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Vorbemerkung 

I<aum eine andere k叫t町wird mit derart klischeehaften Begriι 
fen und Bildern国dacht叩e die japanische. lst Japan dem einen 
WlVぽminde此das Land fernostlicher ,, Traditionぺsoveπnagder
andere hiεr n町noch die p山‘e ,,Mod町ne”回lW白出chenSinn zu 
erblicken. 

Das Problem von ,, Tradition＇’und ,,Moderne”erweist sich da
mit als e加extrem kompl脱出undvielschichtiges. Die Kultur des 
modernen Japan ist insge日mt nicht ve.reinfachend als ,,modern” 
oder，，回ditionellぺ wie auch nicht als eine bloBe Kombination 
der beiden Antagonism.en (,,alt plus neuつzu begreifen, sondern 
stellt eine kulturelle Min也ry dar, in welcher 11modeme AI℃he
typen", von denen in Anlehnung an C. G. Jung g回prochen wer
den konnte, mit 11kiinstlichen Traditionen", ganz凶Sinne von 
Eric Hobsbawm (,,invented traditions") und Dietmar Rothermund 
(,,Tradi討on叫ism凶つ，m Wettsむをit miteinander liegen und den 
V町wirrten Beobachter hauiig an die λJnerkllirbarkeit" der japa
nischen k叫加r glau凶、lassen.

Im Rahmen dieser Auseinandersetzung komrnt dem japani
schen Kaiserhaus eine zentrale Stellung zu. Steht die Institution 
des Tenno zwar eineぉeits fi.ir "uralte Traditionにeine kulturelle 
Konstante inmitten d白totalen gesellschaftlichen Wandels - so 
hat sich d促h andererseits Japans Entwicklung zu einem moder
nen Staat im 19. und 20. Jahrhundert erst im Bezugsrahmen des 
neuzeitlichen Tennδ－Systems vollziehen konnen, das damit als 
ein Garant der ,,Moderne”erscheint. 

Auch die hier vorgelegten Essays zur Stellung d田Tennδ凶1
modem凹Japan, die vers回ut an ande児nStellen berをits erschie
nen sind und, ihrer出ematischen Ei凶eit wegen, hier n促hei.nmal
in teilweise vollkommen uberarbeiteter und aktualisierter Form 
monographisch zusammengefaBt werden, konnen diese Grund
銅也hagen nicht 16sen. Die Arbeiten unternehmen den Versuch, 
wie einzelne Stollen in einem Gebirge von Fragen, sich dem Pro
bl em d回modemen Tennδismus in einzelnen As戸kten, vor
nehmlich vom Standpunkt der k叫turanthropologie ausg凶end,
zu n油釘n. So heterogen sich die behandelten百1emen darstellen, 
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釦sind sie \etztlich doch einem ,,Generalthema＇’verpflichtet, das 
die einzelnen Bei凶ge miteinander verbindet: Es handelt sich um 
das Problem der Authenti.zit語t von Traditionellem und Neuzeit
lichem, um die Frage, ob das ,,Modeme”gleichzeitig immer 
11neu”und die ,,Tradition”stets ,,alt”seien. Zeigt sich doch bei 
genauerer Betrachtung, daB鈎viel回 amjap創出chen I<ai健r凶m,
das durch Tradition legitimiert民heint, in Wirklichkeit erst in der 
ausgehenden Meiji-Zeit, insbesondere in den Jahren悶t 1邸9,
plarunaBig g田chaff凹und mit kunstlicher Alterspatina versehen 
W山de, w針uend anderes, unzweifelhaft neuzeitlich Scheinendes 
aber, wie etwa der Yasukuni-Schrein in lOkyδ，wirklich aにhai・
帥eVors凶lungen inko中Ori制，die ihre.r提出jed促hがnzlichan
deren Traditionslinien als denen d釘，，groBen”S凶atsid四ent
stamm凹und in der Neuzeit led泡lich einer Umdeutung ausge
setzt waren. 

Oievorli句enden Arbeiten eint die meth叫ほheOberz釦gung,
daB die Elemente der neuzeitlichen japanischen, von auBen ge
sehen ,,fremden＇’Kultur, dann verstehbar sind, wenn sie in ihrer 
tradi泊onsgebundenen Heterogenitat sowie wぽhselseitigen Be
dingtheit erkliirt und damit dem interk叫同陀U四Verstehen er・
父hlos倒、werden. Der回ziologisch-funktionalen Frage nach 
dem,,wie”geht died田 kulturanthropologi叫-diachronen ,, war
山n”voran. Nur d槌m加uziose Nachzeichnen der 印刷・cklung
einer Kultur山＼d der sie konstituie陀nden Elemente in all ihrer 
gegebenen Widerspriichlichkeit - wie auch geg町田i凶g四Ver
自民htung－，加Sinne einer ,,geist白g白chichtlichen Archliologieぺ
dieSchicht品r Schicht freilegt und mit dem Mi伏d d回Vergleichs
in den kulturellen Gesamtkontext einzuordnen versucht, fiihrt 
別Erkllirung und schlieBlich Verstehen ih陀r zunachst山\Zugang
Heh erscheinenden Phiinomene und Symbolsysterne. 

ln diesem Sinne hoffe ich, mit der vorliegenden Sammlung 
2erade in Zeit四weltweit zunehmender national(istisch)er Ver
hartungen und interkultureller Sprachlosigkeit, einen kleinen 
Bei廿·ag zurD虻悩胎i町ung d田，，Fr四＇denぺd笛doch nur ein ,,An· 
deres”isむleisten zu kる�nnen.

Hamburg, im April 1991 
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Einleitung 

Zur Entwicklung der Tenno-Institution in Japan 

Zwei rituelle Ereignisse der Jahre 1989und1990 pr誌がen weltweit 
ein neues BewuEtsein fur die Belange des japanischen Kaiserhau
ses: Mit den Beise包ungsfeierlichkeiten (Taisδ no rel) des 24. Fe
bruar 1989 nahm Japan endgiiltig Abschied von dem nach langer 
Krankheit am 7. Januar des Jahres verstorbenen Showa-Tenno; 
durch den Sokui no rei-Ritus (,,Ritus der Thron国steigungつvom
12. November 1990, und mehr noch das Daij6sai (,,Fest des Gro

Ben Kostens") vom 23. November 1990, wurde der bisherige 
Thronfolger zum neuen Tenno erhoben. 

Die groBe Anteilnahme der Bevるlkerung, insbesondere an 
Krankheit und Tod des Showa-Tennδ，hatte, zum Erstaunen der 
Weltoffentlichkeit, die tiefen Sympathien, wekhe diesem Kaiser 
in der japanischen Bevolkerung nach wie vor entgegengebracht 
wurden, deutlich gemacht. Gleichzeitig aber setzte in Japan, wie 
auch im Ausland, insbesondere in den Uindern der ehemaligen 
Kriegsgegner, mit dem Tod des Tenn6 eine るffentliche Diskussion 
um Stellung und Funktion des Kaiserhauses in der japanischen 
Gegenwart und jiingsten Vergangenheit ein, hier vornehmlich 
das Problem einer persるnlichen Kriegsverantwo社ung (sense seki
nin) des Tennδ wahrend d田Zweiten Weltkrieges betreffend. Die 
Debatte wurde in einer bis dato unbekannten Scharfe a凶getra

gen, in Japan wie auch im Ausland. We必1rend haup凶chlich von 
Seiten japanischer Konservativer die Auffassung beschworen 
wurde, rnit dem Tod d回Sh6wa-Tenn6目i auch eine ganze Epo・
che, die Shδwa-Zeit rnit ihrer Verstrickung in Krieg und Milita
rismus, zu ihrem unwiderruflichen AbschluB gelangt, und Japan 
konne nun frei und unb白chwert von den Schatten der Vergan
genheit in die Zukunft blicken', so zeigte sich, nicht nur anhand 

1 Vgl . u. a. Mainichi-gurafu北inkyii-z:Ckan: Shii'wa-Tenrz� taisc5, Mainichi
shinbunsha (Hg.), Tokyo, M語rz 1989: 65. Die Neue Zurcher Zeitung 
schrieb in einem Kommentar （λJmstrittene Er zi ehu ngsrcform in Ja
panつ，I鳩山 Ansicht ,,erzkonservativer”Kr宅ise habe ,,Kaiser Hir ohito 
das ,schlechte Gewissen wegen der k atas廿ophalen kriegerlschen Ag-
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der kritischen Kommentare des Auslandes, wie sehr hier 
Wunschdenken und Realit語t in einen Konflikt miteinander zu ge
raten drohten. Gerade anl語Blich der Beisetzung des ShOwa-Tenno 
wurden vielm�hr die das Kaiser ha us betreffenden schmerzlichen 
Probleme und Fragen erneut aufgeworfen, und Japan scheint sich 
seitdem iru訓en einer noch lange nicht abgeschlossenen inneren 
Diskussion zu befinden.2 

Aus dem Kontext der offentlichen Debatte ragen zwei Frage
stellungen besonders hervor. Zurn einen wird intensiv山ld kon
trovers diskutiert, inwieweit dem Tennδw油rend der Kriegszeit 
in den 30er und 40er Jahren eine戸凶nliche Entscheidungsbe
fugnis und damit Verantwortlichkeit fur den Kriegsverlauf zuer
kannt werden kann, bzw. muB.3 In diesem Zu臼rnmenhang hat 

gressionen Nippons mit sich ins Grab genommenぺBesonders im 
asiatischen Ausland erregte die kurz vor der Beisetzung des Tennδ 
vom Ministerpr.おidentenim Parlament getro“ene Feststellung Auf
sehen, es konne erst von s凶te陀nHistoriker-Generationen geklart 
werden. ob der Pazifische Krieg auJ einer ,.japanischen Aggrモssion”
beruhe. 

2 Von der Bandbreite der inne巾panischenDiskussion vermitteln die 
im Themenheft ,,Die Zeit des ShOwa品mδ，I”derZeitschrif t Kagami 

(Neue Folge, Jg. XVI, Heft 1/2,1989) iibersetzten Bei廿age einen ersten 
Eindruck. 

3 Am 18. Januar 1989 erkl語rte die Vorsitzende der Sozialistischen Partei 
Japans, Doi Takako, in einer倒entlichenVeranstaltung, sie sei von 
derpers谷川ichen Kriegsverantwo吋ung desT1四no iiberzeugt. Eine am 
16. und 19. Februar 1989 v on mehreren Femsehgesellschaften in Ja
pan und den USA du民hgefi泊ute 陀pr孟sentativeMeinungsunぜrage
ergab, daB 60% der Japaner und 79% der mトAmerikaner an eine ge

wissepersる叫icheKriegsschuld des lenno glauben, w沿trend34% der 
Japaner und 3% der US-Amerikaner diese Ansicht nicht t eil en (Japan 
Times, 24.2.1989). 
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Anl詰Blichd es Todes Kaiser Hirohitos veroffentlichte eine Reihe preト
minenter aus回lischer, amerikanischer und britischer Japanologen ei
ne kritische Resolution zur persるnlichenRolle des Tennδ. Der um
fan grモicheText schlieBt mit den Worten: ,,With the death of H廿ohito,
the陀fore, it is appropriate to combine s戸npathy with his family over 
the 戸時onal loss with回lidarity to those sections of the Japanese peo・
ple who are s甘uggling to free themselves from the weight of atavistic, 
demeaning and opp陀ssive cultural traditions of which he was the 
central embodiment.”（ln: Japanese Studies Association of Australia. 

Newsletter, vol. 9, No. 1, March 1989: 21). 

vor allem die spektak叫品re Affare um den Biirgermeister von Na
gasaki, der dem Tenno eine persるnliche Mitschuld anlastete，氏ir
auch intemationale Beachtung g田orgt. Motoshima Hitoshi, Mit
glied der Regierungspartei Jimintδ（LOP) und Biirgermeister der 
StadtNaga臼ki, hatte am 7. Dezember 19槌vor dem Rat der Stadt 
offentlich dem Kaiser Verantwo此ung品rJapans Rolle im Zweiten 
Weltkrieg angelastet und s�ter uberdies erklart, der Atombom
ben-Abwurf auf Naga泊ki h制e vennieden werden kるnnen,
�enn der Tenno den Krieg仕油er b使ndet hatte. Als Folge dieser 
AuBenmgen erlitt Motoshima schwerste Repr回salien innerhalb 
seiner eigenen Partei und wurde von diversen rechtsradikalen 
Organisationen mit Tod白drohungen iiberh加ft. SchlieBlich wur
de der ,,Fall Motoshirna”allgemein als ein Priifsteinぬr die Frei
heit der MeinungsauBerung im gegenwartigen Japan gewぽtet.
Ihren vorlaufigen Hohepunkt hat diese schlimme Aff，語陀 in einem
am 18. Januar des Jahres 1990 veriibten Mordanschlag auf Mo
toshima gefunden, dem der B句erme帥r nur schwerverle位t
entkommen konnte.• 

Zurn anderen wird seit dem Ableben Kaiser Hirohitos die Po
sition des Kaiserhauses im Rahmen d田japanischen Staates 
grundsatzlich erortert. Diese Frage stellt sich ungeachtet d白 ver
fassungsr＇配htlich出lgst vollzogenen Wandels der Stellung des 
Tenno von einem einstmals sakrosankten, gるttlichen Souver加，
wie ihn die bis 1946 geltende ,,M吋i崎市ssung＇’vorsah, hin zu 
einer bloB陀pra目ntativen Funktion entsprechend der Nach
kriegsverfassung. Stellte die Meiji-Verfassung vom 11. Februar 
1889 noch kategorisch f筒t: ,,Das KaiseηeichGroB・Japan wird be
herrscht und regiert von dem Kaiser aus 伽seit der Griindung 
d白Reiches ununterbr促hen herrschenden Dynastie”（Artikel 1), 

Vgl. in diesem Zuぬmme出ang auch die von Peter Wetzler vorgelegte 
Untersuchung: .,Kaiser Hirohito und der Krieg im Pazifik", in: Vier
teりahreshefte fiir Zeitgesch化hie, Heft 4, 1989. 

4 DaB dieser Fall in Japan ein ungew仙川ich groBes Aufsehen erregt 
hat, zeigt u. a. ein Buch, das im Jahr 1”。mit g。Bern Erfolg auf den 

japa.nischen Markt kam. Darin sind Ausz泊ge der insgesamt乃OOBrie
fe abgedruckt, die dem Bi.irgermeister von Naga鈎ki in dieser Ange
legenheit aus der japanischen Bevolkerung zugegangen sind. Er
staunlicherweise孟uBert sich ein GroBteil der Zuschriften positiv zu 
den Ansichten Motoshimas (Nagasaki-shich/5 e no 7300 no tori no tegami. 

Tenn6 no senso」sekinin o megulle, Komichi shobδ，Tokyo 19伺）．
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und: ,,Der Kaiser ist heilig und unverletzlich" (A此ikel 3)5, so 
schreibt die demokratische Nachkriegsverfass山港vom 3. Mai 

1947 dem Tenno, ebenfalls in Artikel 1, eine nur n民h ,,symboli
sche" Bedeutung zu; seine Stellung bezieht der Kaiser aus dem 
Willen d回 souver如en Volkes, ,,er b白itzt keinerlei Befugnis鈍
hinsichtlich der Staats胎hrung＇’（Artikel 4, Ab錨tz1）.。1st die Stel
lung des Kaiser宮田mit rein staatsrechtlich als gekliirt zu betrach
ten, so entbrannte ang白ichts vonT吋und Beisetzung des Showa
Tenno dennoch die Diskussion um die eigentliche Verfassungs
wirklichkeit in iiberraschender Schiirfe, und insbesondere das 
Ausland fragte sich, ob dem Kaisertum auch im heutigen Japan 
noch eine weitaus bedeutende.rモFunktion zukomme als gemein
hin angenommen; und ferner, warum Japan derartige Schwierig
keiten habe, der Welt - und m句licherwei田auch sich selbst- die 
Stellung d田Tenno in seiner Gesellschaft zu erkliiren. 

Diese Irritationen beruhen auf der Ta回che, daB mit dem enor
men Wirtschaftserfolg der Nachkriegszeit auch das Aufkommen 
eines neuen Japan-Bildes in der Weltりffentlichkeit zu verzeichnen 
gewesen war. Japan galt seitheむentgegen friiheren Klischees, vie
len Beobachtern als Ver泌r�erung eines ausschlieBlich泳ono・
misch-technologischen Utopia, als ein ,,Superstaatぺ<lessen Er
folge, nach Ansicht ausliindischer Kritikeτnur auf kollektivem 
Arbeit提ifer und g回chichtslo日m Fortschrittsgla uben seiner hー
vるlkerung beruhen konnten. 

Doch scheinen die internationalen Kommentatoren das Bild 
eines ausschlieBlich westlich-technologisch orientierten, ,,moder
nen”und rationalen Japan so intensiv gezeichnet zu haben, daB 

5 Rine umfassende Diskussion der Meiji-Verfassung liefert Ienaga Sa・
buro: Nihon kindai 蛇mpo shis6shi kenkya, 11δkyo 1967; vgl. auch Wit
helm Rohl: Die japanische Veゆssung, Frankfurt, Berlin 1963. Zum The』
ma ,, 100 Jahre Meiji-Verfassung - Staat, Gesellschaft und Kultur irn 
Japan der Me対i-2.eit’＇fand im Juni 19駒ein wissenschaftliches Sym
posium sta悦，dぉS四 Ergeb凶鈴e in der 2.eit民hrift Oriens Extrem11s 
(Band 33 I 1, 1使紛veroffentlicht wurden. 

6 Text der Nachkriegs-Verfassung in Nagai Ken'idti: Nihon ko削除mp0
no dotai, TOkyδ 1968: 252ff.; vgl. 臼kurai Shohei: (YOsetsu) Nihon koku 
kemp6, TOkyδ1972; Hasegawa Ma鈎yasu: Sh6wa kempiishi, TOkyo 1975; 
Reinhard Neumann: Anderu噌und Wandlung der japanischen Verfas
sung, (Schriftenrモihe Japanisches Recht, Bd. 12), Koln 1982: 108-120, 
185-204. 
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die Weltoffentlichkeit den Ereignissen um das Kaiserhaus seit 
dem Herbst des Jahr回1988 schlieBlich weit�ehend verst加dnis
los gegeniiberstehen muBte. Irritiert konstatierte man n山、，，tra・
ditionelleぺgar ,,archaische”Elemente im gegenw孟此igen Japan; 
Faktoren, die釦gar nicht mit dem liebgewonnenen Bild vom 
,,Superstaat d回21. Jahrhunderts”harmonieren wollten. 

Es zeigte sich, daB die Dimension der Geschichte in der Betrach
tung d回 gegenw品此igen Japans, und insbesondere seines Kaiser
hauses, nicht vemachlおsigt werden darf, soil ein zuむをffen des 
Bild von der japanischen Wirklichkeit gezeichnet werden. Da die 
das Kaiserhaus betreffenden Probleme das Ergebnis eines auBer
ordentlich langen und komplexen historischen Prozess田 darstel
len, der im folgenden zu skizzieren sein wird, soil zunachst ein 
Blick auf die Anfiinge des japanischen Kai問巾.tmSgewor伽wer
den. In friihhistorischer Zeit w釘der japanische In民lbogen po
litisch in eine Vielzahl lokaler Herrschaftsgebiete zergliedert ge
W白en, deren jed白 unter der Oberherrschaft der jeweils m語ch
tigsten Sippe (uji) der Region gestanden hatte. Die Oberhaupter 
dieser herrschenden Sippen iibten nicht nur rein herrschaftliche 
Funktionen aus, sondern standen auch in religiぬer Hinsicht ih・
陀m Klanterritorium7 vor. In Mythen wurden die Genealogjen 
di回e.r Familien iiberliefert, und nati.irlich kam der m益出tigs ten 
unter ihnen eine auch spirituell hervorgehobene Position zu. 

Mit dem 5., spat田tens seit dem 6. J油rhundert anderte sich die 
Si旬ation jedoch drastisch. Die Klane schlossen sich, ob freiwillig 
oder nicht, mag dahing回tellt bleiben, zu immer groBeren Herr
schaftsgebieten zusammen, bis schlieBlich ein Klan, das sogenann
te ,,Sonnengeschlecht", die Hegemonie iiber Yamato, das japani
sche Zentralgebiet siidlich des heutigen Nara, erlangen konnte. 

Fur dieses neug白chaffene und n促h sehr instabile politische 
Gebilde stellte sich naturgem泌 die Frage der staatlichen Verwal
tung und Kontrolle die提s fur die damaligen Verh語ltnisse riesigen 
Territoriums als existenzentscheidendes Problem. Man fand die 
LOsung di目er Schicksalsfrage auf dem Kontinenιm China, dem 
,,Reich der Mitte", mit seiner iiberwfiltigenden Kultur und Staats・
kunst. Planm泌ig wurde daraufhin alles nach Japan einge品hrt,
was die Sichぽ山1g des Staatswesens zu garantieren ver叩rach.

7 Die Begriffe ,,Sippe" und ,,Klan”werden hier altemativ fur jap. uji 
verwendet. 
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Verwaltungss加kturen, die auch noch im heutigen, modemen 
Sinn als durchaus gangbar und vem山由g erschein四，wurden
entspr官hend dem chin酋ischen Vorbild geschaffen. Der Staat 
wurde vollkommen sinisiert, d. h. der chinesischen Kultur er
schlossen. Undぷhinesische k叫tur” meint hier, neben dem 
Buddhismus, der uns in diesem Zusammenhang weniger be
d泣ぜt, vor allem die Lehre des Konfuzius und seiner Nachfolger. 

Im Zentrum seiner Uberlegungen ha悦der id倒leStaat gestan
d四，ge仙:hrt von einem ebenso idealen Herrscher, dem ,,Sohn d白
Himmels”（t’ien tzu). Nur ein wahrhaft tugendhafter Herrscher 
aber konnte das Wohlergehen d回 Staates sichem, da Herrscher 

山1d Staat in mystischer Hinsicht tief miteinander verbunden wa
ren. Wandte sich ein Kaiser vom rechten Wege ab und verlor da
mit seine Tugend, dann durfte er nach chinesischer Sicht nicht 
nur a句esetzt werden, das Volk hatte vielmehr die moralische 
Pflicht zum Sturz die舘$品r das Gemeinwesen nun so gefahrlich 
geworden四Herrschers. Jene Gedanken wurden in aller Klarheit 
von dem konfuzianischen Philosophen Meng-tzu (Menzius) ent
wickelt. Und sie w町den, im Gefolge der Durchdringung Japans 
mit chinesischem Gedankengut, auch nach Japan ge甘agen.

B包eichnenderweise war es nun genau jener Punkt, d. h. die 
potentielle Absetz凶rkeit d笛Kaisers, in dem man in Japan dem 
chinesischen Vorbild nicht zu folgen bereit war. Zu stark wa陀n
die Beharrungskrafte d白 alten Klan-Denkens, als daB das nun 
iiber das ganze Land herrschende ,,Sonnengeschlecht" den Ge
danken an einen m句lichen - sogar legalen - Machtverlust hin
zunehmen be陀it gewesen w品re. Die japanischen Herrscher, in
zwischen tenno, ,,Himmlischer Herrscher”genannt, fiihlten sich 
den chinesischen Kaisem durchaus ebenbiirtig, wenn nicht gar 
iiberlegen8, und planmaBig ersann man am Kai提出of eine eigene 
Form der Legitimation kaiserlicher Macht, die sich bewuBt von 
der d田Konfuzianismus abgrenzte. 7 

8 So p陀ist der Kompilator des Ko体i, 6 no Yasumaro, den Temmu・
TennO mit den Worten: .,Seine Redlichkeit iiber甘af die des Hsien-hou 
[d. i. Huang TI），鈴ine Tugend ubeπagte die des Chou-wang”（NKBT 
1: 44 I 45). 

9 Vgl. in diesem Zusammenhang Ulrich Kemper: Arai Hakuselci und sei
ne Geschichtsauffa.ssung, Ein Beitrag zur Historiographie fapans in der To
kuga聞・Zeit, Wiesbaden 1%7: 27ff. Vgl. Kodama KOta (HgぶTenno, 
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Man fand diese Legi白nation in den genealogischen Mythen 
der herrschenden Familie, die vom himrnlischen Ursprung d回
Kaiserhauses berichteten und die lebenden Kaiser als direkte 
Nachfahren der Sonnengるttin zu erkennen gaben. Ihrem Enkel 
Ninigi no mikoto und dessen Nachkommen hatte die Sonnen
gottin demnach den Auftrag gegeben, das Land Ja�an zu behe任
schen, und zw紅白r alle Zeiten und in einer einzigen Dynastie. 
Niernals diirfe ein Dyna柑ewechsel, wie etwa in China, vonstat
ten gehen, und niemals diirfe auf di白佃Herrschaf1除anspn
verzichtet wer可ien.

Je mehr der Staat selbst formal sinisiert, d. h. von Chinesischem 
durchdrungen wurde, desto deutlicher entwarf man als Gegen
position das Bild eines sp位ifisch japanischen Kaisers im Sinne 
eines gottlichen Nachfahren von日lbst g。ttlichem W回en, von 
dem bzw. d自民n gるttlichen Ahnen all田abstammte und seinen 
Sinn erhielt. 

Die Adaption des chinesischen, d. h. fremden k叫turgut回lieB
sich somit in山nfangreichem MaBe durchfiihren, da das zentrale 
Anliegen - das Herrschaftsinteresse des Kaiserhofes - unberiihrt 
blieb. Die diesen ProzeB vorantreibenden Tenno waren bezeich
nenderweise auf reli1;d6sem Gebiet selbst fromme Buddhisten, 
wie etwa Temmu- nnδ （陀g. 67与晶6）.】0 ［泌r sich um die Ide e 
d白verg凸ttlichten Kaisers entwickelnde ShintδII liefe此e dagegen 
die politisch-metaphysische R虻hぽertigung ihrer Herrschaft, die 
auBerhalb der Reichweite des chinesischen Staatsgedankens lag. 

Erst im japanischen Mittelalter entwickelte sich eine百eologie
d部Shintδ. MaBgeblich dafiir war wiederurn die Erfahrung einer 
Bedrohung durch die AuBenwelt. Im 13. Jahrhundert hatten die 
Mongolen, im Verlauf ih陀r Eroberung d白gesamten eurasischen 
Kontinents, auch zweimal eine Invasion Japans versucht. Das 
Land wurde beide Male, so will es die Uberlieferung, von plりtz
lich auftretenden Taifunen gerettet, welche die riesigen lnva
sionsflotten der ang.reifenden Mongolen r回tlos zerstるrten. In die-

(Nihonshi shohyakka, Bd. 8), TOkyo 1986. 
10 Zur Gesamtproblematik vgl. Nelly Naumann: Die einheimische Reli

gion Japans, Teil 1: Bおzum Ende der Heian-Zeit, (Handbuch der Orlen
talistik V I  4 I 1), Leiden 1988: pass加l.

11 Vgl. dazu Nelly Naumann: ,,Einige Bemerkungen zum sog. Ur-Shin
toぺin: NOAG 107 I 108, 1970：ふ13.
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sen ,,Gるttlichen Winden勺kamikaze, sah man das konkrete Wirken 
der japanischen Cるtter und gるttlichenAhnen d回.Kaiserha uses 
zur Rettung ihres Landes vor der fremden Bedrohung. Die Kaiser 
hatten zwar die direkte herrschaftliche Gewalt inzwischen an das 

Shogunat (bakufu) verloren, doch entwickelte sich in den Kreisen 
der ShintcトTheologie nun eine irnrner ausgepr，品gtere Vorstellung 
von Japan als einem unter dem besonderen Schutz der Gりtter
stehenden Lande. 

Radikale Vertreter dieser Sichtwei提 schlieBlich folgerten aus 
den i.iberlieferten Mythen des archaischen Shinto nicht mehr eine 
n山gるttlicheAbstammung des .Kaiserhauses, sondern vielmehr 
nun auch der ge鈍mtenjapanischen Nation." Japan, als shin初ku,
d. h. ,,Land der GOtter", war ihnen ein in seinem Wesen von alien 
anderen Nationen der Erde unterschiedenes Land, das ilber einen 
einzigartigen eigenen Geist, yamato-damashii, den ,,Geist Yama
tos九verfugte.

Die Vertreter die舘r ausg白prぽhen nationalistisch ausgerich· 
teten philosophisch-philologischen Lehrrichtung (Kokugaku) for
derten schlieBlich seit dem 18. Jahrhundert immer tauter die Ab
schaffung d回bakゆals Regierungsform und eine Wiederein提t
zung d回Kaiserhauses in seine alte, angeblich ang白tammte
Mach中部ition. Man erachtete die Herrschaft d田Shδgunats als 
Usu中ation der Macht und erwartete eine Restauration kaiserli
cher Herrschaft gema.B dem mythischen Auftrag z山 ewigen Re
gierung des Land回；damit war eine Rilckkehr zum politischen 

Systems des 8. Jahrhunderts mit seiner di陀kten kaiserlichen 
Herrschaft intendiert. Mit zunehmender politischer und wirt
schaftlicher GI耐klosigkeit des bakufu in Edo kam dieser Restau
rationsbewegung im 18. und 19. Jh・ein stetig wachsender EinfluB 
zu. 

SchlieBlich kam es in den f山lfziger und sechziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts zum,, Knall". Von auBen her erzwang Ame
rika milit孟risch eine O品川ng der japanischen H語fen fur den in
ternationalen Handel. Und die e町opiiischen Miichte standen be
reit, auch diesem fern白tlichen Inselreich ein油nlichesSchicksal 
zu bereiten, wie es viele andere asiatische Liinder zuvor ereilt 
hatte: die Unteりochung als Kolonie. Als 廿aurigstes Beispiel die-

12 Vgl. den Beitrag ,,Der ,gottliche Untertan’ーZurn Menschenbild der 
ShintcトMythologie”in diesem Band. 
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民s entwilrdigenden Proz白ses gait das in Riickstiindigkeit er
starrte China, das den Angriffen von au!Sen weitgehend wehrlos 
ausgesetzt war. 

Doch in Japan kam alles ganz anders. 
Das Land wurde weder abh加gig gemacht, noch gar erobert. 

Vielmehr wandelte es sich in kiirzester Zeit in einen modemen 
Nationalstaat, der nun selbst in der ostasiatischen Region als im
perialistisch wirkender neuer Machtfaktor auftrat. N山wenige
Jahrzehnte nach der erzwungenen Offnung des Land田 schloB
Japan gleichberechtigt Vertriige mit europiiischen Miichten ab, be
siegte sowohl China als auch das zaristische RuBland im Kriege 
und annektierte Taiwan, die RyUkyu-Inseln und Korea. 

Di白e Entwicklung war nur mるglich geworden, weil sich das 
Land in einen beispiellosen ProzeB systematischer Modemisie
rung und Ubernahme westlicher Strukturen und Techniken er
gめen hatte. Wi吋er war das Land, wie seinerzeit im Altertum, 
mit einer als uberlegen erkannten Au�enwelt konfrontiert wor
den. Und wieder war diese Begegnung vornehmlich im Sinne 
einer Chance erkannt worden, die es zu nutzen gait. Bezog man 
im Altertum die Methoden der staatlichen Modernisierung aus 
China, so war 回nun, 1200 Jahre sp語te乙der W田ten, welcher das 
zivilisatorische Modell lieferte. Verwaltungs- und Milit品rstruktu
ren wurden ebenso studiert und ilbemommen wie Technologien 
und westliche Philosophie. Und auch in dieser historischer、Si
tuation war es schlieglich ein entscheidender Faktor, der 白r die 
Urns廿uk加rierung nach fremdem Vorbild nicht zur Disposition 
stand: die Institution des Tennδ． 

Hatten die Theoretiker d白，n四en Japan’nach der O桁mng
des Landes zwar die Notwendigkeit einer umfassenden Moder
nisierung erkannt, so erachteten sie die Institution des Kaiserhau
健s - wiederum - als dasjenige Elemenιwelch白 dem Land k叫・
tu陀Ile Identitat凶ld soziale Einheit garantieren sollte. Der He汀－
schaftsname d白jungen Kaisers M吋i lieferte die Be.zeichnung 
fiir die ,,Meiji-Restauration”des Jah陀s 1868. Das Shogunat als 
Regierungsform wurde abgeschafft, der Kaiserhof zog nach Edo 
um, das nun in Tるkyδ，die ,,bstliche Hauptstadt" umbenannt 
W山de，山ld das Land wurde nominell wieder der direkten Heπ－ 
schaft des Tenno unterstellt- in Analogie Z山n staatlichen System 
d田Altertums; daher die Bezeichnung ,,Restauration＇’und nicht 
etwa ,,Revolution". 
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Am deutlichsten kommt die doppelte Intention der Meiji-R令
stauration -Modernisierung im t虻hnisch-wissenscha削ichen Be
reich bei gleichzeitiger Restauration der national－陀ligi6senSte!
lung des Kaisers一回、他nften Artikel der Eidescharta Z山n Aus
druck, die im Namen Kaiser Meijis bereits im April 1郎8 dekla
riert worden war. Darin hei'3t 白：，，Wissen soil auf der ganzen 
Welt gesarnmelt werden, um das Fundament der kaiserlicl、er \ 
Herrschaft zu festigen."1 

Je ,,moderner" Japan in den folgenden Jahren im techr、ischerl ， 
wissenschaftlichen und damit wirtschaftlichen Bereich w町de,
d白to dominierender wurde die als iiberreligi白verstandene
shintoistische Staatsideologie伯r das nationale Selbstverst語nd
nis. Der Shinto wurde, seit den spaten ach包iger Jahren d白VO討・
gen Jahrhunder也，zu einem仙r die ganze Nation verbindlichen 

Staatskult erhoben, mit dem Kaiser als metaphysisch-mystischem 
Kem der nun � Sinne einer realen Familie verstandenen japa・
nischen Nation.＇� 

Man schlo'3, auf der Basis der national gesinnten Shinto同Theo・
logie, bewu'3t wieder an die Tradition des Altertums an, postu
lierte- nun仙r alle verbindlich - das Dogma vom ,,G凸tterland”
Japan mit einem heiligen Tennδan der Spitze. Das besondere 
japanische Nationa』W白en, im Japanischen als kokutai, ,,Leib” 
oder ,,w，田en d白Land田ぺbezeichnet15, gait als unvergleichlich 
auf der Welt, da Volk und Herrscher aufgrund ihrer gemeinsamen 
gり悦lichenAbstamm山1g ganz real als verwandtschaftlich mitein
ander verkniipft ang白ehen wurden. Einen ersten Hohepunkt er
lebte diese religi出－politische National-Ideologie in der Zeit von 
1889 bis in die Jahre nach der Jahrhundertwende16; ihre Auswei-

13 Zur ,,Eidescharta”（Gokaj6 110 goseimon) vom 6. April 1邸8 vgl. Oku凶
Toshiaki: Meiji kemp6 110 dekiru made, Toyko 1956; vgl. auch Robert M. 
Spau凶ng: ,,The Intent of the Charter Oath", in: Richard K. Beardsley 
(Hg上Studies in japan脱History and Politics, New York 1967. 

14 Vgl. Murakami Shigeyoshi: Tenn6 no saishi, Tcikyo 1977; zum ,,Staats・
Shinto＇’vgl. EπlSt Lokowandt: Die rechtliche En加ickhmg des Staats
Sh intδin der ersten Hiilfte der Meiji・Zeit (1868-1890), Wiesbaden 1978. 

15 Vgl. den Beitrag .,Kokutai - Das ,Nationalwesen’als japanische Uto
pie”in diesem Band. 

16 Vgl. den Beitrag ,,Inoue Tetsujiro (1855-1舛4) und die Entwicklung 
der Staatsideologie in der zweiten HiiJfte der Meiji-Zeit＇’in diesem 
Band. 
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加ng in den Bereich nationaler Hybris schlie'3lich in den dreilliger 
und vierziger Jahren unseres Jahrhunderts.17 

Es ergibt sich also das so eigentiimlich anmutende Paradoxon, 
da'3 der Sieg der rationalen Denkweise im modemen Japan ein
herging mit einer sich immer weiter vertiefenden Irrationali出in
bezug auf die geistigen Grundlagen d白Staatswesens. Hier liegt 
eine weitere frappierende Parallele zum Modernisierungsproze'3 
d回7. und 8. Jahrhunderts vor. Gab seinerzeit der durch und 
durch rational-diesseitig argumentierende Konfuzianismus die 
Methoden zur Organisation und Verwaltung des Staates ab, so 
lieferte der irrational-religi白e Shinto seinen metaphysischen 
Kem, der die nach au'3en, zur Auflosung hin drangenden g田ell
schaftlichen Zentrifugalkriifte band. Auf di田e Weise sollte im Al・
tertum die vom jungen Kaiserhof geforderte Einheit der diver
gierenden Klaninteressen hergestellt werden. 

Es stellt ein bemerkenswertes Faktum dar, da'3 der Modemi
sierungs- und Einigungsprozel3凶l Altertum wie auch in der 
�euzeit das Ergebnis jeweils planmiiBiger staatsmiinnischer 
Uberlegung und ebensokhen Handelns war. Die religi悦ldee
des ,,gottlichen Tenno”war in diesem Kontext ausschlie'3lich an 
den Erfordernissen staatlichen Machterhalts orientiert. Den 

Staatstheoretikem und ldeologen des 19. Jahrhunde此s waじwie
Maruyama Masao eindrucksvoll darlegt18, sehr wohl bewu'3t, 
da'3 das Land eines geistigen Mittelpunkts bedurfte, um in sich 
geschlossen der Herausforderung durch die Au'3enwelt bestehen 
zu konnen. Man fand di回目Zentrum in der Institution des Ten
no, da diese allein als Inbegriff einer die g白ellschaftlichenGe
gensatze iiberwindenden Einheit der Nation herangezogen wer
den konnte. Je reiner dieses Herzstiick der Nation erstrahlte, so 
die Doktrin, desto ungehinderter wiirde sich das Land der Mo
dernisierung in technisch-zivilisatorischer Hinsicht hingeben 

17 Vgl. den Beitrag ,,Mythos und ldeologie - Ein Vergleich" in diesem 
Band. 

t8 Vgl. Maruyama Masao: D削除n in Japan (Nihon no shisδ）， herausge
geben und ilbersetzt von Wolfgang Scharnoni und Wolfgang Seifert, 
Frankfurt a.M., (Edition Suhrkamp, Neue Folge, Band 398), 1988. Vgl. 
in diesem Zusammenhang auch lるyama Shigeki: Kindai tenn6sei no 
seiritsu, (Kindai tennosei no kenkyu 1), Tcikyδ1987 und ders.: Kindai 
tennosei no ten.kai, (Kindai tennosei no kenkyii 2), Tokyδ1987. 
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konnen, blieb doch seine eigentliche kulturelle Identi tat stets un・
angetastet. Somit war der Kaiser - wie im Altertum - in seiner 
<lurch den Shinto gepr匂ten Stellung nicht als ein die Moderni
sierung hemmendes Moment, sondern vielmehr, ganz im Gegen
teil, als ein die ιefahrlose” Verwestlichung erst err凶glichender
Faktor definiert warden. War das friihgeschicht liche Japan auf
grund der Position des Tenno nicht selbst chinesisch, sondern nur 
in den praktischen Dingen sinisiert worden, so sollte der Kaiser 
die Nation auch in der neuzeitlichen historischen Gefahrenlage, 
nach dem Zusammenprall mit dem Ausland, vor der - insbeson
dere auch geistigen - Okkupation durch den Westen schiitzen, 
wahrend die als niitzlich erachteten Elemente der westlichen Zi
vilisation in grof5em Maf5e iibernommen werden konnten. 

Als vordringlichste Aufgabe stellte sich zunachst, iiberhaupt 
eine einheitliche ,,Nation” mit einem entsprechenden National
staat im modemen Sinne zu formen. Tatsache waに daf5 das Land 
in den vorangegangenen Jahrhunderten, die als das japanische 
Mittelalter bezeichnet werden, in gesellschaftlicher Hinsicht voll
kommen zerrissen gewesen war. Die Erinnerung an die Zeiten 
der direkten kaiserlichen Herrschaft im Altertum war wahrend 
dieser Epoche nur noch in kleinen Zirkeln wachgehalten word en. 
Es existieren bewegende Schilderungen aus dem 15. und 16. Jahr
hundert, die von Kaisem berichten, welche bettelnd durch die 
Straf5en Kyδtos zogen und Kalligraphien von eigener Hand zu 
verkaufen suchten, um dergestalt das pure Uberleben zu sichem. 
W油rend der anschlief5enden Edo-Zeit (1603-1868) kam dern 
Tenn6 eine durch die Gesetze des Hauses Tokugawa streng be
grenzte， ぬdiglich zeremonielle, in faktischer Hinsicht vollkorn
men machtlose Position zu. So verrnag es auch nicht zu verwun
dern, da£ zur Zeit der Meiji-Restauration im Jahre 1868 ein Grof5-
teil der japanischen Bevolkerung keinerlei Kenntnis rnehr von 
der puren Existenz des Tenn6 in Kyδto besaf5; allein entscheidend 
war bis dahin die durch Geburt vorgegebene Zugehorigkeit zu 
einer der vier gesellschaftlichen St語nde (shi-nδ－k6-sh6) und die 
Bindung an das jeweilige Daimyat (han) rnit ihr’en feudalistischen 
Gesetzen von Loyalit詰t und Treue dern Lehnsherren gegeniiber 
gewesen. Der Historiker Suzuki Hiroo schreibt dazu: 
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,,Noch Z町 Zeit der Restauration traten Angehりrige der Sa
rnurai-Klasse [ . . . ] erst dann in ein Gesprach mit Fremden ih・

rer Klas使 ein, nachdem sie sich nach der 悶anzugehorigkeit
des Par加ers erkundigt hatten. Ganz so als ob sie es rnit Aus
l加dem zu tun hatten. Viele von ihnen wuf5ten nichts von 
der Existenz des Tenno, kaum etwas von der eines Shδguns. 
So ist es nicht verwunderlich, daf5 90% der Bevるlkerung we
nige Kenntnisse iiber den Tennδ hatten."19 

Die Sch凸pfer des Meiji-Staates, wie der Staatsmann Itδ Hirobumi, 
verstanden es jedoch, die tradi tionellen Werte der mittelalterli
chen japanischen Samurai-Gesellschaft - Loyalit品t dem direkten 
Herm 3egeniiber (chu) und kindliche Unterordnung unter den 
Yater （初） - nun auf nationaler Ebene auf die Person des Tenn6 
urnzulenken. Somit gelang es, den Kaiser zur Integrationsfigur 
und damit zum Kristallisationskem eines neuen gesam付apani
schen Nationalbewuf5tseins zu gestalten. Auf der Basis dieser von 
Schule und Milit語r unablassig propagierten nationalen Einheit 
konnte der Staat nun auch in wirtschaftlicher und militarischer 
Hinsicht lenkend und in hochster Effizienz aktiv werden, da sich 
die nationalen Anstrengungen nun biindeln und auf ausgew語hlte
Ziele lenken lief5en. 

Der tennδzentrierte Ultranationalismus der 30er und 40er }ah
re schlief5lich fiihrte in die nationalistische Hybris und letztlich 
zurn Zusammenbruch des spezifisch japanischen kokutai. Mit der 
katastrophalen Niederlage und dem am 1 .  Januar 1946, auf Druck 
der Besatzungsmacht hin erfolgten Verzicht auf den Anspruch 
kaiserlicher G批tlichkeit war der Tennδisrnus als spezifische 
Reichsidee und Staatsform Japans in staatsrechtlicher Hinsicht 
tats品chlich obsolet geworden. 

Die demokratische Nachkriegsverfassung vom 3. Mai 1947 be
ginnt zwar, wie die Meiji-Verfassung, mit einem dem Tennδ ge
widrneten Abschnitt, doch erscheint der Kaiser hier nur noch als 
ein blof5es Symbol (sh6ch6) Japans; er bezieht, laut Artikel 1 der 
Verfassung, seine Stellung aus dem Willen des Volkes, das iiber 
die souverane Macht verfiigt. 

Der bereits erwahnte Historiker Suzuki bernerkte im Jahr 1980 
d位u:

19 Suzuki Hiroo: ,,Der Tenno und die Erziehung", in： 拘gami, N.F., Jg・
VII I 3, 1980：・ 35.
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,,Nur wenige Japaner in den Mi悦vieロigem oder 語lter wer
den das Wort Tenno ohne tiefe Gem防bewegung horen. Art 
und lntensi t品川田Gefilhls h加genabvompeおる叫凶len Hin
tergrund und den jeweiligen Erfa耐ungen. 日e jiingeren ]a
paner hingegen emp白nden bei dem Wort Tennδ 凶chts Be
sonderes, zurnal sie in der Nachkriegszeit nur das negative 
Image d田 Kaisers durch den Geschichtsunterricht in der 
Schule vermittelt bekonunen haben."20 

Meinungsumfragen scheinen diese Entwicklung zu bestii.tigen. 
Dreimal wurde nach dem Krieg zu Lebzeiten Kai提r Hirohitos 
von der japanischen Zeitung Asahi shinbun eine Umfrage Z山n
Thema ,, Wieviel S戸n戸thie haben Sie 仙r das Kaiserhaus？” V釘－
anstaltet. In der ersten Umfrage von 1959 bekundete noch eine 
iiberw品ltigendeMehrheit der Befragten groBe Sympathie fur den 
Tennδ. Fast zwanzig ]ah陀 sp語ter dagegen, im Jahr 1978, war 
die Rate de巾nigen unter den 20-30戸hrigen Japanem, die ,,Sym
pathie 血r das Kaiserhaus" bekundeten, auf nur n促h 20% ab
gesunken, und auch bei den 30-40jahrigen wurde, wie der Pu
blizist Chikushi Tetsuya in seiner Untersuchung vermerkt, ,,die 
30%-Marke nicht mehr erreicht - eine Wende war eingetreten. "21 

1982 schlie.Blich war die Sympathie fur den Kaiser noch weiter 
abg白山lken, n町 noch 15% der 20-30｝品hrigen bekannten sich 
d位u.

Mit der Abschaffung der souver孟nen Stellung d田 Heπschers
W釘 die Id田 vom besonde陀n 加kutai’， dem auf dem Tennoismus 
beruhenden einzigartigen National we艶n Japans, somit nachhal
tig getroffen. 

恥nnoch ist, im Gefolge der auch in Japan selbst oft als sen
sationell empfundenen wirtschaftlichen Entwicklung des Lan
des, seit einigen Jah児n das Anwachsen eines neuen nationalen 
SelbstbewuBtseins zu veロeichn凹， das durchaus als Spielart des 
,kokutai-Denk臼lS’ b包eichnet werden konnte. 

国er steht jedぽh nicht m伽 der Tennδ allein - im Sinne der 
klassischen Ideologie - im Zentrum der Oberl句ungen, sondern 
vielmehr ist es die Frage nach vermeintlichen anthropologi民hen

20 Suzuki 19加： 31.
21 Chikushi Tetsuya: ,,Sympathie fiir den Tenno？ぺ m： 陥！gami, N.F., Jahr

gang X I 2,3, 1983； 白．
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Besonderheiten der japanischen Nation, welche die Gemiiter be
W句t

Di白e unter dem Schlagwort nihonjinron, ,,Japaner-Theorien", 
bekannte Debatte ist dem S戸ziellen kokutai-Denken als eine Gei
steshalれmg vぽwand仁 welche spe.zifische Merkmale nationaler 
Eige出eiten postuliert und im Sinne brauchbi.lrer Kategorien zur 
Analyse komplexer historischer, wirtschaftlicher und soziologi
scher Probleme heranzieht: dabei werden spezifische, angeblich 
rein japanische, anderen Landern und Kulturen nicht eigene an
thropologische und kulturelle Merkmale herausgestellt, auf
grund derer etwa Japans exzeptionelle wirtschaftliche Erfolge 
erst moglich geworden seien. 

Die Sozialwissenschaftler Sugimoto und Mouer bemerken da・
zu: 

,,Auf dem japanischen Meinungsmarkt stehen die Theorien 
urn das Japane巾m (niho可in-ron) in voller 副首te. Als deren 
Hauptinhalt ist in ungefahr gleicher Weise wiederholt ein 
Thema aufgegriffen worden: Wie einzigartig ist der Japaner? 
AuBer Japan gibt es wahrscheinlich keine andere G回ell
schaft, in der so viele hundert Bucher ver凸ffentlicht werden, 
die die Besonderheit des eigenen Volkscharakters hervorhe
ben und in der自 由民iber so viele 脳nde zum Bestseller brin
gen .12 

Die Autoren sehen Kon伽uit語t und gemeinsame Denkmuster in 
bezug auf die Nihonjin-Theorien der Vorkriegs- und Nae地riegs
zeit, ,,und es bildet sichぺ wie sie schreiben, ,,ein Bogen zu der 
Prarnisse, daB von unbestimmter Vergangenheit an bis in die Ge
gen warに in alien Ecken des Landes, iiber Zeit, Raum und Gren
zen von Gesellschaftsgruppen hinweg, bei allen Japanern eine 
gemeinsame Denkens- und Verhaltensform existiert."23 

Ganz offensicht lich liegt hier ein Denkansatz zugrunde, der 
schon die national-shintoistischen Philologen des 18. und 19. 
Jahrhunderts leitete, d. h. die nativistisch orientierte Frage nach 
den definitiv eigenen, unverwechselbaren Merkmalen der eig令

22 Sugimoto, Yoshio; Maoa (sic! Mouer), Ross: ,,Nihonjin－η1eorien als 
ldeologie", in: Kagami, N.F., Jahrgang VII I 2, 19朗： 25.

23 Sugimoto et al. 1980: 27. 
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nen, japanischen Kultur24, aufgeworfen angesichts einer von der 
japanischen Gesellschaft als Bedrohung empfundenen Heraus
forderung durch das Ausland, durch 悦mde Lebensart und Wert
maBst語be.

Vor diesem geist白g田chichtlichen Hin除培rund vermag 白
nicht mehr zu verwundem, daB gerade im gegenwartigen Japan 
die Riickbes加nung auf ,,aut促hthone" kulturelle Werte wieder 
dermaBen hoch im Kurse stel、t, be白ndet sich das Land doch er
n四t in einer inneren Au日inandersetzung um Werte und allge
meinverbindliche Sozialethik. Die jungen Japaner neigen, so 
heiBt 白 seit e泊iger Zeit, vermehrt zu lndividualismus und Ma
terialismus, viele von ihnen wollten sich der miihsamen Pflicht 
zu entsagun�voller Arbeit fiir das Ganze nicht mehr beugen. 
Sogar einen eigenen Namen hat man inzwischen 品r diese Er
scheinung gepr品gt und spricht in diesem Zusamme凶ang von 
shinjinrui, einem A四en Men叫entypus" in Japan. 

Je mehr also der Konsens in der japanischen Gesellschaft als 
加droht angesehen wird, des to bohrender werden wieder die Fra
gen nach den historischen und kulturellen Grundlagen dieser ge・
舘llschaftlichen Obereinstimmung. Und es hat ganz den An
schein, als ob man auch heute wieder, wie in vergangenen Zeiten, 
den Tennδ als einigend回 Band wiederentdeckte; so wie es der 
ShintO-Forscher Ashizu Uzuhiko formuliert: 

,,Schon wahrend der unruhigen Zeiten nach der Kriegsnie
derlage hat Seine Maj倒語t die Arbeit stillschweigend aufg令
nommen, um Japan zu befrieden. Und diese Rolle, <las Volk 
zu einen, verkり中ert er noch heute. Gerade darin, stillschweト
gend seine Pflicht zu 加n, liegt <las Symbol.”a 

Auch die Jugend scheint sich dieser Ent\川cklung erstaunlicher
weise nicht zu verschlieBen. Allen neueren Oaten zum Desinter～ 
自民der Jugend an Fragen des Kaisertums zum Trotze kann sich 
der bereits erw語hnte Publizist Chikushi Tetsuya nicht der allg令
meinen l油rmeinung anschlieBen, derzufolge <las TennC>system 
伯r die junge Generation seine Bed印刷ng verloren ha be und auch 

24 Vgl. Nelly Naumann: ,.Identi t孟ts白＼dung - das geistige Problem des 
modemen Japan", in: Bernd Martin (Hg.): Japans Weg in die Moderne. 
Ein Sonderweg nach deutschem Vorbild?, Frankfurt, New York 1987: 173-
191. 

25 Chikushi 1983: 69. 
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als ,Kern des Nationalismus’ der Vergange吋1eit angeho陀. Er be
richtet von den Untersuchungen lrokawa Daikichis, Professor fiir 
Neuere Geschichte an der loky6-Wirtschafts-Universitat, der zu 
dem iiberraschenden SchluB gelangt war: 

,,Bis in die siebziger Jahre dachte ich, daB sich das Tennosy
stem einfach auflosen wiirde. Doch mit Beginn der achtziger 
haben sich die Verh語ltnisse ge，品ndert: Deutlich konnte ich urト
ter den jungen Leuten namlich eine gewisse Faszination ぬr
das Tennδsystem feststellen." 

Und weiter: 

J山1ge Menschen, von der Ko池田Tenzgesell父ha白 ermiidet
und geneigt, sich selbst aus den Augen zu verlieren, began
nen die Ord即時 d回 Tennosystems als geistige Stiitze zu 
註bemehmen. "26 

lnsbesondere unter den Grundschillerτ1 scheint sich demnach 
dieser Trend zu verfestigen. Einer repr孟sentativen Umfrage zu
folge gehorten 1983 54% der befragten Grundschiiler im 向nften
Sch叫jahr zu den ,Unters凶tzern’ und nur noch 21 % zu den 
,Nicht-Unterstiitzem’ d白 Tenn6; Sozi心psychologen wie Saitδ 
Tetsuo fiihren diese Entwにklung iiberraschenderwei日 auf den 
recht groBen EinfluB von GroBeltem auf die Generation der Enkel 
zuriick. Es heiBt dazu: 

"Vi凸llig unerwartet ist auf diese Weise also das Tenn6system 
der Vorkriegszeit in die Welt der Kinder eingedrungen und 
kann so, verstanden als Macht, Autorit語t und Moral immer 
wieder zu n剖em Ansehen gelangen. "v 

Meinungs山nfragen vom November I労O s凶也en die舘n Trend; 
demnach auBert sich inzwischen eine ,,iiberw語ltigende Mehrheit 
der Japaner fiir die Institution der Kaiserlichen Familie”・“

Meinem Verstandnis nach spielt sich hier ein faszinierender 
g白ellschaftlicher ProzeB ab, der im Kern dem iiberkommenen 
historischen Muster folgt: Waren es im Altertum die chinesische 
und im 19. Jahrhundert die europaische Kultur, die auf Japan 
einstiirmten， 鉛 iibemahmen nach 1945 die USA di田e Funktion. 

26 Chikushi 1983：“． 
27 Chikushi 19回：67.
28 Neues aus Japan, Nr. 331, November I 恥zember 1明治. 14司15.
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Nach einer Phase nahezu kritikloser Begeisterung 品r das Neue, 
scheint nun in Japan das Unbehagen an den Werten dieser Welt
kultur des ausgehenden 20. Jahrhunderts zu wachsen. Indem im
mer mehr die Frage, die ach so alte 山ld doch ewig neue, nach 
dem ,,eigentlich” Japanischen in den Vordergrund riickt, muB 
auch das I<aisertum zwangslau自g wieder mehr ins Blickfeld ge
langen. DaB dies keine bloBen Spek凶ationen sind, scheint mir, 
beabsichtigt oder nicht, im s戸nbolischen Sinne auch durch eine 
kleine Begebenheit aus jiingster Z,eit verdeutlicht zu werden: 

Der Schmuckkalender, den die japanische AuBenhandelsorga
nisation JETRO im Jahrモ 1988 ihren Handelspa此nem 泊l Auslan
de zukommen lieB, war thematisch weder der Wir也chaft des Lan
des, noch Wissenschaft oder Kunst gewidmet, sondem einem zu・
凶chst sonderbar anmuぬnden Thema: ,, Yamato - d必 nostalgi・
sche Heimat der Japanerぺ wie es die Oberschrift vermerkt. Der 
viersprachige BegleiU猷t - in Englisch， 民utsch, Franz出isch und 
Spanisch - ist einem Lied aus der altesten Schicht der japanischen 
Oberlieferung gewidmet, in welchem der mythische Vorzeitheld 
Yamato-takeru no mikoto, der ,,Tapfere von Yamato九 seine Liebe 
zur Heimat Yamato besingt. 

Im Kommentar des JETRO・Kalenders heiBt es dazu: 

,,Das Gedicht driickt die Sehnsucht des Verfassers nach sei
nem Heimatland aus, und es wurde kurz vor seinem Tode 
gedichtet [ . . . ]. Yamato, nostalgisches Heimatland und tief 
verwurzelt im Herzen der Japaner, ist zweifellos die Geburts
st語悦eder I<ultur und Geschichte uns町田 Landes, der zeitlose 
Ort, wo unsere Vorfahren lebten und in Frieden ruhen [ ...  ）.”n 

Und schlieBlich gelangt der Text zu seiner aktuellen Botschaft: 

.,Wenn wir die Entwicklung d田 heutigen Japan betrachten, 
konnen wir sagen, daB Yamato, Japans angestammtes und 
nostalgisch田 Heimatland, als geistiger Hintergrund von Ja
pan ぬr uns immer mehr an Bedeutung gewinnt." 

Hier wird in aUer Klarheit ausgedriickt, daB das idealisierte ja
panische Altertum mit seinen das Reich einigenden, mythischen 
山1d legendaren Kaisern und Heldengestalten, unter denen Ya
mato-takeru einen prominenten Platz einnimmt, auch 仙r das ge-

29 JETRO (Hg.): Yamato - Nostalgic Homeland of the Japanese, Calendar 
1988: ,,Vorwort’ヘ
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genwartige und zukilnftige Japan wieder eine Vorbildfunktion 
ausiiben konnte. Die舘S Beispiel soil nicht iiberinte中間tiert wer
den, doch erscheint der Umstand, daB man von Seiten der offi
ziellen japanischen AuBenhandelsorgani臼tion JETRO ausge
rechnet eine historische Figur vom Zuschnitt des legend語ren Er
oberers Yamatcトtakeru international zum neuen Leitstem Japans 
deklarie1「t, aus historischer Sicht als nicht unproblemati父h, sei 
doch zumirldest darauf hingewie臼n, daB Yamatかtakeru, dem 
,,Tapferen von Y釘natoぺ vor dem回 seiner Wildheit wegen sogar 
dem eigenen Vater, Kaiser Keiko, graute, erst dann Einhalt gebo・
ten wurde, als er sich, bli!ld vor wildem Eroberungsdrang, sogar 
gegen die Gotter stellte:"' 

Conclusio 

Es hat sich gezeigt, daB die Debatte um das japanische I<aiserhaus 
ins Zentrum der Frage nach der Modernisierung Japans in Ge
schichte und Gegenwart fiihrt. Der aus I<ontakten rnit dem Aus
land -China, dem ,, Westenぺ u. a. ー resultierende Zwang zur An
passung und Modemisierung war bereits im japanischen Alter
tum wirksam und ging stets einher rnit der Intention, die geisti
gen Grundlagen der eigen四 Kultur in Kontrast zur fremden zu 
definieren. DaB die Institution d田 I<aiserhauses in diesem Kon
text eine zen甘ale Rolle spielt, gehりrt zu den erkennbai官l Kon
stanten der japanischen Geschichte. 

Es scheint, daB auch im Rahmen der gegenwiirtigen japani
schen Selbstbesinnung wiederum dem Tenno als einigendem 
Symbol eine we事entliche Rolle zukommen wird. Ob das auf sei
ner historischen Stellung beruh四de Charisma d田 verstorbenen
Showa-Tenno�＇ dabei auf seinen Sohn und Nachfolger Akihito 
ilbergehen wird, scheint in di田em Zusammenhang von sekun
darer Bedeutung. Nicht die Person des Tenno, sondern die Insti
tution des Kaiserhauses per se wurde im Altertum wie in d釘

30 Vgl. den Kampf des Yamato-takeru mit dem schlangengestaltigen 
Berg go伐， den er jedoch fiir den Diener der Gottheit halt und daher 
miBachtet (Nihongi, Keiko 40 I 10 I 7 = NKBT 67： 初8 I 309, vgl. Ko” 
j伏i, Keiko: NKBT 1: 218 / 219). 

31 Vgl. Asahi shimbunsha (Hg・）： Asahi shimbun no shimen de miru Shawa・
Tenno: 87nen no shδ1gai [1901 - 1989], Asahi shimbunsha, Tokyo 1989. 
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Moderne in Zeiten der Selbstbesinnung zum Garanten der Ein
heit und historischen Kontinuit語t Japans erhoben. 

却

Kokutai -
Das ,Nationalwesen' als japanische Utopie 

1. 

Am 15. August des Jahres 1985 gedachte Japan d白 40. Jah陀stages
舘iner Kapitulation im Zweiten Weltkrieg. Die Art und Weise je
d町h, in der das o節zielle Japan di田町 Gedenktag beging, erreg
ten Aufsehen und Irritationen in der Weltoffentlichkeit. Hatte 
Premierminister Nakasone doch beschlossen, an di白em Tag aus
gerechnet einem symbolisch stark belasteten Ort seine Aufwar
tung zu machen, dem Yasukuni-Schrein in Tokyδ． 

Es war das erste Mal seit Kriegsende, daB ein japanischer Po・
litiker ausdri.icklich in seiner offiziellen Funktion als Regierungs
chef jenem Schrein seine Reverenz erwies, der, als Kultstatte 品r
die Gefallenen der Kriege, seit seiner Gri.indung im Jahre 1879 
als eines der Zen悦川apanischen Kaiserkultes und daraus resul
tierenden aggr白siven Nationalismus’ gilt.I 

Der Besuch rief folglich auch die vehemente Kritik aller im 
japanischen Parlament vert陀tenen Oppositionsparteien hervor2; 
dies veranlaBte Kabinettssekretar Fujinami bereits einen Tag vor 
der Visite, am 14. August, zu einer Erkliirung, in der auf den 
areligi悦n Charakter d白 Besuches hingewiesen wu吋e. Das iib
liche Shint1ふRitual, so die A唱umentation, sei anl品Blich d回 Be
suches stark eing田chr語nkt und damit seines religi6sen Charak
ters entkleidet worden.3 Aus diesem Grunde, so betonte der Ka-

1 Vgl. den Bei回g ,, Yasukuni und der ,Schlimme Tod’ des Kriegers＇’ m 
diesem Band. Zur Funktion des Yasuku凶－Schreine事 im Staats-Shinto 
der Meiji－�it vgl. Ernst Lokowandt： 偽 rechtliche Entwicklung des 
Staats-Shinto in der ersten Hiilfte der Meiji-Zeit (1868-1890), Wiesbaden 
1978： 決ト100;vgl. auch William P. Wooda吋： ，，Politi cs and Japan’s Na
tional Polityヘ chap. I, ,lse and Yasukuni Jinja’， in: The Second Intern.閣ー

_ tional Conference for Shinto Studies, Proceedings, 10ky0 1967: 71-74. ； 叩ejapan 百m刈η，No. 31伺”9山Y即ar， 刊u隠d叩 Au炉st 山9
,,Fujinami said that Nakasone would bow and make a floral offering 
at Yasukuni's inner shrine ir、staed of complying with the Shinto 均le
of worship that 陀quires two bows, two claps and a bow - a move 
appar回tly aimed at 陀ducing ，陀ligious color' of the official visit as 
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binettssekret品r, sei der Grundsatz der Religionsfreiheit nicht ver
letzt. 

Doch gehen diese Erkl語rungen am eigentlichen Kern des Pro・
blems vollkommen vorbei. Nicht die Sorge um eine etwaige Ein
schrむlkung 伽 Religionsfreiheit in Japan hatten Opposition und 
Wei中r回路 alan叫ert, sondem vielmehr die Be伯rchtung, der Be
such deute mりglicherwei民 auf eine Rehabilitierung oder gar Re
naissance staatsshintoistischer Ideologie, d. h. d回 Kaiserk叫t白
der Vorkriegs- und Kriegsz.eit hin. 

In dぽ M回igen 町田se widmete sich insbe鉛ndere das Nach
richtenmagazin 印r Spiegel dem Thema. In dem betrぜfenden Ar
tikel heiBt 田 u. a. in bezug auf das Krieg舘nde und den Zu姐m・
menbruch der alten Ordnung in Japan: 

,,Gro向ap釦s politischer Grundsatz， 仰 木okutai', das beson
de陀 japanische Staa匂gefilge mit dem Tenno als nationaヤ0・
litischem Leitstem, uberlebte die Niederlage.岬

E沼田eFeststellung scheint mir aus zwei Grunden bemerkenswert. 
Zurn einen ist mit kokutai ein Schliisseめegriff zum Verstandnis 
der politisch-ideologischen Entwicklung des modemen Japan 
auch in die hiesige 凸ffentliche Debatte eingebracht. Zurn anderen 
wird die Behauptung aufg白tellt, jenes kokutai habe die japanische 
Niederlage ,,iiberlebt". Es wird, nach der inhaltlichen Auseinan
der鈍tzung mit dem Begriff, zu priifen sein, inwieweit eine der
artige Aussage als zutreffend anerkannt werden kann. 

2. 

Der Begriff加初旬i ist auBerst unscharf und verschlieBt sich einぽ
eindeutigen, direkten Ube此ragung. Davon zeugen bereits die 
mannigfachen Ober詑tz山lgen, welche die Bedeutung eher um
schreiben und eink陀isen, denn prazise Aq凶valente zu geben 
vermogen. 

So iibersetzt etwa Kimura Kinji ko如tai als ,,Staatsform, Struk
tur d白 Staat田ぺ gleichzeitig aber auch als ,,Ehre des Staates (Lan-

much as possible. The prime minister will not underちo the Shinto 
purification ce陀mony nor offer a sprig of the sac陀d t陀官 at the shrine, 
Fujina.mi said.” fT, 15.8.1985: 1. 

4 Der Spiegel, 26.8.1985: 126. 
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d白）＂.5 Andere geben die Begriffe ,,Nationalwesen' ,,National ． 

W白enheit"
,,Staatsk凸1rper，ベ Auch die englischsprachigen Dbersetzungen 
spiegel� das definitorische Problem: ,,National body’ペ ，，national
polity’ぺ ，，national entity"13 usw. Japanische Werke filhren zur 
Er kl，むung folgende Aquivalente an: ktm担。ra, ,,Nationakhar法－
ter”14, kokka no taimen, ,,An鈍hen, Ehrモ d四 Staates’A oder auch 
kokuj6, ,,Landesverhaltnis.se, die innere Lage ein白 Landes"16.

Es ergibt sich somit, daB mit derartigen di陀kten Uberse包un
gen eine inhaltliche Durchdringung d田 Begriffes nicht zu errei
chen ist. Da das Wort 知kutai ein 山'Spriinglich chinesisch田 Lehn
wort 出l Japanischen darstellt - es handelt sich um die sino・japa
nische Lesung d白 chin田ischen Wortes kuo・t'i - stellt sich folglich 
zuniichst die Frage, ob eine Kl品rung nicht vom Chinesischen her 
zu erlangen sei. Es zeigt sich abe丸 山13 gerade hier die begriffliche 
Unsd、孟rfe ihren Grund hat." 

5 Kimura Kinji: Grofles Japanisch-Deutsches Worterbuch， 百kyo 1973: 
1302. 

6 Horst Hammitzsch (Hg上 Japan・Handbuch, Wiesbaden 1981: passim. 
7 Peter Fischer: ,,Rezension Lokowandt 1978", in: Nachrichten der Q・

sellschaft f旨y Na似r- und VO/kerkunde Ostasiens (NOAG), Bd. 131-132, 
1982：・ 147.

8 Lokowandt 1978: 56. 
9 Robert Schinzinger et al.: Worterbuch der deutschen und japanischen 

Sprache, TOkyo 1985: 610. 
10 Lydia Brull: Okuni Takamasa und seine Weltanschauung. Ein Beitrag zum 

Gedankengut der Kokugaku, P凶. Diss, Milnchen, 1964: 61. 
11 Robe此N. Bellah: 1i的信仰a Reliが開， Glencoe 1957: 99. 
12 W1保刈ard 1967: 7L 
13 J.0. Gauntle伐， RK. Hall: Kokutai no H仰が： Cardinal Prine伊／es of the 

National Entity of Japan, Cambr., Mass. 1949. 
14 Morohashi 1i出uji: ［泌伽削ゾiten，布kyo 1955-60, 13 剖e., Nr. 4798/ 

372. 
IS N仇on-kokugo-daijiten, Bd. 8, 1るkyo 1973-76: 24, ,,kokutai 2” 
16 Otsuki Fumihlko: Da怒enkai, Bd. 2, TOkyo 1932: 153. 
17 RA. Miller: Japan’s Modem Myth. The Language and ルyond, New York 

1982: 94, bemerkt zur chinesi災h四 Herkunft des Wortes kokutai: ,,If 
the Japanese had originally ever had known about any such thing, 
they ought to have had a word for it. They do not, and did not. [ . . .  ] 
Of all the absurd feat山田 that characterize the Kokutai no hongi and 
its ideas, this is probably the most absurd." Zurn Kokutai no hongi s. u. 
Kap. 3.3. und 4.1. 
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Das ,,GroBe Chinesisch-Japanische Zeichenlexikon” des Mo
rohashi Tetsuji kennt das Komposit山n kuo-t' i alias kokutai18 zwar 
und 氏ihrt als Textbelege Stellen aus den ,,Annalen der Frilhen 
Han"19 und dem konfuzianischen Kommentarwerk Ku-Liang chu
an20 aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert an; in diesen Tex
ten erscheint der Begriff j吋och in so unterschiedlichen Bedeu
tungen wie ,,Zustand, Befinden, Erschein山1g d回 Staat白＂ einer
舘its und als Bezeichnung 胎 die Staatsbeamten, die in diesem 
Kontext als 11Anne und Beine d白 Heπschers" verstanden wer
den, andererseits. 

Di田 reflektiert unmittelbar die Bed印刷ngsvielfalt der einzel
nen, das Kompositum konstituierenden Elemente. 1st 知o, sino・
japanisch 初削， als ,,Staat, Nation, Land" - in Japan auch ,,Pro
vinz" - noch hinreichend prazise umreiBbar21, so ergibt sich fiir 
das zweite Element, chin田isch t’i, sino・japanisch tai, ein weites 
Bedeutungsfeld. Bei genauerer Betrachtung aber erweisen sich 
die so heterogen erscheinenden Bedeutungen <loch meist als Ab
leitungen von einer gemeinsamen Grundbedeutung, die im Ja
panischen mit karada, ,,Leib, Korper“ wiedergegeben ist. An ihr 
orientiert sich die Ubersetzung von kokutai als ,,Staatsko中er”．
Als nachste Bedeutung des t’i bzw. tai 氏出rt Morohashi22 in dem 
entspr虻henden Abschnitt an: ,,GliedmaBen, Beine und Arme", 
daher also die Beamten als ,,Staatsorganeぺ als ,,Beine und Arme” 
d白 Herrschers im Sinne einer Exekutive. Das primar Physische 
wird im n品chsten Bedeutungsfeld iiberschritten. Es ist im Japa
nischen mit dem 凸beraus komplizierten Begriff katachi umris関n.
Damit ist ein Zustand im Sinne von ,,Beschaffenheitぺals Gestal
tetes und Fonn gemeint - daher die Ubersetzungen ,,Staatsfonn＇’ 
und ,,Zustand d回 Staat白”. SchlieBlich sei hier noch auf die Be
deutung im Sinne von japanisch moto verwi田en, d. h. ,,Basis, 
Grundlage, Natur, Charakter” bis hin zu ,, Wi白en, Substanz". Dies 
greifen die Dbersetzungen ,,Nationalwesen” und ,,-wesenheit” 
auf. 

18 Morohashi 19日-60, Nr. 4798 I 372; vgl. Chung-wen-ta-tz’t1-tien, 40 
Bde., Taipei 1968: Nr. 4896 I 487. 

19 Ch’ien Han-shu, Ch’eng-ti chi. 
20 Ku-Liang chuan, H釘zogChuang, 24. Jahr. 

21 Morohashi 1955-60, Nr. 4798. 
22 Morohashi 1955-る0, Nr. 45291. 
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Es ergibt sich aus alledem, daB der Begriff kuoイi, bzw. kokutai, 
E甘ttels direkter Dbertragung zwar wei廿語umig umfal3bar ist, da
bei dem Verstandnis aber immer weiter entgleitet. Es muB also 
versucht werden, eine Ann油erung an das Problem auf anderem 
Wege zu erreichen. 

Hier scheint rnir eine Betrachtungsweise geboten, die, histo
risch orientiert, Funktion und Gehalt d田 Begriff,田 nicht als sta
tisch Gegebenes begreift, sondem den ProzeB der Entwicklung, 
d白 inhaltlichen Werdens nachzuzeichnen versucht. Auf di白e
Weise vermag man schlieBlich zur Erkenntnis essentielle丸 山ver
zichtbar釘 Elemente <lessen zu gelangen, was in Japan unter ko
知tai verstanden wurde und immer noch wi吋．

Die weitgehende Beschr加kung aぱJapan ist dabei nicht nur 
zulおsig, sondem vielmehr geboten. Zwar kannte auch das China 
d回 ausgehenden 19. Jahrhunderts, jener Zeit also, in der der ko
kutai心edanke in Japan aufbliihte, im Rahmen der Auseinander
setzungen mit dem Westen ein begriffliches Gegensatzpaar von 
t’i und yung, d. h. von ,,essentiellem kりrper Chinas” － damit war
der Konfuzianismus gemeint - und ,,Praxisぺ d. h. der Technolo
gie des Westens.23 Doch ist kokutai als staatsphilosophischer Ter
minus im Sinne von ,,Nationalwesen＇’ 山1d ,,nationaler Identit詰t”
ein der spezifisch japanischen Denktradition verhafteter Begriff.24 

お Vgl. Wolf伊ng Bauer: αina und dぽHゆrnnga11f Gliick, M加曲目 1974:
認3, 413, 465, 468, 470ーπ．

24 Eine umfaぉende diachronische E加古tellung der kokutai-Problematik 
in einer westlichen Sprache steht bislang noch aus. Material zu ein
zelnen Zei句協chnitten liefem u. a. Bellah 1957; Lokowandt 1978; 
Sh intふProceedings 1967; 0ぉar Benl, Horst Ham.mitzsch: /apanische 
Geisteswelt, Vom Mythus zur Gegenwart, Baden-Baden 1956; David M. 
F.arl: Emperor and Nation in Japan, Sea悦le 19“i Klaus K racht: Das Ko・
do.初nkiゾutsugi des Fujita Tako (1806-1855), Wiesbaden 1975; Maruya
ma Masao: ,,Denken in Japan" <= Nilwn no shiso, 10kyo 1971), Obers. 
W. Schamoni, in: Bochumer Jahrbuch fi.ir Ostasienforschung, Bd. 4, 
1981: 1-70. Dieser Text ist gemeinsam mit einer Reil、e weite陀r Texte 
Maruyamas unter dem Titel Denken in japan als Buch erschienen (Hg. 
W. Schamoni, W. Seife此， Frankfurt a.M. 1988, Edition Suhrkamp, 
Neue Falge). 
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3. 

Im japanischen Schrifttum findet sich das in neuerer Zeit aus
schlieBlich kokutai zu lesende Zeichenpaar ers回als - und i回目ert
- in einem Ritualgebet (norito) d回 Engt劫iki, eines Zeremonial・
werkes aus dem friihen 10. Jahrhundert.25 Dort heiBt es von der 
Gottheit Ame-no-hohi-no・mikoto, sie habe auf einer Inspektions
reise den ,,Zustand d田 Land白” 凸berpriぽt. ,,Zustand des Lan
d田ぺ kunigata, ist hier mit dem uns nun schon ve此rauten Zei
chenpaar 仙r kokutai g田chrieben. Di白er Gebrauch der Zeichen 
hat, wie auch der Shinto-Theoretiker Ono Sokyo26 f，白tstellt, rnit 
der kokutai-Problematik im enge陀n Sinne jedoch nichts zu tun. 
民m Kompositum mangelt 白 zu jener Zeit noch 割問lich an po・
litisch-staatsphilosophischem Gehalt. 

Bis in die Neuzeit, d. h. das 回ginnende 19. Jahrhundert, spielt 
der Terminus kokutai in Japan keine bemerkenswerte Rolle. Noch 
1856 bemerkt der Gelehrte Yamagata Taika, der Begriff kokutai sei 
vollkommen fremd in Japan und wohl erst durch die Denker der 
sogenannten Mito・Schute aufgekommen.27 

Und tatsachlich war es der Mito・Gelehrte Aizawa Seishisai 
(1782-1863), der mit seiner programmatischen Schrift Shim’on, 
,,Neuer Oiskurs", aus dem Jahre 1825 den Begriff des 初kutai in 
der staatstheoretischen Diskussion verankerte und bereits we
sentliche Inhalte bes timmte.28 

25 Jz11mo no ktmi no miyats uko no kamuyogoto, Eng.トshiki 8 = Kokushi-taikei 
(KT) 26: 176 und Nihon-koten-bungak11-taikei (N KBη 1: 453; vgl. Felicia 
勘ck: E”が－Shiki, Procedures of tire Engi Era, vol. 2, TOkyo 1972. 

26 Ono Sokyo: ,,Varieties of Kokutai・η1ought", in: Shint6-Proαedings 
1967: 84. 

27 Yamagata Taika (1781-1866) war einer der fiihrenden Th四r凶kerder
Meiji-Restauration und Mitstreiter des Y侶hida Shoin; vgl. Earl 1964: 
お6 und passim. 

28 Aizawa Seishisai: S1ri11ro11 (1825); Ausgabe Mitogaku-zenshli 2, 1933: 

36 

み325. Vgl. Horst Hammitzsch: ,,Aizawa Seishisai 1782-1863 und sein 
Werk Shinronぺ in: Monumenta Nipponica Tるkyo III / 1 ,  1940: 61-74. 
lm Jahr 1 982 erschienen zwei iibersetzte und kommentierte A usga ben 
des Shinron in der westlichen wissenschaitlichen Literatur: Volker 
Stanzel: Japan - Haupt der Erde, Wiirzburち 1982 und B.T. Wakabayashi: 
Aizawa Seishisai’s Shinron and Western Lear ning, Princeton Univ. Ph.D., 
Ann Ar凶r 1982. 

Damit waren die Grundlagen 他r das kokutai-Denken (kokutai
sh isδ） sp詰terer Zeiten gelegt. 

In diesem Kontext meint der Begriff nicht mehr ganz allgemein 
den ,,Kりrper, das Wesen＇’ oder den ,,Zustand” eines beliebigen 
LandesL•, sondern d位idiert und ausschlieBlich das innere W回en,
die Essenz, die unverwechselbaren und vor allem unwandelba
ren, ewigen Eigenheiten und Werte der japanischen Nation - all 
das, was Japan von anderen Uindern unterscheiden sollte und 
vor di白en auszeichnete. Die ihr町 Herkunft nach heterogenen 
Begriffsinhalte waren den national gesinnten Theoretikern zwar 
schon seit langem gelaufig gewe舘n, als novum erschien nun je
doch deren spez凶sche Zusammenfassung und Subsumtion un
ter einen pr句nanten Oberbegriff: kokutai. 

Be廿achtet man d白sen inhaltliche Entwicklung in der Falge
zeit, so !assen sich m. E. deutlich drei Phasen des kokutai心enkens 
unterscheiden: (1.) Die formative Phase (ca. 1825-1890), (2.) die 
klassische Phase (1890-193乃， （3.) die Phase der Hybris (1937-
1945). 

3.1. 

Eぬr Beginn der formativen Phase ist rnit dem friihen 19. Jahrhun
dert anzusetzen, dokumentiert im bereits genannten Werk Shin
ron d回 Aizawa Seishisai aus dem Jahre 1825. Das Ende dieser 
Periode sehe ich mit dem Jahr 1890 gekommen, dem Jahr der 
Proklamation des fur die weitere Entwickl山lg entscheidenden 
,,Kaiserlichen Erziehungserlass白ぺrnit dem die zweite, die klas
sische Phase ihren Anfang findet (s. u. 3.2.). 

Wie bereits ein Blick auf die betreffenden Jahreszahlen zeigt, 
fiillt diese Phase in das Zeitalter der groBten Umwiilzungen der 
japanischen G白chichte, des Unterganges des Tokugawa-Staat白，
der O胎mng des Landes nach au!Sen, der Errichtung des moder
nen Kaiserreiches Japan mit dem Tenno als sakrosanktem, tiber 

29 In diesem Sinne findet der Begriff kokutai etwa bei dem Kokugaku心e・
lehrten Okuni Nonoguchi Takamasa (1792-1874) Verwendung: ,.Es 
gibt hingegen Lander, deren Staatswesen (kokutai) minderwertig ist, 
de陀n Sitten schlecht sind und wo Vnloyali凶t iiblich ist." (Hongakt1 
koyo = Nihon shiso taikei 到， 1973: 407; B吋II 1964: 61.) 
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der Verfassung stel、endem Staatsoberhaupt als einer Inkamation 
des Staates selbst. 

An dieser Entwicklung hatten die Denker der genannten Mi
to・Schule bekanntlich einen maBgeblichen geistigen und politi
schen Anteil.却 Namengebend war das ehemalige Lehensgebiet 
Mito in der heutigen Prafektur Ibaraki, das sich im Laufe der 
sp語ten Edo-Zeit zu einem Zentrum der gegen das bakufu gerich
teten Op戸sition entwickelt hatte. 

Ausgehend von ursprilnglich rein historischen Studien zur 
Geschichte der kaiserlichen Linie Japans entwickelte die Schute 
mehr und mehr �raktisch-politi託he, sowie weltanschaulich
id伺logische Intentionen, die, gegen das sogenannte Stellvertre
ter-Regime der Feudalregierung in Edo gerichtet, fur die Wieder
einsetzung einer direkten kaiserlichen Regierung stritten. 

Als theoretische Grundlagen dienten dabei zwei ursprilnglich 
eigenst加dige Denksysteme, deren Synthese von den MitかGe
lehrten unter der Devise shinju-itchi, ,,Einheit von Shintδ und 
Konfuzianismusぺ betrieben wurde.31 

Z山n einen handelte es sich um die jahrhundertealte national
shintoistische Konzeption von Japan als einem vor allen anderen 
Uindern ausgezeichnetem heiligen Land der Gるtter32, <lessen 

30 Zur Mito-SchuJe vgl. die Untersuchung vonJ. Victor Koschmann: The 
Milo Ideology: D町011rse, Reform and ltts11rrection in Late Tokugauxi japan, 
17伺ー1飴4, Berkeley 1987. Bereits語lteren Datums 凶d vom Zeitgeist 
gepr語gt ist Horst Hammi也氏h: Die Mito-Schu/e (Mitteilungen der 
E淀川氏hen Gesellschaft f. Natur- und Volkerkunde Ostasiens (MO
AG)), Bd. 31 I B, 1939 und ders.: ,,Kang誌u und Kokuga知ぺin: Mo-

3 
numenta Nipponica, II ハ， 布kyo 1939; vgl. Kracht 1975. 

1 Vgl. Kracht 1975: Slff. 
32 Die Bezeichnung shinkok11, ,,Gotterlandぺ fiir Japan findet sich be陀its

im Nihongi aus dem Jahre 720 OingO-k0gδ， Chuai-Tenno 9 I 10 / 3 = 
Ni hon却terトb11rrgak11-taikei 67: S. 338). Beriihmt ist die im mittelalter
lichen JinnO-shOtoki form凶ierte Aussage: ,,GroB-Yamato ist Gりtter
land. Der himmlische Ahn schuf zuerst seine Grundlage und die Son
nengottheit tiberlieferte fort und fort iluモ Erbnachfolge. In unserem 
Lande allein gibt es dies, in anderen L語ndern gibt es ruchts von sol
cher Art. Aus diesem Grunde nennt man es G伽terlandぺ Jinn6劫otoki,
Ausgabe Kogaku-sosho 6: 1; Be凶， Hammitzsch 1956: 133f.; vgl. Bent, 
Hammitzsch 1956: 206, 216, 231, 234ff. 
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Tenno, als selbst gottliche Nachfahren und lebende Gottheiten in 
einer Dynastie, d. h. ぬr alle Zeiten, zur Herrschaft berufen sind.33 
Di田e Konzeption diente der sich parallel zur Mito・Schule ent
wickelnden ,,Nationalen Schuleぺ Kokugaku, als Kern ihres th田・

retischen Gebaudes. Die Mito・Schule unterscheidet sich von der 
Nationalen Schule im wesentlichen nur durch die bewuBte Hin
zu白gung eines weiteren konstitutiven geistigen Elementes, d. h. 
d田 zweiten der genannten Denksysteme. 

