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Toshiaki Miyazaki

Schulbau als gesamte Darstellung des japanischen Bildungswesens
●

inmitten der Burokratie, Funktionalismus und ,,Postmoderne"

宮崎　俊明:日本教育の全体表現としての学校建築
-官僚制,機能主義, ｢ポスト･モダン｣のなかで

Vorbemerkungen

Schulbauforschung in Japan war bisherig als erziehungswissenschaftliches Fach ein kompli-

ziertes, daher nicht sehr beliebtes Arbeitsgebiet, da Schulbauprobleme auf den drei Gebieten

1) der P畠dagogik i.w.S., 2) der betreffenden administrativen Behorden des Kultusministenums

und 3) der Architektur, voneinander getrennt behandelt wurden. Die p畠dagogischen Themen

der Schulbauforschung betreffend untersuchte man die erziehungsgeschichtlichen Ansatze des

Bildungsrechtes, der Schuladministration und -verwaltung und der Entwicklung der Erziehungs-
●

methoden, und zusatzlich untersuchte man die Schulumstande auch unter psychologischen

Aspekten. Die administrative Sektion, die f批die Baukonstruktion rechthch verantworthch ist

und die finanzielle Macht hat, untersucht mit Bauspezialisten, die als Kommissionsmitgheder an

der Bildungspolitik teilhaben. Auf architektonischem Gebiet ist die Planung f批Neubauten und

Renovierung einschlieBlich der Gebaude flir auBerschulische, sozialpadagogische Bereiche lm
●

Kontext zwischen Funktionalismus und ,,Postmoderne" in der Gegenwart wichtig.

Seit gut zehn Jahren finden sich interessante Trends : die vom Kultsministenum, wissenschaft-

lichen Gesellschaften und Spezialisten organisierten Gruppen haben echten EinfluB auf den

Schulbau. Das resultiert aus den folgenden Ver紬derungen bzw. Bedingungen: niedrige Gebur-

tenrate und Abnahme der Schiilerzahlen,也brige Klassenzimmer, Reform- und Renovierungs-

bediirftigkeit der vor dreiBig Jahren gebauten Schulgebaude, Rationalisierung der SchulmaBstabe

d.h. Abschaffung von kleinen Schulen und Integration zu groBen Schulen, Veranderung des

Curriculums sowie der Unterrichtsmethoden, Entwurf des Modells der life-long-education und

本稿は,ドイツの比較教育学研究誌Bildung und Erziehungにおける学校建築研究の国際比較特集のために
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S. 19-28 ｢日本の学校建築と学校建築論｣第47巻, 1994年第1号,'�"19-28頁)の準備稿にあたるものである｡

委員Christian Rittelmeyer教授(ゲッチンゲン大学)に感謝する｡
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anderen. (Lit. Nr. 5, 8, 9)

In dieser Arbeit soil die Aufmerksamkeit welters auf folgende Themen und Problemenkreise

gelenkt werden: Themen der fur die Gegenwart typischen Gedanken der Postmoderne und lhr
●

Einfluβ auf den Schulbau, der畠sthetischen und kommunikativen Dimension im Schulbau, der

gesellschaftlichen Dimension und Problematik eines an Technologie orientierten Schulbaus, das
●

Schulbild in der japanischen Kultur- und Naturanschauung, und der typischen Schulbauwerke der
●                                                                                                                                                                                                  ●

,,Postmoderne". Sie alle sind in bisherigen Forschungen der Erziehung nicht ausreichend
●

diskutiert worden.
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I. Historische Forschung

Das Shulbauwesen wurde w畠hrend des hundertzwanzigjahrigen Modermsierungsprozess des

japanischen Bildungswesens seit 1872 und bis heute rechtlich vom Genehmigungs- und dann
●

Finanzunterstlitzungssystem der zentralistischen Staats- oder Prafekturbehorden standansierend

verwaltet. Zwar wurden auch in der Anfangsperiode des Meiji-Zeitalters, quasi-westliche Schul-

bauten gebaut, und um 1920 in der Einf也hrungszeit der Reformpadagogik aus westhchen

L畠ndern konnte man die von F.L.Wright geplante Schule finden, dies war nur bei privaten

●

●                                                   ●

Schulen moglich. Schulen m也J3ten im Prinzip dem ideologischen und wirtschaftlichen Niveau des

Staates und der Schulgemeinde entsprechend gebaut werden (so die Meinung des Kultusminis-

ters im Jahre 1891), und sie m也Bten eine ,,giinstige Gelegenheit fiir Unterricht, Regelung und

