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VORWORT 

Will man den Urquell des reinen japanischen Geistes finden, so darf 
man nicht in den Stadten suchen, sondern muD seinen Schritt geradeswegs 
den Berg- und Fischerdorfern zuwenden und die dort uberlieferte alte 
Kultur, oder mit anderen Worten, das innere Leben der Dorfbevolkerung 
eingehend untersuchen. Das Innenleben aber verharrt nie in seinem in 
sich gekehrten Zustand, es tritt zwangslaufig nach auDen in Erscheinung 
und ubt seinen EinfluD aus auf Kunst und Religion, auf Sitte und Brauch, 
auf alle Lebensgebiete. Die Erforschung der Kultur und die Beobachtung 
von Sitte und Brauchtum stehen immer in engem Verhaltnis zueinander, 
beide zusammen machen erst ein umfassendes Studium eines Landes aus. 

Die wichtigste Arbeit im Dorf ist naturlich der Ackerbau, er bildete 
von altersher den Mittelpunkt des Glaubens- und Soziallebens Japans. 
Folglich stellt auch die Ackerbaukultur den Hauptkulturstrom unseres 
Landes dar und ihr Studium, ein Unternehmen von groDer Bedeutung, er- 
hellt das Geistesleben des japanischen Volkes. 

Mit Rucksicht auf die durch Klima und Bodenbeschaffenheit be- 
schriinkte Erde wird hauptsachlich NaDfeldbau des Reises betrieben. Daher 
beziehen sich viele Feste und religiose Zeremonien hierauf und die dorf- 
lichen Feiern, die im Laufe eines Jahres begangen werden, sind zutiefst 
mit dem Anbau des Reises verbunden. Von ihnen wiederum wird das 
Leben im Dorf beherrscht und geregelt. 

Der Anbau des Reises ist eine alljahrlich einmal wiederkehrende wich- 
tige Begebenheit und von den Vorbereitungen zur Aussaat bis zu den letzten 
Erntearbeiten erfordert es den langen Zeitraum von mehr denn einem halben 
Jahr. Dabei wechseln Perioden angespannter Arbeit mit Ruhepausen und 
es entsteht die Notwendigkeit, die verschiedenen Nebenbeschaftigungen 
einzuordnen. So envachsen auch aus der Erfahrung des taglichen Lebens 
die alljahrlichen Feste und sie bilden ihrerseits wieder den Leitfaden fur 
das Leben, gleichzeitig durch den von altersher uberlieferten Glauben 
unterstiitzt. Das Studium der Jahresfeste ist daher von groDer Bedeutung, 
nicht nur der Japan eigentumliche Glaube ist in ihnen zu finden, es besteht 
auch die Moglichkeit, in ihnen das soziale Fundament der Religion nach- 
zuweisen. 

Fur eine Untersuchung und Beschreibung der alljahrlichen Feste 
ware es zwar sehr bequem, eine ganze Provinz oder einen Distrikt als Einheit 
zu nehmen und in den wesentlichen Punkten zu behandeln. Das Ideale 
jedoch ist, jedes Dorf fur sich allein zu untersuchen. Trotzdem darf man 
nicht Gbersehen, daD in den ungewohnlich groDen Dorfern, die seit der 
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Meiji-Zeit aus mehreren Einzelortschaften vereinigt wurden, in den ein- 
zelnen Flecken die Brauche oft sehr verschieden voneinander sind Je ge- 
nauer man sein will, desto enger mu13 man also das Gebiet umgrenzen. 
Gleichzeit ist es von nicht geringem Nutzen, gleichartiges oder ahnliches 
Brauchtum von verschiedenen Orten nah und fern zu sammeln und zu 
vergleichen, um dadurch die wahre Gestalt von Brauchen, deren Sinn im 
Zusammenhang mit dem Jahreslauf vergessen wurde oder sich in ver- 
anderter Form zeigt, zu erfaI3en. 

Es gibt viele bemerkenswerte Jahresfeste in den Dorfern, die auch von 
den Fremden in ihren Reisebeschreibungen als solche erkannt werden, 
aber so manche sind auf eiliger Reise schwer zu faI3en. Will man abermit 
Hilfe von zuverlaaigem Quellenmaterial eine Ernte von wissenschaftlichem 
Wert einheimsen, so darf man erst keine Muhe und Zeit scheuen, sonst 
besteht wenig Hoffnung auf Erfolg. Auch ubt es auf Quantitat und Qualitat 
des Ergebnisses einen.grol3en EinfluD aus, ob man beim Sammeln auf einen 
geschickten Gewahrsmann trifft. Diesen wichtigen Faktor darf man eben- 
falls nicht ubersehen. 

Im Verlaufe einer Reise kann es manchmal vorkommen, daD einem 
unerwartet eine ungewohnliche Geschichte zu Ohren kommt, oder man 
hort von einem seltsamen Brauch und zum Gluck stoDt man nicht selten 
zufallig auf ein sonst schwer zu sehendes Fest. Aufzeichnungen uber 
solcherlei Dinge haben allein in meiner Hand im Laufe vieler Jahre ein 
betrachtliches Ma0 erreicht. Ich habe sie geordnet und mit Material aus 
geschichtlichen Quellen erganzt. So hatte ich bereits die Dorffeste wahrend 
eines ganzen Jahres gesammelt und vor zwei oder drei Jahren auf Verlangen 
der Buchhandlung Daihdrinkaku schon ofter beschrieben. Das behandelte 
Gebiet erstreckte sich freilich nicht uber das ganze Land, sondern den 
Hauptteil bildeten das KantG-Gebiet und Mitteljapan, vom nordostlichen 
Japan wurde nur ein Teil erfa0t. 

Nun habe ich auf Wunsch des Ryiiseikaku-Verlages, aus all dem ein 
Buch zusammenzustellen, die Aufzeichnungen fruherer Tage wieder her- 
vorgeholt. Sie bilden den Kern, zu welchem ich eine groDe Menge neuen 
Materials und zahlreiche an Ort und Stelle gemachte Photographien hinzu- 
fugte. Auch habe ich mich groDerer Genauigkeit halber bemiiht, ver- 
schiedene in naherer Beziehung dazu stehende Bucher anzufuhren. Ich 
habe jedoch viele Tatsachen, die in der Fachliteratur bisher nicht beschrie- 
ben wurden, beigebracht. Das Ergebnis davon war ein Buch, das in 
vielen interessanten Dingen uber die fruheren Aufzeichnungen hinausgeht. 

AnliiBlich der Fertigstellung des Manuskriptes mochte ich all denen, 
die mir das zahllose Material verschafften, von Herzen danken; besonders 
den Dorfbewohnern, die mir das Photographieren des Zimmerschmuckes 
und anderer Dinge gestatteten und die bereitwillig mir Erklarungen dazu 
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gaben. Den Freunden, die mir verschiedene Photos fur das Buch uber- 
sandten, mijchte ich ebenfalls meinen Dank zum Ausdruck bringen, wie 
auch den Verfassern der von mir zum Nachschlagen benutzten Literatur. 
Die wichtigsten Werke davon fuhre ich unten an. Fur diejenigen, die ich 
kaufig benutzt habe, wende ich im Text die in der Literaturliste in Klam- 
mern beigefugte Abkurzung an. 

Benutzte Literatur : 

Kita-Azumi-gun KyGdo shi-kG (;ll;%@@j@kSf&) (Kita-Azumi-g.) (Ent- 
wurf einer Beschreibung des Dorflebens im Nord-Azumi-Distrikt). 3. 
Band, Abschnitt Jahresfeste. - Zusammengestellt vorn Shinano-Volks- 
bildungsverein, Zweigstelle Kita-Azumi, 193 1. 

Minami-Azumi-gun Ky6do-chGsa Sdsho ($%&@j&-J-$j&sg) (Minami- 
Azumi-g.). (Sammlung von Aufnahmeergebnissen uber das Dorfleben 
in Sud-Azumi). Zusammengestellt vorn Shinano-Bildungsverein, 
Zweigstelle Minami-Azumi-gun, 1935. 

Sado Nenjzi-gyGji (f&@f++fiZ+Z) (Sado-gydji) (Jahresbrauchtum auf Sado). 
1. Band der : Beitrage uber Folklore von Sado (f&@fEm#Rg?&). Von 
Nakayama TokutarG ( + h A @ )  und Aoki Shigetaka (%*f *), 1932. 

Saiji Shzizoku-goi ( & Z j S ~ # & ~ ~ )  (Saiji-goi) (Vokabular des Jahresbrauch- 
tums). Von Yanagida Kunio (@$Hmg), 1939. 

Bunrui NGson-goi ( .X~$!$ jF j -~~ )  (Klassifiziertes Vokabular des Bauern- 
lebens). Von Yanagida Kunio, 1937. 

Nippon Minzokugaku Jiten ( H  ;lp;Ef&$i@&) (Minzoku-jiten) (Worterbuch 
der japanischen Volkskunde). Von Nakayama TarB, 1933. 

Hoi Nippon Minzokugaku Jiten (@a EJ &Ef&$i@&) (Hoi Minzoku-jiten) 
(Erganzungsband zum Worterbuch der japanischen Volkskunde). Vom 
selben Verfasser wie oben, 1935. 

Tabi to Densetsu (& k@s) (Wanderfahrten und lokale miindliche Ober- 
lieferungen). Zeitschrift herausgegeben vorn Verlage Sangensha (ZZ 
frf:). 
Kyddo (4gP-J) (Dorfleben). Zeitschrift, im eigenen Verlage. 