Es handelt sich um die ethischen Maximen d飴 釦genannten
Neo・Konfuzianismus in seiner Form叫ierung durch den chinesi
schen Gelehrten Chu Hsi (1130-1200), japanisch Shushi戸 Die
konfuzianischen Normen zurOrganisation des g白ellschaftlichen
Lebens, zur Regulierung der Abhangigkeitsverhfiltnisse von 
Oben und Unten in der Gesellschaft galten den Mito・Gelehrten
interessanterweise als zweite der unwandelbaren Eigenschaften 
d回 japanischen W田ens. Und je mehr die geistige Synthese vor・
ange廿ieben wurde, desto mehr verschwand auch das BewuBt· 
sein 伯r die eigentlich fremde, d. h. chinesische Herkunft jenes 
ethischen Systems, bis es schlieBlich, gegen Ende des 19. Jahr
hunderts, zur Ganze als japanisch begriffen wurde.35 

33 Der gottliche Regierungsau氏rag shinchok11 ist ii berliefert im Nihongi 
(NKBT 67: 147; vgl. W.G. Aston: Nihongi, Chronicles of Japan from the 
Earliest Times to A.O. 69え London 1956: 76f.), Kojiki (NKBT 1: 126 I 
12冗 vgl. 胞noshi� Iwao: Kojiki, Alteste japanische Reichsgeschichte, III. 
Band, Deutsche Uberse包ung, Fukuoka 1976: 78） 凶d im Kogoshui 
(Gunsho-ruiju 5; vgl. Karl F1o陀回： Dぽhislorischen Quellen der Shintふ
Reliがon, Leipzig 1 919: 246). Ein w脱ntliches 印刷I der Oberlieferung 
wird in den Kommentaren m.W. ドdoch nicht beachtet: nur eine ein

zige Version, die lediglich in einer Variante des Nihonがersche泊t, be
richtet von einem Auftrag zur zeitlkh u11begrenzle11 Regierung der kai
serlichen Linie; alle anderen kennen nur d凹 di陀kten Auftrag Arna
terasus an ihren Enke! Ninigi. 

34 Zurn Chu-Hsi-Konfuzianismus vgl. Wing-Tsit Chan: A Source Book in 
Chinese Philosophy, Princeton 1969 (1973), S. 588唱倍3; Texte der japa
nischen Shushi-Schule in Tsunoda Ryusaku et al.: Sources of Japanese 
Tradition, vol. 1 ,  New York 1964: 335-3槌. Eine historische Gesamt
darstellung liefer! Warren W. Smith: Confucianism in Modern Japan, A 
Study of Conservatism in Japanese Intellectual History， 百kyo 1973. 

35 Der ,,Staats-Shlntδ” der MeijトZeit vertrat die Ansicht, die Tugenden 
seien nicht konfuzianischer Herkunft, sondcrn noch vor Ankunft von 
Konfuzianismus und Buddhismus in Japan von den ,.kaiserlichen 
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Di田es geistige Amalgam von Shinto im Sinne der Na tionalen 
Schule - mit der Konzeption d回 heiligen Herrschers als Basis -
山ld Konfuzianismus, verstanden als Katalog moralischer Nor
men, galt den Mito-Gelehrten als Kem d白 初旬tai, d白 山wer
wechselbaren und einzigartigen Wesens d田 Land邸 Japan. Im 
ぽsten der drei kokutai-Kapitel d田 Shinron urnreiBt Aizawa Sei
shisai das Credo dieser Weltanschauung36: Die Uberlieferungen 
zur G民indung des japanischen Reiches, aufg位eichnet in den al
t田ten erhaltenen schriftlichen Dok山nenten des Landes aus dem 
friihen 8. Jalぜhundert - Kcザiki (712) und Ni，加ngi (720) - werden 
als historische Fakten begriffen; Amaterasu, die Sonnenがttin
und Ahngo悦heit d回 Kaiserhauses, hat demnach wirklich, d. h. 
als historisches Faktum verstanden, ihrer Nachkommenschaft, 
den Kaisern der einen legitimen Dynastie, auf ewig die Herr
schaft iiber das Land anvertraut. 

Di田 war stets auch das Thema der Kokugaku, der Nationalen 
Schule gewesen; deren Ideologie 泊h im geheiligten Herrschafts
auftrag der Amaterasu・omikami, der ,,GroBen edlen, den Him
mel erleuchtenden Gottheit“， stets auch das essentielle Merkmal 
zur Unterscheidung Japans von anderen Llindern, insbesondere 
C凶a. Wぬrend do此 die individuelle Tugendhaftigkeit eines je
den einzelnen Hirnmelssohnes das Kriterium der Legi自国tat sei
ner Herrschaft abgab und Dynastien deshalb infolge eines Tu
gendschwundes wechseln konnten, letztlich sogar muBten, gait 
d四 Kokugaku-Denkem Japans der Auftrag Amaterasus an die ei
ne Tenno同Linie als Beweis 仙r g凸悦Iiche Griindung und morali-

Vorfahren eingese凶” （Lokowandt 1978: 240, Anm. 144). Kokugaku・
ldeologen vertraten die Ansicht, ,,ein wahres Verh副凶s zum Herr
民her, zu den El tern, zum Gatt.en, zur menschlichen Gesellschaft, zum 
Volk usw. gebe es nur im Shintδ， obwohl die Namen der den einzel
nen Verl泊ltnlssen entsp陀chenden Tugenden, Va鈍lientr剖e, Gehor
sam, Wohlwollen, Rechtlichkeit usw., in den konfuzianischen Bil
chem stehen＇’ （Hans Stolte: ,.Motoori Norinaga: ,Naobi no mitama＇ぺ
in: Monumerita Nipponica II I 1, 1939: 196f., Anm. 12.) 

36 Milogaku切nshii 2, 1933： ら·39, Nihon胡iso-taikei 53, 1973: 52-70; vgl. 
Hammitzsch 1940: 69-71 . 
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sche Uberlegenheit der eigenen Nation, des ,,Gるtterlandes” （shin
koku), vor dem groBen Nachbarnマ

Bei Hirata Atsutane (1776-1843), dem wohl radikalsten Vertre
ter der Nationalen Lehre, wird die ldee von der Gるttlichkeit des 
Reiches und seines Hぽ限herha us田 schlieBlich auch auf alle sei
ne Bewohner a山gedehnt. In seinem Werk Kod6-taii, ,,Grundge
danken d白 alten Weges” aus dem Jahre 1824 heiBt 白 urunillver
stand lich: 

,,Unser erlaucht田 Land ist wahrhaft das Land der Gottheiten; 
vom Manne einfachsten Stand回 bis hinauf zu uns sind wir alle 
zweifellos Nachkommen der Gottheiten."38 

Die Mito心elehrten erweiterten die G加erland-Ideologie der 
Nationalen Schule ihrersei匂 um den Kanon der zu jener Zeit in 
Japan dominierenden ethischen Maximen d田 Konfuzianismus.
Hier liegt der eigentliche Unterschied zwischen der Mit。 und
der puristischen Natぬnalen Schule begri.indet, die all田 Chinesi
sche strikt ablehnte.'y 

Die Lehre von den悩Tugenden des lndividuums (goゾo,chin.
WU・ch’ang) und den 胎nf Beziehungen (go・rin, chin. wu・Jun) der 
Menschen untereinander stellte, unabhangig von der sich erst 
entwickelnden ldee einer anzustrebenden direkt凹 Kaiserherr
schaft, das ethische Fundament des feudalistischen Japan der 
EdかZeit dar. 

37 Zur unterschiedlichen Legi出首位on des Herrschers in Japan und Chi
na vgl. Ulrich Kem戸R Arai Hakuseki und seine Geschicht錫uffassung,
Ein Beitrag zur Histori句raphie Japans in der Tokugawa-Zeit, Wiesbaden 
1967: 27ー却．

38 Hirata Atsutane: Kα16-taii, Ausgabe: K0g，ぽu-s6sho 10: 1.  
39 Vgl. Bell油 1957: 100. Motoori Norinaga (1乃0-1剖l) beg凶ndetediese

radikale Ablehn山tg mit der Vermessenhcit des chinesischen Ratio
nalismus, d町 出m Beweis fiir die fehlende gりttliche Fundierung der 
chinesischen Tugenden war: ,,DaB die Dinge einen lieferモn Sinn ha
ben milssen, femer die Frage nach dem Weg, zu dem alle Lehren 
gehり児n, ist nur in China ein Problem. Da China nicht das Land Arna
terasu-Omikami’s ist, hat e吉 kein bestimmtes He.rrscherhaus. Es ist 
zum Tummelplatz der b出en Kami geworden, die sich bei ihm zu
sammenscharen wie Fliegen im Sommer." (Motoori Norinaga： 刷iki
den 1, ,Naobi no mitama', Ausgabe: Kogaku-si3sho 10, 3; Stolte 1939: 
195.) 
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,,Menschenfreundlichkeit” りin, chin. jen), ,,Ge陀chtigkeit" (gi, 
chin. i), ,,Schicklichkeit” （rei, chin. Ii), ,,Weisheit ”（chi, chin. chih) 
und ,,Wahrhaftigkeit” （shin, chin. hsin) - das waren die fi.inf in
dividuellen Tugenden, welche in den 仙nfBeziehungen der Men
schen untereinander - Fi.irst - Vasall I Beamter, Yater - Sohn, Al・
terer Bruder - Jungerer Brudeむ Ehernann - Ehefrau und Freund 
- Freund - zu verwirk lichen waren. 

Eine 国sondere Bedeutung wurde dabei den ersten zwei der 
B位iehungen zugedacht, dem durch ,,Loyalitat” （cha, chin. chung) 
getragenen Verl泌ltnis von Vasall I Beamten und Herren, sowie 
der von ,,Kind回liebe” （k6, chin. hsiao) b白血nmten Beziehung 
zwischen Yater und Sohn, d. h. Kindern und Eltem. A1s spezぽisch
japanische Auslegung der Lehre zeigt sich nun zum einen der 
Gedanke von der urspriinglichen Einheit dieser beiden idealen 
Beziehungen unter dem Schlagwort chuk6-itchi, ,,Einheit von 
Loyalit語t und Kindesliebeぺ sowie zum anderen - dies ist der ins
加sondere die Mito・Schute leitende Gedanke-die Forderung, die 
als ,,Kindesliebe” definierte ,,Loyalitat” nicht dem Feudalherren 
zu zollen, sondem dem einzig legitimen Herr宮cher Japans, dem 
Tennδ.40 Aus der gegenseitigen Identifizierung von ,,Kindesliebe” 
und ,,Loyalitat＇’ muBte sich zwangslaufig die Kon盟ption vom 
Staat als einer Familie ergeben, da doch die Loyali t語t dem einzig 
wahren Herrscher gegeni.iber nkhts anderes sein konnte als die 
Liebe d田 Kindes zu seinem Yater. Im Verein mit der Gるtterland-

40 Vgl. Bellah 1957: 103-1似. Wie grundlegend diese Konzeptionれirdie
ko知tai-ld倒ogie der Showa-Zeit wurde, zeigt der Verfassungskom・
mentar von Fujii Shinichi: /apani.帥es Verfassungsrecht, TOkyo 2600 (!) 
I= 1940): 54, in dem es heiBt : ,,Hier muS erw孟加t werden, daS die 
groBe Idee der Einheit von Herrちcher und Untertan von Generation 
zu Generation im Volke weitergegeben wurde und sich dur℃h alle 
Zeiten als eine Quelle des Ruhmes erwies. Genauso wie die Vorv語ter
der Japaner in der Vergangenheit arbeiten auch heute die Japaner fi.ir 
ihren g句enw語rtigen Tenno und das Reich. Ind四E sie auf dem Wege 
der Vat官r weitergehen, ilben sie auf der einen Seite kindliche Piet語t
gegeniiber den Vorfahren, auf der anderen Seite Loyalit語t gegentiber 
der Kaiserlichen Familie und dem Land. In der festen Verbindung 
di脱r beider、 Eigenschaften- [ . . .  I -zeigt sich eine bewundernswerte 
Seite des japanischen Lebens; unverちleichlich, uniibertroffen, uner
陀icht in der ganzen Welt." Deutlich offenbart sich hier die Negierung 
des konfuzianischen Ursprunges der Tugendkategorien. 
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Ideologie der Nationalen Schule mi.indete dies in eine familisti
sche Konzeption d田 kokutai, d. h. in die Definition der japani
schen Nation als einer realen Familie von gemeinsamer gるttlicher
Herkunft mit dem Kaiser als nati.irlichem Oberhaupt.41 

Die Gedanken der Mit。Schule blieben nicht bloBes theoreti
sch白 Denkspiel. Sie avancierten vielmehr, nach der Meiji-Restau
ration und dem endgi.iltigen Sieg der konservativen Kriifte in den 
sp語ten 釦釘 Jahren d田 vorigen Jahrhunderts, zur wahren geisti・
gen Grundlage d白 neuen Reich田．

Die Meiji-Verfassung vom 11. Februar 1889, teilweise vom 
p陀uBischen Verfass山1gs児cht beeinfluBt, wies dem Tenno folg
lich eine he出ge, u�verle凶iche und Uber aller Verantwortung ste
hende Position zu叫 － sie stand hier also ganz in der Tradition der 
nationalistischen Schulen -, doch weist das Verfassungswerk da
neben auch konstitutionelle Zi.ige Z町 Verhinderung ein白 etwai
gen kaiserlichen Despotismus auf.43 

41 Be陀its im Nihongi (Yuryaku 23 I 8 I 7) erscheint ein Vergleich des 
Ver｝泌ltnisses von Fiirst I Vasall und Yater I Kind; die faktische 
Gleichsetzung beider Beziehungen erfolgte jedoch erst im 19. Jh. im 
Rahme1、 der kokutai-Ideologie; vgl. Lokowandt 1978: 60ff.; Tsurumi 
Kazuko: Social Cha噌e and the lndivi・dual, Japan Before and after Defeat 
in World War IJ, Princeton 1970: 103-109; W.M. Fridell: ,,Government 
Ethics Textbooks in Late Meiji Japanぺ in: /011rnal of Japanese Stud悶，
29 I 4, 1970: 828--833; Bellah 1957: 104; H. van Straelen: Yoshida ShOin, 
Forerunner of the Meiji-Reslomtion, Leiden 1952: 83. 

42 Die田uverane Stellung des Tenno ist insbesondere in den Artikeln 1 
und 3 der M吋i崎市ssung festgel句t. Art. 1: .,Das Kaiserreich GroS
Japan wird fiir ewige Zeiten ununterbr吋len von seinem Tenno re
giert”； Art. 3: ,,Der Tenno ist heilig und unverletzlich”； vgl. Horst E. 
Wi枇ig: Piidagogik und Bildungspolitik Japans, Quel/entexte und Dokumen
le von der Tokugawa-Zeit bis zur Gegenwart, Miinchen 1976: 8九 Doku・
ment 26. 

43 Vgl. Meりi-Verfassung, Art. 4: .,Der Tennδ ist das Staatsoberhaupt. Ihm 
steht die Ausiibung der Staatsgewalt nach MaS伊国 derVerfassungs
bestimmungen zu" und Art. 5: ,, Der TennO ilbt die gesetzliche Gewalt 
unter Mitwirkung des Reichsparlaments aus” a.a.O. Johannes Ueber
schaar <Die Stellung des Kaisers in Japan, eine staalsrechtlich-historische 
Skizze, Phil.-Diss., Leipzig 1912：・ 14) verwendet den Begriff ,,be
schrankter Konstitutionalismus” zur Kenn.zeichnung der Verfas・
sungsform. 
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So erweist sich das Verfassungswerk in Wahrheit als ein Pro
dukt widerstreitender lnteressen und Ideen im Japan der 倒hen
Meiji-z.eit - ang白iedelt im Spannungsfeld zwischen tennδis ti・
sch er G加erland-ldeologie und liberalem, konstitutionellem 
Rechtsdenken. 

Den endgi泊tigen Sieg der konservativen Kriifte zeigt ein Do・
kument, das wie kein zweites das offizielle gei柑ge Leben Japans 
bis zum Ende d四 Zweiten Weltkrieges pr語gen sollte: der ,,Kai
serliche ErziehungserlaBぺ Ky6i如 何i kansuru) chokugo, vom 却．
Oktober 1890. 

Mit die健m Edikt mるchte ich die hier als ,klassisch’ bezeichnete 
Phase 恥伊men la悦n. Sie wぬrt bis in die 却er Jahre unseres 
Jahrhunderts. 

3.2. 

Dem Kaiserlichen ErziehungserlaB“ kam zunachst lediglich die 
Funktion zu, die piidagog路chen Grundlagen der Erziehung in 
den japanischen Grundschulen zu regeln, indem er die Richt
schnur fur den obligatorischen Moralunterricht (shiishin)45 abgab. 

Die tatsiichliche Bedeutung geht aber unendlich weit dariiber 
hinaus. In Wirklichkeit lieferte der ErlaB das moralische Funda
ment d白 spiiten Meiji・Staal田 und darnit die o任iziellen Grund
la gen d回 kokutai-Denkens als eineむ wie 白 der Philosoph Ma
ruyama Masao form叫iert, ,,nich同ligi白en Religion" von ,,magi
scher Macht＂.町

“ Textausgaben: Okubo 11田hiaki: Kindai・shishiryo, 1るkyo 1969: 425; Mu
rakami Shig町田hi: Tenno no saishi, Tokyo 1勿7: 154 .. Ubersetzungen: 
Wi悦ig 1976: 89-91, Dok. 27; Tsunoda et al., Bd. II, 1964: 139f.; Loko・
wandt 1978: 345, Dok. 113. Vgl. Sugiura S悩getake: Vorた·sungen iiber 
das Erziehungsedikt (1914), in: Wittig 1976: 118-125., Dok. 32. 

45 Zurn Moralunterricht vgl. Wittig 1976, Dok. 35 und 38; Gesine Fol
janty-Jost: Schulbuchgestaltung als Systemstabilisierung in Japan, Bo
chum 1979: 13ff.; Horst E. Wittig: Bildungswelt Ostasien, Piidagogik und 
Schule in China, Japan, und Korea, Paderbom 1972: 119ff.; Carl v. We
egmann: Die vaterliindische Erziehung in der japanischen Volksschule: To

kuhon und Shushinsho， 制OAG 28, 0） 百kyδ 1935; Harold J. Wray: ,,A 
Study i.n Contrasts, Japanese School Textbooks of 1伺3 and 1941-5“ 
in: Monumenta Nipponica 28 I 1, 1973: 6ト86.

“ Maruyama [Schamoni] 1981: 31 = Maruy佃la 1971: 31. 
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Welch wahrhaft mystischer Gehalt in diesem Zusamme出ang
鈎gar dem Textko中国 als solchem zugedacht wurde， 民igt der 
Umstand, daB die o伍ziellen Kopien d四 Textes b釘eits drei Mcト
nate nach d白sen Prokl祖lation, im Januar 1891, dem kaiserlichen 
Po片riit als zwei協 der in den Schulen zu ve陀hrenden heiligen 
Objekte hinzuge品gt wurden. Damit war der ErlaB selbst Gegen
stand quasi-religioser Ve陀hrung im Sinne des Staats-Shintδ ge
worden: eine Inkamation und Materialisation der geistigen Es
senz Japans, seines kokutai. 

W釘 nun aber den Text zum er芭ten Mal vemimmt, wird mog
licherweise erstaunt, oder gar en凶uscht sein, sollte er etwa ein 
demagogis品目 Pamphlet hypemationalistischer Nabelschau er
wartet haben. Nichts dergleichen liefert d釘 ErziehungserlaB. Mo・
derat im Ton， 釘weckt er eher den Anschein eines bloB moralisie
問、den Leitfadens zur F凶lTllng ein目 白lStiindigen Lebens: 

,, Wir geben euch hiennit zu wissen: 
Unsere Kaiserlichen Vorfahren haben das Reich auf breiter 
und st加diger Basis errichtet und die Tugend tief und fest 
eingepflanzt. Unsere Untertanen sind in unverbriichlicher 
Treue gegen den Herrscher und in kindlicher Liebe zu den 
Eltem stets eines Sinnes gewesen und haben von Geschlecht 
zu Geschl虻ht diese schone Gesinnung in ihrem Tun bekun
det. Di回 ist die edle Blute uns官邸 S匂atsgebildes （加kutal)
und zugleich auch der U珂uell, aus dem unse陀 Erziehung
entspringt. 
Ihr Untertanen! Liebet und ehret denn eu陀 Eltern, seid er・
geben euren Geschwistern, seid einig als Gatte und Gattin, 
und treu als Freund dem Freunde! Haltet auf bescheidene 
M泌igung 品r euch selbst, euer Wohlwollen erstrecke sich 
auf Alie! Pfleget das Wissen und iibet die Kiinste, auf daB 
ihr eure Kenntnis舘 und Fertigkeiten entwickelt und eure 
sittlichen Kr訂te vervollkommnet! Bes廿ebet euch femer, das 
offentliche Wohl und das Allgemeininte四sse zu fordern! 
Achtet die Reichsverfassung und befolget die Gesetze des 
Landes! Sollte es je sich 凶tig erweisen, so opfert euch tapfer 
拘r das Vaterland auf! Erhaltet und mehret also das Gedeihen 
Unserer wie Hirτunel und Erde ewig dauernden Dynastie! 
Dann werdet ihr nicht nur Unsere guten und getreuen Un
tertanen sein, sondern dadurch auch die von den Vorfaht割1
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iiberkommenen Eigenschaften g蜘\Zend d訂tun.
Die舘rWeg ist wahrlich ein Vermachtnis, das Uns Unsere Kai
serlichen Vorfahren hinterlassen haben, und das die Kaiserli
chen Nachkommen sowie die Untertanen allesamt bewal官四
sollen: unt凶glich 他r alle Zeiten und gilltig an alien Orten. 
E.s ist daher Un民rWunsch, daB U ns sowohl wie euch, Un田m
Untertanen, di鴎 stets in aller Ehrfurcht am Herzen liege, und 
daB wir alle zu derselben Tugend gelangen mogen. 
Gegeben am 30. Tage d白 10. Mond白
des 23. Jahr田 Meiji. (30. Oktober 1890). 
(Kaiserliche Namensunter吋、rift und 
Kaiserliches Siegel)＇ぺ7

Bei genauerer Analyse d回 Textes offenbaren sich dessen kla陀r
Aufbau und eindeutig weltanschauliche Zielrichtung in der 
Tradition der Mito・Schule. Gleich zu Beginn wird der Kern des 
japanischen kokutai, seines ,ureigenen W白ens’， herausgestellt:
Das japanische Reich beruht auf gるttlicher Griindung gemlifS 
der Uberlieferung. Die Tugend ist, im krassen Unterschied zur 
klassischen chinesischen Herrschaftskonzeption, der kaiserli
chen Linie von Anfang an eigen - als entindividualisierte 
Grundlage des TennふWeges. Herrscher und Untertanen sind 
miteinander verkniipft durch die absolute 1ρya lit孟t des Volkes, 
die tatsachlich nichts anderes ist, als die Liebe d田 Kindes zu 
seinem Vater. 

Die Nation selbst erscheint als groBe Familie, nicht im iiber
甘agenenSinne, sondern faktisch verwand包chaftlich miteinander 
verbund四 durch die Gemeinschaft der go悦lichen Ahnen. 

Zur Regelung g白ellschaftlichen Zusammenlebens bedarf es 
dennoch ethischer Nonnen, welche der ErziehUI\gserlaB, eben
falls in der Tradition der Mito・Schule, gr泌tenteils dem konfu
zianischen Lehrsystem entnimmt. 

Schon der Gelehrte Yamazaki Ansai (1618-1662), der Begriin
der des 釦genanntenSuika-Shinto, hatte eine Synthese von Kon
fuzianismus und Shinto angest陀bt und ist somit zu den Vorlau
fern der Mito-Schule zu rechnen.48 Er erklarte unter di陀kter Be-

47 Offizielle Dbersetzung aus: The Emperial Reserかt on Education trans
lated into Chinese, English, French & Germ叩， Hg. ηle Department of 
Education, 10kyδ 1931. Zit. lρkowandt 1978: 345, Dokument 113. 

48 Zurn Suika-Shintδ vgl. Earl 1964: 52�5. Der Name der Schute ist zu 
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rufung auf Chu Hsi, die Lehre von den funf Tugenden zur Rege
lung der fiinf Beziehu竺gen stelle die Grundlage einer jeden denk
baren Erziehung dar.＇� 

Im meijizeitlichen ErziehungserlaB sind diese fiinf Tugenden 
山1d gesellscha氏lichen Relationen ihrerseits erweitert um eine 
Reihe moderner westlicher Nonnen zur Regelung ein回 g回rd
neten Staatswesens, wie etwa das Gebot, Verfassung und Gesetze 
zu achten. 

Im letzten Absatz d白 Dokumentes wird das Anfangsthema 
wieder aufgenommen: n抽 出1mal wird die ewige Dauer der 
einen Dynastie betont, der ,, Wザ’ sei von den Ahnen vennach七
er gelte 他r alle, Herrscher und Untertanen. Auch dies田 Motiv
finden wir berei俗 im Denken der Mito・Schule, so bei Aizawa, 
demzufolge in Japan der Weg einem jeden innewohne.50 

民r kaiserliche ErziehungserlaB legt somit kanonisch die we
sentlichen und klassischen Elemente des kokutai-Denkens f白t: 1 .  
den religiosen, dem Shinto entlehnten Kern der Konzeption, die 
Heiligkeit der Dynastie postulierend; 2. die konfuzianischen fiinf 
Tugenden und Beziehungen zur Regelung d田 sozialen Ge伯g邸，
und 3., als Funktion der ersten beiden Elemente, den Familismus, 
d. h. die Konzeption der japanischen Nation als eine reale Fami
lie. 

Damit war die Lehre verbindlich fonnuliert und ihre Verbrei
加ng im Vol�e durch Moralerziehung und Militarausbildung si
chergestellt.�• D促h blieb bis in die Mitte der 30er Jahre unser回
Jahrhunderts hinein ein weitgehender geistiger Freiraum erhal
ten: der akademische Oiskurs. 

Im Zentrum der ernsthaft und heftig ge品hrten Deba悦 stand
die Position des Kaisers: war der Herrscher, wie es ins国sondere
der Staatsr1虻htler Minobe Tatsukichi (1873-1948)52 formulierte, 

Ehren ihres Griindeぉ von seinen Schiilem dem Werk Yamato-hlme 
no mikoto seiki, einem wichtigen Text des 回genannten Watarai-Shin
tδ， entnommen. 

49 Tsunoda et al., Bd. I, 1964: 355f. 
50 Mitogaku-zenshii 2: 7; vgl. Hammitzsch 1940: 70. 
51 Die ethische Erziehung des Milit品rs wurde von einem eigenen ErlaB 

ge陀gelt, dem am 4. Januar 1882 verkiindeten ,,Kaiserlichen ErlaB fiir 
das M泌総r'', Gunjin chokuyu. Eine umfas田nde Diskussion der Mora
lerziehung in Schute und Milit.語r liefert Tsurumi 1970: 99-137. 

52 Zurn Minobe-Fall vgl. Frank 0. Mill釘； Minobe Tatsukichi, Interpreter 
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lediglich ein Organ des Staat白， oder aber dessen Verko中erung
und damit i.iberstaatlicher Natur, wie 白 die orthodoxe Schule 
seiner Gegenspieler Uesugi Shinkichi und Hozumi Yatsuka po・
Sれdierte?

W益hrend Minobe keinen wesentlichen Unterschied zwischen 
dぽ japanischen und den europ語ischen Monarchien seiner Zeit 
erblicken konnte, betonten seine Gegner ,,den ,be釦nderen Cha
rakter’ Japans und ma!kn dem Kokutai gr＇泌総n Wert zu”p 

Der Ausgang die健s， ぬr die geistige Entwicklung Japans in 
den 20er und 30er Jahren so grundlegenden Streit白 ist bekannt: 
Im Rahmen der sogenannten kokutai-Debatte wurde Minobe im 
Februar 1935 im Parlament der Majestatsbeleidigung bezichtigt, 
民ine Werke verboten, er selbst verhaftet und aus dem Oberhaus 
entfemt. 

Nun war der Weg frei 伯r eine Staatsauffassung, welche die 
kokutai-Ideologie in ih陀 letzte Konsequenz 仙hrte. Eine Ahnung 
von deren mystizistischen Auswi.ichsen vennittelten bereits 1924 
die Aus仙hrungen von Uesugi Shinkichi (1878ー1929), eines der 
Rivalen Mino bes, zur ,, Verfassung d白 Kaiser陀ich白” （日koku
kemp6). Machida Sanehide54 bemerkt d位u:

,,Nach U白ugi 泊t das japanische Kaiserreich g句凶ndet, als 
und indem der Himmelsenkel von der Sonnengるttin zum 
Herrscher i.iber Japan ernannt worden war. Durch gottliche 
Verfi.igung von Amaterasu wurde die ewig unveranderliche 
Staatsform (kokutai) Japans festgelegt und sein Herrscher be
stimmt. Es ist die Dberzeugung der Japaneぁ dafS jedermann 
dadurch die Vollkommenheit und Ewigkeit des lchs erlangt, 
daB man sich selbst in die S舵le d田 Kaiserち versenkt, der als 
Nachkomme der himmlischen Urahnen ihre Seele erbt und 
sie sich aneignet. Nur durch den Kaiser kann man das Ideal 

。fConstitutionalism in Japan, Berkeley 1965; Wilhelm Rohl: Die japani
sche Verfassung, Frankfurt 1963: 52ff.; Reinhard Neumann: ,,Minobe 
Tatsukichis EinfluB auf die demokratische Bewegung der TaishOzeit 
(1912-1926)", in:Nachrichten der Gesellschaft fiir Natur- und VOlkerkunde 
Ostasiens (NOAG), Bel. 123, 1978: 11-23. 

53 Neumann 1978: 20. 
54 Matchida Sanehide: ,,Die Entwicklung der japanischen Staatsauffas

sung, Prolegomena zur japan鼠chen Reichsideeぺ in: Yamato 1930: 161-
162. 
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d白 Kosmos, die Vollkommenheit, verwirklichen und die Na
tur der Menschen immer mehr vervollkommnen und weiter 
entwickeln, indem man sich mit dem Kaiser, d. h. mit den 
himmlischen Urahnen vereint. Denn das Takama-ga・hara ist 
der ideale Staat der Japaner, die hるchste Sittlichkeit [ . . .  ]. 
Das irdische Japan ist das fortgesetzte Takama-ga・hara. Wie 
im Himmelreich zahlreiche Gふ悦er eine einzige Familie bil・
den, deren Oberhaupt Amaterasu ist, so bilden auf der Erde 
die Japaner als die Erzeugten des Gottes Izanagi (psycholo
gisch) eine groBe Familie, deren verschiedener Wille sich im 
Kaiser vereint und sich in ihm verkorpert [ . . . ]. 
Der Kaiser ist transzendent, und gleichzeitig faBt er alle in 
sich zu日mmen."

Parallel zu dieser Entwicklung des kokutai-Konzeptes in Richtung 
auf eine mystische Quasireligion mit dem Tenno als kosmischem 
Urgrund verliefen in den 20er Jahren Bestrebungen, den Begriff 
d酎 初旬tai endlich auch juristisch zu verankern und damit faBbar 
zu machen. 

Hier spielte der zweite der genannten Gegner Minobes, Ho
zumi Yatsuka (1860-1912), die entscheidende Rolle.55 Er definier
te kokutai im allgemeinen als die unverwechselbaren Eigenheiten 
einer jeweiligen Nation; das spezifische kokutai Japans sei <lurch 
die direkte Herrschaft des Tenno gekennzeichnet. Dies田 ，，Natio
nalwe健n＇’ sei ewig und unwandelbar (Rohl 1 %3: 47). Entsp1・e
chend dieser Definition fand der Begriff erstmals 1925 Aufnahme 
in ein Gesetz白werk, und zwar in den §1 des Gesetzes zur Auf
Iモchterhaltung der offentlichen Sicherheit vom 22. April 1925.56 
Eine verbindliche Definition von kokutai als juristischem Termi
n山 lieferte aber erst vier Jahre spater das Oberste Reichsgericht 
in einer Entscheidung vom 31. Mai 1929. Demnach stellt das ja
panische ko加tai eine Staatsform dar, in der ,,der aus einer seit 
jeher ununterbrochenen Abstammungslinie stammende Tennδ 
gn語digst selbst die Oberaufsicht i.iber die Staatsgewalt a凶i.ibt."'57

Min ob田 Niederlage, Uesugis Mystizismus und die juristische 
Verankerung d田 kokutai-Begriffes in der Nachfolge Hozumis ぽι

55 Vgl. Rohl 1963: 47f.; zur Rolle Hozumis in der Entwicklung der Fa
milismus-Konzeption vgl. Fridell 1970: 828, Anm. 17; Miller 1965: 30. 

56 Maruyama [Schamoni] 1981: 33, Anm. SS. 
57 Ebd., Anm. 56. 
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neten den Weg fiir den Hぬepunkt d倍 加kutai-Denkens, die ,Pha
se der Hybris'. 

3.3. 

Der kokutai-Gedanke wu吋e nun zu der allgemein verbindlichen, 
totalit語ren Ideologie von der absoluten Einheit, einzigartigen 
Oberlegenheit und quasi－陀ligi出en Heiligkeit der japanischen 
Nation ausgebaut. 

Z町 Verbreitung dies白 weltanschaulichen Systems erschien 
ぽS也＼als 1937 ein umfangreich回 Kommentarwerk zum Kaiserli
chen ErziehungserlaB von 1890 unter dem Titel Kokutai no 

_
hongi, 

,,Die Grundprinzipien des (japanischen) Nationalwesens’ー Die
ser Text, bis zum Kri句sende 1945 millionenfach in den japani
schen Schulen verbreitet und nach dem Kriege als einzig白
schr愉lich田 Dokument von der amerikanischen Besatzungs
macht verboten59, malt noch einmal in aller Ausfiihrlichkeit die 

58 Textausgabe: Kokutai no hongi, Hg. Mombusho， 百kyo 1937; vgl. J.O. 
Gauntle悦 I R.K. Hall: Ko加tai no Ii仰が． 白rdinalPrinciples of the Natil>
na/ Entity of Japan. Cambr. Mass. 1949. Vgl. Diskussion im Beitrag 
dieses Bandes: ,,Mytho告 und ldeologie - Ein Ve喝leich”． 
Roy Andrew Miller (1982: 92) bemerkt zur Stellung des Kokutai no 
hongi in bezug auf den ErziehungserlaB: ,,Since the Kokutai no hongi 
consists of a discursive commentary upon v卸ous prinαpies first 
suppos凶 to have been enunciated by the M州 em戸rorin his Imperial 
Reser伊t on Education of October 10 (sic!), 18拘 （another of the land
marks of Japanese fascist-nationalist ideology), it was widely felt that 
this 1937 pamphlet shar吋 in large mea仰向 the quasi divinity attri
buted to the Resぴipt on Education itself. 百1is meant that the Kokutai 
no hongi廿actwas often accorded the same worshipful honors as those 
that were extended to the Rescript. Like the Rescript, the Kokutai no 
hongi pamphlet was f陀que凶ly t陀at吋 as a fetish object. When not 
actually being read or studied, it was r官ver伺tly placed upon the ka
midana, the ,god shelf' of Shinto observances, a small platform in a 
room just above eye level where feti由民 talismans, and other impor
tant cult objects are customar姐y placed for safe恥叩ing when they 
a陀 not actively being employed in religious observances.” 

59 ShintO-Direktive vom 15.12.1945 mit dem TI tel ,,Abolition of Govern
mental Sponsorship, Support, Perpetuation, Control and Oissemina
tion of State Shintδ勺 Verbot der Verbreitung des Kokutai no hongi in 
§ 1, h; vgl. Gauntlett, Hall 1949: V. 

珂

Grundprinzipien d回 kokutai-Denkens in der uns nun schon be
kannten Art aus. 

Einen qualitativen Sprung in die MalSlosigkeit erlebte das Kon
zept dann endgiiltig ab 1941. Unter dem Schlagwort 加kk6・ichiu,
,,die ganze Welt unter einem Dachぺ wurde der hierarchische Fa
milienbegriff d回 Tennoismus in den Schulbiichern fiir den 
Staatsbiirgerkunde-Unterricht (kokuminka)ro nun auch auf die au・
Be巾panische Welt iibertragen.61 Dem Tenno, und damit Japan 
allgemein, kam darin die Rolle des Familienoberhauptes zu; Chi
na, Manchukuo, Korea und Taiwan galten als die 品lteren B凶der,
Thailand und andere als die jiingeren. 

Im Jahre 1944 schlieBlich wurden sogar Madagaskar und die 
Lander des Nahen Ostens zurnindest ideell in die erweiterte ko
kutai-Familie aufgenommen (a.a.O.). 

Damit hatte sich eine Entwicklung er品llt, die bereits im 18. 
Jahrhundert von der Kokugaku, der Nationalen Schule, geistig 
vorbereitet warden war. Deren fiihrender Gelehrter, Motoori No” 
rinaga, hatte bereits im Jahre 1771 verkiindet: ,,Japan ist das Ge
burtsland der hehren Ahngottin Amaterasu-omikami. Hieraus 
geht b白onders klar hervor, weshalb Japan vor allen anderen Lan
dem so ausgezeichnet ist. Gibt 回 doch kein Land, das nicht die 
Macht dieser hehren Gottin erfぬrt.川

4. 

Die Betrachtun� der historischen Entwicklung d回 初旬tai-Kon
zept回 bis zu seinem, mit dem Zusammenbruch der alten kaiser
lichen Ordnung gekommenen Ende zeigt, daB dessen wesentli
che geistige Inhalte - Familismus, konfuzianische Ethik und, als 
Kem, die mythische Fundierung der kaiserlichen Linie wie der 
g白amten Nation - be陀its in der ausgehenden Edo-Zeit von den 

60 Unter diesem Begriff wurden seit 1941 die Facher Moralkunde, Geか
graphie, Japanische Gesζ.hichte und Landessprache an den n白 ein
ge討chteten Volksschulen zusamrnengefaBt. Zu den ultra-nationalisti・
schen Zielen des Faches vgl. Fol炉ntyサost 1979: 18-19. 

61 Vgl. Wray 1973: 85. Vgl. Textbuch fur den Moralkunde-Unterricht = 
Nihon-kyo初sho・ 削除i, Bd. lll, 1るkyδ 1962: 432. 

62 Kojikiden 1, ,Naobi no mitama’ ＝ Kogaku-si1sho 10: 3; Stolte 1939: 193. 
Vgl. Diskussion in Bellah 1957: 100. 
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Gelehrten der MitかSchule zu einem System zusammengefaBt 
worden waren. 

Sie verbanden dabei die Gedanken der mytho-historischen Na
tionalen Schule mit den ethischen Maximen des Chu-Hsi・Konfu・
zianismus. In der Meりi-Zeit konnte sich dieses System gegen li
berale, konstitutionelle Stromungen durchsetzen, wie es etwa die 
Artikel I und 3 der Meiji-Verfassung und, in aller Deutlichkeit, 
der ,,Kaiserliche ErziehungserlaB＇’ zeigen. 

Aus den Verfassungsdiskussionen der 20er und 30er Jahre die
田s Jahrhunderts ging das 知kutai-Konzept ebenfalls ges凶rkt und
siegreich hervor， 山n schlieBlich im totalit孟ren Japan-Zentrismus 
der Kriegszeit seinen Hohepunkt und, als dezidierte Reichsid四，
sein Ende zu finden. 

Der Kern d白 kokutai als Begriff fur japanische ldenti凶t im Sin
ne einer als sakral verstandenen Natur des Landes war trotz aller 
Entwicklung und Erweiterung stets unberiihrt geblieben: Er be
stand in der Idee - oder Illusion - von der Gるttlichkeit der kai
serlichen Linie. 

Wenden wir uns zum AbschluB deshalb noch einmal diesem 
ideellen Kern zu. 

4.1. 

MuBten nach der Meiji-Restauration von 1868 noch vereinzelt Re
gierungsbeauftragte dem Volk von der puren Existenz ein白 Ten
no berichten"" - offensichtlich wuBten groBe Teile der Bevolke
rung iiberhaupt nichts davon 一 回 hatte sich nur wenige Jahre 
spiiter das mythisch fundierte Weltbild mit dem heiligen Kaiser 
als mystischem Urgrund der Nation -einem ,sakralen Herrscher’ 
im wりrtlichsten Sinne - als allgemein verbindliche Id回logie des 
Staates durchzusetzen vermocht. 

Nicht nur kritische Staatsrechtler wie Minobe Tatsukichi, 
sondern ebenfalls Historiker, wekhe die tatsiichlichen Grund
lagen und Anfiinge der kaiserlichen Linie wissenschaftlich ob
jektiv zu erforschen trachteten, verloren sowohl ih陀 Stellungen
als auch jede M。glichkeit der wissenschaftlichen Arbeit. Ge-

63 Vgl. Lokowandt 1978：・ 41.
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nannt sei hier, pars pro toto, nur deren bedeutendster Vertrete乙
Tsuda Sokichi.刷

Derartige Forschungen riihrten an den Kem, das Fundament 
der kokutai-ldeologie: die mythisch begriindete Gりttlichkeit des 
Kaiserhauses. 

Das genannte Kokutai no 加ngi von 1937 und den nachfolgen
den Jahren stellt kategorisch fest, <lurch den Heηsch a臼sauftrag
der Amaterasu an ihren Enkel Ninigi no mikoto, den gottlichen 
Ahn des Kaiser ha uses -aufgezeichnet im Nihongi aus dem Jahre 
720 - sei das kokutai Japans begriindet worden. Und doch ist es 
eben jenes Kokutai no hongi, das, in einem Nebensatz nuに unbe
absichtigt wohl, einen uberdeutlichen Hinweis auf die wahren, 
wesentlich pragmatischeren Grundlagen d白 Kaiserkultes ver
borgen h品It.

Im Abschnitt, welcher die ,,stete Liebe des Kaisers zu seinem 
Volk" schildert, heiBt es unter anderem, aus dieser kaiserlichen 
Liebe heraus seien dem Volk die moralischen Prinzipien des Kai
serlichen Erziehungserlasses von 1890, dem, wie wir sahen, eine 
wesentliche Rolle fur die Formulierung der如kutai-Ideologie zu
kam, gew品hrt worden. Im AnschluB an diese Feststellung wird 
auf eine historische Parallele verwiesen: die ,,17-Artikel-Verfas
sung” des Shotoku-taishi aus der Regierungszeit der Kaiserin 
Suiko (592-628) im japanischen Altertum.6.5 

Uber diesen Vergleich mag man zuniichst hinweglesen, doch 
scheint er mir das Bedeutendste im ganzen Kommentarwerk zu 
日in, enthiillt er doch die wahren Intentionen des Kaiser-Kultes, 
jenseits allen mythかhistorischen Mystizismus. 

目的ogenannte,,17・Artikel-Verfassung", Kempo-jiishichi-jo, des 
ShOtoku-taishi (57牛-622), verfaBt im Jahre 60466, legte die Prinzi-

64 Tsuda Sokichi (1873-1961) untersuchte in wissenschaftlich-objektiver 
Weise das orthodoxe Geschichtsbild der kokutai- und Gるtterland
Ideologie und gelangte zu dem konsequenten SchluB, daB die Uber
lieferungen zur Reichsg託indung nicht den historischen Tatsachen 
entsprachen, sondern dem Machterwerb und -erhalt der kaiserlichen 
Linie gedient hatten. Im Jahre 1940 wurden seine wichtigsten Schrif
ten verboten, er selbst von der renommierten Waseda-Universitat ent
fernt und kurzzeitig inhaftiert. Nach Kriegsende lehnte Tsuda einen 
Ruf zum Prasidenten der Universillit ab. 

65 Kokutai no hongi 1937: 32; vgJ. Gauntlett, Hall 1949: 78. 
66 Nihongi: Suiko 12 I 4 I 3 = NKBT 68: 180-186; vgl. Karl Florenz: 
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pi en f田t, nach denen die Umwandlung d回 damaligen Japan von 
einem urspriinglich losen Geschlechterverband zu einem zentra
listischen Staat nach chinesischem Vorbild erfolgen sollte. Das 
Fundament des neuen Staatswesens sollte im 7. Jahrhundert, 
ganz wie sp品ter im 19. Jahrhundert, die Institution des sakralen 
Herrschers abgeben, des Tenn6. 

Zur Organisation des Staates dienten, im Altertum wie auch 
in der Neuzeit, die konfuzianischen Grund詰tze zur Ethik und 
Staatslehre. 

Soweit mag der im Ko/cutai no hongi anges凶lte Vergleich noch 
als sinnvoll erscheinen und dem angestrebten Zwecke dienlich 
sein, �erade den geheiligten ErziehungserlaB von 1890 an eine 
historisch tiefreichende - bis in das 7. Jahrhundert - Tradition 
anzubinden. 

Doch in Wahrheit birgt die Gleichsetzung von Erziehung詑rlaB
und den 17 Artikeln des Shotoku-taishi einen im Kem ungeheu
erlichen Angriff gegen die Grundlagen der kokutai-Ideologie, der 
jedem, der Augen hatte zu sehen, eigentlich deutlich geworden 
sein miiBte. Dabei sind nicht die buddhistischen Elemente67 in 
Shotokus Text, die einen Widerspruch zur antibuddhistischen 
Meiji-Politik darg回tellt hatten, ang白prochen, sondem allein der 
Umstand, daB von dem angeblich unwandelbaren W田en, dem 
metaphysischen Kem des ko/cutai, der g凸ttlichen Einsetzung des 
Kaisertums namlich, in den 17 Artikeln des Prinzen Shotoku aus 
dem Jahre 604 nicht ein einziges Wort erscheint! Diesem Doku・
ment zufolge ist ein zentraler Herrscher schlicht notwendig zur 
effizienten Fiihrung e回目 zentralistischen Staat白・ Nur die lnsti
tution d田 Kaisers bietet Gewahr 仙r die Uberwindung und Aus-

/apanisclre Annalen, A.O. 592-697, Nihongi Buell XXJI-XXX, von Sui/co
Tenno bis f ito・Tenno, Leipzig 1903: 12-21. Vgl. Tsunoda et al., Bel. I, 
1964: 47-51 . 

67 Von den i.nsgesamt 17 Artikeln weist der zweite eine eindeutig 
buddhistische Ausrichtung auf: ,,Ve陀h陀t eifrig die drei Kleinodien. 
Die drei Kleinodien sind Buddha, das Gesetz und die Priesterschaft. 
Sie sind die letzten Zufluchten der vier Wesensarten und die Urprin
zipien alter Uinder. Welche Generation, welche Menschen sollten die
se Gesetze nicht el首相？ Wenig sind der Menschen, welche ganz und 
gar schlecht sind; man kann sie unterrichten und dazu bringen, die 
Gesetze zu befolgen. Wie soil man sie richtig biegen au Ber durch Zu
flucht zu den d陀i KJeinodien?" (NKBT 68: 181; Florenz 1拘3・ 15).
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schaltung der divergie陀nden Klaninteressen. Dies istder tatsach
liche - und auBerst niichterne - Beginn d白 Kaisertum田J 山1d die
L白er des Ko/cutai no hongi wurden im Grunde direkt darauf ge・
stoBen. Dennoch diirfte ihnen diese Erkenntnis verwehrt gewe
日n sein, da sie selbst in einem ProzeB verfangen waren, der dem 
d回 7. und 8. Jahrhunderts erstau叫ich glich, d. h. dem Proze13 der 
Vergるttlichung d白 Kaisers.開

lm 7. Jahrhundert setzte, auf der Basis der pragmatischen An
sichten d回 Prinzen Shotokt』， eine Entwicklung ein, die in ihren 
wesentlichen Elementen durchaus mit der des spaten 19. und frii
hen 20. Jahrhunderts vergleichbar ist. Kann im Jahre 604 noch 
kein Gedanke an eine etwaige Gるttlichkeit des Herrscherち f田t・
8白tellt werden, so heiBt es erstmals in einem auf das Jahr 647 
datierten Edikt d回 Kotoku-Tennδ （645-654) zur Stellung des Kai-
sers: 

,,,In il官官 Eigenschaft als Gるtter - kamu-nagara bedeutet: dem 
がttlichen Wege (kami no michi, shint，δ：） folgen und in sich 
selbst den g加lichen Weg tragen - sollen meine Kinder das 
Reich regieren', so befahl (Amaterasu・omikami). Infolge des
関n ist es ein Land, das seit dem Anfang von Himmel und 
Erde von Herrschem 陀giert wurde. Seit der Zeit 山＼seres Kai
serlichen M叫1erren, welcher zuerst das Reich regierte, ist 
stets Eintracht gewesen und es gab keinen Wechsel.’8 

Wir sehen, daB in der Zwischenzeit, seit den Tagen der pragma
tischen 17・Artikel-Verfassung, ein ProzeB der Vergるttlichung der 
kaiserlichen Linie vorangetrieben worden war7°, der in sp品teren
Jahrhunderten, nach Zeiten absoluter kaiserlicher Ohnmacht 

“ ZurVe1ち谷川ichung des Kaisers in der Meiji-Zeit vgl. Lokowa.ndt 1978: 
42-47. 

69 Taika 3 I 4 I 26 = NKBT 帥： 300-301; vgl. Florenz 1如3: 135 (hier f語1-
schlich mit Oatumsangabe Taika 3 I 4 I 29). 

河 川fgrund terminolo静cher Anachronismen w凶 die Datierung e凶・
ger Edikte Kaiser Kotokus angezweifelt; sie w語ren demnach in dieser 
Form 制hestens der R句ienmgszeit des T佃\Il\U品nno (67与品6) zu
zuordnen, moglicherweise 叩gar erst dem friihen 8. Jahrhundert. Der 
ProzeB der kaiserlichen Verg加lichung hiitte folglich einen noch l加・
ge陀n Zeitraum in Anspruch genommen, vgl. Nelly Naumann: ,,Ei・
nige Bemerkungen zum sogenannten Ur-Shintoぺ in: NOAG, Bel. 
107 I 108, 1970： ト13； 凶bes. S. 7; 11, Anm. 35. 
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w油rendd回 japanischen Mittelalters, im 19. und 20. Jahrhundert 
eine weitgehende Neuauflage fand. 

DaB auch die Schopfer des neuen Kaiserreich回 Japan und sei
ner Verfassung von 1889 urspriinglich einen 油nlich pragmati・
schen Standpunkt eingenommen hatten wie 1300 Jahrモ vor ihnen
der Staatsmann Shotoku, zeigt der offizielle Verfassungskom
mentar des Itδ Hirobumi, eines der V通ter der Meiji-Verねssung.

Er stellt in erstaunlicher Offenheit und unmillverstandlich fest, 
daB man das Kaisertum zum Fundament des neuen Staates ge
w沿tlt habe, da in Japan eine die Nation einende, gemeinsame 
geistige Richtschnur in der Art d白 Christentums 仙r Europa ge
fehlt habe. Eine solche ,,Achse" sei aber als unerl泌lich fur die 
ang田trebte Regierungsform anzusehen. 

Jn Japan sei die Kraft der Religionen schwach, weder Buddhis
mus noch - erstaunlicherweise - Shintδ kぬnten di田e Achse lie
fem. Deshalb habe man den Kaiser dazu erw油Jt.71

b 詑igt sich somit in aller Deutlichkeit: Auch仙r das neuzeit・
liche Kaiserreich bestand zun語chst und vordringlich die Notwen
digkeit, einen funktionsf.沿ligen zen甘alen Staat zu schaffen, da
raus erst ergab sich die Frage nach des記n geistigem Fundament. 
Nicht weil man im religiるsen Sinne an die Sakrali t品t d回 Kaisers
und seiner Dynastie geglaubt h初e, schuf man ihm einen ange
messenen Staat, sondem weil es eines der Zeit, d. h. der histori
schen Situation der Auseinandersetz山＼gen mit den west lichen 
Nationen entspr＇虻henden Staatswesens bedurft hatte, schuf man 
diesem ein als funktionsfahig erachtetes einigendes Fundament. 

Das neue tennoistische BewuBtsein muBte danach 出＇ Volke
erst aufgebaut werden. Die Idee von der Herrschaft eines gるttli
chen Tenno war den kaiserlichen Untertanen keinesweg Aus
druck selbstverst如dlicher, unwandelbarer Werte im Sinne der 
kokutai-Ideologie gewesen. Hier zeigt sich ein interessantes Para
doxon: Die angeblich unwandelbaren Eig自由eiten der Nation 
muBten di白er erst im Rahrnen einer Jahrzehnte w語hrenden In
doktrination bekanntgemacht werden. 

71 Vgl. Maruyama [Schamoni] 1981: 29ff.; Joseph Pittau: Political Thought 
in Early Meiji japan, 1868-1889, Cambr., Mass., 1%7: 177-178. 
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5. 

Die demokratische Nachkriegsverfassung vom 3. Mai 1947 be
ginnt zwa乙 wie die Meiji-Verfassung, mit einem dem Tennδ ge
widmeten Abschnitt (Artikel 1-8), doch wird der Tenno hier de
gradiert zu einem bloBen Symbol (sh6clu5) Japans; er bezieht seine 
Stellung aus dem Willen d田 Volkes, das tiber die souver加e
Macht ver仙gt (Artikel 1)." 

Den Status des Kaisers regeln die ersten acht Artikel der Ver
fassung. In Artikel 4, Abs. 1 heiBt es: ,,Der Tenno tibt nur die 
Handlungen in Staatsangelege吋＼eiten aus, die in di田er Verfas
sung bestimmt sind; er b田i也t keinerlei Befugnisse hinsichtlich 
der Staats他hrung."

Die kaiserlichen Aufgaben im 民tail b倍timmt Artikel 7: 
,,Der Tenno 凸bt auf Empfehlung und mit Zustimmung des Ka
bi netts 他r das Volk folgende Handlungen in Staatsangelege吋lei・
ten aus: 

1 .  Die Verktindung von Verfassungsanderungen, von Gesetzen, 
Kabine出veror白ungen und Ver凶gen,

2. die Einberufung des Parlamentes, 
3. die Auflるsung d田 Unterhauses,
4. die Bekanntmachung tiber die Durchftihrung allgemeiner 

Wahlen der Parlament臼bgeordneten,
5. die Bestatigung der Ernennung und Entlassung von Staats

ministern und anderen gesetzlich b句timmten Angehorigen 
d目 。ffentlichen Dienstes sowie der Vollmachten und Beglau
bigungsschreiben von Botschaftern und Gesandten, 

6. die B回 t語tigung von allgemeinen und 民sonderモn Amnestien, 
von Strafherabsetzungen, von Erlassen der Strafvollstrek
kung und von Rehabilitierungen, 

7. die Verleihung von Auszeichnungen, 
8. die Best品tigung von Ratifikationsurkunden und anderen ge

setzlich bestimmten Urkunden, 
9. die Empfehlung auslandischer Botschafter und Gesandter, 

10. die Ausi.ibung zeremonieller Feiem." (Ne山nann 1982:18η． 

n Zur Stellung des Tennゐinder japanischen Nachkriegsverfassung vgl. 
die Studie von Reinhard Neumann: Anderung und Wandlung der japa
nischen Verfassung, (Schriftenreihe Japanisches Recht, Bd. 12), Kるh
1982, insbesondere S. 1悌ー120; Verfassungstext ebd. S. 185--2倒．
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Obgleich die ersten acht Artikel der Verfassung die Funktion 
d白 Tenno als eine nahezu 陀in zeremonielle regeln, konzen
trierte sich die Verfassungsdiskussion der Nachkriegszeit im 
wesentlichen auf die Fragen, ob der Tenno, iiber den Status 
eines bloBen ,,Symboles” hinaus, auch als japanisches Staats
oberhaupt anzusehen sei und inwieweit der japanische Staat 
auch fortan eine Monarchie darstelle. Doch kann diese, laut 
Neumann (1982: 108-120) als weitgehend abg白chlossen zu be
trachtende Debatte den eigentlichen Kem der kokutai-Proble
matik nicht be凶hren.

Somit ist die eingangs ange品hrte Feststellung, das kokutai, 
,,das besondere japanische Staatsge伯ge mit dem Tennδ als na
tionalpolitischem Leitstern, iiberlebte (Hervorhebung vom Verf.) 
die Niederlage” vom rein verfassungsrechtlichen Standpunkt 
aus als unkor陀kt zuriickzuweisen; dariiberhinaus erlaubt auch 
die Verfassungswirklichkeit nicht den SchluB, das kokutai - im 
spezifischen Sinne des Tennoismus der Meiji- bis zur 制i hen
Sh6wa-Zeit - habe den Zusammenbruch von 1945 iiberstanden. 

Wir stellten fest, daB 加kutai im speziellen und eigentlichen 
Sinne eine konkrete politische, in den ,japanischen Faschismus’ 
miindende Ideologie meint, die aus shintoistischem Kaiserkult, 
konfuzianische.r Sozialethik 山ld dem daraus resultierenden Ideal 
einer farnilis tischen, d. h. homogenen Gesellschaft zusammenge
setzt ist. 

Diese Form des kokutai-Denkens - mit dem gottlichen He汀－
scher als unverzichtbarem Zentrum - hat, im Sinne einer verbind
lichen ,Reichsidee’， die Niederlage mit Sicherheit nicht iiberlebt; 
und erst dann, wenn wieder allgemein vom Tenn6 als einer ,,ge
genw語rtigen Gottheit” g田prochen werden sollte, diirfte auch der 
卸kherart definierte Begriff des kokutai wieder in einem anderen 
als historischem Sinne verwendet werden. 

Durch Verfassungs加derung und politische Entwicklung der 
Nachkri�szeit ist die 初kutai-Ideologie somit auBerhalb nationa
listisch-shintoistischer Kreise73 ob鈎let geworden. Doch wird die 

73 Ganz in diesem Sinne schrieb der Politiker Hasegawa Takashi im Jahr 
1985 im Organ der Liberal-Demokratischen Partei Liberal Star (vol. 
14, no. 159, april 10, 1985: 15) in einem Artikel iiber den lse· I、1宅ir、：
.,Today, we in Japan must 陀cognize the roots of our prosperity and 
must reg創n the faith of our sp廿itual past. Ise Shrine is very moving 
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Zuk山tft zu zeigen haben, ob die neu erwachte Sensibilit品t fiir die 
Mysterien kollektiver Identiat74 nicht bereits doch wieder einen 
Hinweis auf eine mogliche Renaissance der japanischen Utopie 
vom ,Nationalwesen’ bereithalt. 

both in i凶 beauty and ist power; it 陀presents the stability and con・
tin凶ty of all the emperors who have served it since the birth of our 
nation." 
ImJalu可� 1967 n民h konnte Mitsuma Shingo an !凶lich der Second In· 
ternational Conference for Shinto erklaren: ,,The national character of 
Japan is the solidification of each individuals common mind, which 
is rooted in Kannagara 110 michi [ . .. ). In short, our national character 
kee戸： 1. 百e unity of Shinto worship and government. 2. The reign 
of the Tenno of one dynasty. 3. The onenes渇 of the Tenno and his 

7 
subjects." In: Shinto-Proceedings 1967: 69, 70. 

4 Vgl. den Beitrag .,Zur Entwにklung der TennO-lnstitution in Japan" 
in diesem Band. 
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Der ,,gるttliche Untertan" 

Zurn Menschenbild der Shinto・Mythologie

Japan, das im Altertum vom 7. bis ins 11. Jahrhundert unter der 
nominellen Direktherrschaft des Tennδ gestanden ha社e, wurde 
wahrend des Mittelalters von Milit品raristokraten beherrscht. De

ren Regierung (jap. bakufu) hielt sich im Prinzip bis in die Mitte 
d白 19. Jahrhunder匂. Die sogenannte ,,Me場i-Restauration” des
Jahres 1868 besei ti�te die Heηschaft des bakufu und proklamierte 
ein modemes 11Kaiserreich Japan". Wie im Altertum sollte auch 
nun wieder dem Kaiser - allerdings im Rahmen einer Verfas
sungss位uktur - die Direktherrschaft ilber <las ganze Land zu
kommen. Von den Staatsmannem jener Zeit, die irn Verborgenen 
die eigentliche Macht ausilbten, wurde die Institu tion des Kai
提出auses klar als ein ideales Mittel der staatlichen Einigung und 
nationalen Identitatsfindung erkannt und eingesetzt. Zur vertief・
ten -gleichsam naturrechtlichen -Legitimation der neuzeitlichen 
Kaiserherrschaft wurde die Shintδ－Religion herangezogen. Ihre 
religi白en Erkenntnisse ilber die Entstehung des Landes und des 
Kaiserhauses, dokumentiert in archaischen Mythen der Vorzeit, 
wurden n山1 als verbindliche Aus鈍gen auch ilber den histori
schen Ursprung und das Werden der japanischen Nation genom
men. Der Shinto wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu ei
nem ,,iiber陀ligi6sen", artifiziellen Staatskult deklariert, dem je
der japanische Staatsbilrger, unabhangig von seinem persるnli
chen religi出en C陀do, unterworfen war. Diese nationalistische 
ldeologie bildete bis 却m Ende des Zweiten Weltkrieges die gei
stige Basis des japanischen Kaiserreiches. 

Im folgenden soll das Augenmerk auf einen sp位iellen Aspekt 
dies白 Problemkreises g

_
erichtet werden. Ausgehend von einigen 

Uberlegungen zur Position des Tennδ im modemenJapan sei hier 
der Frage nachgegangen, in welcher Weise die Stellung der Un
tertanen, d白 japanischen Volkes also, gegeniiber dem Tenno im 
Weltbild der Vorkriegszeit gesehen worden sein mag. Dabei gilt 
meine Aufmerksamkeit den geistig-ideologischen Dimensionen 
des Problems, insbesondere den Aspekten des Menschenbildes 
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加1 modemen Japan vor 1945 und <lessen weit in die Vergangen・
heit zuriickreichenden Wurzeln. 

Einleitung 

In der Meiji-Zeit (1868-1912) wurde jenes ideologische System 
entwickelt, <las mit dem Begriff des 11Familismus” （知zoku- shugi) 
umrissen wird und in <lessen Zentrum der Tenno angesiedelt war. 
Ihm kam die Funktion eines die Nation einigenden Bandes zu, 
das in mystisch-mythischer Weise mit dem ganzen Volke ver
knilpft war. Einige Stimmen aus den drei1Siger Jahren unseres 
Jahrhunderts vermitteln eine Ahnung von der normativen Macht 
dieses geistig-id伺logischen Systems. 

Fujisawa Chikao, seinerzeit Professor an der Kaiserlichen Uni
versit語t Kyoto und in den vierziger Jahren einer der exponierte
sten und prominentesten Vertreter der japanischen Nationalid印・
logie in Regierungsdiensten1, bemerkt in einem ,,Die geistige 
Grundlage Japans” betitelten Aufsatz aus dem Jahre 1936: 

"Dem Wesen nach ist Nippon ein 陀m gemeinscha削ich ge
arteter Familienstaat, der aus dem geschichtlichen Hint，釘－
grund zweitausendjahriger Vergangenheit in ganz nati.irli
cher Weise herausgewachsen ist. Man muss daher in Betracht 
ziehen, dass hier der Mythos in das modeme Leben tatsach
lich hineinreicht [. . .  ]. 
Japan ist ein Familienstaat besonderer Art, <lessen Gegen
sti.ick nirgends in der Welt zu finden ist. "2 

Der besondere Charakter des japanischen Staates ergibt sich da
nae� aus seiner einziga此igen, weil religi白 legiti凶erten Struk
tur.' 

1 Zur herausragenden Bedeutung Fujisawas tむ die philo釦phisch
ideologische Untermauerung des shintO-religiosen Nationalismus im 
Japan der Kriegszeit vgl. John W. Dower: War Without Mercy. Race and 
P似貯 in the Pacific War, New York 1986: 225-228. 

2 Fujisawa Chikao: 11Die ge凶tige Grundlage Japansぺ in: Cultural Nip
pon, rv I 1, 1936: 7f. 

3 Machida Sanehide (11Die Entwicklung der japanischen Staatsauffas
sung. Prolegomena zu einer japanischen Reichsideeぺ in： 泊mato,
1930) bemerkt zur japanischen Staatsauffassung und .Kaiseridee: ,,Der 
Staat ist zwar eine irdische Einrichtung, greift aber auch in die jen-
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Die Au庁·assung von Staat und Mensch 

Fujisawa benennt drei Grundpfeiler des in di白em Sinne verstan
denen Staatsorganismus: den ,, Tenno als Haupt des japanischen 
Familienstaates, die Untertanen als Glieder des japanischen Fa
milienstaa防 und den Weg (michi), wekher 回wohl vom Tenno 
als auch von seinen Untertanen in vollem Einklang miteinander 
beobachtet wird’ぺ

Der Tenno sei 叫s das ,,geistige und biologische Zentrum der 
japanischen Volksgemeinschaft” aufzufassen, er sei ,,in erster Li
nie” als ,,Nationalerzieher＇’ zu be廿achten; beispielhaft habe Mei・
ji-Tenno im ,,ber油mten Reskript iiber die nationale Erziehung" 
klargemacht, 11dass der Tennδ als moralischer Fiihrer und das 
Volk als moralische Gefolgschaft ein und denselben Weg 蜘eng
beobachten miissen＇’.5 In zweiter Linie handele ,,der Tenn6 als 
Vater der ganzen Nation"; das Verhaltnis zwischen ihm und sei
nen Unter旬nen gleiche dem Verh語ltnis zwischen Eltern 山ld Kin
dern. Als dritter Grundwert in bezug auf den Tenno 舘i dessen 
11Heηschereigenschaft’A zu nennen, ,,diese Eigenschaft ist durch 
das heilige Schwert (eines der drei mythisch begriindeten Heπ－ 
schaftsinsignien, d. Verf.) sehr bedeutungsvoll symbolisiert". 

lhre Legitima凶on findet die Position des Herrschers im heili
gen Auftrag der Sonnengるttin Amaterasu an ihren Enkel Ninigi 
no mikoto zur ewig凹 Regierung d回 Reich回 durch dessen Nach
kommen, die eine, nie endende Linie des Tennδhau臼s.

Mag 邑 Fuji臼was AuBerungen auch an Originali t品t der Ge
dankenfiihrung mangeln, so ist 回 doch gerade dieser Umstand, 
der sein Traktat 氏ir uns so iibera凶 inter目指nt und als Quelle 
wertvoll rnacht. Seine Ausfiihrungen urnreilkn auf das Klarste 
die geis匂・ideologiぽhe Quintessenz des d釦laligen japanischen 

seitige Welt hinein. Im le凶en Gnmde seiner Existenz wird er von 
iiberirdischen Vorstellungen beeinfluBt; denn die ge凶tige Grundlage 
des japanischen Reiches hat ihre tiefsten Wurzeln in dem uralten 
Glauben an das Gottgesandtentum und an die g凸悦liche Einsetzung. 
So wird ihr Legitimit品tsprinzip der Mythologie entnommen. Daher 
miissen wir auch auf die japanische Mythologie zuriickgreifen, um 
die japanische Staatsauffassung zu verstehen." 

4 Fujisawa 1936: 8. 
5 Fujisawa 1936: 9. 
6 Fujisawa 1936: 10. 
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Familienstaatsgedankens. Gebetsmiihlenhaft werden stets diesel
ben Aussagen wiederholt 山1d damit dem Leser eingeh品mrnert:
Der Tenno ist das Zentrum des Staates. Die Untertanen sind wie 
in einer groBen F組tllie untereinander und mit ihm als Yater ver
bunden. Sie nehmen im Staat die Rolle der Kinder in der Familie 
em. 

Doch hier zeigt sich in Umrissen bereits ein ernstes definitori
sches Problem. So eindeutig die Stellung d白 Herrschers inner
halb die詑S Gedankengebiiud白 山nrissen ist, so unscharf bleibt 
doch die genaue Statusbeschreibung der 凸brigen Mitglieder die
ser ,,nationalen Farnilie". Handelt 白 sich bei den Untertanen, 
d. h. dem Volk der Japaner, um Menschen, die dem T釘mo in n町
sinnbildlicher Weise, ganz wie Kinder angeh伽en, oder aber mu_B 
ihre Position im Wortsinne aufgefaBt werden, gelten sie der Ideo
logie tatsachlich als - im Sinne einer realen Familie － 町tit dem 
Kaiser verwandtschaftlich verbunden? 

Fujおawa Ia!St es in diesem Kardinalpunkt an einer eindeutigen 
Aussage nicht mangeln. Er verweist zuniichst nur auf die zentra
Jen ethischen Normen der Loyalitat (cha) und der kindlichen Pie
tat (lro) als den 11nationalen Grundtugendenぺ um dann direkt in 
den metaphysischen Kern des Problems vorzudringen. Unter 
Hinweis auf die, wie er schreibt, ,,acht Millionen Gotter ［…L de
nen die Vorfahren der Japaner entstammen''7 bemerkt der Autor: 

"Nach diesem mythologischen Bericht sind das Reich und 
Volk d田 Tenno <lurch ein und dasselbe gottliche Blut orga・
国民h verbunden, was den Kerngedanken un鈍r回 nationalen
Glaubens ausmacht r. .. ). 

Bei uns ist G加liches organisch mit Menschlichem verwoben 
山1d verschmolzenベ

Ein weiterer Autor, Machida Sanehide, bemεrkt nicht weniger 
eindeutig zu diesem Punkt: 

,,Die japanische Schるpfungsgeschichte ist also keine univer
sale, sondern eine rein nationale. Die Vorstellung des Volkes, 
die in der Mythologie zum Ausdruck gebracht wurde und 
heute noch als seine geistige Voraussetzung lebendig ist, ist 
die id白lisierte Auffassung der Auserwahltheit der Dynastie, 

7 Fujisawa 1936: 13. 
8 Fujisawa 1936: 14, 15. 
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d目 Landes und seiner Einwohner. Diese drei Elemente wer
den einerseits dur℃h den Glauben an ein und dieselbe Ab
stammung ve陀inig七 andererseits durch den charismati
schen Herrscher, der unmittelbar von der Sonnengる悦m ab
stammt und diese auf der Erde verkorpert.'19 

Die Aussagen von Fuji臼wa und Machida zeigen, daB der Stel
lung des Volkes im Rahmen di田er Ideologie ein zunachst d町·ch
aus ambivalent erscheinender Charakter anhaftet: Zurn einen 
sind die Bewohner des Landes Japan ganz und gar Staatsbiirger 
und ,,Unterぬnenぺ in Ubereinstimmung mit der kodifizierten 
Staatsethik, wie sie im be陀its genannten Erziehung日rlaB von 
1890 niedergelegt ist.10 Zurn anderen aber wird dem Volk der 
Japaner insge詞mt eine Art metaphysischer Auserwぬltheit zu
erkann七 die im Glauben an seine kollektive go悦liche Herkunft 
wurzelt. 

Zur Regelung des sozialen Ge仙g回 diente als integraler Be
standteil dieser Staatsethik der Komplex der 仙nf konf田iani
schen Tugenden und ge舘llschaftlichenBeziehungen. Wird im Er
ziehungserlaB, durch die Gleichsetzung der im Zentrum stehen
den konfuzianischen Tugenden der Loyalitat und kindlichen Pie
tat zwar ein quasi-verwandtschaftliches Verhaltnis zwischen 
Her百cher und Untertan im konzeptionellen Ansatz begriindet, 
so bedurfte 白 dennoch einer weiteren geistigen Basis, um dieser 
zunachst noch gesellschaftlich-diesseitigen Ver・kniipfung eine 
auch metaphysisch-religi6se Untermauerung und Legitimation 
zu geben. Die Frage nach der ideologischen Argumentationsba-

9 Machida 1930: 168. 
10 恥＇rt heiBt es zur Stellung des 抑anischen Volkes 司 M Relation zu der 

des Kaiser百 一： ，，Unse陀 （des Tenno) Untertanen sind in unverbriichli
cher Treue gegen den Herrscher und in kindlicher Liebe zu den Eltem 
stets eines Sinnes gewesen und haber、 von Geschlecht zu Geschlecht 
diese 災hるne Gesinnung in ihrem Tun bekundet [ . . .  ]. Oieser Weg ist 
wahrlich ein Vermachtnis, das uns Unsere Kaiserlichen Vorfahrモn
hinterlassen haben, und das die Kaiserlichen Nachkommen sowie die 
Unter匂nen allesamt bewahren sollten: un廿泊glich fiir alle Zeiten und 
giil匂 an alien Orten." 
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Vgl. d四 Beitrag ,,Ko如tai - Das ,Nationalwesen’ als japani災he Uto
pie” in diesem Band; zum Verh品ltnis von Mythologie und faschisti
scher politischer Ideologie vgl. den Bei回g: ,,Mythos und Ideologie 
由 Ein 恰rgleich".

sis, welche es ermりglichte, aus einem zu凶chst nur guten Unter
tanen im konfuzianischen Sinne eine Art gottliches Wesen zu ge
stalten, laBt sich nicht mehr auf der Ebene der konfuzianischen 
Individual- und Sozialethik allein beantworten. An diesem Punkt 
miissen wir uns der religiりsen Komponente des Familismus-Kon
zept白 zuwenden, d. h. ihren im w白entlichen durch den Shintδ 
gepragten Grundlagen. 

Re民ption und Verankerung der shintoistischen Weltsicht in 
der neuzeitlichen National-Ideologie Japans fuBen vor allem auf 
den G吋anken der sogenannten ,,Nationalen Schule", der Koku
gaku. Diese philosophische Richtung bemiihte sich seit dem aus
gehenden 18. Jahrhundert 山n eine Renaissance des japanischen 
Kaisertums auf der Basis shint·δistischer Glaubenssatze. Sie hatte 
maBgeblichen geistigen Anteil an der Abscha任ung d白 Shδgunats
als Regierungsform in der Mitte d田 vorigen Jahrhunderts. Das 
gesellschaftliche Ideal der Kokugaku war dabei in femster Vergan
genheit angesiedelt und fand seinen Ausdruck in den Verhaltnis
提n des japanischen Altertums, das als ein Zeitalter der ethisch
religi出en, wie auch politischen Herrschaft des Tennδ verklart 
wurde. In der Sicht der Kokugaku, die auf der Inte中retation
schriftlicher Quellen des Altertums beruht - hier sind vor allem 
das Kojiki ("Chronik der alten Begebenheitenつ aus dem Jah陀 712
n. Chr. 山ld das Nihongi (,,Japanische Annalenつ aus dem Jahre 
720 zu nennen - kam Japan die Stellung eines ,,Landes der Gりt
ter", shinkoku, zu; hier findet sich die geist白geschichtliche Grund
lage 仙r eine metaphysische UberhOhung der gesamten japani
schen Nation. 

Fiir die Kokugaku gait als theore tisches Axiom die Uberzeu・
gung von der historischen Wahrheit und Wirklichkeit der alten 
Geschichtsiiberlieferungen, inklusive der das ,,Gるtterzeitalter”
bet陀ffenden Kapitel in den altesten japanischen Reichsannalen. 
Die Uberlie俗rungen wurden im Wortsinne als jijitsu, als ,,Tatsa
chen" verstanden; ihre Angaben iiber die Entstehung der Welt, 
der gるttlichen und der menschlichen Spha陀n, der Einsetzung 
d田 Kaisertums, der Herkunft der m孟chtigen Klane - all diese 
mythischen und legendenhaften Begebenheiten wurden den 
Denkem der ,,Nationalen Schule” zu Beschreibungen einer rein 
historischen Wirklichkeit. Wenn etwa ein in diesem Zusammen
hang haufig genannter Theoretiker wie Hirata Atsutane (1776 bis 
1843) Japan als das ムand der G側er" bezeichnet, so folgt er da・
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mit einer 一 回 mag dahingestellt bleiben, ob eher berechnenden 
oder aber naiven - wortwortlichen Aぱfassung der tiberlieferten 
Schriften. Bei Atsutane fuhrte diese Sicht zu fanatischem Natio
nalismus und zur Dberzeugung von der wesensmiifSigen Auser
wahltheit Japans vor allen anderen L品ndern. Ihm sind die ,,Gotter 
[ . . . ) der Uranfang alles Menschlichen, und so wie die Gottheiten 
die Welt geboren, so haben sie auch zur gleichen Zeit die Men
schen mit geboren".11 Fur Atsutane ist der Weg der ,,aufrichtigen 
Menschen in Wirklichkeit der Weg der Gotter".12 ,,Wir alle＂， 却
にhreibt er an anderer Stelle zur Natur der Japane巳 ，，sind zwei
fellos Nachkommen der Gottheiten".13 

Die ange仙hrten Beispiele geben ein plastisches Bild von den 
geistesgeschichtlichen Entwicklungslinien, die schlieBlich zur 
Herausbildung eines ideologisch gepriigten Menschenbildes 
fuhrten, in welchem dem ,, Untertanen＇’ trotz seiner inferioren 
Stellung im Staate ein im Grunde gottliches W田町 zukam. Somit 
wurde auch das Volk in den Rang der Nachkommenschaft von 
wahrhaften Gottheiten erhoben und sah sich als Untertanen eines 
arahitogami, eines ,,gegenwartig sichtbaren Gottes” － des Tenno. 

Als Quell en dieser Sichtweise fungierten neben den bereits ge
nannten schriftlich tradierten Oberlieferungen des Altertums 
auch solche des f凶hen japanischen Mittelalters. 出er ist beson
ders das shintoistisch bestimmte Geschichtswerk Jinnδshotoki des 
Kitabatake Chikafusa aus dem Jahre 1339 zu nennen.14 Auf ihren 
Berichten g凶ndete die Rezeption des geschilderten Menschen
bildes in der jiingsten Vergangenheit. Aus ihnen bezog der reli
gios motivierte Nationalismus, den man auch einen ,,shintoisti
schen Fundamentalismus” nennen konnte, seine Legitimation. 

Es ist aus diesem Grunde auBerordentlich lohnend, der Frage 
nachzugehen, was die besagten Quellen tatsachlich iiber den 
Menschen aus臼gen, in Kon回st zum Herrscher, der doch ganz 
offensichtlich eine Zwischenstellung einnimmt zwischen Mensch 

11 Horst Hammitzsch: ,,Hirata Atsutane. Ein geistiger Kampfer Japansぺ
in: MOAG, Bd. 28 I E, 1るkyδ 1936: 20. 

12 Hammitzsch 1936: 22. 
13 Hirata Atsutane, Kodo-taii, Ausgabe Kogaku-sosho 10: 1. 
14 Vgl. in diesem Zusammenhang die Rezension der Ubersetzung des 

Jinnosh6toki von Paul Varley dm℃h R.A. Miller im Journal of Japanese 
Studies, vol. 7 I 2, 1981: 481-496. 
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und kami, ein Begriff, den ich hier bewuBt als ,,Gottheiten" - nicht 
als ,,Geister” o. 品. - iibersetze. 

Zurn Menschenbild der japanischen Mythologie 

Der rum品nische Kulturanthropologe C.I. Gulian bemerkt in sei
nem beachtenswerten Buch iiber Mythos und Kultur15, der primi
tive Mythos konzentriere sich ,,auf den Ursprung, die Herkunft 
der Dinge: der Welt, der Gesellschaft, des Menschen und seiner 
Sch凸pfungen". Diese generelle F白tstellung trifft in wesentlichen 
Z心gen auch auf die in den japanischen Quellenwerken des 8. 
Jahrhunderts gesammelte Mythologie zu; wir erfahren darin vom 
Ursprung der Gるtter, der Welt, der Kultur, des Herrscherhauses 
und seines Machtanspruchs und vieles andere mehr; nur zu ei
nem essentiellen Punkt schweigen die Mythen: nichts wird be
richtet von der Herkunft des Menschen. Der Mensch scheint den 
Mythen, die doch von den Gるttem des Himmels und der Erde 
reden, zu selbstverst加dlich, als daB er einer besonderen Erwah
nung bediirfte. 

Betrachten wir die fortlaufenden Episoden des innerhalb der 
mythischen Chronologie geordneten G回chehens in Ni.加ngi und 
Kojiki, so zeigt sich, daB die G白ter, von deren Taten zu berichten 
ist, von Gestalt und Charakter her menschenhafte Ztige tragen. 
Es handelt sich 山n anthropomorphe Gottheiten. So erscheinen 
im Nihongi bereits unmittelbar nach der Trennung von Himmel 
und Erde die Himmelsgottheiten, je nach Variante der 山erliefe
rung, als ,,Go悦heit" (kami), ,,gりttlicher Mensch" (kami-hito) oder 
einfach nur als ,,Mensch” （hito)16. Auch im weiteren Verlaufe des 
mythischen Geschehens weisen die Himmelsgottheiten mensch
liche Eigenschaften auf. Neben ihrer eindeutig anthropomo中hen
Erscheinung unterliegen sie der Nahrungsbediirftigkeit bis hin 

15 C.I. Gulian: Mythos und Kultur. Zur Entwicklungsgeschichte des Denkens, 
Wien, Frankfurt, Zurich 1971： お．

16 Nihongi, Ausgabe NKBT 67: 76 I 77 u. 78 I 79; vgl. W.G. Aston: Ni
hongi, London 1956 (repr.): 4-6. Yorn Himmelsgott Kuni no tokotachi, 
der aus einem Schilfhalm entstanden war, heiBt es u. a. ausdriicklich, 
er sei ein ,,Mensch"; die Edition des Textes (NKBT 67: 78, Z. 8) liest 
das chinesische Schriftzeichen fiir ,,Mensch” hier jedoch - unver
s tandlicherweise - als kami, ,,Gottheit" 
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zu den biologischen Fonnen der Verdauung, sie ver品gen i.ibe.r 
Sexualitat, sind anf凶ig 品r Krankheiten und in gewissem Sinne 
sogar sterblich.17 

Dennoch e幻stiert neben der Welt der Gるtter eindeutig auch 
eine der Menschen. Sie ist im Mittelland d田 dreischichtigen Kos
mos - Himmel, Mittelland, Unterwelt - ang回iedelt, bleibt aber 
in der Schilderung des Gotterzeitalters blafS gezeichnet und nur 
wenig greifbar. Nur in sole hen Fallen, in denen gottlich田 Wirken
in die Sphare des Menschen direkt hineinreicht, ihn unmittelbar 
betrifft, erhalt das G回chehen eine gewisse Dichte. Ins加sondere
in vier thematische Be陀iche l品!St sich das Vert泊ltnis von Mensch 
und Gottheiten gliedern - Bereiche, die ich rnit den Leitbegri仇n
,,Tod九 ，，Krankheitぺ ，，Nahrung” und ,,Genealogie” benenne. 

Die Einfiihrung von Geburt und Tod, denen der Mensch un
terworfen ist, erf油rt ihre dramatische Begrundung im Verlauf 
der Unterweltsepisode um die Go仙eit Izanagi und seine zur 
Totengottin gewordene Schwester und Gemahlin Izanami. Sie 
schleudert ihm den Fluch entgegen, taglich 1000 Menschen toten 
zu wollen, woraufhin Izanagi ihr entgegenhalt, im gleichen Zeit
raum 1500 Gebarhi.itten zu errichten; darnit ist die Verg孟nglich
keit des Menschen besiegelt, doch auch der Primat des Lebens 
vor dem Tode.18 Eine weitere Mythe begri.indet nicht nur die 
Sterblichkeit menschlichen Seins, sondern auch dessen zeitliche 
Kuロe. Auch hier spielt der Fluch einer Gottin die zentrale Rolle. 
An ande陀r Stelle werden auch Details ang回prochen: so hei!St 白
von der Gottheit Susanoo, er ha be fe吉tgelegt, aus wekher Holzart 
die 臼rge der Menschen herzustellen seien. 

So ist es letztlich die Sterblichkeit, die das besondere Wesen 
d回 Menschen ausmacht. Der Tod als unentrinnbares Verh品ngnis

17 Die Frage einer eventuellen ,.Sterblichkeit" der Gottheiten bediirfte 
jedoch einer eigenen Untersuchung. Hier ware primar zu klaren, ob 
dem Tod von Gottheiten im mythlschen Gescheh四 eine spezifische 
Funktion zukommt, die den Tod 凶cht als Ende der Existenz, sondern 
vielmehr als Vorauぉetzung fiir die Entfaltung de古 eigentlichen W令
sens der betreffenden Gottheit erscheinen iagt, etwa im Mythologem 
vom Toten der Nahrungsgo枕heit (vgl. Nelly Naumann: Die einheimi
sche Rel信仰1 Japans, 1をii 1 .  Leiden 1988: 88f.). 