Hygiene" bieten (Ausfiihrliche Erklarungen des Grundschulediktes, 1900). Es handelte sich um

meistens einstockige Geb凱ide aus Holz, sog. ,,20 Tsubo [=66 m ] Klassenzimmer" die zur

sudhchen Seite lagen und parallele dazu verlaufenden Flur auf der nordlichen Seite, wo man

damals max. 80 Schiiler, und in der Gegenwart gesetzlich 50, in der Regel 40-45 unterbnngen

kann. AuBerdem gab es eine gr08e Anlage vor den Schulgeb畠uden fur Gymnastik, militarische
● ●

Ubungen, die Versammlung der gesamten Schule an jedem Montag und f批Sportveranstaト

tungen. Bis zum Ende des Krieges 1945, gab es als allgemeine Schulszene auβer den Schulge-

b畠uden ein mit zehnfach hoheren Kosten als die也brigen Schulgeb畠uden gebautes prachtvolles

Schatzhaus f加Bilder des Kaisers und der Kaiserin, seine Erziehungserはsse, und auch die
㌔

Statuen von Sontoku Ninomiya, der seine Jugendzeit studierend und arbeitend verbracht hatte,

und im Alter ein beriihmter Dorfreformer des achtzehnten Jahrhunderts wurde. Diese Geb畠ude

spiegelten die schwierige finanzielle Situation wider, weiters zeigten sich die Erziehungsideol0-

●                                                                       ●

gie eines patriarchischen Nationalismus, moralischer Asketismus und Disziphnierung.
●

Sofort nach dem Ende des Krieges im Jahre 1945 benotigte man neue Schulbauten aufgrund

der dreijahrigen Verlangerung des Pflichtsschulsystems und der zunehmenden Rate an freiwil-

ligen hoheren Schulen. Die heutige Besuchsquote betr畠gt 97 Prozent. Wir sehen also eine

quantitative, nicht qualitative Erweiterung. Damit das allgemeine Recht auf Erziehung und

Bildung in Artikel 26 der Verfassung neu erklart, und in den Schuleinrichtungen verwirklicht
■

werden konnte, wurden vielseitige Gesetze und Richtlinien也ber Schulgriindung, finanzielle
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Unterstlitzung, Bauplanne, Hygiene, Brandschutz und anderes erlassen. ,,Festheit" und ,,Sicher-
●

heit" des Baus waren vor dem Krieg der Standard, aber konnen die Idee der ,,Schulumstanden,

die sich an die Erziehung anpassen" sogar nach dem Krieg nicht genug entsprechen, denn lm

Hintergrunde gab es Ursachen und Charakteristika des japanischen Bildungswesens wie standard

sierte Lehrplan und Unterrichtsmethoden, kollektiven sowie asketischen Moralerziehung, eine

zentralistischen und hierarchischen Bildungsadministration des Kultusministeriums, der lokalen

Erziehungskommissionen und der Lehrerorganisation in der Schule. (Lit. Nr. 10, ll, 12)

Das fur Japaner也bliche Schulbild war: Schule als Ort der profanisierten Heiligkeit und Auto-

rit畠t, als Ort der Moral und Etiketten, die den Umgang zwischen Lehrer und Schiiler, Mann und
● ●

Frau, Alteren und J血geren streng geregelt sind; Klassenzimmer als Raum fur Ubung und fur

Unterricht in Intellekt und Moral. Dies wurde auch noch zehn Jahre nach Kriegsende so

beibehalten, und neu typologisiert wie folgt: Schule statt Familie und Gemeinschaft als Ort fur
●     ●

die Erlangung von Wissen und die guten Lebensf也hrung und -kontrolle der Kinder sowie Jugend-

lichen. Das ist strukturell ahnlich einer okonomisch organisierten Gesellschaft und auch der

Produktionseffizienz und　-kontrolle in Fabrik und Firma. Sch山er und Schiilerinnen an den

meisten Grund-, Mittel- und hoheren Schulen tragen nach Schulordnung Uniform oder vorges-

chnebene, meistens dunkelblaue oder schwarze Kleidung, M也tze und Schuhe wie beim Militar

oder Polizisten. Vor allem m也ssen Mittelschliler ihr Haar kurz schneiden lassen.

Solche homogene Eigentlimlichkeiten der japanischen Schule, Gesellschaft und Kultur reflek-

tierten auch auf den Schulbau: die iapanische Gesellschaft, die sich nach dem Krieg auf wirts-
●

chafthchen und technologischen Fortschritt konzentrierte, ist strukuturell und ideologisch畠hnlich

●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

●

dem japanischen Bildungswesen und -system und den Erziehungsmethoden, die die materielle

Armut und homogene Einfachheit des Schulbaus ,,apologesierte" und nivellierend wirken wollte.
●

Der japanischen Schulbau-Anschauung fehlt es an畠sthetischem Interesse, Individualitat, Phanta-

sie und Sinn fur Abenteuer u.s.a. Schule ist der Ort des Schutzes fur Kinder, und zugleich auch

mrer Kontrolle. Obwohl die linken Burgerinitiativen auf das Bildungsrecht von Kindern und

Jugendlichen, und administrativen Behorden auf dasselbe vom Staat immer hinweisen, konnen

sie vom absoluten raison d'etre der Schule nicht loskommen, und sie entfernen sich in Verbin-

dung mit den kollektiven Erziehungsmethoden von den freien Lern- und Lehrtatigkeiten.