KyGdo-kenkyzi ($F-J-&F%) (Dorfstudien). Zeitschrift herausgegeben vorn 
Verlage KyGdo-kenkyzisha (jIFk@fzfrf:). 

Adinxoku (Eg) (Das Volk). Zeitschrift, im eigenen Verlage. 
Minzokugaku Kenkyzi (E&$i&Fz) (Ethnologische Studien). Herausge- 

geben vorn Ethnologischen Verein Japans im Verlage SanshGd6 (ZgQ). 
Minzoku Bunka (RE%{&) (Volkskultur). Zeitschrift herausgegeben vorn 

Verlage Yamaoka-Buchhandlung (hmsj&'). 

Wahrend ich nun die verschiedenen Vorbereitungen zur Herausgabe 
dieses Buches zum AbschluD bringe, mochte ich noch dem Direktor des 
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RyOseikaku-Verlages, Herrn Sawada Ishir6, meine hochste Verehrung zum 
Ausdrucke bringen. Er wartete mit grol3er Geduld die rechte Zeit ab, ohne 
den Schreiber, der zur Verbesserung und Vervollkommnung seines Werkes 
drei lange Jahre brauchte, je zu drangen. 
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EINLEITUNG 

In den letzten Jahren kam es zwar vor, daD auf Grund von Anweisungen 
der Gemeinde- oder Polizeiamter traditionelle Feste abgeschafft oder auf 
Veranlassung der Schule vereinfacht und in Formen, die ihrem ursprung. 
lichen Sinn keineswegs mehr entsprachen, weitergefuhrt wurden; im All- 
gemeinen aber gibt es im Unterschied zu den groBen Stadten nach wie vor 
zahlreiche Zeremonien, die die Dorfbevolkerung ausfuhrt. Man hat zwar 
in den Stadten beispielsweise auch Neujahrskiefernschmuck, aber man 
erwirbt ihn um Geld und ist damit von einem anderen abhangig, oder man 
geht auf den Neujahrsmarkt und such sich ihn dort aus, stellt ihn passend - 
oder auch nur der Form halber - auf, aber auf dem Lande erwirbt man Dinge 
wie den Kiefernschmuck oder die geweihten Strohseile nicht durch Kauf, 
sondern man fertigt sie mit eigener Anstrengung an. Zur Vorbereitung 
des Kiefernschmuckes ist ein fester Tag bestimmt, der Tag des omatsukiri 
(Fallen der Kiefern) oder des omatsumukae (Abholen der Kiefern), an dem 
das ganze Dorf, jede Familie, die gleiche Arbeit ausfuhrt, in den Wald 
geht, die Kiefern fallt und nach Hause fuhrt. Was an jedem einzelnen 
Tag, vom Neujahrstag bis Silvester getan werden muD, ist fest bestimmt, 
und zahlreiche Feste, die in keinem amtlichen Kalender verzeichnet sind, 
werden regelmaflig begangen. 

Das Fest des Sippengottes, das Bohnenstreuen am Setsubuntage, das 
Sternenfest und das Betrachten des Mondes sind Feste, die bis zu einem 
gewissen Grade auch in den Stadten begangen werden, aber es ist daeine 
auoerliche und leere Zeremonie, bei der man sich an den ursprunglichen 
Sinn der Feste nicht mehr erinnert. Man kann naturlich auch nicht sagen, 
daD alle Feste im Dorf auf den ursprunglichen Sinn Rucksicht nehmen, aber 
man darf wohl annehmen, daD sie mit ehrfurchtsvollem Gefuhl ausgefuhrt 
werden. In den meisten Fallen sind sie mit irgendeinem besonderen 
Glauben vermischt, und unzweifelhaft sind sie von dem Gefuhl erfullt, 
gute Vorzeichen willkommen zu heiDen. 

Alles in allem ist der Ackerbau kein Geldgeschaft, wie es die Stadte 
bieten, sondern eine ursprunglich mit der Natur als Bundesgenossen ver- 
bundene Arbeit. So kann es wohl vorkommen, da8 trotz aderster An- 
strengung durch Regengusse, Sturm, Durre, Insektenschaden, Pilzkrank- 
heiten, Mauseplage und anderes Unheil Schaden verursacht wird, gegen 
den menschliche Kraft allein machtlos ist. Aber nicht nur Ernteschaden 
allein sind zu erleiden, das Leben, das von einer geheimnisvollen Natur 
umgeben ist, mu13 auch auf andere unerwartete Naturkatastrophen gefaBt 
sein. Es ist daher nur selbstverstandlich, daD das Gefuhl, zu Gottern und 
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Buddhas seine Zuflucht zu nehmen, um solcherlei MiBgeschick zu ent- 
gehen, starker hervortritt. Das Ergebnis dieser Tendenz ist in den Ge- 
beten um fruchtbare Ernte, Gesundheit der Familie, sowie Verhutung von 
Ungluck, die den Mittelpunkt vieler Feste bilden, zu sehen. Bevor man 
daher all dies in Bausch und Bogen als Aberglauben abtut, sol1 man zuerst 
den wahren Sinn erforschen. 

Indessen muBte sich dieser Volksglaube, der viele Jahrzehnte und 
Jahrhunderte im Umlauf war, der Gegend entsprechend und im Laufe der 
Zeit mehr oder weniger verandern. Oft ging daraus eine unerwartete 
Veranderung im urspriinglichen Sinn der Feste hervor, so daO es nicht 
mehr moglich ist, ihren Zweck zu erkennen. Und selbst wenn man eine 
Erklarung uber ihren Sinn erhalt, so ist dies nicht selten eine falsche Aus- 
legung oder Verdrehung, und bei Festen mit zwei Bedeutungen ist oft die 
Hauptsache zur Nebensache geworden, wahrend die Nebensache nun die 
Hauptrolle ubernommen hat. In  den meisten Fallen gewinnt man keine 
andere Erklarung, als daI3 es von alters her so uberkommen sei. So scheint 
dies vielmehr eine besondere Eigentumlichkeit solcherlei Angelegenheiten 
sei. Dann, wenn auch in der Art des Feierns allgemeine Grundzuge vor- 
handen sind, ist es trotzdem selbstverstandlich, daB in der Form der Aus- 
iibung oder in der Uberlieferung bei den einzelnen Familien mehr oder 
weniger Unterschiede zu sehen sind. Sammelt man nun gleiche Fest- 
brauche, in ihren verschiedenen Formen von vielen Gegenden, so wird 
man durch ein vergleichendes Studium bald ihre ursprungliche Bedeutung 
herausfinden konen, ebenso wird man den vermutlichen ProzeD ihrer Ver 
anderungen und Ubergange folgern konnen. Sammelt man andererseits den 
im Herzen des Volkes lebenden Glaubefi, so ist es moglich, daraus die 
Tendenz der volkischen Religion zu erkennen. 

Bei einer Beschreibung der alljahrlichen Feste ist es zweckmaBig, mit 
denen des Jahresanfangs zu beginnen. Aber die Vorbereitungen fiir die 
Neujahrsfeierlichkeiten setzen schon zu Ende des Vorjahres ein, sobald 
die notwendigen Arbeiten von der Herbsternte bis zum Winter beendet 
sind. Auf das RuDfegen folgt das Abholen der Neujahrskiefern, je nach 
der Gegend dreht man Seile und spannt die heiligen Strohseile aus, vor 
dem Haus errichtet man den Pfosten fiir die Tor-Kiefern und richtet den 
AuBenschmuck, wahrend man drinnen den Jahresgott verehrt. AuBerdem 
stampft man Reiskuchen, und wo es einen Jahresmarkt gibt, besorgt man 
seine notwendigen Einkaufe. Damit sind dann alle Vorbereitungen fur das 
Neujahrsfest getroffen. 

Sudlich des Kant8- und Chiibu-Gebietes feiert man jetzt allgemein 
das Neujahr nach dem neuen, d.h. dem Sonnenkalender, je mehr man aber 
nach Norden geht, um so weniger ist es der klimatischen Verhaltnisse 
wegen moglich, den alten Kalender ganz zu vermeiden. So ist dort Neu- 
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jahr nach dem Sonnenkalender auf Schulen und Amter beschrankt und in 
den Familien hangt man der Form halber die Fahne heraus; aber solange 
noch gar kein oder nur wenig Schnee gefallen ist, hat man mit den Nach- 
Erntearbeiten immer noch alle Hande voll zu tun und um gemachlich 
Neujahr zu feiern, fehlt es an der Zeit. Wenn dann allmahlich Neujahr 
nach dem Mondkalender heranruckt, liegt drauoen bereits tiefer Schnee 
und an ein Arbeiten auDerhalb des Hauses ist nicht mehr zu denken. Auch 
im dammerigen Innern des Hauses lassen sich kaum andere Arbeiten als 
Seildrehen und Mattenflechten ausfuhren und deshalb ist es auch im Grunde 
der Ferien- und Feiermonat. Man macht also AbrechnungsschluD, und 
der UberfluD an Zeit und der reichliche Vorrat an Lebensmitteln wird jeder- 
mann mit Neujahrsstimmung erfullen. Wenn der Sonnenkalender in der 
Theorie auch scheinbar siegt, so siegt er doch ganz und gar nicht im prakti- 
schen Leben. In Gegenden, wo man dies nicht beachtet und die Tatsachen 
davon abweichen, ihn unbedingt zu erzwingen, kann niemals als kluge 
Politik betrachtet werden. 
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Toshiotoko (Jahresmann) 