18 Zurn Izanami-I訪問gi-Mythos vgl. Nelly Naumann: Das Umwandeln 
des Himmelspfei/ers. Ein japanischer Mythos und seine kulturhistorische 
Einordnung, (Asian Folklo児 Studies Monograph No. 5), Tokyo 1971. 
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bleibt gemein臼mes Schicksal der Menschen, und die Sterblich
keit ist ein Fluch der Gりtter. Von ihnen stammt jedoch auch das 
zum Leben des Menschen Unentbehrliche. Arnaterasu selbst ist 
白， welche die Nahrungsrnittel 恥stimmt und ers加1als die Mπ四1・
lischen Reisfelder als Urbilder der Felder d田 Mittellandes anl句t;
auch die getotete Ukemochi erweist sich schliefSlich noch als se
gensreich fur den Menschen, aus ihrem Leichnam entstehen ne
ben Anbaufriichten viele der Kult町gi.iter - dies i.ibrigens ein be
sonders archaisches, sogenanntes ,,altpflanzerisches" Element in 
der japanischen Mythologie. Auch die Methoden der Heilkunst, 
sowie d回 medizinischen Bades sind gるttliche Stiftungen zum 
Wohle der Menschheit.19 

Zeigen die bisher diskutierten drei Bereiche ,, Todぺ ，，Nahrung”
und ,,Krankheit" sornit, dag die Modalitaten menschlicher E泊・
stenz zwar eine Folge gるttlichen Wirkens, das hei!St g凸削icher
F田tsetzung, darstellen, so fand sich dennoch bislang kein Hin
weis darauf, daB die menschliche Gattung selbst auf gる削icher
Nachkommenschaft beruhe. Wir mi.issen uns somit dem vierten 
und letzten der genannten thematischen Komplexe, dem der ,,Ge
n伺logieぺ zuwenden.

Aus der Betrachtung der japanischen Geschichte geht allge
mein der au!Serordentlich hohe Stellenwert hervor, den genealo・
gisches Denken in Japan stets eingenommen hat. Und bereits die 
Mythologie verfolgt in ihrer iiberliefert.en, bereits kritisch-syste
matisierten Form keinen anderen Zweck als den, die elit語re Ab
stammung des Kaiserhauses sowie einiger gro!Ser Adelsge
schlechter zu postulie陀n und damit deren jeweiligen relativen 
釦zialen Status innerhalb der gesellschaftlichen Hierarchie zu le
gitirnieren. Aus der Vorrede zum genannten Koj放i aus dem Jahre 
712, der insgesamt altesten erhaltenen schriftlichen Quelle Ja
pans, geht klar hervor, da.B rnit diesem Werk auf kaiserlichen Be
fehl die vielぽhichtigen mythi叫en Uberlieferungen zusammen
gefa!St und systematisiert werden sollten, um der voπangigen 
Stellung des Kaiserhauses eine auch religi出 fundierte Legitima
tion zu verschaffen. 

19 Vgl. 悶aus Antoni: Der Wei(Je Hase von Inaba - Vom Mythos zum Mti・r
chen, (Miinchener Ostasiatische Studien, Bd. 28), Miinchen 1982: 29-
お．
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Doch zeigt be陀its die friiheste Uberlieferung, wie unsicher 
diese Art von - so offensichtlich zweckgerichteten - Deszendenz
linien in Wirklichkeit erachtet wurde. Be陀i飴 IngycトTenno- nach
traditioneller Z滋tlung der 19. Tenno, er 陀gierte angeblich in den 
Jah陀n 412 bis 453 - ordnete eine Ube中riifung der Adelsstarnm
baume an, da er ,,in Sorge iiber die Vぽwirrung und F語lschung
der Abstarnmung und des Rang回 der Familien und der Sippen 
im Lande’山 war. Auch 0 no Yasumaro, der Kompilator d回 Koj似
berichtet in seinem Vorwort von groBen Zweifeln an der Richtig
keit der Oberlieferungen und zitiert den ErlaB d回 Kaisers Tern
mu, in dem 回 heiBt: ,,Wir h凸ren, daB in den ,Annalen der Herr
scher’ und in den ,Familieniiberlieferungen', die im Besitz der 
verschiedenen Geschlechter sind, bereits viel田 von der Wahrheit 
abweicht und gar manche Falschung hinzuge仙gt worden ist. 
Wenn man jetzt nicht unverziiglich diese M語ngel beseitigt， 回
wird sicher noch vor Ablauf weniger Jahre die ganze Wahrheit 
verloren gegangen sein. ,,,. Auch die Kaiserin Gemmei schmerzte, 
wie 回 heiBt, ,,daB die ,Alte Uberlieferung’ Falsches und Entstell
tes enthielt, sie wiinschte, die Irrtiimer und Unrichtigkeiten [. . .  ) 
richtigzustellen ".22 

Es ist offenkundig, daB diese Genealogien in der Hauptsache 
politisch-hierarchischen Intentionen dienten, mittels derer be
deutende Familien im Staate ihre Positionen innerhalb d田 neu
g田chaffenen Zentralstaat田 durch moglichst enge genealogische 
Ann油erung an das Kaiserhaus zu definieren suchten - selbstre
dend in besonders positivem Sinne fur den jewe出gen 悶an. Als 
Mittel dieser genealogischen Ann油erung diente die Berufung 
auf gottliche Ahnen, wekhe bereits w孟hrend des ,,G批terzeital
ters” in enger Verbindung zu den Gottheiten d白 Tennohauses
g白tanden hatten. 

Wir konnen bei eingehender P而fung der in Frage kommenden 
Quellen drei Kategorien unterscheiden, mittels derer das Verh品lt
nis zwischen einer Gottheit und einem Menschengeschlecht ge
kennzeichnet werden kann. Ich m凸chte diese mit den quellenmふ

2° Kojiki, Ausgabe NKBT 1: 292 I 293; vgl. I. Kinoshita: Kcリ次i, Fukuoka 
1976: 240. 

21 NKBT 1： “ I  47; Kinoshita 1976: 4. 
22 NKBT 1: 46 I 47; Kinoshita 1976: 5. 
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Big gesicherten Begriffen ,,Ahneぺ ，，Opfer” und ,,Kind'' kenn・
zeichnen. 

Damit soil zum Ausdruck gebracht werden, daB einige Fami
lien 恥stirnmte Gottheiten als Griinderahnen ぬr sich 陀klamie
ren, wahrend 田 von anderen heiBt, sie ve陀hrten lediglich aus・
gesuchte Gottheiten und opferten ihnen. Die dritte Kategorie, 
,,Kindぺ schlieBlich besagt, daB die be廿effende Familie sich in 
direkter Nachkornmenschaft, im Sinne von Kindern und Kindes
kindem, der jeweiligen Gottheit sieht. 

Werden die in Frage kommenden, das Gりtterzeitalter in Kojiki 
und Nihongi betreffenden Kapitel auf diese Gesichtspunkte hin 
unte尽ucht, so zeigt sich als erstes Ergebnis das Faktum einer er
staunlich geringen Anzahl von Fallen, in denen iiberhaupt eine 
Mensch-Gott・Verbindung thematisiert wird. Die Genealogien in
nerhalb dieser relevanten Abschnitte sind nahezu ausschlieBlich 
der Entstehung neuer Gottheiten gewidmet, nicht aber der Her
kunft menschlicher Geschlechter. Kami folgt auf kami; und ei1 l e 
凶liibersehbare Zahl von G凸ttern bev凸lkert schlief31ich das taka
magahara, das 
bereits in anderem Zusamme叫1叩g erkannt, daB der Mensch nur 
ganz am Rande Interesse findet.“ 

Wend et man sich den genannten drei Kategorien ,,Ahne日，Op
fer” und ,,Kind” zu, so erfahren wir aus den Quellen, daB einige 
altjapanische Adelsg田chlechter, die jeweils namentlich genannt 
werden, einen gるttlichen Ahnen 伯r sich reklamieren. Meist han-

23 Beachtenswert ist in diesem Zusammenhar湾 凶och eine teπitoriaJe 
wie auch funktionale Teilung der Gるtter in zwei Klaぉen, in die des 
Himmels und der Erde, die ind釘 OberUefenmgvorgenommen wi吋．
Da ,,Erde” m diesem Zusammenhang identisch ist mil d回＇ von den 
Menschen bew叫mten ,,Mittellandぺ k加nte man m凶chst a』 dem
SchluB gelangen, die irdischen Gottheiten stellten, als eigene Got ter
kategorie, die Vorfahren der eigentlichen Menschen dar. Doch erweist 
sich auch diese Hypothese bei genauerer Be廿achtung als nicht prak
tikabel. Auch die irdischen Gottheiten sind in ihrer Existenzweise von 
der der Menschen unterschieden; ihr Auftreten muB kulturhistorisch 
gedeutet werden, als das Relikt eines ehedem eigenstandigen 
Mythenk陀ises, der infolge der Systematisierung des japanischen 
Pantheons in eine inferiore Postion gedrangt worden war. Auch hier 
also kann von einer generellen Abstammung der Gattung Mensch 
vom Bereich des Numinosen, dem Cるttlichen, keine Rede sein. 
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delt 回 sich dabei um die bloBe Nennung ei.nes Sippennamens, 
der in keinerlei innerem Zusanunenhang mit dem jeweiligen my
thischen Geschehen steht. Im ,,Gotterzeitalter” des Kojiki finden 
auf diese Weise insg田amt 28 Sippen En州mung, im Nihongi 18; 
n町 11 di回er Geschlechter werden in beiden Quellen iiberein
stimmend erwahnt. Eine Ausnahme bilden die namentlich ge
nannten 白nf Begleiter des Ninigi no mikoto, des Enkels der Son
nengottin und Begriinders des I<aiserhauses. Sie sind die Ahnen 
so illustrer und fiir das spatere I<aiserhaus so wichtiger Familien 
wie die der Nakatomi (d. h. der sp語teren Fujiwara) und der Imbe. 

Einen aufschlu.Breichen Sonderfall stellt die Sippe der Azumi 
no muraji dar. Laut Kojiki hat di脱Familie drei weibliche Gott
heiten, die Tochter der Meergottheit Watatsumi no mikoto24, als 
Ahngo凶teiten, und es hei.Bt, die Sippe stelle die Kinder der Gりt
tinnen dar. Das Nihongi dagegen berichtet in di田em Zusammen
hang lediglich, die Familie der Azumi no muraji verehrモ di田e
G倣tinnen und vollziehe ihren Opferkult (itsuki matsuru)25; hier 
finden wir keinerlei Erwahnung einer Deszendenz der Familie 
von den betreffenden Gottheiten, vielmehr aber die Beschreibung 
eines ganzlich anders gearteten religiるsen Konnexes: eine Sippe 
verehrt ihre ,,Ahngottheit” im Sinne einer ,,Schutzgottheitぺ we!
cher V1釘ehrung und Opfer 加 Gegenzug 他r gewぬrten g加lichen
Beistand zuteil wird. 

Bei genaue陀r Analyse der Quellentexte stoBen wir auf weitere 
dera吋ige Falle, in denen die Mensch-Gott-Beziehung stets ein 
Opferverhaltnis darstellt, in dem Sinne, daB sich die betreffende 
Sippe eine Schutzgottheit wahlt. Und wir diirfen den Schlu.13 zie
hen, damit die eigentliche Basis fur den sogenannten ,,Ahnen
gott"-Glauben im archaischen Japan gefunden zu haben. 

Die hier umrissene Konzeption entspricht unserer zweiten I<a
tegorie. Der Fall der Azumi no muraji, wie etwa auch der der 
Munakata no kimiぬ oder anderer Familien zeigt, daB der wahre 
陀ligi6se Kem des angeblichen D回zendenz-Verhal加is鈍s imOp
fer an eine Schutzgo凶eit durch die Sip戸 besteht, nicht aber in 
der Idee ihrer physischen Herkunft von di田er Gottheit. 

24 NKBT 1:  70 / 71; Kinoshita 1976: 24; Shinten, (Hg.: Okura Seishin bun-
ka kenkyilsho) 1982: 23. 

25 NKBT 67: 95; Aston 1956: 27; Shinten 1982: 189. 
26 NKBT 67: 106 I 107; Aston 1956: 36; Shinten 1982: 196. 
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Dies wird ebenf心ls bestatigt durch die letzte der drei genann
ten I<ategorien. Tatsachlich sind 回 nur 記hr wenige Falle in der 
Uberlieferung, in wekhen ein Mensch als ,,Kind＇’ einer Gottheit 
bezeichnet wird. Stets erscheint hier eine menschliche Frau, die, 
ahnungslos iiber die wahre ldentitat ihres Liebhabers, im Liebes
akt voit einer Gottheit besessen wird.27 Die bekannteste my出i
sche Erzahlung aus diesem Motivkomplex handelt von einem 
Mann namens Otataneko, der in den Quellen als Griinderahn 
zweier Adelsgeschlechte乙 die damit in der Tat gottliche Herkunft 
fiir sich reklamieren diirften (Miwa I I<amo), erscheint. 

Doch wie sehen die naheren Umstande di目白 Falles aus? Der 
協a伊 Otataneko ging, dem ,,Grundgedanken” dieses Motivs 
en ts pr配hend, aus der Verbindung einer Gottheit mit einer 
menschlichen Frau hervor; einer Verbindung, wekhe sich die Gott・
heit Omononushi no kami vom Miwa-Berg unter Verheimlichun? 
ihrer wahren Natur und Gestalt erschlichen hatte. In menschli
cher Gestalt hatte sie sich der Frau genaherじ und nachdem der 
wahre Sachverhalt aufgedeckt worden wa乙 konnen die Quellen 
nicht genug tun, das Besondere, das Exzeptionelle dieser Bezi竺
hung und des aus ihr hervorgegangenen 悶ndes zu betonen. LO 
Nirgends wird deutlicher als hier, daB sich Unerh凸rtes zugetra
gen hat, da eine Gottheit einen menschlichen Nachkommen hat. 
Nirgends wird somit kla陀r dokumentiert, wie 山tiiberwindlich
und end炉iltig die Sph孟ren des Mense hen und die der Gるtter von
einander g時chieden sind. 

27 Die japanische Foぉchunginterpretiert, in der Nachfolge Yanagita Ku
nios, diese Erz滋tlungen, die unter dem Gattungsnamen "Ti四layori
hlme-Motiv” zusammengefaBt werden, als Ausdruck eine吉氏hama
nistischen Grundgedankens: Die von der Gotthe.it besessene Frau eト
父heint dabei als Protoyp der japanischen Schamanin, der miko; vgl. 
auch Carmen Blacker: The 白ta/pa Bow. A Study of Shamanistた Practices
in Japan, London 1975: 116丘．

28 Vgl. dazu Klaus Antoni: Miwa 甲 Der Heilige Trank. Zur Geschichte und 
religiosen Bedeutung des alkoholischen Getrlinkes (sake) in japan, (Mun
chener Ostasiatische Studien, Bd. 45), Stuttgart 1988, insbes. S. 91－兜
und S. 1αト108.
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Zusammenfassung und Schlufl 

Kehren wir nach diesem ebenso notwendigen wie aufschluBrei
chen Aus臼ug in das archaische Japan zuriick zu der eingangs 
formulierten Problematik. Unsere Frag白tellung lautete, wekhe 
quellenm泌igeGrundlage fur die propagandistisch-ideologische 
Behauptung existiere, Volk 山ld Kaiser seien verwandtschaftlich 
mHeinande.r verbunden, da beide gemein随m von den japani
schen Got仕削除n abstammten. 

Wie pr品gend der religi白e Nationalismus in der Tradition der 
K.okugaku 品r das Japan der dreiBiger Jahre 山首e陀S Jahrhunde巾
gewesen ist, verdeutlicht auch die zeitgen6ssische Einsch語tzung
eines deutschen Japanologen, der im Ja加e 1936 bemerkte: 

川ach den Berichten d邸 Kojiki und Nihongi, der alten Quel・
len, ist doch Tenno und Volk und Reich eben nichts anderes 
als ein von gleichem Blut durchbluteter Organismus, und so・
mit ist Gottesdienst gleichzusetzen mit Ahnenkultus, denn 
Gott und Mensch ist eine organische Bindung [ . . . ]. Der japa
nische Staat ist cine ,Familie’. ,,29 

Unsere Untersuchung dagegen kommt in diesem Punkt zu einem 
genau entgegeng脱出en Ergebnis. So unzweifelhfaft der Tenno 
der Uberlieferung gem泌 gottlicher Herkunft ist, so eindeutig 
trifft di邸 auf das Volk in seiner Gesamtheit eben nicht zu. Die 
Ruck伯hrung einiger weniger Adelsgeschlechter auf bestimmte 
Gるtter wirkt nicht nur, durchsichtigen politischen Motiven fol
gend, auBerordentlich kons廿凶ert, sie erweist sich bei genauerer 
Betrachtung iiberdies als weniger genealogisch, sondern viel
mehr kultisch begriindet. 

Menschen und Gottheiten sind voneinander existentiell ver
schieden; und die Ereignisse d白 Gotterzeitalters berichten nicht 
von der Verbindung ihrer Sph語ren, sondem vielmehr von deren 
endgiiltiger und unwiderruflicher T陀nnung. Es ist nur die Per
son d田Tenno, die hier eine Sondeηolle einnirnmトobgleich auch 
er natiirlich der Sterblichkeit unterworfen ist. Historisch gesehen 
bedeutet dieser Umstand, dalS es dem Kaiserhaus bereits irn Al
tertum gelungen wa巴 seinen Herrschaftsanspruch tatsachlich bis 
in den Bereich d田 Numinosen hinein zu verankern. 

29 Hammitzsch 1936: 25. 
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Dem japanischen Volk kam demgegeniiber nur die Rolle des 
,,Untertanen＇’ zu; eine Interpretation, derzufolge auch ihrn eine 
借りttliche Natur＇’ eigen 提i, wie etwa von den Kokuga如・Denkem 
und -Ideologen in der Nachfolge eines Hirata Atsutane (1776 bis 
1843) postuliert, blieb dagegen lllusion und Wunschbild der na
tionalen Theoretiker der Neuzeit. 
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Inoue Tets吋irδ (1855-1944) und die 
Entwicklung der Staatsideologie in der 

zweiten H孟lfte der Meiji.:Zeit 

1. Zu den Bedingungen des Nationalismus der Meiji・7.eit

Nachdem Japan in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts end
F出g Z町 Offnung d田 Landes gezwungen worden wa乙 h制e
eine p回sirnistische Prognose fiir die Zukunft d回 Land田 d町ch
aus einen Sinn fiir die Realitaten der damaligen Z-eit erkennen 
}assen. Die Lander Asiens hatten sich als zu schwach erwiesen, 
um dem impe討alistischen Ansturm Europas und Amerikas zu 
widerstehen; und auch Japans Schicksal schien besiegelt. Doch 
hat die Geschichte in diesem Falle gelehrt, daB eine sich in schein
bar notwendiger Konsequenz vollziehende Entwicklung den
noch ihre Ausnahmen kennt, daB rucht in 作dem Falle die Absicht 
allein bereits das Ergebnis garantiert. Bekanntlich wurde Japan 
nicht in ein kolonial unterworfenes, oder auch nur abhang沼es
Dorninium verwandelt, sondem strebte selbst nach kurzer Zeit 
die Rolle des imperialistischen Hegemonen in der ostasiatischen 
Sp hare an. Uber die Griinde, welche das Land in die Lage versetzt 
haben mogen, diese erstaunliche Entwicklung zu vollziehen, exi
sti釘モn mannigfache D印刷ngen, Erklarungen und Analysen. Sie 
hier en detail aus仙hren und diskutieren zu wollen, ware daher 
ein bereits im Ansatz verfehltes Vorhaben. 

Doch besteht Konsens in der F田tstellung, daB fiir Japan eine 
der prim語ren Vorausse也ungen, um innerhalb des n印刷 globalen
Machtge胎ges bestehen zu konnen, die vollstandige Wandlung 
im id民lien Bereich, eine Revolutionierung der geistigen Grund
lagen, dargestellt hat. 

Die Lるsung der Probleme konnte dabei rucht in der bloBen 
Dbemahme westlicher Techniken und Machtrnittel gesucht wer
den, sie lag vielmehr im geistigen Bereich. Die Zauberworte dafiir 
hieBen ,,Einheit” und schlieBlich ,,Nation".1 Die USA und die 

I Be陀its das von Kido kδin verfaBte Memorandum, in dem die vier 
Territorialherren von Choshu, Satsuma, Tosa und Hizen den Verzicht 
auf ihre Lehen erklarten und damit den Weg in die Meiji-Restauration 
ebneten, vermerkte als Ziel: ,,Wir bieten (dem Kaiser) daher ergeben 
all unseren Lehnsbesitz an, so daJS sich im 伊nzen Kaiserreich eine 
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Lander Europas hatten die Machtrnittel neuzeitlicher National
staa ten vorge伯hrt; und 田 war Japans Chance, auch in diesem 
Bereich schnell und komprorniBlos zu den Staaten des Westens 
aufzuschlieBen. 

Hier zeigten sich die Friichte einer Entwicklung, die sich be
reits wahrend der Z-eit der AbschlieBung mehr oder weniger im 
Verborgenen vollzogen ha悦. War Japan zum Z-eitp山lkt derMei
ji-R田tauration zwar noch weit davon entfemt gewesen, eine ge
einte ,,Nation” zu sein, so verfiigten dje maBgeblichen k児芯e der 
intellektuellen Fiihrungsschicht d白 Land田 dennoch bereits iiber 
Visionen, wie auch Mittel und Wege, um eine modeme japarusche 
Na tion und einen ebensolchen Nationalstaat zu schaffen. So zeig
te sich das Land auch im geistigen Bereich erstaunlich gut auf 
den Zusammenprall 凶t dem W田ten vorbereitet. 

Als einigender Faktor, der die historisch iiberlieferten Territo
rial- und Klassengegensatze der Tokugawa-G白ellschaft iiber
winden helfen sollte, war die Institution des Tenno ausersehen. 
Staatsmanner wie Itδ Hirobumi erklarten offen, daB nur das Ten
notum in der Lage sei, im Sinne eines Religionsersatz回 eine gei
stigE'.. Richtschnur 白r die nun g田加te japanische Nation abzuge
ben.' Dabei wurde auf die Tradition der edozeitlichen Kokugaku, 
noch mehr aber auf die der Mito・Schule zuriickgegri仇n.

Das im Sinne der Staatsideologie propagierte Bild Japans gip
felte in der Postulierung eines eigenen und einziga吋gen japani
scherし，Nationalwe記mぺ d白 spezi自sch japaruschen 知加tai, das 
Japan von alien anderen Nationen unterscheiden sollte. 

Innenpoli出品 lieferte die kokutai-ldeologie eine Richtschnur 
fiir die geistigen Ma幻men eines geeinten Japanertums, welche 
dem Zweck diente, aus einer heterogen zersplitterten Bevolke
rung ein geeint田 Staatsvolk zu bilden. Nach auBen hin sollte 
die solcherart homogen erscheinende Nation sowohl potentielle 
Gegner abschrecken als auch die Basis 品r den expansio凶sti
schen Mach匂nspruch d回 neuen japanischen Kaiserreiches 

einheitliche Regierung durchsetzen kann. So wird das Land mit den 
anderen Nationen der Welt auJ gleicher Hohe zu stehen verm句en＇’

2 
(Richa吋 Stoπy: Geschichte des modernen Japan, Mtinchen 1960: 102）・
Vgl. in diesem Zu鈎mmenhang die Ausfiihrungen Maruyama Ma
saos in dem von W. Schamoni und W. Seifert herausgegebenen und 
iibersetzten Band Denken in /a/Xln, Frankfurt 19朗： 43ff.

77 



schaffen. Als ideologisches Ziel dieser Einigungsb白treb山、gen
galt die Schaffung eines japanischen ,,Familienstaatesぺ der alle 
seine Burger bzw. Untertanen untereinander in verwandtschaft
licher Hinsicht verband 山＼d di白e Gemeinschaft auf die Figur 
des Tenno, als dem Vater dieser nationalen GroBfamilie, hin aus
richtete.3 

1.1. ,,Gesetz” und ,,Moral” 。ls staatliche Mittel 
der nationalen Einigung 

Zur Durchsetzung der nationalen Einigung bzw. Schaffung einer 
japanischen Nation und Abwendung der damals kursierenden 
Bestrebungen um Freiheit und Biirgerrechte bediente sich die 
Staatsfiihmng seit der Mitte der Meりi-Zeit solcher Mittel, die von 
dem Historiker Kosaka Masaaki unter den zwei Begriffen ,,Ge
setz" und ,,Moral” subsumiert werden.4 Auf der Basis von ,,Ge
setz” und ,,Moral” konnte die Nation entsprechend der ldeologie 
d回 Familismus organisiert we吋en. Als hOchster Ausdruck der 
rechtlichen Grundlagen des Staates, des ,,Gesetzes” also, kann 
die am 11. Februar 1889 proklarnierte Verfassung des Kaiserrei
ches Japan gelten. Mit diesem Werk, das staatsrechtliche Wert
vorstellungen heterogenen Charakters miteinander verband, hat
te sich das noch junge Kaiserreich eine feste staatsrechtliche 
Grundlage gegeben. Doch wurde n山 wenig spate巳 am 30. Ok
tober des folgenden Jahres, ein weiteres offizielles Dokument ver
k白ldeむ welches, im Unterschied zur Verfassung, nicht die recht
lichen Grundlagen des Meiji-Staates regelte, sondem vielmehr 
dessen moralisch-ethische Ausrichtung verbindlich festlegte. 

Es handelt sich um den ,,Kaiserlichen ErziehungserlaB" (Kyo・
i知 ni kansuru c加kugo), mittels dessen im Jahre 1890 0節ziell die 
Farnilienstaats-Ideologie beg凶ndet und durch die allgemeine 
Schulerziehung im Volk verbreitet wurde.0 Im ErziehungserlaB 

3 Vgl. die Diskussion des kokutai- und Familismus-Konzeptes in dem 
Beitrag ,,Kokutai - Oas,Nationalwesen' als japanische Utopie" im vor
liegenden Band. 

4 Kosaka Masaaki: Japanese Thought in the Meiji Era. 1るkyo 1958: 374ff. 
s ,,Wir geben euch hiennit zu wissen: Unsere Kaiserlichen Vorlahren 

haben das Reich auf br哩iter und s t品ndiger Basis errichtet und die Tu
gend tief und fest eingepflanzt. Unserモ Untertanen sind in unver-

78 

wurden kanonisch die wesentlichen und klassischen Elernente 
des kokutai-Konzepts festgelegt. Zu dem religi出en, dem Shinto 
entlehnten Kem, der die Heiligkeit der kaiserlichen Dynastie po
stulierte, gesellten sich die konfuzianischen Fiinf Tugenden und 
Beziehungen zur Regelung d回 sozialen Ge伯ges. Als Funktion 
dieser beiden Hauptelernente wurde der Familismus, d. h. die 
Konzeption der japanischen Nation als einer realen Farnilie, pro・
klamiert. Hinzu traten Prinzipien westlicher Herkunft, wie der 
Gedanke eines allgerneinen Patriotismus und Elemente einer 
konstitu tionell-monarchischen Sta a tsauffassung. 

briichlicher Treue gegen den Herrscher und in kindlicher Liebe zu 
den Eltem stets eines Sinnes gewesen und haben von Geschlecht zu 
Geschlecht diese schone Gesinnung in ihr官m Tun bekundet. Dies ist 
die edle Blute unser四 Staatsgebildes (kokutai) und zugleich auch der 
Urquell, aus dem unsere Erziehung entspringt. lhr Untertanen! Liebet 
und ehret denn eure Eltem, seid ergeben euren Geschwistem, seid 
einig als Gatte und Gattin, und treu als Freund dem Freunde! Haltet 
aufbescheidene �悩Bigungfiir euch selbst, euer Wohlwollen erstrecke 
sich auf Aile! Pfleget das Wissen und iibet die Kiinste, auf da!S ihr 
eu陀 Ke·nntnisse und Fertigkeiten entwickelt und eu陀 sittlichen Kraf
te vervollkommnet! Bestrebet euch femer, das i:iffentliche Wohl und 
das Allgemeininteresse zu fordern! Achtet die Reichsverfassung und 
befolget die Gesetze des Landes! Sollte es je sich 凶tig erweisen, so 
opfert euch tapfer fiir das Vaterland auf! Erhaltet und mehret also das 
Gedeihen Unserer wie Himmel und Erde ewig dauemden D戸astie! 
Dann werdet ihr nicht nur Unsere guten und g仰をuen Untertanen 
sein, sondern dadurch auch die von den Vorfahren iiberkommenen 
Eigenschaften glanzend dartun. Dieser Weg ist wahrlicl、 ein Ver
machtnis, das Uns Unsere Kaiser lichen Vorfahren hinterlassen haben, 
und das die Kaiserlichen Nachkommen sowie die Untertanen alle
samt bewahren sollen: unt凶gllch filr alle Zeiten und gilltig an alien 
Orten. Es ist daher Unser Wunsch, da!S Uns sowohl wie euch, Unsem 
Untertanen, dies stets in aller Ehrfurcht am Herzen liege, und da!S 
wir alle zu derselben Tugend gelangen mりgen.
Gegeben am 30.Tage des 10. Mondes des 23. Jahres Meiji. (30. Oktober 
1890). (Kaiserliche Namensunterschrift und Kaiserliches Siegel)" = 
Offizielle Dbersetzung aus: ,,The Emperial Rescript on Education 
translated into Chinese, English, French & German’ぺ η1e Department 
of Education (1るkyδ 1931). Zit. Ernst Lokowandt: Die rechtliche Ent
wickluηg des Staats-Shinto der Meiji-Zeit (1868-1890), Wiesbaden 1978: 
345, Dokument 113. S. o. Beitrag ,,Kokutai - Das ,Nationalwesen’ als 
japanische Utopie'', Anm. 47. 
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Die Bedeutun� di回es Erlass自他rdield回logie-Geschicl悦d邸
modemen japanischen Nationalismus bis hin zum Zusammen
bruch im Jahre 1945 kann nicht iiberschiitzt werden. 

W詰hrend die Verfassung die Basis fiir den von Kosaka postu
lierten Bereich des ,,G邸e也es” im spiiten Mei仕Staat lieferte, for
mulierte der Erziehung目rlaB somit das Credo der allgemeinen 
,,Moral” in Form einer verbindlichen Nationalethik. 

Die japanische Nation wurde hier als eine Familie im realen 
Sinne verstanden, verbunden durch das my鈴ische Band einer 
gemeinsamen Herk山由 von gる凶ichen Ahnen. Die Einheit von 
Historie und Mythus, die Idee d白 ，，Gotterlandes" Japan, filhrte 
schlie!Slich zu der politisch motivierten Sicht d白 Shintδ als einer 
autoritativen Staatsrモligion, die sich jedoch, di白 sei hier nur an・
gernerkt, bekanntlich selbst nicht als ,,Religion＇’ definie此e.

lhre Ordnungss廿uktur fand die舘 rnystisch-rnythisch beg託in
dete Nation, da selbst,,Familieぺ in den rnoralischen Grund品tzen
d回 familia陀n und zwischenmenschlichen Bereiches. Diese be
ruhten auf den Maximen der konfuzianischen Individual- und 
Sozialethik, die in o伯zieller japanischer Sicht nun jedoch zur 
Ganze in rein japanische Werte umgedeutet wurden. 

民r ErziehungserlaB, als eine Art 川eiliger Schrift" der japa
nischen Nationalmora 
Konstn』kts irn Volk, verbreitet durch den allgerneinen Schulun
terricht. Zur Verb陀itung im Volk und ins図書onderモ der ideolo・
gischen Schulung der Lehrer, die den eher knapp und sp的de
wirkenden Text des Erlaぉes m 提in四＼ ganzen Gehalt auszu
SC凶pfen und zu ven叫tteln hatten, erschien w油rend der Meiji-, 
Tai shδ・ und friihen Showa-Zeit eine ganze Reihe von o節ziellen
Kommentarwerken, die vom Mombushδ， dem japanischen Er
zieh山、gsministe討um, initiiert 凶ld herausgegめen wurden. Die 
beriihmt白te dieser Schriften stellt unzweifelhaft das Kokutai no 
加ngi, ,,Grundprinzipien des (japanischen) N柑onalw回ens” aus
dern Jahre 1937'6 dar. Hier wurden alle Elemente japanischen Sen
dungsglaubens und nationaler Hybris auf der Basis d田 Erzie
h山lgserlasses von 1890 in einer Gesarntdarstellung formuliert. 

Markiert das Kokutai no hongi den Endpunkt einer Reihe von 
offiziellen Kommentarwerken, so stellt eine andere Schrift, datie-

6 S. o. Beitrag ,,Kokutai - Das ,Nationalwesen’ als japanische Utopieぺ
Anm. 58. 
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rend aus dem Jahre 1891, deren Anfang dar: der ,,Kommentar 
zum Kaiserlichen (Erziehungs-)ErlaBぺ C加知go engi・， des Philo
鈎phen und Konfuzianers Inoue Tetsujiro (1855-1944). Mit dieser 
Schrift wurde der Geist des Erziehungserlasses erstmals o丘iziell
inte中retiert und allgemein verbreitet. Mit dem Chokugo engi 
nahm die kanonische lnterp陀tation d白 Erziehungserlas提S ih陀n
Anfang, hier wurde die Basis fur alle sp語teren Kommentarwerke 
gelegt. 

Es stellt somit eine lohnende und sinnvolle Aufgabe dar, eine 
n油e陀 Betrachtung d回 Werkes und 日ines Autors anz凶tellen. 

2. Inoue Tetsujir，δ als Ideologe 

2.1. Cho如go engi: Inoues Kommentar zum Erziehungserlafl 

Das entscheidende Erlebnis, das den im Jahre 1855 geborenen 
Inoue Tetsujirδ 他rsein ganzes Leben pr.品gen sollte, war ein mehr
jぬriger Auslandsstudienaufenthalt, den er als Student und japa
nischer Regierungsstipendiat in der Zeit von Winter 1884 bis 
Sommer 1890 hauptsachlich in Deutschland ve.rlebte. Hier ver
tiefte er seine philosophischen Studien bei namhaften Gelehrten 
seiner Zeit, nachdem er bereits vorher eine 山nfang陀iche Studie
zur w四tlichen Philosophie vorgelegt hatte.’ Nach der Riickkehr 
nach Japan wurde Inoue sofort zum Professor fiir Philosophie an 
der Universitiit lるkyδ ernannt, der er bis zu seiner Emeritierung 
国u blieb. Inoue pr句te Generationen von jungen japanischen 
lOdai-Philosophen, denen er die Au日inanderse包ung insbeson
dere rnit dern deutschen ldealismus nahelegte." 

7 Vgl. Inoue Tetsujiro: Seiyo tetsugaku kOgi, 6 Bde., 1るkyo 1部各部．
8 Im Jahre 1935 v釘るffentlichte Inoue eine kurze biographi父he Notiz 

in seinem Aufsa包，，DieAnfiinge des Studiums der deutschen Sprache 
in Japan” （加： Nippon, Jg. 1935: 18-32). Da ein authentischer官r Abrill 
der Biographle des Inoue Tetsu財o in deutscher Sprache nicht vor
liegt, seien die relevanten Passagen hier ziti出： ，，lch wurde im 2. Jahre 
Ansei, nach europ語isεher R民hnung im Jahre 1855, geboren, war also 
19 Jahrモ 悼nger als Dr. Kato. In meiner Jugend erhielt ich in Chikuzen 
in der Pr拘kturFukuoka von den dort lebenden Gelehrten Unterricht 
in der chinesischen und englischen Sprache. Dann begab ich mich 
nach Nagasaki, wo ich in die staatliche Schule kδunkan eintrat, um 
meine mittlere Schulbildung zu erhalten. An dieser Schule wurde nur 
englisch unterrichtet. 1875 kam ich nach 10ky0 und trat in die Kaisei 
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Direkt nach seiner Riickkehr verfaBte er jedoch kein philoso
phisches Werk im Sinne dieser von ihm studierten und bevor
zugten philosophischen Richtung, sondem vielmehr ein ethisch
ideologisches Traktat, den ,,Kommentar zum Kaiserlichen Erzie
hungserlaB＇’Y Die Anregung zur Abfassung di回er Schrift hatte 
der damalige Erziehungsminister Yoshikawa Akimasa (1841-
1920) pers加lich gegeben10, der sich von Inoue offensichtlich ein 
den staatlichen Intentionen ad句uates Werk erwartete. 

Gakko ein. Zwei Jahre spater absolvierte ich diese Schule und begann 
mein Studium in der loky加r Universit忌t.[. . .  J 18即 absolvierte ich 
den Kurs der Univeぉit品t Noch bevor ich mein Examen gemacht hat
te, war schon die Rede davon, da!S ich zusammen mit meinem Stu
dienkamerad Wadagaki Kenzδ zu Studienzwecken nach Europa ent
sandt werden sollte. Wadagaki wurde tatsachlich gleich darauf zum 
Studium der Nationa!Okonomje nach England geschickt. Was mich 
anbetrifft, so wurde meine Studienreise aus verschledenen Griinden 
verschoben, und ich wurde erst l関4 zu einem Studienaufenthalt 
nach Deutschland ge鈎ndt. Im Februar brach ich auf und machte 
mich direkt nach Deutschland auf, wo ich mich zuerst fiir ein paar 
Monate in Berlin au創出， um dann zwei Semester in Heidelberg Phi
losophle zu studieren. Es folgte ein Semester an der Leipziger Uni
versitat, dann kam ich filr zwei Semester nach Berlin. Hier war gerade 
das Seminar fiir orientalische Sprachen begri.indet wo吋en, und Herr 
Althof vom Kultusministerium fragte mich, ob ich nicht am Seminar 
japanischen Unterricht erteilen wolle. Ich nahm den Auftrag an, da 
ich noch eine Weile meine Studien in Deutschland fortsetzen wollte. 
Vom Herbst 1887 bis zum Sommer 1890 war ich als Lehrer t語tig und 
kehrte dann, nachdem meine ersten Schi.iler den Kursus absolviert 
hatten, nach Japan zuri.ick. Dort wurde ich sofort nach meiner Ri.ick
kehr zum Professor der Kaiserlichen Universitat in Tokyo ernannt 
und habe bis zu meiner Emeritierung, meine Tatigkeit als auBeror
dentlicher Professor vor meiner Europareise mitgerechnet, insgesamt 
im Laufe von 33 J油ren Philosophie gelehrt.” 

9 Textausgaben: Clw加go engi, 2 Bde., 1るkyo 1891; (Zotei) Clwkugo engi, 
durchges. v. Nakamura Masanao， 布kyo 1899. Neudruck in: Kyoi仰
chokugo kanpatsu kankei shiryoshu (KC.KJ<S), Bd. 3, (Kokumin seishin 
bunka kenkyujo), 1るkyo 1939. Das programma tische Vorwort Inoues 
ist auch enthalten in Band 3 der Reihe Nihon tetsugaku shisii zensho, 
(Heibonsha), Tokyo 1956: 265-277. 

10 Inoue selbst berichtet davon in seiner postum erschienenen Autobio砂
graphie Inoue Tetsujiro jiden, Hg. Inoue Masakatsu, Tokyo 1973：・ 31.
Vgl. Ishizu Yoshimichl (Hgよ Inoue Tetsujiro (Kindai bungaku kenkyu 
sosho 0くBKS), Bd. 54), lるkyo 19白： 228. Eine deutschsprachige Uber-
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Inoues Kommentarwerk erschien im September des Jahres 
Meりi 24 (1891). Es sollte unter den bis zum Jahre Shδwa 15 (1940) 
erschienenen 600 Kommentaren die maBgebliche Autorit品t blei
ben. Allein im Zeitraum vom Erscheinen bis zum Jahre Meiji 40 
(1907) erlebte das Werk 30 Auflagen mit einer Gesamtzahl von 
mehreren Millionen Exemplaren.11 

Im Herbst des Jah陀s 1973 erschien posth山n die ,,Autobiogra
phie des Inoue Tetsujiroぺ Inoue Tetsujiro jiden, herausgegeben von 
開inem Sohn Inoue Masakatsu. Hier legt Inoue auBerordentlich 
detailliert seinen Lebenslauf dar, ein Leben, das sich, abgesehen 
von dem sechsj品hrigen Deutschland-Aufenthalt, nahezu aus・
schlieBlich innerhalb der Grenzen d回 universit品ren Lebens an 
der Universitat Tδkyδ abspielte; daher auch der Unter titel seiner 
Autobiographie ,,Memoiren aus der akademischen Welt’仁
Grundlage dieser Memoiren war ein im Herbst und Winter des 
Jahres 1942 in Fortsetzungen in der Zeitung Chugai-nippδerschie
nener autobiographischer Bericht, den der darnals 88jahrige 
Inoue einem Journalisten diktiert hatte. 

Es stellt sich nun die Frage, warum man ausgerechnet Inoue, 
der, konfuzianisch vorgebildet, ein westlich, insb白ondere vom 
deutschen ldealismus gepragter Philosoph war, ausersehen hatte, 
diesen ersten, und damit entscheidenden, o行iziellen Kommentar 
zum ErziehungserlaB z u  schreiben. Inoue enthebt uns hier des 
Zwanges zur Spekulation, indem er selbst eine Antwort gibt: 

,,Die geistige Welt Japans war im Grunde genommen in der 
Zeit der ersten zwanzig Jahre nach der Meiji-Restauration 
etwas Chaotisches; und es gab wahrend dieser Phase nicht 
wenig Gefahrliches. 
Denkt man iiber die Griinde dafiir nach, so ist es so, daB vor 
der Restauration die Devise galt "Verehrt den Kaiser, ver
treibt die Barbaren". Aber mit der Restauration kam es zu 
der bemerkenswerten Tendenz einer vollstandigen und um
fassenden Europaisienmg; die Kultur Europas und Ameri
kas wurde eingefiihrt, und voller Hast wandte man die west
lichen Wissenschaften an. Wurde nicht alles und jedes der 

setzung dieser Autobiographie ist zwischenzeitlich von Johann Naw・
rocki als Magisterarbeit am Seminar fi.ir Sprache und Kultur Japans 
der Universit通t Hamburg (1991) vorgelegt warden. 

11 Vgl. KBKS, Bd. 54, 1983: 229. 
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Europ品isierung unterworfen, so war man nicht zufrieden. 
Nati.irlich stellte dies in der damaligen Situation eine gewisse 
Notwendigkeit dar, doch wurden nun, als Kon田quenz der 
allzu plotzlichen Europaisierung, die althergebrachten Werte 
so angesehen, als hatten sie i.iberhaupt keinen Wert mehr. 
Man gelangte deshalb zu ganzlich verfehlten Urteilen und 
neigte sich vollends der Euro戸isierung zu. D田h die Koku
gaku, der Konfuzianismus und der Buddhismus, sie alle ver
Ioren ihren EinfluB, und es kam zu einem Zustand, in dem 
sie von der Gesellschaft i.iberhaupt nicht mehr beachtet wur
den. 
Da es ein derartiges Zeitalter wa巴 fi.irchtete man (in der Re
gierung), daB ein Kommentar zum ,,ErlaB" von Seiten der 
damaligen Vertreter der Kokugaku oder der Sinologie ange
sichts der Zeitumstande im Wissensbereich auf wenig Re
spekt stoBen wi.irde. Man gelangte deshalb zu der Auffas
sung, daB man in jedem Fall einen passenden Kommentar 
erhalten wi.irde, wenn er von jemandem verfaBt ware, der 
selbst die w田tlichen Wissenschaften studiert ha悦. So kam 
es, daB man mich als Verfasser des Kommentars ausw討ll・
te. ,,12 

Welch offizieller Stellenwert der Arbeit Inoues zukam, wird an 
der Tatsache ersichtlich, daB der Kommentar vom Kaiser selbst 
autorisiert wurde. Inoue schreibt in diesem Zusammenhang: 

,,Ich versuchte mich also an dem Kommentar zum ErlaB und 
gab di田em schlieBiich den Titel Chokugo engi. Vor der Ver凶－
fentlichung aber reichte ich ihn erfurchtsvoll dem Kaiser zur 
Begutachtung i.iber den Geheimsiegelbewahrer dar; danach 
schlieBlich konnte er mit mir als Verfasser verぽfentlicht wer
den. 
Dariiberhinaus habe ich, als das Manusk1ゆt zum AbschluB 
gebracht worden wa巳 beginnend mit Katδ Hiroyuki, auch 
bei anderen Gelehrten aus Kokugaku und Kangaku jener Zeit, 
wie Nakamura Masanao und Nishimura Shigeki, deren Mei
nung eingeholt. So ist der Kommentar mit groBぬm Bedacht 
und ebensolcher Vorsicht vorbereitet worden."'" 

12 Inoue 1973: 31. 
13 Inoue 1973：・ 32.
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In spateren Jahren blickte der Autor zwar eher skeptisch auf die
ses Friihwerk; aber er hatte, wie er selbst bemerkt, doch stets eine 
Scheu verspi.ir七 eine Schrift eigenm品chtig ZU andern, die einst ,,ei
ner kaiserlichen Priifung＇’14 unterzogen worden war. Insbesonde
re erschien ihm dann als problematisch, daB e乙 wie erwahnt, die 
Meinungen und Kommentare der verschiedensten - konservati
ven - Geistesg凶Ben seiner Zeit eingeholt hatte15, ein Umstand, 
der sp詰ter sogar Zweifel an seiner alleinigen Verfasserschaft aus
gel白t hatte. Diese wurden jedoch eindeutig ausge凶umt.16

2.2. Die Grundprinzipien in lnoues nationalem Denken 

Inoue begriindet in seiner Schrift die Grundlagen einer neuarti
gen Staatsmoral, deren tragender Pfeiler die Forderung nach 
Loyalitat des Einzelnen dem Staat gegeniiber darstellt.17 In sei
nem programmatischen Vorwort zum Chokugo engi bemerkt 
Inoue: 

,,Das Prinzip des Kaiserlichen Erlasses besteht darin, <lurch 
Kultivierung der edlen Tugenden Kindesliebe, Briiderlich
keit, lρyalit語t und Redlichkeit (kO・tei・chil-shin) die Grundla
gen d部 Staates zu 陥tigen, und durch die Pflege des allge
meinen Ge氏泣lls gemeinschaftlicher Landesliebe, d. i. Pa仕io
tismus （旬odo aikoku）， 他r unvorhergesehene Ereignisse vor働
zusorgen. 
Gelangen schlieBlich alle unsere Landsleute dahin, sich 
selbst auf diese Grundlage zu stellen, so werden die Herzen 
d回 Volkes dann fraglos g田int."is 

14 Inoue 1973: 32. 
15 Inoue 1973: 32£. 
l6 Vgl. KBKS, Bd. 54, 1983: 229; hierwird erkl訂t, dafS Inoues Kommentar 

vor allem aufgrund seiner besonderen Betonung der moralischen 
Pピmzipien ,,Kindliche Piet孟t” (lw) und ,,Loyalit語t" (cha) fiir das japa
nische kokutai ein eigenst加diger Charakter innerhalb des Kommen
tarschrifttums zurn ErziehungserlaB zukomrnt. 

17 KBKS, Bd. 54, 1983: 229. 
is KCKKS, Bd. 3, 1939: 231; vgl. KBKS, Bd. 54, 1983: 229, vgl. auch Ya

mazaki Masakazu u. Miyakawa 百ru: .Inoue Tetsujiro - The Man and 
His Works, in: The Modernization of japan (= Philo釦phical Studies of 
Japan, vol. VII, 1966: 111-126), 1966：・ 120f.; Carol Gluck: f ap問、 Modern
Myths. Ideology in the Late Meiji Period, Princeton 1985：・ 130.
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Damit bringt Inoue auf das Klarste zum Ausdruck, daB fur ihn 
die essentiellen Punkte des Erlasses einerseits in den - konfuzia
nischen - lndividualtugenden, andererseits in der Forderung 
nach einem allgemeinen Patriotismus liegen. Doch sind ihm diese 
beiden Bereiche nicht voneinander zu trennen, sie verschmelzen 
vielmehr zu einer untrennbaren geistigen Einheit, die mit dem 
Schlagwort chukun-aikoku, ,,Loyalitat dem Herrscher, Liebe dem 
Land”， umrissen ist. 

Wenden wir uns dem sich hier offenbarenden ideologischen 
Kern im Nationalismus des Inoue Tetsujiro nぬer zu, so zeigt 
sich, daB die beiden ideologischen Konstituenten - ,,Patriotis
mus” （kyodO-aikoku) und ,, Volksmoral” （in spate陀n Werken als 
kokumin-dδtoku begrifflich gefaBt) - sich ihrer Herkunft nach aus 
unterschiedlichen Quellen spei鈍n.

2.2.1. Der ,,Patriotismus＇’ （匂6d6-ai初ku)

In einer kompetenten Abhandlung zu Inoues Leben und Werk, er
schienen im Jahre 1983 in der Reihe Kindai bungaku shiryo sosho 
(KBKS, Band 54), wird in diesem Zusammenhang von einem 
KompromiB gesprochen, den Inoue zwischen neuzeitlichem Na
tionalismus und traditionellem Konfuzianismus g白chlossen ha
be.庁Wiesehr Inoue tatsachlich von dem modernen euro戸ischen,
insbesondere aber deutschen Nationalismus seiner Zeit gepragt 
waじ geht wiederum aus seinen eigenen Aufzeichnungen hervor. 

Aus seinen Memoiren wird ersichtlich, daB der Autor nicht 
nur als Verfechter der von ihm propagierten ,,reinen Philosophie” 
(junsei-tetsugaku) und Denker des sogenannten ,,Identit孟ts-Rea・
lismus" (genshosoku-jitsuzairon) aus Europa zuriickkehrte， 釦n
dern auch in den Bereichen der nationalen Ideologie und allge
meinen Volksmoral, die ihm so iiberaus wichtig waren, bleibende 
Eindriicke aus Deutschland mit nach Japan brachte; Eindriicke, 
die direkten EinfluB auf seinen Kommentar des Erziehungserlas
ses hatten. Inoue schreibt in di田em Zusammenhang: 

,,W討1rend meines Auslandsstudiums in Deutschland emp
fand ich tief, daB es eine Zeit waに m der Deutschland, we!
ches gerade Frankreich im Kriege besiegt hatte, zu auBeror
dentlicher Macht gelangt war. Wilhelm II. war auf Wilhelm I. 

19 KBKS, Bd. 54, 1983: 229. 
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gefolgt, es war die Zeit von Bismarck und Moltke. Das An
sehen der Na tion war gewachsen und eine Zeit gr柑ten Pa
triotismus angebr促hen. Wenn ich dann aber n油er auf den 
Zustand meines eigenen Vaterlandes zuriickblickte, dann 
hatte es sich nach der Restauration zu sehr der Europ品isie
rung ergeben und war im Begriff, den Geist der Eigenstan
digkeit und Unabhangigkeit zu verlieren. Das war fur unser 
Land sehr gefiihrlich. 
In Deutschland dagegen bliihte der Geist der Eigenstiindig
keit und Unabhangigkeit, und in den Wissenschaften, im Mi・
li t品rischen, in der Erziehung und den verschiedenen anderen 
Feldern vollzog sich eine grandiose Entwicklung. 
Dachte ich dariiber nach, dann erkannte ich, daB Japan auf 
keinen Fall umhin kam, seine eigenen starken Seiten - seit 
der G凶ndung des Reiches - hervorzuheben und ganz be
sonders den Geist der Selbstbestimmung 山1d Eigenstandig
keit zu wecken. 
Da ich mit derartigen Gedanken nach Japan zuriickkehrte, 
empfand ich die Proklamation des ,,Kaiserlichen Erzie
hungserlasses” als etwas aufSerordentlich Dankenswertes, 
und ich konnte die Aufforderung d田 Erziehungsministers
Yoshikawa Akimasa (den Kommentar zu verfassen, d. Verf.) 
nicht zuriickweisen; so kam 田， daB ich die Aufgabe iiber
nahm."20 

Hier eri:iffnet sich ein iiberaus interessanter, ja faszinierender An
satz 胎r den ldeologie-Vergleich zwischen Japan und Deutsch
land im ausgehenden 19. Jahrhundert. Es ist bekannt, daB etwa 
der akademische Lehrer des Inoue Tetsujirδ， Katδ Hiroyuki, wie 
auch andere wichtige Vertreter der Meりi-Jdeologie - zu nennen 
w孟re hier auch Hozumi Yatsuka - auf das st孟rkste gepragt waren 
von der geistigen Entwicklung des neuen Deutschen Kaiserrei
ches auch im national-ideologischen Bereich. Doch eine derart 
konkret greifbare Verkniipfung von deutschem Nationalismus 
der Kaiserzeit und japanischer kokutai-Ideologie, wie hier in der 
Person des Inoue Tetsujir6 manifestiert, war bislang noch nicht 
in aller Klarheit erkennbar. Hier findet sich m. E. auch eine we
sentliche Grundlage fur die in sp詰terer Zeit weitgehend kongru-

20 lnoue 1973: 31-32. 
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ent verlaufende ideologische Entwicklung des vるlkischen Natio・
nalismus in Japan und Deutschland wahrend der 30er und 40e1「
Ja如e un日res Jahrhunderts. 

Doch muiS die vertiefte Analyse die日r Fragen hier zuriickg令
stellt werden. Es bleibt 怜diglich festzuhalten, daB das Element 
d回 ，，Pa廿iotism凶ぺ als einer der zwei ideologischen Pfeiler in 
Inoues nationalem Denken, vornehrnlich auf der konkreten Er
fahrung d回 neuzeitlichen, insbesondere deutschen N柑onalis
mus der Kaiserzeit beruht. 

Wend en wir uns nun der zweiten der eingangs genannten Ka
tegorien, der ,, Volksmoralぺ zu.

2.2.2. Die ,,Volksmoral” （kokumin-d，δtoku): chukun 
und kcトtei-chii-shin

Es bedarf keiner naheren Erlauterung, daB die moralischen 
Grundsiitze, mit denen Inoue operiert, konfuzianischer Prove
nienz sind. Mit kδ， der ,,Kindesliebeぺ tei, der ,,Briiderlichkeitぺ
chu, der ,,Loyalit品t” und shin, der ,,Redlichkeit", ist der Katalog 
konfuzianischer Tugendwerte weitgehend komplett genannt. 
Inoue vollzieht hier, auf der Basis des Erziehungserlasses, die be
wuBte Vereinigung individueller Tugendwerte mit denen einer 
iiberindividuellen Staatsethik. Indem die Gesellschaft nach den
selben moralischen MaBstめen zu organisieren ist wie der zwi
schenmenschliche Bereich, d. h. die Familie, ist die Id配 des Fa
milismus, d田 ，，Familienstaatesぺ axiomatisch begriindet. Inoue 
bemerkt, n山 wenn in alien Bereichen dieselben Prinzipien 却m
Tragen kiimen, wenn also Familie und Staat in Einklang mitein
ander stiinden, konne die Nation zu einem Ganzen vereinigt wer
den. Er gelangt kon日quenterweise auch zu einem o弔問従hen
Staatsmodell, in welchem Staatsorganismus und Familienstaat 
als die beiden Seiten einer einzigen Medaille angesehen werden: 
,,Oas Haus (i. S. 以 ，，Familie") ist, wie die Zelle im Organismus, 
die wahre Grundlage d回 Staat白．店

In der Postulierung der konfuzianischen Ethik als Ordnungs
prinzip der Gesellschaft findet Inoue nicht nur zu seinen geisti
gen, vor dem Europa-Aufenthalt liegenden Anfiingen zuriick -
er begann seine Ausbildung bekannt lich mit dem Studium des 

21 Zit. KBKS, Bd. 54, 1983: 230. 
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Konfuzianismus -, er wendet sich vielmehr auch einem Themen
bereich zu, der ihn Zeit seines Lebens pragen sollte. 

Mag Inoue Tetsujir<δ generell als westlich orientierter Philo
soph gelten， 鈎 lag das Schwergewicht seiner wissenschaftlichen 
Al悦it doch auf dem Gebiet des japanischen Konfuzianismus. Er 
verfaBte mehrere Biicher zur Geschichte des Konfuzianismus in 
Japan, insbesondere zum edozeitlichen Neokonfuzianismus. Sei
ne Abhandlungen zur Geschichte der Shushigaku (Sch叫edes Chu 
Hsi-Konfuzianismus) und der Y伽eigaku (Schule d回 Wang Yang
ming-Ko吋uzianismus） 出＼Japan der Edo-Zeit stellen auch heute 
noch Standardwerke dar.22 

lrn Jahre 19悌 ve而ffentlicht Inoue zudem einen kur詑n Auf
錨tz, in dem in sehr 臼chlicher und kompetenter Weise die Ge
schichte des japanischen Konfuzianismus aufgerollt wird." Hier 
findet sich kein Hinweis auf Inoue, den nationalistischen Ideolo・
gen, oder den Inoue der westlichen Philosophie, von dem es 

hei!St, er habe sich in prahlerischer Weise selbst als ,,besten Phi
lo回phen westlich von Suez"24 bezeichnet. 

lnoues lnteresse am Konfuzianismus war tief begriindet und 
ging iiber den Bereich ideologischer Nutzbarmachung hinaus. 
Doch suchte er stets eine Verbindung zwischen der wissenschaft
lichen Auseinandersetzung mit dem Konfuzianismus und einer 
ideologischen Volkserziehung im konfuzianischen Sinne herzu・
stellen. Inoue 仕at mit einer Reihe von Schriften zur allgemeinen 
,, Volksrnoral” an die Offentlichkeit, deren bemerkenswerteste das 
Werk Kokumin-dotoku gairon, ,,AbriB der Volksmoral", bzw. ,,Ab
riB der Sittlichkeit des Staatsvolkesぺaus demJahre 1912 darstellt. 
Es handelt sich bei di回er Schrift um die Zusammenstellung ei
niger Yori回ungen, gehalten an einem Lehrersemina乙 die Inoue 
aufAnweis山＇8des Erziehungsn山首st釘iumshin publizierte. Hier 
finden sich die ethischen Gedanken, die im Chokugo engi von 1891 

22 Vgl. u. a. Nihon yomeigaku加 no tetsugaku, 1るkyO 189ワ （2. Aufl. 1900); 
Nihon 初1gakuha no fetsugaku, 1るkyo 19位； Ni/ton sltusltigaku 110 tetsuga
知加， TOkyo 1905； 日間 zoho Ni/um kogakuha no tets11ga加， TOkyo 1919; 
Nihon yomeigaku, 3 &le., Tokyo 1936; Teisei z61io Nihon shushigaku no 
tetsugaku, Thkyo 1945. 

23 Inoue Tetsuji昨 fukyo, in: Okuma Shigenobu (Hg.): Kai初，ku gojlinen 
shi, Tokyo 1908: 31�2. 

24 Vgl. Yamazaki I Miyakawa 1966: 120; Gluck 1985: 129. 
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beg凶ndet wurden, voll entwickelt. Inoues Kokumin dδtoku gairon 
ist Tei! einer ganzen Reihe 品h吐icher Schriften, die seit etwa dem 
Jahre 1910 von verschiedenen Autoren zum Therna der japan 
schen 11Volksmoral11 (kokumin・dδtoku) verfaBt wurden. AnlaB bot 
die Schulbuchreform von 1910 mit ihrer Betonung des allgemei
nen Moralunterrichtes (shushin) an den 凸ffentlichen Schulen d回
Landes.25 Inoue galt zu diesem Zeitp山lkt als uneingeschrankte 
Autori t語t auf diesem Gebiet. 26 

lnou白 Schrift widmet sich in jeweils eigenen Kapiteln den zen
tralen Themenbereichen der nationalen Ideologie, so den Grund
prinzipien der japanischen /1 Volksmoral", dem Verl泌ltnis von 
,, Volksmoral” und 初kutai (Kap. III), der Bedeu旬ng des Shinto 
(Kap. IV. und V), dem bushid6 (Kap. VI), den Merkmalen d白 ja
panischen Familismus (k.azoku・seido; Kap. VII-IX) etc.27 

Inoue betont auch hier, daB sich die Prinzipien der japanischen 
Volksmoral �!I' reinsten im Kaiserlichen ErziehungserlaB von 
1890 fanden."" 

Finden wir in der Schrift aus dem Jahre 1912 somit einen Ver
bindungspunkt zwischen dem Wissenschaftler Inoue und dem 
Nationalideologen, weist uns gerade dieser Umstand auf ein es
sentielles Problem in der Argumentation Inoues hin. Es gr伽det
in der Frage nach Inoues Einstellung gegeniiber dem mythisch
mystizistischen Unterbau d田 Meiji-Nationalismus, seinem Ver
haltnis zum revitalisierten Shinto, der in einem doch recht kras
sen Widerspruch z山n konfuzianischen Rationalismus stel、t und 
von einer dem japanischen Volk vermeintlich angeborenen Ethik 

25 Vgl. Morioka Kiyomi： ，，η1e Appearance of ,,Ancestor Religion” in 
Modern Japan： η1e Years of Transition from the M吋i to the Taishδ 
Periods", in: Japanese fournal of Rel匁ious Studies, vol. IV I 2-3, 1977: 
188. 

26 Morioka 1977: 192. 
27 Inoue Tetsuj凶： Kokumin dotoku gairon，布kyo 1912. Vgl. auch Winston 

Davis: ,,The Civil 布切logy of Inoue Te匂ujiro", in: Japanese Journal of 
Religious Studies, III I 1, 1976: 17ff. 

2s Inoue 1912: 6. Wie auch in sp品teren Kommentaren, so dem be陀its
genannten Kok11tai no Hongi, wird be陀its hier eine Parallele zwischen 
dem meijizeitlichen ErlaB und der sogenannten ,,17・Artikel-Verfas
sung" des Shδtoku-taishi aus der Regierungszeit der Kaiserin Suiko 
(592-628) gezogen; s. o. Beitrag ,,Kok11tai - Das ,Nationalwesen’ als 
japanische Utopieぺ Anm. 65. 
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spricht, die nichts mit dem chinesischen, daher ,,fremdenぺ Kon
fuzianismus gemein habe. 

3. Inoue Tetsujir6 zwischen 附'irklichkeit und Ideologie 

3.1. ＼ゐm Ursprung der Moral 

An diesem Punkt miissen wir 山\S der 陀ligi弱en Komponente 
des Familismus-Konzept田 zuwenden, d. h. ihren im wesentli
chen durch den historisch iiberlieferten Shinto gepragten Grund
lagen. Hier nun setzt der Bei回g der Kokugaku zur Ausbildung 
des Systems ein. 

Eine zentrale Stellung nahm im E刷ken der Kokugaku in die
sem Zu臼mme叶＼ang auch die Frage nach dem Ursprung der 
Ethik ein. Anders als in China, das die Prinzipien von Tugend 
und Moral erst durch die konfuzianischen Lehren erfahren habe, 
war Japan, dieser Lehre gemalS, von Anbeginn an im B田itz einer 
eigenen, quasi genetisch iiberlieferten Ethik. Aufgrund der Her
kunft nicht nur des Tennδ， sondern, so die erweiterte Ko加がku
Argumentation, des gesamten Volkes von den Gottheiten des ja
panischen Pantheons, verfiigte Japan i.iber einen autochthonen 
,,Weg". Japans Auszeichnung gegeniiber alien Llindem, insbe・
釦ndere aber Ch恒久 bestand in dem Umstand, daB hier die Ma
幻men von Tugend und Moral intuitiv, da angeboren, verwirk
licht seien, w油rend China zu komplizierten Systemen einer ra
tional 恥griindeten Ethik greifen muBte, um 民m vermein tliches 
geistig回 Chaos zu beherrschen. 

In der MiteトSchule der ausgehenden EdeトZeit, die eine S戸＼－
these von Kokugaku und Konfuzianjsmus anstrebte, wurde dem 
Bereich der Individual- und Sozialethik groBe Aufmerksamkeit 
g田chenkt. Hier finden wir den Ansatz fiir die i.ibe中roportionale
Betonung und schlieB!iche Gleichsetzung der ethischen Kat句0・
rien ,, Loyalit品t” （chii) und ,,Kindesliebe” （ko). Di白e bezeichnete 
man als die seit jeher geltenden moralischen Grundlagen des ja
panischen kokutai. Ungeachtet ihres geist回geschichtlich chinesi・
schen, d. h. konfuzianistischen Ursprungs, behauptete man n山l,
,,Loyalitat” und ,,Kindesliebe” stellten rein japanische Kategorien 
dar. Der weitere Ausbau dieser nationalethisch argumentieren
den Ideologie gelangte schlieBlich an einen Punkt, an dem jeder 
Anteil des Konfuzianismus an den Prinzipien von Tugend und 
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Moral negiert wurde. Ganz in der Tradition der Kokuga如 ste
hend, sah die familistische kokutai-Ideologie diese Werte als Ge
meingut d目 japanischen Volkes, in hochster Vollendung manife
stiert in der Person, wie auch Institution, des Tenno.29 

3.2. Inoues Einstellung gegeniiber dem Shintδ－Dogma 

Aus den Memoiren lnoues geht hervor, daf5 er vor seiner Abreise 
nach Deutschland losen Kontakt zu Kreisen der Kokugaku ge
pflegt hat. Inoue erinnert sich an seine Zeit als Assistenzprofessor 
an der spateren Kaiserlichen Universit品t Tるkyo. Als Mitglied des 
Kompilationsbiiros des Erziehungsministeriums, das zur Haupt
sache mit der Herausgabe von Lehrbiichern befaBt w肌 hatte
Inoue den Auf甘ag erhalten, eine ,,Geschichte der ostlichen Phi
losophie” zu verfassen. Doch wechselte er bald an die Universi t品t
Tるkyδ und trat dem do此igen, n叩geschaffenen Redaktionsbiiro 
bei, das sich mit der Herausgabe verschiedener Publikationen 
befaf5te30: 

,,Weil das Redaktionsbiiro Beziehungen zu Kokugaku-Kreisen 
unterhielt, war es mit der Zeit dazu gekommen, daf5 ich 
Umgang rnit Gelehrten der Kokugaku pflegte. Anl泌lich
meiner bevorstehenden Auslandsreise haben sich diese Ko
kugaku心elehrten zusammengefunden und im Kanda
myδjin（・Schrein)31 eine Abschiedsfeier fur mich veranstalte t ； 
dabei erhielt ich hier einen Brief 凶ld dort ein Lied. "3 

Inoue wendet sic】l nach di白er knappen Schilderung sofort wie
der einem anderen Thema zu; der Leser spiirt forr吋ich, daB ihm 
die Kokugaku-Kreise im Grunde genommen femstehen. Er ist 

29 S. o. den Bei廿ag ,.Kokutai - Das ,Nationalwesen' als japanische Uto
pie”． 

30 Vgl. Inoue 1973: 9. 
31 Kanda-jinja: ShintO-Schrein in 布kyo, Chiyoda-ku; den Gottheiten 

Ohonamuchi und Sukunabikona geweiht; vgl. Okada Yoneo: jinja. 
(Nihonshi shohyakka, Bd. 1), Thkyδ 1982：・ 271. Fur eine 陀ligionswissen
schaftliche Analyse dieser beiden Shinto・Gottheitenvgl. Klaus Anteト
凶： Miwa - Der Heil伊 Trank. Zur Geschichte und rel信i悦n Bedeutung 
des alkoholischen Getriinkes 同ke) in japan, (Miinchener 仇tasiatische
Studien, Bd. 45), Stuttgart 1988: passim. 

32 Inoue 1973: 10. 
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Konfuzianeι Philosoph und - iibrigens auch als Lyriker33 - zu 
diesem Zeitpunkt noch ganz westlich orientiert. Das Treffen der 
kokugakusha im Kanda-Schrein diirfte ihm im Wesen r町ht fremd 
geblieben sein. 

Auch die in seinen Werken erkennbare Haltung gegeniiber 
dem Shintδ verrat eine deutliche Ambivalenz, ja Distanz. Stets 
lobt Inoue zwar den Beitrag d白 Shintδ zur nationalen Erneue
rung, doch h孟It er sich fem von d回sen national-religi白em Dog
町la.

In seiner bereits genannten Schrift zur Geschichte d回 japani
schen Konfuzianismus (Inoue 1908) behandelt der Autor auch 
kurz diejenigen Konfuzianer der Edoみit, die am zielstrebigsten 
eine Ann油erung von Konfuzianismus und Shint＇δ betrieben hat
ten, Hayashi Razan (1593-1657) und Yamazaki Ansai (1618-
1682). Bezeichnenderweise findet sich in der Schilderung dieser 
beiden Denker ein Element der Kritik, das sich sonst in b位ug
auf keinen anderen der von Inoue behandelten Konfuzianer 
nachweisen l泌t. Hayashi Razan gilt ihm zwar als 倫higster Schii
ler des Fujiwara Seika und auch als genialer Kopf, doch wirft er 
ihm mangelnde Toleranz gegeniiber Andersdenkenden, seien es 
Anh品nger der Schule d回 Wang Yang-ming, oder auch Buddhi
sten und Christen, vor; allein dem Shintδ gegeniiber zeige er sich 
au毎回chlossen. In seinen Arbeiten zur Ethik ha be Razan lediglich 

33 Neben seinem Wirken auf den Gebieten der Phil田ophie und Ideolo
gie ist Inoue Tetsujir·δ vor allem auch als Mitbegr旬、der einer neuen 
lyrischen Form in Japan 凶kanntgeworden. Im Jahre 1槌2 gab er, ge
meinsam mit Toyama Masakazu und Yatabe Ryokichi, eine Antholo
gie englischer Gedichte in japanischer Ubersetzung unter dem Titel 
Shintaishi sh6 heraus. Aus dieser Ubersetzungsliteratur entwickelte 
sich dann eine eigene ja panische l yrische Ga悦ung (shint叩hi ,,Gedich
te in neuer Formつ， die radikal mit den iiberkommenen Mustem ja
panischer Poetik brach. Wie Inoue in seiner Autobiographie berichtet 
(Inoue 1973: 9), verbuchte er seinen ersten eigenen lyrischen Erfolg 
mit dem Gedicht kankai, ,,Ein tiefer Eindruckぺ das er aus dem Gefiihl 
der Enttauschung iiber den ersten, noch abgelehnten Stipenclienan
甘ag auf ein Auslandsstudium heraus verfaBt ha悦e. Eine deutsche 
Dbersetzung der Lyrik Inoues legte Karl Florenz im Jahre 1898 unter 
dem Titel Japanische Dichtung. Die Weiflaster vor. Vgl. auch die kurze 
Abhandlung von F.E.A. Krause: T. Inouye als Dichter, in: Sinica - Son
derausgabe (Forke-Festschrift, Heft 1) 1937: 107-110, mit drei Gediclト
ten Inoues iiber Berlin und Leipzig. 
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Chu Hsi kopiert und keinen eigenen Gedanken beigetragen; der 
Welt habe er zwar keine originellen ldeen hinterlassen, doch sei 
er wenigstens der Grunder der fur die Edo-Zeit maBgeblichen 
Schule gewo吋en, welche durchaus einen EinfluB auf das japa
nische Nationalwesen genommen habe.34 

Auch iiber Yamazaki Ansai, den Begr加der des konfuziani
stisch gepragten Suika-Shinto， ぬllt Inoues Urteil nicht schmei
chelhafter aus. Auch jener sei gekennzeichnet durch das Fehlen 
eigenst語ndiger Gedanken, sein Beitrag ha be vornehmlich im Ver
fassen von Lehrbiichem fiir den Schulunterricht (kyokasho) be
standen, in welchen er die Lehren Chu Hsis darlegt. Sp品ter habe 
er den Versuch untemommen, Shinto und Konfuzianismus mit
einander in Einklang zu bringen, was allerdings zu einem wei
teren Verlust an 悶arheit in seinen Lehren gefiihrt habe. Nad \ 
seinem Tode t、孟tten seine uきhren jedoch groBe Verbrei旬ng ge
funden und seien maBgeblich auch in die Mito-Schule eingegan
gen. 

Eir】 ganzes Kapitel semes Hauptwerkes aus dem Jahre 1912, 
Kokumin dotoku gairon, schlieBlich ist dem Verhaltnis von ,,Shintδ 
und kokutai" gewidmet.36 Inoue hebt hier msbesondere auf die 
Bedeutung d田 shincho削， d. h. des mythischen Auftrages der 
Amaterasu an das japanische Kaiserhaus zur ewigen Regierung 
des Landes ab. Der Geist dieses Auftrages offenbare die Sittlich
keit des japanischen Volkes. Sein Sinn liege zur G加ze im Natio・
nalen begriindet (mattaku 初kkateki de arimasu37). Somit ist Shinto, 
wie Inoue ausdriicklich vermerkt, eine rein ,,nationale Religion" 
(kok旬teki shakyのJO. Im folgenden Kapitel, dem Ursprung des 
Shinto gewidmet, erklart Inoue, Shinto und japanisch回 Volk sei
en gemeinsam entstanden39; die japanische Mythologie ver品ge
iiber einen eigenst加digen Charakter, sie beg凶nde den japani
schen Ahnenkult.40 Hier sieht Inoue schlieBlich auch den eigent
lichen, bzw. einzigen Sinn des Shintδ： mit ihm habe der Ahnen-

34 Inoue 1908: 41. 
35 Inoue 19伺： 47f.
36 Inoue 1912: 86-103. 
37 Inoue 1912：・ 87.
38 Inoue 1912: 103; vgl. auch Gluck 1985: 142. 
39 Inoue 1912: 105f; vgl. auch Davis 1976: 24. 
40 Inoue 1912：目 1仰f.
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k叫t - die Basis des neuzeitlichen Familismus - in Japan seinen 
Anfang genommen. Doch hat die Forschung in der Zwischenzeit 
nachweisen kりnnen, daB vieles am vermemtlich so archaischen 
Ahnenkult Japans das Werk der Nationalideologen gerade der 
Me持i-Zeit gewesen ist41; und es war Inoue, der selbst maBgeblich 
Anteil an der Herausbildung dieser Vorstellungen hatte. Der 
Kem d白 Shintδ liegt ihm somit im Ahnenkult begriindet, und 
d白sen Kern wiederum bildet der Auf廿ag der Amaterasu an den 
Himmelsenkel Ninigi no mikoto. Damit ist fiir Inoue die Legiti
mitat des Kaiserhauses und somit d白 gesamten japanischen ko・
如tai in ethisch-rechtlicher Hinsicht erwiesen. Der Shinto als Re
ligion war dem Philosophen Inoue dagegen stets suspekt. Das 
geht nicht nur aus den genannten kritischen Ausfiihrungen iiber 
Hayashi Razan und Yamazaki Ansai hervor, auch im Kokumin 
dotoku gairon bemerkt er wortlich: seken no shintδha oku ha zoku
shinti5 de arimashite, ,,der Shintδ der Allgemeinheit ist meist ein 
ordinarer Shintδ“.42 

Eぬr Wert des Shinto lag fur Inoue in der Begriindung des Ah
nenkultes, nicht aber in seiner religiosen Dimension.43 

Somit bleibt auch Inoues Antwort auf die aus shintoistischer 
Sicht 白sentielle Frage nach dem Ursprung der nationalen Ethik, 
bzw. der ,, Volksmoral” Japans, jeder religiりsen Deutung gegen
iiber distanziert. Weit entfernt davon, den konfuzianistischen Ur
sprung der Ethik zu leugnen, oder auch nur zu verschleiern, gibt 
Inoue im Jahre 1908 die folgende Erklarung: 

,,Im 16. Jahr der Regierungszeit des Kaisers Ojin wurde die 
Ju-Lehre (d. i. Konfuzianismus) in unserem Lande einge
fiihrt, im Jahre 285 der iiblichen (d. i. westlichen) Zeitrech
nung also; <loch ist dies genau genommen tatsachlich um 
mindestens 120 Jahre spater anzusetzen. Die Ubernahme des 
Konfuzianismus hat in der damaligen Zeit auch nicht den 
geringsten Aufruhr verursacht. Dagegen kam es in den Epo
chen, in denen der Buddhismus wie auch das Christentum 
erstmals in unser Land gelangten, fur eme Weile zu groBer 

41 Vgl. dazu u. a. die inforrnativen A回ftihrungen von Morioka 1977. 
42 Inoue 1912: 86. 
43 Auch Carol Gluck (1985: 142) bemerkt in ih犯r Untersuchung zur 

Ideologie der spaten Meりi-Zeit, daB Inoue ein distanziertes Verhaltnis 
zum Shinto eingenommen habe. 
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Emp0rung und Unruhe, schlie.Blich sogar bis hin zu tragi
schem BlutvergieBen. Vergleichbares 廿ug sich im Falle des 
Konfuzianismus nicht zu, aus dem Grunde, daB die Lehre 
d釘 Ju in vielen Punkten mit dem iiberlieferten Charakter un
時間 Volk自 民間ts in Obereinstimmung stand. "44 

Neben einigen anderen Details, etwa der fur die damalige Zeit 
bemerkenswerten Korrektur der E加umsangabe um zwei 60er
Zyklen, kommt hier Inou白 inkonsequente LOsung des Problems 
eindeutig zum Ausdruck： 缶inem konfuzianistischen und wis
senschaftlichen Selbstverst街、dnis entsp陀chend schildert er die 
Herkunft des Konfuzianismus 加 Japan zun語chst in historisch 
korr怯ter Weise; dann aber ver削It er auf den mystizistischen 
Kunstgriff, die Lehre der Ju als von Anbeginn an in Harmonie 
mit dem japanischen Volkscharakter stehend zu bezeichnen. Da
mit ist der Ansatz zur inhaltlichen Einverleibung des Konfuzia
nismus in den Bereich der autochthonen japanischen Ethik ge
wonnen. 

Wie hoch Inoue den Stellenwert des Konfuzianismus tats語ch
lich ansetzt, geht aus weiteren Bemerkungen hervor, in denen er 
postuliert, daB die Ubernahme der westlichen Zivilisa tion nach 
der Meiji-R田tauration nur aufgrund der geistigen Vorbereitung 
durch den Konfuzianismus der Edo-Zeit moglich gew邸en sei.日

Die Meiji-Zeit selbst sei zwar durch einen Niedergang des Konfu
zianismus gekennzeichnet, d目sen Inhalte aber h抑制 Eingang in
die nationale Erziehung gefunden; doch dies g回chah, wie Inoue 
bemerkt“， nicht mehr im Namen d回 Konfuzianismus 民lbst. Die 
Lehre sei erhalten geblieben, d促hde陀nName, und damitdas Be
wuBt鈍in ihrer Herkunft, verschwunden. Und hier spricht Inoue 
schlieBlich die geist回g時chichtlichen Tatsachen in aller Deutlich
keit aus: der We.rt des Konfuzianismus habe immer darin bestan
den, moralische Erziehung unabhlingig von 炉dweder Religion 
(shaky，δ WO hanarete) ZU ermoglichen.4' Wie dies 削t dem shine加－
ku-Mystizismus, gegeniiber dem er sich bereits im Jahre 1912, und 
mehr noch in den 30er und 40er Jahren immer aufgeschlossener 
zeigt, vereinbar sein soll, bleibt letztlich unerfindlich und ist auch 

“ Inoue 19倒： 30f.
45 Inoue 19佃：59.
46 Inoue 19悌： 61.
47 Inoue 1卯8: 61. 
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durch die oppo此unistische Hilfskonstruktion, der Konfuzianis
mus habe dem urspriinglichen Charakter d白 japanischen Volkes 
,,von Anfang an entsprochen", nicht geklart. 

An lnoues AuBerungen wird der Versuch deutlich, einerseits 
den geist田g四chichtlichenFakten ihr Recht zukommen zu las鈍n,
an de陀rseits aber auch dem sich immer mehr verstarkenden My
stizismus der ausgehenden Meiji-Zeit zu entspr民hen. Somit of
fenbart sich hier, im Denken Inoues, der fiir die Meiji-Zeit exem
plarische Konflikt zwischen ideologischer Illusion und histori
scher Wirklichkeit. 

Inoue versucht, insg回amt v釘geblich, eine Kongruenz zwi
schen di田en unvereinbaren Be陀ichen herzustellen. So wie es 
zwischen der orthodoxen Zei甘虻hnung d田 Shintδ， bzw. der Ko・
kugaku, welche die Griindung de,s Reiches mit dem shinchoku, 
dem heiligen Au伽ag der Amaterasu・omikami an den Himmels
enkel Ninigi no mikoto, beginnen !assen mochte, und den Er
gebnissen der Archaologie und F凶hgeschichtsforschung keinen 
Beriihrungspunkt geben kann, so findet sich auch kein Ansatz 
zur Harmonisierung der ldeen von gottlich begriindeter Tugend 
d田 japanischen Volkes und den Fakten der Einfilhrung chine
sisch-kontinentaler Kultur und insbesondere des Konfuzianis
mus in Japan. Dabei stehen hier weniger 陀ligioser Glaube und 
rationales Denken in Opposition zueinander als vielmehr poll
tische ldeologie und seriose Wis艶nschaft. Indem Inoue versucht, 
sowohl Wissenschaftler als auch Ideologe zu sein， 回 alien recht 
zu tun, muB er letztlich in beiden Berモichen scheitem. Als ldeo・
loge muβ er dem zunehmend fanatisierten, shintO-fundamenta・
listisch argt皿、四tiぽenden Nationalism us der Taisho－ 山1d insbe
回ndere der Showa-Zeit 回lffier mehr s凶pekt werden; als Wis
senschaftler se匂t er sich dem Verdacht aus， 問加 weltanschauli
che Konzessionen zu gewahren. Doch ist Inoue nicht nur in 
diesen, seinen eigenen Bei仕ag relativierenden Kategorien zu 
m白sen; er war vielmehr einer der wesentlichen Initiatoren der 
modemen japanischen Staatsidee. Uber ihn ist lediglich eine Ent
wicklung hinweggegangen, an deren Entstehung er selbst maB
geblichen Anteil genommen hatte. Und schlieBlich kam es sogar 
zu einer Situation, die ihn als Opfer des Systems erscheinen 
!assen konnte. 

Aufgrund seiner konfuzianistisch・－rationalen Sichtweise geriet 
Inoue, der bislang ein maBgeblicher Wegbereiter der nationalisti-

97 



schen Staatsideologie Japans gewesen waむ nun unvermittelt 
selbst in die Position eines Verfolgten. 

Eine Schrift aus dem Jahre 1926, den inzwischen 仙r ihn klas
sisch gewordenen Themenbereich ,,kokutai und Volksmoral” un
ter dem百tel Waga kokutai to kokumin dδtoku behandelnd, erschien 
den inzwischen tonangebenden ldeologen shinto-fundamentali
stischer Pragung aufgrund einer rationalen Deutung der Drei 
Reichskleinodien als Profanisierung des Kaiserhauses. Wie Ya
rnazaki und Miyakawa 48 berichten, zog Inoue sich daraufhin von 
alien seinen Amtern zuriick, sogar aus dem Oberhaus, dem er 
auf Kaiserliche Emennung hin seit 1925 angehりrt hatte. 

Doch verschweigen die beiden Autoren, daB Inoues Einstel
lung sich in den dreiBiger Jahren schlieBlich doch weitgehend 
den Zeitstromungen angepaBt hat. Nun sieht er im Shinto das 
Mittel zur sittlichen Vereinigung der gesamten Menschheit, Shin
tδ ist ihm jetzt das Werkzeug Japans 伯r eine Expansion in der 
Weltγ Im Jahre 1942 schlieBlich vollzieht Inoue eine vollstiindige 
Kehrtwende. Unter dem Eindruck des Krieges und der angebli
chen japanischen Mission in Asien gelangt er nun zu dem Urteil, 
daB die Gr山1dlage 舘in白 Kommenta陀s, d. h. die ethischen Ma
ximen d回 Erziehungserlasses von 1890, nicht n町 伯r Japan Giil・
tigkeit bes泌en, sondem auch die Erziehungsgrundsatze im ,,zu
kiinftigen groBasiatischen Raum erlautern." 

Inoue hatte sich damit iibergangslos auf die Basis der extremi
stischen Inte中retation d回 Kokutai no hongi begeben. 