II. Richtlinien des Kultusministeriums in den achziger Jahren

Seit 1980 gab das Kultusministerium folgende Richtlinien fur den Schulbau heraus : nach denen

Schiiler ,,innerlich reich erzogen werden" und Schule als..kulturelle Umwelt" favorisiert werden

soil (1982). Der Vorschlag, Erziehung und Schule als Ganzes zu sehen, driickt sich in einer

Reihe von Gutachten aus (1985-87), die der vom Kanzleramt begriindete Sonderrat flir Bildung

empfiehlt. ,,Geoffnete Schule" wurde zum Schulagwort dieses Bildungsrates. Die Schulkrise

wurde beispielweise besonders im Hinblick auf die ,,Pnifungsholle" und auf Diskriminierung von

Schlilern gegen Schiiler erst als Diskussionsthema aufgegriffen. Im Anschlu侶daran kamen der
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k也hne Vorschlage auf, durch bildungspolitische Dezentnerung vom staatlichen Zentrahsmus zur

Autonomie von Stadten und L畠ndern und ,,Dorf-Stadt-Renaissance-Bewegung" die Schule zu

verbessern, Sport- und Kulturanstalten weiter zu entwickeln, Bildung und Forschung, Kultur

und Sport unter dem neuen Konzept des Jife-long-learning system" zu befordern und im Umfeld
●

der Informationsgesellschaft z.B. intellectual" zu machen d.h.sog. intelligent buildung" zu

bauen, und dazu Hochschulen zu rekonstruieren. (Lit. Nr. 7, 9, 10, ll, 13, 15, 23, 30)

Dem vierten Abschnitt des dritten Kapitels im zweiten Teil des zweiten Gutachtens von 1986

entsprechend, d.h. mit den Ziel der ,,Verbesserung der Erziehungsbedingungen" der ,,Reform

der Primar- und Mittelstufe", die ,,Erziehung lebendig zu machen und dadurch Vertrauen zu

gewinnen", stellte eine als AusschuB des Kultusministeriums begriindete Kommission fiir

Schulbau-Untersuchung 1988 einen Bericht vor : ,,Richtlinien zu einem der erziehungsmethodisch

vielfaltiger Entwicklung entsprechenden Schulbau". Darin wurden folgende Vorschlage gemacht:

1) ..Club-house" (so in Englisch ausgedriickt, wie wir auch im weiteren die gebr凱ichlichen

englischen Ausdriicke verwenden mochten) und andere nicht-akademische Betatigungsorte in

den school-campus zu integrieren, z.B. ,,swimmingpool" fin* Zweck, die alle Schliler an den ver-
●                                                                     ●

schiedenen Schulen gemeinsam beniitzen konnen; Einrichtungen des ,,play space" ,,Raume fur

schopferischen Tatigkeiten" ,,free space", ,,Raume fur freien Beschaftigung" und ein ,,adventure

space" sollen sich innerhalb des Schulbereiches befmden. ,,Seminar-house" sollen auβerhalb der

Schule, mit dem Ziel durch ihnen gemeinsame Unterkunft den Schiiler geistig und korperlich zu

disziplinieren, die Moglichkeit zur Bew畠hrung in der Natur zu geben, und Sport- und Gesund-
●

heitserziehung weiter zu fordern, befinden.

2) ,,Vielzweckraume" (das ist ein Schlagwort der ,,Richtlinien"), ,,open space", ,,media

center" ,,resource center" sollen indivdueller Lerntatigkeit dienen, ftir die man viele Medien,

besonders Computer benutzen kann; ,,home base" ,,work station" fur die Erziehung in Lebens-

f也hrung ; Erweiterung der Lehrerzimmer, die von Lehrer auch fur Unterrichtstatigkeit beniitzt

werden sollen, und dasselbe als Biiro, wo Verwaltungskrafte ihre Schulgeschafte effizient

ausf也hren konnen.