Moglichenveise sind heutzutage unter den Leuten von raschem Ver- 
standnis diejenigen zahlreich, die als Toshiotoko nur den Knaben, der am 
Setsubuntag die Bohnen streut, ansehen. Aber ursprunglich war er die 
leitende Person bei der Verehrung des Jahresgottes und als solche mit dem 
wichtigen Amt betraut, alle mit dem Neujahr in Beziehung stehenden An- 
gelegenheiten zu ordnen. Er mu13 sich um alle wichtigen Arbeiten von den 
Vorbereitungen zum Fest wahrend des ganzen Neujahrsmonates kiimmern, 
um das Abholen der Neujahrskiefern zum Altjahrende, um das Drehen der 
heiligen Strohseile, um das Anbringen des Schmuckes, das Schopfen des 
Jungwassers, um das Entzunden des Feuers am Neujahrsmorgen und um die 
Opfergaben fur den Jahresgott, U.S.W. In alter Zeit war es deshalb allge- 
mein ublich, daB das Familienoberhaupt oder der alteste S o h  dieses Amt 
ubernahrn, und dabei Enthaltsamkeit hielt. Diese Tradition wurde allmah- 
lich schwacher und in groI3en Familien uberliel3 man diese Aufgabe schlieBlich 
einem Arbeiter und wahlte dazu meist einen jungeren Mann aus, schlieBlich 
traf man in den meisten Fallen iiberhaupt keine besondere Wahl mehr; so 
kam es wieder dazu, da13 der Hausherr diese Pflichten ubernahm, allerdings 
ohne besonderen Namen. Richtiggenommen mii13te dies wahrend eines 
ganzen Monats geschehen, aber in den meisten Fallen nimmt man nur noch 
den Neujahrstag dafur, oder verkurzt es wenigstens bis zum 3. Neujahrstag, 
seltener bis zum 5. Neujahrstag oder bis zu den ,,Sieben Krautern". 

In Sado (Sado-gyGji, S. 4) und in der Gegend des Higashi-Chikuma- 
Distriktes von Shinano besorgt auch jetzt noch der Toshiotoko das Abholen 
der Neujahrskiefem, in den Azumi-Distrikten aber, ebenfalls in Shinano, fallen 
das Abholen der Kiefern und das RuBfegen beide auf den 13. Tag des letzten 
Monats, uberdies findet meist an diesem Tag der Dienstbotenwechsel statt, 
daher gibt es hier Orte, wo die alten Dienstboten den RUB entfernen und die 
neuen die Neujahrskiefern holen (Kita-Azumi-G., S. 3, Minami-Axumi-G., 
S. 19). Ob nun der Name Toshiotoko gebrauchlich ist oder nicht, so gibt 
es jedenfalls doch ziemlich viele Orte, wo der Hausherr oder der Erbe dieses 
Amt ubernimmt. Da, wo derjenige, der die Vorbereitungen am Jahresende 
leitet, nicht Toshiotoko genannt wird, ist es ublich, am Silvestertag einen 
Toshiotoko zu bestimmen. Dieser gilt dann als so gewichtige Perdnlichkeit, 
daD er, ist es nicht der Hausherr selbst, sogar vor diesem ins Silvesterbad 
steigt. Beim Silvesteressen erhalt er den Reis vor allen anderen eingefullt, die 
Neujahrsspeisen geniefit er zuerst allein, er besitzt uberhaupt das Vorrecht, 
alles vor den andern zu tun. Dafur mu13 er aber auch am Neujahrsmorgen 
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noch vor Tagesanbruch vor allen anderen aufstehen und das Jung-Wasser 
schopfen, das Feuer im Herd anzunden und das ganze Essen mit eigener 
Hand, ohne jede weibliche Hilfe, kochen. Es heiBt, in manchen Gegenden 
legte er sich vor der Schmucknische nieder und stand wieder auf, um den 
Gottern zu dienen (Minami-Azumi-G. S. 48). 

Eigenartig ist der Brauch im Minami-Azumi-Distrikt von Shinano. 
Wenn dort eine Frau an die Stelle des Toshiotoko tritt, so steckt sie sich Blatter 
eines immergriinen Baumes wie die Japanische Zeder oder die Sonnenzypresse 
ins Haar und darf ihren Korper nicht mit Feuer, das aus Feuerstein geschlagen 
wurde, in Beruhrung bringen (Minami-Axumi-G. S. 49). 

Neujahrstag 

Dieser Tag erfullt uns mit einem kostlichen Gefuhl, das durch keinerlei 
Guter oder Besitz zu ersetzen ist, und etwas so erfrischendes wie die Stim- 
mu-ng des Neujahrstages wird es sonst wohl nicht mehr geben. Sogar die 
Glaubiger, die kurz vorher noch hartnackig hinter ihren Schuldnern her- 
waren, kommen, sobald der Morgen anbricht, mit lachelndem Gesicht zum 
Gratulationsbesuch, denn der Neujahrstag besitzt die Kraft, sogar die dunkel- 
sten Gefuhle in Heiterkeit umzuwandeln. 

Neujahr in einer groBen Stadt wie Tbky6 ist von Neujahr auf dem Lande 
in Wesen und Erscheinung grooenteils verschieden. In der Meiji-Zeit sah 
man wohl noch vor jedem Haus den Kiefernschmuck und die Landesfahne, 
uberall gingen die Neujahrsbesucher in gehobener Stimmung, die Knaben 
lieBen ihre Drachen steigen und die Madchen spielten frohlich mit ihren 
Federballen. In den letzten Jahren aber wurde alles, bis zu den alther- 
gebrachten schonen Ziigen als leere Form verachtet und abgeschafft, und das 
Bild des Neujahrstages ist hier ganz unjapanisch und gleicht einer toten 
Landschaft . 

Doch auch in jenen Zeiten, als das Neujahrsgefuhl noch auf seinem 
Hohepunkt stand, war man in den GeschaftsstraBen an Silvester bis in die 
tiefe Nacht hinein mit Geldeintreiben beschaftigt, und nicht selten legte man 
erst am Neujahrsmorgen, nachdem schon der erste Hahn gekraht hatte, letzte 
Hand an den Neujahrsschmuck. Deshalb bot sich hier an Neujahr der 
verlassene Anblick verschlossener Turen, und es war hier noch einsamer als in 
den Wohnvierteln. 

Der Neujahrstag im Dorf ist davon ganz verschieden. Im letzten Monat 
des alten Jahres 1aBt man alles andere beiseite und bringt alle Neujahrsvor- 
bereitungen zum AbschluB. Deshalb steht man allgemein fruh am Neu- 
jahrsmorgen auf und heifit den Gott des neuen Jahres willkommen. Vor 
oder nach dem Fruhstuck besucht man unbedingt den Sippengott oder einen 
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Tempe1 in der gliickbringenden Richtung. Das ist auch in den Dorfern, die 
in der Ebene von T6ky6 liegen, so, und selbst in einem derart abgelegenen 
Ort wie Hinoematamura in Iwashiro, Minami-Aizu-Distrikt, ist es gleich. 
Hier wie in den meisten Dorfern ebenso steigt man am friihen Morgen schon 
in das seit dem Abend vorher gekochte Morgenbad und reinigt den Korper, 
und die Manner gehen noch vor dem Fruhstuck zurn Tempelbesuch. Geht 
man nun, vorGei an dern durch seine landschaftliche SchGnheit im Innern 
bekannte Oze, sudwarts den Pa13 hinunter nach Tokura in Kbzuke, so findet 
man das gleiche. Sobald 12 Uhr in der Silvesternacht voriiber ist, machen 
sich Winner und Frauen auf den Weg zur Neujahrsandacht. Man wird also 
wohl nirgends noch fruher dabei sein als in Tokura ! Bei dieser Gelegenheit 
vollfuhrt man das Anziehen der Festschuhe. Was man hier aber als Schuhe 
bezeichnet, sind keineswegs Lederschuhe, wie die Stiidter wohl glauben 
mogen, sondern aus Stroh geflochtene FuDbekleidungen (Abb. 2). Und 
diejenigen, die man zum wichtigsten Fest im ganzen Jahr, zum Neujahrstag, 
anzieht, nennt man eben Festschuhe. 

Nach 12 Uhr in der Silvesternacht beginnt das Anschlagen der 108 
Glockenschlage zu Neujahr. Mancherorts schlagt man zum Zeichen um 12 
Uhr beim Schrein des Sippengottes die Trommel. In allen Dorfern der 
Ebene von Matsumoto in Shinano beginnt man auf dieses Zeichen hin zum 
Sippengott zu wallfahrten. Man lauft einander um die Wette zuvor und den 
ersten Ankommling nennt man ,,den Ersten, der ankam" oder ,,Erster, 
der den Garten tritt" (Kita-Azumi-G., S. 43), ,,Erster, der die Holztur tritt", 
,,Erster, der den Tempe1 tritt" oder ,,Der den Garten zu Anfang tritt" 
(Minami-Axumi-G., S. 51; Saijigoi, S. 98); es heiI3t aber, die zusammen 
an der Spitze laufen, durfen sich nicht um den ersten Platz streiten. In Sado 
wieder gibt es Dorfer, wo man vom Abend des Silvestertages an im Schrein 
zur Andacht bleibt (Sado-Gydji, S. 58). 