4. Conclusio 

Zusammenfassend l品Bt sich feststellen, daB eine Besch語ftigung
mit Inoue Tetsujiro den Einblick in eine vielschichtige und fa白t
tenreiche Personlichkeit vor dem Hintergrund einer der drama
tischsten Epochen der japanischen Geschichte ermoglicht. Ab
handlungen iiber Inoue, den Philosophen des deutschen ldealis
mus, waren dabei ebenso denkbar wie iiber Inoue, den Bgriinder 
der ,,Lyrik in neuer Gestalt" (shintaishi). Doch bleibt lnoues Wir
ken auf diesen Gebieten letztlich von 戸ripherer Bedeutung im 
Vergleich zu seinem EinfluB auf die gesellschaftliche und politi-

48 Yamazaki I Miyakawa 1966: 125. 
49 Vgl. Davis 1976: 26f. 

98 

sche Entwicklung d田 modemen Japan. Indem Inoue maBgeblich 
die Erziehungsinhalte des Moralkunde-Unterrichtes durch seine 
Kommentarschriften bestimmte, kam seinen nationalen Grund
satzen eine von keinem anderen Autor erreichte Verbreitung zu. 

Inoue pr匂te mit seinen Schriften zur Nationalethik den Be
reich der ,,Moral", der, wie eingangs dargelegt, als einer der bei
den geistigen Pfeiler d田 neuzeitlichen japanischen Kaisertums, 
neben dem d白 ，，Gesetzesぺ ang回ehen werden kann. DaB er dabei 
selbst in ein ambivalentes Verh品ltnis zu dem sich immer mehr 
intensivierenden shintδ－dogmat路chen Nationalismus jener Zeit 
geriet, gereichte ihm anfangs zum Vorteil - man hatte ihn ja ge
rade wegen seiner Auslandserfahrungen und Weltlaufigkeit als 
Au tor d回 ersten Kommentars zum ErziehungserlaB ausgewahlt 
- brachte ihm spater jedoch auch zunehmend Probleme ein. Doch 
zeigt sich Inoue insg白amt als Opport山由t, der, in seiner Stellung 
als unangefochtener Staatsideologe der Me持i-Zei仁 es alien rele
vanten Gruppen und Strornungen recht zu rnachen suchte. Dabei 
kann er die eigentlichen Grundlagen seiner nationalen Ideologie 
jedoch nie verleugnen. Sein Patriotismus speiste sich a凶 der Er
fahrung des jungen kaiserlichen Deutschland, seine ethischen 
Maximen dagegen aus dem traditionellen Konfuzianismus, ins
besondere in der Interpretation der japanischen Shush担aku. Zu 
Kokugaku und Shinto blieb sein Verh詰ltnis recht distanziert. Erst 
als diese Richtung sich in Form des japanischen Ultra-Nationa
lismus der friihen Shδwa-Zeit endgiiltig durchge関tzt hatte, voll
zog auch Inoue die entsprechende geistige Wende. 
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Mythos und Ideologie - Ein Vergleich 

1 .  Einleitung 

Japan und Deutschland - ein schillemdes Thema, facettenrモich
behandelt in einer schier 山liiberschauba陀n Anzahl wi鈴en
scha氏Jicher, pop凶語rer, auch propagandisti民her Arbeit四．

Die Zeit vor und wahrend des Zweiten Weltkrieges nimmt in 
diesem Kontext einen notwendigerweise besonderen Rang ein, 
fiihrte sie doch zu einer iiber das MaB normaler B位iehungen
hinausreichenden Verkniipfung beider Lander: Zwei kleine Staa
ten, nationaler Hybris verfallen, Krieg buchst孟blich gegen den 
Rest der Welt fiihrend. 

Ober den - unerl泌lichen - Analysen der historischen Fakten, 
wie etwa der zum Krieg 他hrenden G凶nde, d回 Kriegsverlauf田，
der diplomatischen Beziehungen etc.1 die von der historischen 
Fachwissenschaft mit groBem Ernst angestellt wurden, blieb je
doch ein wichtiger, ja essentieller Bereich bislang weitgehend un
beachtet: der der Weltanschauung. 

Es soil deshalb im folgenden der Versuch unternommen wer
den, die tennoistische kokutai-Ideologie des Japan der dreiBiger 
und vierziger Jahre einem Vergleich mit den Grundaus臼gen der
nationalsozialistischen Weltanschauung Deutschlands aus der
selben Zeit zu unterziehen. DaB ein derartiger Vergleich hier nur 
einen allerersten Versuch darstellen, nur einige wenige Aspekte 
der auBerordentlich komplexen Problematik anreiBen kann, ver
steht sich von selbst. Fiir die zuk白出ge Forschun� jedoch ware 
eine urnfassende, das Thema wie auch das Material ausschるp
fende Betrachtung wiinschenswert. 

2. ,,Die Germanen im Quadrat” ー
Deutsche Bewunderer des japanischen kokutai 

Mangels demokratischer Institutionen der Meinungs品uBe即時
und -bildung gri任der nationalsozialistische Staat zum Mittel der 
inneren Spionage, der intemen Aushorchung d白 eigenenVolkes. 
Auf diese Art und Weise kam es zu einer Unmenge von Stirn
mungsberichten iiber die im Volk kursierenden Meinungen, Ge
riichte und Einsc凶tzungender aktuellen Lage. ZusammengefaBt 
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und gebiindelt wurden diese geheimen Lageberichte des Sicher
heitsclienstes der SS aus den Jahren 1938 bis 1945 als ,,Meldungen 
aus dem Reich" den Machthabern zur Ver仙gung gestellt. 

Heute stellen diese im Bundesarchiv Koblenz lagernden und 
jiingst auch einer breiten Offentlichkeit mit einer siebzehn-ban
digen Studienausgabe zug加glich gemachten Dokumente un
schatzbares Quellenmaterial zur tatsachlichen Geistesverfas
S山＇S der deutschen Bev。lkerung w砧rend dieses Zeitraum田
dar.1 

Auch fiir den an Japan Inter＇白sierten er併fnet sich hier eine 
reiche Quelle, wird in den betreffenden Spitzelberichten doch 
auch aus白hrlich iiber das Bild, das sich in der deutschen Offent
lichkeit von Japan, der verbiindeten Macht in Ostasien, heraus
kristallisiert ha悦， berichtet.

Insbesondere die ,,Meldung aus dem Reich, Nr. 306“ vom 6. 
August 1942 erweckt unser Interesse. Sie gliedert sich in fiinf 
(bzw. vier) Kapitel, deren zweites die Uberschrift ,,Kulturelle Ge
biete” tr詰gt, und, wie einer weiteren Uberschrift zu entnehmen 
ist, ausschliel3Jich der ,,Sicht Japans in der Bevolkerung川 gewid
met ist. 

Der Bericht beginnt mit der Feststellung: 

,,Seit dem Kriegseintritt Japans und insbesondere seit seinen 
ii beηaschend schnellen und weitgreifenden Erfolgen im ost
asiatischen Raum befas提n sich, wie aus immer wiederkeh
renden Berichten hervorgeht, viele Volksgenossen in allen 
Schichten in zunehmendem MaBe mit den tieferen Griinden, 
die das japanische Volk in die Lage ve問tzen， 廿'Otz d回 jah
Zモlangen Chinakrieges auch den n印en Krieg mit erstaunli
cher Sci吐agkraft zu fiihren. Ober ein oberfl品chliches Gerede 
von der ,gelben Gefahr’ hinaus geht 倍 den Volksgenossen 
zumeist darum, in die geistig世elische l々 rfassung der Japane〆

1 Vgl. Heinz Boberach (Hg上 Meldungen aus dem Reich. Die geheimen I.ii
geberichte des Sicherheitsdienstes der SS 1938 - 1945. Vol/st伽dige Texte 
aus dem Bestand des Bund捌rchivs, Koblenz, 17 Sande, Herrsching 19加．
Zur Funktion dieser Berichte im NS-Staat vgl. Eberhard Jackel: Hitlers 
Weltanschauung. Entwuげeiner Herrschaft, erweite巾und tiberarbeitete 
Neuausgabe, Stuttgart 1986: 141ff. 

2 Vgl. Boberach 1984, Bd. 11: 4似2『4-047.
3 Kursivierung im Original. 
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einzudringen, in der sie st語rker als im materiellen Kriegspo・
tential das Geheimnis des japanischen Vordringens sehen 
[ . . .  . ]. ． 

E泌r Umstar , daB in Japan eine nicht christliche rel尉Os・welt・
anschauliche Grund加/tung Leben, Politik und kriegsmiifligen 
Einsatz formt und bestimmt und offenbar groBe Erfolge auf
weist fiihre vielfach zu Vergleichen mit der weltanschaulich-re
l抵iosen Situation im Reich selbst."4 

Insg田amt, so bemerkt der Text weiter, hatten sich in der Sicht 
Japans Entwicklungen ergeben, die allm語hlich einer gewissen 
Korrektur bediirften. Im Klartext heiBt dies, das ausschlieBlich 
Positive im deutschen Japanbild, das zu einer wahren Idealisie
rung Japans fuhrte, wurde von den Machtigen im Reich immer 
skeptischer g田ehen. Insbesondere habe sich ,.ein Bild d回 japa
nischen Soldaten herausentwickelt, daB (sic!) der Leistung unse
rer eigenen Soldaten nicht mehr gerecht werde". 

Die Opferbereitschaft der japanischen Soldaten habe in 
Oeutschland, so vermerkt der durchgangig im Konjunktiv geha1・
tene Bericht wortlich, 

ょu so etwas wie ,Minderwertigkeitskomplexen’ gef泊hrt.
Der Japaner stelle sich 鉛zu臼gen als ,Germane im Quadrat' 
dar. Man meine, daB beim Japaner noch heute Eigenschaften 
anzutreffen seien, die bei uns vor langen Jahrhunderten von 
den Heiden der Sage berichtet werden. Neben schlagwort
artigen Reden von einer 伊lben Gefahr’ verbreite sich ei n 
gew悶er Pessimismus, daft in Japan noch die Fiille der Kraft wirke, 
die einma/ unsere Geschichte gekennzeichnet habe, deren mythi
sche GrりBe dem gegenwartig von uns selbst ge伯hrten
Kampf nicht in eben dem MaBe wie den Japaner (sic!) zu町－
kannt wird, daB sich die christlichen Jahrhunderte vielleicht 
,doch nicht wieder gutmachen' lieBen und daB sich die japa
nische Macht einmal gegen uns wenden konne.’b 

Die Japaner als ,,Germanen im Quadrat" - aus dieser albemen 
Formulierung spricht einiges an Verunsicherung, Sorge, aber 
auch Bewunderung. So wendet sich der Text nun auch der Frage 
zu, inwiewei t  Japan als ein Vorbild fiir Deutschland fungieren 

4 Boberach 1984, Bd. 11: 4例3.
5 A.a.0. 
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同nne. ,.Fragen der weltanschaulichen und religi出en Neuord
nung", so heiBt 民 ，，wi.irden beim Vergleich rnit Japan sehr lebhaft 
angestoBen".0 

Immer wieder ist es die Opferbereitschaft der japanischen Sol
daten, ihr ,,Bushido心eistぺ der Bewunderung erregt. 臥）Ch ver
suchen die Verfasser des Berichtes, aus den genannten Motiven, 
auch Kritikwiirdiges daran herauszustellen, indem, ausgehend 
von einem konkreten Fall das ,,heldische Vorgehen＇’ eines japa
nischen Soldaten gleichzeitig als ,,Amoklauferei” gebrandmarkt 
wird, oder die Heロlosigkeit japanischer Frauen, die ihren in den 
Krieg ziehenden Mannern den Heldentod w泊nschen, hervorge・
hoben wi吋．

Doch fぬrt der Bericht dann wieder fo此： ，，Ande陀 W白ensz心ge
st語rken wieder den Eindruck der Vorbildlichkeit auch 胎r uns". 

SchlieBlich gelangt der Text zu seiner Kemaussage: 

,,Beherrschend bleibe fur den Leser der Eindruck der absolu
t仰 inneren Geschlossenheit fapans. [ . . . ) Gerade aus dem nahe
liegenden Vergleich mit der europiiischen Entwicklung, die uns 
vieles Unheil nicht erspart hat, ergebe sich fiir viele Volksge
nossen das Bild, dafl Japan ohne inneren Bruch geblieben sei, daB 
das gesarnte japanische Volk noch heute einheitlich gepragt 
sei und der japanischen Gegenwart eine mythische G凶Be
verleihe, die sich bei uns nur mit der Vorstellung langst ver
gangener historischer Ep目hen verbinde."7 

Es werde vielfach die Frage aufgeworfen, so heillt es schlieBlich: 

,,ob der japanische Weg nicht auch 伯r uns gangbar sei und 
japanische Erziehungsmethoden auch in unse陀n militari
schen Erziehungsplan eingebaut werden konnen [. . .  ). 
Im Vergleich zu Japan erscheine E凶'Opa als ein von den Kraf
ten verschiedenster Art hin und her gerissener Erdteil." 

Es b田tehe die Gefahr, so endet der ,,Bericht a山 dem Reidγ， daB 
das ,,Bild Japans ohne die kla陀 und positive Gegeniiberstellung 
凶日res eigenen WertmaBstabes einen immer st語rkeren Ein
druck＇’ m der deutschen Bevるlkerung hinterlasse. 

Die aus diesem Bericht hervorgehende unverhohlene Bewun
derung Japans mochte zwar auf b部orgte Skepsis auf Seiten des 

6 Bo回rach 1984, Bd. 11: 4044. 
1 Boberach 1984, Bd. 11: 4例6.
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Sicherheitsapparates stoBen -man furchtete bezeichnenderweise 
nicht eine Gegnerschaft der japanischen Auffassungen, sondern 
vielmehr deren, gerade auch im Lichte der eigenen Ideologie ge
sehene, Perfektion - sie wurde aber gleichwohl von h従hsterStel
le des Staates, Hitler persるnlich, geteilt. 

Trotz Hitlers weltanschaulicher Einsc凶tzung der Japaner als 
eines lediglich ,,kulturtragendenぺ nicht aber ,,kulturbe ”nden
den＇’ Volkes8 und seiner rassenideologischen Vorbehalte9" liiBt sich 
doch auch eine deutliche Bewunderung Hitlers fur Japan feststel・
len. Zumindest gilt dies 仙r die Zeit, in der Japan seine milit品ri
schen Erfolge im Pazifischen Krieg erringen konnte. 

In den von Henry Picker (1983) aufgezeichneten Tischgesprii
chen auBert Hitler sich mehrere Male iiber Japan und die Japaner. 
Hin und hergerissen zwischen rassistischem Diinkel, der die Ja
paner auf eine Stufe mit dem sprichwortlichen Teufel, ,,mit dem 
man sich verbiinden wiirde[n］， 山n zu siegen＇’10 stellt und der 
Bewunderung fur die iiberlegene Klugheit der Japaner11, doziert 
Hitler etwa am 4. April 1942 iiber die ,,Staatsreligion oder besser 
Staatsphilosophie" der Japaner. Die Staatsphilosophie der Japa
ner sei einer der wesentlichsten Ausgangspunkte ihrer Erfolge, 
sie habe sich nur deshalb als Lebensgrundlage d白 japanischen
Volkes erhalten, ,, weil man sieぺ so heiBt es wortlich12, ,,be包eiten
vor dem Giれ des Christentums bewahrt habe". 

Die Bewunderung Hitlers 他r Japan wird insbesondere von 
Ernst Nolte in <lessen Werk Der Faschismus in seiner Epoche (1984) 
herausgestrichen. 

8 Vgl. Jackel 1986: 100 u.nd Eberhard Friese: ,,Das deutsche Japanbild 
1944 - Bemerkungen zum Problem der auswa此igen Kulturpolitik 
wahrend des Nationalsozialismusぺ 加： l Kreiner (Hg.): Deutsch/and 
- Japan. Historische Kontakte, Bonn 1984. 

9 Vgl. Bernd Martin: ,,Japan und der Krieg in 臼tasien. Kommentie
陀nderBericht iiber das Schrifttumぺ in: Historische Zeitschrift, Sonder
heft 8, Miinchen 19即； 135, 138; Gerhard Kr曲s: fapans Deutschlnndpo
Iitik 1935-1941. Eine Studie zur Vorgeschichte des Pazゆischen Krieges, 2 
Bande (MOAG, Bd. 91), Hamburち 1984: 23ff; zur rassenid回Jogischen
Sicht Japans durch den Nationalsozialismus vgl. Friese 1984. 

10 Henry Picker: Hitlers Tischgespriiche im Filhrerhauptquartier. Vo/lstiindig 
iiberarbeitete und erweiterte Neuausgabe, Wiesbaden 1983: 310. 

11 Picker 1983ι 04. 
12 Picker 1983: 184. 
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Nolte schreibt iiber Hitler: 

,,Seine wirklichen Partner waren allerdings die Japaner, und 
er hatte sich rnanches Mal, auch vor sich 舘lbst, ge?en den 
Vorwurf d部 Verrats an seinen eigenen rassischen Prinzipien 
zu verteidigen. Aber die pragmatischen Begriindungen, die 

． 臼· gelegentlich gibt, sagen nicht das We鈍ntliche; er bewun
dert das Land im Femen Osten vielmehr aufrichtig. Japan ist 
ihm rnit seiner Unberi泊1.rtheit <lurch das Christentum, seiner 
Unzuganglichkeit 仙r die Juden, seiner inneren Geschlossen・
heit und seinern Heldenkult gleichsam 抑 制u巾schistisches
Land, das die Richtung weist fiir die eigenen Miihen."13 

Festzuhalten bleibt somit, daB die ideologischen Parallelen zwi
schen Japan und Deutschland nicht nur gesehen, sondern viel・
fach bewuBt hervorgehoben wurden. 
、 Es mag aus diesern Grunde einen lohnenden Versuch darstel

ien, die beiden Weltanschauungen auf Gemeinsames, aber auch 
Trennendes, hin zu untersuchen, um auf diese Weise einen Ein
Olick in die ideologischen Grundlagen faschistischen Denkens irn 
Allgemeinen zu erhalten. 

2.1. Die Elemente des kokutai-Denkens 

Die deutsche Bewunderung Japans konzentrierte sich vornehm
lich auf zwei Bereiche, den rnilit孟risch-soldatischen rnit dem, was 
man unter bushidδ verstand， 国ld, dies vor allern, den vるlkisch
nationalen, d. h. die, wie man rneinte, absolute Hornogenitat des 
japanischen Volk田， seine unverbriichliche Einheit mit dem Herr
scher, seine kontinuierliche Geschichte und Unabh孟ngigkeit von 
fremdbestimmten Gedankengiitem. 

Hier folgte man offensichtlich genau demjenigen Bild, das 
auch in Japan selbst unermiidlich zu jener Zeit von der 匂enen 
Kultur gezeichnet wurde. 

Japans eigene und unvergleichliche nationale Wesenheit, mit 
dem kaum iibersetzba陀n Begriff kokutai bezeichnet, bestand nach 
Ansicht der, seit der Meiji”R部taura位on geltenden, of白ziellen
Staatsauffassung, irn Kern in dern Postulat absoluter Einheit des 

13 Ernst Nolte: Der Faschismus in seiner E附·he. Action 伽caise, Italieni
scher Faschismus, Nationalsozialismus, Mii.nchen, Ziirich 1984: 501. 
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Volkes in sich sowie mit dem Kaiser als dem Vater dieser im rea
len Sinne aufgefaBten nationalen Farnilie. 

Die Grundlage dieser, bekanntlich von den edozeitlichen Den
kern der Kokugaku und sp語ter der Mitogaku im we日ntlichen ent
wickelten Id配， liefert die japanische Mythol句ie. Amaterasu, die 
Sonneng加m und Ahnherrin des Kaiserhau掛， habe mit ihrem 
Auf凶g an das Geschlecht der Himrr、elsenkel Z山 ewigen Regie
rung iiber Japan den Grund zu di回er unvergleichlichen nationa・
len Form gelegt.同

Bereits 向r Motoori Norinaga war es eine unumstoBliche Tat
臼che, daB ,,G批terzeitalter und Gegenwart [ . . .  ] nicht voneinan
der ge廿-ennt"15 sind. Nur das Studium der Vergangenheit ermog
licht ihm die Erkenntnis der Eigenhirnlichkeit der japanischen 
Kultur. Das Ideal fur die Zukunft war ihm sornit bereits in der 
ferns ten Vergangenheit verwirl<licht - dies iibrigens ein in seinem 
Ansatz urspriinglich chinesischer Gedanke. Dennoch war ihm, 
wie der g部amten Kokugaku, alles Chinesische zuwider und Aus
druck der Verf剖schung eigener Kultur. ,, Wenn man noch tiefer 
nach dem Wege forschen will", schreibt Norinaga10, ,,so reinige 
man sich von dem schmutzigen Geiste der chinesischen Schriften 
und studiere mit reinem japanischen Herzen eingehend das alte 
Schrifttum II• 

Norinagas Kritik am ,,chinesischen Geist” ging jedoch iiber die 
Ebene rein politischen Argumentierens hinaus. Ihm war China 
vielmehr der Hort einer im Grundぬtzlichen irrenden 脱出weise
und absoh』t falschen Einstellung Z山 Realit語t, die in solchen B令
reichen mit den Mitteln der Vemunft und Rationalitat arbeitete, 
zu denen dem menschlichen Verstande ta凶chlich jeder Zugang 
verbo弔問 bleiben mil蹴. ,,Der menschlichen Erkenntnis", po-

14 S. o. den Beitrag ,,Kokutai - Das ,Nationalwesen’ als japanぽhe Ut。
pie” in di鈴em Band. Vgl. Murakami Shigeyoshi: Tennii no saishi, 10-
kyo 1977. 

15 Motoo討 Norinaga: Kojikiden I, ,Naobi no mitama＇ 似.N. Zenshu 1) 
1901: 6.3; Saegusa Hiroto: Nihon tetsugaku zensho, 12 Bde.， 百kyo 1936, 
Bd. V: 90; vgl. Oscar Be叫 u. Horst Hammitzsch: }apanische Geisteswelt. 
Vom Mythus zur Gegenwart, Baden-Baden 1956: 242. Vgl. Hans Stolte: 
,,Motoori Norinaga: Naobi no mitamaぺ in: Monumenta Nipponica 11 /1, 
1939. 

16 Motoori Norinaga: Kojikiden I, 1901: 80; Saegusa 1936, V: 105; vgl. 
Ben! I Hammitzsch 1956: 242. 
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stuliert Norinaga, ,,sind Grenzen g四etzt; und da das wahre Prin
zip unfaBbar ist, wie kるnnte man da vorgeben, beispielsweise 
den Ursprung d回 Himmels und der Erde, oder andere derartige 
Prinzipien, zu verstehen?"17 

Nur die japanische Uberlieferung hat ihm die tatsachlichen Er
eignisse bewahrt. 民shalb auch miissen alle fremden Lehren, 
Konfuzianismus, wie auch Buddhismus, abgelehnt werden. 1st 
am Konfuzianismus die menschlich-iiberhebliche Rationalitat, 
der Prirnat der Vernunft, zu verurteilen, so bringt, nach Norinaga, 
auch der Buddhismus keinen Nu也郎 氏ir die Menschen. Auch er 
ist eine ,,unbrauchbar-lee陀 Theorie", ein ,,frommer Be廿ugぺ dem
n山 崎richte Herzen in die lrre folgen.18 

Auf subtile Weise den japanischen Weg mit den von Seiten der 
Kokugaku verfolgten ,,chinesischen Lehren＇’ verbindend, ent
wickelt die Mito-Schule schlieBlich den mit der Meiji-Restaura
tion verbindlich werdenden Kanon des 初kutai-Konzept部. Die 
urspr山lglich chinesischen ethischen Kategorien von kindlicher 
Pie凶t und g田ellschaftlicher Loyalit語t werden in ihrer Bezogen・
heit auf das Kaiserhaus zu rein japanischen Tugenden verkl語rt,
die dem Reich und seinen Bewohnem von Anbeginn an eigen 
gewesen seien und seine besondere Wesenheit ausmachten. 

Die Ethik ist nun nichts Erlembares mehr, sondem vielmehr 
etwas Angeboren田， ethnisch Vorbestimmtes. Aufgrund der im 
Staatsshintδ als Tatsache genomrnenen gottlichen Herkunft von 
Kaiser und Volk, sind die gottlichen Tugenden imrnanenter Be
standteil der japar由chen Nation. 

Diese ldeen, hier nur in aller Kiirze referiert 山1d an anderer 
Stelle de匂illierter beschrieben, fuhren in den dreiBger Jahren zu 
einer unvergleichlichen nationalen Hyb巾， deren schriftliches 
Dokurnent im Kokutai no hongi vorliegt.19 

Die Uberlegenheit der eigenen Nation, ihre alle anderen Llin
der iiberstrahlende Tugend, legiti凶制 folglich auch den An
spruch Japans auf Fiihrerschaft in Ostasien. Auch hier ist es wie
der das mythische Alterh江n, wekhes das Modell liefert. Im Ko-

17 Motoo吋 Norinaga: Koj汝iden I, 1901: 7. 
is Motoori Norinaga: Tamakatsuma III, M.N.Z. IV, 1902: 65; Saegusa 1936, 

V: 198; vgl. Ben! I Hammitzsch 1956: 243. 
J9 S. o. Beitrag ,,Kokutai - Das ,Nationalwesen’ als japanische Utopieぺ

Arun. 58. 
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知tai no hongi heiBt es zu den 仙r Japan siegreich verlaufenen 
Kriegen gegen RuBland und China, der Annexion Koreas wah
rend der Meiji-Zeit sowie der G凶ndung Manchukuos, diese 
Landnahmen folgten nur der Ausbreitung d回japanischen Volkes 
im Altertum, den Kampfen gegen Ainu und Kumaso, dem Vor
gehen der legendaren vorgeschichtlichen Herrscherin Jingu Kogo 
gegen das koreanische Reich Silla (Shiragi).20 

An anderer Stelle heiBt 自 己ber den besonde陀n Geist Yamatos, 
dem Lande der Gotter, er sei in jiinge陀r Zeit mit Macht neu er
standen und habe sich konkret im sino-japanischen und russo
japanischen Kri句 manifestiert.21 Der Armee falle, so heiBt es, die 
Aufgabe der Friedenssicherung in Asien zu, eine Erfahrung, die 
bereits in jenen Kriegen habe gemacht werden konnen. 

Zur Darstellung der fur die Ideologie so wichtigen Kontinuitat 
der Geschichte bedient sich das Kokutai no hongi immer desselben 
Musters: Einigen Beispielen aus dem Altertum, den annalisti
schen Schilderungen von Kojiki und Nihongi22 entnommen, folgt 
unvermittelt eine entsprechende B句ebenheit meist aus der Re
gierungszeit d借 地iji-Tenno. Auf diese Weise la問n sich die 
enormen historischen Raume, die zwischen diesen Epochen lie
gen, problemlos iiberspringen und miteinander verkniipfen. Es 
stellt sich tatsachlich die Illusion der einen, geraden Linie der 
Tradition ein. 

Wenden wir uns nun, vor einem abschlieBenden Vergleich, der 
Frage zu, welchen Stellenwert der Mythologie in der Nazi-Ideo
logie zugekommen ist. Es wird dabei keine Gesamtdarstellung 
beabsichtigt, vielmehr soil das Hauptgewicht auf die Herausar
beitung solcher Punkte gelegt werden, die Anklange an die japa
nische Kaiserstaatsideologie aufweisen und damit das Phanomen 
zu erkliiren helfen, demzufolge man im Deutschland des Natio
nalsozialismus vom kaiserlichen Japan als einem Vorbild in gei
stiger Hinsicht sprechen konnte.＜� 

20 Kokutai no hongi (Hg. Mombushδ）， 1るkyo 1937: 28, 94; vgl. J.O. Gaunt
le抗 u. RK. Hall: Kokutai no Hon♂·： Cardin且l Prir 
Entity of Japan, Cambr. Mass. 1949: 75, 132. 

21 Kokutai no hongi 1937: 94; vgl. Gauntlett, Hall 1949: 132. 
22 Kojiki, Ausgabe: Nihon-koten-bungaku-taikei (NKBT), Bd. 1; Nihongi, 

Ausgabe: NKBT, Bd. 67 /68. 
23 Zurn Problem der Vergleichbarkeit der deutschen, italienischen und 
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3. Myt.加logie und Ideologie im Nationalsozialismus 

Schon Jacob Grimm hatte die Mythen als Ausdruck der geistigen 
Eigenheiten eines Volkes verstanden. In seinem Vorwort zum 
dritten Band der Deutschen Mythologie von Jacob Grimm bemerkt 
Elard Hugo Meyer im Jahre 1877: 

,,Dass ihn (Jacob Grimm, d. Verf.] die gedanken an unsere 
al ten gotter selbst im drange seiner geschichte der deutschen 
sprache nicht losliessen, das bezeugen viele bliitter dieses 
werkes. er ist sich hier <lessen bewusst geworden, dass die 
mythologie darnach streben muss, das eigene eines jeden 
stammes zu ermitteln und festzusetzen, damit die richれmg
d田 ganzen desto deutlicher erkannt werde."24 

Noch weitgehend im Sinne dieser, der Romantik verhafteten, zu
n従hst unpolitisch-wissenschaftlichen lntentionen erscheint im 
Jahre 1935 das Werk Wodan und germanischer Schicksalsglaube von 
Martin Ninck. Der Autor feiert das Resumee der Altertumswis
senschaften des 19. Jahrhunderts mit den Worten: 

,,Das Wunder g白chah, daB die Dichter eines allzulange des 
Eigenen entwohnten Yolks nicht mehr schlechtweg den 
olympischen Gるtterhimmel oder die Engel und Teufel der 
Apokalypse beschworen, wenn sie der Sprache d回 Mythus
bedurften, sondern einen Vorzug darin erblickten, in heimi
scher Rede, mit heimischen Bildem und Kl加gen ihren inne
ren Gesichten Gestalt zu geben. ［…r’25 

japanischen Systeme und der daraus sich ergebenden Frage nach der 
,,Tauglichkeit eines ilbergreifenden Faschismus-Begriffes" vgl. Bernd 
Martin: ,,Zur Tauglichkeit eines iibergreifenden Faschismus-Begrif
fes. Ein Vergleich zwischenJapan, ltalien und Deutschlandぺ in: Vier
tel jahreshefte fiir Zei匁eschichte, Bd. XX以， 1981: 48-73. Der Autor ge
langt zu der Erkenntnis einer Vergleichbarkeit lediglich in id回logi
sche巴 nicht aber in faktisch-machtpoli出cher Hinsicht. Vgl. in diesem 
Zusammenhang auch Tokyo Dagaku Shakai Kagaku Kenkyusho 
(Hg.): Fashizumu ki no kokka to shakai (1) - Sh仇ua kyoko, 1るdai shup
pankai, 1るkyo 1978. 

24 Jacob Grimm: Deutsche Mythologie. Ill Band (Ullstein Materialien). 
Ungekiirzte Ausgabe. Frankfurt, Berlin, Wien 1981: iii-iv. 

25 Ninck 1935：・ 1.
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Doch hat, so bemerkt Ninck schlieBlich, ,,das 19. Jahrhundert [ . . .  ] 
nicht gehalten, was 回 in seinen Anfangen herrlich versprach” 
(a.a.0.). 

,,Der Wiedergeburt d回 Vorzeitglaubensぺ sobeklagtder Autor, 
sei ，，制ih genug der Boden en廿issen“四 worden, die Wissenschaft 
詑i ,,unabwendbar dem Rationalismus und Materialismus" ver
fallen (a.a.Oふ Der doppelte EinfluB von Antike und Christen turn 
erst ha悦e das kulturelle Erwachen der Germanen eingeleitet, so 
凹n陀iBt er den von ihm abgelehnten Standpunkt der Wissen
schaften. Diesem will der Autor den Versuch entgegensetzen, 
,,die germanische Religion in zwei ihrer Brennpunkte, dem Wo
dan- und Schicksalsglauben, unter sorgfaltiger Priifung des Que!
Jenmateriales darzustellen＇ソJ

Doch scheinen dem geistig noch im 19. Jahrhundert wurzeln
den Ninck die Bestrebungen seiner eigenen Zeit nicht mehr ge
heuer zu sein, wie einem, der die Geist既 die er rief, nun nicht 
mehr loszuwerden vermag. Anders wi.irde sein dunkler SchluB
satz keinen Sinn ergeben: ,,Zurn Schlusse bemerke ich, daf3 das 
Buch 1929 begonnen wurde und seine wesentlichen Gedanken 
noch auf den Ausgang der zwanziger Jahre zuriickreichen.ゆ
Doch war es inzwischen schon 1品ngst zu sp品t geworden fur der
artige feinsinnig gemeinte, letztlich aber nur・halbherzige Abgren
zungsversuche. Andere hatten sich d田 Sujets bemachtig七 deren
Intentionen nicht mehr auf die wissenschaftliche Erforschung 
dessen, was waじ sondem die Anwendung und Nutzbarmachung 
d田 aus den Uberlieferungen herausgelesenen ,Germanischen' 
zielte. Doch bedienten sich die Argumente dieser ,,vりlkischen＇’
ldeologie derselben Quellen wie einst die Wissenschaften. 

Der gleichen Erkenntnis folgend, die in Japan im Jahre 1937 
zur Abfassung des Kokutai no hongi, des offiziellen Kommentaぉ
zum ,,Erziehungserlaf3" von 1890， 他胎te, derzufolge die Staats
idee am wirksamsten durch die allgemeine Schule zu verbreiten 
sei, hatte Alfred Rosenberg in einem Kommentar zum Parteipro
gramm der NSDAP im Jah陀 1933 programma tisch erklart: ,,Die 
G凶Be des germanischen Blutes" sei in vielen Millionen erweckt. 
,,Soll aber diese Tat fortzeugend neue Geschlechter bilden, nicht 

26 Ninck 1935: 2. 
27 Ninck 1935：・ 3.
28 Ninck 1935: 4. 

110 

wieder nach einem grol3en Aufflammen vergehen und dann ver
g白sen werden, so muf3 der nationalsozialistische Volksstaat eines 
fordem: die Schule!"29 

In diesem Sinne erschienen Unterrichtsmaterialien wie das 
durch den ,,Bund 伯r Deutsche Kirche" 1936 herausgegebene 
Lehrbuch eines gewissen Dr. Kurd Niedlich mit dem Titel Das 
Mythenbuch. 日e germanische Mythen- und Miirchenwelt als Quelle 
deutscher Weltanschauung. 

Bereits in der Einleitung Iegt der Autor unrnil3verst語ndlich die
ideologischen Grundlagen seines Traktats dar. Nicht die wissen
schaftliche Erforschung der M ythen ist sein Ziel, sondem die Auf
d虻kung der in ihnen vom Au tor verborgen gewahnten ,, Wahr
heit", die rnit rationaler Erkenntnis nicht zu erfassen sei. Niedlich 
postuliert eine ,,Sehnsucht der deutschen Gegenwart, daf3 man, 
statt der Wissenschaft und Wirklichkeit allenthalben auch in den 
Mythen nach den verschiitteten Quellen deutscher Wahrheit 
sue ht”． 

Der Autor bemerkt, er wolle 

,, [ . . . ] aus dem Triimmerfelde der germanischen Mythen die 
Steine heraussuchen, die gereinigt und behauen, mir Bau
steine zu einem neuen deutschen Heiligtum sein sollen, aus 
Resten verfallenen Gem孟uers will ich eine neue deutsche 
Weltanschauung bauen.訓

Und schlieBlich: 

,,Der Sch叫e aber und der Familie ersteht nun die !eider seit 
Jahrhunderten versaumte Pflicht, dafiir zu sorgen, daf3 es 
kiinftig keinen Deutschen, insbesondere kein deutsches Kind 
gibt, das rnit unserer Urv品ter Mythen nicht vertraut ist."31 

In der weiteren Darstellung, forrnt Niedlich seine antiwissen
schaftliche, antirationalistische, gegen alles Fremde, insbesonde
re das Christentum 山＼d dieeurop語ische Antike, gerichtete Argu・
mentation weiter aus. ,,Fiir uns kommt es allein darauf an, die 

29 Alfred Rosenberg: Das Wesensge列ge des Nationalsozialismus. Grund/a・
gen der deutschen Wiedergeburt, Miinchen 1933: 59f. 

3° Kurd Niedlich: Das Mythenbuch. Die germanische Mythen und Miirchen
welt als Quel/e deutscher Weltanschauung, Leipzig 1936: Vorwort (,,Zurn 
Geleit"). 

31 Niedlich 1936: Einleitung. 
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Stucke zu finden, die sich selbst zu einer einheitlichen Weltan
schauung germanischen Wesens zu回mrnenfiigen. Wie und wo 
diese Wel凶nschauung geworden, wann sie erlebt wurde, hat 
nichts zu sagen.＇’ Diese Weltanschauung zu erkennen, ,,vermag 
g回undes und unverdorbenes deu民ches Ge他M allein”.32 

Mythen als Quelle und Ausdruck einer singuliiren, national
volkischen Ethik, ZU erfa鈴en allein durch Intuition, nicht aber 
mittels der Ratio eines suchenden Geistes - dieser Ansatz er
scheint uns eigen凶mlich bekannt, wenn wir uns das tennoisti
sche Denken noch einmal vergegenwむtigen. Und 鉛， wie in Ja
pander Staatsshintδ die einzige, und damit iiber allen Religionen 
stehende Offenbarung d田 nationalen Wesens meint, wird auch 
hier, ohne Bezug auf Japan natiirlich, die Schaffung einer ,,deut
schen Religion" gefordert, die durch die Schule zu vennitteln sei: 

,,In der Schule - im Religionsfach, in Deutsch oder Geschich
te - braucht's nur unserer Einsicht, um den Kindern die alte 
deutsche Religion zu geben. [ . . .  ] Denn erst wenn deutsche 
Weltanschauung schon unseren Kindern auf Mutters SchoB 
eingepflanzt wird, wird sie im Erwachsenen so tief gewur
zelt sein, daB sie alien Stiirmen Trotz bietet. "33 

Man wぬlte also auch hier einen ganz ahnlichen Weg wie den 
ja戸nischen, indem d陀 verschiedenen Schulfacher ideologi帥
ausgerichtet und zu nationalistischen Wei恰nschauungsf.語chem
山ng回匂ltet wurden. 

Doch damit war die Ideologie noch lange nicht in die letzte 
Konsequenz geぬhrt. In einer umfangreichen Schrift Ew抵es Ger
manien. Unser Mythos und sein Gestal似刷del aus dem Jahrで 1935
品gt deren Autor, Gerhard Raab, der Ideologie noch weitere Ele
mente hinzu. Ihm kommt es n山、 ausdriicklich auf die Darstel
lung der nationalsozialistischen Weltanschauung an. Besonders 
im Hinblick auf die japani父he Entwicklung ergeben sich daraus 
weite陀 interessante Parallelen. Insbesondere die Frage nach Ei
genem und Fremdem in der Kultur bewegt den Verfas日r. Er ge
langt dabei zu einem Resumee, das in dieser Fonn ansonsten im
mer auf Japan angewendet wurde und wird: 

32 Niedlich 1936: 54. 
33 Niedlich 1936: 57. 
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,,Die Rolle des deutschen Geist回 war hierbei immer von neu
em die Aufnahme fremder und doch verwandter Anregun
gen und ihre Kliirung und Riickbildung z町 artgem泌esten
Form.ゆ

In der ,,artgem話en Fornγ， demGennanischen, erblickt Raab die 
,,Sendung" Deutschlands in Europa. Als Verwirklichung die部
Ideales in der Geschichte er百heinen ihm die Ritterorden P問u・
8佃s: ,,Die m加chische Or也lung ihres Lebens verlangte die Auf
gabed回Selbst. [ . .. ] Ihr Leben [lieB ihrlen] keine Stunde und keine 
Stelle fur irgendein eigenes Sein＇’F 

Wir erinnem uns, daB gerade auch in Japan die Beschworung 
asketischen Kriegぽれnns und damit die erkl詰rte Ablehnung von 
lndividualismus und ,,Selbst" zu den Grundpfeilern der初kutai
Ideologie gehoren. 

So verweist das Kokutai no hongi folgerichtig direkt auf die Pa
rallelitat der Entwicklungen in Japan und Europa, das auch eben 
beginne, dem Individualismus zu ent臼gen.品

Der letzte Punkt in Raabs Argumentation schlieJ3lich laBt uns 
noch mehr an Japan denken. Hier b田chwりrt der Autor die ,,Kon・
tinuit詰t d回 germanischen Wesens", die im Laufe der Geschichte 
lediglich unter der fremdbestimmten Oberflache verborgen ge
blieben w語陀 Sogar der Ausdruck von der ,,einen geraden Linie” 
findet in diesem Zusamme吋lang Erwahnung: 

,,Wir haben die Spuren unser田 Mythos und unseres geisti・
gen und rassischen Ursprungs bis in die Eiszeit zuriickver
folgt. Wir臼hen trotz aller hがnge, trotz a lier Oberfremdun
gen und Zersplitterungen e i n e gerade Linie laufen von je
nem 山首ordischen Erlebnis der Wintersonnenwende bis zu 
山\Serem h剖tigen Denken und Empfinden, mochte jene Li
nie im letzten Jal凶ausend auch nur vom unbewuBten Oran
ge un詑E四 Blutes gesucht und gehalten werden. [ . . .  ] Dies 
alles offenbart uns, daB das Leben unse.res Volkes ein gむ\Z
lich anderes ZeitmaB hat als das aller iibrigen Volker＂γ 

34 Gerhard Raab: Ewiges Gennanien. Unser Mythos und sein Gestaltwandel, 
Leipzig 1935: 27. 

35 Raab 19お： 278f.
36 Vgl. Kokutai no hongi 1937: 1-7; Gauntlett I Hall 1949: 51-55. 
37 Raab 1935: 283. 
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Hier schlielSlich ist der letzte ideologische Schritt vollzogen: von 
der Postulierung des sogenannten ,Arteigenen’ hin zur Einma
ligkeit, zum Unvergleichlichen; das eigene Volk erscheint heraus
gehoben aus dem Meer der anderen, es ist etwas ganz anderes, 
unvergleichlich den ilbrigen Volkern. Doch fehlt im Gegensatz 
zu Japan die Authentizitat des Einmaligkeitsgedankens. Ist es in 
der japanischen Uberlieferung das geheiligte ,,G倒erzeitalterぺ
das den Anfang markiert, muB hier ein so ganz und gar unpoe” 
tischer Begriff wie der der ,,Eiszeit” als Surrogat echten mytho
logischen Anfangs herhalten. 

Wenden wir uns z山n SchluB der Betrachtung einem Autor zu, 
der wie kein zweiter versucht hat, rassisches Denken und Ger
manentum zur Idee der deutschen Neuzeit zu machen, Alfred 
Rosenberg. 

Eぬr Kem seiner Ideologie, der auch die Problematik einer -
zunachst rein phanomenologischen - Parallelitat zwischen d凹t
scher und japanischer ,,volkischer” ldeologie indirekt be凶hrt,
scheint mir in Rosenbergs ,amtlichem’ Kommentar zu § 24 des 
Parteiprogrammes der NSDAP gegeben. Dieser Artikel fordert 
zunachst die ,,Freiheit aller religiosen Bekenntnisse im Staat勺um
dann aber unmiBverst加dlich einschr品nkend hinzuzufilgen, ,,so
weit sie nicht <lessen Bestand gefahrden oder gegen das Sittlich
keits- oder Moralge伯hi der geπnanischen Rasse verstoBen＇’・38

In seinem Kommentar zu di回emArtikel erl品utert der damals 
noch als Chefideologe der NSDAP anerkannte Autor: 

,,Sittlichkeit ist durchaus rassisch bedingt und nicht abstrakt 
katholisch, protestantisch, moslemisch. Deutsche Sitte ist 
germanisches Lebensge仙hi, dem sich d酪 Christentum an
geglichen hat. Pflicht eines jeden Deutschen und somit des 
deutschen Staates ist 田 deshalb, die arteigene Si取 und Sitt
lichkeit zu pflegen und, wo diese millachtet worden ist, sie 
wieder durchzusetzen.訓

Rosenberg hebt diesen Paragraphen immer wieder besonders 
hervor; seine Bedeut山lg 白ir das gesamte ideologische Gebaude 

38 Alfred Rosenberち： Das Parteiprogramm. Wesen, Grundsiitze und Ziele 
der NSDAP. Herausgegeben und erlii・utert von Al介·ed Rosenberg, Miinchen 
1937 (1922): 18. 

39 Rosenberg 1937 (1922): 57. 
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weist der Au tor an anderer Stelle auf, indem er ihn als Ausgangs
pun kt 伯r einen, wie er es nennt, ,,nationalsozialistischen Staats
grundsatz" erhebt, der lauten so lite: ,, Die Staatsgewalt des Deut
schen Reiches beruht auf der Wahrung der Nationalehre".4。

Rosenberg, der in seinen Schriften Japan tibrigens nahezu vol
lig ignoriert, daffir aber umso haufiger Bezug auf China und den 
Konfuzianismus nimmt, gelangt hier an einen ideologischen 
Punkt, der in nachster Nachbarschaft zum Gedanken des kokutai, 
des ,,Nationalwesens” steht. Auch im kokutai-Konzept stellt die 
Postulierung einer II volkisch” bedingten, erblich-angeborenen 
Ethik den sittlichen Kern und das Fundament des Staates dar. 
Der Begriff des kokutai, ,,Nationalwesenぺ kann durchaus auch 
mit ,,Nationalehre” i.ibersetzt werden, wie es die von Kimura Kin
ji ange仙hrte Ubersetzung ,,Ehre d田 Staates [Land田］＂41 zeigt. 

Rosenberg, der, wie bereits angedeutet, in seinem Hauptwerk 
Der Mythus des 20. Jahrhunderts42 ausffihrlich auf das klassische 
China zu sprechen kommt und es als absolutes Ideal ,,volkischer 
Einheit" darstellt, dessen Wesen sich in Konfuzius verkるrpert ha
be, stellt einen chinesisch anmutenden und auch der japanischen 
Kokugaku eigenen Grundgedanken in das Zentrum seiner Uber
legungen: den eines vorbildlichen, idea/en Altertums. Der Fort
schrittsgedanke wird abgelehnt, der H剖1epunkt in der Kultur 
eines Volk白liegebereits ganz am Anfang, in den品ltestenMythen 
und Sagen, begri.indet; danach sei n山 noch Verwandlung, nicht 
mehr Fortentwicklung zu verzeichnen. 

Doch die ,,absolute Wahrheit” ist, Rosenberg zufolge, nicht 
mittels rationaler Erkenntnis zu erfassen: 

Fi.ir die Erkenntnis der ,,absoluten Wahrheit” kommt den tiber
lieferten Mythen und Sagen die wichtigste Funktion zu. In der 
heute nur noch schwer er廿孟glichen Diktion d白 Autors klingt das 
folgendermaBen: 

,,Das letztmogliche ,Wissen' einer Rasse liegt schon in ihrem 
ersten religiりsen Mythus eingeschlossen.岬

40 Rosenberg 1933: 15. 
41 Vgl. u. a. Kimura Kinji: Gropes fapanisch-Deutsches Worterbuch, 1るkyδ

1973, S. 1302: ,,Eh児 des Staates (Landes)". 
42 Der vorliegenden Untersuchung liegt die Ausgabe von 1942 zugruル

de (5. Auflage I 81.-100. Tausend I 1942). 
43 Alfred Rosenberg: Der Mythus des 20. fahrhund例s. Eine Wertung der 
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Di的ernur mystisch-intuitiv zu erfassenden Wahrheit setzt er die 
als hoffnungslos verfehlt bezeichneten Bemiihungen entgegen, 
mittels Vemunft den Geheimnissen der Welt auf die Spur zu kom-
立＼en.

,,Der Denker der hellenistischen Antike nahm an, friiher oder 
spater werde die Vernunft doch eine restlose Erkenntnis des 
Alls ermoglichen. Sp語t, sehr sp孟t ist 田 dann klar geworden, 
daB 白 im Wesen des Menschlichen lieg七 die sogenannte ,ab
solute Wahrheit’， auch den vorausgesetzten Sinn des Erdge
schehens n i c h  t erfassen zu konnen [ . . .  ]."44 

Der Au tor wendet sich vehement dagegen, ,, vollkommen auf der 
verstandes-vemunftgem泌・logischen Ebene unseres Wesens, als 
sei diese die einzige Plattform des menschlichen Forschens’AS ZU 
verharren. 

Indem die gesamte deutsche Romantik bedenkenlos in den 
Dienst der eigenen Ideologie gestellt wird, gelangt Rosenberg zu 
dem SchluB: 

,,Das ist der andere - ,wahrere’－Stromd自 echtwuchshaften 
[organischen] Wahrheitssuchens entgegen dem scholastisch
logisch-mechanischen Ringen nach ,absoluter Erkenntnis’． 
[ . . .  ) 
Es gilt ein Abstreifen der V o r herrschaft des scholastisch
humanistisch・klassizistischen Schematismus zugunsten der 
organisch-rassisch-volkischen Weltanschauung.’A6 

Folglich wird auch der Individualismus abgelehnt, er gilt dem 
Autor als intellektualistisch und naturentfremdet. SchlieBlich ge
langt Rosenberg zum Credo seiner Jりlkischen＇’ Weltanschau
ung: 

,,Die rassengebundene Volksseele ist das MaB aller unserer 
Gedanken, Willenssehnsucht und Handlungen, der letzte 
MaBstab unserer Werte. "47 

see/isch-geistぽen Gestaltenkiimpfe unserer Zeit, Milnchen (1930) 1942: 
槌4.

44 Rosenberg (1930) 1942: 681. 
4s Rosenberg (1930) 1942：・ 682.
拍 Rosenberg (1930) 1942: 691, 693. 
47 Rosenberg (1930) 1942: 697. 
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4. Rezeption und Auswirkungen 

Die ldeologie des japanischen Tennoismus hat, wie eingangs ge
zeigt, ihre Wirkung aぱ ＂vるlkische" und in den Kategorien der 
Rassentheorie denkende Geister im Deutschland des Nationalso
zialismus nicht verfehlt. So berichtet etwa im Jahre 1934 ein ge
wisser H. W. von Doemming bereits in den ersten Zeilen seiner 
Schrift Was will Japan? iiber das Denken der Japaner: 

,,Die Sonnengりttin Amaterasu心・Mi-Kami vertraute ihren 
Nachkommen die Herrschaft iiber das Reich der aufgehen
den Sonne mit den Worten an: ,Meine Kinder in ihrer Eigen
schaft als Gottheiten sollen es regieren'. Dies war vor 2500 
Jahren, und heute mehr denn je ist jeder Japaner, vom Kabi
nettsminister hinunter bis zum letzten k叫i, von der Wahr
heit dieses mythologischen Ausspruches iiberzeugt. Betrach
tet sich doch das ganze japanische Volk als ,Kinder der Got
terベ deren Glaube Shinto heiBt, d. i. ,Weg der G凸tter＂ぺ9

Wenn man heute in Europa und Amerika die Politik Japans nicht 
verstiinde, so 1品ge das daran, 

,,daB man Japans Rassen陀ligion, d. h. rassenreligios-politi
sche Struktur, nicht versteht, denn jeder Japaner glaubt nicht 
nur, sondem er weiJS, daB er gottlichen Ursprungs ist und 
daB keine andere Rasse diesen Vorzug mit ihm teiltザ。

Voller Bewunderung zitiert er aus einer Rede des Kriegsministers 
General Araki Sadao (1877-1966) vom 16. Mai 1931, in der jener 
zur Ideologie des kodo, d田 ，，Weges d白 Altertums", und Japans 
daraus resultierender Mission in der Welt bemerkt: 

,, Wenn das Land wieder von demselben groBen Geiste er
leuchtet wird, in dem 田 gegriindet wa巳 dann wird die Zeit 
kommen, wenn alle Nationen der Welt gezwungen sein wer
den, zu 山＼Serem Kodo hinaufzublicken. Kodo, das groBe 
Ideal der japanischen Nation, ist so gehaltvoll, daB es iiber 
die ganze Welt verbreitet und ausgedehnt und daB jedes Hin-

48 Vgl. den Bei廿ag ,,Der ,gottlicl、e Untertan’ ー Zurn Menschenbild der 
Shinto-Mythologie” in diesem Band. 

49 H. W. Doemming: Was will Japan?, o. 0. 1934: 9. 
50 Do喧mming 1934: 18. 

117 



dernis uberwunden werden sollte 巴 sogar mit dem 
Schwert.”SI 

Es nimmt nicht Wunder, daB derartige Selbsteinschatzungen Ja
pans im Deutschland der d陀iBiger und vierziger Jahre ihren Ein
druck nicht verfehlten. Erblickte man d目h in Japan ein Vorbild, 
das in weiten Bereichen wesentlich fortg回chrittener und histo
risch fundierter die eigenen ideologischen Ans廿engungen als fer
n白 Ideal uberstrahlte. 

Alles schien in Japan bereits verwirklicht, worum sich die ,, vる1・
kischen＇’ Ideologen Deutschlands so heftig bemiihten: die unver
bruchJiche Homogenitat der Nation, die mysti父he Einheit von 
F凶uung und Volk, die Bedingめeit von Tugend und allgemeiner 
Ethik durch Rasse und daraus resultierendem nationalen Wesen 
anstelle von individueller Einsicht und Gelehrsamkeit, die Ab
lehnung alles, in der Vergange叶1eit kulturell ubermachtigen 
Fremden in Verbindung mit der Ablehnung von Rationalitat und 
Vernunft als notwendigen Kategorien des Denkens, stattdessen 
eine Propagierung ,artgem泌ーintuitiver’， ge品hlsm泌iger Er
kenntnis archaischer ,, Wahrheiten". Auch in der SchluBfolgerung 
aus alledem konnte man sich durchaus selbst wiederfinden, in 
der Postulierung des Yormachtstrebens der eigenen, als 心berle
gen erkannten Nation in der jeweiligen Weltregion in Verbindung 
mit dem Ideal kriegerisch-heldischen Denkens. 

Doch war es insbesondere ein Bereich, der, als Fundament so
zusagen, die Obereinstimmungen in weltanschaulicher Hinsicht 
beg凶ndete: die alten Uberlie白rungen, Mythologien und Sagen, 
welche den Nachweis kultureller Eigenst語ndigkeit und Eigenheit 
zu erbringen hatten. Hier muBte Japan tatsachlich als kaum er
reichbares Vorbild erscheinen. Eine Nation mit Jahrtausende alter 
kontinuierlicher Uberlieferung, die sich selbst auf gottliche G凶作
d山1g zuruckruhrte, wa巳 vom ,,vるlkischen＇’ Denken aus betrach
tet, una時間ifbar und wohl auch unbesiegbar. 

In der zitierten Foηnulierung von den Japanem als ,,Germanen 
im Qudrat” stecken somit tatsachlich ein tiefer Komplex, wie 
auch Angst und Bewunderung. Hier wird direkt auf den im 
Deutschland jener Zeit grassierenden ,Germanenkult’ Bezug ge
nommen, war es doch auch in der Nazi-ldeologie das ideale Al・

51 Doemming 1934: 19. 
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tertum, welches, nicht als Sinnbild, sondern vielmehr ganz real, 
das wieder zu erlangende Traumziel ,,nationaler W田enheit” und
Selbstb田t出unung lieferte. 

,,Einheit＇’ und ,,Homogenitat” waren die Ziele sowohl des 
deutschen Nationalsozialismus als auch der japanischen kokutai
Ideologie. In beiden Systemen spielte die Mythologie die grund
legende Rolle a汀 die geistige Fundierung und Legitimation der 
ldeologie. A吋1and der Mythologien wurden vermeintlich archai
sche, anthropologisch deterrninierte, nationale ldentit語ten in 
idealisierender Oberhohung postuliert. Sowohl in Japan als auch 
in Deutschland boten die Mythologien den AnlaB, ein ehedem 
existierendes ,,ideales :l.eitalter” unverf品lschter nationaler Eigen
art zu beschwりren, das im Laufe der historischen Entwicklung 
lediglich einem VerfallsprozeB unterworfen gewe提n sei. In Ja
pan wurden 伯r diese als extrem negativ eing回chatzte Entwick
lung seit der edozeitlichen Kokugaku der kulturelle EinfluB Chi
nas sowie der Buddhismus verantwortlich gemacht, wahrend 
im nationalsozialistischen Deutschland das als ,,orientalisch＇’ ge
brandmarkte Christentum und die europaisch-rnittelmeerische 
An tike als Verderber der ,,autochthonen＇’ Germanen・Kultur gal
ten. Beide Id回logien wendeten sich folglich vehement gegen 
d括 Denken der 仕aditionellen geistigen Zentren 出m jeweiligen 
Kulturkreises. Als Gegenmodelle wurden jeweils ，，訂teigene"
Denkweisen, die sich <lurch intuitiv erfassende anstelle von ra
tional analysierender Erkenntnisweise definierten, doktrin語r po・
stuliert. Doch die Erkenntnis des ,,Arteigenen＇’ wird nicht nur 
<lurch den Rationalismus Chinas, respektive Roms, behindert, 
釦ndem auch durch die jeweiligen ,,fremden＇’ Religionen 
Buddhismus und Christentum. Ebenso wie in Japan der 
Buddhismus fur die Jahrhunderte w油rende Unterdruckung der 
,,Wahrheit” des Shinto verantwortlich gemacht wurde, sahen die 
deutschen ldeologen im Christentum einen ihrer weltanschau
lichen Hauptfeinde. 

Soll aus dem ideologiekritischen Vergleich zwischen dem ten
noistischen Japan und dem nationalsozialistischen Deutschland 
ein R回um舵 gezogen werden, so konnen als im Kern iiberein
stinunende ideologische Konstituenten die folgenden Punkte for
muliert werden: 
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1. Eine i.iberlieferte Mythologie als Ausweis der nationalen Be
sonderheit; 

2. eine daraus abgeleitete Ablehnung rationalistischen Denkens, 
das in Japan historisch mit China, in Deu除chland mit der eu
rop孟ischen Antike identifiziぽt wird; 

3. Abwendung von d伺 als fremdartig eingescha包ten Religionen 
Buddhismus bzw. Christentum; Formulierung einer eigenen, 
auf archaischer Mythologie griindenden National-Religion52; 

4. Pos如lierung einer ethnisch-anthropologisch 恥dingten, ver
erbbaren nationalen Si凶ch.kei七 deren konstituierende Ele
mente sowohl in Japan als auch in Deutschland ,,Einfadせ＼eitぺ
,,Emotionalit語tぺ ，，Naれ.trliebe" etc. darstellen, wie auch ,,solda
tischer Geist" und antiindividualistisches Menschenbild. 

Die g回chichtliche Wirklichkeit stellt in di田en Vorstellungen eine 
offensichtlich unerhebliche Kategorie dar. Vom historischen 
Standpunkt aus betrachtet erscheint 田 jedoch als bemerkenswert, 
daB aus�erechnet Japan als ein Monument nationaler Einheit und 
Kontinuit品t angesehen wurde, eben jen田 Japan, das nur wenige 
Jahrzehnte zuvoじ in Ermangelung eben dieser g田ellschaftlichen
Gegebenheiten, in der spaten M吋i-Zeit die Ideologie vorn ,,ewi
gen Kaiserstaat” planm品Big entwickelte und dabei bewuBt auch 
auf 守rop語ische, insbesondere deutsche Anregungen zuri.ick
griff.却

Doch hat die Geschichte Japan und Deutschland die Lektion 
erteilι daB beide Lander nicht gut beraten wa陀n, ihre Ziele in 

52 ZumVerl泌ltnis von NationalsoziaJism国 und Christentum vgl. Klaus 
Scholder: Die Kirchen und das Dritte Reich, 2 Bde., Fra1泳furt 1977; die 
Grundziige einer im Jahre 1934 entstandenen ,,D四肢hen Glaubens
bew句ung＇’ faBt Scholder (1977, I: 574) folgendennaBen 却鈍mmen:
,,Oas Verh訓加is zum Christentum sollte das einer iiberlegenen Tole
ranz sein: Zwar werde es wohl immer eine Gemeinde Jesu im deut
父hen Volk geben, ,aber die nonnative, d. h. maBgebliche religi&e 
Gewalt’ konne in Zukunft nur der ,Deutsche Glaube’ sein, da die 
,Epoche des Christentums zu Ende’ gehe." Z町 Sicht des Christen
知ms in der S�トIdeologie vgl. Josef Ackermann: Heinrich Himmler a/s 
ldeologe, Gりttingen 1970: 88『96. kh danke Bernd Martin, Freiburg, fiir 
diesen Hinweis. 

幻 Vgl. u. a. den Beitrag ,,Inoue Tetsujiro (1855-1944) und die Entwick
lung der Staatsideologie in der zweiten H品lfte der Meりi-Zeit" in die
sem Band. 
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einer rnodemen Welt auf der Basis anachronistischer, ,, volkisch” 
bomierter ldeologien zu g凶1nden. Die Mythologie als nationales 
Einigungsband war in di田em Kontext stets eine Schin前e, der 
nachz吋agen in der Katas凶phe endete. 
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九1omotaro und der Geist Japans 

Zur Funktion eines Volksm訂'Chens im 
Nationalismus der friihen Showa-Zeit 

1. Nationalismus und lゐlksiiberlieerung 
im modernen Japan 

1.1. Die Funktion der Schulerziehung 

Bis 1945 bildete die allgemeine Schule die tragende S凶tze fur die 
nationalistische Erziehung des japanischen Volkes. lnsbesondere 
der Grundschulerziehung kam in diesem Zusammenhang eine 
entscheidende Rolle zu. Mittels zentralistisch vereinheitlichter 
Lehrplane und -inhalte sollten r句ionale, iibrigens auch sprach
lich-dialektale, Unterschiede eingeebnet werden. Nationalstolz 
und ein a町apanisches Gemeinschaftsge伯hl wurden den Kin
dern mittels der Obungsstiicke in den Lesebiichern 氏ir den Ele
mentarunterricht (ShOgaku tokuhon) vermittelt. Es ist also von gro・
Bern Wert, die Inhalte dieser Schulfibeln einer 同heren Betrach・
tung zu unterziel、en1, wobei den Biichern der friihen Sh6wa-Zeit, 
die jedoch nur graduelle Unterschiede zu denen der vorangegan
genen Perioden (Meiji- und Taish6-Zeit) aufweisen, unser be叩n
deres Interesse gilt. 

Aufdie insg回amt 12 kleinen Bande der ShOgaku kokugo tokuhon 
[SKT], ,,Lesebiicher fur den Elementarunterrichtぺ der Jahre 

1 Zurn Moralunterricht vgl. Horst Wittig: Piiぬgogik und Bildungspolitik 
Japans, Quellentexte und Dokumente von der Tokugawa・Zeit bis zur Ge
genwart, Miinchen 1976: Dok. 35 und 38; Gesine Foljanty-Jost: Schul
buchgestaltung als Systemstabilisierung in Japan, Bochum 1979: 13ff.; 
Horst Wi伏ig: Bildungswelt Ostasien, Piidagogik und Schu/e in China, fa
pan und Korea, Paderbom 1972: 119ff.; Carl v. Weegmann: D ie vater・
liindische Erziehung in der japanischen Volksschule: Tokuhon und Sh丘shin
sho, (MOAG 28 I 0), 1るkyo 1935; Harold J. Wray: ,,A Study in Con
凶sts, Japanese School Textbooks of 1開3 and 1941-45九 in:Monumen
ta Nipponica 28 I 1, 1973: 6与-86; W.M. Fridell: ,,Government Ethics 
Text加oks in Late Meiji Japanぺ in:Journal of Japanese Studies 1970: 29 I 
4: 828-833. 
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Showa 7 bis 12 (1932 bis 1937)2 verteilte sich ein breites Stoffgebiet; 
das Pensum umfaBte die verschiedensten Sachgruppen, soweit 
sie den Kindern dieser Altersgruppe vermittelt werden konnten. 
Doch hatten die Lesesllicke nicht nur die Au句abe, anhand pas
sender Texte die grundlegende Kulturtechni k  des Lesens zu ver
mitteln; sie dienten vielrnehr, wie bekannt, dezidiert auch der 
weltanschaulichen Schulung im Sinne von ErziehungserlalS und 
dessen diversen Kommentarschriften. Somit kann es nicht ver
wundern, daB bereits das allererste Sllick des ersten Bandes (Heft 
1, 1932) mit einer Abbildung der Kirschbliite, dem nationalen 
Symbol Japa.ns, beginn仁 kurz darauf gefolgt von marschierenden 
Spielzeugsoldaten, denen der Text unterlegt ist ,susume susume 
heitai susume’， ，，geh’ voran, geh’ voran, Arm四， geh’ voran！ベ
Dann folgt eine Zeichnung von kleinen Kindern unter einer auf
gehenden Sonne mit einem entsprechenden Text und ein Stiick 
iiber die japanische Nationalflagge (,hinomaru no hata banzai ban
mi', ,,Die Sonnenfahne, auf ewig, auf ewig！っ. Dann folgen ,,zivi・
lere” Lesestiicke iiber die Natur， 伊tes Benehmen und technische 
Dinge (Telefon); eing回treut sind aber stets Texte mit eindeutig po
litisch-nationaler Intention, wie etwa iiber die Kriegsmarine und 
die Luftwaffe. Somit entsteht das Bild eines pa廿io tischen, natur
liebenden, kultivierten und stets wehrhaften Landes -exakt jenes 
Bild also, das in den offiziellen Kommentaren zum Erziehungser
laB, wie dem Kokutai no hongi von 1937, von Japan und seinem 初・
kutai gezeichnet wird. Von Anfang an also ist die Schulerzieh山、g
in den Dienst der Nationalideologie gestellt. 

Betrachtet man die weiteren Lesestiicke, so fallt auf, daB in den 
Heften 1, 2 und 3 eine bestimmte Gruppe von Leses凶cken be
sonders stark ver甘etenist: die der Volksm詰rchen. In Heft 1 finden 
sich die Marchen4 Shitakiri suzume5, Usagi to kame6 und Momotara7; 

2 Shogaku kokugo tokuhon [SKT), 1 2  Bde., Hg・： Mombushδ， Tるkyo 1932-
1937. 

3 SKT 1 :  5. 
4 Im folgenden we吋en die in den Lesebiichern enthaltenen M品rchen

aufgelistet; im Sinne einer wissenschaftlichen ErschlieBbarkeit des 
Materials werden in einer Anmerkung zu dem jeweiligen Marchen 
dessen Typ-Nummem nach den gebrauchlichsten Typen-Indices an・
gegeben: Ikeda-AT = Ikeda Hiroko: A Type and Motif Index of Japaηese 
Folk-literature, (FFC 209), Helsinki 1971; Seki-Nr. = NMBS (Seki Keigo: 
Nihon mukashibanashi shasei, 3 vols., Tokyo 1958 [NMBS)) und NMBT 
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Heft 2 enthalt vier Marchen: Sa間 to 知nl
'
, Nezumi no yomeirt.

<J
, 

Kobutori1
0
, Hanasaka jiji1

1
; in Heft 3 sind enthalten: Issunb6shi

12
, 

Kachikachiγama13, Nezumi no chie
1‘

， Kin no ono15 
und Urashima Ta

ro16. Auch dem oberflachlichsten Kenner der japanischen Mar
chen werden die meisten di師er Eロ語hlungen bekannt sein. Sie 
bilden den Stamm der japanischen ,,Nationalmarchen", Ge
schicht四， die jedem Japaner, zumindest zu jener Zeit, ve市aut
waren. lhre groBe Popularit語tverdankten sie allein d四＼Umstand 

(Seki Keigo: Nihon mukllshibanashi taisei, 12 vols., Tc>kyo 197s-82 
[NMBT]). Auch Ikeda 1971 gibt eine Konkordanz zu Seki, doch be
zieht diese sich auf d鈴sen engli虻hsprachige Typologie in Seki 19“ 
（，，司φes of Japanese Folktales”， in: Asian Folklore Studies XXV, 1966: 
1-200); unverstiindlicherweise verw四det Seki hier - fiir identische 
Erz油lungen ー がnzlich ande陀 Nummem als in seinen japanischen 
Typologien! Zusatzlich wird hier in d凶gen 日Hen auf Inada kδ＇ji u. 
Ozawa Toshio (Hgぷ Nihon mukllshib店nashi tsukan, 28 Bde., 1976-89 
例MlちI verwiesen. 

5 SKT 1: 3←37: Shitakiri suzume = Seki-Nr. 191 (NMBS II: 719-729; 
NMBT, Nr. 191); Ikeda-AT Nr. 480 D, ,,Tongue-Cut Sparrow". 

6 SKT 1: 48・-53: Usagi to kame = Seki-Nr. 14 (NMBS 1:104-105; NMBT, 
Nr. 14); Ikeda-AT 275 A (,,A Race Between a Fast and a Slow Animalつ．

7 SKT 1: 5'ト75: Momotar6 = Seki-Nr. 143 (NMBS II: 328-336; NMBl, Nr. 
143); Ikeda-AT 302. 

8 SKT 2, Nr. 5： おru to kani = Seki-Nr. 25-26 (NMBS I: 142-148; NMBT, 
Nr. 25-26); Ikeda-AT 210 (Saru・kani初ssen).

9 SKT 2, Nr. 10: Nezumi no yomeiri = Seki剖r. 一 （NM酪 II: 548-549; 
NMBl-); Ikeda-AT 9朗B (Nezumi ni Natta Yome’

”Aged Mother-in
law Abandonedつ．

10 SKT 2, Nr. 12: Kobutori = Seki-Nr. 194 (NM酪 II: 735-742; NMB工 Nr.
194); Ikeda-AT 503 A. 

11 SKT 2, Nr. 16： 抽na鈎ka jiji = Seki-Nr. 1兜 例MBS II: 705-719; NMBT, 
Nr. 1兜）； Ikeda-AT 503 F も，Magic Ashes Make a Cl、erry-Tree Blos
鈎mつ

12 SKT 3, Nr. 15: I制nbOshi = Seki-Nr. 136 例MBS II: 293『·301; NMBT, 
Nr. 136); Ikeda-AT 4お B.

13 SKT 3, Nr. 16： 陥chikachi-yama = Seki-Nr. 32 (NMBS l: 175-210; NMBT, 
Nr. 32); Ikeda-AT 176. 

14 SKT 3, Nr. 17: Nezumi no chie, weder in Seki (NM酪， NMBTI noch in 
Ikeda 1971 nachzuweisen. 

15 SKT3, Nr. 20: Kin noono= Seki-Nr. 226A(NMBSII: 1025-1030; NMBT, 
Nr. 226); Ikeda-AT 729 (,,Woodman and the Gold Axe"). 

16 SKT 3, Nr. 24: Urashima Tar6 = Seki-Nr. 224 (NMBS ll: 1009-1015; 
NMBT, Nr. 224); Ikeda-AT 470ゆ （，，Dragon Palace"). 
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ih陀r Aufnahme in die Grundschullesebilcher; dadurch erhielten 
sie die Stellung allgemein verbreiteter, all-japanischer M詰rchen,
ganzlich unabhangig von der Frage, ob diese Eロ品hlungen regio
nal m句licherweise unbekannt od釘 nur in abweichenden Vari
anten verbreitet waren. Die Schule wirkte normierend und ent
sprach darnit ihrem Auf廿ag, ein gemeinsames NationalbewuBt
sein zu pragen. 

lnte陀ssant ist in diesem Zusammenhang Heft Nr. 3. Hier fin
den sich, wie g回eigt w町de, in Analogie zu den vorangegange
nen Heften insgesamt 伯ぱ Mむchen; daneben aber trぜfen wir auf 
eine Erziihlung mit dem Titel Kunibiki, die zun詰chst auch wie ein 
M孟rchen erscheint, sich dem aufロlerksamen Beobachter aber bal d 

i-als eine kindlich-vereinfach飽 Form eines archaisch japani 

schen
_ 

Myth伺 offenbahrt, des Mythos vom ,, Landziehen” （kuni
biki） γ Betrachten wir das nachste Hef'じ Nr. 4, so zeigt sich, daB 
sich diese Tendenz hier fortsetzt, und daB an die Stelle der M品r
chen nun immer mehr mythische Stoffe treten. In diesem Heft 
tauchen schon gar keine echten Volksm品rchen mehr auf, sondern 
ausschlieBlich Erzahlungen aus dem Grenzbereich von Mythos, 
Sage und Marchen, die der kindlichen Ausdrucksweise angepaBt 
wurden： 陥rguyahime18, Shirousagi1

9
, Yuriwaka

20 
und Hagoromo

21. 
Eindeutig sind diese Erzahlungen an die Stelle der echten M語r
chen in den ersten drei Heften getreten. Die Betrachtung der fol暢
genden Hefte best泌が di部es Bild. In Heft 5 finden wir keine 

17 Der Myth部 vom ,,Ziehen des Landesぺ kunibiki, findet sich erstmals 
in der alりapanischen Pro川町topographie Izumo-kuni fudoki, Kapitel 
1, HDistrikt Ou” （＝ Nihon koten bungaku 悩ikei [NKBη 2： 明レ103);
vgl. Asakura 19槌： 169ー170.

18 SKT 4, Nr. 5； 陥rguyahime (= Taketori) = Seki-Nr. 189 (NMBS II: 695-
705; NM町， Nr. 189); Ikeda-AT 503 D (Take Kiri Jiji， ，，η＇e Bamboo Cut
ter”｝． 

19 SKT 4, Nr. 16: Shirousagi = Seki-Nr. ー (NMBS -; NMBl, Nr. ,,neu” 6); 
Ikeda-AT 58; vgl. Kojiki 1 = NKBT 1: 91-93; vgl. Klaus Antoni: Der 
Weisse Hase von Ina初： Vom Mythos zum Marchen, (Milnchener Ostasia
ti父he Studien, Bd. 28), Wiesbaden 1982. 

20 SKT 4, Nr. 18: Yuriwaka (daijin) = Seki-Nr. 651 例MBS III: 7“－771; 
NMBT, Nr. ,,neu" 36); Ikeda-AT 974 (Yuri閥均 Daijin, ,,The Homecom・
ing Husband"). 

21 SKT 4, Nr. 21: Hagoromo = Seki-Nr. 118 (NMBS II: 172-196; NMBT, Nr. 
118); Ikeda-AT 却0 (Tennin Nyobo; Hagoromo, ,,The man on a Quest for 
his Lost Celestial Wifeつ．
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Marchen und Sagen mehr, sondem nur noch die wichtigsten Stof
fe der tradierten Shinto回Mythologie. Zunachst wird die himmli
sche Felsenhohle behandelt, in die sich die Sonnengottin zuriick
g田ogen hat (Ame no iwayado)22, dann die ,,achtgabe lig!: Schlan
ge", welche der Gott Susanoo besiegte (Yamata no orochi)'"', gefolgt 
von dem Mythus 山n den kleinen Gott 印刷nahi，知na no mikoto . 

Mit der Schilderung d目 Abstiegs d田 ，，H註runel民nkels” Ninigi
no mikoto25 auf die Erde und d回 Schicksals der beiden Gott釘
Hoderi und Hoori no mikoto26 kommt die提r Band zum Ab
schluB. Mit diesen E回ahlungen sind wesentliche Elemente dぽ
japani的en Mythologie im Kem umrissen. Doch kron伺 erst die 
Hefte 6 und 7 di白en Zyklus mit Geschichten iiber den ,,ersten 
Kaiser Japans" (jimmu tenn6Y1 und schlielSlich die Eroberungen 
und Taten des ersten und archetypischen ja戸nischen Heiden 
iiberhaupt, Yamato takeru. 

Es zeigt sich, daB den Marchen, Sagen und Mythen in diesen 
Lesebi.ichem eine spezifische, klar erkennbare Aufgabe zu
kommt: sie sollen die Kinder mit dem vertraut machen, was die 
politische Fiihrung des Landes als Kern der Nationaliiberliefe
rung ansah; dabei werden die Volksmarchen in eine Reihe mit 
den Erzぬlungen um Gotter, Heiden und Kaiser der 油田ten ja
panischen Geschichte g白tellt.

Wie eng einzelne Motive und Stoffe dieser Tradition mit dem 
neuzeitlichen japanischen Nationalismus ver凶pft sind， 叫
hier an einem Beispiel, das explizit die Funktion von M品rchen
stoffen in diesem Kontext v釘deutlid礼 aufgezeigt werden: dem 
M語rchen vom 11Pfirsichjungenぺ Momotaro.

22 SKT 5, Nr. 1: Ame no i削yado; vgl. Koj出 1 = NKBT 1: 81-85. 
23 SKT 5, Nr. 5: Yamata no orochi; vgl. Kojiki 1 = NKBT 1: 84-91. 
24 SKT 5, Nr. 13: Sukuna-hikona no mikoto; vgl. Koj出 1 =NKBT1: 107-1凹；

zu den Gottheiten Sukuna-hikona und Ohokuninushi vgl. Antoni 
1982 und ders.: Mi聞 － Der Heilほe Trank: Zur Geschichte und religitisen 
Bedeutung des alkoholischen Getri'inkes 伽ke) in japan, (Miinchener Ost
asiatische Studien, Bd. 45), Stuttgart 1988 (b). 

2s SKT 5, Nr. 14: Tenson; vgl. Kojiki 1 = NKBT 1: 127-129. 
26 SKT 5, Nr. 25: Futatsu no tama; vgl. Kojiki 1 = NKBT 1:135ー143.
27 SKT 6, Nr. 1: Jimmu tenn6; vgl. Kojiki 2 = NKBT 1 :  149-167. 

126 

2. Der "Pfirsichjunge" Momotaro und 
die japanische Propaganda 

Wie im nationalsozialistischen Deutschland spielte auch in der 
japanischen kokutai-Id四logie jener Zeit die Volksiiberlieferung 
eineerkenn凶re ideologische Rolle. Di回 gilt 日lbs廿edend 他rden
Bereich von Mythos und Sage in weitaus hoherem MaBe als 品r
den d白 eher 11apoliti父hen” Marchens勾 Doch wurde auch die 
Marchentradition in nationalistisch四＼ Sinne interp陀tiert und 
verwendet. So bemerkt etwa der japanische Volkskundler Ashiya 
M包uyo in seiner 1939 in Deutschland erschienenen - und daher 
mるglicherweise auch dirモkt vom Nationalsozialismus beeinfluB
ten - Dissertation zum 百＼erna: /apanische und deutsc11e 百enniir
chen, besonders Fuchsmiirchen, in ihrem Wesen und nach ihrer volks
tumskundlichen Grund/age (KりIn 1939) zu dem bekannten japani
schen Tiermarchen vom /1 Wettlauf zwischen Fuchs und Tiger"29: 
"Die Fi.ichse erscheinen hier nicht als eigensiichtige, hinterlistige 
Tiere, sondem als kluge und tiichtige Tiere, die mit echtem Ge
meinschaf匂ge伯hi 伯r einander den erzwungenen Wettkampf 
mit dem fremden Feinde ausgefochten haben・ Di目的 bekannte
Tie rm語rchen paBt sich dem patriotischen Gefiihl des japanischen 
Volkes an. Der 百ger kommt aus Korea, oft aus China; jedenfalls 
ist er Il\it der Vorstellung des Feindes vom Festlande eng verbun・
den.""" Das Marchen erscheint hier als Allegorie auf die politi
schen Frontstellungen jener Zeit. Japan und seine kontinentalen 
Feinde we1「den, leicht faBbar fur den Rezipienten, mit den be
kannten Figuren der Marchentradition identifiziert und damit 

28 Zur Funktion my山ischer Stoffe im neuzeitlichen japani父hen Naticト
nalismus und im deutschen Nationalsozialismus vgl. den Beitrag 
,,Mythos und Ideologie - Ein Vergleich＇’ in diesem Band. 

29 Ikeda beschreibt die Ein伊ngs鉛quenz dieses M語E油ens folgenderma
Ben: "I. The International Competition. The Japanese fox and the Ko
陀an tiger have a running match. The fox rides on the 加ck of the tiger 
undetected and wins." (Ikeda 1971: 63 = Shishi心ashira no Y11rai， η1e 
Lion’s Roar", Ikeda-AT 275 B; Seki-Nr. 17 肘MBS I: 109-110; NMBT, 
Nr. 17). 

30 Ashiya Mizuyo: f apanische und deutsche Tiermllrchen, besonders Fuchs・
miirchen, in ihrem 悦·sen und nach ihrer vo/kstumskimdlichen Grund/age, 
(Ph.D.), Koln 1939: 25. 
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auch der holzschni伽rtigen Ethik des M品代hens - ,,Das Gute” 
versus ,,das Schlechte" - unterworfen. 

Diese Funktion von Marchenstoffen l泌t sich in besonders kla
rer Weise anhand des bekanntesten 戸panischen Marchens, ,,Mo・
mo taroぺ erfassen. Kein anderer Stoff der M語rchentradition bot 
sich der nationalistischen Interpreta tion und Kriegs-Propaganda 
in solchem MafSe an, wie die Geschichte vom kleinen ,,Pfrrsich
jungen", dem es gelingt, die 泊bem泊chtigen Feinde aus dem 
Reich der Damonen zu 民間gen.

2.1. Die Standardversion des Mtirchens 

Die Geschichte vom ,,Pf位sichjungen” geh批t nicht nur zu den 
wenigen auch aufSerhalb des Landes bekannt gewordenen japa
nischen Marchen - kaum eine europ品ischsprachige Sammlung 
kommt ohne eine Version des ,,Momotaro” aus31 －； 田 gilt viel
mehr als das japanische Marchen schl配h白血. Volkskundliche 
Sammel t語tigkeit und wis回nschaftliche Erforschung haben eine 
Vielzahl von Varianten zutage gefOrdert, die auf eine reiche lokale 
Tradition schliefSen las回n戸 Doch war es nicht die Vielzahl d釘
miindlich 甘adierten Varianten, die das Bild vom ,,Pfirsichjun
gen“ pragte, sondem vielmehr die zur Standard version erhobene 
Fassung der Grundschullesebiicher. Hier war die Erzahlung, der 
kindlichen Leserschaft angepafSt, auf einfachsten Satzbau und ru

dimen t品re I吋lalte 陀duziert. In knappen 臼tzen wird das Aben
teuer des ,,Jungen aus dem Pfirsich” erzahlt, der gemeinsam mit 
seinen Begleitem, einem Hund, einem Affen und einem Pasanen, 
die T四fel auf der ,, Teufelsinsel” （Oni-ga-shima) bezwingt und mit 
deren wunderbaren Schatzen beladen wieder nach Hause zu
riickkehrt33: 

,,Vor langeじ ！anger Zeit, da gab es einmal einen Grof5vater 
und eine Grof5mutter. Ein回 Tag田 war der Grof5vater in die 

31 Ber官its in den friihesten westlichen Sam凶ungen findet sich eine Ver
sion des ,,Pfirsichjungen": u. a. R.A. Mitford (Lord Redesdale): Tales 
of Old Japan, 1871 (1978): 222-224; David Brauns: Japanische Miirchen 
und Sagen, Leipzig 1885： シ9; William Elliot Griffis: Japanese Fairy 
World, Stories 斤om the Wonder-Lore of Japan 1887: 62-71. 