3) Schule als umfassender Lebensort, den Kinder und Jugendlichen sogar nach der Schulzeit

und 210 Tage pro Jahr besuchen, damit sie geistige Ruhe gewinnen konnen und auch zur

Forderung der ^communication" ; jede Schule soil ein eigenes Schulsymbol haben und畠sthetisch
●

und klinstlerisch gebaut werden; Schule sollen in Harmonie mit den lokalen, natlirlichen und

historischen Umfeld und Renovierungsplan, damit sie als Kommunalzentrum im Schulbezirk aktiv

einzughedert werden. (Lit. 9)

Diese..Richtlinien" dienen als Reform- und Renovierungsleitfaden des Schulbaus und zielen

auch darauf ab, Wdnsche der betroffenen Bevolkerung und der Lehrer, aber nicht der Schiiler,

fur die bis jetzt wenig Raum war, einzubeziehen. Um diese Ziele zu verwirklichen entschied das
●

Kultusministerium seit 1984 ftir die 500 Schulen pro Jahr, eine Finanzunterstlitzung von 6-7.6

Prozent der Gesamtbaukosten zu gew畠hren, und der Verband fur Erziehungsbau, der 1982 als
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angegliederten Verband des Kultusministeriums organisiert wurde, gibt der Schule bzw. der

betreffenden Baubehorde und　-firmen viele einfluβvoile Muster zu Schulbaukonzeption und

-renovierung.
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Forscher, die zu den bauwissenschaftlichen Abteilungen der technologischen Fakultaten an
●

Hochschulen sowie wissenschaftlichen Gesellschaften wie der ,Japanischen Gesellschaft flir

Architektur" angehoren, und als die feste Mitglieder an Kommissionen des Kultusministenums

tatig sind, versuchen ihre Position zu ,,monopolisieren" und die Schulbaupraxis leitend zu

beeinflussen. Sie sammeln viele langfristige Untersuchungsdaten, und geben dann ihre Kommen-

tare zur Verbesserung des Schulbaus. Die Frlichte ihrer Arbeit kann man z.B. in ,,Grundrifi der

Architektur", Bd.32 (1957) und ,,Neuen Grundriβ der Architektur" Bd.29 (1983) und in einer

Reihe der von der Schulbaukommission der ,Japanischen Gesellschaft f批Architektur" heraus-

gegebenen Broschuren (1989ff) finden. (Lit. Nr. 5, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 31)

In der Folge des Kinderzuwaches aufgrund des Baby Booms und der Abwanderungsbewegung

vom Land in die Stadt wurden Schulen vergrofiert oder verkleinert und unter Umstanden

geschlossen. Schulbaupolitik litt noch an Finanzknappheit, und teils auch wurde ein offenthches

Bewufitsein in der Biirgerinitiative noch nicht eingenommen. Zwar hatten die Lehrergewerk-
●

schaften immer gr08es Gewicht auf die Verbesserung der Erziehungsbedingungen gelegt, aber

die Meinungen von Lehrern und Schtilern als Gebaudebeniitzer wurden dabei nicht ausreichend

beachtet und zuwenig zur Kenntnis genommen. Einer viel zu kleinen Flache der Grundstiicke
●

fur Schulbauten und Klassenzimmer einerseits, stehen meist die relativ weiten Felder fur Sport,

Gymnastik und gesamtschulische Veranstaltungen bzw. Zeremonien anderseits gegen也ber. Bei

der Planung gehen meist mehr Investionen zugunsten von B批os und Verwaltung. Daneben

wirkt der sog. ,,orientalische approach" der weniger Augenmerk auf die Tatigkeiten der Lehrer
■

und Schliler legt, als auf Hallen fiir Turnen und Gymnastik, sowie ein Schwimmbad und eine Aula

fur kulturelle Veranstaltungen, mehr Wert auf ,,Festigkeit" und ,,Sicherheit" der Gebaude selbst

und auf die ,,Vorbeugung von Un fallen" als auf die Interieur bzw. Design und Amenity bzw.
●

Annehmlichkeiten des Baues.

Beim Betreten der meisten Schulgebaude m也ssen Schiiler und Lehrer ihre Schuhe mit

Pantoffeln wechseln. T弛Iiches Saubermachen durch die Schliler wird als Erziehung der Lebens-

fdhrung zu FleiB und Sauberkeit betrachtet und als sehr wichtig erachtet. AuBerdem nehmen die

Schiller in den Klassenzimmern der japanischen Grund- und Mittelschulen das von der Schule

ausgegebene Mittagessen gemeinsam ein. Diese Sachverhalte sind sehr wichtig, wenn man die

Entwicklung des japanischen Schulbaus diskikutiert.
●

In den siebziger Jahren wurden von den Schularchitekten folgende Diskussionsthemen aufge-

nommen und Bauplane vorgeschlagen : die Kontinuitat zwischen Klassenzimmer und benachbar-

ten R畠umen, eine Erziehung auch in auBerschulischen Einrichtungen; Interieur-Design des