Kommt man dann vom Tempelbesuch zuriick, so kocht auch schon das 
Wasser. Man streut TeeblMter hinein, und alle setzen sich um den FUR- 
warmer herum. Das Wasser, das man am Neujahrsmorgen schopft, wird 
gewohnlich ,,wakamizu" (Jung-wasser) genannt, aber in Iriyamabemura im 
Higashi-Chikuma-Distrikt von Shinano nennt man es ,, fukumixu", Glucks- 
wasser, und gibt nur dem von jungen Leuten geschopften den Namen Jung- 
wasser. Auch der Name Gluckswasser kommt anderswo noch vor, z.B. in 
Azumimura im Minami-Azumi-Distrikt (Minami-Axumi-G., S. 53). Um 
dann das Jungwasser zu kochen, mu13 man erst das Feuer im Herd entzunden. 
Um das leicht bewerkstelligen zu konnen, bedeckt man am Abend vorher 
etwas Glut mit der Asche und entzundet dann mit Hilfe von Bohnenstauden, 
Kiefernnadeln, durren Strunken der Eierfruchte, Grun-Bambus, Blattern 
vom Torreya-Baum u.a. daran das Feuer, entweder in der Richtung zum 
Licht oder nach Osten. Das Feuer, das so entsteht, indem man das Feuer 
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vom alten Jahr aufbewahrte und von neuem die Glut entfacht, nennt man 
Zwei-Jahres-Feuer. Es gibt Gegenden, wo man dies als gutes Vorzeichen 
fur das lange Bestehen der Familie betrachtet, aber anderswo, 2.B. im Gebiet 
nordlich des Suwasees in Shinano, loscht man das iibrige Feuer aus, indem 
man Wasser daraufgieBt und schlagt mit dem Feuerstein von neuem Feuer. 
(Minzoku-kenkyzZ, Jahrg. 4, 1). Auch in Iriyamabemura, Higashi-Chikuma- 
Distrikt, loscht man das Feuer einmal aus, reinigt dann den Herd mit Salz 
und entfacht von neuem Feuer aus Bohnenstauden. In  strengen Familien 
fegt man den im Boden eingelassenen Herd mit dem Besen und reinigt 
ihn dann mit Salzwasser, darauf kehrt man das Empfangszimmer. In  der 
Ortschaft Yashiki in Akiyama von Shinano, einer Gegend, wo man am 
Althergebrachten festhalt, ist es Sitte, Feuerzangen aus Weigela-Stengeln zu 
machen. 

Den Tee, den man am Neujahrsmorgen trinkt, nennt man ebenfalls 
,,zcakachaW (Jung-Tee) oder ,,fukuchaG (Gliickstee). Dazu iBt man Ka- 
stanien, Bohnen, U.S.W. und nennt dies ,,ha-gatame" (Harten der Zahne) 
(Kita-Azumi-G., S. 45). Es gibt aber auch Orte, wo man nur die getrockneten 
Kastanien mit ,,ha-gatame" bezeichnet und dazu noch ,,sembeiU (eine Art 
Brezeln) und ,,manto^" (gefulltes Geback) iBt, was als gutes Vorzeichen, durch 
$as tausend- sen, zu zehntausend - man, werden soll. Oder man klugelt 
Dinge aus, wie zum Beispiel das Essen von Bohnen (mame) und Rakugan- 
Kuchen bedeute behaglich (anraku) und von MiBgeschick befreit (mame) zu 
leben (Minami-Azumi-G., S. 57). Kaki legt man mit ,,kakikomu" zusammen- 
scharren, aus und in manchen Gegenden iBt man stifle Reisgallerte, um damit 
sein Alter zu verlangern (Sado-gydji, S. 57). In Tokura von Kbzuke ist 
es etwas anders. Dort bezeichnet man unter den verschiedenen Speisen 
den Reiskuchen als ,,ha-gatame", doch sind ahnliche Brauche anscheinend 
iiberall zu finden. Nur Yashiki und KO-Akazawa in Akiyama weisen 
Unterschiede davon auf. In  Yashiki iBt man auBer Kastanien und getrock- 
neten Kaki unbedingt iiber Nacht eingelegte Rettiche und Ruben und nennt 
dies ,,ha-gatame"; erst wenn man damit fertig ist, geniefit man die iibrigen 
Speisen. In KO-Akazawa iRt man zumindest ein biochen Rettiche und 
Riiben, die man im vergangenen Herbst vorsorglich in Salz eingelegt hatte 
und betrachtet dies als ,,ha-gatame". Dann legt man auf das EBtischchen 
mit den verschiedenen Speisen Kastanien, Kaki, Riementang und Kiefern- 
nadeln. In diesen beiden Orten geht man nach dem Essen zum Schrein des 
Schutzgottes. 

In Mikura, das zwar ebenfalls in Akiyama liegt, doch in dem zu Echigo 
gehorigen Teil, steht man morgens um 3 Uhr auf und :nimmt ein Bad, 
dann besucht man zuerst den Sippengott. Man weiht der Sonne einen 
3-Shb-Reiskuchen und schneidet ihn dann auseinander, er wird im Eintopf 
mitgekocht und dann gegessen. Es ist auch eine Eigentumlichkeit dieser 
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Gegend, daD die Feiertags-EDstabchen nicht aus Weidenholz, sondern aus 
Zedern- oder Holz vom Japanischen Lebensbaum angefertigt werden. 

In T8ky8 etwa halt man es fur selbstvers~ndlich, daB am Neujahrsmorgen 
zdni gegessen wird. Aber in Shinano und K8zuke gibt es ziemlich viele 
Orte, wo man sagt, man bekommt Leibschmerzen oder wird von einer Seuche 
befallen oder man bekommt einen Kropf, wenn man am Neujahrsmorgen 
Reiskuchen iDt, und wo man deshalb Buchweizen oder Nudeln zum Fruhstuck 
nimmt. Es gibt sogar Familien, die nicht nur beim Friihstuck, sondern 
wahrend des ganzen Tages keinen Reiskuchen essen, und umgekehrt wieder 
solche, die zu allen drei Mahlzeiten Reiskuchen zu sich nehmen (KyGdo, 
Jhg. 114, S. 143). In Suizumura Tsukifuse, Sado, gibt es manchmal Reisbrei 
mit Tee, und in alten Familien von Funatsu bereitet man drei Tage lang das 
Fruhstuck aus Mehl (Sado-gyGji, S. 53). In Gagaonsen am FuDe des Za8- 
Berges bot man am Neujahrsmorgen xdni mit gewohnlichem gekochtem Reis 
darin und suBe Mungobohnensuppe mit ReiDmehlkloDchen als Opfer dar 
und hielt das fur etwas ganz Besonderes. 

Neujahrsbesuche 

In Wayama in Akiyama geht man, sobald man sich morgens das 
Gesicht gewaschen hat, noch vor dern Fruhstuck ins Stammhqus der 
Familie zur gegenseitigen BegriiDung. Eine ahnliche Sitte gibt es auch in 
Ketamura von T8tomi. Dort geht man am Neujahrsmorgen noch vor dern 
Tempelbesuch des Sippengottes zum Hause der Stammeltern zur Be- 
griiDung und bezeichnet dies als kadozcake; nach dern Saiji Shiixoku-goi 
(S. 81) scheint dies aber richtig kadoake zu sein (kadoake=ijffnen des 
Tores). 

Dies sind allerdings Ausnahmefalle, im allgemeinen geht man erst 
Neujahrsbesuche machen, wenn man vom Schrein des Sippengottes zuruck- 
gekehrt ist und gefruhstuckt hat. Die Sitte des mura-nenshi (Dorf-Jahres- 
beginn), in frischen Kleidern reihum alle Verwandten im Dorf zu besuchen, 
neigt in den letzten Jahren uberall dern allmahlichen Verfall zu. Statt 
dessen versammelt man sich nun beim gemeinsamen Sippengott und fuhrt 
auf vereinfachte Weise gleich hier die BegruDung aus. Trotzdem ist es 
ublich, den Eltern und nachsten Verwandten, Bekannten und Familien, 
denen man Dank schuldet, einen Neujahrsbesuch abzustatten, ebenso dern 
Schrein, wo sich das Familiengrab befindet, dern Tempe1 im Nachbardorf 
oder dern Shint6priester. 

Zu den Neujahrsbesuchen mu8 man vorher Geld oder Geschenke zu 
sich stecken. Es gibt zwar Orte, wo es Brauch ist, dern Besucher Reiswein 
anzubieten, aber in anderen Gegenden wartet man nicht damit auf, teil- 
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weise bewirtet man auch nur die nachsten Verwandten mit Wein. I n  
Hinoemata gab man den Verwandten und Gemeindebeamten, die zum 
Gratulationsbesuch kamen, Eingepokeltes, je eine Scheibe in Papier ge- 
wickelt, und verschenkte der Reihe nach getrocknete Sardinen und Heringe, 
aber diese Sitte scheint nun auch der Vergangenheit anzugehoren. In 
Tokura richtet man Geld und Geschenke fur die Kinder her, wenn man zu 
den Neujahrsbesuchen geht. Der Geldbetrag richtet sich nach dem Alter 
der Kinder, pro Jahr einen Groschen (sen), also hochstens zehn Groschen. 
Sonst schenkt man meistens Schreibpapier. In  dieser Gegend macht man 
den ,,SchreibanfangG' schon wahrend des letzten Monats im Altjahr fertig und 
bei den Besuchen am Silvesterabend verteilt man diese ,,Schreibanfingefi 
an befreundete Familien. Kommen diese dann zum Neujahrsbesuch, so 
schenken sie den Kindern, die ihnen einen ,,SchreibanfangU gegeben haben, 
etwa zehn Bogen Papier, den anderen Kindern zwei bis drei. 