32 Vgl. Seki (NMBS, N恥四D Nr. 143; Ikeda-AT 302. 
33 SKT 1 :  54-75. 
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Berge gegangen， 山n Reisig zu sammeln; und die Grof5mutter 
war zum Waschewaschen an den FlufS gegangen. Als sie gerade 
die W益sche wusch, kam ein grof5er Pfirsich auf dem Wasser 
trudelnd den Fluf5 herabgeschwommen. Die Grof5mutter nahm 
diesen Pfirsich heraus und kehrte nach Hause zuriick. Als der 
Grof5vater aus den Bergen zuriickkam, zeigte ihm die GroB
mutter den Pfirsich. Der GrofSvater sprach erfreut: ,Das ist aber 
ein ungewi.:ihnlich grof5er Pfirisch！’ 
Doch als die GrofSmutter den Pfirsich in zwei Telle schni仕，
da kam aus seinem Inneren ein grofSer Knabe hervor. Weil 
er aus einem Pfirsich geboren wurde, gab der GrofSvater dem 
Knaben den Namen Momota而 （，Pfirsichjunge’）．
Momotaro wuchs schnell heran und wurde ungemein stark. 
Eines Tages sprach er zum GrofSvater und zur GrofSmutter: 
,Weil ich zur Teufelsinsel gehen werde, um die Teufel zu un
terwerfen, bitte ich Euch, mir HirseklりBe mitzugeben.’ Da 
machten die beiden die KlOBe. Beherzt ging Momotarδ aus 
dem Haus. 
Nach einer kurzen Wegstrecke begegnete ihm ein Hund: 
,Herr Momotaro, Herr Momotar＇δ， wohin gehen Sie？’ ，Ich ge
he zur Teufelsinsel, um die Teufel zu unterwerfen.' ,Was ha
ben Sie da an Ihrer Hiifte h加gen？’ ，Das sind die besten Hir
sekli.:if5e Japans.’ ，Wenn Sie mir einen abgeben, werde ich Ih
nen als Begleiter folgen.’ Da gab Momo匂ro dem Hund einen 
Klof5; und der Hund fol伊e ihm als Diener. 
Nach einer Welle begegnete ihnen ein Affe. ,Herr Momotarδ， 
Herr Momotaro, wohin gehen Sie？’ ，Ich gehe z町 Teufelsin
提l, um die Teufel zu unterwerfen.' , Was haben Sie da an ihrer 
Hiifte h品ngen？’ ，Das sind die besten Hirsekl凸Be Japans.’ 
,Wenn Sie mir einen KlofS abgeben, werde ich Ihnen als Be
gleiter folgen.’ Und so erhielt auch der Affe einen KlofS und 
folgte ihm als Diener. 
In Begleitung von Hund und Affe begegnete er nach einer 
kurzen Weile einem h泊n. ,He汀 Momotaro, Herr Momota
ro, wohin gehen Sie？’ ，Ich gehe zur Teufelsinsel, um die Teu
fel zu unterwerfen.’ ，Was haben Sie da an ihrer Hiifte han
gen？’ ，Das sind die besten Hirsekli.:ifSe Japans.’ ，Wenn Sie mir 
einen 悶oB abgeben, werde ich Ihnen als Begleiter folgen.’ 
Und auch der Fasan erhielt einen Klof5 und folgte ihm als 
Diener. 
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In Begleitung von Hund, Affe und Fasan erreichte Momotar，δ 
die Teufelsinsel. Die Teufel hatten Z山n Schutz das eiseme 
Tor ihrer B町g g回chi邸側、. Da flog der Fasan auf und be・
trachtete den Zustand des Feindes von oben herab. Der Affe 
kle悦此e behende das Tor hinauf und gelangte 鉛 m das In
ne陀 （der Burg). N山l konnte er das Tor offnen. Momotarδ 
drang geme出回m mit dem Hund ein und griff an. Im Nu 
flog der Fasan heran und pickte den Teufeln in die Augen. 
Kratzend und beifSend peinigten der Affe und der Hund die 
Teufel. SchliefSlich zog Momotarδ sein Schwert und wandte 
sich dem Teufels心eneral zu. Der Teufels-General kampfte 
zwar mit aller Macht, wurde aber doch b回iegt. Da unter
warfen sich aUe Teufel dem Momotaro. ,Niemals wieder wol
len wir Menschen qu品len und Dinge stehlen. Wenn Du uns 
nur das Leben l孟fSt！’， so sprachen sie. Momotaro verschonte 
die Teufel. Zurn Dank gaben sie 出m verschiedene Schatz
srucke. Momotaro nahm die Schatze und verliefS 出e Teufel
sinsel. Den Wagen, auf dem die Schatzs凶eke f白tgebunden
waren, zog der Hund. Von hinten schob der Affe. Und mit 
einem Seil zog der Fasan. ,Enyara, enyara, hei, hei’， so rief 
Momotaro den Takt und kehrte schliefSlich als Held zurilck. 
Voller Freude nahmen der GroBvater und die GrofSmutter 
ihren Momotaro wieder in Empfang." 

In dieser Form war das Marchen jedem japanischen Schulkind 
bekannt; und kaum 炉mand diirfte sich Gedanken um eine ,,ideo
logische Funktion" ein筒 solch unpolitisch-kindlich erscheinen
den Stoffes gemacht haben. Und doch 仙hrt gerade dieses M語r
chen in das Zentrum japanischer nationalistischer ldeologie und 
Kriegspropaganda dぽ 30er und 40er Jahre. 

2.2. Kriegspropaganda und ,,Momotar1ふParadほma"

In seinem 1986 erschienenen, von grofSem Erfolg gekrOnten Buch 
陥r Without M仰・ Raαand Power in the Pacポc War macht der 
amerikanische Japanologe und Historiker John Dower auf einen 
in diesem Zu臼mmenhang bemerkenswerten Umstand aufmerk
sam. 

Dower beschreibt die Funktion von rassistischer Propaganda, 
sowohl auf US-amerikanischer wie auf japanischer Seite, im Pa-
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zifischen Krieg. Im Rahmen seiner Ausfi.ihrungen wendet sich 
der Autor auch einern zunachst sonderbar anmutenden Thema 
zu. Ausgehend von un日rem Momotaro-Marchen behandelt Do・
W町 einen spez凶民hen Zyklus der japanischen Kriegspropagan
da, den er das ,,MomotarcトParadigma" nennt戸

Dower steIJt fest, dafS in einer ganzen Reihe von japanischen 
Zeitschriftenbeitragen, Karikaturen und Filmen der Kriegszeit35 

niemand anderes als der kleine Momotar，δ in der Rolle des pa
triotischen Heiden auftritt. Stets liegt den Stoffen dieselbe ldee 
zugrunde: Momotaro erscheint als Verkorperung japanischen 
Heldenmutes, dern es gelingt, den iibermiich tig erscheinenden -
in Analogie Z山n Miirchen ,,teuflischen＇’ － Feind zu bezwingen. 

Ein besonders �tes Beispiel bietet ein 1945 山lter d四1 百tel
,,Momotar6 - Divine Troops of the Ocean" entstandener Film. 
Dow町 bemerkt dazu: 

,,In this innovative 提venty-four-rninute animated film, Mo
rnotaro and his followers were presented as the prophesied 
,divine troops from an eastern land' who were destined to 
liberate the peoples of southern Asia from their enemies and 
op pr，田sors. The film was a fascinating exercise in both trans
parent and subtle symbolism, in which Mornotarδ was the 
great commander (and 自民nee) of Japan [ . .. ]. When at long 
last the foe appeared, they were gangly and pale human fi
gures 回on 陀vealed to have the telltale horn of the demon. 
They spoke, or rather stutte陀d and whined, British English 
- with subtitles appearing in none-too-simple Japanese.”m 

Auch weitere Handlungs-Elemente, wie die r品urnliche Lokalisa
ti on der Gegne丸 folgendern vom M詰rchenvorgegebenen Muster: 
der d詰monische Feind residiert etwa, wie in einern Film ( 
mo tar＇δ and the Eagles of the Ocean") aus dern Jahre 1942, auf 
einem schrecklichen Eiland; hier erscheint Hawaii als die ,,Inset 
der Teufel＇’． 

” John D. Dower： 陥r Without Mercy. Race and Power in the向ゆc War, 
New York 1986： ；ぉ2-259.

35 Zur Rolle des Films in der japanischen Kriegspropaganda vgl. auch 
John D. Dower: ,,Japanese Cinema C促S To Warぺ in: Japan Society 
Newsletter, New York, July 1987: 2-9 mit weiteren Literaturhinweisen. 

36 Dower 1986: 254. 
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In Filmen und Karikaturen dieser Art 廿itt Momotaro stets als 
jugendliche und kraftvolle Verk凸rperung des ,,neuen＇’ Japan auf, 
in scharfem Kontrast zu Amerikanem und Englandem, die als 
aJ.tliche und schlaffe ,,demons with a human face"37 dargestellt 
werden. Ein beliebtes Motiv war in di回em Zusammenhang die 
propagandistische ldentifizierung Momotaros mit den jungen Pi
loten der ,,Special Attack Forces, tying on their headbands and 
preparing to depart on their first and last great missions."38 

Die Volker Siidostasiens, die entsprechend der japanischen 
Dok仕in von der ,,GroBostasiatischen Wohlstandssphare" (Dait6a・
ky6eiken) vom eurかamerikanischen, d. h. ,, weiBenぺ Imperialis
mus zu befreien waren, erscheinen in diesem Konzept entweder 
als Momotaros Hilfstruppen (in der Rolle der Begleiter H山1d,
Affe und Fasan des M品rchens) oder aber als von den ,,Damonen＇’ 
unterdriickte, kindlich・naive Eingeborene, die von Momotaro 
und seinen Begleitern aus ihrer Unterdriickung durch die ,,Da
monen＇’ befreit werden. 

Auf diese Weise lieB sich das Kriegsgeschehen in allgemein 
bekannten, und damit leicht faBlichen, Kategorien darstellen. 
Momotarδ： der ,,reine japanische Heldぺ die Feinde: ,,fremde Dii
monen". Dower stellt in seinen Ausfilhrungen dar, daB dem Mo
motaro-Paradigma ein Antagonismus zugrundeliegt, der mit den 
polaren Gegensatzen ,,the Pure Self" und ,,the Demonic Other" 
umschrieben wird. Die postulierte ,,Reinheit" Japans dokumen
tiere sich in moralischer Uberlegenheit.39 Als Grundlage der ja
panischen Reinheit fungiere die auf einem gemeinsamen Ur
sprung beruhende ,,Homogenit品t” der Nation , welche die Japa
ner zur ,,filhrenden Rasse” （sh idδ minzoku) mache.41 Dies sind die 
bekannten, zu jener Zeit besonders von Schule (Kokutai no hongi) 
und Mili t品r propagierten ideologischen Stiitzpfeiler des neuzeit
lichen japanischen Nationalismus. Eine Darstellung, die dem 
Gegner innerhalb dieser Konzeption eine polar entgegeng白etzte
Position zuweist, ihn zum ,,diimonischen Anderen＇’ stempelt, 
muB sich daher als propagandistisch auBerordentlich niitzliches 

37 Dower 1986: 255. 
38 Dower 1986: 256. 
39 Dower 1986: 205. 
40 Dower 1986: 216. 
41 Dower 1986: 203. 
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Instrument erweisen, kann die eigene ,,Reinheit” doch um so hel
ler s廿ahlen, je diisterer der ,,damonische” Feind gezeichnet wird. 

Dower bemerkt, daB dieses Muster schon kurz nach Kriegs
ausbruch in Japan Raum gr出. ,,Phrases such as ,devilish Ameri
cans and English' (Kichiku Bei-Ei) and ,American Devils' (Beiki) 
were firmly in place as eve可day Japanese war words, and the 
juxtaposition of a pure and 泊cred homeland imperiled by bestial 
and demonic outsiders was sharply drawn.’'42 

Angesichts dieser Tatsache konnte die Auffassung vertreten 
werden, daB dem Momotarδ－Paradigma innerhalb dies回 ideolo・
gischen Kontexts lediglich die Funktion eines zwar sinnfalligen, 
im Kem aber bloB effektvollen und kiinstlich-aufgese也ten folk
loristischen Motivs zukam. ,,Momotarδ” als eine rein volkstiim
liche Illustration der japanischen Kriegspropaganda? Die Be
回chtung ausschlieBlich modemen Materials mag di回en SchluB
nahelegen. Doch zeigt eine vertiefte, historisch・kulturanthropo・
logisch operierende Analyse, daB gerade das von Dower als zeit
genossisches Ph品nomen beschriebene, ,,moderne" MomotarcトPa
radigma in zentrale Bereiche d白 traditionellen japanischen 
Selbstverstandnisses zu 郎防en vermag.43 

Die historische Betrachtung zeigt, daB es sich hier um einen 
Stoff handelt, der als ein ,,archetypischer” Ausdruck der japani
schen Einstellung dem ,,Fremden＇’ gegeniiber gesehen werden 
kann. Oiese Erkenntnis erlaubt es, auch die Funktion des Momo・
taro-Motivs im modemen japanischen Nationalismus iiber eine 
reine Deskription hinaus zu erkl品ren.

42 Dower 1968: 248. 
43 Auch fur die japanische Kultur gilt der Satz, den der amerikanische 

Kulturanthropolge Harold Schneider in bezug auf die Traditionalit品t
von Kultur irn allgemeinen formuliert hat: ,,The core in the definition 
of culture is transmission of ideas from generation to generation" 
(Harold Schneider: ,,Prehistoric Transpacific Contact and the Theory 
of Culture Change", in: American Anthropologist 79, 1977: 21); vgl. Thか
mas Bargatzky: Ein帥rung in die Ethno/o伊. Eine Kultur- und Sozialan
thropolog1ム Hamburg 1985: 35. 
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3. Kulturelle Archetypen: ,,Teufelsinse／” und ぶrenzhelden”

3.1. Kyokutei Bakins Kommentar zum Momotarcゆ臼・rchen

Wie in einer bereits friiher erschienenen Arbeit darg回tellt“， ist
das Momotaro-Thema Bestandteil eines klar erkennba陀n motiv-
8回chichtlichen Komplex回， der in die Bereiche von Sage und 
Mythos 伯hrt.

Die 品lteste schriftlich fixierte Version die日s M孟rchens findet 
sich in den Enseki-wsshi, ,,Schwalbenstein-Miszellen’＇45, des be
kannten edozeitlichen Literaten Takizawa (Kyokutei) Bakin. Ba

kin hatte in dieser Sammlung u. a. die pop叫語ぉten Kinderge
schichten (dawa) seiner Zeit 却泊mmeng白tellt und damit, im Jah
問 1811, die 而h田te Volksmarchensammlung Japans kompi
lie.rt.46 Natiirlich durfte in diesem Zu姐mme叶lang auch das Mar
chen vom ,,Pfirsichjungen＇’ nicht fehlen. Momotaro war in der 
Fassung des Enseki-zasshi ausgezogen, um sich der Schiitze der 
D品monen zu bernachtigen. Der Text nennt dreierlei Sch品tze: Tarn
mantel, Tarnkappe sowie einen uchide-no・kozuchi, einen 11Glilcks
hammer" also, der alle Wi.insche er仙llt.47

Doch erschopft sich Bakins Bedeutung nicht allein in dem Um
stand, daJS ihm die friiheste erhaltene Fass山lg d白 Marchens zu 
danken ist. Weitaus bedeutender noch sind die umfangreichen 
philologischen Kommentare, die Bakin den einzelnen Marchen 
hinzu向gt.

Im Kommentar zum Momotaめ－M品rchen 白ndet sich dabei ein 
Hinweis, der sich als entscheidend 伯r das Verstむldnis d白 ge・
回mten Stoffes erweist: Bakin weist auf eine historische Parallele 
zur lnselfahrt des Momotaro hin, eine Parallele, die mit einem 
der gr凶ten Heiden der japanischen Geschichte verbunden ist: 

“ Vgl. 悶aus Antoni: ,,Zur historischen Legi出tation des ja抑制schen
Anspruches auf die Rylikyu・lnseln: Tametomo oder die Damonie der 
Fremde", in: Oriens Extrem11s 30, 198シ86: 85-119. 

45 Kyokutei (Takizawa) Bakin: Enseld-z1isshi, Fasz. IV I 5 = YuhOdO-bun
kδ， Bd. 84: 4船-495.

46 Bak.ins Samm!ung kommt den Ki円der- 11nd Ha11smiirchen der Gebri.ider 
Grimm aus den Jahren 1812-14 somit um ein Jahr zuvor. 

47 Enseki叩sshi, Fasz. IV I 5 = Yuhδdo・bunkδ， Bd. 84: 486, Kommentar 
s. 494. 
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Minamoto no Tametomo, einem Heiden der 11Bi.irgerkriege＇’ des 
ausgehenden 12. Jahrhunder悩

Das Schicksal di回目 Kriegers wird in einer mittelalterlichen 
japanischen Kriegshistorie, dem Hogen monogatar i, "Die Erzah
lung vom Aufr叫lT der Hogen(-Periode）ぺ晴 in aller Aus他hrlich
keit geschildert. 

Der historische Minamoto no Tametomo, ein mit enormen Kor
perkraften ausgestatteter Krieger und genialer Bogenschi.itze, 
spielte eine wichtige Rolle in den Erbfolgestreitigkeiten des Jahres 
Hδgen 1 (1156) am jap紅白chen Kaiserhof. Der Seite der Verlierer 
angehorend, wurde er nach dem Sieg der Partei des Tenno Go・
Shirakawa unter Fi.ihrung von Minamoto no Yoshitomo 司 einem
Halbbruder des Tametomo － 山ld des Taira no Kiyomori in das 
白tliche Japan, auf die Izu-Inseln verbannt. Doch auch dort gab 
der schon zu Jugendzeiten wegen seiner Wildheit ge氏以htete
Krieger keine Ruhe und brachte die Insel心ruppe unter seine 
Kontrolle . ., 

In diesem Zusammenhang findet sich eine Episode, die fiir die 
Frage der historische1、 Wt』rzelr、 des , 
von grりBter Bedeutung ist. ． 

3.2. Minamoto no Tametomo: 
der Bezwinger des Westens und Siidens 

3.2.1. Tametomos Reise wr ,,lnse/ der Diimonen" 

Im Jahre Eiman 1 I 3 (1165） 廿ug sich, der pop叫通路ten Fassung 
d田 Hogen・monogatari zufolge, eine seltsame Begebenheit zu. 

Tametomo sieht zwei wunderbare Vogel, einen blauen und ei
nen weiBen Reiher, i.iber das Meer, dem Horizont entgegen flie
gen. Er spricht: 

‘S Hogen-manψtari: Texta凶gaben = Kokurnin-bunko （悶）， Bd. 17 und 
NKBT 31; vgl. W.R Wilson: Hogen-monogatari, Tale of the Disorder in 
Hogen, (Monumenta Nipponica Monograph), 1るkyo 1971. 

49 SchlielSlich mulSte sich Tametomo jedoch dem �ruck der kaiserlichen 
Truppen beugen und beging im Jahre 1170 auf Oshima, der Haupti.n
sel des Archipels, Selbstmord; diese Tat wire! traditio『1ell als Beginn 
des seppuku angesehen. Vgl. HDgen・monogatari = KB 17: 1-92; NI<BT 
31: 49-184. Vgl. Wilson 19ク1.
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,,Allein der Adler (wash1) vermag tausend Meilen ohne Un
terlaB zu fliegen; doch wie sollte ein Reiher mehr denn eine 
oder zwei Meilen fli句en 同nnen? Sicherlich liegt in jener 
Richtung eine Insel; so laBt uns ihnen folgen."50 

Tametomo besteigt mit 舘inem Gefolge ein Boot, und im Mor
gengrauen sehen sie endlich die Umris民 einer Insel. Als Tame
tomo lande丸 kommen eigenartige, unheirnliche W白四 herbei.
Sie sind mehr als zehn FuB h促h, ganzlich schwarz behaart -
wie Rinder, vermerkt die Quelle - und tragen Schwerter an den 
Seiten. 

Die Ungeheuer spぽhen eine unverstandliche Sprache; den
noch kann man sich irgendwie vers凶ndigen. Noch nie sei， 釦
bedeuten sie, ein Mensch aus Japan zu ihnen gekommen und 
habe danach wieder zuriickkehren konnen. Die rauhen Winde 
凶tten seit alters her alle Boote zerschmettert. Doch Tametomo 
gelingt die Landung. Er lernt eine Insel kennen, auf der 回 wed釘
NaBreis- noch Trockenreisfeld既 weder Fri.ichte, noch Seide oder 
Baumwolle gibt, eine im Wortsinn unkultivierte Region also. Die 
Einwohner ernahren sich von Fischen und Vogeln, aber sie ken
nen weder Netze noch Boote, weder Vogelfallen, noch Leim
schniire. 

Tametomo fuhrt ihnen seine BogenschieBkilnste voじ worauf-
hin sich die erschrockenen Ungeheuer dem Heiden unterwerfen. 

λJnd als er geruhte, nach dem Namen der Insel zu fragen, 
da 詞gten sie ,Insel der Damonen’ （oni-ga-shima). ,Dann seid 
ihr selbst also Nachkommen von D孟monen？’， ，Ja, so ist 田J
antworteten sie. Als er sie deshalb aufforderte: ,Sicherlich 
habt lhr beriihmte Schatze, holt sie, damit ich sie mir an
schauen kann！’ Da sprachen sie: ,Zu jener Zeit, da 回 noch
wirkliche Damonen (kijin) gab, da besaBen sie solche Scha包e
wie Tarnmantel (ka.kure-mino), Tar吋\Ut (kakure-gasa) Flut
Schuhe und das (magische) Schwert. Damals gab es zwar 
keine Boote, dennoch fuhren sie hiniiber in andere Lander 
und nahmen auch die ,Sonnen-Esser-Leute’ als Opfer mit 
sich. Aber n山1 hat sich unser Gluck erschるpft, die Sch益tze
sind dahin und von G白talt sind wir wie Menschen gewor・

so Hogen・monogatari, Fasz. Ill = KB 17: 87; vgl. Wilson 1971: 102; in der 
Textfassung Kotohirabon (NKBT 31) nicht enthalten. 
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den; auch konnen wir keine fremden Lander mehr errei
ch ’ 1151 en. 

Tametomo nimmt die Insel in Besitz, andert ihren Namen in 
,,Schilf-Insel” und macht sie der zur Izu・Gruppe gehorenden In
sel HachijO gegeniiber tributpflichtig. Nun hat er die Herrschaft 
ilber alle Inseln erlangt. Zurn Beweis seiner Anwesenheit auf der 
,,Damoneninsel" nimmt er auf der Ruck陀ise einen der furchtein
fl凸Benden Kerle rnit sich. 

Die Leute von Oshima 品ngstigen sich sehr vor diesem ,,Damo
nenwe日nぺ oni-wara加．

3.2.2. Tametomo und die Ryilkyii-Inseln 

Doch mit dieser Schilderung ist das Thema ,, Tametomo und die 
Insel der D品monen＇’ noch nicht abgeschlossen. In spate陀n Ver
sionen des Stoffes findet sich eine seltsame Umgestaltung des 
Themas. Nun heiBt es, Tametomo sei den Diimonen nicht in den 
副島問n Izu-lnseln begegnet, sondem in einem anderen, weit ent
fernten Archipel: den Ryukyu-Inseln (Okinawa). Diese Version 
ist bis auf den heu tigen Tag popul語r in Japan. Ein Roman des uns 
schon bekannten Bakin malt das Thema in aller Farbenpracht a凶．
Noch 出＇ Jahre 1969 inszenierte niemand ande陀r als Mishima 
Yukio ein Theaterstiick zu diesem Thema, dessen politisch-dyna
stische Intentionen offen zutage liegen: Jener Tradition zufolge 
war Tametomo angeblich im Verlauf der Kriegswiηen nach Oki
nawa gelangt, hatte dort eine einheimische Fむちt凹t民hter g田－
helicht und rnit ihr einen Sohn gez印gt. Der eigentliche Kem der 
Uberlieferung ist in der Aussage gegeben, daB jener Sohn in spa
teren Jahren Z山n ersten historischen kりnig d白 Landes und Be
griinder des Konigreiches R同勾u geworden sei.52 

51 Hogen-monogatari, Fasz. Ill = KB 17: 88; vgl. Wilson 1971: 103. 
s2 Nach traditioneller Dberlieferung ging den historischen Dynastien 

Okinawas ein Zeitalter mythisch-legend語附 Herrscher voraus, we!
ches Tenson-(,,Him.melsenkel"-) Dynastie benannt ist und auf e凶 Ur
eltem・Paar Z山iickgefilhrt wird; vgl. das historiographische Quellen
werk Chuzan-seiknn (SM Shδken (1617-1676): (Ryukyu-lwku) Chむan・
seikan [CS], Textausgabe: R同kyO-shiryO-s0sho [RSSJ, Bd. 5, lokyo. 
1962: 3-81), hler S.  8; vgl. auch Majikina Anko: Okinawa lssennen-shi, 
TOkyo 1965: 22『33. Der sp語te Zeitpunkt der ers加aligen schriftlichen 
Fixierung im 17. Jahrhundert und die id制ogische Ausrichtung der 
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Doch in wekhem Z凶ammenhang steht diese Sage mit dem 
hier diskutierten Problem der 11Teufelsinselワ Dazu ist der Stoff 
genauer zu betrachten. 

Eine genaue philologische Untersuchung zeigt, daB im Fall der 
TametomかRyiikyu-Sage mehrere Erzahltraditionen zusammen
geflossen sind, bzw. von dem Staatsmann Shδ Shδken (1617-
1676) aus Okinawa in Form einer bewuBten Falschung miteinan
der verflochten wur·伽，， die urspriinglich eigenstandige Dberlie
ferungen darstellten."" Zurn einen handelt es sich um die uns be
reits bekannte Uberlieferung von der Reise d田 Tametomo nach 
der "Insel der D品monenぺ zum anderen kommt hier ein Dberlie
ferungszweig hinzu, in <lessen Mittelpunkt die Au伯ssung steht, 
Okinawa und die Ryukyu-Inseln seien generell 11d孟monische
Welten". Da in der Version d回 H6gen-monogatari unklar bleibt, 
wo genau die ,,Teufelsinsel" zu lokalisieren sei, hat sich schon 
仕iih die Auffassung durchgesetzt, Tametomo habe in Wahrheit 
Okinawa besucht, als es hieB, er sei zu der ,,Insel der D語monen＇’
gerモist.

Die friiheste Version dieses Stoffes findet sich in einer Quelle 
d田 ausgehenden 16. Jahrhunderts, dem Nanpo-bunsha (,,Antho
logie des Nanpo")54 des japanischen Priesters Bunshi Gensh6 
(1555-1620). 

Bunshi Gensh6, alias Nan po Bunshi,55 geboren in Hyiiga, wirk
te zeitlebens als Priester im Dienste des Haus田 Shimazu von Sa
tsuma; er war mit einer Reihe buddhistischer Priester von Oki
nawa freundschaftlich verbunden.56 Sein Werk enthalt die erste 
ausfiihrliche Version der Tametomo・Sages?:

betreffenden Quellenwerke (s. u.) rufen jedoch Zweifel an der Au
then tizit•語t der lJberlieferung im Sinne einer vollst加dig einheimi
schen Tradition hervor. 

53 Vgl. Antoni 19�6： 決ト99.

54 Bunshi GenshO [Nanpo Bunshi] (1555-1620): Nanpo-bunshu, Textaus
gabe: Sappan-s<>sho, Bd. 2, 1るkyδ 1兜6.

55 Vgl. Okinawa必ihyakkaゾiten, (3 Bde.), UI, Naha 19回： 97, ,,Nanpo 
Buns hi”． 

5晶 A.a.O.; vgl. S. Sakamaki: Ryukyu: A Bibliographical Guide to Okinawan 
Studies, Honululu 1963: 30, Anm. 31. 

57 Nanpか如nshii , Fasz. III I 21 = 1906, Fasz. ID: �5; vgl. auch Tsuboi 
Kumazδ： ，，Minamoto Tametomo Ryakyunyi1 ni tsuite no saikyi1kiぺ
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,,Ungefahr 200 Meilen (li) siidlich von Satsuma liegt eine In
sel mit Namen Liu-ch’iu. Sie gebot den kleinen Inseln, wel
che sie in den vier Himmelsrichtungen umgaben, verschlang 
diese und machte alle zu einem, sich selbst aber zum Fiihrer. 
kh berichte dies nach der Erzahlung eines alten Mannes: In 
alter Zeit gab es einen Nachkommen des 56. Konigs der Ja
paner, Seiwa-Tenno, mit Namen Rokusono. Er ist der Ahn 
d邸 Hauses Minamoto山lSeres Landes. Dessen Nachkomme 
in achter Generation, Furst Yoshitomo, befahl seinem jiinge
ren Bruder, dem Fiirsten Tametomo, als General den Westen 
(chinzei) des Landes zu befrieden. An diesem Tage hangte er 
tausend Haken und seinen gewaltigen Bogen an den Fu
sang-Baum"", und er wurde machtig und stark, die entlege
nen barbarischen Regionen (saien) und alle Natur zu unter
werfen. 
So iiberquerte er das M田r, unterwarf und be仕iedete lnseln 
und Hohen. SolchermaBen war jene Zeit. Das Boot trieb, den 
Fluten folgend, dahin, bis er schlieGlich eine lnsel erreichte. 
Aus diesem Grunde wurde sie erstmals Liu-ch'iu benannt.59 
Tametomo erblickte H。hlen auf der Insel; dort waren Wesen, 
die, obgleich hochst sonderbar, in ihrer Gestalt Menschen 誌か
nelten; dabei 甘ugen sie rechts auf ihren kるpfen Homer.ro Es 
W訂en solche, die man D孟monen61 nennt. 
Nachdem Tametomo sie unterworfen und befriedet hatte, 
waren es seine SOhne und Enke!, welche iiber die Generatio
nen hinweg Herrscher der Insel waren." 

in: Rekishi chiri XI I 1, 1切8: 151-152; Higashionna Kanjun: Ryukyu no 
rekishi, (Nihon-rekishi-shinsho）， 百kyo 1957: 20-21. 

58 Eine Anspielung an den machtigen, sich im 出tlichen Meer erheben
den Weltbaum der chinesischen Kosmologie. Er markiert den Son
nenaufgangspunkt und wurde deshalb auch mit Japan gleichgesetzt. 
Die Friichte des Maulbeerbaumes dienen den unsterblichen Genien 
als Speise. 

59 Vgl. Chazan-seikan, Fasz. I = RSS V: 22. 
60 Eine Anspielung auf die tradHionelle Haartracht von Okinawa, die 

hier bezeichnenderweise auf die Horner von teuflischen D品monen
zuriickgefi.ihrt wird. 

61 kuei-kuai, ，，£陀md, merkw凸rdig; Geister". 

139 



Bemerkenswert ist, daJS es hier die Bewohner Ryl1kyl1s sind, die 
als nichtmenschliche D品monen geschildert werden, ahnlich de
nen der Damoneninsel d田 Hogen・monogatari.

Indem Ryflkyu an die Stelle der barbarischen D品moneninsel
d回 Hogen-monogatari g田etzt wurde, mu15ten die Wesensziige je
ner ,Nicht・Menschen' zwangslaufig auch auf die Bewohner der 
R同ky11-lnseln iibergehen. 

Auch Tametomos Rolle als Kulturbringer - ein Kulturheros 
und Stifter von nahezu mythischer Dimension - lieB sich auf die
se Weise hervorheben. Der Held aus Japan war nicht nur physi
scher Vater des Beg凶nders der ersten ,wirklichen’ Dynastie des 
Landes, sondem in letzter Konsequenz verantwortlich fiir die 
Wandlung der Bewohner di田er abgelegenen siidlichen Inseln 
von d孟monenhaften Wesen zu wahren Menschen! 

Im Hogen-monogatari werden die Damonen erst durch Tame
tomo aus ihrer barbarischen, vormenschlichen Seinsweise erlost. 
Durch ihren AnschlulS an Japan, d. h. die Tributp血cht gegenuber 
dぽ In民l Hachijo, haben sie Ein肘tt in den Kreis der kultivierten, 
d. h. menschlichen Welt erhalten. lndem die unbestimmte ,D会
moneninsel’ d田 Hogen-monogatari durch den konkreten geogra
hischen Raum Ryl1kyu ersetzt wurde, konnte diese Sicht des am 
Rande der bekannten Welt liegenden damonischen Fremden 
auch auf jenen konkreten Raum iibertragen werden. Waren Dふ
moneninsel und Okinawa identisch, so mufSten auch die Bewoh
ner 町spr加glich, d. h. ihrem eigentlichen Wesen nach, Damonen 
gewesen sein. 

Doch formuliert das Nanpo-bunshii nur eine weit verbreitete 
Ansicl叱 derzufolge die Inseln siidlich Japans generell ,,D品mo
nenwelten＇’ und deren Einwohner Menschenfresser seien. 

Di回e Einschatzung geht offensichtlich auf die kurze Notiz in 
einer vergleichsweise alten Quelle zuriick, dem Konjaku-monoga
tari. Dort hei!St 回 anl泌lich der Reiseschilderungen d田 Tendai”
M加ches Enchin (81←891) iiber Ryl1kyu62: 

,,Dieses Land liegt inmitten des Ozeans; es ist ein Land, in 
welchem Menschen verspeist werden." 

Bereits das chinesische Annalenwerk Sui-shu berichtete vom Bar
barenland Liu-ch'iu, wo unter bestimmten Umstanden - nach 

62 Konjaku-monogatari XI I 12 = NKBT 24: 84. 
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Kampfhandlungen - Menschen gefressen wiirden.63 Es mu15 je
doch bezweifelt werden, da!S der Archipel echten Kannibalismus 
oder Kop町agd je gekannt hat; vielmehr erscheint eine genau ent
gegengesetzte Inte中陀tation als sinnf品llig: Weil Damonen, bzw. 
,,Teufel” （oni) dem Volksglauben nach per definitionem Men
schenfresser sind, miissen die Bewohner weit entfernter, unzivi
lisiert geltender Regionen, die man fiir ,Damonenwelten' halt, 
folgerichtig Menschenfresser sein. Die Macht dieses Vorurteiles 
zeigt in aller Klarheit der geschilderte Fall des M加ches Enchin, 
der, obgleich er nie einen Fu15 auf die Inseln setzte, vom Kanni
balismus ih陀r Bewohner iiberzeugt w訂．

Yoshida Tδgo vermerkt in seinem Sammelartikel zum Begriff 
der ,,D語monenwelt-Insel” （Kikai-shima）“， daB dies eine generelle 
Bezeichnung der Siidinseln - aus japanischer Sicht - darstelle. 

Unter anderem wird als Quelle das Heike-monogatari, die be
deutendste der japanischen Kriegshistorien, genannt. Dort 守ielt
eine ,,Damonenwelt-Insel” eine Rolle als Verbannungsort.0� Im 
Jahre 1177 hatte Taira no Kiyomori 舘ine Gegner Fujiwara no Na
ritsune, Taira no Yasuyori und den Monch Shunkan auf di白e
unwirtliche Insel verbannt. Der Text b回chreibt die Insel als einen 
schwer zu er陀ichenden， 仙rchterlichen Ort. Die Bewohner h語tten
ein g品nzlich anderes Erscheinungsbild, sie seien dunkel und be・
haart wie Ochsen, vers凶nden die japanische Sprache nicht, be
saBen keine Kleidung, ver品gten nicht 泊ber Ackerbau und wiir
den nur die Jagd kennen. lnsgesamt glichen sie nicht Menschen.66 

Bei genaue陀r Betrachtung zeigt sich, daB mit dieser un
menschlichen D孟monenwelt kein weit von den japanischen 
Hauptinseln entfernt liegendes Eiland gemeint war, sondern die 
nur ca. 40 km siidlich von Satsuma gelegene Insel lwδサima.67 Der

63 Sui-shu, Fasz. 81 I 46 = Textausgabe: Chung-hua shu ch泊， Beijing 0・
J.: 1823. 

64 Yoshida Tるgo: D昨Nihon-chimeiヅ必ho [DNCJ], 7 Bde., 1るkyo 1911, Bd. 
II: 1806. 

65 Heike-monogatari, Fasz. II I 10 = NKBT 32: 186ff.; vgl. H. Kitagawa 
und B. T. Tsuchida (Ubers.): The Tale of the Heike, 1るkyo 1975: 127ff. 

66 Heike-monogatari, Fasz. Ill I 9 = NKBT 32： お7; vgl. Kitagawa I Tsu
chida 1975: 190. 

67 Vgl. Higashionna Kanjun: ,,Tametomo Ryiikyf.t-torai ni tsukite", in: 
Rekishi・chiri,vol. VIII I 4, 1906: 309-314, hier S. 312; DNCJ, Bd. II: 1806 
(Art. ,,Iwふjima"); E. Papinot: Historical and Geographical Dictionary of 
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Bereich d田 Teuflisch-Nichtmenschlichen begann also direkt vor 
der ,Haustiire’ des japanischen Hauptlandes. 

3.3. Die Dtimoneninsel in der japanischen iiberU喰rung

日e japanische Volksiiberlieferung kennt eine Reihe von Erzah
Jungen, in denen das Motiv der Teufelsinsel erscheint.開 Doch
stellt die lnsel der D孟monen in di田en Geschichten keinen zen
tralen Handlungsbestandteil d叫 sondem dient 除diglich als ein 
Handlungselement unter vielen. Mit der Funktion, die die Teu
felsinsel im Momotaro-M孟rchen und der TametomかSage erfilll七
l泌t sich keine der anderen Versionen, mit Ausnahme der Yuri
waka-daりin-Erzahlung (vgl. 3.4.1.), vergleichen. 

Wenden wir uns jedoch zunachst noch einmal dem Tameto・
mo・Stoff in der Version des Hogen-monogatari zu. 

Die Schilderung vom Aufenthalt des Tametomo auf der Insel 
der Darnonen besteht groBtenteils aus einem Dialog zwischen 
dem Heiden 山ld den scheuBlichen, nichtmenschlichen Bewoh
nern der lnsel - riesigen am ganzen k凸中er behaarten Kerlen, 
deren Schrecklichkeit vom Text in allen Details beschrieben wird. 
Doch Tametomo 悩Bt sich nicht einschilchtern und entlockt ihnen 
nahezu ethnographische Angaben iiber Lebensweise und Her
kunft. Darin bezeichnen sie sich als Nachkommen einstmals 配h
ter oni , ,,D品monenぺ welche noch im Besitz der Damonensch語tze
gewesen seien. 

Di回e Schilderung l泌t an Eロ語hlungen der japanischen Volks
iiberlieferung denken, in deren Mi伐elpunkt die abenteuerliche 
Reise eines Heiden nach einer D証moneninsel steht; deren bekann・
teste ist un舘re G白chichte vom Pfirsichjungen ,,Momotarδ’へ

Es zeigt sich, daB Momotaros Oberfahrt nach der D品monenin
詑I dem Muster der ,,historischen＇’ Reise des Tametomo folgt. 
Mussen wir somit aus alledem schlieBen, daB die Schilderung 
von der Uberfahrt des Tametomo auf die lnsel der Damonen 

Japan, (1るkyo 1910), 陀pr. 1982: 222; NKBT 32: 186, Arun. 3, hier wird 
auch auf die Bezeichnung Kikaトga・shima fur die Gesamtheit der lnseln 
siidlich Satsumas verwiesen. 

68 Iekda 1971 仙ぜt unter dem Motiv F 743.5 ,,Island of ogres” die Typen 
Nr. 3016 (Rildtar，δ）， 302 (Momotaro), 303 (Futari kyodai), 4256 (Issun b6・
shi), 725 (Yume-mi kozo) und 974 (Yuriwaka daijin) auf. 
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nichts anderes ist, als ein rein ,,miirchenhaftes“ Element in den 
Oberlieferungen um Tametomo? Eine solche Interpretation, wie 
etwa von Wilson vorgebracht0� verkennt jedoch nicht nur die Tie
fe des zugrundeliegenden Pr油lemes, sondern vertauscht auch 
Ursache und Wirkung. Nicht das ,,marchenhafte” Element hat 
Eingang in die Sage gefunden, vielmehr sind geglaubte Vorstel
lungen der historischen Sage ,,abgesunken” in den Bereich des 
M品rchens!

Der Schilderung der Damonenwelt im Hogen-monogatari liegt 
die konkrete Vorstellung vom Erscheinungsbild solcher ,, Teufels
inseln" zugrunde. Sie zeigt diese als barbarische, im Wortsinne 
,,unkultivierte” Regionen. Deren wesentliches Charakteristikum 
ist im Fehlen von ,,Kulturぺ d. h. dem Anbau von NaBreisfeldern 
wie Trockenfeldern gegeben, auch gibt es weder Friichte noch 
Seide oder Baumwolle. Die Einwohner kennen weder Netze noch 
Boote, weder Vogel-Fallen noch Leim-Schniire, wie es ausdriick
lich heilst. Auch sprechen sie fremde, unverstandliche Sprachen. 
Damit ist die D品monie des Fremden und, gemessen an den eige
nen Normen, kulturell Unterentwickelten umrissen. Die japani
sche Teufelsinsel-Konzeption ist zutiefst ethnozentristisch. 

Derartige Vorstellungen finden sich, wie wir sahen, in weiten 
Teilen der Uberlieferung, etwa im Heike-monogatari, das ebenfalls 
eine sogenannte ,,Damonenwelt-Insel", Ki初i-ga-shima, deren Be
wohner in genau jener Manier beschrieben werden, kennt. Nur 
handelte es sich in diesem Falle um das kleine Eiland Iwo-jima, 
das aus der japanischen G回chichte als ein Verbannungsort iihn
lich den Izu-Inseln bekannt ist. 

Zurn Reich bedrohlicher D品monen konnte somit eine jede ab
gelegene Insel oder Region am Rande der japanischen Welt wer
den. Deren D品monie war allein durch Fremdheit und, bezogen 
auf den ethnozen廿istischen Standpunkt， λJnkultiviertheit” ihrer 
Bewohner gegeben. Jede abgelegene und fremde Region konnte 
somit als potentielle ,, Teufelsweltぺ die es zu ,,kultivieren＇’ gait, 
erscheinen. 

Es war die Aufgabe der Kriegshelden, diese Gre回regionen zu
befrieden, dem japanischen Ganzen ein- und unterzuordnen, und 
damit der eigenen der Kultur zu erschlieBen. 

69 Wilson 1971: 127. 
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3.4. Minamoto no Yoshitsune, der Bezwinger 
des Nordens und Ostens 

Beriihmtester dieser Heiden ist ein weiterer Krieger aus dem Ge
schlecht der Minamoto, dessen idealisierte Vita in mehr als einem 
P山lkte Parallelen zur Entwicklung d白 Tametomo aufweist. Es 
handelt sich um Minamoto no Yoshitsune (1159-1189), B位winger
der・ Taira und Sieger von Dannoura imJahre 1185, der， 山lg伺chtet
seiner groBen Verdienste, von 日凶em m語chtigen Halbbruder, 
dem eifersuch悦gen Yoritomo, ge炉gt und schlieBlich in den T吋
getrieben wurde. 

Mehr noch als die Taten d白 historischen Yoshitsune blieben 
aber die der Sageng田talt in der Oberlieferung lebendig. Bekannt
lich rankt sich eine Fiille von Geschichten und mehr oder wenigぽ
phantastischen Sagen um den edlen Heiden, der, meist in Beglei
tung des hiinenhaften Benkei, die mannigfachsten Abenteuer zu 
bestehen hat.70 

Im vorliegenden Kontext sind dabei zwei Erzahlungen, bzw. 
Zyklen, von besonderem Interesse. 

Die eine， 釘＼thalten in der Muromachi-zeitlichen Sammlung 
Otogizδshi / 

Reise d白 jugendlichen Yoshitsune nach Chishima, der ,,Damo・
nen-In提l” im Norden.八

Yoshitsune passiert auf seiner Suchreise eine Reihe mysterioser 
Eilande - die lnseln der Katzen, Hunde, Kiefern， おgen etc. - und 
be廿itt nacheinander die In田In der Riesen, der Nackten, der Frau
閉 山ld der langlebigen Zwerge. SchlieBlich erreicht er Chishima, 
das Inselrモich d白 D品monenkるnigs Kanehira. 

Es gelingt ihm, den D語monenkる凶g zu bezwingen 山ld seines 
Schatzes - einer milit語rischen Geheimschrift- zu berauben. Auch 
hier liegt also, in hoher kiinstlerischer Gestalれmg, das Motiv d回
Kampfes gegen bedrohliche Insel-D孟monen vor. Nur ist 白 血 die
日m Falle der Norden, der als Region der D孟monen herhalten 
muB, wahrend der Tametomo des Hδ1gen-monogatari gegen die 

70 Eine einfiihlsame und umfassende Schilderung der historischen Per
son wie auch der Sagengestalt des Minamoto no Yoshitsune gibt Ivan 
Morris: The Nobility of Failure, Tragic Heroes in the History of Japan, Har
mondsworth 1980: 67-105白

71 Vgl. NKBT 38: 102-123, Onzoshi shima watari. 

144 

D品monen der westlichen Izu-Inseln und der der Okinawa-Sage 
gegen die des Sudens zu kampfen hat. 

Die tiefgreifende Parallelit語t zwischen den Sagengestalten 
Yoshitsune und Tametomo erweist sich auch an einem Zyklus 
von Oberlieferungen, die das weiterモ Schicksal d白 Yoshitsune
zum 百＼ema haben. 

Eぬmnach i.iberlebte der Held den feigen Anschlag auf sein Le
ben, dem der historische Yoshitsune, genau wie Tametomo, n町
durch Selbs国ord entgehen konnte. Ein Oberlieferungszweig be
richtet, er habe sich zum Kurarna-Tempel, wo er seine Jugend 
verbracht hatte， 陀悦en konnen; andere, phantastischere, sehen ihn 
auf der Flucht in die Mongolei; dort sei er zu niemand anderem 
geworden als dem groBen Chingis 悶lan.72

Die fur uns 仙台chluBreichste Version ist aber diejenige, welche 
von der Flucht des Yoshitsune nach Ezo, d. i. Hokkaido, berichtet, 
wo er sc凶eBl凶zum K曲目heros der Ainu geworden sei.73 Laut 
Kindaichi74 wurde die Legende, Yoshitsune sei zurn ,,Okikirmui" 

72 Morris (1980: 101) bemerkt zu dieser Dberlieferung: ., This th叩ry, con
cocted in the late Meiji period, was no doubt 陀lated to current Japa
nese ambitions in northern Asia ［…l Minamoto no Yoshitsune's name 
can be read ,Gengikei’， which is indeed close to ,Genghis Khan'. Un
fortunately the circumstances that do not 白t arモ somewhat more nu
merous and persuasive. Still another theory is that Yoshitsune crossed 
to China and became the ancestor of the Manchu Dynasty.＇’ Eine Ver
bindung zwischen Y田hitsune und der Mongolei wird bereits in der 
genannten Erz.ahlung Onzoshi shima 聞tari (s. o.) hergestellt. Hier 
t孟uscht der Held, im Rahmen einer Kriegslist, vor, er sei 凶t 100.αm 

Kriegem ausgezogen, um die Mongolei zu unt釘werfen. Doch han
delt e事 sich in diesem Kontext um eine offene Luge, die der Ret旬ng
des Yoshitsune a田 scheinbar a田wegloser Lage dient (vgl. NI<BT 38: 
10η． 

73 Vgl. u. a. Watanabe 11組、otsu:Minamoto no Yoshitsune, lOkyo 19“： 241. 
Die politischen Konnotationen di鈴es Stoffes we吋en wiederum von 
Moπis (1兜0: 370) betont: ,,During the Meりi period, steam engines in 
Hokkaido were sometimes named after people who figu陀d in the 
legend, and Emperor Meiji himself during his state visit to Sapporo 
回veiled in a train that was p叫led by an engine called ,Yo告hitsune’．
Other engines in Hokkaido were called ,Shizuka’ and ,Benkei’； it is 
significant that none was ever named after the successful Yoritomo." 

74 Kindaichi Ky0suke: Ainu no kenkya, 1る，kyo 1925： 却7ff.; vgl. Donald 
L. Ph出ppi: Songs of Gods, Songs of Humans, The Epic Tradition of the 
Ainu， 百kyo 1979: 187. 
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der Ainu geworden, sogar von so illustren Forschem wie Cham
berlain und Batchelor weitergetragen. Die friiheste schriftliche 
Nachricht von der angeblichen Aucht d回 Yoshitsune nach Hok
kaido findet sich laut Watanabe＇� in einer Miszelle des edozeit
lichen Gelehrten Arai Hakuseki戸 der auch an der Verbreitung 
d回 Tametomo-Stoff，田 rnaBgeb lichen Anteil ha枇e.n

民r Vergleich zwischen Tametomo und Yoshitsune zeigt, dag 
beide Figuren - als prototypische japanische Heiden - die frem
den, als unkultiviert begriffenen, auBerhalb der menschlichen 
Existenzweise stehenden, damit ,,damonischen＇’ Regionen am 
Rande der bekannt朗 japanische
dern 民zw叩gen 凶d dem 炉pani父hen Anspruch auslieferten. 
Hokkaidδ in、 Norder、， die lzt』－Inseln im W白teI、， R同ky色 im s泊． 

den - das waren die der japanischen EinfluBsphare zuge陀chne
ten Regionen urspriinglicher Barbarei. 

3.4.1. Yuriwaka daijin 

Werden die Abenteuer japanischer Heiden auf "Damoneninseln＇’ 
behandelt, darf der Name eines Mannes nicht fehlen, dessen 
Schicksal die Uberlieferung ebenfalls mit einer Teufelsinsel in en・
ge Verbindung bringt: Yuriwaka daijin, ,,Minister Yuriwaka”， der 
als Feldherr die Mongolen abwehrte, aber durch Verrat seiner 
Begleiter auf einer einsamen lnsel zuriickbleiben muB. Erst nach 
!anger Zeit findet Yuriwaka wieder zuriick und racht sich an den 
Ungetreuen. 

Dorson zitiert die Grundversion der Sage, in der von einer 
Damoneninsel jedoch nicht die Rede ist. Yuriwaka wird als ein 
Krieger vorgestellt, der - wie Tametomo - ilber auBerordentliche 
Korperkrafte ver白gt. ,,By order of the emperor he was appointed 
Governor of Bungo, and went down to Tsukushi (Kyushu, d. 
Verf.) to d回troythe Mongolian forces which were attacking Japan 

75 Watanabe 1966: 214. 
76 Vgl. Arai Hakuseki (1656-1725): Hakuseki-sensei shukan, Arai-Hakuse

ki-zenshi1 [AHZ), Bd. V: 29ら-301.
77 Vgl. die Behandlung des Tametomo-Stoffes in Hakusekis Werken 

Nantoshi (AHZ III) und Ryukyr1-koku-jiryaku (AHZ III), die ihrerseits 
als Vorbilder 伯r sp語tere Rezipienten dienten; ausfiihrliche Oiskus
sion in Antoni 1983--86. 
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at that time."78 Bei seiner Rilckkehr landet Yuriwaka auf der b令
日gten kleinen lnsel, wo er von d凹 eigenen Begleitem betrogen 
wird. 

Das Schicksal d田 Yuriwaka-daijin erfuhr, wie das des Yoshi
悩une, eine mannigfache literarische Bearbeitu昭一 In M語rchen
fassungen und Lokalsagen, z. B. von der lnsel lki (Kyiishii), findet 
sich eine bemerkenswerte inhaltliche Differenzierung: Yuriwaka 
wird hier nicht gegen die Mongolen ausgesandt, sondern gegen 
die D品monen der ,, Teufelsinsel勺 Mit groBem Mut und noch grか
Berer List gelingt es ihm, den kるnig der Inseldamonen zu be
zwingen. Danach aber wird er, wie in den 11historischen＇’ Berich
ten, von seinen Begleitem betrogen.80 

Auch hier also erkennen wir eine konkrete Gleichsetz山lg der 
als bedrohlich empfundenen Fremden (in der Sage die angreifen
den Mongolen) mit den Teufeln der D孟moneninsel Oni・·ga-shima.
Und doch fehlt diesem Heiden ein wesentliches Element, das 
YoshHsune und Tarnetorno rniteinander vereint: Yuriwaka ist kein 

78 Richa吋 Dorson: Folk Legends of Japan, Rutland, 1るyko 1979: 154. 
79 Die klassische Fassung des Stoffes findet sich in einem Kowaka-mai

Tanzspiel mit dem 百tel Yuri削ka-daiji11. Es stellt ,,das Schicksal des 
legend通関njap制限hen Feldherm dar, der die Invasion der Mongolen 
unter Saga-Tenno abwet司rte I .. . ). Nach langen k孟mpfen gegen die 
Obermacht der zauberkundigen Eindringlinge siegt Yuriwaka und 
totet rnit Hilfe magi父her Sehrげ包eichen [ ... ) die feindlichen Feldher
ren. Als er auf der Insel Genkaijima ausruht, lassen ihn seine Vertreter, 
die verr品terischen Bruder Beppu, auf dem Eiland zurilck, um den 
Lohn filr seinen Sieg zu erlangen, und verktinden der Truppe und in 
der Heimat seinen Tod.” （Schneider 1968:78). Zur Frag世 einer etwai・
gen Beeinflussung dieses Stoff es durch die europ語ische Oberlieferung 
(Odyssee) vgl. Roland Schneider: K6waki1-mai. Sprache und Stil einer mit
telalterlichen japanischen Rezitationskunst, (MOAG, vol. LI), Hamburg 
1968: 108, Anm. 41; Ikeda 1971: 218 (Nr. 974). 

80 Die groBte z.ahl von Marchen・Versionen des Yuriwaka-Stoffes 回出品It
die Samrnlung NMSf (Bde. 4, Nr. 244; 5, Nr. 2出； 8, Nr. 191; 20, Nr. 184; 
23, Nr. 144; 24, Nr. 45; 25, Nr. 1的； 26, Nr. 1団； 27, Nr. お3). Hier zeigt 
sich eine eindeutige lokale Konzentrierung des Stoffes auf Kyushu, wo 
sich auch die meisten Varianten mit einer ,,D誌monen-lnsel” als Hand
lungso吋 finden. Bereits Fritz Rumpf (fapanische Volksmiirchen !Die Miir
chen der Weltliteratur, ed.: Friedrich von der Leyen], Jena 1938: 208ー213,
Nr. 77) bringt eine entsp陀chende Version, in deren diI怯tern AnschluB 
das MomotarふM語rchen folgt; vgl. Ikeda-At Nr. 974. 
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Kulturheros, der die primitiven Damonenwelten erobert und ihre 
Bewohner der eigenen Kultur unterwirft. Im Zentrum seiner Ge
schichte stehen der Beけug durch die Begleiter und seine spate 
Heimkehr. Gleichwohl aber zeigt sich an diesern Fall, wie leicht 
die Uberlieferung den Bereich d回 realen Fremden (Mongolen) 
durch die Sph訪問 d回 Irrealen, D語monischen auszutauschen be
reit war. Oni・·ga-shima, die ,,Teufelsinsel", konnte somit zum Syrト
onym 他rdas Reich auch der einzigen real叩 Feinde werden, die 
Japan je angegri仇n hatten: der Mongolen.副 Eine 回 eindeutige
Gleichstellung fremder Eroberer mit den lnseldamonen d回 Mar
ch ens 倫lden wir erst in der Modeme wieder, in der戸pani虻hen
Kriegspropaganda der 30er und 紛er Jahre mit ihrem Motiv von 
Momotarδs Kampfg句en die europai凶－amer氷anischen ,.Insel
damonen". 

3.5. Yamato-takeru, der archetypische Eroberer 

Doch kehren wir zu den Heldeng白talten Tametomo und Yoshi
tsune zuriick. 

Wie sehr deren Verhalten dem ,barbarischen Fremden’ gegen
iiber traditionellen Mustem folgt und kein田wegs eine Besonder
heit der Uberlieferungen um di白e beiden Krieger darstellt, zeigt 
der Fall eines weiteren Heiden, der als Archetypus dieser ,,Grenz
helden", wie ich sie nennen mochte, begriffen werden kann. Er 
仙hrt uns endgilltig in mythische Zeiten und Raume und offen
hart die Tiefe di回目 japanischen H釦dlungsmusters dem F陀m
den gegeniiber. 

Es handelt sich um Yamato-takeru, d四 legenda陀n Sohn des 
ebenso legendaren 12. Tenn6 Ke師. Auch jener ,erste japanische 
Held' zeichnete sich, den Quellen zufolge, bereits in seiner Ju・
gend, genau wie Tametomo in spaterer Zeit, durch derart enonne 
k谷中erkr狛e aus, daB sogar dem eigenen Vater Angst davon wur
de. Der Herrscher Keikδ 伯rchtete seinen Sohn 田 sehr, daB er ihn 

81 Das Tanぉpiel Yuriwaka-daijin bezieht sich jedoch nicht auf die histo
rischen Mongolen-lnvasionen, sondem auf einen angeblich im Jah陀
816 w柏町、d der Regierung des Saga-Tenno erfolgten Angriff 
(Schneider 19伺： 78). In der Volksiiberlieferung ist jedoch nur noch 
von ,,den＇’ Mongolen die Rede und impliziert damit eine Anspielung 
auf die historischen Ereigt市se.
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nach Siiden, bzw. Westen gegen die Kumaso schickte. Mit Hilfe 
von Kriegslisten gelang es dem jugendlichen Heiden, die Kuma
so-H語uptlinge zu Vぽnichten.82

An den Hof zuriickgekehrt, wurde Yamatかtakeru sofort wi令
der ausgesand七 diesmal gegen die Emishi im Norden, bzw. 
Osten.""' Auch hier blieb er siegreich. Erst als er sich voll Unge
s凶m und prahlerischer Verblendung gegen eine Gottheit ge
wandt hatte,"" vollendete sich das Schicksal des Yamato-takeru, 
d白 ，，Tapferen von Y四'lato".

Auch ein Detail der Uberlieferungen um Yamato-takeru 1孟Bt
an den Tametomo-Sto任 denken. Wie in der Tametomo・Sage die 
Anwesenheit seiner Gemahlin an Bord des Schiffes die Uberfahrt 
verhindert, und sie das Schiff deshalb verlassen muB, so erm句－
licht auch Yamato-takerus Gemahlin Oto・伯chibana七ime eine si
chere Uberfahrt des Heiden, indem sie das e.emeinsame Schiff 
,,verl泌t": sie opfe此 sich durch einen Sturz i巾 Meer!85 Eindeuti
ger noch stellt sich die Parallele in der Bakin’schen Romanfassung 
dar: hier opfert sich Shiranui, die Gemahlin Tametomos im Ro
man, ebenfalls um der sicheren Uberfahrt des Heiden willen, in
dem sie sich selbst in der stiirmischen See ertrankt.86 

In der Fig町 des Yamato-takeru offenbart sich der Archetyp 
der japanischen ,Grenzhelden', die, mit List und Gewalt, die als 
barabarisch - damit ,,d語monisch” － angesehenen Grenzregionen 
be仕ieden und der eigenen k凶tur unterwerfen. 

4. Conc/usio 

4.1. Tametomo-Sage und Kai録制伺tsideologie

Im Jah陀 1940 feierte das kaiserliche Japan den 2600. Jahrestag 
d田 ー tatsachlich rein fiktiven - ,Regierungsantritts Kaiser Jim
mus’. Anl語Blich der Feierlichkeiten wurde auch ein Geschichts
werk in einer Jubil語umsausgabe neu aufgelegt, das wie kaum 
eine andere Sch.rift den Tennoismus historisch zu legitimieren 

s2 Vgl. Kojiki, Keiko = NKBT 1 :  206 I 207ff. 
83 Vgl. K，句・iki, Keikδ ＝ NKBT 1: 210 / 211ff. 
84 Vgl. Kojiki, Keikδ ＝ NKBT 1: 218 I 219. 
ss Vgl. Kojiki, Keiko = NKBT 1: 214 I 215. 
86 Vgl. NKBT 60: 425-434; NKT 20: 77-80. 
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trachtete, das Oainihonshi, ,,Geschichte GroBjapans", die groBe hi
storische Gesamtschau der nationalistisch-konfuzianischen Mi
to・Schule.87

Unter Tokugawa Mitsukuni (162S-1701） 国gonnen, war der 
Hauptteil d白 Werkes bereits 1715 abgeschlossen; bis zur Vollen
dung und ersten Drucklegung (1卯6) vergingen jed促h n促h na
hezu 200 Jahre. Das Werk behandelt die Geschichte Japans von 
Jimmu・Tennδ bis zum Ende der Teilung in Nord・ und Siidhof 出1
Jahre 1392 unter dem Blickwinkel ein田 dezidiert tennoistischen 
Geschichtsbildes. 

Seinen chin田ischen Vorbildem folgend find et sich im Textkor
pus auch eine Abteilung iiber Japans Beziehungen zu fremden 
Volkem. 88 Hier werden neben den kor，伺nischen Staaten und chi
nesischen Dynastien von Sui bis Ming auch weit entfernte Lander 
wie Tokuhara (Afghanistan) behandelt. Doch auch die ,Fremd
vるIker’ auf japani帥em Teπitorium und der niiheren Region fin
den bezeichnenderweise Erwぬnung in diesem Abschnitt: Emi
shi im Norden und Ryukyu im Siiden. 

Von eincr Einbeziehung Ryiikyiis in die japanische Nation ist 
hier keine Rede; vielmehr zeigt die Beschreibung, daB der Archi
pel als ein bloB abh加giges, untergeordnetes Gebiet nach dem 
Muster der am Rande Chinas gelegenen ,,Barba陀nlander” gese
hen wird. 町田 zeigt sich gleich zu Beginn d田 Abschnittes iiber 
Ryiikyii: als wesentliche Charakteris tika werden die - angebliche 
- Menschenfresserei seiner Bewohn町田1d der Beiname ,,Damo・
nenwelt", kikni, hervorgehoben.89 

Solcherart eing回timmt wird der Leser mit einer Sammlung 
von Zitaten aus historischen Quellen konfrontiert, welche die 
Siidin提In ausnahmslos als barbarische Regionen zeigen, die sich 
Japan g句eniiber entweder als 甘ibuゆ血cht泡 oder auch a1s auf
st品川isch zeigen. Selbstverst品ndlich wird auch wieder - u. a. ba
sierend auf Genko-shakusho und Konjaku-monogatan..,,, - von der 

s7 Das Kolophon der Ausgabe enth詰It den ausdri.icklichen Hinwe is, es 
handele sich um cine Sonderausgabe an！拙lich der 2600-Jahr-Feier
lichkeiten (Dainihonshi IONS], Ausgabe: Gendai-suisδ－zenshfl, 12 
Bde. lokyo 193ら-41, hier 加. 12: 355). 

88 DNS, Bd. 5, Fasz. 232-243. 
89 DNS, Bd. 5, Fasz. 241: 732. 
90 Konjaku-monogatari XI / 12 = NKBT 24: 84. 
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Reise d回 Mるnches Enchin nach China aus dem Jahre 853 (Mon
toku-Tenno, Ninju 3) berichtet: 

,,Der M加ch Enchin reiste auf dem Schiff des chinesischen 
H孟ndlers Ch’in Liang-hui nach T’ang. Auf dem Wege gerie
ten sie in einen Taifun; sie trieben ab und gelangten nach 
Ryiikyii. Dort sahen sie in der Ferne zehn M語nner an der 
Kiiste stehen, die mit Speeren bewaffnet wa陀n. Wegen des 
gewaltigen Sturm田 sahen sie keinen Ausweg, da sprach Li
ang-hui voller Jammer: ,Bald werden w廿 von den Ryiikyii 
{-Leuten) gefressen werden, was 鈎lien wir nur 同n？’ Enchin
betete zu Buddha, und 倍 erhob sich sogleich ein Siidost
wind; da gelang es ihnen zu entfliehen. "91 

Bemerkenswert ist, daB di田er Bericht -die handelnden Personen 
setzen selbst nicht einmal einen FuB auf die lnsel, sondem folgen 
in ihrer Wer加ng nur der eigenen vorgefaBten Meinung - die 
Hauptquelle fiir den angeblichen Kannibalismus der lnsulaner 
darstellt! 

Auch in den weiteren Berichten des Dainihonshi wird Ryukyu 
in denkbar ungiins討gem Lichte dargestellt. SchlieBlich aber er
scheint Tametomo auf der Bildflache， 山td es wird der Tameto・
mo・Stoff in der nun ,,klassischen＇’ Version u. a. des Nanpo・brmshu
ausgebreitet. 

Am Dainihonshi erweist sich die eminent politische Funktion 
d白 Tametomo・Stoffes. Hier wird kategorisch festgestellじ daB z山
japanischen Nation nur gehるren kann, wer abstammungsm組ig
als ,,YamatcトJapaner” historisch legitimieば ist. Diese Legi討ma
tion ergibt sich ausschlieBlich aus der Mythologie. Nur Bereiche, 
die von der japanischen Mythologie urnfaBt, und damit legiti
miert, werden, gehるren auch in den Kreis d田 ，，eigentlich” Japa
nischen. Durch die Mythologie werden die Gr宅nzen d白 ，，Innen＇’
gegeniiber dem ,,AuBen＇’ f目tgelegt.

Regionen wie Okinawa, Hokkaido, die lzu-Inseln und andere, 
die, nicht n町 geographisch, am Rande dieser ethnozentristischen 
Weltsicht liegen, bleiben 印刷eder barbarisch, nicht・menschlich,
d. h. ,,d詰monisch", oder aber sie werden durch das Wirken japa
nischer Kultur-Heroen (Tametomo, Yoshitsune, Yamato-takeru) 
nachtraglich an diesen Kreis herange仙hrt, ohne jedoch jemals 

9t DNS, Bd. 5, Fasz. 241: 733. 
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eine Chance zu erhalten, auch tatsachlich in das lnnere der my
thologisch legitimierten Gemeinschaft einzutreten. 

4.2. Momotaro und der ,,Geist Japans" 

Wie eingangs dargestellt, hat dieses mythologisch-legitimatori
sche Konzept gerade im modemen Japan eine entscheidende 
ideologische Rolle gespielt. Das g白amte Geb語ude des japaxか
schen 初kutai ruhte auf der Idee des japanisch四 ，，Familien-Staa・
tes", der in einer urnfassenden und als 陀al aufgefaBten unio my
stica d酪 ge伺mtejapanische Volk miteinander verband. Die ideo
logische Quintessenz lautete: Kaiser und Volk sind eins, verbun
den durch ihre gemeinsame Herkunft. 

Wie eingangs dargelegt, wurden die Maximen dieses im Reli
giるsenbasierenden Nationalismus sp語testensseit demJahre 1890, 
seit Verkiindung des Kaiserlichen Erziehungserlass白， in Schule 
(und Militar) im Volk verbreitet. Die Textbiicher des Grundschul・
unterrichtes spielten hier eine entscheidende Rolle. Ihnen kam 
die Funktion zu, den Kindern anhand didaktisch eindringlicher 
Textbeispiele die Grundprinzipien (hongi) japanischer Ethik zu 
vermitteln. · 

DaB gerade der Geschichte von Momotaro in die民m Zu回m
menhang eine besondere Bedeutung zukommen muBte, ist damit 
er・klarbar geworden. 

Es zeigt sich, aufgrund der motivgeschichtlichen Analyse, daB 
bei der Zusammenstellung der entsprechenden Marchen・， Sagen
und Mytheninhalte in Form von Lesestiicken fiir die Textbiicher 
tatsachlich ein subtiles ideologisches Ne也 gekniipft worden war: 
Zunachst kamen die Marchen, mit Momotaro an prominenter 
Stelle, gefolgt von den wichtigsten Stoffen der Sagen- und Myt
hentradition; schlieBlich erscheinen, als AbschluB dたses Zyklus, 
in Band 6 und 7 die Taten des groBen archaischen Heiden Yama
to・takeru. Mit den beiden Figuren Momotaro und Yamato-takeru 
schlieBt sich der Kreis. Wir erkennen, daB Momotarδ in den 
Schullesebiichem lediglich die kindlich・naive Form d田 ureige
nen japanischen Heiden und Eroberers Yamato-takeru darstellt. 
Die Kinder, zu Beginn ihrer Schulzeit rnit Momotarδ bekannt ge
macht-und damit auch zur eigenen Identifikation mit dem kind
lichen Heiden aufgefo吋e於 － gelangen am Ende dieses fiir die 
propagierte japanische Nationalethik so entscheidenden geisti-
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gen Zyklus bei der Figur des Yamato-takeru an. Es war Yamato
takeru, der als eぉter, dem Mythos zufolge, Heimatliebe und das 
Lob ,,Yamatos” 心berschwenglich formulierte. Und er war es, der 
als erster gegen die ,,Fremden” am Rande der bekannten Welt 
vorging, ih陀 Regionen 仙r Yamato eroberte und somit zum Ur
bild des mutigen, heimatliebenden japanischen Kriegers w凶e,
der zudem noch dem Kaiserhaus angehorte; wie es schon sein 
Name sagt: Yamat·かtakeru - ,,Der Tapfere von Yamato”． 

Unsere Analyse hat gezeigむ daB eine direkte Traditionslinie 
von Yamato-takeru iiber Yoshitsune und Tametomo hin zu Mo
mo taro 他hrt. Yamato-takeru als mythischer Figur folgen die Sa
gen-Her＇侃n d田 Mittelalters Yoshitsune und Tametomo, Momo・
taro schlieBlich ist der kindlich-entschlossene Held des M語rehens. 
Der Gedanke, daB die ,,Fremden＇’ Teufel seien, unkultiviert und 
nicht-menschlich, ist integraler Bestandteil dieses Formenkreises. 
Es vermag also nicht zu verwundem, daB der Stoff um Yamato
takeru und Momotaro gerade im imperialistischen Japan der Mo・
derne (1890-1945) so bereitwillig aufgegriffen wurde. 

Wie detailgetreu die Rezeption des historischen Musters bis in 
den Bereich der Kriegspropaganda hinein erfolgte, zeigen die von 
Dower angefiihrten Beispiele. Die Damonie der Fremden, denen 
Momotarδ begegnet, entspricht exakt den Beschreibungen der 
,,D詰monen-Inselnぺ die wir etwa in der Tametomo・Sage kennen
lemten. Der Momotaro der Propaganda tri的 auf Damonen, die 
zum einen durch ihr AuBeres (ein Horn auf dem KopO und eine 
unvers t如dliche Sprache gekennzeichnet sind (Englisch) - wir 
erinneren uns, daB dieses typische Kennzeichen der ,,klassi
schen＇’ Insel-Damonen sind. Zurn anderen finden wir, als weite
r田 typisches Element der ,,Damonen-Welten", das Merkmal der 
kulturellen Unterentwicklung der Bewohner der ,,Teufelsinsel". 
Im Film werden die VOiker Siidostasiens in der Rolle der kulturell 
unterentwickelten ,,D語monen" gezeig七 denen jedoch die Sympa
thie des Zuschauers gilt, da Momotaro, in der Funktion d田 klas
sischen Kultur-Heroen, die Unzivilisierten befreit und zu wah
rem Mensch-Sein erhebt. Genau wie Tametomo 田 mit den Be
wohnem der ,,D品moneninsel” westlich der lzu-lnseln tat. Im 
Film sind die D品monen eigentlich bernitleidenswerte Geschopfe, 
unt·吋ocht von den europ品ischen, d. h. ,,weiBen＇’ Imperialisten, 
welche die Rolle des klassischen Damonenkりnigs Kanehira in der 
Yoshitsune-Sage spielen. Momotarδs Befreiung der siidostasiati・
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schen Volker vom Joch d回 Kolonialismus geschieht in Analogie 
zur ,,Erl侶ung＇’ Okinawas, Hokkaidos und anderer Grenzregio・
nen aus dem Zustand d品monischer Nicht-K叫tur durch die ar
chetypischen japanischen ,,Grenzhelden" des Altertums und Mit
telalters. 

Die Einb位iehung weite問r analoger F語lie zeig七 da13 die Funk
tionalisierung be同hmter Heldenfiguren und Motive der japani
schen Uberlieferung im Rahmen des modernen Nationalismus 
nicht von Beliebigkeit und Zufalligkeit gepr句t w叫 sondern ei
ner klaren ideologischen Absicht folgte: Die historischen Heiden 
und ihrモ Taten lieferten das Muster fur die vom Volk in der Ge
genwart geforderten Leistungen. 

Die Heiden aus Sage und G田chichte boten somit, verbreitet 
durch Schulerziehung, Militar und Kriegspropaganda, perfekte 
ldentifi.kationsmuster und Vorbilder zur Propagierung der staat
lichen ldeale. 

Dem ,,reinen” Miirchenhelden Momotaro kam dabei die wich
tige Rolle zu, ganz am Anfang dieser Reihe didaktischer Vorbilder 
zu stehen. Momotaro vermittelte bereits den Kleinsten, den 
Sch叫anfangern, subtil die Essenz dessen, was das offizielle Japan 
als Ziel der id凹logischen Schulung ans油： Mit dem Marchen 
vom ,,Pfirsichjungen" war das Tor zum ,,Japanischen Geist" ge
凸任net.
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Yasukuni und der ,,Schlimme Tod" 
des Kriegers 

In der vorliegenden Arbeit1 wird der Versuch unternommen, das 
gegenwartig wieder an Aktuali t品t gewinnende Problem des Ya
sukuni-Schreines, der Statte eines umfassenden japanischen 
Kriegstotenkultes, vor dem Hintergrund volksreligi白er Konzep
te zu analysie陀n und damit ein tieferes Verst語ndnis der geistigen 
Konzeption jenes Schreines zu ermoglichen. 

1 .  Einfiihrung 

Eine jede komplexe menschliche Gesellschaft verぬgt i.iber spezi
fische Symbolsysteme, die dem Uneingeweihten, AuBenstehen
den zuniichst unzugiinglich sind, ihn somit am Verstehen mog
licherweise essentieller Aspekte der anderen Ku！れ汀 hindem.

Es ist die Aufgabe der sich der Erfo問hu時 anderer als der 
jeweils eigenen Kultur widmenden Kulturwissenschaften, durch 
Er kl孟陀n und Oberse包en ein Verstehen der als fremd empfunde
nen P凶nomene zu erm句lichen. Dabei steht das Ober民tzen von 
Sprache, in g田prochener wie auch schriftlich fixierter Form, zu
凶chst im Vordergrund, d促h zeigt sich in der Regel, daB das 
bloBe Dbertragen der Worte und Siitze von der einen in die andere 
Sprache kein Verstehen inmanenter Bedeutungshintergriinde mit 
sich bringt. Der Sinn einer Aussage erschlieBt sich erst durch die 
Kenntnis jener kulturellen Bedingungen, die zur Ausbildung der 
genannten Symbolsysteme 伯hrten.

Die Bedeutsamkeit deraばiger grundsiitzlicher Faktoren 向r das
Durchdringen g田ellscha氏licher und politischer Vorgiinge in an
deren Kulturriiumen zeigte sich erst ドingst wieder exemがarisch

l Allen Teilnehmem der Zeltschriften-Lektiire vom Somrnersemester 
1986 sei filr ih陀 aktive Teilnalune an der Obersetzung des A耐kels

,,Yasukunishlnko to gakumon＇’ von Shimagawa Masaji (in： 印刷， 9 /
1985: 19-22) gedankt. Die sich aus dieser Lek t凸re erちebenden Ver
st語ndnisprobleme lieferten den AnstoB zur Abfassung der vorliegen
den Arbeit. 
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an einem zunachst als 陀in innenpoliti挺h begriffenen Ereignis in 
Japan, dem jedoch iiberraschend groBe Beachtung auch auBer・
halb des Landes zuteil wurde, und das schlieBlich sogar zu auBen
politischen Vぽwicklungen mit Japans Nachbarliindem 仙hrte.

Gemeint ist die in jiingster Zeit wi吋er aufgeflammte Diskus
sion um den Yasukuni-Schrein in TOkyδ， der nationalen Gedenk
statte 品川ie japanischen I<riegsge削除nen seit Beginn der Mei
ji-R白tauration. Die Debatte wurde insbesondere von der Fra�e 
国stimmt, ob 回 dem Premierminister g四tattet sei, dem Schrein 
in offizieller Funktion einen Besuch abzustatten. Bekanntlich hat
te Premierminister Nakasone am 15. August 1985, anl泌lich d回
40. Jahr四tag田 der japanischen Niederlage im Pazifischen Krieg, 
dem Schrein einen o節ziellen Besuch (kOshiki-sanpal) abg回tattet.
助d fiihrten die anschlieBenden weltweiten Proteste, insb伺on
dぽe aus China und Siidostasien, zur Absage ein白 geplanten wei
teren Besuches am 18. Oktober 1985. Die Japan・Ti・mes schreibt in 
einem Leitartikel: 

,,Prime Minister Yasuhiro Nakasone has been enjoying A
plus grad回 in terms of approval ratings in various opinion 
polls of late primarily 恥cause of his handling of foreign af
fairs. Yet in his zeal to show 陀spect for those who gave their 
lives for a national cause - however mis肝id吋 － he s側ns

to have und釘目timated foreign policy implications of an of
仕ial 羽sit by 出e prime minister to the Yasukuni Shr加e"

臥e Angelege吐1eit konnte weltweit nur deshalb ein 鈎 groB倍
A1』fsel、en 釘問gen, weil der Yasukuni-Schrein als ein scheinbar 
leicht faBliches Symbol d凶 ehemaligen japanischen Militarismus 
und seiner kokutai-Ideologie3 gilt. Doch zeigt die Yasukuni-De
batte, wie vielschichtig sich das Problem tatsachlich gestaltet. 

Der eigentliche Kern der Problematik liegt in der Frage der 
religiOsen Natur d田 Schreins begriindet. Da 田 sich formal un
zweifelhaft um einen ShintふSchrein, einen he出gen Ort japani
scher Religiosi t孟t also, handelt, in welchem die groBe Zahl der 
I<riegsgefallenen als Gottheiten verehrt wird, mutet 目 zunachst
widersinnig an, daB der religiるse Charakter d白Schreines weithin 

2 Japan-Times, October 23rd, 1985: 16. 
3 Zurn ideologischen Gehalt des Begriffes kokutai vgl. den Beitrag ,,Ko・

kutai - Das ,Nationalwesen’ als japani従he Utopie” in diesem Band. 
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negiert wird, und zwar gerade von seiten shintδistischer Kreise, 
insbesondere d回 Dachverbandes der ShintO-Schreine, dem Jin
ja-honchO. 町e po凶sche Kon廿ove隠e um den Yasukuni 
釘weist sich somit als direkte Funktion seiner 陀ligi6sen D出1en
sion, wirft eine neuerliche Aufwe吋ung d回 Schreines <loch un
weigerlich die Frage nach einer Rehabilitierung d田 als areligiOs 
definierten Staats-Shintδ der Vorkriegszeit im allgemeinen und 
nach dem Verh品��s von Religion und Staat im besonderen auf. 

DaB gerade di� religi出en I<reise den areligiりsen Charakter ei
n回 der bedeutenden Schreine des Landes postulieren, w油rend
areligi伽e Gruppen vehement 品r die rモIiがse E凶nition d回 Ya
sukuni-Schreines eintreten, ist 他r den Beobachter das eigen出ch
Verwirrende an dieser Angel句enheit. Hier zeigt sich die Not
wendigkeit genauer Analyse Z町 Erhellung der genannten ,,sp令
zifischen Symbolsysteme". In welch hohem MaBe di，田 zum Ver
standnis der Yasukuni-Debatte vonnoten ist, zeigt eine A伯re, die 
im Herbst 1985, im Gefolge der ,,groBen" politischen Yasukuni
Auseinanderse包ung， 伯r Aufsehen in Kreisen der japanischen 
Wissenschaft sorgte, auBerhalb des Landes jedoch keinerlei Be
achtung fand. 

1.1. ,,Yasukuni心laube und die 附sseri印加ft": eine耐uelle Debatte 

ln der September-Ausgabe (1985) der Zeitschrift Sekai ver＇るffent
lichte ein Au tor narnens Shimagawa Masaji einen Beitrag mit dem 
TI tel ,, Yasukuni-Glaube und die Wissenschaft". Shimagawa schil
dert darin den Fall eines japanischen Religionshistorikers von der 
Kokugakuin-Universitat in Tるkyδ， der, aufgrund einer kritischen 
Untersuchung zu den Grundlagen des Yasukuni-Glaubens, 
schweren Repressalien von Seiten d回 genannten Dachverban
des, Ji吋a-honchδ， sowie der eigenen Universi t語t ausgesetzt war. 

Shimagawa (1985: 19) bemerkt einleitend: 

,,In den V釘gangenen Jahren riefen das Problem des Yasuku
ni-Schreines und generell das der Trennung von Religion 
und Staat ein groBes lnteres日 hervor; seit dem letzten Jahr 
ist nun in bezug auf dieses Problem von Kreisen der Shint，δ－ 
Schreine der Versuch einer universi t品ren Einmischung u作
ternommen worden; iiber dieses Ereignis, das man wohl den 
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Zwischenfall der ,Stりrung von Wis田nschaft und (f陀ier) Re

de’ nennen muB, ist jedoch kaum etwas bekannt geworden.＇’ 

Besagter Religionshistoriker hatte eine Abhandlung zum Thema 
publiziert, deren Inhalt vom Jinja-honcho als ,, ungewるhnlich” be

zeichnet worden war. Der Verband erhob 胎rmlichen Protest bei 
der Universitat; von seiten der Universitat wurde daraufhin das 
Verhalten d田 Wissenschaftlers als fehlerhaft bezeichnet ,,und 
dem Jinja-honchδ gegen凸.her eine Bitte um Entschuldigung aus

g白prochen".'

Der Protest entziindete sich am Thema der Arbeit, die sich 
,,vom Standpunkt d田 Shintδ als Religion dem Wesen d回 Y部u
kuni-Glaubens ZU nahem" trachtet. ,,Der Verfasser", so 他hrt Shi

magawa weiter aus, ,,kritisiert den haufigen Gebrauch des Aus
drucks sukei, ,,Wertschatzungぺ anstelle von shin/W, ,,Glaube", in 
bezug auf Yasukuni＇’ （a.a.0.). Der Versuch, durch eine entspre
chende Wortwahl den Schrein auBerhalb der Religion zu stellen, 
offenbare das Antlitz des staatsshintδistischen Zeitalters. Im 
Staats-Shinto der Vorkriegszeit, demzufolge die Sch陀ine ledig

lich einen a陀ligiる舘n Staatskult zu vollziehen hatten, mit beam
teten Priestem als Zeremonienmeistern, herrschte der Stand

punkt, ,,daB das Staatsvolk die Pflicht habe, dem nicht zur Reli

gion gehるrigen Yasukuni-Schrein ,,Hochachtung勺 sukei, zu zol・
len". In der Wortwahl zeigt sich somit auf das subtilste der welt
anschauliche Hintergrund des Ge鎚gten. Shimagawa sieht den 
Protest des Jinja-honchδ gegen die religi白e Definition der Yasu・
kuni-G凸tter als Teil einer Karnpagne zur Verstaat lichung des Ya・
sukuni-Schreines: 

,,Das Honcho hat, beginnend mit den Erfolgen bei der Wie
derein伯hrung des Reichsgriindungstag回 und der G田etzes
novelle zur Jahr田zahlung nach Regierungsdevisen (gengo)5, 

4 Shimagawa Masaji: ,, Yasukuni-shinko to gakumonぺ in: Sekai, 9, 1985: 
19-22, hier S. 19. 

5 Der ,,Reichsgriindungstag” （kenkokukinen no hi) bezieht sich auf die 
mythische ,,Reichsgriindung” durch lwa陀biko, den ,,ersten mensch
lichen" Kaiser Japans; obwohl der Geschkhtswissenschaft das Fiktive 
des Ereignisses und insbesonde陀 des Datums (umgerechnet 660 v. 
Chr.) seit langem bekannt ist, wurde dieser Feiぽtag, dem im Vor
kriegsjapan seit der Meiji-Zeit eine hohe ideologische Bedeutung zu
kam, auch nach dem Kriege wieder eingerichtet. Ein ahnlicher ideか
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der Bewegung, die eine Wiederbelebung des Kaiserglaubens 
山1d Staats-Shintδ ans廿ebt, seine Unters凶tz山1g zukommen 
lassen. Von di邸er Bewegung wird als Kempunkt des Inter

田ses die Verstaatlichung d回 Yasukuni-Schreines als Aus
druck der Wertschatzung des Staates verfolgt. "6 

Die weiteren Details der Affa陀， in deren Verlauf dem betroffenen 
Wissenschaftler das Recht zur Durch品hrung von Lehrveranstal・
れmgen abgesprochen und die in diesen Veranstaltungen erwor
benen Punkteeinheiten nicht mehr 品r die AbschluBzeugnisse der 
Studierenden angerechnet wurden, sollen uns hier weniger in

teressieren als die Tatsache an sich, daB eine religi白e Interpreta
tion der Yasukuni-Gotter in der gegenwartigen Situ柑on derar・
tige Folgen zeitigen kann. Als letztes Ziel der Karnpagne sieht 
Shimagawa die beabsichtigte Verstaatlichung aller Schreine; in 
dieser ,, Dominotheorie” komrnt dem Yasukuni・Schrein die Funk

tion des die Kettenreaktion ausl凸senden ersten Steines zu. lndem 
das religi白e Zeremoniell des Schreines zum ,,Brauchぺ shilzoku,
deklariert wird, entfalte sich neuerlich eine Debatte um dessen 
areligiosen Charakter. ,,Als Folgerung daraus ergeben sich die 
of fiziellen Schreinbesuche und schlieBlich eine Verstaat lichung 
des Yasukuni-Schreines. Deshalb wird die Argumentation Z町
Vers taa tlichung d田 Yasukuni-Schreines wohl zur R配htfertigung
einer Verstaatlichung aller Schreine herangezogen werden. "7 

Das ,, Yasukuni-Problem" erweist sich somit als Br官官lpunkt
einer gesellschaftspolitischen Kontroverse, die, ausgehend von 
der Frage nach dem Ver】1語ltnis von Staat 山＼d Religion 凶1 gegen． 

w語rtigen Japan, die Grundlagen des natior、aJen Selbstverstand

niss回 in Frage stellt. Es zeigte sich, daB die Wurzel des Problems 
in der religiosen Dimension, der Gotteskonzeption des Yasuku・

logischer Stellenwert kommt der Jahreszahlung nach Regierungsde
visen, bzw. Herrschaftsepochen zu; sie wurde am 6.6.1979 wieder ge
setzlich verbindlich eingefiihrt. Eine Diskussion der Gesamtproble
matik liefe吋 Ernst Lokowandt: Zum Verhiiltnis von Staal und Shintδ im 
heutigen Japan -Eineル1aterialsammlung (Studies in Oriental Religions, 
vol. 6), Wie古baden 1981: 15-17, 153-172 (Materialsammlung zum 
Problem des Reichsg氏indungstages).