Schulbauten, Multifunktionalisierung der Klassenzimmer, der Bau von Mehrzweckraumen und
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Seit ca. 1980 wurde die Funktion der Schubauten thematisiert und festgelegt wie folgt: die

der vielfaltigen Entwicklung der Lern- und Lehrmethoden entsprechenden Schulbauten, Schule

als Lern- und Lebensort ; multifunktionale Raume in der Schule; Schulbauten aus Holz, dies ent-

spricht dem Bestreben des Regierung z.B. mehr einheimisches Bauholz zu verbrauchen, um
●

Forstwirtschaft und Bauindustrie zu fordern und technische Baukunst mehr zu ben也tzen und die

Einrichtungen mehr auszuntitzen. Man brauchte fur die Rekonstruktierung der Schulen den

ortlichen Gegebenheiten der Dorfer und Stadten zu entsprechen und unter der Pespektive der

life-long-education, z.B.Schule mit Altersheim, Kindertagesstatte, kommunalem Verwaltungs-

gebaude usw. zu verbinden. (Lit. Nr. 2, 23)

Solche Architekten interessierten sich f批ausはndische Schulbaumodelle und -gedanken mehr

als P畠dagogen, und unter ihrem EinfluB werden Schulbauplane energisch vorangetrieben. Sie

●

treten mit einem optimistischen, technischen Universalismus und wenig Rdcksicht auf den
●

histonschen Prozess der Schulwirklichkeiten hervor, werden daher von den Padagogen oft

kntisch beurteilt und mit Eigenvorschlagen konfrontiert. Es gibt zwar Veroffenthchungen也ber

die Schulkrise und alternative Schultypen, die von P畠dagogen vorgestellt wurden, aber hatten

Schulbauspezialisten beim Erstellen von Richtlinien des Kultusministeriums Anteil.

III. Schulbau der..Postmoderne〟

Der von der Kommission des Kultusministeriums bestellte Leitfaden wurde von den For-

schern und Planern an der baukdnsthchen Abteilung der Hochschulen, Theoretikern der computer

assisted instruction, Mitgliedern des Japamschen National Institut fur Bildugsforschung und

Schuldirektoren erfa13t. Sie vertreten im Prinzip ein modernistisches Projekt, denn sie versuchen
●

die Schule mit dem Ziel eines durch Computer geforderten Unterrichtes zu reformieren, denn

Erziehung bedeutet fur sie nichts anderes als eine funkutionale Ver畠nderung und Kontrolle der

menschlichen Kapazitat und das Training der F畠higkeit in einer technologischen und system-
●                                                                                                                                                  ●

theoretischen Gesellschaft existieren zu konnen.

In den achziger Jahren traten einige aufmerksamkeitserregende, avantgardistische Versuche

lm Schubau hervor, bei denen die postmodernistischen Architekten Schulbauwerke entworfen

haben. Diese Architekten stehen abseits von den oben genannten Speziahsten und wissenschaft-

lichen Gruppen, die an Hochschulen und Fachgesellschaften fur Architektur tatig sind und in

Verbindung mit den Behorden fiir die Schulbausektion des Kultusministeriums arbeiten. Sie
●                                                                                                                                            ●

engagieren sich vielmehr entsprechend den typisch gegenwartigen Trends und vertreten den
●

eigentlich von der Architektur abgekommen Gedanken der Postmoderne, indem sie auch zur

Darstellung der Naturverehrug und ihrer emotionanalisierten Empfindung in der japanischen
●                          ●

Kultur tendieren, also zu einer Riickkehr zu ihren Traditonen. Wenn der postmoderne Schulbau

den gesellschaftlichen Bedingungen von heute entsprechen wtirde, mdBten die noch erhaltene
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Identitat der Natur und Kultur auch im lokalen Bereich neu gesch畠tzt werden, und dort gab es

Moglichkeit, Neokonservatismus oder neuen Nationalismus mit dem histonschen ProzeB der

unm也ndigen Demokratisierung seit Kriegsende zu verbinden.