Auch in Hinoemata schreibt man den ,,SchreibanfangG' am Ende des 
Jahres, hier hangt man ihn dann am Neujahrstage auf und 1aBt ihn hangen 
bis zum ,,Sai no Kami" (Grenzgott) am 15. I. Hier hat sich auch die 
Sitte erhalten, ein tekakel) anzufertigen und im Wohnzimmer als Schmuck 
anzuhringen. In  K6zuke kennt man das nirgends mehr. Im (Saiji-goi, S. 
87) sind Beispiele fur diese Sitte aus allen Gegenden aufgezahlt. Danach 
bot man das tekake friiher den Neujahrsbesuchern an und der Gast tat so, 
als ob er es in Empfang nahme; in Hinoemata wurde es sehr friih schon zu 
einem reinen Schmuckgegenstand und man bot es den Gasten nicht einmal 
mehr an. Das tekake von Hinoemata besteht aus einem holzernen Tisch- 
chen oder einfach aus einem Tablett, auf das Nadeln oder Zweige von 
himekomatsu (Pinus pentaphylla), in Papier gewickelt und mit Papierbindfaden 
verschnurt, zwei Friichte, wie Mandarinen und Kastanien, und je nach der 
Familie noch etwas gewaschener Reis gelegt wird. Man stellt es meist 
neben den Seitensitz hin. 

Das Tekake-Tablett von Miomotemura im Iwafune-Distrikt in Echigo 
ist noch einfacher. Man legt dazu nur kleine Kiefernzweige und Rie- 
mentang auf ein Tablett. Wenn in dieser Gegend aber ein Gratulant kommt 
(die Neujahrsbesucher werden hier nenshido ,,JahresanfangsleuteU genannt), 
so bringt die Hausfrau wahrend der BegriiBung zwischen ihm und dem 
Hausherrn das tekake und bietet es mit den Worten ,,odekage nean~hi"~) dem 
Gast an. Hat dieser ein Neujahrsgeschenk (man nennt dieses in dieser 
Gegend nenshimon=Gegenstand des Jahresanfangs) mitgebracht, etwa ein 
Handtuch oder etwas iihnliches, so nimmt man es auf diesem Tablett 
entgegen (Echigo Miomotemura Nunobe Kyddoshi, S. 48). Dies sind alles 

1) geschrieben +$#, Wortbedeutung demnach ,,Gegenstand, an  d e n  die Hande  ge- 
bracht werden", d e n  m a n  anfaBt. 

2) dialektisch fiir o-tekake kudasai, bitte gib das tekake! 
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sehr einfache otekake, aber in manchen Gegenden richtet man sie rnit vie1 
Muhe und Geschick sehr kunstfertig her. Oder man hauft auf ein Holz- 
tischchen ein ShGa) polierten Reises und legt darauf noch spiegelformige 
Reiskuchen, Mandarinen u.s.w., und auf die andere Seite Geschenk-Papier- 
zeichen (Higo, Aso-Distr., Naminomura), oder man breitet weil3es Papier 
auf ein Holztischchen und hauft hierauf polierten Reis, darauf legt man eine 
Bitterorange und schmuckt es ferner noch rnit Kaki an Speilern, Manda- 
rinen, Heringsrogen, Riementang und anderen Dingen (Hizen, Watari- 
shima) (Saiji-goi, S. 87). 

Nach demselben Buch breitet man in einem Teil des Kita-Kambara- 
Distriktes, Echigo, auf ein Holztischchen weil3es Papier und hauft darauf 
polierten Reis. Auf diesen legt man zum Schmuck ein Stuck Holzkohle 
von vier bis funf Zolle Lange, in Blatter vom Kunugi-Baum (Quercus 
serrata, eine Art Eiche) gehullt und rnit Riementang verschnurt. Dieses 
tekake bietet man den Neujahrsbesuchern an, die so tun, als ob sie es annah- 
men. Im  Minami-Uonuma-Distrikt, Echigo, bereitet man dieselben tekake, 
doch fugen manche Familien noch Kiefernzweige, Bambus rnit Geschenk- 
zeichen, Riementang, Kastanien, Eicheln und .Mandarinen als Schmuck 
hinzu. Haufig verwendet man statt des Holztischchens nur ein Tablett 
und fruher bestand auch die Sitte, es jedem Besucher anzubieten, der es 
zum Schein rnit einer Hand in Empfang nahm. Auch in der Umgebung 
von Niigata ubte man diesen Brauch noch bis in die letzten Jahre aus, 
dabei stellte man auf das Tischchen auRer den Lebensmitteln noch eine 
junge Kiefer und legte Holzkohle, rnit einer Geschenkschnur zu einem 
Bundelchen gemacht. zum Schmuck dazu, ebenfalls als Geschenkzeichen. 

Im Minami-Uonuma-Distrikt nennt man das tekake auch tsumo no 
bon (Abpfluck-Tablett), wie ebenfalls aus Saiji-goi zu ersehen ist. Es ist 
zwar unklar, um welches Dorf oder um welche Gegend in diesem Distrikt 
es sich hierbei handelt, aber in Kandachimura no Nanatagiri, in der 
Nahe von Yuzawa, wird diese Sitte jetzt noch geubt, dort hauft man auf 
ein Tablett eine oder zwei Handvoll polierten Reises und legt darauf fiinf 
bis sechs Kiefernnadeln nebeneinander, in die Mitte gibt man etwas, das 
mit Riementang zusammengebunden ist, und wenn man sie hat, fugt man 
noch einige getrocknete Kastanien bei. Dieses Tablett stellt man neben 
den Hausherrn und wenn ein Gratulant kommt, uberreicht es ihm der 
Hausherr wortlos mit einer Hand. Der Gast legt ebenso wortlos seine 
beiden Hande zusammen und tut als ob er es annahme. 

Kommt man aus den Bergen des Naka-Uonuma-Distriktes in die 
abgelegenen Gebiete von Akiyama, die sich bis zum Shimo-Takai-Distrikt 
von Shinano erstrecken, so ist es interessant zu sehen, wie man hier heute 
das tsumo no bon gebraucht. Obwohl man auch heute noch nicht sagen 

3) ein shB ist ungefahr zwei Liter. 
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kann, daI3 hier der Eigenanbau ausreiche, so wird jetzt doch ziemlich vie1 
Reis gewonnen, wahrend bis vor dreiBig oder vierzig Jahren Awa- und 
Hie-Hirse* zusammen mit RoBkastanien die gewohnliche Kost bildeten. In  
einer solchen Gegend hauft man auf das tsumo no bon keinen polierten Reis, 
es genugt schon, wenn jemand etwa zwanzig Reiskorner darauflegt. Nicht 
selten jedoch l a t  man jeden Reis weg und wickelt nur getrocknete Kaki 
und Kastanien (je ein Stuck, manchmal auch zwei Kaki und zwei bis drei 
Kastanien) in ein Stuck Papier, das man mit einem Papierbindfaden oder 
einer Geschenkschnur zusammenbindet, daran steckt man ein Bundelchen 
der himekomatsu genannten Kiefer und Riementang, manchmal wickelt man 
auch Kastanien, Kaki und Kiefernnadeln zusammen in Papier und bindet 
dieses rnit Riementang zusammen und legt es so auf das Tablett. Wenn 
Neujahrsbesucher am Eingang erscheinen, nimmt der Hausherr, der am 
Quersitz sitzt, dieses in die Hand und sagt : ,,Bitte hierher" und deutet 
dabei auf den gegenuberliegenden Gastsitz an der Feuerstelle am Boden, 
der Gast verbeugt sich hoflich und nimmt es in Empfang. Dann tritt er 
ein und halt eine Ansprache. Da er aber die Gegenstande nie beruhrt, kann 
man es auch hier nur mehr als Formsache betrachten. 

I n  Yashiki in Akiyama horte ich auch die Bezeichnung tsumo no 
bachi (Abpfliick-Becken), aber dieser Name ist auch in Kita-Otarimura 
und Minami-Otarimura, die in der Nord-Ecke des Kita-Azumi-Distriktes 
von Shinano liegen, gebrauchlich. Hier verwendet man ein Tablett mit 
einem hohen Fulj oder ein Tablett von sieben bis acht Zoll GroBe mit 
FuBen, darauf legt man Kastanien und Kaya-Fruchte (Torreya-NUB) und 
iiberreicht es mit Tee zusammen dem Gast unter den Worten ,,Nehmen 
Sie bitte"; dieser nimmt es unter Dankesworten ab und tut als ob er es 
annahme, dann stellt er es wieder ab. Da er jedoch auch hier nichts davon 
genieat, ist es wenigstens zur HIlfte formeil geworden. In  Minami-Otari- 
mura bot man es mit den Worten ,,Essen Sie bitte" an und der Gast nahm 
es hoflich in Empfang. Man benutzt hier ein Tablett dazu. In  Miasa- 
mura bohrte man mitten in ein Holztischchen ein kleines Loch und steckte 
hier hinein eine kleine Kiefer, diese stutzte man mit drei kleinen Holz- 
kohlenstucken und fullte Bohnen, Kastanien und Torreya-Nusse hinein 
(Kita- Azumi-g., S. 48). 