6 Shimagawa 1985: 20. 
7 Shimagawa 1985: 22. 
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ni-Schrein田， begriindet liegt. An di田em Punkt hat folglich auch 
die weitere Analyse anzuse也en.

2. Die religiose Dimensぬね

2.1. Die Gottheiten des Yasukuni-Schreines 

Die Geschichte sowie rechtliche und politische S凶lung d白Yasu
kuni-Schreines werden in einer Reihe von Untersuchungen und 
Materialsammlungen behandelt, von denen aus neuerer Zeit die 
Monographien von Murakami Shigey部hi (1974), Oe Shinobu 
(1984）。 und Ernst Lokowandt (1978 und 1981) zu nennen sind. Ins
besondere die von Lokowandt im Jahr 1981 vorgelegte Material
組mmlung Zurn Verhiiltnis von Staat und Shinto im heutigen Japan 
伯hrtin einem eigenen Ka pi tel in den ,,Streit um die Uberfiihrung 
d白 Yasukuniサinja in staatliche Triigerschaft” ein (Lokowandt 
1981: 173-198). Lokowandt (1981: 21) bemerkt in inhaltlicher 
Ubereinstimm山1g mit der angefiihrten Feststellung Shimagawas: 

,,Dennoch diirfte dieser besonders ho he Symbolwert (des Ya
sukuni-Schreines, d. Verf.) noch nicht der wichtigste Grund 
fiir den auBergewりhnlich starken Widerstand gegen alle Ver
staatlichungspl如e sein. Wichtiger noch ist es, daB mit einer 
Verstaatlichung des Yasukuniサinja eine er市cheidende Bre
sche in das gegenwiirtige System der T陀nnung von Staat 
und Religion g田chlagen, daB ein Wiederaufleben d白 Staats
Shintδ dann nur noch eine Frage der Zeit wむe. Aus Gleich
hei tsgriinden m凶te der Staat dann auch alle iibrigen Schrei
ne iibernehmen, man wiire wieder beim Staats-Shinto der 
Vorkriegszeit." 

Wesentliches Merkmal d田 nach dem Kriege als ,,Staats-Shinto” 
bezeichneten ideologischen Systems war die offizielle Negierung 
eines religiosen Charakters des Shinto und seiner lediglich als 
,,Briiuche" verstandenen Riten. Damit war die M句lichkeit gege
ben, den Shinto zum verbindlichen Staatskult im Sinne der koku
tai-Ideologie mit dem Tennδ im Zentrum zu erkl詰ren, wiihrend 
Fragen der Religionsfreiheit formal nicht be凶hrt zu werden 

8 Vgl. Mura！«＇凶 Shigeyoshi: Irei to sh6伽 － Yasukuni no 幼i品 百kyδ
1974 und Oe Shinobu: Yasukuniヅinja, Tokyo 1984. 
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brauchten. Die Briichigkeit, ja Absurditat di白er Konstruktion 
zeigt sich besonders anschaulich am Beispiel des Yasukuni
Schreines. U rspriinglich gegr白1det unter dem Namen Sh6konsha 
,,Schrei n  zum Herbeirufen der Totengeister” in Kyoto 仙r die seit 
1853 in den Wirren der letzten }ahre des Shδgunates auf der kai
serlichen Seite Gefallenen, wurde der direkte Vorliiufer des 
Schreines im Jahre 1875 endgiiltig nach TOkyo verlegt und am 4. 
Juni 1879! auf Weisu時 des Meiji-Ten而 hin, in Yasukuni-jinja um
benannt." Zur Bed印刷ngdieses neuen Namens heifSt es in einem 
an die Adresse der im Schrein verehrten Toten gerichteten ErlaB 
Kaiser Meりis:

,, Treuen, aufrechten und ergebenen Herzens seid Ihr, Eures 
Heimes nicht gedenkend, das Leben opfemd, ein jeder da
hingegangen. Auf diesen groBen und hohen Heldentaten 
g凶ndend, ist unser GroBes Kaiserreich als ein friedliches 
Reich zu 陀gieren; deshalb haben Wir (diesen Schrein） 血 Ya
sukuni-Schrein, ,,Schrein des friedlichen Land田＂ umbe
nannt und zu einem Reichsschrein der Sonderklasse (bekka
kukanpeisha) bestimmt. Wir geloben, Opfer von Papier und 
Seide (mitegura) sowie Gliickwiinsche darzubringen und von 
je也t an bis in alle Ewigkeit ohne UnterlaB Euch zu vereh
Iモn."10

川崎hrend die urspriingliche Bezeichnung als Shokonsha einen er
kennbaren Bezug zu essentiellen Aspekten der japanischen Reli
giositiit au伽eist - dem periodischen Einladen, Bewirten und an
schlieBenden Fortschicken von Gottheiten und Ahnen, wie es be
sonders klar im Brauchtum d回jiihrlichenAhnenfestes 0・bonzu・
tage tritt - verbleiben die Motive fiir die Umbenennung in Yasu
kuni， 加包 d田 E巾sses des Meiji-Tenn6, weitgehend im Dunkeln. 
Laut Murakami (1974: 110) greift der Name einen Begriff des chi
nesischen Klassikers Ch’un-ch'iu (Tso-chuan) auf, in dem das Zei
chenkompositum tatsachlich zweimal in der Bedeutung ,,Friede, 

9 Vgl. Dokument in Murakami Shigeyoshi: Irei to sh6kon - Yasukuni no 
shiso, Tokyo 1974： 叩7; s. D 94 in Ernst Iρkowandt: Die rechtliche Ent
wicklung des Staats-Shinto in der ersten Hiilfte der Meiji-Zeit (1868-1890). 

Wiesbaden 1978: 328f., D 94; Kawada Haruo： 戸nja胡into no joshiki, 
Kyoto 1982: 66ff. 

10 Zit. Murakami 1974: 109; vgl. Yasukuni-jinja-musho (Hg.）： ぬSU如ni
jinja, Tokyo 1975: 1. 
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Ruhe des Staat回ぺ ，，Friedlichkeit d白 Staates” erscheint. 11 Doch 
U句tgerade hier ein wesentlicher Problemp山水tverborgen. Wenn 
tatsachlich die Ansicht existiert, <lurch den Schrein werde das 
Land in einen Zustand der ,,Ruhe” versetzt, so stellt sich die Fra
ge, <lurch welche Gefahr die ,,Ruhe" als bedroht anzusehen sei. 
Sind 回 tats語chlich nur die inneren und 語uBeren Feinde, zu deren 
Abwehr die verg加lichten Heldenseelen (eiry6) als gokoku no kami, 
,,Gottheiten Z山nSchutz des Landesぺ wirken, wie 田 die orthodo・
xe lnterp陀tation postuliert12; oder geht m句licherwe民 auch von 
anderer Seite, etwa den Totenseelen selbst, eine potentielle Gefahr 
aus, wie es neuere Untersuchungen nahelegen? 

Diesen Fragen werden wir uns insbesonde陀 zu widmen ha
ben. Mit der Etablierung d目 na tionalen Yasukuni-Schreines in 
Tokyo und der Gokoku-jinja, der ,,Schreine zum Schu也 des Lan
des” in den einzelnen Provinzen13, war ein System des Kriegsto” 
tenkultes geschaffen, das, mit dem Yasukuni-Schrein im Zen

trum, in alien nachfolgenden Kriegszeiten seit der Meりi-Ara Be
stand hatte. Zur G泊四 in der Diktion der Zeit verfangen, bemerkt 
Kurt Meissner im Jahre 1939 in einem ,,Der Shint1δismus als Quel・
le des japanischen Volkscharakters und Nationalgeistes” betitel
ten Beitrag: 

Hat der Japaner etwas fur die engere Heimat getan, so wird 
er mit Stolz vor den Dorf-Schtモin treten. Zieht der Japaner 
in den Krieg, so wird er leichter auf dem Schlachtfeld sterben, 
wenn er daran denkt, mit wekher Ehrfurcht seine Nachkom・
men den fur Kaiser 山ld Vaterland gefallenen Vorfahren eh
ren werden. Er wird sich leichter opfem, weil er wei.B, daB 

11 Vgl. Ch'un-ch’iu, Tso-chuan, Buch 5, Herzog Hsi (He), 23. Jahr und 27. 
Jahr = James Legge: The Ch’un Tsew with the Tso Chuen, (1be Chinese 
Classics, vol. V.), Shanghai 1935， 陀pr. 19邸： 184 u. 200. 

12 Vgl. u. a. Shimonaka Yasab山色 但g.): Shint＇ふdaijiten, 1るkyo 1937-40, 
Bd. 3: 363. 

13 In Analogie zum Yasukuni州a als nationalem Totengede地schrein
werden in den einzelnen Pr.語fekturモn die Kriegstoten in den soge
nannten Gokoku長hreinen verehrt. Diese Kategorie von Schreinen 
ging a凶 den regionalen Shδkonsha durch Umbenennung im Jahre 
1939 hervor; heute existieren 52 dieser Schreine (Okada Yon回： finja,
(Nihonshi shohyakka), Tokyo 1982: 161): vgl. Lokowandt 1978: 96, 
Anm. 351; Kawada 1982： 槌．
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er im Yasukuni-Schrein in 1るkyo vom ganzen Volk und sogar 
vom Kaiser hochstpersonlich Ehrung genieBen wird. "14 

Der Aspekt der ,,Ehrung” ー Meissners Ausdrucksweise bleibt hier 
bemerkenswert unklar und bew句t sich damit innerhalb des da
maligen ,,areligi出en” Sprachgebrauch回 in Japan - durch den 
Kaiser 民lbst war von hochster Bedeutung. Indem ein j吋er der 
fur den Kaiser Gefallenen, vollkommen unabhangig von seinem 
vorherigen Stand und Lebenswandel, als ,, vergottlicl、te Heiden
鈴ele" Eingang in das Pantheon des Yasukuni-Schreines fand15, 
war fur den jeweiligen Soldaten wie auch die Familien der 凶作
terbliebenen der Umstand, daB der Tennδ selbst einem Mitglied 
der eigenen Farnilie Ve陀hrung zollte, ein Quell tief empfundenen 
Stolzes. Gerade die Aufhebung aller sozialer Schranken und Hier
archien im Reich der ,, vergり凶ichten Heldens目len九 die Tatsache, 
daB alle Gefallenen dort EinlaB 白1den wiirden - als Nachkom・
men gる刷icher Ahnen im Sinne der radikalen Kokugaku-Ideologie, 
derzufolge alle Japaner gottlicher Herkunft sind - wirkte als An
spom auf die Kampfmoral der Truppen; dies kommt in der ste
henden Redewendung der ausziehenden Soldaten Z山n Aus
druck, man trafe sich nach der Schlacht in Kudan - dem Distrikt 
Tるkyos, in welchem der Schrein liegt -wieder. Als wie wesentlich 
dieser ega lit語re Aspekt sogar bei den fanatischsten der k品mpfer 
d白 Pazifischen Krieges ange提hen wurde, zeigt eine Reihe von 

14 Kurt Meissr、er: Der Shintoismus als Que/le des japanischen Volkscharak

ters und Nati，仰algeiste宮， (MOAG, Bd. 28 I I), Tokyo 1939: 5. 
15 D.C. Holtom 仏1odernJapan and Shinto Nationalism, New York 1963: 5) 

diskutiert zur Illus回tiondie沈sSachverhaltes den Fall eines liberalen 
n。fes回路， der, anger句t d山由 eine h語凶liche Diskussion, im Jahre 
1938 offentlich die Frage stellte, ob ein bekanntermaBen schlechter 
Mensch von ublem Charakter ebenfalls Eingang in den Yasukuni
Schrein finden konne. Von offizieller Seite wurde er dafiir angegrif
fen. ,,He was accused of having insulted the national structu陀 and
of having heaped indignity on the saσed spirits of the warrior dead 
and the holy cause in which they had given their lives [ ... ） η1e saαモd
quality of the divine emperor attaches to a Japan俗喧 war. All the wars 
of Japan are holy since they are under the supreme command of an 
emperor who can do nothing wrong. ［…l No ma悦er how much of a 
wrongdoer, no matter how evil, a Japanese subject may have been, 
when once he has taken his stand on the field of battle, all hls past 
sins are entirely atoned for and they become as nothing… 
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,,Yasukuni-Witzen” aus Kreisen der Kamikaze－日ieger, die sich 
an der Vorstellung ergotzten, dafS ihr derzeitiger Commodore, 
aufgrund eines erst spater erlangten Heldentodes, in Yasukuni 
moglicherweise nur als Adjutant oder Diener in Erscheinung tre
ten k加nte.10 In einem von Tsurumi Kazuko zitierten Tagebuch
eintrag wird die kritische Stirnme eines ,,student-soldier” ange
filhrt, die nicht nur Auskunft iiber dessen eigene skeptische Hal
加ng gibt, sondem weit mehr noch iiber die allgemeine Grund
stimmung: 

,,Soldiers believe with extreme naivite that they are heroes 
in the defense of their country. They are proud to be the 
saviors of their fatherland. That is an easy sentimentalism. 
But that is the anchorage of their emotion [. . . }. Moreover, 
should they deny this belief, they would have nothing lef t 
to sustain them in their har‘dships.川

Das Kokutai no 加ngi schlielSlich, die progra古田tatische Schrift der 
Kaiserstaatsideologie, bemerkt unmifSverstandlich zu diesem 
Punkt: 

,,(Der Tenno geruht), diejenigen loyalen Untertanen, welche 
sich seit der Restauration fiir die Angelegenheiten des Rei
ches geopfert haben, unbesehen ihres Standes und Berufes, 
in Wiirdigung ihrer Verdienste, als Go仙eiten im Yasukuni
Schrein anzubeten."18 

Es bedarf keiner sophistischen Spekulationen, um festzustellen, 
dafS mit der Kriegstotenverehrung durch die Person des Kaisers 
auch die Intention einer Starkung des dynastischen Gedankens 
einherging. Die irn Volksglauben begriindete Ansicht, daB ein 
verstorbenes Familienmitglied zum Beschiitzer der Familie wer
den k6nne19, wurde somit in den staatlichen Rahmen iibertragen, 
der Ideologie vom Familienstaat folgend, wonach die Prinzipien 

t6 Vgl. Ivan Morris: The Nobilitiy of Failure - 1子-agicHeroes in the History 
of japan, Harmondsworth 1975 (19加）： 318, 454. 

17 K. Tsurumi: Social Change and the Individual-japan before and after defeat 
in world war 11, Princeton 1970: 125. 

is Mombusho (Hg.): Ko如tai no hongi, 1937: 31; vgl. J.O. Gauntlett und 
R.K. Hall: Kokutai no Hongi - cardinal Principles of the National Entity 
of japan, Cambr. Mass. 1949: 77. 

19 Vgl. Yanagita Kunio: Tamashii no yukue, (Yanagita・Kunio・zenshil, Bd. 
15), Tokyo 1963: 561; Tsurumi 1970: 125. 
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von Loyalitat (cha) und kindlicher Pietat (ko) die Grundlagen so・
wohl der Familie als auch d田 Staates darstellten.20 So wie der 
einzelne Verstorbene die Familie beschiitzen kann, so sollte es die 
Gesamtheit der fiir den Staat GefaJlenen auch fiir diesen konnen. 
Es ist offensichtlich, dafS hier religiose, dem Volksglauben ent
springende Gefiihle in den Dienst des Staates gestellt wurden. 
Mit dem Verzicht des Tennδ auf den Status eigener Gりttlichkeit,
er k l品rt in der beriihmten Neujahrsansprache vom 1 .  Januar 1946, 
und der sogenannten Shintδ－Direktive der amerikanischen Be
satzungsadministration war die Abscha任ung des Staats-Shinめ
besiegelt Artikel 20 der Nachkriegsverfassung vom 9. November 
1946 bestimmt eine strikte Trennung von Religion und Staat21 , 
der auch der Yasukuni-Schrein, nunmehr zu einer ,,Religionsge
sellschaft” （shakyふhδifin) geworden, unterworfen ist. Eine neuer
liche Verstaatlichung des Schrein白 l児島 sich somit n町 iiber den 
Umweg einer Negierung seiner religi白en Naれir erreichen. In ei
ner von Lokowandt zitierten Streitschrift des Ji吋a-honchO, ver
offentlicht unter der Oberschrift λJbernehmt den Yasuk山u-ji吋a
in staatliche Tr匂erschaft！”， wird zur Untermauerung der Argu・
mentation auf die Verhaltnisse in anderen Landem verwiesen: 

,,Auf der ganzen Welt, wo auch immer, gibt es kein Land, 
das den Kriegsgefallenen nicht Ehrfurcht ausdriickte. Wohin 
man auch geht, wird das Grab des Unbekannten Soldaten in 
staatlicher Verantwortung gewissenhaft gepflegt und wer
den (in staatlicher Verantwortung) ehrerbietige Zeremonien 
durchgefiihrt. Nach der Logik dieser Gegenmeinung mii15ten 

20 Die Vermischung der urspriinglich konfuzianischen Tugenden cha 
und kO mit der G凸tterland-Konzeption der shintδistischen National
philologie findet ihren ersten pragnanten Ausdruck im System der 
Mito・Schule (vgl. den Beitrag ,,Kokutai - Das ,Nationalwesen’ als ja
panische Utopie” in diesem Band). 

21 Artikel 20: ,,Jedermann ist die F陀iheit des 陀ligi出en Bekenntnisses 
gew品hrleistet. Keine religiりse Gemeinschaft darf vom Staat mit Son
derr可�chten ausgesta伐et werden oder politische Macht ausiiben. Nie
mand darf gezwungen werden, an relig泌総n Handlungen, Festen, 
Feiem oder Veranstaltungen teilzunehmen. Der Staat und seine Or
gane haben sich der 陀li�尚sen Erziehung und jeder anderen A此 re
ligi出er Betatigung zu enthalten." (Zit. Wilhelm 財hi: Die japanische 
Verfassung, [Die Staatsverfassungen der Welt, Bd. 4], Frankfurt, Berlin 
1963: 91). 
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doch wohl alle Lander auf der ganzen Welt, allesamt und 
ohne Ausnahme, militaristisch sein. Ein dummes Argument 
von seltener Unlogik.必2

Diese Argumen匂tion steht in direkter Nachfolge des Denkens 
der Vorkriegszeit. Im Jahre 1938 verwies etwa Anesaki Masaharu 
im Zusammenhang mit dem Yasukuni-Schrein und dem Meiji
jingu auf das Grab des Unbekannten Soldaten in Paris und das 
Lincoln Memorial in Washington23. Doch verwischen diese 
zweckgerichteten, rein politisch motivierten Behauptungen den 
grundlegenden Unterschied zwischen einer reinen Totengedenk
st員tte einerseits und einem religi仇en Ort der vergottlichten Ge
fallenen, dessen Existenz den ,,Frieden＇’ und die ,,Ruhe” des Lan
d田 sichern 田11.

2.2. Historische Para/lelen 

Der Yasukuni-Schrein ist, als meりizeitliche Griindung, zunachst 
aus der Weltanschauung jener Epoche heraus zu verstehen. Ein 
Merkmal der geistigen Grundhaltung dieser Zeit stellte die kon
sequente Ablehnung alles Buddhis tischen dar. Somit vermag es 
nicht zu verwundem, daB im Zusammenhang mit dem Yasukuni
Schrein ein Aspekt kaum Beachtung finde仁 der gleichwohl, im 
Sinne einer historisch-vergleichenden Be廿achtung, tieferen Auf
schluB iiber die geistigen Grundlagen d田 Schreines zu liefern 
vermag. 

Im zitierten ErlaB Meiji-Tennos zur Namengebung heilSt es 
u. a., der Schrein sei gegriindet worden, damit das Reich ein 
,,friedlich白 Land" werde. In diesem Kompositum findet nicht 
das Zeichen 靖， sondern das Zeichen 安 Verwendung.

22 Der hier im Auszug wiedergegebene ,,Aufruf des Jinja-honchδ zur 
Verstaatlichung des Yasukuni-jinja” （zit. Lokowandt 1981: 1幻ー197)
beginnt mit der programmatischen Feststellung: ,,Der Yasukuni-jinja 
in Tokyo Kudan, in dem mehr als 2.400.αm Seelen derer ver油rt wer
den, die ihr Leben fiir ihr Vaterland geopfert haben, ist das wichtigste 
Heiligtum des japanischen Volkes” （ebd., S. 193). Dies zeigt den au
Bero吋entlich hohen Stellenwert, der dem Yasukuni-Schrein in der 
gesamten Shi.nto-Debatte zukomrnt. 

23 Vgl. Holtom 1963: 48. 

1“ 

Murakami (1974: 110) widmet sich kurz diesem Problem und 
bemerkt, die Wahl d回 Zeichenkomposit山m 精 嗣 verweise
wohl auf den konfuzianischen Aspekt der ShintcトSchule - auf
grund der Parallelen im Ch’un-ch’iu (s.o.） 一 ， andererseits weise 
das Kompositum 安閣 jap. yasukuni, sinojap. ankoku zu lesen, 
eine buddhistische 日rbung auf, da diese Zeichen in Tempelna
men des Mittelalters erscheinen. Aus diesem Grunde h品tte sich 
die Wahl der Zeichen 品r den Yasukun 
verboten. 

Doch bietet dem unvoreingenommenen historischen Beobach
ter gerade der hier angesprochene Bereich eine historische Par
allele, die, obgleich nicht im geistigen Kontext des Shintδ， son
dern d田 Zen-Buddhismus ang白iedelに einen wertvollen Beitrag 
zum Verst語ndnis des neuzeitlichen Yasukuni-Problemes leisten 
kann. 

Es handelt sich um die sogenannten ,, Tempel fi.ir ein 仕iedliches
Landぺ Ankokuji, die im friihen 14. Jahrhundert vom ersten Ashi
kaga-Shogun Taka吋i und seinem Bruder Tadayoshi auf Anraten 
d田 Rinzai・Zen-Meisters Muso (Soseki) Kokushi in den ,,66 Pro
vinzen und 2 Inseln des Reiches” gegriindet wurden. Dabei han
delte es sich jedoch nicht in jedem Falle um eine echte Neugriin
dung, vielmehr wurden bestehende Tempel umbenannt und in 
das System einbezogen. Es heiBt, der k山neta-Tempel von Izumi 
sei im Jahre 1338 zum ersten Ankokuji des Landes erkl語rt wor
den24, seit 1345 folgten daraufhin entsprechende Einrichtungen 
im ganzen Land. 

Mit der Griindung der Ankokuji, bzw. Umbenennung beste
hender machtiger Zen-Tempel in den Provinzen, ging die Er
richtung von sogenannten Rishδtδ－Stupas einher, die vomehm
lich im Bereich bereits bestehender Tendai-, Shingon- und Ri
tsu-Tempel eingerichtet wurden. Die Motive 胎r dieses Verfah
ren liegen auf der Hand: Es sollte die Vormacht des Rinzai-Zen 
gegeniiber den anderen buddhis tischen Schulen des Landes 
hergestellt und gesichert werden; dariiberhinaus gaben die von 
den regionalen Aufsichtsbeamten (shugo) des Ashikaga-bakufu 
verwalteten Ankokuji die Moglichkeit einer Etablierung der 

24 Andererseits soU der erste dieser Tempel in der Provinz Omi gegriin
det worden sein; vgl. Dai-Nihon-hyakka-jiten, 1るkyδ 1967-71, Bd. 1:  
,,Ankokuji". 
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Ashikaga-Hegemonie ilber das ganze Reich. Doch erwi回 sich
das System auf Dauer als nicht tragf制8・ Mit dem Tode Ashi
kaga Takaujis fiel auch das System der Ankokuji der Aufl出ung
anheim und wurde endgilltig durch das sogenannte Gozan-Sy
stem der Tempelorganisation ersetzt.25 Heute sind die genaue 
Anzahl und Identit語t der ehemaligen Ankoku-Tempel nicht 
mehr in jedem Falle zu kl孟陀n.'"'

Der politische Aspekt der Tempelgrilndungen scheint ganzlich 
dominierend. Eine neue Macht sucht ihre Hegemonie ilber das 
Land zu errichten und bedient sich dabei eines genehmen geisti・
8凹 Syst四ls.27 Von besonderem Interesse im Z凶ammenhang mit 
der Yasukuni-Debatte wird der Bereich der Ankokuji jedoch, ab
g回ehen von e.iner gewissen Parallele 回、 Be陀ich der g白childer
ten Heπ父haftsstabilisierung, aufgrund der geおtigen Intentio凶
nen, die zu ihrer G拍ndung ぬhrten.

Hier 田igt sich eine direkte, ilber die reine Namensverwandt
schaft hinausgehende Parallele zum System von Yasukuni- und 
Gokoku-Schrモinen der Neuzeit, wurden doch auch die Ankokuji 
fi.ir das Seelenheil von Geistem der in kriegerischen Auseinan
dersetzungen Gefallenen gegrilndet, konkret 品r die 鈍it der Ara 
Genkδ (1331-1333) im Verlauf der Vemichtung d白 釘sten bakufu 
und der,, Verschworung” d田 G。Daigo品nno gegen das Regime 
der HδjoGet凸teten勾Sansom bemerkt zu den Motiven Ashikaga 
Takaujis: 

,,He wanted to have in every pro凶nぽ an emblem of the 
spread of his influence over all Japan. But also he hoped to 
αeate good f四lingby his pious enterprise, which was m伺nt

2s Eine umfassende 臥nfiihrung in die Problematik liefert lmaeda Ai
shin: Zen-shu no rekishi，τるkyo 1962: 72-79; vgl. auch A. und 0. Matsu
naga: Foundation of Japanese Buddhism, 2 Bde., L.A.， 百kyo 1974ー76,
制. ll: 223-227; vgl. T. Akamatsu und P. Yampolsky: ,.Muromachi Zen 
and the Gozan System九 in: l.W. Hall, T. Toyoda: Japan in the Muro
削chi Age. Berkeley 1勿7: 31み『329.

26 Eine Liste aller Ankokuji, soweit heute nぽh rekons位uierbar, findet 
sich in Imaeda 1962: 76ー78.

27 Vgl. Akamatsu I Yampolsky 1977: 314. 
28 Vgl. lmaeda 1962: 74; Akamatsu I Yampolsky 1977: 314; Matsunaga 

1974-76, II: 226; Oscar Benl: ,.Muso Kokushi (1275-1351), ein japani
scher Zen-Meisterぺ in: Oriens Extremus, 2. Jg. , 1955： 踊ー108, hier S. 
拘．
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to comfort the sp凶ts of those who had perished in his cam
paigns, both 剖ends and foes.’m 

Es lassen sich vom Standpunkt des historischen Vergleiches kaum 
gめBe陀 Geg四Sぬe denken als die zwischen den genannten bei
den Bereichen. Ashikaga T誌a吋i und der von ihm eing田etzte
Nordhof der Nanboku-Ara gelten der tennoistischen Geschichts
schreibung bereits 鈍it dem finn6sh6toki des Kitabatake Chikafusa 
(1293-1354) und endgi刷g seit dem Dainihonshi der Mito・Schule,
auf deren historischer Sicht die Meiji-Restauration g凶ndete, als 
negative Gr柑en d釘 japanischen Geschichte. Darilberhinaus war 
Takauji ein Forderer des Buddhismus; Benl bemerkt in seiner Ar
beit ilber den Zen-Pa出archen Muso (Soseki) Kokushi: 

,,Taka吋i fuhlte sich ganz als Schiller d回 groBen Meisters. 
Auf sein Zureden 恥schloB er 1338, in alien Provinzen des 
Landes nach dem Vorbild der Kokubunji je einen Zen-Tern
戸I Ankokuji und eine Pagode Rishδtδ zu errichten.品

Trotz dieser in alien wesentlichen Punkten kontr品ren geistigen 
Grundhaltung kommt 田 sowohl im fr仙en Mittelalter als auch 
in der Moderne zur Grilndung von religiosen Orten - zum einen 
Tempel, z山n anderen Schreine -, die jeweils dem Lande Frieden 
geben sollen, indem die Gefallenen vergangener Kriege hier re
ligi悦 Erhohung erfahren. 

Es scheint mir vor dem Hintergrund d回 G伺agten unumg加g
lich, daraus auf eine a回r宮eordnete religi悦 Idee zu schlieBen, 
die, unabhangig von Zen oder modernem Shinto der Neuzeit, 
lediglich Eingang in diese unterschiedlichen religi6sen Lehrge
baude gefunden hat. Dieser Ansatz findet weit陀ichende Unter
s凶tzung au ch in den Ergebnissen einer jilngst von Dietrich Seckel 
vorgelegten Untersuchung zu den buddhistおchen Tempelnamen 
in Japan (1985). 

Seckel ぽstellt eine typologische Ordnung der Tempelnamen 
in insgesamt 14 Kategorien. Die zehnte Kategorie- ,,Politik (Staat 
und Herrscher）＇’ ー ist in diesem Zu鈍mme巾ang von besonderer 
Bedeutung. Seckel unterscheidet darin d児i Unterkategorien: 

29 G. B. Sansom: Japan - A Short Cultural History, 1るkyo 1981: 372. 
30 Benl 1955： 伺．
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1. Friede des Landes, 2. Schutz d田 Landes und des Kaisers, 
3. Sonderfalle.31 Der Autor bemerkt einleitend: 

λJnter ,politischen' Tern戸lnamen werden solche verstan
den, in denen die Funktion von ,Tempeln zum Schutz des 
Kaiserhauses’， des Staates und des Volkes zum Ausdruck 
kommt oder sonst ein politischer Kontext besteht. Es sind 
hauptsiichlich zwei Ideen, die hier im Vordergrund stehen 
und nach denen diese TN・（d. i. Tempelnamen, d. Verf.) Grup
pe sich gJiedem l品Bt: der Friede und der Schutz - im Grunde 
n町 zwei Aspekte derselben Sache -, und entspr，虻hend kon
zentrieren sich diese TN in zwei Begriffsfeldem, in deren 
Zentren die Wりrter hei 平 und m 安 sowie go 護 stehen,
山n welche sich verwandte Termini gruppieren. "32 

Traditionell wird die Griindung der Ankokuji durch Ashikaga 
Takauji als Wiederbelebung d白 Kokubunji-Systemes der Nara
Zeit verstanden.33 lmJahre 741 hatte Shomu-Tenno, chinesischem 
Vorbild folgend, die Errichtung von Mぬchs・ und Nonnenklふ
stem in jeder der Provinzen angeordnet. Diese Tempel er他llten
die staatspolitische Aufgabe, die Zentralmacht in allen Provinzen 
zu etablieren. 

Laut Imaeda Aishin jedoch lieferten nicht die Kokubunji des 
japani帥en Altertums die di蝕ten Vorbilder der Ankok吋i， 鉛n
dern vielmehr zeitgenossische, Sung-chinesische Tempelg凶n
dungen戸 Ohne hier ein endgi.iltiges Urteil fallen zu wollen, sei 
dennoch auf Seckel verwiesen, der die funktionale Obereinstim
mung der beiden Typen hervorhebt: 

31 Dietrich Secke/: Buddhistische Tempelnamen in Japan, (Miinchener Ost
asiatische Studien, Bd. 37), Stuttgart 19邸・ 204-209.

32 Seckel 1985: 204. 
33 V gl. Mochizuki Shinko: Bu紋yo daijiten, 8 Bde., Tokyo 1954-58, Bd. 1:  

81. 
34 Vgl. Imaeda 1962: 74f. Der Autor verweist in diesem Zusammenhang 

auf die Tempel T’ien-ning ch'an-ssu (ausgehende (nordl.) Sung) und 
Pao-en Kuang-hsiao ch’仰づsu, ilber den I. Miura und R.F. Sasaki (Zen 
Dust - the his初旬 。ifthe koan and koan study in rin1Ai (/in-chi) zen, New 
York 1966: 403) berichten: ,,The Pao-an Kuang-hsiao ch’an-ssu (Hoon 
kδkδ zen-ji) was probably a late name for the Fa-hsing-ssu 例δsho-ji)
in Nan・hai (Nankai), the present city of Canton, where Hui-neng first 
appeared after his years of hiding in the mountains.” 
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,,Eine iihnliche Funktion wie die ko初bunji, l凶ten seit dem 
14. Jh. die auf Veranlassung des Ashikaga-Shogunats in alien 
Provinzen eηichteten Ankok吋i 安園寺 ： ，Tempel zur Befrie
dung des Reiches’.＂·〓

Seckel fuhrt in seiner ersten Unterkategorie neun verschiedene 
Tempelnamen mit Bezug zur thematischen Ei叶＼eit ,,Friede des 
Landes” auf: 

1. Daianji, 2. Chinkokuji, 3. Ankokuji, 4. Taiheiji, 5. Eiheiji, 6. 
Fusaiji, 7. Kokutaiji, 8. Daineiji, 9. Seikanji. 

Die zweite Unterkategorie (,,Schutz des Landes und des Kai
sersつ enthalt weitere sechs Tempelnamen: 

10. Gokokuji, 11. Kyoogokukuji, 12. Ho(Hδ）kok叫i, 13. Jingoji, 
14. Chogosonshiji, 15. Shogoin. 

Unter dem Gesichtspunkt, dag Friede und Schutz des Reiches 
,,nur zwei Aspekte derselben Sache” darstellen36, erweist sich der 
zweite der vom Autor behandelten Tempelnamen als besonders 
aufschhillreich ぬr das vorliegende Problem: Chinkokuji， 鎮閣寺
,,Tempel zur Befriedung des Landes oder Reich田” （Seckel 1985: 
204), korrekter ,, Tempel zur Beruhigung des Landes oder Rei
ches". In derartigen Tempeln wurden in der Nara- und Heian
Zeit Sutras zum Schutz des Landes verlesen. Wie Seckel explizit 
aus仙hrt, mischen sich in diesen Schutz- und Beruhigungstem
peln buddhistische Elemente mit solchen d白 Shint，δ. Der Autor 
schreibt dazu: 

,,Die ,Beruhigung’ und die ,Befriedung’ sind gekoppelt in 
dem Begriff chin-an 鎮安， der sich in den beiden Tempelna・
men Chinkokuji und Ankokuji (P 3) gleichsam auseinander
faltet. ー Der Begriff chin = shizumeru (,,beruhigen", ,,befrie
den") und mamoru 守 （，，beschutzen＇’） spielt auch im Shintδ 
eine Rolle: Der k叫t der Gotter (kami) wird gutenteils als ,Be・
台iedung’ boser oder gefahrlicher Machte und Abwendung 
ungiinstiger Ei凶出se aufgefaBt, chinkonsai 鎮魂祭 ist das 
Fest der ,,Beruhigung” der zu kami gewordenen Totenseelen 
[ . . .  ) Wir haben diese Kultsphare etwas ausfuhrlich geschil・

35 Seckel 1985: 205. 
36 Auch hier ist auf die Kriegstotenschre凶e der Gegenwart zu verwei

sen, tragt der nationale Schrein doch den Namen Yasukuni, Schrein 
des .,friedlichen Landes九 die pr語fekturalen Schreine dagegen die Be
zeichnung Gokokuヅinja, ,,das Land schiltzende Scluモine”．
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der丸 山n zu zeigen, in wekhem Begriffsfeld und Funktions
zusammenhang ein solcher Tempelname steht; in Japan 
spielt dabei neben und mit dem buddhistischen das Shinto・
Element eine bedeutende Rolle."37 

Es zeigt sich, daB die anf，品nglich 陀in emblematische Obereinstim・
mung zwischen historischen Ankoku-Tempeln und dem moder
nen Yasukuni-Schrein (inklusive des Systems der Gokoku-Schrei
ne) im Verlauf der Untersuchung eine Erweiterung in den kon
zeptionell-ideellen Bereich hinein erfah陀n hat. Zu mannigfaltig 
sind die Beriihrungspunkte, als daB eine geistige Verbindung 
ausg回chlos日n werden diirfte. Beide Typen sind denjenigen To・
ten gewe出七 die im Verlaufe von Kriegen Z町 Errichtung der je
weiligen Heπschaft ihr Leben lieBen. Beide Typen sollen dem 
Land Frieden geben, es be制eden- bezeichnenderweise, nachdem 
die eigentlichen Kamp血andlungen zur Konsolidierung der 
Herrschaft abgeschlos舘n sind. Die modeme Interpretation des 
Dankes an die Toten - im Falle des Yasukuni-Sch陀in回 一 vermag
die eigentliche geistige Tiefe dabei ebensowenig auszuloten wie 
die des Bittens um das Seelenheil der Toten. Vielmehr fiihren uns 
缶ckels aufschluBreiche Bemerkungen an den Verbindungs
punkt, in welchem sich der religi白e Kem des Kriegstotenkultes 
manifestiert: die Angst der Lebenden vor oosen Einfliissen und 
der Macht der Toten. 

3. GoryふGI，削除 und das Konz伊t des ,,Schlimmen Tades” 

3.1. Die hiiretische Interpretation der Yasukuni-Gb・tter

Kehren wir, vor einer weiteren Vertiefung der Analyse, noch ein
mal zu der eingangs skizzierten aktuellen Yasukuni-Debatte zu
ri.ick. Den Kempunkt der g田childerten Wissenschaftsaffare bil
det der Umstand einer religi白enDefinition der Yasukuni心批ter
an sich; dies stellt die im wesentlichen politische Ebene der Aus
einandersetzung dar. Der religionswissenschaftlich 児levante
Aspekt dagegen ist in der Definition der Yasukuni-G倣ter gege
ben. Diese Ausfi.ihrungen di.irfen mit Recht als haretisch bezeich
net werden. Der Au tor versetzt sich in die Lage der in den Kamp-

37 Seckel 1985: 205. 
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fen, insbesondere im Zweiten Weltkrieg, gefallenen Soldaten; sie 
seien, aufgrund einer ,, verfehlten Politik九 unterfalschen Voraus
setzungen ein部 sinnlosen Tades gestorben. ,,Aus diesem Grunde 
sind die Gottheiten di:_� Yasuk山岳Schreines ,Gるtter, die den Krieg 
abgrundtief hassen'.""0 Ihr Wille zu leben, sei mit Fi.iBen ge廿eten
warden, sie selbst voller HaB. 

Aufgrund dieser Uberlegungen gelangt der Autor zu der reli
gionswis回nschaftlich hochinteressanten Definition der Yasuku
ni心otter als onryδ1gami, ,,rachende Totenseelen-Gottheiten". Eine 
Definition der Yas�uni-Gottheiten im Sinne von onryo・ bzw. go
ryδ lieferte bereits Oe Shinobu in seiner Arbeit rum Yasukuni
Schrein (1984: 107ffふ Es ist somit angeraten, diesem Aspekt un
sere Aufmerksamkeit zu schenken. 

3.2. Der Kutt der ,,riichenden Totenseelen" 

Wahrend der Begriff goryo lediglich ,,erlauchter Totengeist1' be
deutet ��d die sinojapanische Lesung d回 japanischen mitama 
darstellt'"', vermittelt der alternativ verwendete Terminus onryふ
,,bi伐erhassender Totengeist", eine bildliche Vorstellung vom Ge
halt des 田 Benannten.

Hermann Bohner bemerkt zum Motiv d回 Hasses: 

，， 怨 urami, Groll, aus Groll entstehender HaB, Feindschaf仁
eines der wesentlichsten Wるrter der al可apanischen Mentali
tat. Der urami Habende fiihlt sich in seinem Wesen tief, wenn 
nicht todlich verletzt; das Wesen ist gestOrt und bleibt es 油er
den Tod hinaus, daher uramis halber die irrewandelnden 
nach dem Tode keine Ruhe findenden Gespenster心eister;
nati.irlich steht urami in engster Beziehung zur Blutrache."40 

38 Shimagawa 1985: 19. 
39 Zur Meh吋eutigkeit dieses Begriffes vgl. Nelly Naumann: Das Um

wandeln des Himmelspfeilers - ein japanischer Mytho宮 und seine kulturhi
storische Einordnung, (A路ーMonograph, No. 5), 11δkyo 1971: 170 <= 
Naumann 1971a). In der filtesten schriftlichen Uberlieferung mitama 
,,Seele einer Go悦heit＇’ gelesen, wird das Kompositum seit dem 9. Jh. 
mit der Lesung goryδ， zur Kennzeichnung ,,rachedurstige(r) Geister 
ehemals hochgestellter Personen, die eines unnatiirlichen Todes ge
storben waren＇’ （a.a.0.), verwendet. 

40 Hermann Bohner: Legenden aus der Fn'ihzeit des japanischen Buddhis・
mus, 2 Bde., Leipzig 193←35, II: 58. 

173 



Das private Geschichtswerk Gukanshδ des Mりnches Jien (1155-
1225) aus dem Jahre 1219 beschreibt die 尚chenden Totenseelen 
folgendermaBen: 

,,Seit alters her existiert das eine Prinzip, dai3 dieje凶gen, wel
che die rachenden Totenseelen (onryδ） genannt werden, die 
Welt zerstりren und die Menschen zugrunde richten.洲

Nach der Schilderung einiger beruhmter historischer Falle, die 
d酪 verh孟n�nisvolle Wirken der onryδ dokumentieren, stellt Jien 
allgemeine Oberlegungen zum Wesen der J詰chenden Totensee
len” an: 

,,Spricht man von rachedurstigen Totenseelen, so meint das 
solche, die noch zu Lebzeiten einen tiefen HaB angesammelt 
haben, der auf den Feind gerichtet ist. Oberall, vom kleinsten 
Haus bis hin zum ganzen Reich, ist (der Geist) bes回bt, den 
Feind in eine Fallgrube zu locken und zu t如schen, indem 
er falsche Anschuldigungen und Verleumdungen fabriziert. 
Auf diese Weise stiirzt die Welt in Verwirrung, und es wer
den die Menschen vemichtet. Kann die Heimsuchung in der 
sichtbaren Welt nicht vollendet werden, so wird es im Reich 
der Finstemis geschehen."42 

Ber世＼mtester der ,,r詰chenden Totengeister” der Geschichte ist der 
Geist d白 heianzeitlichen Staatsmannes Sugawara Michizane 
(845-903), welcher, aufgrund von In甘igen von seiten der F吋iwa
ra-Familie, irn Jahre 901 nach Kyiishu verbannt wurde und dort 
in Bitterkeit verstarb. Das Wirken seines onryδ richtete sich gegen 
die ehemaligen Feinde am Kaiserhof und deren Nachkommen 
bis in die fiinfte Generation, insbesondere gegen Fujiwara Toki
hira (871-909). Die Heimsuchung durch den Geist des Michizane 
fand erst ein Ende, als man den rachedurstigen Totengeist zu be
sanftigen suchte 山＼d ihm schlieBlich, nun als Gottheit Temman-

41 Gukansh6, fasz. 7 = N.KBT 86: 337; Kokushi-taikei [KT] 19: 219: vgl. 
Delmer Brown und I. Ishida: The Future and the Past - a translation and 
study of the Gulamshδ， an interpretative history of Japan wrin開 in 1219, 
Berkeley 1979: 218. 

42 Gukanshδ，fasz. 7 = NKBT 86: 339, KT 19: 220 f.; vgl. Brown I Ishida 
1979- 220£. 
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tenjin deifiziert, einen eigenen Schrein, den Kitano・Schrein zu 
Kyδto, als Wohnort zuwies.43 

Dieser Fall zeigt beispielhaft die wesentlichen Elemente des in 
der Heian-Zeit aufkommenden goryo・Glaubens. Ein Mann von 
hohem Stand stirbt eines verfriihten und I oder gewalt伺men To・
d白， der ihn um die Erfullung politischer und anderer persぬIi
cher Ambitionen bringt. Noch sein Totengeist verspiirt die Bit
terkeit des sich betrogen Fiihlenden und untemimmt Rachean
gri倫 aぱ die noch lebenden ehemaligen Feinde. Diese setzen sich 
mit bestimmten Feiem, den sogenannten goryδ－e, zur Wehr, mit
tels derer sie den Geist des Toten zu bes詰nftigen suchen. Erst die 
Erhebung zum kami und die Stiftung eines Schreines veロnag die 
rachende Totenseele endgiiltig zu beruhigen. 

Waren in der hofischen Heian・Zeit nur hochgestellte, adlige 
Personlichkeiten potentielle onryo, so weitete sich der Glaube im 
Verlauf des Mittelalters immer weiter aus, so daB schlieBlich auch 
Gemeine zu ,,rachenden Totengeistern” werden konnten.拍 Un
zahlig sind die Sagen und Legenden iiber rachedurstige Manner 
und Frauen, die ihren Verderbern irn diesseitigen Leben Unheil 
aus ihrer jenseitigen Existenz bringen. 

Zur Abwehr dieser ,,Zorngeisterぺ wie Rotermund den Begriff 
anschaulich iibersetzt, die, abgesehen von individueller Rache, 
Krankheiten, Seuchen und andere Plagen iiber eine menschliche 
Gemeinschaft bringen konnten, wurden Yin-Yang-Meister und 
Yamabushi herangezogen, ,,die Kraft ihrer esoterischen Riten Da
monen und Geister unterwarfen; auf der anderen Seite bemiihten 
sich nembutsu-Asketen zu bes如何gen und ihnen eine Hiniiber
geburt ins Paradies zu ermoglichen".45 

43 Zurn historischen gorycトKomplex sind in jilngerer Zeit zwei deskrip
tiv orientierte Arbeiten erschienen -Jolanta Tubielewicz: Superstitions, 
胸gicand Man tic Practices in the Heian Period, Warschau 19剖 und Her
bert Plutschow: ,,The Fear Of Evil Spirits in Japanese Cultureぺ in:
Transactions of the Asiatic Society of japan (TA勾）， 3吋 ser., vol. 18, 1983: 
133-151 -, die das Schicksal des Sugawara Michizane und weite陀
beriihmte Falle (z. B. den des Prinzen Sawara-taishi) ausfiihrlich dar
stellen. 

44 Vgl. Hori khir6: Wagakuni minkan-shinkO-shi no kenkyu, 2 Bde., 'IOkyo 
1953-55, II: 457-70; und ders.: Folk Rel怒ion in japan - continuity and 
change, Chicago, London 1968: 117. 

45 Hartmut 0. Rotermund: Die Yamabushi - Aspekte ihres Glaubens, Lebens 
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Insbesondere der nembutsu-Aspekt des Be品nftigens verdient 
unsere Aufmerksamkeit. Die zugrundeliegende Id田gehtvon d釘
Dberzeugung aus, daB das zuktinftige Schicksal der Seele nach 
dem Tode vom Gemtitszustand des Verstorbenen im Moment sei
nes Tod白 abh加gig ist, eine ex悦m individ凶listische B部凶n
mung d回 eigenen Schicksales also.崎

Aus di回em Grunde gingen nem伽tsu-Prediger im Mittelalter 
auf die Schlachtfelder, um den St位以�den eine gltickliche Hin
ti be喝似国 zu ermoglichen und sie - und damit auch die Ge
meinschaft der I油enden - vor dem Schicksal von ,,Zorngei
stem" zu bewahren:' 

Rekapitulie陀n wir die - hier in aller Ktirze dargestellte - Es
日nz d目 。”が心laubens, so zeigt sich in der Tat ein aufschluB
Teicher Bezug Z山n Komp lex d回 Kriegstotenkult回： Im Zustand 
tiefen Grolls tiber den eigenen gewaltsamen, oft gra凶am四 Tod
konnten dem seit alters her tiberlieferten onryふGlauben zufolge 
Gefallene tats品chlich zu ,,r語chendenTotengeistem" werden, wel・
che fur die Gemeinschaft der Lebenden eine 配hte Gefahr bedeu
teten. Sie zu 恥ruhigen und zu b倍加的gen stiftet man jene hei
ligen Orte, an denen sie, als kami religios erhoht, Verehrung emp
fangen. Nur auf diese Weise 1泌t sich innerhalb dieser religiosen 
Konzeption die von den Totengeistem ausgehende Gefahr ab
W四den.

Di悦 SchluBfolgerung erscheint zunachst als plausi凶， doch
ergibt sich ein en恰cheidend白 definitorisches Problem: Der ge・
日mte onryふGlaube in der g回childerten, historisch dokumentier
ten Form basiert auf der Pr語misse individuell erlittenen bzw. emp
fundenen Unr町ht田. Bei den im vorliegenden Kontext behandel・
ten Fallen der Yasukuni－ 山1d Gokuku-Schreine, der Ankoku
Tern凶 usw. handelt es sich jed促h um Orte, die generell alien 
Gゆllenen geweiht sind, unabhan郎 von deren 戸rぬ叫ichem
Schicksal. Wir erinnem uns, daB Yasukuni jedem japanischen 
Kriegstoten offensteht, ungeachtet seines Ranges, Lebenswandels 
吋er anderer Kriterien. In Analogie dazu fanden auch in den 

und ihrer sozialen Funktion im japani帥en Mittelalter, Hamburg 19倒：
121, Arun. 251. 

46 Vgl. Hori 1968: 121. 
47 Hori 1968: 123, Arun. 64. 
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buddhisti叫en Ankokuji des Mittelalters generell alle Toten der 
Kriege jener Zeit Verehrung. 

Wenn wir Z山n ei nen den onryふAspekt zum Verstandnis des 
Problems nicht zurtickweisen konnen - di回 verbietet sich bereits 
ang白ichts der tiefen Verankerung die舘r Totensicht in der japa
nischen Religiositat -, andererseits aber das individuelle Moment 
d田onry，ふGlaubens 凶＇ engeren Sinne hier offensichtlich nicht re
levant ist, so e場bt dieser Umstand dennoch keinen 山由sbaren
Widerspruch, sondern liefert vielmehr den Ausgangsp山lkt 他r
eine weitere Vertiefung der Analyse. 

3.3. Totenfurcht und ,,Sci尚

,,Nie】1t iiberall l正ennen wir die Fw守·cht vor dem Tode' bemerk t 
der Ethnologe Bodo Spranz48, ,,fast tiberall aber die Furcht vor 
dem Toten. [ . . . ] Sehr viel hiiufiger als der gute Tote ist der bose 
Tote, und die Furcht vor ihm gipfelt in dem Glauben, daB er die 
Lebenden nach sich zieht. Am 詰rgsten bedroht sind seine nach
sten Verwandten." 

Diese allgemeine F目的tellung trifft insbesondere auch auf die 
traditionelle japanische Einstellung dem Tode gegen凸ber zu. Der 
Tod, alles Tote, gelten ihr als Ob炉kte tiefsten Abscheus. Man 
fiirchtete die ,,Anst虻kung” durch den Tod, gait das Tote d民h
als in h&hstem MaBe山rrein. Di回目 archaische Muster ist bereits 
in der japanぽhen Mythol�e angelegt. Nelly Naumann 位hrt
zu Izanami, der ,,GroBen Go伏in der Totenwelt” aus: 

,,Die erste Tote wird zur Beherrscherin der Totenwelt, und 
出r gar沼田 Sinnen und Trachten geht dahin, die Menschen 
in ihre Welt hineinzuziehen, sie zu Tode zu wtirgen. Sie voll
bringt im GroBen, was der einzelne Tote im Kleinen 却 れm
bestrebt ist: andere nachzuziehen in 民in diisteres Los. Am 
deutlichsten zeigt sich di田e Tendenz bei jenen ungliickli
chen Toten, die ihr Schicksal allzu frtih und auf gewaltsarne 
Weise ereilt haι bei den Wiedergan

.
gern, die zurnindest in 

Ostasien als rechte Menschenfresser in Gestalt des Lebenden 
Leichnams auftreten. Die Identitat sokher Toter rnit dem oni, 

48 Bodo Spranz: ,,Brauchtum und Sitte", in: Der Weゆ Turm, Zeitschrift 
der Dr. Karl Thomae GmbH, Biberach an der RiB, 9, 1966: 2. 
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der 町spriinglich ein massiv 同rperlicher Totengeist und zu� 
gleich ein Menschenfo回serist, ergibt sich damit zwanglos.川

Oni als Totengeister ,,sind mit ausgesprochen f也、dseligen und 
凶swilligen Gefiihlen den Lebenden gegeniiber" ausgestattet; 
das Wort selbst ist vermutlich ,,sprachlich nahe verwandt mit den 
verschiedenen Bezeichnungen des Totengeistes im indonesischen 
Sprachraum, wie z. B. ani, anitu, quanitu usw." 

臥白er etymologische Ansatz fi吋et auch in der Untersuchung 
Matsuoka Shizuos Unters凶tzung.�1 Da aber eine blol5 sprachliche 
Verbindung ohne ideelle Kongruenz nicht denkbar ist, ist es da
mit geraten, auch dem indonesisch-ozeanischen Raum nahere 
Aufmerksamkeit zu widmen. 

Hans Fischer befa!St sich in seinen ,,Studien iiber Seelenvor
stellungen in Ozeanien” (1965) im Rahmen eines erschOpfenden 
,,Wo吠vergleichs”52 auch mit dem oben angesprochenen Wortfeld, 
<lessen geographische Verbrei加ng sich folgendenna!Sen umrei
Ben HiBt: anu: Zentral-Karolinen, Polowatt；伽u: Truk; anu: Truk, 
Namoluk; ani: Ponape, Pingelap, Nauru; eni: Mokil; anniJ: Nauru. 

Die Bedeutung reicht dabei von ,,Geist, G田penst, Teuぬl ＇�
＿
iiber

neutral ,, Totengeist” bis, im Einzelfall, auch ,,Guter Geist”.＂＂ Die 
Worter di回er Reihe ver品gen, wie Fischer (1965: 353f.) darlegen 
kann, iiber di白elbe Wortwurzel wie nitu, dem ,,fur den ,Toten
geist’ in Indon回ien am verb陀itetsten Terminus, [. . . ] ein Wort, 
d話 aufUAN＂＇ 勺1itu， ・hanitu, mit einer Nebenform ’加ntu zuriick
m仙h陀n ist. "55 

49 Nelly Naumann: ,,Verschlinger Tod und Menschenfresser 田 Zur
Wandlung eines mythischen Bildes im japani従hen M詰rehenぺ in: Sae
cu/um, Bd. 22, 1971: 59-70 (= Naumann l971b), hier S. 60. 

50 A.a.O. 
st Vgl. N仇on kokugo daijiten (NKDJ) (Hg.): Nihon daijiten kankokai, TO

kyo 1973-76, Bd. 3: 693f., ,,oni”・
s2 Vgl. Hans Fischer: Studien fiber Seelenvorstelhmgen in Ozeanien, Mun

chen 19伍：325-392. Unter den au句elistetenWortたIdembefindet sich 
auch eine Gruppe amat, tamate, tamat usw., mit der Bedeut山＇8 ,,To
tengeist" (vgl. Fischer 1965: 355ff.). In diesem Zusammenhang ist si
cher auch an das jap. ta刷 zu denken. 

53 Vgl. Fischer 1965: 352. 
54 UAN = Ur-Austronesisch. 
55 Fischer 1965: 353. 
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Die Betrachtung d白 indonesisch-ozeanischen Raum白 ver
spricht jedoch nicht nur fur die Etymologie einen fruchtbaren 
Ansatz zu liefem, vielmehr ist es gerade auch der id四11-konzep
tionelle Bereich, der zum Vergleich herausfordert. In der Rell
gionswissenschaft hat sich als terminus technicus 向r den unzeit
gem泌en, gewaltsamen Tod d田 dadurch in die Existenzweise 
eines 凶sen Totengei竺es Gezwu時enen der Begriff d田 ，，Schlim
men Todes” etabliert.拍 Der so erlittene Tod wi吋 vonder Gemein
schaft als ,,schlimm" empfunden, weil er den zu fr討、 Verstorbe
nen stigmatisiert, ihm die Last und auch den Makel eines unvoll
endeten Lebens aufbiirdet. Dies kann, je nach Jenseitskonzeption, 
zur Folge haben, daB nicht alle Stufen der im diesseitigen Leben 
zu absolvierenden ,,Dbergangsriten’＇ absolvie吋 werden konnten 
und der Verstorbene somit die an der Pfo巾 zum Jenseits g回tell
ten Au匂aben nicht zu e尚lien vermag.57 Der auf diese Weise 
Gezeichnete wird zum Gespenst, Wiederganger, zum von den 
Lebenden ge伯rchteten ,,schlimmen Toten". Die sich in dieser 
Konzeption offenbarende tiefe Tragik und existentielle Angst 
kommen in der einfuhlsamen Schilderung Hans Joachim Sells, 
des Verfassers eines Standardwerkes (Sell 1955) zu diesem The
ma, zum Ausdruck: 

,,Gliickt 缶 ihm Idem Toten, d. Verf.] nicht, ins Totenreich zu 
gelangen, so kommt er in eine Gefahr, in die sich der abend
landische Mensch erst hinein仙hlen mul5, um ihr AusmaB zu 
wiirdigen. Es droht ihm der Verlust seiner menschlichen 
Seinsform, die er nur im Totenreich behalten kann und die 
du.rch den Eintritt in dieses Reich besiegelt wird. [ . . . ) Wenn 
der Eintritt miBgliickt, wenn die Priifung nicht bestanden 
wird, so verwandelt der Stammesgenosse sich in irgendein 
anderes Wesen oder kehrt als Geist, der lockt und qualt, zur 
Pein der Gemeinschaft auf die Erde zuriick.”SS 

56 Vgl. Fe吋inand Herrmann: S抑制ik in den Relザonen der Nat11rv0/ker, 
(5戸nbolik der Religionen, Bd. 9), 1961: 23: Ad. E. Jensen: Mythos und 
Kult bei Naturvolkern, Wiesbaden 19伺： おシ370 (Kapitel ,,Geister und 
,,Schlimmer Tod"); Hans I伺chim Sell: Der Schlimme Tod bei den VO/
kern Indonesiens, s’Gravenhage 1955. 

57 Vgl. Jensen 1960: 3“－ 
58 Sell 1955: 28. 

179 



Richard Wilhelm schreibt dazu in bezug auf China, ,,daB unter 
dem Unglilck, das den Menschen bedroht, das schlimmste ein 
unzeitig�r Tod ist, ein Tod, der das Leben zerreiBt, statt es zu 
vollenden. "'" 

Jensen (1960: 366f.) fuhrt Beispiele aus Hinterindien an, aus 
denen ersichtlich wird, daB 仙r die Familien, in denen sich ein 
,,Schlimmer Tod” ereignet hat, di白es E陀ignis,,Schande und voll
st語ndiεen Ruin" bedeutet. 

町田e negative Einstellung findet ihre Erkl語rung in der zu
grundeliegふden Ethik. Im zu 制ih, etwa durch Unfall oふ erlit
tenen Tod, offenbart sich demnach die Schuld d回 Verungl凸ckten 
釘lbst! Sein Tod entlarvt ihn als einen eigentlich schlechten Men
schen, w語re er doch sonst nicht mit einem unzeitg加治Ben Tode 
民straft worden. So ,,ungerecht”uns diese Einstellung erscheinen 
muB. so entbehrt sie doch nicht der inneren Logik. Im vollendeten 
協n 却igt 帥 der g叫e Mensch, im ve仙ten Tod der bOse; 
fol伊·richtig geht jenei b悦 Tote dann auch in die Gemeinschaft 
der die Lebenden bedrohenden D品monen ein. Weil er ursp凶ng
lich schlecht ist, erleidet er den ,,Schlimmen Tod” und wird zum 
D孟mon!

In dieser konzeptionellen Totenfurcht, die nicht die individu-
ellen Frustrationen und den HaB eines einzelnen Toten zur 
Grundlage hat - der ,,schlirnme Tote" r.通cht sich nicht -, kommt 
der Art des erlittenen Todes eine besondere Bedeutung zu. Sell 
fuhrt in se凶er umfassenden Monographie Der Schlimme Tod bei 
den VOlkem Jndonesiens (1955), die sich diesem im indonesischen 
Raum 国sonders verbreiteten Glauben widmet, zu den Katego・
rien von Toten mit dem ,,Merkmal des unzeitigen oder unge
wぬnlichen Todes” die folgenden Todesarten auf: 

“日e verstorbenen WOchnerinnen, bei der Geburt ocL釘削hver・
storbene Kinder, junge Menschen, gefallene Kriege乙 E附.hlage
ne, Ermo吋ete, Verungli.ickte, Selb伽order, Ge吋tete und an 
besonders ansteckender Krankheit Verstorbene. ＂国

Unter den ,,schlimmen Toten＇’ sind es bezeichnenderweise vor 
allem die im Kindbett gestorbenen Frauen 山ld die toten Krieger, 
die eine besondere Behandlung erfahren. 

59 Richard Wilhelm: Der Mensch 1md das Sein, Jena 1931； 初4.
60 Sell 1955: 3. 
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3.3.1. Der ,,Schlimme Tod" des Kriegers 

Fiir Ad. E. Jensen ist die Einbeziehung d回 im Kriege Gefallenen 
in den k児is der ,,schlimmen Toten” ein Kennzeichen 佑r das Ar
chaische der Konzeption. ,,In jiingeren Kulturschichtenぺ schreibt
der Autor, ,,kommen iibrigens ganz andere Wertungen von viel
fach den gleichen Tod回arten voに so daB beispielsweise die im 
Kriege Gefallenen zwar in ein anderes Totenland ziehen, damit 
aber vielmehr eine Ehrung und nicht mehr die Y？＿凶ellu時 von
der Verwandlung in hose Geister verbunden ist.岬・

Aus dem von Sell vorgelegten Material geht jedoch eindrucks
voll hervor, wie deutlich die Vorstellung vom toten Krieger als 
,,schlimmem Toten＇’ bei den Altvりlkem lndonesiens ausgepragt 
ist, bzw. noch in jiingster Vergangenheit war. Zur Ye吋eutlichung
seien hier einige Beispiele referiert. 

Bei den Toradja von Sulawesi (Celebes) erfahrt die Leiche ei
nes Gefallenen 恥sondere Behandlung. Aus den Quellen wird 
ersichtlich, ,,dass die Seele eines Erschlagenen eine bolinde wird, 
iiber die Erde gespenstert, die Menschen erschreckt, ihnen Uhles 
m加t und sie auch durch Wiirgen totet. [. . .  ) Bei den Ost-Torad
schas stossen wir wieder auf den uns schon 釦 h詰ufigbegegneten 
Zusammenhang von Schicksal im Kampf und Schuld. Der Ge
schnellte ist ein Gerichteter. Und befasst man sich zuviel mit 
dem Sch凶digen, dann kann man von der Schuld beschmutzt 
und vom gleichen Los ereilt werden" （缶11 1955: 178ふ Hier zeigt 
sich die auch aus Japan wohlbekannte Angst vor dem bosen 
Toten, der die Lebenden wiirgt, und vor der Beschmutzung bzw. 
Ansteckung durch den Tod. Ein solcherart G田torbener erhalt 
weder einen Sarg, noch werden fiir ihn Totenzeremonien abge・
halten. 

Auf der Insel S山nba gilt folgende Einstellung dem gefallenen 
Krieger gegeniiber: 

,,Wie Kruyt sagt, sind sich alle Surnbanesen dariiber einig, 
dass die Seelen der durch den Feind GetOteten die Totenstadt 
nicht erreichen. Oberall [ . . .  ) gehen diese Seelen geradewegs 
in den Himmel [ . . .  ], wo sie Sterne werden. [ . . . ] Als Stern an 
den Himmel zu gehen, verheiBt kein beneidenswertes 

61 Jensεn 1960: 369. 
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Schicksal. Die Trennung von denen, die im Totenreich ,bei
einander’ sind, wird hervorgehoben."62 

Drastische.r als im folgenden Falle l泌t sich die negative Einstel
lung dem toten Krieger g句enuber nicht ausdriicken. Auf Solor 
und Adonare werden ,,die im Kri句e Gefallenen [ . . .  ) am Rande 
des Dorfes an einem Pfahle wie ein g田d由chtet回 Schwein auf
gehangt; erst nach vier Tagen werden sie begraben”p 

Von den Bahau Bomeos wird ein Verhalten berichtet, ,,das in
却fem uberrascht, als es den Eindruck erwecken konnte, dass die 
Bahau in den Kampf gehen, ohne die Folgen einer blutigen Aus
einandersetzung zu 民denken. Es heisst von ihnen, da£ bei Ge
fechten, die zwischen diesen Stiimmen geliefert werden, der Tod 
oder die ernsthafte Verwundung nur ein田 Mannes den ganzen 
Stamm in die Flucht treiben kann. Nieuwenhuis meint, dass das 
allerdings auch als Zeichen von Zorn seitens der Geister aufge
fasst werde” （Sell 1955: 154). Von den Land-Dayak Borneos wird 
folgende Geschichte iiber das Zusammentreffen mit dem Geist 
eines Gefallenen berichtet: 

,,The Buau are the ghosts of men killed in wa巳 and who have 
lost their heads. They a陀 very inimical to living men; and 
they have the pow民 mor回刊に of assuming the form of 
beasts and headless men. One day last year a young man of 
this village came running home from the jungle, and lay 
down in high fever. When asked what was the matter he said 
that, as he was walking near a small stream at no g陀at dis
tance from the village, he saw what he imagined to be a large 
珂山口叫 sitting on the spreading roots of a tall tree. He threw 
his spear at it and, thinking he had struck it, was rum由、g to 
the place where it was, when to his horror it rose up before 
him in the shape of a dog, which walked slowly off and then 
錨t down facing him on the trunk of a fallen tree in the form 
of a headless man, with a parti-coloured 加dy drawn up to 
a point just above the shoulders. He rushed away, and came 
home in fever. In came the doctor, who declared that he had 
提en a Buau, who had stolen his so叫 away, and that it must 

62 Sell 1955: 191. 
63 P. P. Arndt: Religion a11f Ostflores, Adonare und So/or, (Studia Instituti 

Anthropos, vol. 1), Wien 1951: 183-184; zit. Sell 1955: 232£. 
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be recovered, or he would die. So away stalked the doctor 
into the jun?le, tinkling his ,charm' and in a加ut an hour he 
returned with the vagrant soul, which he declared he saw 
and caught by the roadside near the spot where the Buau 
was seen. He pretended to poke it into the ghost－提er’s head, 
and next day he w酪 better.’刷

Derartige Beispiele von Furcht vor dem b6sen Geist eines gefal
lenen Kriegers lieBen sich noch fortfi泣\Ten, doch ergibt sich auch 
so bereits das Bild einer Sicht der Kriegstoten, die das genaue 
Gegenteil von Heldenverehrung darstellt. Der Gefallene ist ein 
G包eichneter, sein T吋 ein ,,Schlimmer Tod". Sell berichtet wei
terhin von Versuchen der Gemeinschaften, den ,,schlimmen To
ten＇’ mittels Heimrufens der Seele, aller Furcht zum Trotze, zu 
be吋nftigen und damit seine enorme Gefahrlichkeit fur die Ge
meinschaft der Lebenden zu bannen. Auf der Insel Halmahera 
in Ostindonesien, die in anderem Zusammenhang 仕'i.iher bereits 
einmal zum Vergleich mit archaischen japanischen Vorstellungen 
eingeladen hat"', wird berichtet, daB den Seelen der gefallenen 
Krieger Seelenhauschen errichtet werden: ,,Die Galela errichten 
仙r die Dilike (ein田 gewalt泊men Tod白 Verstorbene) zuweilen 
bei dem Hause einer Familie, von der ein Angehoriger im Kriege 
fie!, ein Opfe出孟uschen" (Sell 1955: 283). Sell bemerkt dazu: 
,,Durch die Zeremonie will die Gemeinschaft, deren Furcht vor 
Geistern gross ist, den Toten zu einem der ihren erk liiren. Sie will 
die b俗e Seele einholen und unschtidlich (Hervorhebung v. Verf.) 
machen.＂� 

Vom polynesischen Samoa schlieB!ich wird definitiv berichtet, 
daB mit dem Einfangen der Seele eines im Kriege Verstorbenen 
die Absicht verbunden war, sie zu beruhigen， ，，鈎 brauchten sich 
die Angehorigen nicht vor ihr zu 氏ireht凹” （a.a.0.).

“ H. Ling Aoth: The Natives of Sara削kand Brit. N. Borneo. 1-ll, London 
1896, vol. I: 167; zit. Sell 1955: 148. 

65 Bei den Galela von Halmahera fand sich eine der nachsten Varianten 
der aus der japanischen Mythologie bekannten Erzahlung vom Wett・
5同it des H蹴n mit dem Krok州， vgl. Klaus Antoni: D…（削即
von Inaba - vom Mythos zum Miirchen, (Mi.inchener Ostasiatische Stu
dien, Bd. 28), Miinchen 1982: 65ff., 102f. 

“ Sell 1955: 39. 
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Mit cliesem Bericht sind wir wieder zuriickgekehrt zu der ein
gangs von Spranz ang回prochenen Furcht der Angehorigen vor 
dem Toten der eigenen Familie. DaB den Kriegstoten dabei eine 
民sondere Bed印刷ng zukommt, wurde be陀its anhand der we
nigen hier ange仙hrten Beispiele deutlich. Dabei erscheint der 
Umstand, daB die 白ele desjenigen, der irn Krieg den ,,Schlimrnen 
T吋” erlitten hat, <lurch die Errichtung eines 缶elenhauschensbe
ruhigt und damit ,,unschadlich＇’ gemacht wird, als ein Aspekt, 
der uns direkt wieder in den japanischen Raum zuriickfilhrt. 

3.3.2. Der ,,Schlimme Tod＇’ in Japan 

In Japan ist der gory<>- bzw. onry1δ-Glaube im Bereich d田 Adels
seit dem 9. Jahrhunde此 nachweisbar.67 Der Glaube an das Wirken 
凶ser Totengeister irn Volk ware demnach als abg回unk朗自
Glaubensgut und Ableitung aus dem goryδ心lauben der Ober
schicht zu verstehen. Ang回ichts der aufgezeigten archaischen 
Grundlagen der Konzeption vom 11Schlimmen Tod /1 auBerhalb 
Japans vermag diese Interpretation jedoch wenig zu uberzeugen. 
Vielmehr ist die Annahrne geboten, daB der heianzeitliche Kult 
individuell 11rachenderぺbOser Totengeister aus dem Kreis gesell
schaftlich miichtiger Adliger eine buddhistisch beeinfluBte, hy
bride Form darstellt, die aus dem U喝れmd konzeptioneller To
tenfurcht vor dem zu 仕込h Verstorbenen schopfte, um schlieBlich 
im Mittelalter, insbesondere durch die Verbreitung des nembutsu, 
auf weite Kreise des Volkes als eine Mischform auszustrahlen. 

Reste ein田 ，，echten＇’ Konzept1白 vom ,,Schlimmen Tod” find en 
sich auf Okinawa, wo die eir、es gewaltsam凹 oder unnatiir 

..e-Todes Verstorbenen 却 majimung心eistern werden, die den l 
benden ex悦m gef，語hrlich sind; sie konnen beliebige stoffliche Er
scheinungsformen annehmen und finden erst Ruhe, wenn sie die 
缶ele eines Lebenden gestohlen haben.冊

Aus dem Bereich des japanischen Volksglaubens berichtet 
Eder: 

,,Im Begrabniswesen von Hondo war friiher fur Ertrunkene, 
Erh泳lgte oder anderswie gewalt拍m Umgekommene eine 

67 Der erste historisch belegte Fall eines go併－e datiert aus dem Jahre 
Jogan 5 (863). 

68 Vgl. W. P. Lebra: Okina附n Rel伝聞， Honolulu 19“： 29f. 

184 

Beisetzung auf dem allgemeinen Begrab凶splatz nicht vor
g田ehen; man bestattete d釘m Leichen irgendwo abseits. 
Dasselbe gait 他r Kinder unter sieben Jahren.岬

Aber nicht nur das Moment der Tod田art spielt eine entscheiden・
de Rolle in diesem Vorstellungskreis, sondem implizit auch das 
d田 Lebensalters: Der unna凶rlich G田torbene ist imrner ein 」u
friih" Gestorbener. Di田 stellt, wie wir g回ehen haben, den ent
scheidenden Faktor fur das unerfilllte Leben des 11schlimmen To
ten" dar. Nach allgemeinem modemen Volksglauben wird der 
Verstorbene zu einem hotoke, "Buddha”. Dies gilt 炉doch in un
eingeschranktem MaBe nur filr die in einem hohen Lebensalter 
Verstorbenen, unabhangig davon, ob 出r Tod ein nonnaler oder 
anomaler war. Ganz anders dagegen bei Erwachsenen rnittleren 
Alters und jungen Menschen. Im Falle eines nati.irlichen Todes 
werden auch sie meist zu hotoke, sie kるnnen jedoch auch das un
gluckliche Schicksal erleiden, zu "wandernden Geistem" zu wer
den. 

Bines unnatiirlichen Todes gestorbene junge Menschen haben 
dagegen iiberhaupt keine Wahl: Sie werden nach dem Tode zu 
ruhelos umherschweifenden Geistem, meist muen－加toke oder ga

ki genannt.10 Muen－加toke, ubindungsl伺e (heirnatlose) Tote (Bud
dhas）＇，η bzw. gaki, ,,hungrige Geisterぺ

69 Matthias Eder: ,,Totenseelen und Ahnengeister in Japanぺ in: Anthro
pos, Bd. 51, 97-112, 1956: lCJO. 

70 Vgl. Robert }. Smith: Ancestor Worship in Contemporary Japan, Stanford 
1974: 55. Der Autor gibt eine Ta belle, aus welcher der Zusammenhang 
von Todesart und spaterem Schicksal der Seele erskhtlich wird. 

71 Der Ausdruck meint einen verstorbenen Angehorigen oder F陀und,
d. h. einen ,,Buddha勺 der mit Lebenden ,,verbunden＇’ ist (vgl. W. F. 
Sooめill: A Dictionary of Chinese Buddhist Terms, repr. Taipei 19巧： 440
und Mochizuki 1954申58, Bd. 5: 4823); einem Unglilcklichen fehlt diese 
Bindung (en, skrt. pratyaya), er hat niemanden, der filr ihn den Ah
nendienst v釘sehen konnte. Mit muen-botoke werden aber auch die 
verstorbenen Jugendlichen, d. h. noch Unverheirateten bezeichnet 
(Yanagita Kunio: About Our Ancestors - the f apanese Family System, 
百kyo 1970: 93). 

n gaki, skrt. preta, urspriinglich der gene陀lle Ausdruck filr Totengeister 
im alten Indien. Im Buddhismus insbesondere die Bewohner der 
zweiten der zehn Welten (jikkai). Es handelt sich um eine peinvolle 
Wiedergeburt, da die p陀ta zu unstillbarem Hunger und Durst ver
dammt sind. Im Volksglauben stehlen sie den anderen Totenseelen 
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山吋＼erwandem mi.issen; es sind die Geister von zu jung Verstor
benen, von solchen, die fern der Heimat den Tod fanden oder 
keine Familienangehorigen haben. Sie bilden eine Gefahr 仙r die 
Lebenden, welche Abscheu und Furcht vor di田en b白en Toten
geistem empfinden, wie Yanagita (1970: 94) feststellt. 除却nders
in den Fischerdorfern fi.irchtet man die Geister von Ertrunkenen, 
die aJs nagare－加toke， ，，悦ibende Buddhas九 b包eichnet werden戸

Wird die ,,buddhistische Schicht" von dieser Konzeption ent
fernt, haben wir in aJler 悶arheit das Konzept d白 ，，Sci世mmen
Tod田” vor uns. Smith (1974: 45) verweist in diesem Zusammen
hang auf den gory6-Glauben des Altertums, doch gilt auch hier 
die gesc凶derte Differenzierung in bezug auf individuelle und 
konzeptionelle Totenfur・cht.

Es laBt sich 釦mit zusammenfassend f白tstellen, daB seit dem 
japanischen Altertum die Hal tung dem Toten, dem Tod allgemein 
gegeni.iber eine von Furcht und Ablehnung b白timmte war. In 
der Oberschicht fi.ihrte dies seit der Heian-Zeit zur Ausbildung 
eines Systems von individuell getroffenen, individuell sich ra
chenden Totengeistem, die 回 ebenso individuell zu b田知ftigen
gait. 

Uber den Volksglauben liegen aus derart 介副1er Zeit keine Be
richte VOぁ dies sicherlich auch aufgrund der Tatsache, daB sich 
die literarisch-schriftlich 孟uBemden Kreise fur die Glaubensvor
stellu時四 der Bauem und Fischer nicht interessiert haben. Aus 
dem Volksglauben der Neuzeit sind jedoch Vorstellungen zu er
日hen, die eine konzeptionelle Totenfurcht im Sinne d白，，Sclllim・
men Tod白“ zeigen. Hier wird der ,,zu 台泊h” Verstorbene auf
grund seines unna凶rlichen, vorzeitigen Tod白 gefi.irchtet， 凶cht
aufgrund eines individuellen Rachev釘sp陀chens.

Wir mi.is提n daraus sci廿ieBen, daB im Japan der beginnenden 
Modeme im Volk auch die Einstellung zu der F泌ten Gruppe 
der ein回 gewaltsamen Todes gestorbenen jungen Menschen, der 
der gefallenen Soldaten, alles andere als nur positiv gewesen sein 
kann. Jung, in der Regel unverheiratet, mit zunehmender Aus
weitung des japanischen Heπschaft臼nspruches in Ostasien oft 
in der Fremde e加es gewaltsamen Todes gestorben, erfullten sie 

die von der官n Angehりrigen geopferten Speisen. Vgl. Yanagita 1970: 
93; Mochizuki 1954-58: gaki. 

73 Vgl. Smith 1974: 45. 
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alle Voraussetzungen, um das SchicksaJ von heimatlosen, bOsar
tigen Geistem zu erleiden. 

4. Yasukuni und der ,,Schlimme Tod" des Kriegers 

Yorn theoretischen Standpu叫＜t aus gesehen ergeben sich weitrei
chende Folgerungen aus obiger Erkenntnis. Bekanntlich lag dem 
tennoistischen Meiji-Staat die Ideologie des sogenannten ,,Farni
lismus" zugrunde; dafi.ir wurden die - neokonfuzianischen -
ethischen Maximen zur Ordnung der Familie auf den Staat i.iber
tragen, rnit dem Kaiser in der Rolle des Vaters und Familienober・
haupt白. Yorn Standpunkt einer extremen Kokugaku ausgehend, 
in der Nachfolge radikaler Ansichten eines Hirata Atsutane, ver
dichtete sich dieses System schlieBlich zum Gebaude einer als 
faktisch empfundenen verwandtschaftlichen Verbindung des ja
panischen Volkes mit seinem Kaiserhaus. Die Legitimation dafi.ir 
lieferten die Mythen des Altertums. Fi.ihrt man diesen Gedanken, 
vor dem Hintergrund des oben G回agten, konsequent fort, so 
mi.issen sich aus der Farnilienstaatsdefinition jedoch auch Gefah
ren 氏ir Staat und Nation ergeben. Denn ebenso wie die einzelne 
Familie von dem ,, wandemden Geist" eines Farnilienmitgliedes 
恥droht werden kann, welches den ,,Schlimmen Tod” erlitten hat, 
so muB auch - di田 fordert die religi出e Logik - die groBe Gruppe 
der zu fri.ih eines gewaJtsamen Todes verstorbenen - d. h. 
,,schlimmen＇’ － Toten die ,,Staatsfarnilie” in ih問r Gesamtheit be
drohen. Sie zu beschwichtigen, zu b缶詰nftigen und damit - ich 
greife die Fo町、叫ierungSells hi er bewuBt wieder auf- ,, unschad
lich＂ 却 machen, werden Zeremonien durchge仙hrt, und man 
errichtet ein riesiges ,,Seelenhauschen": den Yasukuni-Scllrein. 

Auf den Yasukuni-Schrein i.iber仕agen bedeutet dies, daB das 
Land seinen ,,Frieden＇’ dwてh den Sehrモin erhalt, weil in ihm die 
fi.ir die Gemeinschaft Z町 potentiellen Gefahr gewordenen Toten
seelen der Kriegsgefallenen gebandigt werden und damit keine 
Gefahr mehr 品r die Staatsfamilie darstellen konnen.74 

74 Einen Hinweis darauf, daB die herrschenden Kreise der Meiji-Regie
rung durchaus noch in derartigen Kategorien dachten, liefert Meリi
Tenno personlich. Meiji-Tennδ richtete den Gefallenen der Restaura
tion und aller sp品teren Kriege den Shδkonsha zu K yOto ein, sieben 

187 



Zweifellos war in der Meiji-Zeit die vordergri.indig vorherr
schende Intention zur Gri.indung der Kriegstotenschreine darin 
g句eben, eine engere Bindung d白 Volkes an den Tenno herzu
stellen, indem die kaiserliche ,,Heldenverehrung＇’ den Stolz und 
Dank der betroffenen Familien hervorrief. Doch darf nicht iiber
sehen we吋en, daB wぬrend der Klasseng回ellschaftder Tokuga
wa-Zeit das Kriegshandwerk ausschlieBlich auf die Klasse der 
bushi beschrankt gew田en war. Ein militarischer Heldenkodex 
muBte den Bauem, Fischem u. a. fremd bleiben, sie blieben g令
fangen in der Furcht vor den Geistem der unnatiirlich Verstor
benen. Mit der Meiji-R回tauration gelangten alle Schichten des 
Volkes unter Waffen， 回warsomit von wesentlicher Dringlichkeit 
fiir den Staat, die ursp而ngliche Furcht in Bewunderung und 
Dank umzulenken. 

Einen Seleg fi.ir die Richtigkeit dieser Interpretation liefert u. a. 
der Wortlaut d回 Erlass回 Kaiser Meijis zur Griindung des Sho
konsha in Kyoto vom 10. Mai 1飴8. Darin wird zwar viel von 
dem kaiserlichen Dank 仙r die Loyalitat der Gefallenen gespro
chen; an einer Stelle aber offenbart sich die ande陀， die bedrohl i ． 

che Seite des 
n G白innung im ganzen Reiche bekanntzumachen, und in der 

Wunsche, daB den See/en der Toten Tト·ost gesc加ffen UJerde [Hervor
hebung durch d. Verf.)", wird die Errichtung des Schreines an・
geor血et.1s

Und auch in der unmittelbaren Gegenwart，国1 Zentrum der 
aktuellen Oebatte um die religio舘 Definition d田 Yasuk山首－
Schreines, spielt dieser Punkt eine erkennbare Rolle. Be詑ichnen
derweise gerade in demjenigen G倒Z脱n_!wurf, der die areli
gio舘 Natur d白 Schreines i回t虻hreiben 鈎11'°, findet sich bereits 

Kaisem der G飢.hichte jed区比 die 11unge限ht” behandelt worden 
waren, eigene Scluモine. Diese Handlungswe包e， 田 品hrt Smith (1974: 
58) aus，刈rongly implies the continuation of the ancient tradition of 
dei今ing those whose s戸i俗 凶.ght harbor a 他ire for 陀venge on the 
living". So wie sich 旬、 Volk die Fm℃ht vor den ,,schlimmen Toten＇’ 
erhalten hat, finden wir in der Oberschicht Elemente des alten goryo・
Glaubens. 

75 Lokowandt 1978: 259; Original des Dokuments in Murakami 1974: 
28£. Das im Text verwendete Verb 附�gusameru hat u. a. die Bedeutung 
,,tめstenぺaber auch ,.beruhigen, beぬnftigen, beschwichtigen". 

76 Der Entwurf eines Gesetzes zur Uberf凶mmg des Yasukuni-Sc財官郎防
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im I. Abschnitt, §1, zur Funktion des Yasukuni-Sch陀ines die fol
gende Aussage: 

,,Der Yasukuniオinja hat zum Zweck, um das Gefi.i.hl der Ver
ehrung des Volkes gegeniiber den Seelen der im Kriege Ge
fallenen sowie der Menschen, die ihr Leben 仙r das Land 
g四pf，制haben, auszudriicken, um ihrer bleibenden Verdien
ste zu gedenken, um sie zu beschwichtigen [Hervorhebung 
durch d. Verf.] und zum R叫lme ihrer Ta ten, Zeremonien, Fei・
em usw. durchzufi.ihren und dadurch ihre hohen Verdienste 
auf ewig der Nachwelt im Ged語chtnis zu bewahrモn."