Als stellvertretende Beispiele der postmodernen Schularchitektur kann man folgende Bauwerke

nennen: Takebe Kinderkr如e, Kazuhiro Ishii, 1979, Okayama ; Josei Grundschule, Zo [Elephant]-

Gruppe, Hiroshi Hara, 1982, Okinawa; Kohdo Grundschule, Zo-GruppelHiroshi Hara, 1991,
●

Izushi, Hyogo ; Kushiro Higashi Mittelschule, Kushiro Stadtsmuseum, Kotan-Amu Ethnologische

Sammlung, Kikou Kezuna, 1984, Kushiro, Teshikaga, Hokkaido ; Takezono-Nishi Grundschule,

Hiroshi Hara, 1990, Tsukuba ; Eishin-Higashino Hbhere Schule, Christopher Alexander, 1985,

Iruma, Saitama. (Lit. Nr. 3)

Jede Schule hat ihre eigene Schulbauidee, ihre historischen Hintergrund und ihre Zweck-

setzung. Zum Beispiel die Josei Grundschule, die an der S也d-Spitze des Okinawa Inseln liegt,

die aufgrund des letzten Krieges und der Verschiedenheit von der modernen japanischen Kultur
●

eine komplizierte sowie tragische Geschichte hatten. Ihr Schulbaukonzept besteht nicht aus dem
●

●

bisheng vorherrschenden quasimodernen Stil, d.h. einem vormodern und modern gemischten

Funktionalismus, der charakteristisch f伽den japanischen Modernisierungsprozess ist, sondern
●

●

aus gegen den nationalistischen Zentrahsmus ank畠mpfenden lokalen Kultureigenschaften, und

deswegen aus einem Verschmelzen ihrer Vergangenheit und Gegenwart. Um es typologisch zu
●

sagen, besteht die Kulturform von Okinawa aus chinesischen Elementen in der Vormoderne.

etwas Japanischem sowie Nationalistischem in der Moderne und aus etwas Amerikanischem nach

dem Krieg, das heiBt, sie ist also stark beeinfluBt worden. Die Grundschule spiegelt Natur- und
●

Kulturklima wider: der Bau mit einem roトbraunen Walmdach scheint wie ein Dorfhaus, dessen

Einwohner in traditioneller Weise in gleichen Hausern wie dem Schulbau wohnen und steht mit

der Umgebung des Schlosses Schuri in harmonischem Einklang.

Ein anderes Beispiel im Schulbau, das auch etwas Vitales bzw.Primitives des nat批Iichen und

ethnischen Klimas wie bei der Josei Grundschule in Okinawa widerspiegelt, kann man auch der

Nord-Spitze von Hokkaido finden, dessen Urbewohner die Ainu sind, die nach einem Lexikon,

einem ,,europidischen Rassenkreis angehorig sind" (Brockhaus, Sonderausgabe, 1981) : Diese

lokalen typischen Eigenschaften lassen in dieser verlassenen Gegend den Bewohner an die
●

Zusammenhange zwischen dem postmodernen Baustil und der urwiichsigen Vitalitat bzw.

traditionellen Identita der Bewohner erinnern. Solch ein畠hnlicher Trend zeigt sich auch im

Museum, beim Kinderhaus wie bei Zassonomori Schule, Kijyo Rokkaku, 1977, Tanabe, Kyoto,

beim Okanoyama Kunstmuseum, Arata Isozaki, 1982, Nishiwaki, Hyogo, beim Kyusendo Wald-

museum, Yasushi Kijima, 1986, Hitoyoshi, Kumamoto. Sie alle wollen sozusagen vom Dorf aus

an die ganze Welt appelieren und in den entlegenen Gegenden architektonische Globalitat

erzeugen. Sowohl in der Kinderwelt als in den Gedankenmomenten der ,,Postmoderne" gibt es

die gleichen Charakteristika des Primitivismus wie bei der von Hara entworfenen Grundschule

in der postmodernen kunstlichen Wissenschaftsstadt Tsukuba zu sehen ist, deren Bau seit 1985
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ein mit alien Kraften der Nation vorangetriebenes Projekt war. (Lit. Nr. 15, 16, 29, 32)

Ein anderer Bau der Kohdo-Grundschule, deren Dach mit japanischen Ziegeln gedeckt ist und

deren Aussicht aus Holz die komplizierte Struktur einer japanischen Wohnung hat, ist mit den
●

Ziel, das Milieu der kleinen Landstadt und der Schule in einen harmonisches Zusammenhang zu

bringen, konstruiert worden. Jeder Schulraum steht mit den anderen Zimmern im ,,Gespr畠ch".