I n  Hamochimura Ozaki, Sado, druckt man Reiskuchen flach auf ein 
Opfertischchen und steckt eine einstufige Kiefer hinein, dazu legt man noch 
Kaki an Speilern und gerostete Torreya-Nusse. Dies nennt man eben- 
falls Otekake-Tablett, und wenn ein Gast kommt, geht ihm der Hausherr 
damit entgegen und sagt ,,Bitte, nehmen Sie" ; der Gast tut, als ob er es in 
die Hand nehmen wolle und spricht seinen Gluckwunsch aus (Sado-gyzji, 
S. 64). In  manchen Dorfern legt man Reiskuchen auf ein Tischchen oder 

* uater A wa-Hirse ist Kdbenhirse, unter Hie-Hirse Getreide-Fennich gemeint. 



Jahresbrauchtum im japanischen Dorf 19 

ein Tablett und steckt eine kleine Kiefer oder Yuzuri (Daphniphyllum 
humile) hinein, dazu fugt man Birnen, Mandarinen, Kastanien, Apfel u.s.w. 
und bezeichnet dies als ho"rai (Feenland) (ebenda), aber man wird auch das 
als eine Art tekake ansehen mussen. Doch kennt man in dieser Gegend 
die BegruDung mit den Worten ,,Bitte nehmen Sie das otekake" nicht. 

Der Name horai wird, wie im iVorisada Manko" (Kap. 23) steht, haupt- 
sachlich in der Umgebung von Kyato venvendet, in Ky8to sagte man 
yamadana (Berg-Altar), in der Umgebung von Kachi in Tosa nennt man 
es asayama (Morgenberg), in T8ky6 kuitsumi(Anhaufung von Essen) und in 
den Bergdorfern von Tatomi, Keta-Distr., kuitsugi (Essen weiterfuhren) ; 
diese von Gegend zu Gegend verschiedenen Bezeichnungen sind ebenfalls 
recht interessant (Saiji-goi). Doch ist es iiberall zu einer reinen Form- 
sache geworden und in Wirklichkeit ergreift es niemand und fuhrt es zum 
Mund. Aber als in ferner Vergangenheit einst diese Sitte entstand, werden 
wohl Gast und Wirt zusammen die Speisen verzehrt haben, und in spaterer 
Zeit gab man dann vielleicht dem Gast die Sachen in Papier gewickelt 
mit. 

Im Dorf wird uberall vom Neujahrsmorgen an Tee aufgegossen und, 
wie vorher schon beschrieben, den Gasten angeboten; aber die Sitte, am 
Neujahrsmorgen sich des Tees zu enthalten, wie sie in altmodischen T8- 
ky8er Familien noch ausgeubt wird, und nur reines Wasser zu trinken, hat 
eine andere Bedeutung. Die Sitte, bei Festlichkeiten keinen Tee zu ver- 
wenden, scheint in der Endperiode der Edozeit entstanden zu sein. Aber 
im Dorf schatzt man den Tee allgemein hoch und er gilt als besonders 
gluckbringend bei Hochzeitszeremonien, da der Teestrauch sich nicht 
umpflanzen 1aDt. Am Neujahrsmorgen Tee zu trinken und davon auch 
Gasten anzubieten, bildet keinen Ausnahmsfall. 

Arbeitsbeginn 

Es gibt zwar Orte, wo man am Neujahrsmorgen mit Spielzeug-Floten 
aus Bambus, die man hatsune (Erster Ton) nennt, zum Verkauf kommt, 
(Shinano, Higashi-Chikuma- und Minami-Azumi-Distr.), aber sonst wird 
an diesem Tag wohl nichts getan auDer Besuchen. Am zweiten Neu- 
jahrstag aber beginnt man naturlich mit verschiedenen Arbeiten. Es gibt 
wohl auch Orte, wo man, wie in Tokura von K8zuke oder in Hinoemata 
von Minami-Aizu, wahrend des Altjahresendes den ,,SchreibanfangU aus- 
fuhrt, aber im allgemeinen schreibt man am zweiten Neujahrstag. Jedoch 
es gibt auch Orte, wo man ihn schon am Neujahrsmorgen vollfuhrt und ihn 
bei den Neujahrsbesuchen an nahe Verwandte verteilt (KyGdo, 112). Das 
,,Beginnen des Gesangs" war eine in alter Zeit weit verbreitete Sitte, man 
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versammelte sich dazu am Abend des zweiten Neujahrstages entweder im 
Hause des Anfuhrers oder bei einer Familie, die im Vorjahre Braut oder 
Brautigam aufgenommen hatte (Minami-Azumi) oder bei irgendeiner 
anderen geeigneten Familie. Man beginnt zwar mit Gesang, aber spater 
kommt dann Reiswein oder Tee mit Kuchen, man singt Gassenliedchen, 
und die Nacht vergeht unter Singen und Larmen. Die Frauen beschaftigen 
sich mit dern ,,Beginn des Nahens" und stellen ein Paar Socken fur den 
Gatten her. Man richtet auch ein Bad und steigt hinein und nennt dies 
,,Badestuben-Anfang," oder man geht zum erstenmal ins offentliche Bad, 
mit einem eingewickelten Trinkgeld, und bezeichnet dies als ,,Erstes 
Baden". In der Nacht breitet man unter dern Kopfkissen ein Schatzschiff 
aus und sieht den ,,Ersten Traum". Die GroDkaufleute schicken ihren 
Stammkunden die erste Ware als ,,Erste Last", in den Laden macht man 
den ,,Ersten Verkauf", und es gibt solche, wo man dern ersten Kunden ein 
Geschenk zugibt. Andererseits macht man den ,,Ersten Einkauf", und 
in Hinoemata gab es Geschafte, die eingepackten Kuchen oder Reiswein 
abgaben, wenn man etwa 20 Sen eingewickelt mitbrachte. 

Je nach dern Beruf beginnt auch ein jeder mit seiner Arbeit, der Dach- 
decker zurn Beispiel schalt Schindeln und bringt sie auf dern Hausaltar dar, 
die Zimmerleute schleifen den Hobel, die Brettschneider scharfen die 
Sagen, die Mattennaher nahen Matten u.s.w. Im Bauernhaus beginnt 
man mit der Feldbestellung, und sei es, da13 man auch nur die Hacke einmal 
einhaut; oder man beginnt mit dern Holzspalten und mit dern Dungen. 
Auch die verschiedenen Stroharbeiten sind unerlaDlich. Die einfachste 
Stroharbeit besteht im Klopfen des Strohs, und wenn man jeden Morgen 
einen Bund Stroh klopft, kann man nachher gemutlich feiern. Es gibt 
dabei Orte, wo die jungen Leute schon vom friihen Morgen an ihre Schlegel 
ertonen lassen (Kita-Azumi-g., S. 5 1). Ferner macht man Strohschuhe, 
Strohsandalen, Pferdeschuhe U.S.W. Uberall gibt es auch Orte, wo man 
Stroh knickt und die Gestelle zum Einspinnen der Seidenraupen anfertigt, 
oder wo man an diesem Tag das Stroh zurn Bundeln der Reisstecklinge 
auswahlt (Sado-gydji, S. 66). AuSerdem dreht man Lastenseile, Netze, 
U.S.W. (ebenda). Es gibt so vielerlei Stroharbeiten, aber uberall dreht man 
an diesem Tag besonders die sugenazca. 

Fur Neulinge wird sugenauva im ersten Moment Seil aus Schilfgras 
(suge) bedeuten, aber in Wirklichkeit mu13 man es wohl fur die verkurzte 
Form von suge" halten, was wiederum eine Entstellung von sugai ist. Sugai 
ist aber wohl eine Entstellung von tsugai Paarung. In der Gegend von 
Tatebayashi, Khzuke, wird das Wort tsugau wie sugau ausgesprochen. 
Inzwischen hat sich aber nun dieses Wort bereits selbstandig gemacht und 
ist zu sugeru geworden und es wird erklart, da es sich um ein gebundenes 
sugeru-Seil handle, nenne man es sugenazca. Sugeru hat nun nicht die 
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gleiche Bedeutung wie musubu (binden, verknupfen) oder yuwaeru (binden), 
sondern hat den Sinn, eine Sache mit einer anderen zu verketten. Die 
sugenazca werden spater zum Zusammenbinden des im Friihsommer ge- 
mahten Grases oder frischer Zweige oder zum Garben-Binden venvendet. 
Man macht sie gewohnlich acht FuB lang und knupft die beiden Enden; 
mit sechs Seilen macht man einen Bund. Es gibt Orte, wo man am Tage 
des Jahresanfanges nur einen Bund dreht und diesen als ichidasuge be- 
zeichnet; aber es gibt andere Orte, wo man drei, funf oder sogar zehn 
Lasten dreht (Minami-Axumi-g.). Es sol1 sogar Gegenden geben, wo man 
hundert dreht (Nbson-goi, S. 149), und im Aso-Distrikt von Higo dreht 
man von diesem Tage angefangen bis zum 11. Tage des Monates alle 
wahrend eines Jahres fur Rinder und Pferde gebrauchten Seile (Kybdo- 
kenkyd, 7j3, S. 180). 