Noch deutlicher heiBt es dazu in Abschnitt IV, §22, 1, II zu den 
Au句aben d回 Schreines:

,,Gedenken der bleibenden Verdienste der Kriegsgefallenen 
札 dgl. und Durch他hrung von Zeremonien und Feiem, um 
sie zu beschwichtigen [Hervorhebung durch d. Verf.］.＇’ 

Die Beschwichtigung der Seelen von Kriegstoten ist jedoch, wie 
wir 臼hen, ein eminent religibser Gedanke, der im Konzept des 
,,Schlinunen Tod田“ seine Grundlage hat; ihn zur Begri.indung 
eines ,,areligi白en＇’ Status des Yasukuni-jinja anzu他hren, stellt 
einen unauflosbaren Widerspruch in sich dar. Der Yasukuni
Schrein konnte erst dann zu einem jeglicher Religion entkleideten 
,,Kriegerdenkmal” werden, wenn der Volksglaube an die Macht 
und Wirksamkeit der gef油rlichen Totengeister vollstandig zum 
Erliegen gekommen ware. 

in staatliche Tr品gerschaft wurde erstmals von einer Cruppe von Ab
geordneten der Regierungspartei fiminto (LOP) am 30.6.1969 im Par
lament eingebracht (vgl. Lokowandt 1981: 18, 173-181). 

189 



Taiso no rei 

Die Beisetzung des Sh6wa-Tenn6 
(24. Februar 1989) in historischer Sicht 

1. Einleitung 

In einer dem Ausland oft schwer verst語ndlichen Art und Weise 
konzentrierte sich, anlaBlich d回 Ablebens Kaiser Hirohitos 
(Showa-Tennδ） am 7. Januar 1989, die innenpoliti父he Auseinan
dersetzung 山n das Verh孟ltnis von Staat 山＼d Kaiserhaus im ge・
genwartigenJapan auf teilweise marginal anmutende Details der 
Beisetzungsfeierlichkeiten. Doch waren tatsachlich alle Probleme 
der 申 verfassungsm泌ig vorgeschriebenen (Artikel 20, Abs. 3) -

Trennung von Staat und Religion in diesem Problempunkt ge
bundelt. Wie wiirde, so lautete die konkrete Frage, das demokra
tische Japan, erstmals nach dem Krieg, die Beisetzung eines Ten
no bewerkstelligen, nachdem das Kaisertum seine friihere, reli
gios fundierte Stellung rechtlich verloren hatte. Wurden die di
rekten Vorganger d田 ShOwa-Tennδ noch nach (staats-)shint6isti
schem Zeremoniell, mit all seinen geistigen und ideologischen 
Implikationen, bestattet, so hatten sich die Verantwortlichen nun 
dem komplizierten Problem zu stellen, welche Veranderungen 
im Ze陀moniell, verglichen mit den Beisetzungsfeiern der Vor
ganger, vorzunehmen waren, um dem verねssungsm泌igen Wan
del auch nach au� hin deutlich sichtbaren Ausdruck zu verlei
hen. 

Damit kommt den Details des zeremoniellen Ablaufs eine emi
nent wichtige, von h従hstem Symbolismus gepragte Bedeutung 
zu, die letztlich Erkenntnisse auch in bezug auf die Posi tion des 
Kaiserhauses im heutigen Japan erlaubt. 

Es stellt aus diesem Grund eine sinnvolle Aufgabe dar, das 
betreffende Zeremoniell einer Analyse zu unterziehen. Als Quel
len 他r die Darstellung der Beisetzungsfeierlichkeiten d回 ShOwa・
Tennδ dienen, neben eigenen Aufzeichnungen und Beobachtun
gen1, haupts語chlich die Bericl、te der japanischen und intematio・

1 Ein Forschungsaufenthalt in Tるkyo ermるglichte dem Verfasser die B令
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nalen Medien (Presse, TV und Video). Daneben konnte auch of
fizielles japanisches Material, das dem Verfasser vom Amt des 
Ministerprasidenten zur Ver仙gung gestellt wurde, Verwendung 
finden. 

2. Die Beisetzung des Shδwa-Tennδ 

2.1. Kra11kl1eit und Tod des Tenn6 

Bereits w品hrend der Geburtstagsfeiern anl品Blich des 86. Ge
bu此stages Kaiser Hirohitos, am 29. April 1987, hatten sich Ge
ruchte um eine angebliche Krebserkrankung des Tenn6 in der 
japanischen Offentlichkeit verdicl巾t. Doch erst eineinhalb Jah
re spate乙 am 19. September des Jahres 1988, wurde die schwere 
Erkrankung offensichtlich. Der Kaiser erlitt einen schweren Zu
sammenbruch. Erst nach dem Tod des Tenn6 jedoch sollte of・
fizietl b田t制gt werden, daB der Kaiser an einem unheilbaren 
Krebsleiden des Zwりlffingerdarms erkrankt war. Kronprinz 
Akihito ubernahm die Amtsgeschafte seines Vaters, und die 
Medien stellten sich auf ein baldiges Ableben d田 Tennδ ein.
Doch zog sich der Todeskampf des Kaisers, verlangert <lurch 
standige Bluttransfusionen, iiber mehrere Monate hinweg, w品h
rend derer Japans offentliches Leben Z山 Ganze von dem Er
eignis gepr語gt war. Tagliche Presseberichte mit detaillierten 
語rztlichen Bulletins, inklusive der exakten Mengen iiberけage
nen Blutes etc., hielten die Offentlichkeit in Atem.2 In einem 
im Ausland vollkommen unerwa巾ten MaBe hatte sich die ja・

obachtung der Beisetzungsfeierlichkeiten; der Deutschen For
schungsgemeinschaft (DFG) sei an dieser Stelle ftir ihre Unterstiit
zung gedankt. 

2 Sogar noch in ihrer Ausgabe vom 7. Januar 1989, dem Todes凶g des 
Tenno, bringt die Zeitung Asahi shi11bun an prom加enter Stelle, direkt 
im An民hluB an die eigentliche Todesmeldung, die Mengenangabe 
der insgesamt verabr官ichten Transfusionen (mehr als 30 Liter Blut). 
Das Blut stammte von anonymen Spendem der Z四位alen Blutbank 
des Japan恥hen Roten Kreuzes im Stadtbezirk Shibuya, lokyδ. Die 
Ta匂ache, d<ill der TennO damit i.ibe.r kein im wortlichen Sinne ,,kai
serliches Blut" mehr verfiigte， 氏泣trte bereits bald nach der Erkran
kung zu ideologischen Auseinandersetzungen (vgl. ,,Leben mit dem 
Blut des Volkesヘin: Siiddeutsche Zeitung, 21.10.19槌）．
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panische Nation scheinbar wieder dem - nun im Sterben lie
genden - Tenno zugewandt., Die Bilder der Hunderttausende, 
die sich in die ausliegenden Listen mit Genesungswiinschen 
eintrugen oder vor dem Kaiserpalast in Tδkyo in Schweigen 
kniend verharrten, gingen um die ganze Welt. Zwar hatte zu 
diesem Zeitpunkl auch die innerjapanische Auseinanderset
zung um das Kaiserhaus bereits begonnen, begleitet von teil
weise riiden Angriffen der auslandischen, insbesondere briti
schen Presse4, doch wurde weltweit eher der Eindruck vermit
telt, Japan stehe wieder g白chlossen hinter seinem Tennδ. Eine 
der grofSten Tagszeitungen, Mainichi shinbun, schrieb deshalb 
bereits im September 1988 beso弔t: ,, Wenn wir nicht gelassener 
reagieren, fangen andere Lander noch an zu glauben, daB sich 
Japan seit der Zeit vor dem Krieg nicht verandert hatザ

Mit zunehmender Agonie des Tenno verscharfte sich auch die 
innenpolitische Deba恥 BeideSeiten warfen sich gegenseitig voじ
die Situation 白r ihre Zwecke auszunutzen, und, je nach Stand
p山、kt, entweder 伯r eine Wiederbelebung des Tennδsystems der 
Vorkriegszeit einzutreten, oder andererseits das Kaisertum ganz
lich abschaffen zu wollen.6 Eine wachsende Beachtung kam in 

3 Vereinzelt ist in der Presse die Ansicht ver悦ten worden, bei der gro・
Ben Anteilnahme habe es sich prim語r um ein ,,Medienereig凶ダ， ohne
eine wirkliche innere Bete出gung derBev凸lkerung gehandelt (vgl. da
zu u. a. ,,Soto kara mita ,Tennokyoぺ in: Bungei shunju, Maロ 1989:
402-4的， insbes. S. 403). Zur objektiven Wertung derartiger Einsch品t
zungen bedarf es jedoch der Erちebnisse reprasentativer Meinungs
umfragen. 

4 Am Mittwoch, dem 21. September 1弼8 hatten die beiden britischen 
Boulevard-Bl語tter Sun und Daily Star e加e beispiellose Kampagne ge
gen den Tennδ und Japan eぬffnet, die in Japan Abscheu hervorrief 
und auch weltweit Aufsehen eロをがe; der Tenno wurde als ,,Symbol 
des mitleidl田 民sen＇’ b也eichnet, auf dessen Grab alliierte Welt
kriegs-Veteranen mit ,,F陀uden tanzen＇’ wiirden. Sp語ter komrnentier
te der neusee landische Verteidigungsminister Bob Tizard am 9.1.1989 
den Tod des Kaisers mit der Bemerkung, den Tenno hatte man ,,bei 
Kriegsende erschieBen oder りffentlich kopf，εn sollen". Die bundes
deutsche TAZ berichtete am 9.1. unter der Schlagzeile: ,,Der Tenno ist 
tot- Eh陀 dem Mりrder" von dem Ereignis. 

5 Mainichi shinbun, 28.9.19仰．
6 Gebhard Hielscher bemerkt in der Suddeutschen Zeitung vom 11.10. 

1988: ,,Anhiinger und Kritiker des Tenno werfen sich gegenseitig vor, 
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diesem Zusammenhang dem Verh孟ltnis von Staat und Shintδ zu. 
Schon seit geraumer Zei七 lange vor der Erkrankung des Tenno, 
hatte es wiederholt Annaherungsversuche zwischen Politik und 
politisch intendiertem Shinto gegeben. Als Beispiel sei hier nur 
die sogenannte Yasukuni-Schrein心ebatte genannt.7 Nun, ange
sichts der aktuellen Lage, widmete sich eine Reihe konservativer 
Gruppen， 回 die 43 LDP-Abgeo吋nete urnfassende ,,Kamerad
schaft 仙r grundsa tzliche S匂atsfragenぺ dem Ziel einer Wieder・
annaherung von Staat und Shinto.8 Es war darnit offenkundig, 
daB von den jeweiligen gesellschaftlichen Gruppen Japans dem 
zu erwartenden Tod des Tenn6 eine groBe politische Bedeutung 
zuerkannt w山de.

Am Sonnabend, dem 7. Januar 1989, starb Kaiser Hirohito, 
posthum ShOwa-Tenno, um 6.33 Uhr im Fukiage-Palast zu 
TOkyo. 

2.2. Die Zeremonien bis zum Zeitpunkt der Bestattung 

Mit dem Ableben d回 Kaisers setzte unvermittelt das Prozedere 
zur Vorbereitung der Beisetzungsfeierlichkeiten sowie der Inthro・
nisation d田 neuen Tenno ein. Noch am 7. Janua乙 dem Todestag 
Showa-1詮nnos, fand bereits um 10:01 Uhr in einer kurzen Zere
monie (kenjito shOkel no gi)9 in der ル1atsu no ma-Halle des Palastes 
die Obergabe der kaiserlichen Regalia Schwe民 Juwelen in Kopie, 

den derzeitigen Schwebezustand dazu miBbrauchen zu wollen, den 
Status quo zu ih陀n Gunsten zu ver語ndem. Dabei streben nationali
stische Kreise eine .Anderung der ,von der amerikanischen Besat
zungsmacht aufgezwungenen' Ve巾ssung Japans an mit dem Ziel, 
die Stellung des Kaiser百 zu starken und das (1語ngst ausgehohlte) Ver
bot der Unterhaltung von St陀itkriiften aufzuheben, wogegen die 
Komrnunisten und andere TenncトGegner die Monarchie uberhaupt 
abschaffen wollen." 

7 Vgl. den Bei廿ag ,,Yasukuni und der ,Schlimrne Tod’ des Kriegers” in 
diesem Band. 

8 Vgl. Yomiuri shinbun, 17.10.1988. 
9 Artikel 4 des Kaiserlichen Hausgesetzes (k0shitsu tenpan) bestirnmt, 

daB beim Tod eines Kaisers der Kronprinz unverzilglich (tadachi ni) 
den Turon besteigt, doch werden keinerlei Ausfiihrungsbestimrnun・
gen gegeben (vgl. Kami lkko: Tenno no hyakka, Tokyo 1989: 106). 
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回wie der Kaiserlichen Siegel 10 an den vormaligen Kronprinzen, 
den 55j語hrigen Akihito statt. Die feierliche Dbergabe 川rde, auf 
Anweisung der Regierung hin, als eine staatliche Zeremonie 
d町chgefiihrt. Akihito gait damit, der tradihonellen Chronologie 
en ts pr配hend, als der angeb lich 125. Tennδ in der G白chichte Ja
pans.11 Die Einbindung der Regierung in diese zeremonielle In
thronisation (sokur) erweckte Kritik; es wurde in diesem Zusam・
menhang auch auf die im folgenden Jahr anstehende mystisch
陀Ii創出e Feier des daijosai verwiesen, an der die Regierung eben
falls ihre Teilnahme angekiindigt hat.12 Am Nachmi悦ag d回目1-
ben Ta伊 verk加dete die Regierung, gesetzlichen Vorschr出en
aus dem Jahre 1979 (sogenanntes ,,gengo心田etzつ entsprechend,
die Devise fiir die Ara Akihitos: Heisei, ,, Umfassender Friede". 
Als erster Tag der neuen Ara wurde der folgende Tag, Sonntag, 

JO Der mythischen Oberlieferung zufolge bilden die Dreiheit der ,,G加・
Lichen Schatzstilcke” ｛鈎凶hu no jingi) -Schw回 (Ame no muralcumo no 
tsurugi), Juwelen (yasakani no magatama) Spiegel (yahata no kagami） ー
die heiligen Insignien des Kaiserhauses. Doch waren diese ,,0討ginal
sllicke” der Oberlieferung zufolge einer wechselhaften Geschichte 
ausg鈴etzむ siebefinden sich demnach in den Schreinen von Ise (Spie
gel) und Atsuta (Schw凶， jedoch ebenfalls eine Kopie）. ”Autorisierte” 
Kopien des Schwertes und der Juwelen befinden sich im Kaiserpalast; 
der Spiegel ist dem Inneren Sehr哩in von Ise �orbehalten, seitdem der 
vorgeschicl叫ich-legend訪問 Kaiser Sujin, der Uberlieferung gem泌， es
nicht mehr ertragen konnte, rnit der Verk凸rperung der Sonneng側in
unter einem Dach zu leben. 

II Die 廿aditionelle Lisle der japanischen Tenno geht irnmer noch von 
der Historizi t孟t aller darin genannten Herrscher und deren Regie
rungsdaten aus, ungeachtet der filr die Friihzeit durch Archaologie 
山、d Pr語historie ermittelten anderslautenden Tatsachen. In di傍en
Kontext gehort ebenfalls das rein spekulative Dogma von der japa
凶schen ,,Reichsgriindung" im Jahre “iO v. Chr. dw℃h den ,,Ersten 
Kaiser” Jimmu. 

12 Das ,,Fest des GroBen k回tens” （daij伽i) bildet den Hぬepunkt der 
gesamten Inthronisationsfeiern. In einem geheimen Ritus, in dessen 
Zentrum das mystische Kommunions-Mahl des neuen Kaisers mit 
der Sonnengottin und anderをn Gottheiten steht, erh誌It der Tenno die 
sp凶tuelle Legi自nation seiner Herrschaft. Vgl. Murakami Shigeyo・

‘ shi: Tenno no saishi, 1るkyo 1977: passim; zur Frage der urspriinglichen 
religiosen B吋eutung des daij伽i vgl. auch Klaus Antoni: Mi肌 － Der
Heilige Trank, (Miinchener Ostasiatische Studien, Bd. 45), Stuttgart 
19槌： 177-195.
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8. Janua巳 陥tgelegt. Am 9. Januar legte der neue Kaiser gegen
凸ber den Reprおentan ten d回 Staates in einer Audienz feierlich 
seinen Eid auf die Verfassung ab (chOken no gi). 

Gleichzeitig setzten die Vorbereitungen fur das St.aatsbegr孟b
nis und die Staatstrauer ein. Die Kaiserlichen Hausgesetze (/ro
shitsu tenpan) schreiben in S 笥 VOに daB beim Tod eines Tennδ 
eine ,,GroBe Beisetzungszeremonie", tais6 no rei, durchzufohren 
sei.13 Ober Durcl出ihrung und Details der Bestattung schweigt 
sich das Gesetz jedoch aus; die Aufgabe, dies festzulegen, fallt 
einem unverziiglich zu bildenden ,,Beisetzungs-Komitee" (tais6 
no rei iinkat) zu. Bereits am Morgen d回 8. Januar beschlog das 
Kabinett die Einsetzung einer solchen Kommission 山＼ter Leitung 
d白 Premierministers Takeshita Noboru. Als Tag der Besta枕ung
wurde Freitag, der 24. Februar f倍増elegt.14

Bis dahin war jedoch vom Kaiserhaus, den Bestimmungen des 
I<aiserlichen Hofamt田 （kunaishO) entsprechend, eine Reihe von 
Zeremonien re ligio田n Charakters zu vollziehen, deren wichtig
ste im fo]genden genannt werden: 

8. Januar申 Ofuna iバ： Einsargen der sterblichen Dberreste d田
Kai日rs in einen weillen hりlzernen Sarg. 

9. Januar - Reikan no gi: Uber伯hren d白 Holzsarges in einen 
Kupfersarg; Versiegelung des Kupfersarges. 

17. Januar - Ryosho jichinsai no gi: shintoistische Reinigungsfeier 
des Bauplatz倍 。ichinsai) des kai舘rlichen Mau回－
leums (ryosho). Diese Zeremonie geht dem Beginn 
der eigentlichen Bauarbeiten voran. 

19. Januaト Hinkyu 'gyo no gi: Uber仙hrung des Sarg田 aus dem
Wohnbereich d時Palastes in den als tempor語reAuf
bahrungshalle (hin旬ii) fungierenden Matsu no ma
Saal d田 Kaiserpalastes.

13 Vgl. Kami Ikko: Tenno no hya枇a, 1るkyo 1989: 106. Der Gebrauch des 
Ausdrucks taiso fiir einc Beisetzung ist seil dem Krieg auf den Kaiser, 
die Kaiserin, die Mutter und Witwe des Kaisers beschrankt; vor dem 
Krieg wurde der Terminus taisagi auf einen erweiterten Kreis inner
halb des Kaiserhauses angewandt. 

14 Die Angaben bεziehen sich auf diverse japanische Tageszeitungen; 
als besonders wertvoll und detailliert erwiesen sich dabei die meist 
namentlich gekennzeichneten (lwao Mitsuyo) Berichte d釘 Zeitung
Mainichi. 
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21. Januar - Hinkya hairei no gi: Ausgew油lte Teilnehmer aus 
den Reihen der Bevりlkerung erweisen in der tern
poriiren Aufbahrungshalle am Sarg ihren Respekt. 

31. Januaト Tsu抵o hokoku no gi: Verleihung d回 po拙umen Na
町lens.

Unterbrochen und bis zum 24. Februar fortg田etzt wird diese Li
ste von einer Reihe untergeordneter Zeremonien, die als Erg品n
zungen der genannten Feierlichkeiten dienen.口

Fiir die eigentlichen Bei剖zungsfeierlichkeiten am Freitag, 
dem 24. Februar 1989, wurde ein 凹nfangreiches Zer町noniell b令
schlossen, das aus einer ineinander verwobenen Abfolge von pri
vaten, religiosen Feierlichkeiten d百 Kaiserhau記S 山ld staatli
chen, s語kularen Zeremonien zusammeng白etzt war. 

Da Artikel 7, Abs. 10 der Verfassung erlaubι daB dem Tenno 
die ,,Ausiibung zeremonieller Feiem" gestattet ist, besteht staats
rechtlich kein grunds品tzliches Hindemis, Feiem des Kaiserhau
ses mit denen des Staates zu verbinden. Die geplante enge Durch
dringung dieser heterogenen Elemente im vorliegenden Fall je
doch warf grundlegende Probleme auf und fiihrte zu he氏igen
Kontroversen. So erkliirte etwa die KPJ, auf jede Beteiligung an 
den Feierlichkeiten verzichten zu wollen. Nぽh zu Lebzeiten des 
Shδwa-Tennδ， im November des vorangegangenen J油res, hatte 
der Oberkabinettssekretar der Regierung Takeshita, Obuchi Kei
zo, generell gegeniiber der Presse erkliirt, ein Begrabnis des Kai
舘rs wiirde in Einklang mit den Geboten der Verfassung wie auch 
den Traditionen des Kai民rhau部 g白taltet werden. Bereits zu 
diesem Zeitpunkt hatten Verfass山市srechtler ihre Bedenken in 
bezug auf eine dera吋ige Verquickung geauB回.16 Von 猷trem 
konservativen Kreisen dagegen erging die entg句enge日tzteAuf
fo吋erung an die Regierung, die Beg同bnisfeierlichkeiten in voll
kommener Ubereinstimmung mit den Priizedenzfiillen der Feiern 
fiir die Kaiser Taisho und Meiji, und damit der angeblich histo
risch tradierten Form entsprechend durchzu fiihren. In diesem 
Zusammenhang wurde, ganz in Dbereinstimmung mit den Ma・

15 Angaben nach: Mai11ichi-gurafu-ki11kyu-z6ka11: Sh6聞・Te11116 tais6, Mai
nichi- linbunsha （】-lg.), 1るkyδ， M品rz 1989: 145. 

16 Vgl. ausfiihrliche Oiskussion der Problematik von Kusaoi Akiko 
(,,Constitution’s principles raise questions as Imperial funeral and ac
cession loomつ， in: japan Times, 12.11.1988. 

196 

ximen d回 nationalistischen Staatsshint6 der Vorkriegszeit, argu
mentiert, Shinto sei keine Religion, sondem nur Ausdruck der 
,,Sitten und Gehr語uche” Japans. Damit konne eine shintoistische 
Staatsfeier auch nicht gegen das Verねssungsgebot zur Trennung 
von Staat und Religion verstoBen.17 

Die Regierun� wiihlte mit ihrer Entscheidung 品reine Verquik
k山＇8 von staatlichen mit privat-kaiserlichen Zeremonien einen 
KompromiB zwischen den beiden Ma氾malforderungen.

2.3. Die Feierlichkeiten des 24. Februar 1989 

Be陀its am 11. Januar 1989 - vor der Festsetzung des Programms 
fiir die Feierlichkeiten - beg釘men in den Kaiserlichen Garten, 
Shinjuku gyδen im Stadtteil Shinjuku, Tokyo, die Bauarbeiten ぬr
die St品tte der wichtigsten Zeremonien im Rahmen der Beiset
zungsfeierlichkeiten: die tempo凶re Trauerhalle, sojoden. Am 12. 
Januar wurden die Verantwortlichen fiir die Durchfi.ihrung der 
kaiser lichen ，，町ten vor der Trauerhalleぺ s可oden no gi, bestimmt ； 
必s Leiter w品hlte man den 86j品hrigen Nagazumi Torah , einen 
Weggefahrten des verstorbenen Tennδ seit Kindertagen. Am 16. 
Januar wurden die Kondolenzlisten geschlossen - es hatten sich 
seit dem 7. Januar insgesamt 4 729 728 Menschen darin eingetra
gen.18 In der Zeit vom 22.ー25. Januar erhielt die Bevるlkerung Ge
legenheit, Abschied von dem verstorbenen Tennδ zu nehmen. 
Alle凶 am ersten Tag dr加gten sich mehr als 160 000 Menschen 
in dem da白r ge6ffneten Tei! des Palastes. 

Am 24. Januar schlieBlich f品lite das Beise也ungskomitee die 
endgiiltige Entscheidung iiber Durch品hrung und zeitlichen Vi釘・
Iauf der Trauerfeierlichkeiten. Das Zeremoniell wurde in sieben 
Abschnitte ?egliedert, de児n vier als private Handlungen d田 Kai
serhauses firmierten (Nr. 1, 2, 4, 7 der folgenden Liste), w品hrend
die iibrigen drei (Nr. 3, 5 und 6) o丘izielle Staatszeremonien 19 dar-

17 Ebenfalls von Kusaoi Akiko s恰mmt ein informativ-kritischer Artikel 
zu diesem Thema (,.Two-part funeral leaves both sides dissatisfiedづ，
in: /apan Times, 24.2.1989. 

is Iwao Mitsuyo in Mainichi shinbun, 22.2.1989. 
l9 Das Beisetzungsprogramm wurde 加 der ja抑制schen Presse, mit un

terschiedlichen Schwerpunkten in der Darstellung, publiziert. Die 
folgende Dbersicht stellt eine Zusammenfassung auf der Grundlage 
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stellten. Mehrfad、 wurde in diesem Zusamme吋1ang auch von 
einem nur ぬnfgliedrigen Programm berichtet; <loch tragen sol
che Oarstellungen der Tatsache nicht Rechnung, daB die Pro
grammteile 3 und 6 als jeweils eigenst品ndige staatliche Zeremo・
nien g白ondert ausgewiesen sind. Oas G回amtprogramm der Bei・
舘tzungsfeiem vom 24. Februar 1989 ぬBt sich folgendermaBen 
darstellen: 

Programm der Beisetzungsfeierlichkeiten 

1. Re11s6 t可itsu hinkyiisai 110 rei (Ritus des Kaiserhauses (k6shitsu・
gy前： Verabschiedung am Tag der Beisetzung). 
7:30 Tensenpei: 
Opfer von Tuchen und Spei回n; Norito des die Zeremonie leiten
den Priesters; Gebete （加irei) des Kaisers, der Kaiserin und ande
rer AngehOriger des Kaiserhauses. 
8:25 Teppeisen: 
Entfemung der Opfergaben; Ende der Zeremonie. 

2. ]isha 加tsuin no gi (Ritus des Kaiserhauses: Feierliche Abfahrt 
des Kaiserlichen Totenwagens (jis加） aus dem Kaiserpalast). 
9:00 Uberfi.ihrung d田 Sarges (reikyii) von der temporaren Auf
bahrungshalle (hinkyii) zum Kaiserlichen Totenwagen. 
9:35 Der Totenw�gen und die Kolonne der die Prozession bilden
den Fahrzeuge erreicht unter Begleitung von Hofmusik das 
Haupttor des Palastes. 

3. Tais6 no rei gosoretsu (Staatszeremonie (kuni no gishik』〕： Fahrt
der Wagenkolonne zum Shin仰ku gyδen-Garten). 
9:35 Die Wagenkolonne verlaBt den Palast. 
10:15 Die Wagenkolonne erreicht das Areal der Trauerfeierlich
keiten im Shinjuku gy6en-Garten. 

4. Sojoden no gi (Ritus des Kaiserhauses: Zeremonie vor der Trau
erhalle （珂δ：den) r鳩山 shintoistischem Ritus). 

4.1. Toho soretsu (Prozession zur Trauerhalle). 

dieser Berichte dar. Auch offizielles, vom Amt des Ministerp泊siden
ten auf Anfrage hin zur Verfi.igung gestelltes Material konnte vom 
Verfasser in diesem Zusammenhang ausgewertet werden. 
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10:31 Am Eingangstor (somon) des umz語unten Trauerareals wird 
der Sarg vom Totenwagen (jisha) in eine kaiserliche 5anfte in tra
ditionellem Stil (s6陶ren) iiber品hrt; die Trauerprozession (toho so
retsu) begibt sich vom s6mon zur Trauerhalle. 
10:40 Die Prozession erreicht die Halle; der h比vorhang(manmon) 
vor der Trauerhalle wird g田chlossen.
10:49 Die 5anfte wird in der Trauerhalle aufgebahrt; der Faltvor・
hang vor der Halle (manmon) wird ge0的1et.

4.2. sδi6den no gi. 
10:53 Tensen戸i:
Opfer (s.o.); Norito des die Zeremonie leitenden Priesters; Gebet 
(hairer) und Abschiedsworte (Nekrolog) des Kaisers (onrur); Ge
bete (hairei) der Mitglieder der kaiserlichen Farnilie. 
11:40 Teppeisen: 
Enぽernung der Opfergaben. 
11 :45 Der manmon-Faltvorhang wird geschlossen. 
11:55 Entfemung des torii vor der Trauerhalle; die Shinto-Priester 
verlassen die Halle; Ende der Zeremonie. 

5. Taisδ no rei (Staatliche Zeremonie: Staatsbegrabnis). 
11 :58 Der manmon・Faltvorhang wird wieder ge0ffnet; Oberkabi
nettssekretar Obuchi Keizo erるffnet die Staatszeremonie. 
12:00 Schweigeminute. 
Kondolenzreden von Regierungsrnitgliedern; Oefilee der auslan
dischen Staatsがste rnit jeweils kurzem Verweilen vor der Trau
erhalle. 
13:05 Defilee der 凸brigen Teilnehmer. 
13:10 Der manmon-Faltvorhang wird geschlo蹴n.
13:31 Der Sarg wird wieder auf den Kaiserlichen Totenwagen (ji・
SIUI） 心ber品hrt.

6. Tais6 no rei gosoretsu (Staatszeremonie: Fahrt der Wagenkolonne 
zur Grab宮t語tte).
13:40 Trauerkolonne verlaBt den Shinjuku gy6en心a巾n.
15:15 Die Wagenkolonne erreicht den Eingang zum Areal der Kai
serlichen Mausoleen, den Musashi-Friedhof des Kaiserhauses in 
der Ortschaft Hachioji, 1るkyo.

7. Ryosho no gi （阻tus des Kaiserhauses: Bestattung副知s).
15:20 Die Beerdigungsprozession forrniert sich am Eingang des 
Kaiserlichen Friedhofes. 
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15:35 Ankunft der Prozession am Musashino no mi回sagi, der 
Grabst語tte d首 Shδwa・Tenno.
Der Faltvorhang vor der Grabst品tte wird g白出回目n; Der Sarg 
wird in das iiber der Grabstatte errichtete tempora陀 Geb如de
(osuya) iibe出ihrt; Der Sarg wird in die Steinkammer (gogai加ku)
im Inneren der Grabstatte hinabg邸enkt.
19:00 Der Faltvorhang vor der Grabs凶tte wird wied.er geaffnet. 
Beginn der Besta伏ungszeremonie nach shintδis tischem Ritus. 
19:20 Tensen戸i:
Opfer (s. o.); Norito d回 die Zeremonie leitenden Priesters; Gebet 
(hairei) und Abschied.sworte des Kaisers (onrui); Gebete （加irei)
der Mitglied.er der kaiserlichen Familie. 
20:50 Teppeisen: 
Entfemung der Opfergaben. 
Ende der Beisetzungsfeierlichkeiten. 

Die Feierlichkeiten vom 24. Februar 1989 fol�ten exakt diesern 
m。gramm. Der Tag wurde zum nationalen Feiertag erkl語rt, alle 
Geschafte hatten ausnahmslos zu ruhen. Beispiellose Sicherheits
vorkehrungen wurden unter Einsatz von 32.000 Polizeibeamten 
getroffen. Delegationen aus 163 Staaten und Reprasentanten von 
27 intemationalen Organi詞tionen hatten ihre Teilnahme zuge・
日gt. Voller Stolz berichtete die japanische Presse iiber die ,,Beer
digungsdiplomatie” am Rande di鶴自 ，groBten Staatsbegr語bnis
詑S aller Zeiten’. An den Hauptze陀monien im Shinjuku gy6en
Park nahmen insgesamt 9.加0 geladene Trauergaste aus dem In
und Ausland teil. Doch blieb die Zahl der阿gen, die die StraBen 
s加mten, weit hinter den prognostizierten Millionen zuriic.k. Nur 
ca. 217.000 Menschen hatten sich am Morgen des 24.2. eingefun
den, um die Vorbeifahrt der Wagenkolonne zu betrachten. Den 
Grund dafiir mag, neben den ungiinstigen Wi伏erungsverhiiltnis
sen - Regen bei nur 2,7・ c in 1るkyδ － die Tat泊che abgegeben 
haben, daB alle Feierlichkeiten in voller Lange im TV iibertragen 
wurden. 

Die Wagenkolonne (tais6 no rei gosoretsu = Programmpunkt
Nr. 3) vom k討se中alast zum Eingang d田 Trauerareals im Shin
juku gyoen心arten umfaBte insg白amt 33 Kraftfahrzeuge sowie 
mehrere Motorrad-Eskorten.20 Wahrend der Fahrt blieben die be-

20 Reihenfolge der Wagenkolonne vom I<aiserpalast zum Shinjuku gycト
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treffenden StraBen fiir den るffentlichen Verkehr weitraurnig in 
einem Gebiet von 56,5 km gespeπt Entlang der 6,5 km langen 
Route wa陀n 15 M出tarkapellen der drei Waffenga悦ungen der 
ja伊国schen Sel bstverteidigungss悦i依riifte 伊stiert, die bei der 
Vorbeifahrt der Wagenkolonne den im Jahr 1897 von dem d凹t
schen Komponisten Franz Eckert anl泌lich der Beisetzungsfeier
lichkeiten 仙r die Mutter des Kaisers M吋i komponierten Trau
ermarsch Kanashi no kiwami (,,Die hochste Trauer＇’） anstimmten. 

Das Trauerareal im Shi吋uku gyδen-Garten entsprach in der 
G白taltung den historischen Vorbildem aus der Taishδ－ und Mei
ji-Zeit. Die Trauerhall削減；Oden), in der Bauweise und Funktion 
eines ShintO-Schreines ganz aus dem Holz der japar出chen Zeder
erbaut, maB 20 m in der Lange, 10 m in der Tiefe und 12 m in 
伽 Hぬe. Bis zum Be伊m der staa出chen tais6 no rei-Zeremonie 
erhob sich vor der Trauerhalle ein torii, vor dem zwei groBe 6ma・
鈎kaki・Zweige plaziert waren, beides die Hauptrモq凶siten des 
ShintO-Ritus. Die Grenze zurn Bereich der Trauergおte markierte 
der bereits im Programm erwahnte Faltvorhang (manmon); das 
g回amteTrauerareal war von einem temporaren Zaun (manmaku) 
in den Farben schwarz und weiB umgeben. Rechtwinklig z山
Trauerhalle befanden sich die beiden offenen Zelthallen (akus加）
fur die zur Teilnahme an den Zeremonien geladenen Trauergaste. 

War die Gestaltung der als Staatszeremonie ausgewiesenen 
Wagenkolonne (Programm-Nr. 3 u. 6) bewuBt schlicht gehalten, 

en-Park: 1 .  Polizei (Motorrader), 2. Kaiserliche Garde (Motorrad), 3. 
Offenes Fahrzeug, 4. Mitglieder des Beisε包ungskomit白色 5. P陀mier
minister Takeshita Noboru als Vorsitzender des Komitees, 6. Garde 
in offenem Wagen, 7. Leiter der Kaiserlichen Riten, 8. I<aiserlicher 
Totenwagen (jisha) mit Sarg, 9. 脳mme陀r des Showa-Tenno, 10. Kai
ser und Kaiserin, 11.  Witwe des Kaisers (Prinzessin Hitachi als Ver
tretung), 12. Kronprinz Naruhito, 13. Prinz Aya, Prinzessin Nori, 14. 
Prinz Hi匂chi, 15. Prinzessin Chichibu, 16. Prinzessin Takamatsu, 17. 
Prinz und Prinzessin Mikasa, 18. Prinz und Prinzessin Tomohito, 19. 
Prinz Katsura, 20. Prinz und Prinzession Takamado, 21.-23. Mitglie
der der kaiserlichen Familie, 24. Hofarzte, 25. Oberちte Hofdame der 
I<aiserin, 26. Angestellte des Palastes der Witwe des Kaiserち， 27.
Hauptkammerモr des Kronprinz伺， 28. Mitglieder des Be問tzungsko・
mitees, 29. Wagen des Kaiser lichen Hofamtes, 30. 陥mmerer, 31. Stell
vert陀tender Haushofmeister, 32. Ersatz-Totenwagen, 33. Mitglieder 
des Kaiserlichen Hofamtes, 34. Kleinbus fiir Offizielle der Beiset
zungszeremonie, 35. Wagen des I<aiserlichen Hofamtes. 
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回 orientierte sich die vom Eingang des Trauerareals bis zur Trau
erhalle 仙hrende kurze Trauerprozession (toho soretsu) an histori
schen Vorbildern und shintoistischem 悶tus. Den Anfang der Pro

zession, die hier nur in ihren Hauptelementen darg田telltwerden 
kann, bildeten die zeremoniellen Ornamente (igibutsu) des Kai
serhau提s: funf Banner in den Farben weiB und orange, zwei 
Schilde, vier Hellebarden und zwei kaiserliche Banner mit den 
Symbolen von Sonne und Mond. Diesen folgten zwei groBe δma・
sakaki-Zweige, Pri酎ter und zwei kunstvoll gestaltete Behalter 
(gyosenpitsu) zum Transport der zwei Sorten Opfergaben: Speise
opfer (shinsen) und Opfer von Tuchen (heibutsu).21 Darauf folgten, 
im AnschluB an weitere Priester, Hofmusik既 die traditionelle 
Hofm凶ik (gagaku) auf klassischen Instrumenten spielten. Das 
Zentrum d田 Zuges bildete die wuchtige Sanfte (s6karen) mit dem 
darin verborgenen kaiserlichen Sarg, ein von 51 Tr句em bef，るr
derter Palankin von 7 m L品nge und 1,5 t Gewicht nach klassi
schem (urspriinglich chinesischem) Vorbild.22 Hinter der Sanfte 
schritt ein Kammerer des Kaisers mit einem Paar weiBer Schuhe 
her. Nach einer Reihe von Offiziellen folgten schlieBlich die Mit
glieder des Kaiserhaus邸 mit dem neuen Kaiser als dem im for
mellen Sinn Hauptleidtragenden an der Spitze. Den AbschlulS 
der insg回amt 225 Teilnehmer umfassenden, 150 m langen Pro
zession bildete ein Beamter des Trauerkomitees. 

Das weitere Zeremoniell folgte dem geschilderten Programm
ablauf. Den Kem der s可δden-Zeremonie bildete, neben den Op
fergaben, der Nekrolog d田 neuen Kaisers in seiner Funktion als 
Haupttrauemder, der in der o任iziell verbreiteten deutschsprachi
gen Version folgendermaBen lautet: 

21 Es handelte sich um traditionelle Opfergaben des hi:ifischen Shintふ
Ri刷s. Heibutsu: Seide, Baumwolle, Zwim in fiiぱ Farben; shinsen: 21 
Speiseopfergaben, eine jede auf einem eigenen Tischchen (sanbo) pla
ziert: f{eis, Sake, Reiskuchen (mochi), verschiedene Arten von Fisch, 
Ge fl句el, Meeresfriichten, Gemiise und Friichten， 勘hnenpaste, S凶－
waren, Salz und Wasser. 

22 S6karen, in historischer Zeit eine dem Gebrauch des Tenno und der 
engsten Mitglieder des Kaiserhauses vorbehaltene, gedeckte und ge
schlossene Sanfte (koshi), auch s6ka no koshi genannt. Der auf die Form 
einer Zwiebel (negi no hana, bzw. s6ka) weisende Name bezieht sich 
auf den zwiebelfi:irmigen goldenen Dachaufsatz der Sanfte. 
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,,Ich, Akihito, richte diese Worte in Ehrfurcht an die Seele 
meines verstorbenen Vaters Kaiser Shδwa. 
Seit Deinem Tod hat unser Leid keine Grenzen gekannむ und
Dein vertrautes Antlitz, das wir vor uns sehen, konnen wir 
keinen einzigen Augenblick vergessen. 
Unter Tranen haben wir uns mehr als vierzig Tage vor Dei
nem Sarg vemeigt, den wir im hinkyu, dem Kaiserlichen Ort 
der Ruhe, aufgebahrt hatten. Die Zeit ist schnell vergangen 
und der Tag d田 Abschieds ist da. Gefiihrt <lurch den Trau
erzug sind wir an diesen Ort gekommen. 
Wenn wir zuriickschauen, so sind Dir seit dem Beginn Dei
ner Krankheit von vielen Menschen aus ganz Japan und aus 
aller Welt aufrichtig Gen田ungsw也1sche zuteil geworden. 
Auch je也t haben sich zu dieser 丁目uerfeier Menschen aus 
allen Bereichen des Lebens ebenso wie Vertreter vieler L品n
der und internationaler Orga同組tionen versammelt, um den 
Kummer des Abschieds zu teilen. 
In den iiber sechzig Jahren, in denen Du den Kaiserlichen 
Thron innehattest, waren das Gliick d白 Volkes 山1d der Frie
den der Welt Dein sehnlichster Wunsch. Deine Gestalt, die 
in der ungehe町en Drangsal der Sh6wa-Zeit gemeinsam mit 
den Menschen den Weg von Sorge und Freude gegangen ist, 
wird in den Herzen der Menschen lange weiterleben. 
In dieser Zeit, da Berge und Fliisse, Gras und B品ume, die Du
un泊glich geliebt hast, bald die Farben des Friihlings anneh
men werden, bist Du von uns gegangen. Wir denken an jetzt 
und erinnern 山1s an einst. Dieses Gedenken er向日t uns mit 
he仕igem Schmerz. 
Wir empfinden wahrlichst tiefe Trauer. "23 

Dem Programm entspr·虻hend folgte nun, im AnschluB an den 
kaiserlichen, d. h. ,,privatenぺ sδifod仰 no gi-Ritus, ein unauffallig 
anmutendes, dabei aber in Wirklichkeit fur den Ablauf der Ge
samtfeierlichkeiten entscheidendes Element: Die Requisiten des 
Shinto回Ritus - torii und omasakaki - wurden entfernt; und kurz 
darauf setzte man die Feier fort, nun jedoch als eine offizielle 
Staatszeremonie ohne jeglichen religiおen Charakter deklariert. 
Dabei fand weder ein Ortswechsel statt, noch wurden weitere 

23 Aus: Neues aus Japan, Sonderheft Heisei, Friihjahr 1989. 
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bauliche Ver加derungen vorgenommen. Die s6,炉den-Trauerhalle
blieb ebenso zentraler Ort der Handlung, wie auch die iibrigen 
Ortlichkeiten - akusha・Zelthallen, manmaku・Ziiune etc. ー vollig
unverandert beibehalten wurden. Allein das Entfernen von torii 
und omasakaki sollte als symbolische Handlung das Ende d回 re
ligiosen Tells aufzei�en und den s紘ularen Charakter d回 nun
folgenden taisδ no rei-Zeremoniells dokumentieren. 

Nach dem Ende dieser Feier, die das groBte jem討s erlebte Auf
gebot an gekrOnten Hauptem, Staa回berh叩ptem und anderen 
aus landischen Wiirdentragem gezeitigt haι wurde der Sarg d回
Kaisers wieder in den Kaiserlichen Totenwagen (jisha), ein 
sch war詑s Kraftfahrzeug, gebracht, und die Wagenkolonne setzte 
sich in Gang, um den Sarg an den Ort der letzten R凶e, das Mu
日shino・Mau回leum auf dem Kaiserlichen Friedhof Musashi 
(Musashi qδ 加chi) in dem verwaltungsmaBig zu Tokyo geho陀n
den Ort Hachioji zu iiberfiihren. Ebenso wie die F伽t vom Kai
serlichen Palast zum Shinjuku gyoen-Park galt auch diese Ober
f叫'\f山lg iiber eine Strecke von ca. 45 km als eigenstお1dige staat
liche Zeremonie (taiso no rei gosoretsu = Programm-Nr. 6). 

Am bislang nur die Mausoleen der Eltem des Showa-Tenno 
(Taisho・Tenno und seine Gemahlin Teimei) beherbergenden Mu
詞shi-Friedhof in Hachi吋i angelangt - noch Meiji-Tenno war auf 
eigenen Willen in Momoyama, Kyoto, bes匂ttet worden - wurde 
der Sarg (reikyu) mit einer toho soretsu・Prozession Z山n Ort der 
letzten R吐1e gebracht. N山 blieb hier der Sarg im schwarzen To
tenwagen und wurde nicht in einen sokaren iiberfuhrt. Die an
schlieBenden Riten und zeremoniellen Ve汀ichtungen, wie auch 
die eigentliche Besta悦ung, verliefen dem Programm entspre
chend. 

Die Grabanlage umfaBt 2500 mち erst nach Ende d回 ersten 
Trau叫ahI百 gelangten die Bauarbeiten Z山n AbschluB und das 
Grab war von einem runden Stei叫1iigel auf rechteckiger Basis 
(joen-kaho-fun-Stil) iibe吋eckt, d目senForm der des TaishO-Grabes 
entspricht. An den errechneten Gesamtkosten des Mausoleums 
in Hぬe von 2,64 Milliarden Yen beteiligte sich die japanische 
Regierung mit einem Betrag von 1,7 Milliarden Yen. Die Gesamt
kosten der Beisetzungsfeierlichkeiten wurden mit 9,3 Milliarden 
Yen angegeben.24 

24 Mainichi shinbun, 22.2.1989. 
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Vor der eigentlichen Grabstiitte war Z山n Zeitpunkt des Be
gr.ぬniss回 ein Geb加de (osuya) in Form eines Shinto-Schreines 
errichtet worden, das dem 叫oden, dem temporれn T1「auerhaus
im Shinjuku gy6en-Park glich. Nach Abschlu.B der Feierlichkeiten 
und einem Zeitraum, in dem die Bev剖kerung Abschied am Grab 
nehmen konnte, wurde dies白 Gebaude entfernt und die Grab
anlage fur die αfentlichkeit g田chl部民n. Erst nach Fer討gstellung
d白 Mausoleums wurde die Anlage wieder e凶行net.

Die Bei凶zung fand nur in Gegenwart der engsten Mitglieder 
des Kaiserhauses statt. Dabei wurde der Sarg Z山n Ort dererhぬt
liegenden Steinkammer auf ex回 dafiir angelegten Gleisen hin
auftransportiert:"' Angeblich wurden dem Sarg insg回amt 100 
Gegenstande als Grabbeigaben rnitgegeben勾

Bereits einen Tag vor dem Begr油国s, am 23. Februar, war in 
einem Shintδ－Ritus der Geist d田 verstorbenen Kaisers ze陀mo・
niell in eine besonde陀 Kammer des Grabes (gon帆 auch karido・
no, die ,,temporare Residenz") ilberfiihrt worden, um dort bis z町
Fertigstellung des Tumulus zu verbleiben. 

Mit dem Entfemen der Opfergaben (teppeisen) vor dem tern
pora陀n Grabgeb如de (osuya) endeten, nach einer Dauer von an
nahemd 14 Stunden, die Beisetzungsfeierlichkeiten des Showa・
Tenno. W五hrend d田 ersten Trauerjahr回 war eine Vielzahl wei
terer Zeremonien und riれ1eller Handlungen zu vollziehen, d吋1
bildeten die Beise包ungsfeierlichkeiten des 24. Februar 1989 einen 
in sich geschlos提nen Komplex, der nun seinen AbschluB gefun
den hatte. 

2.4. Zwischenbilanz 

Wie be陀its a凶.ge品hrt, wurden die Vo巾ereitungen der Beiset
zung und des Staatsbegrabnisses von viel伝ltigen offentlichen 
Diskussionen begleitet. Da dem Zeremoniell eine hochsym加li
sche Bedeutung zueigen ist, kam insbesondere der Frage nach 

2s Mainichi shinbun, 22.2.1989. 
26 Na ch einem offiziell nicht kommentierten Bericht der Zeitung Yomiuri 

shinbun (23.2.1989) handelte es sich dabei um sokhe pers加liche Ge
gen st加de des verstor加nen Tennδ wie ein Mikroskop deutscher Fa
brikation aus den 30er Jahren, ein Schwert, aber auch profane Dinge 
wie tagliche Kleidungsstiicke. 
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der Trennung von ,,privatem" und ,,staatlichem” Anteil an den 
Feierlichkeiten eine groBe Bedeutung zu. Doch je genauer diese 
Frage untersucht wi吋， 山n釦 schwieriger g白凶ltet 白 sich, eine 
tatsachliche, klare Trennung zwischen diesen Spharen erkennen 
zu konnen. Da品r回rgen etwa, neben der auBerordentlich starken 
finanziellen Beteiligung des Staates auch an den als privat dekla
rierten Hand Jungen des Kaiserhau健S，釦 offenkundigeTat回chen 
wie die F白tlegung d白 Begr油国splat詑S 山

�
d sein田 offiziellen

Namens diese宮 Platzes durch die Regierung..,., obgleich dies eine 
rein private Angel句enheit d回 Hofes sein sollte. Doch auch das 
Ze陀monieU der Beisetzungsfeierlichkeiten selbst, d回sen Verlauf 
irn Vorangegangenen kuロ g回childe此 werden konnte, erweist 
sich bei genauerer Betrad、tung als keineswegs 田 eindeutig in 
die zwei Be陀iche geschieden, wie es das Programm ausweist. 
臥＞ch liillt sich dieser Umstand nicht aus der alleinigen Bぽrach
tung der Bei鈴tzung des Showa-Tenn6 er提hen; erst im histori
schen Vergleich zeigt sich das MaB an Kontinuitat und Diskon・
tinuitat, das bei dieser Beisetzung gewaltet hat. 

3. Zur Geschichte der Kaiserbegriibnisse in Japan 

Fiir eine vergleichende Betrachtung kommen zunachst die Bei
setzungsfeierlichkeiten der beiden Vorg加ger des Showa-Tenno, 
Taish6- und Meiji-Tennδ in Frage, wurde doch stets ausdriicklich 
darauf hingewiesen, dag sich die Besta伏ung d白 Showa-Tenno
an diesen Vorbildern orientierte. 

Ins図書ondere ist dabei von Interesse, ob das Zeremoniell der zu 
ihrer Zeit offiziell als go凶ch geltenden Meiji・ und Taish6-Tenn6 
Abweichungen von der gegenw語rtigen Praxis n町mDetails, oder 
aber in Kemberモichen, im ,, w，田en”， aufweise. Da im Kontext der 
Feierlichkeiten des 24. Februar 1989 der Trennung in staatlichen 
(tais6 no rei = Programm-Nr. 5) und privaten (sojoden no gi = Pro
gramm-N工 4)Teil wahrend dero伍ziellenTrauerfeier im Shinjuku 
gy6en-Park eine entscheidende Bedeutung zukam, wird diesem 

27 Die Entscheidung zum Bau des Kaiserlichen Mausoleums an diesem 
Ort war von der Regienmg am 10. Januar gefallt worden; den Namen 
des Mausoleums Jegte das Kabinett am 18. Januar - noch inof“ziell 
- fest. 
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Punkt unsere besondere Aufmerksamkeit gelten miissen. Zur 
Vereinfachung und Veranschaulichung des Vergleichs werden die 
jeweiligen Programmpunkte der historischen Beisetzungen eben
falls mit Nummern versehen (z. B. 11泊shδ－Nr. 3 etcふ28

3.1. TaishふTennδ

Am Morgen d白 25. Dezember 1926, um 1:25 h, starb Kaiser Yo
shihito, postum TaishcトTenno, in der kaiserlichen Villa Hayama. 
Mit dem Tod d田 Vaters ging die TennO-Wiirde auf Kronprinz 
Hirohito iiber. Die Beisetz山、g fand am 7. Februar 1927 in Ein
klang mit bereits am 21. Oktober 1926 getroffenen ge提tzlichen
Regelungen (k6shitsu-fukurrwrei und koshitsu・sogirei) statt. Nach 
der rituellen Verabschiedung d田 Verstorbenen im Kaiserpalast 
(TaiぬかNr. 1 = Shδwa-Nr. 1 und 2) wurde auch die Trauerfeier 
仙r diesen Kaiser (Taishδ－Nr. 3 = Showa-Nr. 4 und 5) im Shinjuku 
gy6en-Park zelebriert; doch fand sie, der Tradition entspr配hend,
in der Nacht statt. Die Uberfiihrung des Sarg田 vom Kaiserpalast 
zum Trauerareal (Taishδ－Nr. 2) geschah auf einer Route, die im 
wesentlichen der Fahrtroute des Taiso no rei gosoretsu der 
Shδwa-Bestattung (Sh6wa-Nr. 3) entsprach. Doch gehorten da
mals mehr als 10.000 Personen Z山n offiziellen, den Totenwagen 
begleitenden Trauerzug.29 Trotz di白色r groBen Zahl standen die 
den Zug konstituierenden Elemente in weitgehender Oberein
stimmung mit denen der zwei Ziige der Showa-Bestattung: der 
kurzen, ,,privaten＇’ Prozession innerhalb des Trauerareals (= Shδ－ 
wa-Nr. 4.1 .: toho soretsu） 山、d, di回 insbesonde陀 die Teilnahme 
der Sむをitkrafte betreffend, der als Staatszeremonie fungierenden 
Wagenkolonne vom Palast zum Park (Showa-Nr. 3: taiso no rei 
gosoretsu). Neben Vertretern der Waffengattungen, der Polizei, 
von O伍ziellen aus Regierung und den Mitgliedem der Beiset-

28 Eine Zusammenstellung der die Beisetzungen der Kaiser Meiji und 
Taisho betreffenden Rechtsvorschriften findet sich in Gendai Mrei 
zenshU, Hg. Suehiぬ ltsu也ro，百kyo 1937, Bd. 1, Fasz. 8: 297-355. Fiir 
die Darstellung des Verlaufs dieser B出etzungen erwiesen sich die 
Mikrofilm-Archive des Hamburger lnstituts filr Wirtschaftsfor
schung (HWWA) und des Hamburちer Instituts fur Asienkunde (Ge
samtausgabe Asahi shinbun) als besonders ergiebig. 

29 Andere Berichte sprechen sogar von bis zu 29.000 teilnehmenden Per
sonen. 

207 



zungskommission fanden sich im Trauerzug d白 Taisho-Tennδ
(Taisho・Nr. 2) iiberdies die bekannten Symbole: Hellebarden, 
weiBe und gell熔 Banner, omasakaki-Zweige, sowie Banner mit den 
Symbolen fiir Sonne und Mond, die bei der ShOwa呂田tattung
nur im ,, privatenぺ religiるsenTeil erschienen (Shδwa-Nr. 4）， ー dies
ein deutlicher Hinweis auf die staatliche Stellung des Kaiserhau
ses zu jener Zeit und den Umstand, daB die gesamten Feierlich
keiten, gemaB der staatsshintois tischen kokutai-Ideologie, staats
religi白en Charakters waren. 

Alsjis加 （，，Totenwagen“） wurde auf der Wegst陀ekevom Palast 
zum Trauerareal kein neuzeitliches Kraftfahrzeug eing白etzt,
回ndem ein zweiradri唱er schwarzlackierter Wagen in chinesi
sch em S副 （陶rabisash1) , der von vier g白chmiickten Ochsen ge・
zogen wurde. Dem Totenwagen folgte ein Tr句er mit Sandalen 
des Kaisers. Shintopriester setzten den Zug fort, ihrerseits gefolgt 
von zwolf gagaku・Musikern - dies ein Element, das sich in der 
toho soretsu·Prozession der ShOwa-Feierlichkeiten (Showa-Nr. 
4.1.) wiederfindet - und Militarkapellen im westlichen Stil, die 
bei der diesmaligen Bei提tzung nur w油rend der Vorbeifahrt der 
Wagenkolonne (Shδwa-Nr. 3) spiel ten. Allein der neue Kaiser war 
im Zug nicht selbst anwesend,

_ 
er wurde vertreten durch den kai

serlichen Prinzen Takamatsu.'' Der Kaiser selbst erwartete die 
Ankunft des Trauerzuges v町 der Trauerhalle （叫δden) im Shin
juku gyoen-Park. 

B回onders der archaisch anmutende Totenwagen erweckte all
gemeine Aufmerksamkeit; der anschaulich-wortgewaltigen 
Schilderung wegen sei hier kurz aus dem Bericht eines Zeitzeu
gen, d回 Korr田pondenten d田 Berliner Tageblatts, Leopold Wink
ler, vom Februar 1927 zitieば：

30 Auch karabisashi no kuruma oder karaguruma (,,chinesischer Wagen") 
gen創mt;ein in der Nara- und Heian-Zeit gebrauchlicher iiberdachter 
zweiradriger Ochsenkarren (gissha), <lessen Gebrauch dem Kaiser 
und der Kaiserin vorbehalten war. Wagen dieser Art kamen seit der 
Kamakura-Zeit auBer Gebrauch und wurden spater nur noch zu be
stimmten zeremoniellen Anlおsen verwendet. Form und Name des 
Wagens weisen auf den iiberaus starken chi.nesischen EinfluB in die
semBe陀ich.

3l Takamatsu (Teru) no Miya Nobuhito, (1切ら1987), dritter Sohn des 
TaishO-Tenno, jiingerer Bruder des verstorbenen Showa-Tennδ； seit 
1913 Oberhaupt der Familie Takamatsu. 
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,,Und schon lange hat das Ohr, seltsam angeriihrt, sich nach 
der Ferne gewandt: ein Aechzen, Stぬnen, ein Wimmern 
schiebt sich her durch die Nacht, nie gehりrt, vielleicht als 
Kind nebelhaft getraumt, u中rimitiv aus grauen Erstlingszei
ten, dennc凶 ins Fleisch dringend wie das Klagelied eines 
alten Baumes im Sturm, oder das hilflose Jammern von Tau
senden armer Kreaturen - nun gehen die Augen diesem selt
回men Leidg白ang entgegen: sehr langsam, schwe乙 macht
voll und duster rollt der Leichenkarren heran, gezogen von 
vier weiβbebanderten schwarzen Biiffeln, auf nur zwei un
geheuren Radem [ . . .  ]. Ober allem jammert das brechende 
Krachen und Knirschen der Rader [ . . . ]. Das Innerste des Wa
gens ist durch Vorh品nge aus Bambusstroh den Blicken ent
zogen. ' 

Um 20:00 h erreichte der Zug das Trauerareal, das in der Gestal
tung weitgehend dem der ShOwa·Beisetzung entsprach: ein Shin
tδ－Schrein als temporare Trauerhalle (sojoden), rechtwinklig davor 
zwei gro.Be, an den Seiten offene Zelthallen (akusha） 品r die jeweils 
5000 Trauergaste. Hier waren auch, wie im Fall der diesmaligen 
Beisetzung, die aus landischen Trauergaste, sowie das g白amte di
ploma出che Ko中s plaziert. Der einzige Unterschied zur jetzigen 
Praxis bestand darin, daB sowohl der Eingang zum Trauerareal 
als auch die Trauerhalle selbst durch jeweils ein groBes torii mar
kiert waren. Bei der Showa-Beisetzung war nur ein torii zwischen 
der Trauerhalle und dem manmon-Vorhang plaziert worden, das 
iiberdies nach dem Ende der s6j6den no gi-Zeremonie ( Showa-Nr. 
4) entfernt wurde. 

Der weitere Verlauf der Zeremonien (Taishδ－Nr. 4) entsprach 
weitgehend der di田maligen Praxis: Tensenpei - d. h. die traditio
nellen Opfergaben von Tuchen und Speisen wu吋en dargebracht, 
Norito verlesen, schlieBlich folgte der AbschiedsgruB des neuen 
Kaisers Hirohito an seinen verstorbenen Yater. Danach folgten 
die AbschiedsgriiBe der iibrigen Mitglieder der kaiserlichen Fa
milie, angefiihrt von der Kaiserinwitwe (= Showa-Nr. 4.2.). Dann 
廿aten die Vertreter der 55 am Begrabnis teilnehmenden Staaten 
vor die Trauerhalle, gefolgt von den Mitgliedern der japanischen 
Regierung; di田er Tei! stellt eine Entsprechung, allerdings in um
gekehrter Reihenfolge, der diesmaligen taisδ no rei-Zeremonie 
(ShOwa-Nr. 5) dar. Damit wa陀n die Zeremonien an der s6jδ＇den-
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Trauer・halle beendet. Um 23:00 h schlo!S sich der Vorhang vor der 
Trauerhalle. 

Um Mittemacht wurde der inzwischen auf einen Palankin 
(56知ren) iiber品hrte Sarg von 103 Tragem zu einem eigens ge
bauten tempo�品陀n Abschnitt d白 am Park gelegenen Bahnhof，回
Sendagaya getragen (laish6凶Nr. 5.1.). Von dort wurde er mit 凶－
nem Sonderzug nach Hachi吋， dem Kai日'Tlichen Friedhof, der 
auch das Grab Shδwa・Tennos aufnahrn, gebracht σaiぬかNr.
5.2.). Der Transport d回 Sa弔白 nach Hachi司i mit einem Sonder
却g entspricht der als Staatszerernonie deklarierten Fahrt der Wa
genkolonne zur Grabst語tte, taiso no re

.� 
gosoretsu (Showa-Nr. 6), 

d釘 Shδwa-Beerdigung, w語hrend die Uberfuhrung vom Trauer
areal zum tempor，語陀n Bahnhof wesentliche Elemente der dies
maligen privaten toho soretsu-Prozession (Sh6wa-Nr. 4.1.) auf
weist. Neben der Veranderung irn Bereich zeit民dingt-techni
scher Details (Eisenbahn statt Kraftfahrzeugen Z山n Transport) 
fiillt hier besonders ein Detail auf: als Trager d白 Palankins im 
Verla＼』f der Prozession (Taishδ－Nr. 5.1.) fungierten damals noch 
junge Manner aus dem Dorf Yase bei Kyδto, die sogenannte Yase 
dδ�i. Jenem Dorf sagt man seit alters her eine besondere Kaiser
Uモue nach. Sie erfreuten sich seitdem der Gunst des Hofes und 
wurden als kaiserliche Sargtr品ger eing白etzt.32 Auf diese Tradi
tion wurde - wohl aus Grunden der historischen Irnplikationen 
- im Falle des jiingsten Begriibnisses (Sh6wa-Nr. 4.1.) verzichtet; 
als Trager fungierten di白mal Mitglieder der Palastwachen. 

Die eigentliche Bestattung σaishO-Nr. 6) in dem Tama no 
ryδ benannten Grab des Taisho-Tennδ auf dem Kaiserlichen 
Musashi-Friedhof in Hachiδji erfolgte in der auch diesmal ge
w品hlten zeremoniellen Form (Showa-Nr. η， so wie auch die 
Grabmiiler des Taisho・ und des Showa-Tenno formal identisch 
sind. 

32 Diesc Einsch拘ung geht auf eine Oberlieferung zuriick, derzufolge 
die Bewohner des Dorfes Yase in der Zeit des Kaiserlichen Schismas 
im 14. Jahrhundert den Kaiser des Siidhofes, Godaigo-Tenno (1288-
1339), angeblich vor seinem Gegner Ashikaga Takauµ 陀tteten. Dem 
Siidhof wird seit der kanonischen Entscheidung 凶＼ Geschichtswerk 
der MitcトSchule Dainihonshi, das fiir das Kaisertum der Meiji-Zeit von 
wesentlicher Bedeutung war, die alleinige Rech加措igkeitzugesprcト
ch en. 
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3.1.1. Zwischenbilanz 

Eine Geg�.niiberstellung der jeweiligen Programmpunkte zeigt 
die enge Ubereinstimrnung im Programmverlauf zwischen den 
Beisetz山1gen des Taisho- und des Showa-Tennδ： 
Shδwa・Nr. 1 (privat) TaishcトNr. 1 
ShOwa-Nr. 2 (privat) 
Showa-Nr. 3 (staatlich) TaishふNr. 2 
Showa-Nr. 4.1. (privat) TaishふNr. 3

TaiぬかNr. 5.1. 
Showa・Nr. 4.2. (privat) TaishO-Nr. 3 
Showa-Nr. 5 (staa tlich) TaisheトNr. 3 
Shδwa-Nr. 6 (staatlich) TaiぬかNr. 5.1. 

TaiぬかNr. 5.2. 
Shδwa・Nr. 7 (privat) T泊sh�トNr. 6

Es zeigt sich, da!S der Ablauf der im Falle der Beisetzung des 
Taisho・Tennδnoch ungeteilten Zeremonien im wesentlichen den 
11Privaten" und ,,staatlichen” Teilen der des Shδwa-Tenno ent· 
spricht. Von besonderer Bedeutung ist, wie bereits erwぬnじ die
G白taltung der Zeremonien vor der s巧oden-Trauerhalle. Zur Ver
deutlichung der Trennung von Staat und Religion im gegen
wiirtigen Japan wurden diese Zeremonien bei der Beisetzung des 
Shδwa-Tenno in einen rモli�i白en ,,p討vaten" Teil (Shδwa-Nr. 4) 
und einen siikularen ,,staatlichen” （Showa-Nr. 5) getrennt. Da如r
wurden kurz vor den GruBadressen der Regierung und der aus
liindischen Vertreter die zwei wesentlichen lnsignien des Shinto
Ritus - torii und om脱却ki - entfernt. Der eigentliche Ablauf der 
vormals ungeteilten Zeremonie σaishδ 3) aber blieb im Kem un
ver語ndert. Die Trennung von Staat und Religion wurde somit 
nicht <lurch Ein品hrungeines neuartigen Zeremoniells dokumen
tie此， sondern durch eine w批tlich aufzufassende ,,T：陀nnung" der 
beiden Teile in Form einer symbolischen Handlung: der Entfer
nung der Shinto・Sym加le. Ahnliches gilt ぬr den Traueロ.ug vom
Palast zur Trauerhalle (Showa-Nr. 3 und 4.1., TaishふNr. 2). Nun 
wird auch ersichtlich, warum die Wagenfahrt vom Palast zurn 
Park wiihrend der Shδwa-Beisetzung als ぷtaatlich” （Showa-Nr.
3), die Prozession vorn Eingangstor des Trauerareals bis zur Trau
erhalle (Sh6wa-Nr. 4.1.) dagegen als ,,privater" religiるser Ritus 
d悶 Kaiserhauses fungierte: es waren auch in diesem Falle die 
,,religiosen＇’ einfach von den ,,staatlichen" Elementen des alten, 
noch ,, vollstiindigen＇’ Zug田 getrennt und zu zwei eigenen Ziigen 
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formiert worden; anstelle des friiheren gemeinsamen Auftretens 
erschienen diese Elemente nun nacheinander. Am augenfiillig
sten wird dies am Beispiel der Musil<: waren die Hofmusiker und 
die Militarkapellen (die ebenfalls Franz Eckerts Kanashi no kiwami 
spielten) im Falle d白 石ishδ－Begrabnisses noch in einem Zug ver
eint, so 廿aten sie die吉田mal hintereinander, in zwei aufeinander
folgenden Z凸gen auf. Auch hier bedeutet ,,T1陀町1山1g＇’ also nicht 
Au匂abe bestimmter Teile und Inhalte, sondem vielmehr de削
除ibehaltung bei gleichzeitiger rein raumlicher 山1d zeitlicher 
,,Abspaltung". Die wirklichen Neuerungen (I<raftfahrzeuge statt 
Eisenbahn und Ochsenkarren; Durchfiihrung der Feiem bei Tag 
anstatt bei Nacht) dienten eher pragmatisch-modifizierenden 
Zwecken, die zu einer gebotenen zeitlichen Abkiirzung d回 Ze
remoniells f仙rten, ohne jedoch als solche schon eine inhaltliche 
Bedeutung aufzuweisen. 

Fiir den weiteren Fortgang unserer Untersuchung stellt sich 
die Frage, ob die Kontinuit品t, die hier sichtbar wird, nur auf die 
beiden verglichenen Falle beschr品nkt ist, oder ob sie in weitere 
historische Tiefen reicht. Anders formuliert: Kniipft das Showa
Begr品bnis, als modifizierte Form des Taish6-Begr品bnisses, tat
珂chlich an ,,uralte” japanische Traditionen an, wie es emphati
sche Kommentare immer wieder vem、elden? Zur Beantwortung 
dieser Frage ist zunachst die Beisetzung d白 Meiji-Tenno zu be
trachten. 

3.2. Meiji-Tenno 

Die Beiset却ng des in der Nacht vom 29. auf den 30. Juli 1912 
verstorbenen Meiji-Tenno stellte das erste Kaiserbegr油国s seit 
Ein白hrung des neuen politischen Systems im Jahre 1868 dar. Ent” 
sprechend gesetzlicher R句elungen aus dem Jahre 1909 （初shitsu
fulrumorei) fanden die Beise包ungsfeiem und die eigen出che Be
stattung in der Zeit von 13.-15. September 1912 in TOkyδ und 
Momoyama bei Kyoto statt. 

Aus Grunden d回 hier nur beschrankt Z町 Ver仙gung stehen
den Raumes kann auf Details der Zeremonien nur insofem ein
gegangen werden, als sie Abweichungen gegeniiber denen des 
Taisho・Begrabniss回 aufweisen.JJ Es zeigt sich, daB ein bemer” 

33 Als wichtigste Quelle der Darstellung dient, neben den bereits anl品8・
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kenswerter Unterschied gegeniiber dem Taisho-Begrabnis nur in 
zwei Punkten gegeben isに wekhe die Ortlichkeiten der Trauer
feier und der Beisetzung betreff，四・

Zurn einen wurde die Trauerfeier 伯r den verstorbenen Kaiser 
nicht im bereits 1906 in der heutigen Form gestalteten und 1949 
res ta凶erten Kaiserlichen Park Shinjuku gyoen zelebriert， 回n
dern auf dem w白tlich d田 Kaise中alastes gelegenen damaligen 
Aoyama-Paradeplatz. In den darauffolgenden Jahren wurde die
提r Pia包 als Teil d白 in 取yo zu Ehren Kaiser Meiji刊行ichteten
Meiji-Sehrモm白 g白taltet. Den eigen出chen Schrein errichtete man 
auf kai舘r lichen Llndereien westlich d回 Bezirks Akasaka - d. i. 
der heutige Meijiオingu und Yoyogi-Park; das in der N語he gele
gene ehemalige Areal der Trauerfeierlichkeiten - besagter Aoya・
rna-Paradepl抱 一 wurde als ,,AuBerer Garten des (Meiji・）Schrei
n白” (Jingii gaien) gestaltet. Erst irn )ahre 1926, beim Tod des 
nac��olgenden Taishδ品nno, waren alle A仇iten abge帥los
sen :'" Fur den TaishO・Tennδ wurde nach dessen Tod kein eigener 
Schrein angelegt. 

Zurn anderen fand, dem pers伽lichen, noch zu Lebzeiten ge
auBerten Wunsch d田 Kaisers entspr民hend, die Beisetzung nicht 
in TOkyo, sondem auf dem Momoyama-Hi.igel bei Kyδto statt. 
Nach Beendigung der in der Nacht vom 13. auf 14. September 
1912 in Tδkyo, auf dem Paradefeld von Aoyama durchge胎hr恰n
Trauerzeremonien an der Trauerhalle (s6j6den), wurde der Sarg, 
wie irn Falle der Besta此ung des TaishO-Tenno, zu einer ei�ens 
errichteten Bahnstation (Station Aoyama) gebracht und mit ei
nem Sonderzug an den Ort der le包ten Ruhe i.iberfiihrt. Von der 
Station in Momoyama 住ugen dann die bereits anl語Blich der Bei
詑tzung des TaishふTenno erw蜘ten Y抑 制i den Palankin 
(sδikaren) mit dem Sarg des Kaisers inmitten einer Prozession Z町
Grabs t語tte. Wie anhand der Fotos zu ersehen ist, handelte es sich 
dabei um einen Palankin, der dem der Beisetzungen Taishふ und

lich des TaishO-Begrabnisses erwぬnten zeitgen白sischen Pressebe
richten, insbesondere ein direkt nach dem Begrabnis erschl朗ener 
Bildband (Meiji tennδgotaisogi shashinchO, o. Hg., 1ちkyo 1912), der alle 

3 
Stationen der Feierlichkeite.n in kommentierten Fotografien festhielt. 

4 Vgl. Edward Seidensticker: Low City High Cily. Tokyo 斤·om Edo to the 
Earthquake, New York 1983: 254f. 
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ShOwa-Tennδs vollstandig gleicht.35 Die Beisetzung fand ihren 
AbschluB am Morgen des 15. September, um 9:55 Uhr. 

Ansonsten entsprach der Handlungsverlauf dem des Taisho
Begrabnisses, d. h. die Beisetzung d回 Meiji品nno lieferte dessen 
Vorbild. In einer 凶chtlichen Prozession, die炉doch erst 山n 20:00 
Uhr am Pぬst au句ebrochen wa乙 wurde der Sa弔 verborgen in 
dem schwarzen Ochsenkarren, zum Trauerareal gebracht. Die 
Gestaltung von s可6den und akusha-Zelthallen fur die Trauergおte
und das diplomatische Ko中s, wie auch die Plazierung der zwei 
torii lieferte ebenfalls das Vorbild 自ir die spatere TaishふBei提t
zung. ErstmaJs wurden bei dieser Bestattung die Farben schwarz 
(westliche Trauerfarbe) und wei.B （甘aditionell-ostasiatische Trau
erfarbe) gemeinsam verwendet. Auch hier wurde neben der hふ
fischen gagaku-Musik Eckarts Kanashi no kiwami von den Milit語r
kapellen angestimmt. 

3.2.1. Zwischenbilanz 

In den Beisetzungen Taish6- und Me恥Tennδs erkennen wir ein 
einheitliches Handlungsmusteじ eine gemeinsame Tradition, die 
erst anl語.Blich der Bestattung Shδwa-Tennδs in unseren Tagen in 
der geschilderten Form - recht behutsam - verandert wurde. 
Doch erhebt sich die Fra�e, wie hier der Begriff der ,, Tradition” 
zu fassen sei. Handelt es sich bei dem klar erkennbar gewordenen 
Schema um die ,,traditionelle", d. h. seit ,,langem iiberlieferte” 
Form der Kaiserbegrぬnisse in Japan, oder inkorporie此 di田e
Form andere als die direkt iiber lieferten Traditionslinien, geht sie 
iiber den Sonderbereich der Kaiserbegrめnisse hinaus? Hier lie
fert eine kurze Bemerkung im zeitgen也sischen Koηesponden
tenbericht der ,, Taglichen Rundschat』” （Berlin) vom 16. Septem
ber 1912 einen schるnen Hinweis. In seinem Bericht von der Bei
setzung Meiji-Tenn6s schreibt der Autor resiirnierend: 

,,Die Trauerfeier in Aoyama unterschied sich au.Ber durch ih
re wunderbar schlichte Vornehmheit in nicl、ts von der iibli
chen Trauerfeier nach Shint6ritus." 

Damit hat dieser kenntnisreiche Zeit- und Augenzeuge, <lessen 
Identitat uns leider verborgen bleibt, eineau.Berordentlich bedeu-

35 Es ist mir jedoch unbekannt, ob es sich um ein lediglich gleiches Mo・
dell, oder tatsachlich denselben Gegenstand handelt. 
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tende Feststellung getroffen: Das Trauerritual in der beschriebe
nen Form stellt keine auf den Bereich des kaiserlichen Beiset
zungswesens beschrankte Form dar, sonde.rn steht offensichtlich 
imKontext d邸 shintoistischen Bes匂ttungswesens der Meiji-Zeit. 
Da bekannt ist, welche geistig-ideologische Bedeutung der Pro
pagieれmg des Shinto als Staatsdoktrin in dieser Zeit zukam und 
wieviele anachronistische, scheinbar archaische Elemente zu die
sem Zweck rekons位uiert wurden, darf hier ein wesentlicher 
Schliissel zum Verstandnis der Traditionslinien d缶 modemen
kaiserlichen B田tattungswesens vermutet werden. 

3.3. Das shintδistische Bestattungsritual der Meiji-Zeit 

Es kann als Gliicksfall gewertet werden, daB zu diesem Punkt 
zwei zeitge凶ssische Arbeiten vorliegen, die von E. Ohrt in den 
Jahren 1910 und 1911 in den Mitteilungen der OAG, lるkyo, verof
fentlicht wurden. Deren eine beschreibt 良enerell die ,,Toten箆e
braeuche in Japanγ36, die andere behandelt

-
detailliert 11Das Sta一s． 

begraebnis des Fuersten It。リ7 Anhand dieser Ausfi.ihrungen, die 
hier nicht noch einmal in extenso referiert zu werden brauchen, 
lassen sich die folgenden Schliisse ziehen: 1. Die Beisetzungen der 
Kaiser Taish6 und Meiji zeigen kein b部onderes, auf den Bereich 
kaiserlichen Bestattungswe臼ns beschranktes Zeremoniell， 回n
dern sie folgten dern Muster der erst in der Meiji-Zeit beg凶ndeten
Staatsbegrabnisse.品2. Die Form di白er Begrabnisse stellt nur eine 
besonders elaborierte Fassung des meijizeitlichen Shinto陣取stat
加ngswesensdar. 3. Der generelle Ablauf einer shintoisti民hen Be
stattung l泌t sich nach Ohrt folgenderma.Ben umreiBen: 

,,Der religi白e Teil einer shintゐistischen Bestat加ng zerfallt 
normaler Weise in vier get陀nnte Akte: Mitama utsushi d. h. 
die Hiniiberleitung der Seele des Verstorbenen in das tama・
shiro, shukkwan, die feierliche Enぽemung des Sarges aus dem 
Sterbehause, sδif6 no shiki, die Hauptfeier 向r das gesamte 
Trauergefolge, und mais6, die eigentliche B田rdigung. Die 
beiden ersten Feiern finden im Sterbehaus sta代， das s可6 no 
shiki gewるhnlich in einer Halle, die fur solche Feiern ein fiir 

36 MOAG XID, Teil 2, 1910-1911: 81-121 (= Ohrt 1910a). 
37 MOAG Xlll, Teil 2, 1910-1911: 123-156 (= Ohrt 1910b). 
38 Ohrt 1910b: 123. 
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alle Mal zur Verf泊gung g回tellt wird, oder die man fur eine 
政�rdigung民sonderserrichtet, und das mais6 am Grabe ［…i 
Auslander, die an einer shintoistischen Beerdigung teilneh
men, werden in der Regel nur dem s0j6 no shiki・ 民iwohnen,
wenn nicht eben mehrere die提r Feiem zu ein釘 kombiniert
werden.“ 

Es zeigt sich, daB der Ablauf der Meiji- und TaishO-Beisetzungs
feiem exakt di白em allgemeinen Schema der meりizeitlichenShin
tδ－Bestattungen folgte. Auch in der Showa-Bestattung konnen 
wir unschwer die w白entlichen Konstituenten di回目 Handlungs
ablaufes wiedererkennen. Von be鈎nderem Interesse ist dabei die 
ausdriicklich erw刷、te Rolle von eventuell teilnehrnenden Aus
landem. Ihnen kommt eine Tei凶hme nur am sδ�6 no shiki, d. i. 

dem s6j6den-Ritus, zu; so fand sich bei den Be脱包ungen der Tai
sho・ und Meiji-Tenno das diploma tische Korps auch nur w語h
rend dieser Zeremonie ein. Und es wird deutlich, dag die staat
liche taiso no rei・Zeremonie der Showa・Feierlichkeiten (ShOwa
Nr. 5) in Wirklichkeit nur eine sakularisierte Form dieses Teils 
d白 meijizeitlichen s6jiJ no shiki-Ritus darstellte, an dem allein 
Ausl加dem eine Teilnahme gestattet war. 

Dem Begrabnis d白 日rsten Ito Hirobumi, der am 26. Oktober 
1909 einem Attentat zum Opfer gefallen war und bereits am 4. 
November mit einem grolkn Staatsbegr語bnis zur letzten Ruhe 
getragen wurde, entnehrnen wir die vollstandige Form des un
geteilten s6j6den-Ritus. 

Die Feiern fanden 加＇ Hibiya-Park zu Tokyo sta枇：

,,Am Siidwestende dieses Platzes war eine kleine, nach hin
ten g田chlossene, nach vorn und nach den Seiten offene Halle 
im Stil eines Shintotempels erbaut worden, die zur Aufbah
rung der Leiche 回stimmt war. Diese Halle war zunachst 
noch durch einen Vorhang abgespeπt [ . . .  ]. 
おdann fanden sich, weiter von der Tempelhalle entfemt, 
r帥ts und links je eine kleinere und eine grosse, lang
g白廿配kte, an den Seiten offene Halle zur Aufnahme des 
Tra uergefolges. "40 

39 Ohrt 1910a：匁．
4o Ohrt 1910b: 143. 
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日首e G回ta加ng entspricht genau der der behandelten Kaiser
begr品bni鉛e. Zur Rolle der beteiligten Auslander irn Rahmen die
回r Zeremonie heillt es: 

,,Nach Beendigung der Verl白ung(der Gedachtnisrede durch 
den leitenden Shintδpri白te巳 d. Verf.) wurden von allen Er
schienenen tamagush1 ... 1 dargebracht und zwar in nachstehen
der Reihenfolge: 

der Vertreter des Kaisers von Japan 
der Vertreter der Kaiserin von Japan 
die Vertreter der ausl語ndischen Staatsoberh語upter, d. h. 
die hier anwesenden fremden Botschafter, der deutsche 
Geschafts凶ger und der erw油ntechinesische Prinz [ .. . I 
der Abg白andte des Kaisers von Korea 
der Abgesandte des Ex-Kaisers von Korea 
der Vertreter d白 Kronprinzen von Japan 
[ . . .  ] 

Die Abge臼ndten und Botschafter verliessen nach Darbrin
gun� des ta附＇gushi einzeln den Festplatz, von einem Zere
monienmeister zu ihren Wagen geleitet.’142 

Erst nach dem Abgang der auslandischen Ve吋reter traten die an
dぽen Mitglieder des Trauerzuges, insbesondere die Angehるrigen
des toten Ffusten, nach vorn und reichten ihrerseits mit weillen 
Pa piers悦ifen g配hmiickte Zweige d部 sakaki-Baum白， tamagu
shi, dar. 

Wieder zeigt sich, wie sehr die Verfahrenswei舘 anl泌lich der 
Shδwa-Beisetzung dem meり国itlichen Muster folgt; rnit einer 
Ausnahme jedoch: da als staatliche Zeremonie deklariert, entfiel 
bei der ShOwa-Beisetzung das shintδistisch motivierte Darrei
chen von tamagushi durch die auslandischen Trauerg品ste. Anson
sten aber blieb das Zeremoniell im Kem unverandert. 

Zu den Urspriingen derartiger Begrabnissitten schreibt wie
derum Ohrt: 

“ Tamag11shi, die mit Strモifen von wei.Ber Seide und Bast geschmi.ickten 
Zweige des heiligen Baums sa初b・ （Eurya japonica), gehり陀n zu den 
廿aditionellen Opfergaben des Shintδ. Vgl. Shimonaka Yasabu.ro 
(Hg.): Shinto-daijiten, Bd. 2， 百kyδ 1兜7-40: 452f. 

“ Ohrt 1910b: 149f. 
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,,Staatsbegrab凶sse in Japan sind eine Einrichtung der Neu
zeit, das ShOgunat kannte sie nicht; sie wurden in der Mei
ji-Ara rnit so vielem anderen von der westlandischen k凶tur
ubemommen. Das erste Staatsbegr語bnis fand im Jahre 1883 
statt und gait dem Fiirsten lwakura. [. . . ] 
Staatsbegr.語bnisse haben in Japan stets nach shintoistischem 
Ritus stattzufinden; dies war denn auch bei dem Filrsten Itδ 
der Fall, obwohl er selbst Buddhist war und seine Eltem nach 
den Formen dieser Religion bestattet waren."43 

Wir sehen, daB den Staatsbegrぬnissen, dem Geist der Zeit ent
sprechend, die staatsshintδis tische Definition des Shinto zugrun
degelegt wurde, derzufolge Shinto keine Religion im eigentlichen 
Sinn darzustellen habe, sondern als Gesamtheit der japanischen 
Sitten und Gebrauche, und darnit als unabhangig von den indi
viduellen 陀ligiるsen Oberz印gungen d田 Einzelnen, ange臼hen
wurde. 

Zurn ande陀n !assen die Augerungen Ohrts erkennen, dag 
noch die Eltern des Filrsten Ito nach buddhistischem Ritus be
stattet wurden. Damit ist ein Hinweis gegeben, daB die Begrぬ－
nisformen in der Meりi-Zeit einem grundsatzlichen Wandel aus・
8白etzt wa陀n, daB nicht nur die Form des Staatsbegrabnisses 
nach Shinto－阻tus eine ,,neumodische" Sitte der Meiji-Zeit dar
stellte, sondem dariiberhinaus auch das shintδistische Bestat
tungswesen als solches. 