Die Schulgebaude stellen daher die ,,Landschaft" in einen Zusammenhang mit ihrer Umgebung,

der Natur sowie der Tradition in der Geschichte, die Kinder und Eltern als Bewohner Ver-

trautheit und Freundlichkeit spiiren konnen. (Lit. Nr. 13, 14)

Die von der Eishin Schultr畠gerschaft beim Zentrum fur Umst畠ndestruktunerung beantragten

Schulbauten, die der amerikanische Architekt Alexander leitet, stellen am besten die post-

moderne Form des Schulbaus dar. Man kann hier finden, daJ3 das Aussehen und auch Teile des

Exterieurs sowie Interieurs deswegen紬nlich einem japanischen Haus und Garten sind, wie ein
●

abfallendes Dach, die Muster der W畠nde und ihre Farben, viel Naturholz, ein Teich mit einer

japanischen Briicke, unsymmetrische und gekurvte Arkaden und so weiter. Man mu侶auf lhre
●

Einstellung zum Prinzip und ihren Entwicklungsprozess noch mehr Aufmerksamkeit lenken : In
●

der sog. ,,Pattern Language" hat die Architektengruppe auf der Seite der Beniitzer und Antrager

stehend oftmals mit ihnen diskutiert, 111 Items des Patterns ausgesucht und dann erst lhre

Konzepte vorgestellt. Das gemeinsame Baubild, das Moglichkeiten der Ver畠nderung einschheBt,

war eine beeindruckende Neuheit im Schulbau, und konnte nur bei privaten Schulen verwirklicht
●

werden. (Lit. Nr. 15)

Schulgestalt als Umstande in der lokalen Gegend stellt dieselbe eher als ethnische, natiirhche,

historische Besonderheiten und p畠dagogische Innovationen als Organ fur intellektuahstische

●

Funktion und okonomische und technologische Effizienz dar. Eine postmodernen Trends

folgende Schulplannung lehnt die Schule als Fabrik und dieselbe als Lernort in einer sog.

,,Burolandschaft" ab, sie ist sozusagen fur populare Kultur und wider Elitentum, muβ sich jecioch

vor den Verfall zum Kitsch und zur Hyperpopularitat仙ten. Sie richtet sich nach der Technik

des Baukunst, doch nicht nach der gesellschaftlichen Technologie, anders ausgedriickt, nicht
●

nach der Okonomie, sondern nach der Okologie, und wenn moglich nach der Kosmologie. (Lit.

Nr.16)

Postmoderne Architekten unterscheiden sich von den an Technologie sowie an der Zukunft
●

orientierten Schulbauforscher in Hochschulen und Verwaltungsbehorden. Sie standen unter

starkem EinfluB der Studenten- und Kulturrevolution der Basis und des westlichen Welt am Ende

der spaten sechziger Jahre. Sie waren sich deswegen der Schul- und Erziehungskrise m lhrer

geschichtlichen Entwicklung und auch der Umanderung der Wert- und Lebensanschauung der

Kinder und Jugendlichen bewu伽　und sie glauben nicht naiv an den technischen Universahsmus

und die ideologische Neutralitat der Technologie wie die bisherigen funktionalistischen Schul-
●                                                                                                                   ●                                                              ●

bauspezialisten. Wie K. Ishii, der die 54-Ddcher Kinderkr如e konzeptierte, in seinem Buch
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,,Mein Lexikon der Architektur", 1988, feststellt, impliziert der Begriff ,,Offnung" in sich, die

Kinderwelt wesentlich zu offnen und Kinder ihre Gemeinschaft griinden zu lassen, es geniigt

nicht dem Anstaltsbeniitzer nur die Tiir der Schulgebaude zu offnen. Diese Anschauung nchtet

sich dagegen, durch Autoritat und Disziplin Erziehung und Unterncht effizienter zu machen, und

sie nimmt Position gegen einen modernen Rationahsmus, an den viele Erwachsenen geglaubt

haben. Sie strebt eher an, sich den Spielgeist der Kinder zueigen zu machen und wieder neu
●

erbllihen zu lassen. (Lit. Nr. 4)

Schule darf weder militarische Kaserne noch Gefangnis im Sinne von Erklarungen M.
●

Foucaults sein, und die moderne Schule hat eine disziplin畠re Hierarchie des Systems, so hat

die ,,Postmoderne" ein Ressentiment gegen das System. Damit sie eine Art von ,,b加gerlichen

Plan" begriindet werden kann, mu6 sie aus dem nivellierenden, geschlossenen Raum die Schiller

frei lassen, dann konnen Kinder im ,,gelebten Raum" leben, wie ph畠nomenologische Anthr0-

●

pologen L. Binswanger und O.F. Bollnow benannten, und in der alltaglichen ,,Lebenswelt"

kommunikatives Handelns, die Sozialphilosoph wie J.Habermas als ,,6ffentlichen Teilnehmer"

bezeichneten, miteinander erfahren, und sie konnten von ,,Systemzwang" befreit einen Ort fiir

die Lerntatigkeit einraumen so ahnlich wie in Experimenten von H.v.Hentig an der Bielefelder

Laborschule. Erst wenn Schliler im Klassenzimmer ohne festen Gestuhl frei beweghch mre

Position andern konnen, kann lhre Kommunikation gefordert werden, kann das Ausmafi lhrer
● ●