Das Wort sugenau3a wurde noch weiter entstellt und es gibt Orte, wo 
man subenaz~%a sagt (Matsumoto), sunai (Nbson-goi, S. 148), kusasuge (Hi- 
gashi-Chikuma-Distrikt), kusaezu (Kybdo, 112, S. 62), yuiso (Minken, 415, 
S. 109), kusaiso (Nbson-goi, S. 146) u.s.w. ; kusaiso ist vermutlich zusam- 
mengezogen aus kusa-yuiso, das verballhornte'wort iiso hat jedoch die 
Bedeutung yui-so = Bindefaser und war ursprunglich nur die Bezeichnung 
fur das Stroh, mit dem man die Garben des eben geschnittenen Reises band, 
erst spater bekam es auch die Bedeutung Seil. Der Name kusasuge, der im 
Higashi-Chikuma-Distrikt von Shinano gebrauchlich ist, bedeutet dann 
wohl ,,Seil, aus Gras gedreht". 

Die fertig gedrehten szLgenaula nun hangt man entweder am Tursturz 
oder am Hauptpfeiler auf, mancherorts legt man sie auch auf den Jahresaltar 
(Abb. 3, 4, 34, 185). Ziemlich haufig wird erklart, sie seien ein Opfer fur 
Ebisu; andernfalls bezeichnet man sie als Opfer fur den Gott des Feldbaues 
oder fur den Jahresgott oder auch fur den Herdgott. Die Pferdeschuhe 
weiht man gewohnlich Ebisu, doch wird auch erzahlt, wenn man sie dem 
Berggott darbringt, stoBt einem kein Ungluck in den Bergen zu; doch 
gibt es da sehr viele Unterschiede. In einem Teil des Minami-Azumi- 
Distriktes von Shinano gibt man je einen Bund dem Ebisu und dem Jahres- 
gott (Kybdo 112, S. 95). 

In veranderter Form ist dieser Brauch in Nagaizumi-mura, SuntG- 
Distrikt, Suruga, zu sehen. Dort dreht man sugenazca und verwendet sie, 
aber die beim Arbeitsbeginn am zweiten Tage gedrehten Seile nennt man 
suhana; man biegt sie zu einem Ring und hangt sie an einer Seite des Jahres- 
altars auf. Sie sind etwa 240 Fu13 lang und heil3en ichibo. Das sunazta ist 
bedeutend dicker als die sugenazca, es ist ein Seil, das man zum Binden 
von dem und jenem verwenden kann, eigentlich ein richtiges Seil fur alles. 

Da der zweite Neujahrstag der Tag fur den Beginn aller Arbeiten ist, 
drischt man in Shinano Buchweizen als ,,Beginn des Dreschen", schneidet 
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Buchweizen als ,,Beginn des Schneidens", reibt Yamswurzeln~als ,,Beginn 
des Reibens" und macht Yamssaft daraus (Minken, 411, S. 110). ffberall 
sagt man, wer am dritten Neujahrstag Yamssaft trinkt, erkaltet sich wahrend 
des laufenden Jahres nicht; in manchen Orten betrachtet man es aber auch 
als gutes Vorzeichen, da man glaubt, der Gott des Gliickes komme dadurch 
ins Haus oder man begehe keine Fehltritte. Im Flecken Chikuni von 
Otarimura, Kita-Azumi-Distrikt, Shinano, macht man am zweiten Tag 
Yamssuppe und trinkt sie, die Uberreste streicht man an die Wasserrinne 
an der Tur  und sagt, dann gleiten die Teufel aus und konnen nicht in das 
Haus kommen. Das unterscheidet sich auch nicht viel von den anderen 
Sitten. Im Nordteil von Shinano, ein Gebiet, in dem sehr viel Flachs 
erzeugt wird, spinnt man zum ,,Anfang des Spinnens" Hanf und macht 
daraus kleine tegara (am Haarschmuck der Frauen befestigte farbige Faden), 
steckt sie in yasunogoki4) und bringt sie den Kiefern (0-matsusama) als Opfer 
dar (Kita-Axumi-g., S. 104). 

Erster Gang in den Wald und Abholen des 
Jung-Baumes 

Die Bauern, die auch Waldarbeit betreiben, gehen gewohnlich zum 
Arbeitsbeginn am zweiten Neujahrstag in die Berge. Dies bezeichnet man 
als hatsu-yama (Erster-Berg) oder yamairi (in die Berge gehen), oder, da 
man bei dieser Gelegenheit den Jung-Baum abholt, nennt man es auch 
zcakagi-mukae (Abholen des Jung-Baumes). I n  Hiraomura no Kutsuno in 
Shinano ist der Ausdruck hatsu-yama gebrauchlich. An diesem Tage geht 
man in den Wald und Fallt den Essigbaum, der beim monotsukuri am Kleinen 
Neujahr Verwendung findet, und bringt auch die dango-boya mit nach 
Hause. Dango-boya sind die geweihten Zweige, an die man am 14. Tage 
KlijBe steckt. Man verwendet in dieser Gegend hiefur meistens Zweige 
von mixuki (Hartriegelart), manchmal auch vom Nara-Baum (Quercus 
glandulifera). 

Auch in Shirasawamura no Iwamuro, Tone-Distrikt, Khzuke, holt man 
beim Arbeitsbeginn an zweiten Tage mizubusa als Jung-Baum ab. Mixubusa 
ist ein anderer Name fiir mixuki5), der vielerorts verwendet wird. In  Kata- 
shinamura Tokura im selben Distrikt verhalt es sich gleich, auch hier bringt 
man am zweiten Tag einen mizuki nach Hause unter der Bezeichnung 

akagi-mukae. 
In  Koakazawa in Akiyama, das zu Sakaimura, Shimo-Takai-Distrikt, 

4) ein GefaR, in dem zu Neujahr Gottern Lebensmittel dargebracht werden. 

5) mizuki ist Cornus controversa, Hemsl. 
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Shinano, gehort, ist diese Sitte nicht unbedingt auf den zweiten Tag fest- 
gelegt. Man wahlt irgendeinen guten Tag nach dem zweiten Tag und 
geht in den Wald, urn den Jung-Baum abzuholen. Man schneidet zwei 
Bundel etwa vier FuB lange Nara-Zweige ab, legt zwei oder drei davon 
etwas verkleinert auf ein Tablett und opfert sie auf dem Hausaltar. So 
holt man an diesem Tage, trotz der Bezeichnung wakagi-mukae eigentlich 
gar nicht den Jung-Baum ein, an den die KloBe gesteckt werden, sondern 
erst am 14. Tag fallt man dazu einen mixuki. 

In Akinarimura no Mikura, ebenfalls in Akiyama, aber zum Naka- 
Uonuma-Distr. von Echigo gehorig, nehmen die Manner beim yamairi am 
zweiten Tag jeder zwei Stuck hachijo" (eine Art Papier) mit. Diese binden 
sie an irgendeinen geeigneten Baum fest und schneiden dann seine Zweige 
ab. Dabei vermeiden sie jedoch die Morgendammerung. 

Vie1 strenger wurde diese Sitte in Hinoematamura, Minami-Aizu, 
bewahrt. Auch hier wird das yamairi an einem giinstigen Tag nach dem 
zweiten ausgefuhrt. Alle mannlichen Familienmitglieder'nehmen dazu je 
zwei Bogen Yamairi-Papier und Opferwein rnit sich. Sie gehen ostwarts 
in den Wald hinein und befestigen dort das Papier an irgendeinem Baum in 
anderer als ostlicher Richtung, indem sie es an einer Seite auseinanderreioen, 
dann gieDen sie etwas Opferwein aus, schneiden Kleinholz ab und nehmen 
es mit nach Hause. Diese geweihten Zweige breitet man abwarts aus und 
entziindet sie, warmt daran Opferwein und trinkt ihn in der ganzen Familie. 
In  dieser Ortschaft besteht auch der Brauch, solange das yamairi nicht be- 
endet ist, keinen Speicher zu offnen. 

Es gibt also auch Orte, wo nicht unbedingt der zweite Tag zumyamairi 
festgelegt ist, sondern irgendein Tag danach. In vielen Dorfern von Izu 
und Sagami z.B. ist der vierte Tag zum hatsuyama bestimmt, und andiesem 
Tag geht man in den Wald, um den Essigbaum 0.a. zu fallen, der als ,, Jung- 
Baum" das Material fur die kayukakibG6) oder dainokongG7) bildet. In  
Gbdomura no Kami-Gbdo, Nitta-Distr., Kbzuke, findet jedoch am fiinften 
Tag das yamairi statt, bei dem man Brennholz mit nach Hause bringt. 

Aus dem Saiji-shzixoku-goi ist zu ersehen,daD es auch Gegenden gibt, 
wo man am dritten, sechsten, achten oder neunten Tag das hatsuyama aus- 
fiihrt, nach einem in KyGdo-kenkyzi, Bd. 7, Nr. 1 erschienenen Bericht findet 
in Aizu in manchen Orten das yamairi, ebenso wie die Arbeit des Feld- 
bestellens, erst am elften, zwolften oder dreizehnten statt. Nach diesem 
Artikel nimmt man in der Umgebung von Tajimamachi, Minami-Aizu- 
Distr., in Okugawamura, Yama-Distr., in Fujikawamura, onuma-~is t r . ,  in 
Akazawamura, ebenfalls onuma Distr., in der Umgebung von Nozawa- 

6 )  wortlich ,,Stock zum Umriihren des Breies". 