Im Falle d白 Shintδ－Begr語bnisses zielten lntentionen und Me
thoden in eine dem .,Zeitgeist” der Meiji-Ara absolut konforme 
Richtung: So war 田 auch di白er Epoche vorbehalten, in Einklang 
mit der allgemeinen Tendenz zur ,,IミevitaJ isierung” des Shintδ， 
den Versuch zu untemehmen, ein shintoistisches Bestat加ngsri
tual im Volk zu verbreiten. 

Bekanntlich aber stellen die Bereiche Tod 山1d Bestattung seit 
alters her in Japan die Domanen des Buddhismus dar. Vor allem 
religi出e Scheu vor d釘 ，，Unreinheit” des Todes wie all白 Toten
hat die A凶bildung eines originar shintoistischen Bestattungsri
tuals bis dahin stets verhindert. So darf ein ShintO-Schrein nie
mals zum Ort einer Trauerfeier werden, Friedhるfe diirfen nicht 
im Schreinbezirk liegen, haufig ist es Shintopriestern sogar streng 

43 Ohrt 1910b: 123. 
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verboten, an Beisetzungen auch nur teilzunehmen.44 Daraus ist 
auch die so offenkundige Tendenz z山n ,,T1田中oraren” in den 
mei同itlichen S凶tO-Begrabnissen zu erklaren: si5j6den, der 0吋
des Leichenbegangniss田， muB tempor孟r sein, muB wieder abge
tragen werden， 鉛U nicht die rituelle Verunre凶gung durch den 
Tod, auch den allerh凸chsten - den des Kaisers -, Schaden 氏ir die 
Gemeinschaft heraufbeschworen. Daher blieben auch in der Mei
jトZeit Beisetzungen nach Shinto・Ritus eine Ausnahme; nur die 
hoheren Stande, vornehmlich in der Hauptstadt, folgten - sicher 
auch aus Pr·白tigeg凶nden - der neuen Sitte. Die Bevりlkerung je
doch blieb dem iiberlieferten Brauch treu, der nicht nur eine Bei
提tz山、g nach buddhistischem Ritus vorsah, sondem in den aller
meisten Fallen auch die Brandbestattung. Wurde diese Sitte in 
der ausgehenden Meiji・Zeit zunehmend auch mit seuchenhygie
nischen A弔umenten rational untermauert - so mit dem Gesetz 
zur Verhutung von Epidemien aus dem Jah陀 1897'45, so bildete 
die alte buddhis tische Tradition der Leichenverbrennung d促h
den eigentlichen geistig-religi·白en Urgrund. 

Anfangs versuchten die Beh凸rden noch, rnit administrativen 
Mitteln gegen die Si悦 der Leichenverbrennung vorzugehen, so 
daB im Juli 1873 (RegierungserlaB Nr. 253) diese Sitte verboten 
wurde; doch bereits im Mai 1875 (RegierungserlaB Nr. 89) muBte 
das Verbot wieder aufgehoben werden.46 Im weiteren Verlauf der 
Meiji-Zeit setzten sich besonders in den stadtischen Regionen im
mer mehr kommunale k児matorien anstelle der alten Verbren
nungspl語tze durch. Auch fand der buddhistische Brauch der 
,,Knochen廿ennungぺ bei dem Gebeine und andere Uben明te di
rekt nach der Verb陀nnung zum buddhistischen Tempel Zenkoji 
auf dem Koya-san gesandt werden, gerade w油rend der ,,anti
buddhistischen＇’ Meiji-Zeit immer weitere Verbreitung.47 

判 Ohrt 1910a: f)J. 
45 ,,In dem Gesetze Nr. 36 vom M語ロ 1897 ist im § 12 angeo吋net, daB 

die Leicher、 von m加st泊四ten Infektionskrankheiten (Cholera, Pest 
u. dgl.) Verstorbenen verbrannt werden miissen [ ... ]". (Paul Pallester: 
Mitteihmgen uber die Feuerbestattung in Japan, Wien 1912: 11). 

46 Zurn Inhalt dieser Erlasse, wie auch weiterer, die Leichenverb問n・
nung in der Meiji-Zeit regelnde Gesetzesvorschriften vgl. Pallester 
1912: 8田15.

47 Das Verh語ltnis von doso (,,Erdbestattungづ und kas6 (,,Feuerbcstat
tung") in Japan wire! eingehend untersucht von Inoguchi Shδji: Nihon 

219 



Von einer Verbreitung des shintδistischen B田tattungsbrauch
turns wiihrend jener Zeit kann 印刷t nicht die Rede sein; di田e
Formen blieben vielmehr auf den Hof, den Adel und ehrgeizige 
Schichten d田 stiidtischen Biirgertums beschr加kt. Doch irrt etwa 
Ohrt, wenn er in seineι ansonsten so wertvollen, Darstellung die 
Ansicht ver凶伏， als Vorbild die提S Brauchtums hatten die jahr
hunder除Jang iiberlieferten B部ta出mgsformen d白 Kai記rhauses
fungie代 m der Meiji-Zeit h加e sich diese Form dann lediglich in 
der Oberschicht ausgebreitet. Tatsachlich aber haben auch am 
Kaiserhof im Laufe der vorangegangenen Epochen Beisetzungen 
kein田wegs nach Shintδ－Ritual stattgefunden. Das Muster fiir ein 
allgemeines shintOistisch白 Bestattungswesen konnte das Kaiser
haus somit nicht liefem. 

3.4. Kaiserbegriibnisse 仰herer Epochen 

3.4.1. Das buddhistische Bestattungsweseη 

Es kann im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht der 
Versuch unternommen werden, die Geschichte der japanischen 
Begrabnissitten und ・fonnen auch nur im AbriB nachzeichnen zu 
wollen. Ein sokhes Vorhaben miiBte einer weit 山nfangreiche陀n
Arbeit vorbehalten bleiben. Zeigt sich doch bei niiherer Betrach・
tung, daB die Bestattung zu alien Zeiten ein Spiegelbild der je
weiligen religiosen Gesamtsituation d白 Landes darg白tellt hat. 

Di回 gilt auch fur das Kaiserhaus. Blieb der Hof gerade wah・
rend der Edo-Zeit zwar ausschlieBlich auf zeremonielle F山、ktio・
nen beschr加kt, so kann doch d回sen B回ta伏ungswesen nicht als 
Beleg und Quelle ,,uralten＇’ ShintO-Zeremoniells gelten. Ganz im 
Gegenteil wa陀n die kaiserlichen Begr油国sse wahrend des iiber
wiegenden Teils der dokumentierten japanischen Geschichte, ge
nau g回agt in der Zeit von 704 bis 1846 (186η， gepragt von 
buddhistischem Zeremoniell und meist auch der Si悦 der Brand
bestattung. Von den Tagen des Altertums bis zum Vorabend der 
Meiji-Restauration war auch am Hof der T吋 拠ts die Domane 
d田 Buddhismus gew白en. Erst beim Ableben d白 Vaters des Kai・
sers Meiji, des am 30. Januar 1867 (nach alter Zeitrechnung Keiδ 

no soshiki, Tokyo 19ヴ7: 109-120; vgl. auch YanagHa Kunio: Japanese 
Manners and Customs in the M吋i Era, Tokyo 1957: 193-195. 
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2 I 12 I 25) verstorbenen Komei-Tennδ， wurden erstmals die of
fiziellen Brandb白ta伐ungszeremonien nach buddhistischem Ri
tus einer Veranderung 山1terzogen.

Als Vorbild fur alle Zeiten, so war zu diesem Zeitpunkt be
schlossen worden, sollten die verstor悦nen Tennδ von nun an 
wieder in steinぽnen Tumuli, den monumentalen Kaisergr議bern
(misasagl) d回 Altぽturns nachempfunden, beigeset.zt w釘den.
同er offenbart sich bereits der Geist der Meiji-R白tauration, die 
in so vielem den Idealen der edozeitlichen nationalen Schulen 
Kokugaku und Mitoga削 ve中血chtet war. In alien Bereichen orien
tierte man sich am ,,Alte此umぺ bzw. dem, was die nationalen 
Sch warmer ぬ Wesen jen回 vorbuddhistischen, angeblich noch 
rein japanischen ,Goldenen Zeitalters' seit langem beschworen 
hatten. 

Im Falle des kδmei-Begr品bnisses wurden, auf Vorschl昭 d白
Staatsmannes Toda Tadayuki48 hin, buddhistische Elemente teils 
g白trichen, teils unter anderem Namen an anderen 6rtlichkeiten 
durchgefiihrt.49 Wesentliche Elemente des iiberlieferten buddhi
stischen Beisetzungszeremoniells aber wu吋en unter Beteiligung 
der buddhistischen Priesterschaft beibehalten.50 Am augenf討lig
sten wird der KompromiB im Falle der Grabst品tte: Gebaut irn 
enzuka-Stil des Alterturns, wurde der Tumulus doch weiterhin am 
Tsukinowa-Friedhof des buddhistischen Tempels Sen(n)yiiji er
richtet, dem Ort, der iiber Jahrhunderte hinweg als Kaiserlicher 
Friedhof gedient hatte (s.u. 3.4.1.).51 Erst im j沿ue Meiji 4 (1871) 
wurde per Dekret die Verbindung d回 Kaiserhauses zum 

48 VgL RA.B. Ponsonby Fane： ”Misasagi. The Imperial Mausolea of Ja
pan", in: 1恥 Imperial House of Japan, Kyoto 1959 (= Nachdruck des 
gleichnamigen Artikels a凶： Thejapan おciety, London, Transactions and 
Pr附�edings, vol. 18, 1921: 20-78), S. 413. Tc叫a Tadayuki (1以降18&1)
se也te sich berei ts w滋uend der Edo-Zeit fi.ir die Restaurierung der 
jahrhundertelang vemachl孟ssigten kaiserlichen Gr語ber ein; nach der 
Meiji-Restauration wurde er Direktor des ,,Amtes ftir die Kaiser lichen 
Grぬer” （Shoryo no kami). 

49 Ponsonby Fane 1959: 413. 
50 Vgl. Yamaori Tetsuo: ,,B山kyδ － Daijδ鈎i no kage no enshutsushaぺ

5 in: Bungei shu巧ii, M通ロ 1989: 681. 
1 Vgl. die Liste der Kaiserlichen misasagi in Ponsonby Fane 1959: 418-

424. Fiir K6mei-Tenn6 finden sich die Daten: .,Nochi no Tsukinawa no 
higashiyama no misasagi, Senyu-µ, Kyδto". 
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Sen(n)yuji abgebr民hen.沼 So nahmen di白e Zeremonien noch ei
ne Zwischenstellung zwischen dem traditionellen buddhisti
schen Zeremoniell - auch des Hofes! - und dem vollst如dig von 
allem Buddhistischen 凶freiten der Meiji-Zeit53 ein. 

Noch Komei-Tennos Vorganger Ninko・Tenno war im Jahre 
1846 nach dem vollstandigen buddhistischen Brandbestattungs
Zeremoniell beigesetzt worden. Doch impliziert dies nicht, wie 
Ponsonby Fane ausfiihren kann, daB auch ta凶chlich eine Ein
asch町田市 stattgefunden ha悦e. Vielmehr war bereits beim Tod 
d田 GokomyO-Tenno im Jahre Jδδ 3 (1654） 除雪chlossen worden, 
die Leichen der Kaiser fortan nicht mehr tatsachlich dem Feuer 
zu iibergeben; doch das ge錨mte mit der Einascherung verbun
dene Zer明noniell wurde paradoxerweise unveriindert beibehal
ten. Die Tradition des hるfischen buddhistischen B回tattungswe
sens hatte sich, in Jahrhunderten herausgebildet, als zu 心her
m孟chtig ぽwi田en.

Nachdem im Jahre 700 beim Tod des M加ch田 Dosho,Grunder 
der Hossδ・Sekte, erstmals die Ei凶scherung nach buddhisti
schem Ritus praktizie此 worden waじ folgte b釘eits im Jahre Taihδ 
3 I 12 ハ7 (27.1 .71似） die ehemalige Kaiserin Jitδ， auf noch zu Leh
zeiten geau&rten Wunsch hin, als erster Herrscher Japans diesem 
Vorbild54; seitdem vollzogen sich alle kaiserlichen Beisetzungen 
nach buddhistischem Ritus. Wie bereits erw油nt, fand die舘 Si伏e
erst nach 1163 Jah陀n， 出＼ Jahre 1867, ihr Ende. 

52 Yamaori 1兜9: 681. 
53 In aller Deutlichkeit bemerkt be削除 im Jaluモ 1912 Paul Pallester zu 

den Urspriingen des Shint<:トBegr詰bnis民s, daB ,,der Shlntoismus ein 
Jahrtausend tang das Besta悦ungswesen iiberhaupt in seinen Wir
kungskreis nicht einbezog und es ganz dem Einflusse des Buddhis
mus iiberlieB. Erst in neue陀r Zeit bemiichtigte sich die Shinto-Reli
gion auch des Bestattungswesens, wobei sie sich eben fur die Erdbe
Staぬmg, als die urspriingliche nationale Bestattungsart, entschied 
(Hervorhebung vom Verf.）ノ’ (Pallester 1912: 8). 

54 In der Llteratur findet sich 凶ufig die Angabe, JitO-Tenno sei im財団
703 einge誌記hert worden, doch entspricht der 12. Monat TaihO 3 be
reits dem januar des Jahres 7似； vgl. Shoku-N仇ongi, Mommu-Tenno, 
Taih6 3 / 12 / 17 = (Shintei-zohlJ) Kokushi ta』�kei (Kη 2, 1るkyo 1935: 19; 
vgl. J.B. Snellen: ,,Shoku Nihongiぺ in: 7干·ansaclions of the Asiatic Society 
of Japan, 2nd ser., vol. XI, 1934: 213. 
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Seit dem Tode des ShijふTenno im Jahre 1242 hatten Brandbe
stattung und Beisetzungsfeierlichkeiten der verstorbenen Kaiser 
stets auf dem Gel加de d回 目spr白＼glich von dem Mるnch KUkai 
unter dem Namen Horinji gegriindeten Shingon-Tempels Sen(n)
yuji sild白tlich von Kyδto stattgefunden.お Den beigesetzt印 刷・
sern wurde auf dem Tempelgrund eine eigene sotoba (Stupa) er
richtet. Seit der erwahnten Entscheidung d白 Jahres 1的4, auf die 
tatsachliche Verbrennung zu verzichten, wurden die Verstorbe
nen jedoch im AnschluB an die Zeremonie auf dem T鋭的owa
Friedhof hinter dem Sen(n）同ji-Tempel begraben.56 

In den vor ShijふTenno liegenden Epochen wa陀n die verstor
benen Tennδ meist eingeaschert worden, in einigen F孟llenjed目h
wurde auch Erdbestattung vorgenommen und ein misasagi er
richtet. Doch trugen diese kaiserlichen Grabmaler meist die Ge
stalt buddhistischer Pagoden57, in denen der Sarg, bzw. die Ume 
mit den Gebeinen d田 Verstorbenen, mit Abschriften wichtiger 
Su悦n als Beigaben， 出re letzte Ruhe fanden; stets lag der kaiser
lichen B白ta伽ng buddhistisches Ritual zugrunde. 

Als Beispiel einer solchen Zeremonie sei die von Ponsonby 
Fane gegebene Schilderung der Beisetzung des im J祉ue 1036 ge
storbenen GoichijふTennδ zitie此：

,,First, the陀 was a platform 360 feet squa陀 and six feet high, 
and on its south side a torii （臼cred archway) thirteen feet 
high and twelve feet broad. In front of it on each side were 
sheds, on the right for kuge (Court nobles), on the left for the 
Buddhist priests. Around the platform was a fence of un
hewn wood, on which was stretched a hand-made curtain. 
Inside the torii all was strewn with white sand, but to the 
W回t was the soba-den (temporary I百ting-place) before 

ss Sen(n)nyuji (Kyδto-Stadt, Higashiyama-ku), einer der Haupttempel 
(daihonz.an) der Shingon-Sekte, dessen G吋ndung unter dem Namen 
Hδrinji dem K6bδ－daishi (Kukai, 774-835) zugesprochen wi吋. （ぬr
zum Sen(n)y(l-Zweig der Shingon-Sekte gehorende Tempel wurde j令
weils in den Jahren 邸6 und 1218 wieder restauriert. Zurn Sen(n)yuji 
vgl. Oda Tokuno: (Oda) 811妹yadaijiten， 百kyo 1954: 10叩f.

56 Vgl. Ponsonby Fane 1959: 401ff. 
57 Ponsonby Fane (1959: 398) gibt in diesem Zusamme巾ang als Beispiel 

die Abbildung des misasagi-Kaisergrabes von Konoe・Tenno (1141-
1155), Anrakujiin in Kyoto; vgl. Nihon reki・shi daijiten, 11δkyo 1958, 
Band 8: 165. 
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which offerings of food and drink we問 made and sutras 
(scriptur，回） 陀ad. In the middle of the platform was another 
plaぜonn 240 feet square and s以 feet high, and around it an 
inner rough fence over which a silk αrtain was stretched. 
On its south side W笛 a torii. Jn the very cen住e of the upper 
platform was the kishoya, or firehouse, in which the coffin 
W釘e pla白d and burned l. . .  ]. 
The cremation completed, the fire was extinguished with 
sake. Then the Gon-Dainagon, Shin-Dainagon, etc. (Court of
ficials), picked up the bon回 and put them in an urn, and 
Tsunesuke Ason, a Court noble, hanging it round his neck, 
conveyed it to the temple of JOdcゆ．
Then the yamazukuri-be (,,mound-maker’s gildつ， taking
h白色 ce児moniously hoed the gro山ld, after which the work
men did the 陀a] work. Their task completed, they set up a 
stone sotoba on the grave and in it deposited a copy of the 
sutras. Round the spot they erected a fence and dug a moat, 
and around that planted tr＇“お. Afterwards within the space 
a sammai-do (,,thr四・storied pagoda") was built and the 
bones transfeηed thither."58 

Wie der Autor im AnschlulS an diese ausfi泣trliche Schilderung 
bemerkt, handelt 田 sich bei diesem Ablauf 山n die 伯r lange Zeit 
がltige Form der kaiserlichen 恥grabnisse.

Zur buddhisti従hen Grundhaltung paBte ebenfalls die bereits 
提it der Nara-Zeit vorherrschende Tendenz zu einfachen und be
scheidenen Seise包ungsfeiern, bzw. sogar zu ausdriicklichem 
Verzicht auf jegliche Form dera出ger Feiem. Eine Vielzahl der 
Kaiser bes tirnmte noch zu Lebzeiten, irn Falle ihres Todes g加z
lich auf aufwendiges Ritual zu verzichten, und sie in bereits be
stehenden Grabmalern friiherer Kaiser beizusetzen. So wurde der 
Bau kostspieliger Grabanlagen vermieden. Meist fand die Ein
ascherung in einer schlichten Zeremonie bereits am Tod回tag
statt. Auch hier lieferte Kaiserin Jito das Vorbild. Sie hatte ange
ordnet, daB am Tage ihrer Beisetzung keinerlei Trauerkleidung 
zu tragen sei, kein Beamter seinem Dienst fernbleiben solle und 
die gesamte Beisetzung so spar錨m wie nur moglich dur℃hzu
f沿uen w語陀 Auch auf ein eigenes mi銀sagi verzichtete sie; man 

58 Pon田nby Fane 1959: 394ff. 
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関tzte ihre Gebeine folglich im Grabmal ihr百 Gemahls, des Kai
艶rs Ternmu, bei.�＂＇ 

An di白er Stelle mulS unsrere Betrachtung der buddhistischen 
Bestattungsformen 何回chlossen werden. Eine d由illie巾 Un
tersuchung der historischen Evolution des kai日rlichen Bestat
加ngswesens miiBte sich dieses Komplexes zwar intensiv anneh・
men, dabei Entwicklungslinien, Ubergangsformen und synkreti
stische Vermischungen etc. analysieren. Doch liegt unserer Un
tersuchung nicht in erster Linie die Frage nach dem Entwick
lungsverlauf des kaiserlichen Bestattungsw白ens als Ganzem zu
grunde, sondem die nach einem moglicherweise historisch exi
stenten Vorbild fur das in der Neuzeit posれilierte r頃ne ,,shintδ－ 
istische” Kaise由旬rabnis.

Bereits die knappe Ubersicht hat ergeben, daB die Epochen der 
buddhistischen Begrめnisfeiem da伯r nicht in Frage kommen; 
vielmehr muB auf der Suche nach etwaigen historischen Mustern 
伯r kaiserliche ShintO-Bestattung noch weiter in der Geschichte 
zuriickgegangen werden, sollen Hinweise auf ein ,,nichtbuddhi
stisches" - im Sinne von ,, vorbuddhistischem” － Bestattungswe
sen des Kaiserhaus回 gefunden werden. 

Das Datum ante quern 氏ir un関re weitere Untersuchung ist 
durch das Jahr 704, den Zeitpunkt der Einascherung der JitO-Ten
nδ， g句eben.

Fiir die Untぽ虻heidung der vorausgehenden E戸chen scheint 
die Aufteilung in zwei groBe Gruppen sinnvoll: (1) Die Ritsuryo・
Zeit, die in diesem Fall auf die Zeit von der Taika-Reform bis zur 
Bestattung der Jitδ zu begrenzen wa凧 und (2) die 仕油・ und vor
geschichtlichen Epochen. 

3.4.2. Die RitsuryiiトZeit

Bereits in den Edikten der Taika-Ara waren Bescheidenheit und 
M泌igung beim Bau von Grabstatten und der Durch氏ihrungvon
Zeremonien vorg白chrieben worden. 

59 Beim T叫 der Kaiserin wu吋e jed促h noch eine einjiihrige Trauerp令
riode zwischen dem Todestag (TaihO 2 I 12 I 22) und dem Tag der 
Einascherung (Taiho 3 I 12 I 1η eingehalten; vgl. Shoku Nihongi, 
Mommu-Tenno, Taiho 2 I 12 I 22 = KT 2: 16. 
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Eぬr das Begr品bniswesen 陀gelnde kaiserliche ErlaB aus dem 
Jahre Taika 2 (646) beginnt mit den Worten: 

,,ln gegenw語rtiger Zeit beruht die Armut Unser�s Volkes le
diglich auf dem kostspieligen Bau der Graber. ’刷

AnschlieBend werden detajJJierte Vorschriften zur Regelung der 
zulassigen Bestattungsformen der einzelnen Bevるlkerungs
schichten vom Kaiserlichen Prinzen an abw孟rts gegeben. Genaue
ste凶 f白tgelegt sind die MaBe der zul語ssigen Graber, die Zahl der 
dafur heranzuziehenden Arbeiter, die Arbeitsdauer, die Art der 
Sarghiille und schlieBlich die Be胎rderung des Sarges. Auch heiBt 
飴， ebenfalls aus Kostengriinden, daB der Bau der ,,temporaren 
Trauerhallen＇’ （mogari no miya), die im archaischen Bestat加ngs
wesen eine so wichtige Rolle spielten, wie sich noch zeigen wird, 
auBer beim Tod eines Kaisers verboten ist.61 Doch iiber die使 eher
technisch-materiellen Vorschriften hinaus gibt d釘 ErlaB keinerlei 
Auskunft i.iber D町chfuhrung oder gar reli創出en Gehalt der Be
stattungen. Schwerer noch wiegt, daB gerade zum Problem des 
kaiser lichen B回ta伐ungsw田ens keinerlei lnformationen iibermit
telt werden. Die Institution des Tennδ， deren Fundierung und Si
cherung die gesamte Sinisierung des Staates letztlich diente, 
bleibt aus dem Bereich der ZwangsmaBnahmen und R句叫atio
nen des Gese包eswerk回 ausg回part. Darnit entfallt fur uns jedoch 
der Taika-ErlaB weitgehend als Quelle der Untersuchung. 

Ih児Fortsetzung und biirokratische Vollendung finden die Re
gulationen des Taika-Erlasses in den umfangreichen Vorschriften 
d田 T包hO-(YorO-)Kodex’ aus dem Jahre 702 (718 bzw. 75η， der 
山四 in vollst加diger Form 同och n町 in den kommentierten Fas
sungen des 9. Jahrhunderts - Ryδ no gige （お4) und Ry6 no shuge 
(880) - iiberliefert ist.0� Die in ry6 26 dieses Gesetzeswerkes ge-

60 Nihongi, Kotoku品nno, Taika 2 I 3 I 22 = Nihon koten bungaku taikei 
(NKBη 68: 292 I 293; vgl. Karl Florenz: Die historischen Quellen der 
Shinto-Religion, Go悦ingen, Leipzig 1919: 346. 

61 Nihongi, Kotoku-Tenno, Taika 2 I 3 I 22 = NKBT 68: 292-295; Flo陀氾
1919: 3め－348; eine tabellarische Zusamme回tellung gibt 0. Nachod: 
Geschichte von japan, Die UbernaJrme der chinesischen Kultur, Band II I 
1, Leipzig 1929: 296. 

62 Ryo 110 gige (RG), Verf. Kiyohara Natsuno et al., = (Shintei zohO) Kokushi 
taikei (Kη 22; Ryδ no silage (RS), Verf. Koremune Naomoto, = KT  23 I 
24; vgl. zu diesen Quellen auch Antoni 1988: 24. 
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gebenen Vorschriften beziiglich des Besta甘ungsw田ens beschran
ken sich wiederum ganzlich auf den Hof. Auch hier gelten die 
Angaben materiellen Dingen, doch werden diesmal nicht Gr槌e
und Beschaffenheit der Grahm訓ergeregelt, sondern die zul出sige
Ausstattung der Beisetzungsfeiern rnit bestimmten Wertgegen
st語nden wie Trommeln und anderen Musikins位umenten, Fah
nen, Gongs und SchiJden; auch die Ausschmiickung d缶 jeweils
却lassigen Leichenwagens wird hi er bestimmt.OJ Wie die Gesamt・
heit d白 hるfischen Zeremoniellwesens weist auch das hier Auf
ge胎hrte enge Verbindungen zum zeitgen白sischen chinesischen 
Ritualwesen der T’ang-K叫tur auf. Francois Mace schreibt in sei
ner 1986 erschienen Monographie La Mort et les Funerailles dans 
le Japan ancien, zum chinesischen Ursprung d白 hofischen Bestat
tungsrituals: ,,Les codes japonais suivent d’前提z p必 leurs mo・
dをl田， i回 cod白 chinois, pa吋iculi討ement ceux d白 Tang. En ce 
qui concerne l白 funerailles, la plup釘t d田 a出d田 sont d回 adap
匂tions ou des calqu回 des articles cor陀spondants des rodes chi
nois"."" Erfahren wir mit der Aufz油lung dieser Utensilien auch 
wiederum nichts zur Durchfiihrung der Zerモmonien, so l泌t sich 
doch etwas ander田 aus diesen gese包lichen Regelungen ersehen: 
Die Bestattungsvorschriften dienen der gesellschaftlichen Ab
grenzung und damit Dokumentierung der jeweiligen Stellung in
nerhalb der Adelshierarchie, nicht aber einer 陀ligiるsen Zielset
zung. Durch die genaue Festlegung der jeweils zulassigen Anzahl 
an Gegenst品nden - meist chinesischer Herkunft und damit das 
Prestige des Verstorbenen unterstreichend - er filllen all die Fah
nen, Schilde und Musikinstrumente die Funktion reiner Emble-

6.1 Ryo 26 = KT 22:291-296 (RC); vgl. Ta belle in Nachod, Bd. II I 2, 1930: 
875ff.; eine entsp陀chende Liste gibt be陀its Arthur Hyde Lay: ,,Japa
nese Funeral Rites", in: 1干ansactionsof the Asiatic Society oflapan (TA勾），
vol. XIX, 1891: 520. 

“ Mac� 1986: 492. Ein besonders pr.詰gnantes Beispiel fur den materiel
!en chine古ischen EinfluB bildet die Gestaltung der Totenwagen (jis加）
und Bahren in Form von おnften (koshr). Auch beim daij6sai, dem zen
tralen Ritus der lnthronisation des neuen Kaise隠， ！assen sich chine
sische Vorbilder und Parallelen erkennen (vgl. Antoni 19槌： 182). Eine 
Interpretation des DaijOsai, die ganzlich in der chinesischen Kosm。
logie grtindet, liefert Yoshino Hiroko in ihrem Buch Daijosai. Tenno・
sokuislziki no kozδ， Tるkyo 1987; hier kommt taoistischer Spekulation 
mit dem Polarstem im Zentrum die entscheidende Rolle zu. 
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me, Abzeichen des sozialen Ranges des zu Bestattenden. Di回e
Gegenstiinde stellen religios neutrale Machtsymbole dar, die au・
13erhalb von buddhistischem als auch shintoistischem Kontext 
stehen. Keineswegs aber konnen sie als Ausweis eines zu jener 
Zeit noch intakten ,,shintδis tischen＇’ Bestattungsrituals herange
zogen werden. 

Allein in einem Punkt geben die TaihふGesetze Auskunft iiber 
die Besta伽ng der Kaiser: Im Abschnitt iiber das Ministerium 伯r
Zivilverwaltung, f ibusM, werden auch die Aufgaben zweier B令
凶吋en zur Regelung des Bestattungsw白ens aufge品hrt. D民h
auch hier sind die Angaben iiul3erst lapidar. Zurn Sogイ no tsukasa, 
dem ,,Amt 他r Begrii bnisfeiemぺ hei13t 白 lediglich, seine Leitung 
obliege einem ,,Direktorぺ der fur die Bereitstellung der notigen 
Ausstattungsgegenstiinde des B回tattungszeremoniells zustan
dig sei; ihm zur Seite s凶nd

.
� ein Assiste叫 ein Sekret批 sechs

Diener und ein Wachmann.回
Bezieht sich di田er Passus auf das in ryo 26 geregelte allgemei

ne hるfische Bestattungswesen, so ist die zweite der in Frage kom
menden Behりrden ausschliel3lich mit den Anliegen der Kaiserbe
gr.品bnisse betraut, d. h. mit der Regelung aller die kaiserlichen 
Tumuli betreffenden Fragen. Das entsprechende Amt, Shoryiδ no 
tsu加sa, ,,Behるrde fur die kaiserlichen Graber’＂＂＇， wird von einem 
Direktor geleitet, der verantwortlich ist 氏ir alle damit zusammen
hお＼genden Angelegenheiten. Der Text nennt ausdriicklich die Be
stattungen, die Begriibnis-Riten, die Register der kaiserlichen Tu
muli und die Berufsgruppe der ,,Grabwachter". Dariiberhinaus 
heil3t es, der Vorsteher habe die Aufgabe, der ,,go凶ichen Wirk
kraft" (lama) der Graber zu opfem (ryo no lama 印 刷tsuru), auch 
dies ein deutlicher Hinweis auf den eminenten Einflul3 des chi
n田ischen Ahnenkults, der hier zum Tragen kommt.67 Die Gestal
tung der Graber war Aufgabe von zehn extra erwiihnten Hand
werkem der Topfer心ilde （加nibe). Weitere Auskiinfte erteilt das 
Gesetzwerk nicht zu diesem Bereich. Wir erfahren ins加sondere

65 RG, Fasz. I, 56gi no tsukasa = KT  22: 42. 
66 RG, Fasz. I, Shory/5 no tsukasa = KT 22: 41. 
67 RC, Fasz. I, Shoryo no tsukasa = KT 22: 41; vgl. in diesem Zusammen

hang die Ausf泊hrungen von Nelly Naumann: Die einheimische Reli
gion japans, Teil 1, Bis zum Ende der Heian-Zeit, (Handbuch der Orienta
listik, V / 4,1), Leiden 1988: 184. 
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nichts 凸ber Ablauf und inhaltliche Gestaltung d邸 Trauer～Zere
moniells. Auch verloren die Aufgaben dieses Amtes de facto be
reits seit der Zeit der Abfassung des Kodex an Bedeutung, da die 
Sitte, kaiserliche misasagi zu errichten, mit der Ausbreitung des 
Buddhismus immer mehr zum Erliegen kam. 

3.4.2.1. Die Beisetzung des Temmu-Tenn6 

Die bisherige Untersuchung hat ergeben, dal3 仙r die Suche nach 
einem nicht-buddhistischen Vorbild ぬr das kaiserliche Bestat・
加ngsritual der Me持i-Zeit die Epochen der buddhistischen Pr語－
gung zuniichst auBer Betracht fallen. Doch vermag dieser Um
stand nicht zu verwundern, steht er doch in Einklang mit den 
generellen Intentionen und ideologischen Grundlagen der Mei
ji-Zeit: deren Tenno心ed但tl<e suchte in allen Bereichen bewul3t 
den Anschlul3 an die Ideen des sich im japanischen Altertum ent
wickelnden, vermeintlich vorbuddhistischen Gottkaisertums. In
nerhalb jenes historischen Prozesses der Wandlung von einem 
I<lan-Verband hin zu einem zentralistischen Beamtenstaat mit 
dem Kaiser an der Spitze, kam einem der Kaiser eine besondere 
Bedeutung zu, dem in den Jahren 673-686 regierenden Temmu
Tenn6. Obgleich zu seiner Zeit der Buddhismus als Religion be
reits fest am Hofe installiert w叫 仕ieb Temmu-Tennδ， vomehm
lich aus politischen Grunden zur endgiiltigen Sichenmg der Dy
nastie, die Vergottlichung der Institution des Tennδ und Heraus
bil��n� eines spez出sch 戸panischen Herrschergedankens vor
an.回 Dies wird etwa ersichtlich an den Befehlen zur Abfassung 
d白 Nihongi und besonders des Koj伏，�， der sp品teren ,,Bibel d回
Shinto” in der Sicht der Ko如gaku.

68 Vgl. Nelly Naumann: ,,Einige Bemerkungen zum sogenannten Ur・
Shinroヘ in: NOAG, 107 / 108, 1970. 

69 Temmu-Tennδgab den Befehl zur Abfassung einer Landesgeschichte 
zur Wahrung der alten Oberlieferung (Kojiki = NKBT 1 :  44ff.); auch 
die Abfassung des Nihongi geht auf ei.nen Befehl dieses Tenno zuri.ick 
(Nihongi XX以 ＝ NI<BT 68: 447), doch vertritt W.G. Aston (Niltongi, 
repr. lokyo 1975: 350, Anm. 2) die Ansicht, dieser ErlaB habe sich 
urspri.inglich ebenfalls auf das Kojiki be却gen. Vgl. u. a. Klaus Antoni: 
Der Weiρ Hase von Inaba, (Miinchener Ostasiatische Studien, Bel. 28), 
Wiesbaden 1982: 303f. 
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In unserem Zu臼mmenhang kommt jenem Herrscher also eine 
hervorragende Bedeutung zu, die noch dadurch gesteigert wird, 
daB mit Temmu nicht nur der Hohepunkt einer Entwicklung er
reicht, sondem bereits deren Wendepunkt eingeleitet wurde: wie 
bereits ausgefuhrt, war es Kaiserin Jito, die Gemahlin und Nach
folgerin des Temmu, welche die Sitte der buddhistischen Leichen
verbrennung, und damit des buddhistischen kaiserlichen Bestat
加ngswe日ns tiberhaupt, endgtiltig durchsetzte. 

Die Beisetz山lgsfeiern des in 山＼serem Kontext damit so wich
tigen Temmu・Tenno werden im Nihongi in aller Ausfuhrlichkeit 
beschrieben. 

Unter dem Datum erstes Jahr, 9. Monat, 9. Tag des Jahres Shu
cho 1 der Regierung des Temmu・Tenno (1. Oktober 686) wird der 
Tod des Kaisers gemeldet. Unverziiglich beginnen die Trauervor
bereitungen. Am 11. Tag heiBt es: ,,Das Wehklagen begann. So
dann wurde zum Zweck der temporaren Bestattung ein Haus 
(mogari no miya） 出＼ siidlichen Palasthof errichtet.＂＇υ Am 24. Tag 
findet dort <las temporare, d. h. vor laufige Begrめnis sta伏. Erst 
spater wird der Sarg im endgiiltigen Grab im kaiserlichen misa・
sagi beigesetzt werden. Im Falle des Temmu-Tenno dauerte diese 
Dbergangszeit mehr als zwei Jahre, wahrend derer die Beisel
zungsriten durchge伯hrt wurden. Als zentraler Ort dieser Feier
lichkeiten diente stets der mogari no miya, der ,,Trauerpalast". Im 
modemen Kaiserbegrabnis finden wir diesen Ort, in sino・japani
scher Lesung, als hinkya wieder (s. o. ShOwa-Nr. 1). 

Am 27. Tag des Monats treten erstmals buddhistische Monche 
und Nonnen (hoshi-ama) mit Gebeten und Wehklagen am Trau
erpalast auf. Am selben Tag werden dem Toten erstmals Speise
opfer dargebracht und Nekrologe von Seiten der Prinzen und des 
Hofadels gehalten. An den folgenden Tagen setzen sich diese 
Trauerreden fort, am 30. Tag erstmals mit dem Vertreter des Herr
schers von Kudara (Paekche) auch von Seiten eines auslandi
schen Wiirdentr孟gers, eingeleitet jeweils von den Gebeten der 
buddhistischen Priester und Nonnen des Hofes. ,,Hierauf wur
den verschiedene A巾n von Gesa時en und 五nzen aufge白hrt.’m

70 Nihongi, Temmu-ShuchO 1 I 9 I 9 = NKBT 68: 480 I 481; Karl Florenz: 
Nihongi oder /apanische Annalen, Teil 3, 29. Buch, 1るkyo 1892: 79. 

71 Nihongi, Temmu・Shucho 1 I 9 I 30 = NKBT 68: 482 I 483; Flo陀回
1892: 81. 
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Im folgenden berichtet die Quelle von der Verschwるrung und 
Hinrichtung des Prinzen Ohotsu, ein白 Sohnes Kaiser Temmus; 
diese Eintragungen erfolgen bereits unter der Herrschafts-Perio・
de der Kaiserin Jitδ， der Gemahlin des verstorbenen Temmu・
Tennδ. Doch bald werden die Schilderungen der B田ta批ungsfei
em furTemmu wieder aufgenommen. Am 19. Tag des 12. Monats 
d田 Jahres (9. Januar 687) wird von einer allgemeinen buddhi
stischen Feier 仙リen Verstorbenen in 伯nf groBen Tempeln des 
Landes berichtet." Am 26. Tag beschenkt die Kaiserin aus diesem 
AnlaB Bediirftige der Hauptstadt mit Tuch und Seide. Am I .  Tag 
d田 ersten Jahres der Regierung Jitδ （18.2.687) werden die Feiern 
in der nun schon bekannten Form (Nekrologe, Flehen der 
buddhistischen Priester, Speiseopfer und Musik) wieder aufge
nommen, weitgehend wiederholt am 5. und 20. Tag des Monats, 
ebenso am 22. Tag des 5. Monats. Am 28. Tag des 6. Monats 
ergeht eine allgemeine Amnestie - (dies iibrigens ein auch bei 
dem di回maligen Begrabnis geiibter Brauch: anlaBlich der Bei
舘tzung Shδwa-Tennos am 24. Februar 1989 wurde eine Amne
stie in nicht weniger als 11 Millionen Fallen ausgesprochen73), 
der 5. Tag des 8. Monats bringt Speiseopfer und ein zeremonielles 
Opfermahl (naorai). Wenig spater (28. Tag) wird, auf Befehl der 
Kaiserin, einem jeden der buddhistischen Priester des buddhi
stischen Tempels Asuka-dera eine Scha中e (kesa) iiberreicht, die 
samtlich aus den Kleidem d田 verstorbenen Kaisers hergestellt 
wurden. 

Ebenfalls in buddhistischem Rahmen wird am 9. Tag des fol
genden Monats das Fest des ersten Todestag田 in allen Tempeln 
der Hauptstadt begangen. Am 22. Tag des 10. Monats (1.12絹7)
endlich wird mit dem Bau des kaiserlichen Grabes begonnen, 
w油renddessen werden die Zeremonien am ,,Trauerpalast” und 
in buddhistischen Tempeln fortgesetzt (Jito 2 I 1 I 1 ,  2, 8, 22). Am 

72 Nihongi, Jitδ I shosei-zenki I 12 I 19 = NKBT 68: 487; Florenz 1892, 
30. Buch: 30: 3-l 

73 Es handelte sich um die neunte Amnestie seit Kriegsende in Japan. 
Die Amnestie betraf vornehmlich Bagatellf凶.e (Verkehrsiibertretun
gen etc.); ausgeschlossen davon waren Verbrechen im Sinne des Straf
gesetzes. Jedoch wurden auch VerstoBe gegen die Registrierungs
pflicht filr Auslander und in 16.000 日Uen Verst岨e gegen das Wahl・
gesetz in die Amnestie aufgenommen. 
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16. Tag des 2. Monats d白 Jahres Jito 2 ergeht ein Edikt zur Ein
仙hrung j油rlicher Gedenkfeiem am Tod回tag d回 vorigen Kai
sers74; die Zeremonien am Palast des temporaren 齢grabnis提S
werden fortgesetzt Uito 2 I 3 I 22-2 I 7 I 1 1 -2 I 8 I 10 und 11), 
民事onders umfassend am 4. Tag des 11. Monats mit Au丘iihrung
eines Tanzes (tatefushi-ma1). Nach weiteren Zeremonien Uito 2 I 
11 / 5 und 11) wird der verstorbene Kaiser schlieBlich am 12. Tag 
des 12. Monats (8. Januar 689) im Hikuma Ohochi no misasagi 
endgilltig beig脱出．

Wir konnen aus diesem detaillierten Bericht wichtige Erkennt
nisse gewinnen: 1. Das Trauerzeremoniell fur den verstorbenen 
Kaiser fand w油rend der Periode d白 ，，temporaren Begrabnisses＇’ 
statt, r、icht am eigentlichen Grab; 2. das Zeremoniell E淀tzte sicl \ 
aus Nekrologen, Opfergaben und -ma 
zusammen; 3. den buddhistischen M加chen und Nonnen im Pa
last und in den Tempeln der Hauptstadt kam auch hier eine tra
gende Rolle zu. 

Es zeigt sich, daB hier von einem ,,bescheidenen" Begr品bnis
im buddhistischen Sinne, wie von der nachfolgenden Jito・Tenno
gefordert, noch nicht die Rede sein kann - die Periode der tern
poraren Bestattung dauerte mehr als zwei Jahre -, doch bildet 
der Anteil des buddhistischen Klerus einen elementaren Bereich 
im religiosen Kontext der kaiserlichen Beisetzungsfeiem. Auch 
hier also findet sich kein Beleg fur ein nicht-buddhistisches 
,,shintδistisch白” Bestattungsritual.

Versuchen wir dennoch - in einem rein hypothetiscl、en Akt 
aus der obigen Schild釘ung die Shinto-Elemente ,,herauszufil
tern" und streichen zu diesem Zweck das eindeutig Buddhisti・
sche, so verbleiben als ,,nichtbuddhistischer Anteil” am Begr語b
nis d田 Temmu-Tenno die Bereiche: (a) temporare Aufbahrungs
halle (mogari no miya), (b) Nekrologe, (c) Opfer, (d) Musil< und 
Tanz, (e) Bestat知ng in einem misasagi-Tumulus. 

Ein Blick in die altere Geschichte zeigt, daB diese Elemente 
Anklange an das archaische Besattungswesen auf japanischem 
Boden aufweisen. 

74 Nihongi, Jito 2 / 2 I 16 = NKBT 68: 491; Florenz 1892, 30. Buch: 9. 
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3.4.3. Die iilteste Zeit 

Vertiefte Kenntnisse in bezug auf Tod und Bestattung in der ja
panischen Friihg田chichte sind in den vergangenen Jahren zu
nehmend durch die Fo巾ch出e der ArchaologieinJapan mるglich
gewo吋en. Unterschiedliche Bestattungsformen konnten den ein
zelnen prahistorischen Perioden zugeordnet werden. Fiir die 
Iδmon-Zeit sind Kn 
Yayoi-Zeit k。mmt die S仕虻k-B白ta伏山＇S in Steinkistengr詰herr \ 
hinzu, bei gleichzeitiger Diffe悶lZi匂ung der Krug民sta悦ung in
Einzel- und Doppe肱riigen.76 Ebenfalls seit der Yayoi-Zeit werden 
groBe Tumuli iiber den Grabern von Angehorigen der Ober
schicht errichtet. In der Kofun-Zeit erlangen diese schlieBlich die 
bekannten enormen AusmaBe. Doch bleiben die鈍 B回ta伏ungs
formen der g白ellschaftlichen Oberschicht vorbehalten, ,,die 鉛’
ziale Diffe陀nzierung scheint �in Merkmal, das bei B白tattungen
immer starker ins Auge fallt".'' Fiir die iibrigen Bevりlkerungsteile
scheint weithin die A凶se也ung d回 Toten anstelle einer Bestat
tung im eigentlichen Sinn getreten zu sein, dies moglicherweise 
Ausdruck einer extremen Totenfurcht.78 

日）Ch so wertvoll die archaologぽhen Funde 伯r die Kenntnis 
der matぽiellen Aspekte, inklusive der umfang陀ichen Grabbei
gaben, sind, so wenig geben sie doch Auskunft iiber die zeremo・
nielle Seite des Bestattungswesens. Hier sind wir auf andぽe,
schriftliche Quellen verwiesen. 

Die 制i h白ten Berichte iiber das Bestattungsw白en auf japani
schem Boden entnehmen wir den chinesischen Quellen d田 3.
Ja.hrhunderts, Hou Han shu und Wei chih, iiber die Gepfloge凶ei
ten d白 Volks der Wa 町1 Staate Yeh-ma-t' ai (Yamatai). Z町 Bestat
tung heiBt 田 町＇ Hou Han shu: 

,,Bei Sterbefallen halt man eine Vorb信ta伽ngs凶uer von 10 
und mehr Tagen, die Familienangehorig回 weinen und kla・

75 
Naumann 19.朗： 12.

76 Naumann 1988: 26; vgl. C. Aikens, Hi伊chi Takayasu: Prehistory of 
Japan, New York 1982: 206. 

77 Naumann 1988: 27. 
78 Naumann 1988: 30. 
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gen und gehen nicht an Sake und Speisen, aber die Freunde 
kommen dazu, singen, tanzen und machen Musik. "'79 

Ausfiihrlicher noch berichtet das Wei chih in die田m Zusammen
hang: 

,,Fiir die Toten hat man 臼rge, aber keine Au15ens語rge; man 
macht das Grab, indem man Erde aufhauft. Zuerst bei einem 
Sterbefall halt man eine Vo市街ta悦ungs仕auer fur zehn und 
mehr Tage, in dieser Zeit i.Bt man kein Reisch, der Hau�t
trauemde weint und klagt, die anderモn Leute kommen, sin
gen und tanzen und trinken Sake. Nach der B田tattung be・
gibt sich die g創'\Ze Familie ins Wa鉛er, um sich zu waschen 
und zu baden, das ver肘悦 die (in China iibliche) Waschung 
im zweiten Trauerjahr.訓

Ober den Grab-Tumulus der Konigin berichtet die Quelle: 

,,Als dann Himiku (Pi-mi-hu) starb, erbaute man in groBar・
tiger Weise einen Grabhilgel, im Durchmesser von hundert 
und mehr Schritt. Die mit ihr zu姐mmen Begrabenen, Skla
ven und Sklavinnen, waren iiber hundert Personen."81 

In einem Kommentar zu diesen Berichten bemerkt Naumann82: 
,,Die Beschreibung der Trauersitten enth孟lt einiges, was in Rudi
menten noch heute gilt: das Einhalten einer Trauerperiode und 
die (wenn auch oft nur noch s戸nbol路che) Reinigung nach der 
B田tattung, welche die ,Befleckung’ durch den Tod beseitigen 
回U. Weinen und 悶agen der Angehorigen, Tanz und Gesang an 
der Bahre d回 Toten begegnen 山\S in einer Szene des Mythos, 
und Tanz und Gesang gehoren auch zu den sich iiber Monate 
hinziehenden Trauerfeierlichkeiten nach dem Tode d田 Kaisers
Temmu (686) im ,Palast der tempor語ren Bes匂ttung'.”

79 Andr昔 Wedemeyer: /apanische Friihgeschichte. υntersuchungen zur 
Chronologie und Territorialverfassung von Altjapan bis zum 5. /ahrh. n. 
Chr. 仏If.DAG, Suppl. XI), 1るkyo1930: 173; Text: Hou Han shu, A凶gabe
Chung-hua shu chiJ, Peking 1965. 

80 Wedemeyer 1930: 180; Text: Wei chih San kuo chih, Wei shu, Ausgabe 
Chung-hua shu chiJ, Peking 1965. 

BJ Wedemeyer 1930: 184f. 
82 Naumann 1988: 33. 
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Besonders aufschluBreich scheint hier der Hinweis auf die Bei
setz国1g d白 Kai臼rs Temmu, deren Zwischenstellung zwischen 
Archaischem 山1d Neuem damit immer deutlicher zutage tritt. 

Den Mythen d白 K付iki und Nihongi entnehmen wir Schilde
rungen, die an die Berichte der chinesischen Quellen erinnem. 
So bildet Izanagis Waschung im AnschluB an die Kontamina tion 
durch den Tod der Izanami den notwendigen AbschluB sein邸
Aufenthaltes in der Unterwelt. An anderer Stelle hei.Bt 田 be泊1
Tod d白 himmlischen Gesandten Amewakahiko, daB 健ine An
gehorigen das Begr語bnis ausrichteten: 

,,Da horten Amewakaltlko’s Vater Amatsukunitama no kami 
und seine Frau und Kind既 die sich im Himmel befanden 
(vom Tod des Amewakahiko, d.Verf.), kamen herabgestiegen 
und weinten und wehklagten. Sodann bauten sie an jener 
Stat飴 （wo er gestorben) ein Trauerhaus (moya) und machten 
die FluB・Wildganse zu Kizari-mochi (,,Hange・Kopf-Ira
gem勺， die Reiher zu Besentragem, die Eisvゐgel zu Leuten 
der er加ichten Speise, die Sperlinge zu Stampfweibern, die 
Fasanen zu Heulweibern. Nachdem sie die Angelegenheiten 
auf solche Weise geregelt hatten, brachten sie acht Tage und 
acht Nachte mit lustigen Vergniigungen zu.’必

In der entsprechenden Stelle des Nihongi heiBt es: 

,,Hierauf errichtete man ein Trauerhaus (moya） 山1d 舵tzte die
Leiche temporar darin bei ［…］. 
Acht Tage und acht N誌chte lang weinten sie und 臼ngen
traurige Lieder.ア“

Die Forschung ist sich in der Frage, wie die Diskrモpanz zwischen 
den erw油nten ,,lustigen Ve唱niigungen＇’ und ,,traurigen Lie
dern＇’ ZU interp陀tie陀n sei, uneins; und auch hier kann die詑S
Problem nicht gelost werden.85 

Wesentlich scheint dagegen, daB auch in di田en my出ischen
Bericl、ten die genannten ,,nichtbuddhistischen" Elemente er
scheinen; es fehlt hier 凶iglich die Erwahnung von Opfern und 
Nekrologen. Aus den Berichten der nachmythischen Kapitel der 

83 Kojiki, Fasz. I =  NKBT 1 :  116 I 117; Florenz 1919: 63f. 
84 Nihongi, Fasz. I I =  NKBT 67: 136 I 137; Florenz 1919: 178f. 
85 Zurn AmewakahikcトMythos vgl. Obayashi Taryo: Shin問 削除抑， Ni

hon shinwa no genrya o saguru, 1るkyδ 1986: 197-200 und passim. 
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Quellen geht hervor, daB dem ,, Trauerhaus” （moya) bzw. ,,Palast 
加 temporaren Besta伽n.g" (mogari no m収， sino陣 hinkyil) die 
zentrale Rolle 泊＇ kaiserlichen Beisetzungsritual zukommt. Hin
ren, die Zeit zwischen Aufbahrung im Trauerhaus und Be印刷ng
im kaiserlichen Grab, wird be陀its fur die Kaiser Annei"" und 
kδ陀i, hier angeblich s虻hs Jahrモ dauemd87, erw孟hnt; d民h ist fur 
diese 仕私hen Kaiser die Frage der Historizit討がnzlich 山＇geklart;
die Angaben sind daher als Anachronismen zu werten勾 Anl泌・
lich der B田ta仕ung d回 Tenn6 Ankδ horen wir von einer Trauer
periode von drei Jah陀n.” Welche Bedeutung dem Aspekt der 
tempo時間n Bes ta伎町1g im Rahmen der kaiserlichen Begrabnisse 
zukam, zeigt die Tatsache, daB mit dem genannten Taika-ErlaB 
aus Grunden der Spar珂mkeit die Errichtung von temporii陀n
Trauerhallen fur alle Bevるlkerungsgruppen, auch dem Adel bis 
hinauf zu den kaiser lichen Pri.nzen, verboten wurde; nur den Kai
sern selbst blieb dies郎 防vii句 vorbehalten. 助ch verzichteten, 
wie ebenfalls bereits erwahnt, im Rahrnen der buddhistischen 
Umgestaltung des Zeremoniells immer mehr Kaiser auf dieses 
Vorrecht und ordneten eine unverziigliche Bestattung an. 

Insg回amt ist festzustellen, daB ein explizit nichtbuddhisti
sch回 kaiserliches Bestattungswe舘n quellenmaBig 他r historisch 
g田iche巾E伊chen nicht eindeutig erschlossen we吋enkann. Die 
archaischen Elemente wei田n zwar auf die Pra沿s仕曲、histori釘her
Zeiten; doch fehlt 四 en也chieden an der Schilderung eines rein 
ja伊国schen, ,,shintδistischen” kaiserlichen Be併bniswesens als 
Vorbild der modernen Verfahrensweise. 

86 N仇ongi, ltoku-Tenno 1 I 8 ハ ＝ NK町 67: 224 I 泣5; es werden hier 
同och un凶ヌhiedlicheTodesdat肌 仙irAnnei・Tennδg句e国n (Annei
38 I 11 I 6 und Annei 謁 I 12). 

87 Korei品nno wurde dem Nihongi zufolge im Jahre 6 I 9 I 6 seines 
Nachfolgers K0gen bes凶悦et (NKBT 67: 230 I お1).

88 Vgl. Ponsonby Fane 1959: 74; zur Frage von Anachronismen in den 
Quellenberichten der friihen Kaiser vgl. auch Antoni 19朗： 178ff.

89 Nihongi, Anko 3 I 8 I 9 = NKBT 67: 354 I 355. 
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4. Conclusio 

Am Ende un民rer Untersuchung angelangt, miissen wir feststel
len, daB 町lit der Vertiefung der historischen Analyse deren ei
gentlicher Gegenstand, das .,shintδistische I<aiserbegrabnisぺ im
mer weiter zu entschwinden scheint. Wird in der Neuzeit ganz 
selbstverst品ndlich von einem Begr語bnisze陀moniell des Kaiser
hauses nach ,,shintoistischem Ritus” gesprochen, das auf ,,uralte" 
Traditionen zuriickgehe, so erweist eine in die Geschichte wei
sende Betrachtung die Problematik, ja Unhaltbarkeit, solcher 
Aussagen. 

Nicht nur die Tat日che der iiber tausendjahrigen buddhisti
schen Pragung des kaiserlichen Bestattungswesens wirkt sich da
bei als schwer zu nehmende Hurde aus, sondem mehr n促h der 
Umstand, daB auch im vorbuddhistischen Altertum keine ein
d叩tigen Vorbilder in Hinblick auf ein ,,shintoistisches” Bestat
tungsritual auszumachen sind. 

Waren die Beisetzungen der Kaiser Meiji und Taisho wirklich 
in Anlehnung an die Praktiken des japanischen Altertums erfolgt, 
鈎 凶tte sich eine Beteiligung des buddhis tischen Klerus nicht 
vermeiden lassen; wollte man sich aber auf weiter zuriickliegen
de, in den Quellen nur noch verschwommen iiberlieferte Muster 
beziehen, so hatte sich ein w筋四tlich anderer Ablauf als der des 
凶詞chlichen Rituals der Neuzeit ergeben miissen. Anstelle der 
zentralen neuzeitlichen Zeremonie vor der Trauerhalle （域；Oden),
氏ir die sich im archaischen Bestattungswesen iiberhaupt keine 
Parallele finden liiBt, hatten monatelange Feiern mit G白ang,Tanz
und Opfern im innerhalb des I<aiserpalastes gelegenen mogari no 
miya, dem ,,Palast der tempor品ren Beisetzungぺ das Zentrum des 
Geschehens bilden miissen. Die Riten des I<aiserhauses im mo・
dernen ,,Palast der temporii陀n Beisetzungぺ hinkyu, sind zwar 
eine Reminiszenz an diese archaischen Riten, doch wurden sie 
g加zlich vom zentralen Beisetzungszeremoniell vor dem sδif oden 
めerlag釘t.

F田tzuhalten bleibt somit, daB ein Muster fur das ,,shintoisti
sche” Kaiserbegriibnis der Neuzeit im Altertum nicht auszuma
chen ist. Vielmehr war schon zu dem Zeitpunkt, da im japani
schen Altertum die ldee des Gottkaisertums， 山ld damit des Shin
to in seiner offiziellen Form, aus politisch-dynas tischen Grunden 
entwickelt wurde, das kaiserliche B回ta此ungswesen ohne den 
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Buddhismus als religi白e Richtschnur bereits undenkbar gewor
den. Dies zeigt in aller Deutlichkeit die Beisetzung d白 Temmu
Tenno, d田 groBen Promotors des japanischen Gottkaiserturns, 
die religi出 nachhaltig vom buddhistischen 阻erus gepragt war. 
Ganzlich buddhistisch bestimmt war dann die Ein通scherung sei
ner Nachfolge討n, JitO-Tennδ， im Jahrモ 704 - damit iibrigens acht 
Jahre vor der Fertigstellung des Kojiki, der die groBe Tradi tion 
d田 Shinto erst begriindenden Schrift, gelegen. SchlieBlich darf 
neben der buddhistischen Tradition der EinfluB d回 T'ang-zeitli
chen chin白ischen Zeremonialw白ens nicht iibergangen werden, 
der seinen deutlichen Niederschlag auch im Berモich des hり白－
schen Bestattungswe詑ns fand. Historisch gesehen war folglich 
mit dem Aufkommen des Shinto in seiner dynastischen Funktion 
im japanischen Altertum die G田chichte der vorbuddhistischen, 
,,shintδistischen＇’ Bestattungen bereits abgeschlossen; versunken 
im Nebel der Vor- und Friihgeschichte. 

Fiir unsere Frage nach den Mustem des neuzeitlichen kaiser
lichen B回tattungsw邸ens ergeben sich aus dieser F回tstellung
weitreichende Konsequenzen. Die kaiserliche Shinto・B田tattung
der Meiji-Zeit kann nicht als Ausdruck einer 山alten, lediglich 
仙r lange Zeit unterbrochen gewesenen Tradition angesehen wer
den, da eine solche in historisch iiberschaubaren Zeiten iiber・
haupt nicht mehr nachzuweisen ist. Die zur Meiji-Zeit iibliche 
lnko中orierung von Elementen der altertiimlichen, d. h. Nara
詑itlichen japanischen Kaiseridee in den staatsshintoistischen 
Komplex der Neuzeit mufSte in di白em Punkt folglich versagen, 
weil sich hier kein echter Ankniipfungspunkt mehr bot. Somit 
stellt sich das kaiserliche Bestattungswesen der Meiji-Zeit als eine 
hybride Bildung aus Elementen unterschiedlichster Herkunft dar, 
kiinstlich wie der modeme ,,Staatsshinto” 日lbst, eher Ausdruck 
einer modemen, religios a唱umentierenden Ideologie, als einer 
al ten 陀ligiるsen Tradition. 

Mit der Niederlage im Zweiten Weltkrieg hat auch diese ldeo
logie ihr offizielles Ende erlebt. Die Bei民tzung des Showa-Tenno 
am 24. Februar 1989 hat die Erfordernis mit sich gebracht, die 
insge日mt erst so junge Tradition des modernen Kaiserbegrab
nisses generell zu iiberdenken. Die offiziellen Stellen haben sich 
仙r sehr behutsame formale Anderungen des Zeremoniells ent
schieden, die der Forderung nach Trennung von Staal und Reli
gion zwar zur Geniige Rechnung trugen, an der offensichtlichen 
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Einbindung in die Tradition der Meiji- und TaishO-Begrめnisse
jedoch keinen Zweifel !assen. Wie gezeigt werden konnte, kann 
ミ�ch diese junge Tradition jed促h nicht auf eine lange kulturelle 
Uberlieferung berufen, ist kei n Ausdruck ei nes ,, uralten 町tuals勺
sondem stellt selbst erst ein Produkt der Meiji-Zeit dar, zu臼m
mengesetzt aus Versatzs凶cken der japanischen und auch w田t・
lichen T1「adition vor dem Hintergrund des ideologisch motivier
ten Staatsshintδ． 
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,Internationalisierung" und 
,,Homogenit詰t" Japans 

Ein Ausblick 

Ungeachtet der groBen wirtschaftlichen Erfolge des Landes meint 
der aufmerksame Beobachter, seit geraumer Zeit ein stetig an
wachsendes, jedoch weitgehend di航路白 Gefiihl von Sorge und 
Verunsにherung innerhalb der japanischen Gesellschaft zu erken
nen. Werden die Erfolge sich in der gewohnten Weise auch wei
terhin erzielen !assen? Welchen Preis muB Japan 伯r seine immer 
dominierender werdende Rolle in der Welt bezahlen? Lassen sich 
die traditionellen ethischen Werte der japanischen Kultur mit ei
ner immer schneller vonsta伏en gehenden Entwicklung in Ein
klang bringen? Hinter di回en und ahnlich gestellten Fragen ver
birgt sich die Erkenntnis, daB der Wirtschaftsgigant Japan auf 
Dauer mit den Geschicken der Welt verbunden ist, sich nicht 
mehr in dem bisherigen MaBe insular abkapseln und kulturell 
isolieren kann. 

Das fur Japan spezifische Problem liegt dabei in der Tatsache 
beg吋ndet, daB hier nicht nur die wirtschaftlichen Export- und 
Import・Oaten ang回prochen sind, sondem vielmehr das Problem 
gen ere II眠 auch kultureller und geistiger Freizi.igigkeit aufgewor
fen ist. Fur eine sich 廿aditionellerwei提 weitgehend als ,,g田chlos
senes Gemeinwesen” begreifende Gesellschaft, die 出re Pragung, 
eigener Einschatzung entsp町hend, in Jahrhunderten selbstge
w油lter Seklusion erhalten hat, halten die Aussichten auf einen 
gar unge削除rten Kontakt mit den and釘en Weltregionen d山ch
aus AnlaB zur Sorge bereit. 

Wie es bereits der erste ,,moderne” Kaiser Japans, Meiji-Tennδ 
(1852-1912), im fiinften Absatz seiner beri.ihmt gewordenen Ei
d回charta vom April 1868, damit nur kurz nach der als Meiji-Re
stauration bekannten Offnung des Landes, programmatisch ver
k白ldete, sollte das Land sich zwar in wirtschaftlicher und tech
nischer Hinsicht am westlichen Standard orientieren, dari.iber 
aber keinesfalls den eigenen Charakter und die japanische Iden
tit品t verlieren. 
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Nicht von ungefahr hat sich auch der erst ki.irzlich verstorbene 
Kaiser Hirohito (Showa-Tennδ， 1901-1989), der Enkel des Meiji
Tenno, in seiner 品r die japanische Nachkriegsentwicklung ent
scheidenden Rede vom 1 .  Januar 1946 dezidiert und wortlich auf 
dies印 刷storischenAuftrag 日in白 GroBvaters berufen.1 Auch das 
Nachkriegsjapan s回d unter dem kaiserlichen Mo伐o, westliche 
Wirtschaftsformen mit japanischen Werten zu verbinden. Doch 
nicht erst seit dem Tode des Tennδ mehren sich die Zweifel, ob 
Japan diesen Kurs auch in Zukunft wird halten konnen, odεr 
auch n山 versuchen sollte, auf diesem Wege weiterzugehen. 

Die O任nung des Land白， nicht nur in wirtschaftlicher, sondern 
auch in geistig-kultureller Hinsicht wird angemahnt; als Schlag
wort hat die japanische Sprache, im Entwickeln pr語gnanter Em
bleme ohnehin hochst erfinderisch, den treffenden Begriff der 
,,Intemationalisierung", jap. kokusaika, hervorgebracht. Mittels 
kokusai.加 soil sich die Gesellschaft dem, nicht selten noch als be
drohlich empfundenen, Fremden offnen. Auslandische Produkte 
werden dem Konsum empfohlen, vermehrter Import industriel
ler Fertigprodukte soil die Kritik an dem bisherigen, weithin als 
restriktiv empfundenen japanischen Verhalten eind語mmen. An
dererseits wird in einem intensivierten japanischen Auslands
Tourismus ein probates Mittel 併記hen, sowohl die Kenntnisse 
der japanischen Bevるlkerung von ,,der Welt" zu verbessem, als 
auch auf di田e Weise einen positiven Bei回g zum Ausgleich der 
Handelsbilanzen zu leisten. 

W田entlich tiefgreifender da�egen erscheinen solche Forde
rungen, die auf eine vermehrte Offnung der japanischen G白ell
scha白 selbst zielen, etwa in Form einer Liberalisierung des japa
nischen Arbeitsmarktes durch Zulassung ausliindischer Arbeits
kriifte, insbesondere aus den armeren Regionen Si.idostasiens. Die 
�ap則的en ,,Einwandererzahlen＇’ erscheinen lacherlich gering 
出l Vergleich zu denen entsprechender europaischer Staaten, und 
dennoch fiihrt bereits die Diskussion solcher Plane in der Pr四se
zu massiven Oberfremdungsbe胎rchtungen2. Hier zeigt sich, daB 

1 Vgl. Murakami Shigeyoshi: Kindai shOchoku sf1ii, 1るkyo 1983: 333ff., 
Dokument Nr. 44, ,,Ningen sengen” (1.1.1946). 

2 Vgl. die in ihrer Deutlichkeit nicht zu iibertreffenden λuBenmgen 
von Nishio Kanji: ,,Die Gefahren einer ,Politik der off世nen Tiir'", in: 
japan Magazin, 2 I 1, 1991 : 12-16. Nishio filhrt den seiner Ansicht nach 
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die rrtit dem Schlagwort kokusai，知 umrissene Problematik die ja幽
panische Gesellschaft und Kultur offensichtlich weitaus tiefg陀i
fender und existentieller betreffen, als 回eineprimarぬonomisch
argumentierende Darstellung vermuten l児島. Eine G飴ellschaft,
deren Konsens bislang im w白entlichen auf der meist una凶ge
spr促henen, jed促h als gegeben genommenen P凶rnisse e出国－
scher und kultureller Homog釘u tat beruhte，詑igt sich irritiert an
g田ichts solch erster deutlicher Anzeichen von Vielfalt und He
terogenit語t.

Bei naherer Betrachtung erweist sich, daB mit den beiden ge
nannten Beg討ffen, Homogenitat und Heterogeni t品t, in der Tat 
ein probat田Hilfsrnittel fiir Analy舘山ld Verstandnis der hier auf
scheinenden Problematik geboten wird. So erlauben diese Begrif
fe das Spannungsfeld innerhalb d回 so oft zitierten und strapa
zierten japanischen Gruppenkon提出回 ebenso zu umreiBen, wie 
auch spezifische Sonderentwicklungen, etwa das Ph孟nomen ,,ab”
weichenden” Verhaltens in Kreisen der groBstadtischen Jugend 
Japans, die deshalb mit dem plakativen Terrninus shi可inrui,
,,Neuer Menschentypぺ belegt werden. 

Doch seine wahre Bedeutung kann das Begriffspaar nicht irn 
Rahmen ausschlieBlich okonomischer oder soziologischer Be』
廿ach加ngsweisen entfalten; erst die historische Dimension offen
bart die grundlegende Bedeutung der Dichotomie von Homoge
nit品t und Heterogenitat 伯r die japanische 刷tur.

gegebenen 州市chaftlichen Niederg釦g der Bunde吉陀publik
Deutschland auf den negativen Einflu€ seitens der hier lebenden 
Aus I加der zuriick. ln dem nur als skanda!Os zu bezeichnenden Trak
tat, das gleichwohl eine hohe Aufmerksamkeit verbuche1、 konnte,
versteigt sich der Autor, Professor fur Gennanistik an einer angese
henen Universit.届t in iokyo， 却 der Feststellung: ,.Einige behaupten, 
daB sich die japanische Gesellschaft durch die Aufnahme von Aus
landern verbessem wii1悦 lch pers0nlich aber glaube, daB unsere 
nationale Kraft bis zu dem Pun kt geschwacht wi.irde, an dem die USA 
und Europa unsere wirtschaftliche und technische Konkur陀nz nicht 
mehr fi.irchten miissen. Letztendlich werden vielleicht mehr Men
schen zu der Uberzeugung gelangen, daB die Aufnalune von Aus）語n・
dern ein gravierender Fehler gewesen ist. Aber dann konnte es zu 
Sp副 総in＇’ （S. 16). Stimmen wie diese zeigen d.ie Notwendigkeit einer 
weiteren ,,lntemationalisierung＇’ der japanischen Gesellschaft. 
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Wie tief in diesem Zusammenhang die historische Debatte in 
den Bereich aktueller japanischer Tdentit語tsfindung reicht, mag 
an einem zunachst eher marginal anmutenden Beispiel verdeut
licht werden. Ein jeder, der regelmaBig und aufmerksam japani
sche Zeitungen studiert, seien 田 auch nur die taglich e1宮heinen・
den englischsprachigen A凶gaben der groBen japanischen Tages
zeiれmgen, wird bei genauer Beobachtung eine uberraschende 
Feststellung machen: Unter den ,,Aufmachern” und Haupt
schlagzeilen finden sich neben den ublichen politischen, wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Themen stets auch solche, die 
in hiesigen Breiten h虻hstens in den hintersten Winkeln des Feuil
letons EinlaB fanden: Nachrichten aus den Bereichen von Archiio
logie und japanischer Friihgeschichte. 

Kaum ein Tag, an dem nicht wenigstens eines der Massen
blatter in groBer Aufmachung von neuen archaologischen ,,Sen
日tionenぺ Funden oder auch nur Theorien und Spekulationen 
zu berichten wiiBte. In direkter raumlicher Nachbarschaft etwa 
zu Enthii�lungen iiber aktuelle politische Skandale werden hier 
ausfiihrlich und in aller Breite auch zunachst eigentiimlich an
mutende Fragen, wie die nach Existenz oder Nichtexistenz des 
domestizierten Hausschweines in der proぬhistorischen japani
schem Jomon-Kultur (bis 300 v. Chr.) behandelt. Kein Fund eines 
Yayoi-zeitlichen (ca. 300 v. bis 300 n. Chr.) Fundpla包es, der nicht 
detailliert und kompetent in der Tagespr田se publiziert wiirde. 
Ein japanischer Fachgelehrter bemerkte einmal in einem Ge
sprach, er wiirde die Tagespresse g位ielt nach archaologischen 
Berichten hin auswerten; am Ende eines 凶en Jahres habe sich 
dann stets eine umfang陀icheSammlung an relevanten Zeitungs
ausschnitten angehauft - nirgends sonst gabe 回 so prazise In
formationen iiber das aktuelle archaologische Geschehen in Ja
pan. 

Es w語re n山l ein tiefgreifender lrrtum, dieses deutlich ausge
pragte kollektive lnteresse an Fragen der Fr油geschichte als eine 
lediglich japanische Variante weltweit verbreiteter nostalgischer 
Moden etc. zu interpretieren. Vielmehr artikuliert sich hier ein 
echtes Bediirfnis, die Anfange, und damit Grundlagen der eige
nen Kultur zu erkennen. 

Warum die Frage nach der japanischen Ethnogenese das ge
genw品rtige Japan in diesem AusmaB zu beschaftigen vermag, 
wird vor dem Hintergrund der 心berragenden geistlgen und id四・
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logischen Bedeu知ng erkl語rlich, die diesen Fragen im modemen 
Japan n広am.

Mit der bereits ang白pr促henen Meiji-R回tauration d回 Jah陀S
1868 setzte ein eigen凶mlich zwiespiiltiger EntwicklungsprozeB 
ein, der Japan zum einen dem rationalen und technischen Denken 
weit るffnete, und damit die Grundlagen 伯r die enormen Erfolge 
d白 Landes legte, zum anderen aber im geistigen Bereich mehr 
und mehr in叫onale, durch den Shinto gepragte Antworten auf 
die Frage nach der eigentlichen ,,Essenz" Japans vo弔ab. Seitdem
ausgehenden 19. Jahrhundert erwuchs daraus das Dogma vom 
japanischen ,,Familienstaat": es wurde eine ,,natiirliche” und 
,,unverbrilchliche” Einheit der Nation propagiert, die den unver
gleichlichen Charakter der angeblich ,,homogenen＇’ japanischen 
Kultur begrilndete. Di回eeinziga此igeEinheit sah man dokumen
tiert in dem offiziell propagiert旬、 innigen Verh孟ltnis von Kai悶
und Volk, das demjenigen von Eltern und Kindem in der Klein
farnilie en句rache. J朗自 id回logische Konstrukt basie巾 nun je
doch nicht auf den in Japan seit Jahrhunderten akzeptierten korト
fuzianischen Maximen von kindlicher Liebe zu den Eltem und 
Loya出品t dem Herrn gegenilbe乙 sondem a弔umen tierte im Kem 
地hst irrational, quasi骨ligit>s, indem pos叫回 附rde, Herr
scher und Untertanen seien von Anbeがm an, aufgrund einer 
g四1ein鈍men Herkunft von mythischen Ahnen, im realen Sinne 
verwandtschaftlich miteinander verbunden. Somit war der Kai
ser im Wortsinne als vaterliches Haupt der japanischen National
Familie zu verstehen. Diese Insけumentalisierung der altiiberlie
ferten Mythen d回 Shinto im Sinne der Familienstaats-Ideologie 
bildete eine 陥te Grundlage 品r das Dogma von der ,,Homoge
nit語t” 伽japanischen Nation. Historische Fakten muBten diesem 
Konzept sp語t白tens dann als Ketzerei gelten, wenn sie Zweifel 
am Bild der genealogisch fundierten Einheit der Nation nぬrten.

Noch heute finden wir Relikte di田es Dogmas nicht nur in Ja
pan selbst, sondem in groBer Zahl auch in der hiesigen Japan
Berichterstattung. Als priignant田tes Beispiel ist in diesem Zu
錨mrnenhang die nicht enden wollende ap吋ik出che Behaup
tung zu nennen, das japanische Reich blicke auf eine mehr als 
2600j孟hrige kontinuierliche Geschichte zuriick und beruhe auf 
der G凶ndung durch einen ersten Kaiser namens Jimmu-Tenno 
im Jahr 660 v. Chr. Noch heute wird in Japan dies田 ，，Ereigniss白“
mit einem staatlichen Feiertag gedacht. Diese, von der histori-
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schen Forschung bereits vor mehr als hundert Jahren als r叩l fik
tiv erkannte Ursprungslegende, wird nicht nur in Pr四se und Po・
puliirlitera加r 註nmer wieder als geschichtliches Fakれ出1 genannt 
und behandelt. Dabei ist zur Genilge bekannt, daB die Reichs
griindungsgeschichte, gemeinsam mit einem in den Quellen
schriften d白 8. Jahrhunderts ilberlieferten mythischen Heπ－ 
schaftsauftrag der Sonnengottin an den ersten Menschenkaiser, 
stets die Funktion zu er自社len hatte, den Herrschaftsanspruch d白
Kaiserhauses mythi拙 und gen白logi拙 zu legitimieren. So auf
schluB陀ich und wertvoll diese mythischen Berichte heute als 
Quellen 仙r Religions- und Friihgeschichtsforschung sind, so we
nig geben sie Auskunft ilber den Ablauf der tats品chlichen Ge
schichte, ilber das wirkliche Werden Japans. In der Aufr町hter・
haltung der Illusion von einer mehr als 2600 Jahrモ w油renden 
Reichsg白chichte zeigt sich der spektak凶むste Fall von Kontinui
t語t der ideologisch beg民indeten Homogenitiits-Id田， dieden, sei
nem eigentlichen Wesen nach religi白 fundierten Mythos an die 
Stelle der historischen Wahr・heit gesetzt und damit verf.語lscht hat. 

Hat die Forschung somit Hingst erwiesen, daB das Dogma der 
ethnischen, in einer angeblich geme加samen Herkunft begriinde ． 

ten Homogeni凶t d白 japanischen Volkes eir、er neuzeitlid 
Id的logisierungarcha芯che丸陀in religi白加st加lffiterAnschauun
gen entsprang, stellt sich als Nachstes die Frage nach etwaigen 
Faktoren in der japanischen Geschichte, die dieser Entwicklung 
Vorschub geleistet haben konnten. 

Der Analyse bietet sich in diesem Zusammenhang eine ganze 
Reihe treffender Begriffe und sinnvoller Kategorien an. D促h
kann f回tg白tellt werden, daB unter di回en der Kategorie der 
,,Herkunft” stets eine ilberragende Bedeutung fiir die japanische 
Kultur zukam; d. h., es war stets die Frage nach dem ,, woher", 
nicht aber die nach dem ,, warum" von Bedeutung. Woher jemand 
stammte, entschied innerhalb dieses Denkens 凸ber <lessen Zuge
hるrigkeit zu einer bestimmten Gemeinschaft, sozialen Klasse, ter
ritorialen oder auch familiaren Einheit. Ohne Zweifel 泊Bt sich 
hier eine ,,genealogische Konstante” innerhalb der japanischen 
k叫turgeschichte feststellen, deren Gilltigkeit auch heute noch, 
im sprichwortlichen japanischen Gruppenverhalten, ungebro・
chen scheint (wobei hier das BewuBtsein korporativer lden ti tat 
von der verwandtschaftlichen auf die soziale Gruppe ilberzuge
hen scheint). Derartiges genealogisch白 Denken fiihrt folgerichtig 
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zur Betonung von ,,Kontinuit品t” der Gemeinschaft 凶1d deren 
,Abgeschlos舘nheit” nach auBen hin. Entscheidend ist hier das 

BewuBtsein der Verbundenheit durch Gemeinsamkeit； 回 be
stimmt nicht nur die Zugehorigkeit zu einer jeweiligen "exklusi
ven＇’ Einheit - das ,,lnnen＇’ ー， es definiert auch auf das klarste die 
Position des Nicht-Zugehorigen, des Au略的chlossenen: das 
,,AuBen". Kulturhistorisch waren in Japan sokherart definierte, 
im Sinne der erweiterten Familie verwandtschaftlich miteinander 
verbundene Gruppen stets von groBter Bedeutung. 

Religi凸s verkniipft durch einen geme泊samen Grunder mer \ ， 
geleitet durch ein auch geistlich-spi討仇iell fiihrendes Oberhaupt, 
organisierten sich bereits die groBen Familienverb如de (uji) des 
Alt＇釘turns nach dem Grundsatz der gemeinsamen Herkunft. Und 
so rnanche beriihmte und machtige Adelsfamilie auch der klas
sischen und neuzeitlichen Perioden der japanischen Geschichte 
geht auf derartige archaische Familienverb如de zuriick. Jeder 
dieser groBen Familienverbande, die nicht blutsverwandtschaft
lich bestimmt waren, besaB eine eigene Herkunftsgeschichte in 
Form von Mythen, die vom ,,Anfang” berichteten. Infolge des 
historischen Konzen回tionsprozesses im japa凶schen Altertum 
gelang es schlieBlich einem der Klane, dem sogenannten "Son
nengeschlechtぺ die Hegemonie iiber die japanischen Kernlande 
却 erlangen und damit das historisch tradierte Kaiserhaus zu be
griinden. Als Zeichen der Abhangigkeit der anderen, ehedem un
abhangigen Familien, wurden deren Ursprungsmythen 臼itdem
siebten Jahrhundert in die Oberlieferung des jetzt allein heπ－ 
schenden Kaiserhauses integriert. Die Griinderahnen der mittler
weile abhangig gewordenen groBen Familienverbande erschie
nen nun als Verwandte der kaiserlichen Almen; damit war eine 
Herkunft aller von demselben Ursprung und eine quasi na凶rli
che Rangfolge in Hinblick auf die Stellung zum Kaiserhaus be
griindet. Nach der inneren Zerrissenheit Japans wahrend der 
Jahrhunderte des japanおchen Mittelalters und der strengen Klas
舘n- und Kastenteilung d白250Jahre wahrenden Tokugawa-Staa
tes (1603-1868) suchten die Grunder des modernen Japan in der 
Me恥Zeit bewuBt wieder den AnschluB an die archaische, im 
Mittelalter verloren gegangene kaiserliche Einheitsidee. Nun 
wurde die ge臼mte Nation als verwandtschaftlich mit dem Kai
serhaus verbunden definiert, und der Ahnenkult erstand zu einer 
Art Staatsreligion. Das damit dokumentierte Postulat von der 
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,,Homogenitat” des japanischen Volkes unterlag somit von An
fang an poli討sch-ideologischen Intentionen. 

Kehren wir zum Ausgangspunkt unserer kurzen Betrachtung 
zuriick; es verrnag nun nicht mehr zu verwundern, daB den ar
chaologischen und friihgeschichtlichen Entdeckungen ein so gro・
8回 lnteresse im Japan der Gegenwart entgegengebracht-wird. 
Erst die F凶hgeschichtsforschung der Nachkriegs担it hat dem 
Dogma von der auf gemeinsamer Herkunft beruhenden "Homo
geni凶t" und der geradlinigen Entwicklung der japanischen k叫－
tur 位efe Risse zufiigen konnen. Nun zeigte sich auf einmal, daB 
der Ursprung Japans und seiner Kultur auf Elementen auBerst 
heterogener Provenienz beruht. Nicht eine "Schopfungぺ ein mo
nogener "Anfang＇’ kennzeichnet den Ursprung der japanischen 
Kul切に sondern vielmehr ein Jahrtausende wahrender, nicht ge
radlinig verlaufender, in sich widerspriichlicher polygener Pro
zeB, in dem kulturelle Elemente diverser Herkunft Eingang und 
gegenseitige Befruch加ng fanden. Dies gilt fiir die materielle und 
geistige Kultur Japans ebenso wie 伯r die Entstehung der japani
schen Sprache. Die sich immer mehr verfestigende Erkenntnis 
lautet also: an der Wiege der japanischen Kultur stand nicht deren 
"Homogenit語tぺ sondem ihre ,,Heterogenitat". Auch in den spa
teren Epochen der japanischen Geschichte spielten ，，仕emde” Ele
mente, vomehmlich aus Korea und China, aber auch aus den 
siidostasiatischen Regionen, bekanntlich eine wesentliche Rolle; 
ebenso stellt es eine Tatsache dar, daB die japanische Geschichte 
in weiten Teilen gepragt war von schwersten Auseinandersetzun
gen im Inneren, einer nicht abreillenden Kette von Biirgerkriegen 
im Mittelalter, die der Idee vom bestandigen, stets einigen ,,Fa
milienstaat” Hohn sprechen. Und auch die Ruhe des Tokugawa
Staates war nur m句lich auf der Basis einer zum Staatsprinzip 
erhobenen Zersplitterung des Landes, die jedes BewuBtsein von 
einer nationalen "Einheitぺ oder gar ,,Homogenit品tぺ von vorn
he陀in ausschloB. Die Nation war zergliedert gew回en in eine 
Vielzahl lokaler und g回ellschaftlicher Gruppen und ,,Kastenぺ
die ihr Selbstverstandnis nur aus sich selbst heraus bezogen, nicht 
aber aus der Idee einer tibergeordneten ethnischen Identitat. 

Aus den geschilderten Umst品nden ergibt sich m. E. fiir Japan 
als entscheidende Zuk山由saufgabe, die Vielschichtigkeit der ei
genen Kultur als Positivum anzunehmen. Japan ist weder seinem 
Ursprung nach, noch aufgrund der geschichtlichen Entwicklun 
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ein homogene乙 insular abgeschlossener Block, ohne Bindungen 
nach auBen, sich selbst genugend. Wiirde das Land sich vermehrt 
zu dieser die ureigene k叫tur konstituierenden Vielschichtigkeit 
bekennen, ,,Heterogenit語t” zulassen, ,,f陀mde“ Elemente als 
schon immer gegeben akzeptieren, ohne dabei einen Verlust von 
Iden tit孟t zu furchten, ware ein entscheidender Schritt auf dem 
Weg zur kokusai.陶， der durch geistige O飴mng zu erlangenden 
,,Internationalisierungぺ bew剖tigt.
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