Teilnahme erhoht werden. Das ist die Grundlage des Schulbaus der ,,Offnung", der auch durch

Erziehung durch labor und rapport erst verwirklicht werden kann. ,,Postmoderne" Architekten

versuchen die Harmonie der einer der Natur eng verbundenen Empfindung in der japamschen
●                           ●

Kultur wieder zu entdecken, und die ,,Landschaft" ihrer Bildungswelt sozusagen von der
● ●

Okonomie zur Okologie, und dann zur Kosmologie zu entwickeln.
●                                                                                                 ■

IV. Fazit und Perspektiven

Die japanische Erziehung setzt die kollektive Identitat der Schiiler und die sog. ,,hard educa-
●

tion" im doppelten Sinne, d.h. Disziplinierung und Funktionalisierung fiir emen Moral- und

Vielwissensunterricht durch, und es gelingt ihr Kinder und Jugendlichen wesenthch zu kontrol-

lieren und zu standarisieren. Solch eine geschlossene Nivellierung hatzu Uniformierung und

Gruppenmentalitat des japanischen Bildungswesens beigetragt. Ein franzosischer Architekt

L.Kroll sieht solche Wirklichkeit in den Gemeinsamkeiten zwischen uniformierten Kleidung

der japanischen Schiller und Schiilerinnen d.h. den hochgeschlossenen Anz也ge fur Schiller und

●

Matrosenkleider fur Schiilerinnen und den Schulgebauden sowie Schulbaukonzepten. Sie seien
●

ahnhch wie die auf alle Einzelheiten eingehende Schulerordnungen und Benutzungsbestimmungen
●

fur die Einrichtungen, und die durch disziplinare ,,Militarismus" und mit Computertechnologie

beeinfluBte Mentalitat der Schiiler und Arbeitnehmer in Japan gleichm畠Big durchgezogen. Sie

w批de laut der Beobachtung der anderen Architekt sozusagen zum ,,kollektiven Unbewu伽sein"

goworden sein. Wie man in der Geschichte der japanischen Erziehung sowie des Schulcurricu-

lums klar beobachten kann, sind die Jugendlichen im Schulraum zur Kollektivitat der nationahs-
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tischen und indusriellen Gesellschaft und zum Emotionalismus der japanischen Kultur gefiihrt

worden. Man muB sich hiiten, daB Schule inmitten reichen modernen Einrichtungen ein armer

Ort wird, und da月 Sch山er mit den Schlagwort ,,Individualisierung des Lernens" in der..freien"

Raum, aber doch ohne konkreten Kommunikation zum quasi-Lern-Raum gebracht werden. (Lit.

Nr.4, 14, 23)

Das bisher gestattet folgende Thesen: Schulbau und Bildungswesen in Japan haben einander

bestimmt. Ihre Ideologie, Curriculum und Methoden sind von den gesetzlichen Richtlinien, dem
●

realen Finanz- und Lebensstandard und den technischen Bedingungen beschr畠nkt und bestimmt

worden, und das gleiche gilt auch in umgekehrter Richtung. Seit gut einem Jahrzehnt findet eine

strukturelle Veranderung der Schulbauforschungen statt, und auch die noch zu erforschenden
● ●

Problelmsdimensionen wie oben kurz berichtet wurde. Solange viele Schlagworter wie Offnung,

Individualisierung, life-long-education, computer-assisted-instruction usw. seitens des Kultusmi-

nisteriums kaum in einen Zusammenhang mit geschichtlichen Prozessen im Bildungswesen

gestellt werden, schlieJ3en sie das Risiko ein, zur Ideologic transformiert zu werden. Zwar
●

veroffentlichen Bauwissenschaftler und Erziehungswissenschaftler viele mit positivistischer

Theorieorientierung gesammelte Daten, z.B. psychologischen Untersuchungen也ber Einrich-
●

tungen von Holzbaunten, jedoch folgen die Forscher meistens der Bildungspolitik und stellen als

Spezialisten ihre eigenen Entwiirfe nicht vor. Die vielen Projekte von stellvertretenden post-
●

modernen Architekten zeigen reiche Anregungen fur Entwicklungsrichtungen im Schulbauwesen,
●

aber sie sind noch unzureichend was den Bezug auf die realen Bedingungen des Bildungswesens

angeht, ebenso wie die mitbestimmende Teilnahme von Lehrern, Schiilern und Eltern an der

Bauplanung als Baubeniitzer in den Schulbezirken. Zukiinftige Schulbauforschung liegt nicht in

voreinander getrennten Gebieten der Erziehungswissenschaft, Bauwissenschaft und Architektur,

sondern in ihrem Zusammenspiel, und eine solche Entwicklung ist zu erwarten.
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