7) Wortbedeutung nicht klar. Eine Art der mit Spanen versehenen Weihestocke (Abb. 
40). 
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machi, Kawanuma-Distr., und in anderen Orten am Tag des yamairi Flachs, 
Riementang, Reiskuchen, Holzkohle, getrocknete Sardinen und ein be- 
sonderes geweihtes Strohseil mit shide (besondere Papierstreifen) mit. Dies 
bindet man an einen Baumzweig, so daI3 es herunterhiingt, und opfert es 
dem Berggott (yama no kami), darauf schneidet man ein paar Zweige ab. 
In  der Umgebung von Tajima, in Fujikawamura und Akazawamura nimmt 
man unter dem Namen dangosashi no ki Mizune-Zweige mit, an die man 
spater die KloBe steckt. Im Allgemeinen mul3te mixune eine Entstellung 
von mizumes) sein, hier scheint es sich aber um mizuki zu handeln. 

Im Kita-Azumi-Distrikt von Shinano findet das Abholen des Jung- 
Baumes meist am elften statt (Kyddo, 112, S. 73), aber in Akiyama gibt 
es auch Orte, wo man den vierzehnten Tag dazu nimmt (Kita-Axumi- 
g., S. 79). Gleich wie in anderen Dorfern geht man am Morgen dieses 
Tages ostwarts in den Wald und allgemein fallt man den Baum, nachdem 
man Reiskuchen, Papier oder Flachs, getrocknete Sardinen, gewaschenen 
Reis u.a. dem Berggott geopfert hat. Die Opfergaben nimmt man meist 
mit nach Hause zuruck und die ganze Familie iBt sie gemeinsam. Der 
Baum, den man abholt, ist der wichtige mbubusa,9) an den die KloBe gesteckt - 
werden, man nimmt dazu meist einen drei- oder funfstufigen. Gleichzeitig 
schneidet man auch Zweige von NuB-, Torreya-NUB-, Weiden- und Essig- 
baumen ab. Was hier als NuBbaum bezeichnet wird, sind eigentlich 
onigurumi (Teufels-Nusse), und die Torreya-NuBbaume streng genommen 
Zwerg-Torreya (chabo-gaya). Man beniitzt davon auch nicht eigentlich 
das Holz, sondern nimmt nur ganz kleine Zweigchen, die man zu den jzini- 
gatsu, die am 15. Tag an den Turschlitz im Eingangstor gesteckt werden, 
oder zum ,,Mundverbrennen der Insekten" am Abend desselben Tages 
verwendet. 

In der Gegend nordlich des Suwa-Sees geht man noch spater als am 
elften, erst am dreizehnten Tag in den Wald, um junge Weiden, Essig- oder 
NuBbiiumchen zu holen (Minken, 411, S. 114). 

Nach dem Sado-nenjzi-gydji nennt man den zweiten Tag ,,Beginn des 
Baumfiillens" und fallt dazu zwei oder drei verschiedene Baume, auch 
gibt es Ortschaften, wo man dieses Holz dann zum Kochen des Reises oder 
zum ersten Sieden des Wassers verwendet. Das hatsu-yama findet jedoch 
meist am sechsten Tage statt und man bringt dabei Zweige oder Torreya- 
Ndbaumchen mit. In  manchen Dijrfern nimmt man jedoch auch erst 
den elften Tag dazu und teilweise halt man etwa am zwolften, dreizehnten 
oder vierzehnten Tag einen Nesselbaum fur den Mayudama-Baum, oder 
am funfzehnten einen Ahornbaum, den man als Brennholz zum Dampfen 
des Kuchenreises verwendet oder auch zum Mayudama-Baum nimmt. 

8) Betula grossa, Sieb. et z u c c .  
9 )  Cor,zzs contraversa, H e n ~ s l .  
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Dritter Neujahrstag 

Die drei Tage von Neujahr bis zum dritten Januar nennt man ,,Die drei 
Tage"; man miDt ihnen groDen Wert bei und nimmt sie gleichzeitig als 
Feiertage. Den dritten Tag nennt man mikka doshikoshi (Silvester am 
dritten) (Iriyamabemura Ushitate, Higashi-Chikuma-Distr., Shinano) oder 
mikka-doshitori (wie oben) (Hiraomura Kutsuno, Shimotakai-Distr.), zum 
Abendbrot richtet man Rettiche, Kartoffeln, Fisch oder sonst ein einfaches 
Essen. 

Da der dritte Tag im Volksmund auch als unreiner Tag bezeichnet 
wird, gibt es viele Gegenden, wo man es vermeidet, an diesem Tag irgend 
etwas zu beginnen oder auDer Haus zu gehen. Fujijbi, unreiner Tag, ist 
eine Entstellung von fujijjubi, Tag des Mifilingens. Urspriinglich war 
es Sitte, im Neujahrsmonat (nach dem alten Kalender) den dritten, im 
zweiten Monat den zweiten, im dritten Monat den ersten, im vierten Monat 
den vierten, im fiinften den fiinften und im sechsten Monat den sechsten 
Tag, von diesem Tag an jeden neunten, als fujijubi, als Tag des MiO- 
lingens, zu vermeiden. 

In  Tokura im Tone-Distrikt, KBzuke, macht man an diesem Tag 
als fujijbi ebenfalls nichts, aber Leute, die aus diesem Dorf anderswohin 
geheiratet haben, kommen an diesem Tag mit nagadachilO) genannten Reis- 
kuchen zurn Neujahrsbesuch. Auch in Hinoematamura, nordlich des 
Passes von Tokura, nennt man den Tag fujijbi und beschaftigt sich mit 
nichts, aber jetzt versammeln sich nachmittags die Jugendlichen und be- 
sprechen den Arbeitsplan der Jugendvereinigung. In  dieser Gegend be- 
steht auch die Sitte, verschieden von anderen Dorfern, am dritten Tag 
das tanasagashi (Abraumen der Altare) vorzunehmen und die Opfer-Reis- 
kuchen und anderen Opfergaben vom Altar herunterzunehmen und alles 
zusammen zu kochen. 

Wie in Tokura anderswohin Verheiratete mit den Nagadachi-Reiskuchen 
zum Neujahrsbesuch kommen, gehen in Ariakemura, Minami-Azumi-Distr., 
Shinano, an diesem Tag jungverheiratete Frauen oder Manner ins Eltern- 
haus oder zu den haneoyal1) (siehe Kon-in-shzkoku-goi (Vokabular der 
Hochzeitssitten), S. 131) zum Neujahrsbesuch. Dabei nehmen sie aul3er 
den Neujahrsgeschenken otaru oder masugata mit, das sind zwei flache 

10) nagadachi (ga) sind eine Art Reiskuchen (mochi), der Name kommt von den langen 
Streifen, in die sie geschnitten werden. Die gewohnlichen mochi sind viereckig, ungefahr ebenso 
breit wie lang. 

11) haneoya ist verbildet aus kaneoya, das sind bei der Zahnfarbungszeremonie fungierende 
stbllvertretende Eltern. 
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Reiskuchen, auf einen FuD zwei 2011, bezw. einen FuD, einen Zoll und 
funf bu zugeschnitten und aufeinandergelegt (Kyddo, 112, S. 95). 

In  den Dorfern am Nordufer des Suwa-Sees begeht man an diesern 
sonst allgemein an Feiern armen Tag das ,,Silvester des Ebisu-sama". Man 
klebt auf den Ebisu-Altar Ebisu- und Daikoku-Amulette, kocht Mungo- 
bohnen, fugt noch Sardinen oder getrocknete Sardinen samt Kopf zu und 
opfert dies Ebisu (Minken, 411, S. 110). Dies ist wohl eine kleine Be- 
sonderheit. Wenn diese Opfergaben vorn Altar entfernt werden, darf sie 
niemand essen auDer der Hausfrau ; besonders wenn sie heiratsfihige junge 
Madchen essen, werden sie lange keine Gelegenheit haben zum Heiraten, 
heiDt es. I n  Kawakamimura, Minami-Saku-Distrikt, nennt man diesen 
Tag yabmatsuri  (Unglucksfest), und die 19-jahrigen Madchen und 25- 
jahrigen Burschen als Hauptbeteiligte laden die jungen Leute aus anderen 
Dorfern ein und bewirten sie. 

Silvester des Kesselgottes (Kamagamisama) 

In der Gegend nordlich des Suwa-Sees, Shinano, beging man in alter 
Zeit nicht nur den Silvester des Ebisusama am dritten Neujahrstag, sondern 
auch den Silvester des Kesselgottes (ebenda). Man legte dazu auf den 
Deckel des mit Griffen versehenen Kessels oder auf den Pfannendeckel 
oder einen ahnlichen Ort drei ReiskloBe, aber Genaueres ist ganz vergessen. 
Es ist anzunehmen, daD man vielleicht EBstabchen hineinsteckte, doch 
weiD man nichts Sicheres. 

In HokujBmura Warabidaira, Kita-Azumi-Distrikt, wird dieser Brauch 
jedoch auch gegenwartig noch ausgefuhrt. Am Abend des dritten Tages 
legt man auf einen weitmaschigen Bambuskorb oder ein Tuchlein, das man 
auf die Feuerstelle legt, drei Gemuse-ReiskloDe. In diese steckt man ein 
Schilfrohr von etwa einem Fu13 Lange, dessen oberes Ende man etwa 
zwei Zoll weit umgebogen hat, die sogenannten berobero. Man nennt diese 
ganze Zeremonie deshalb auch ,,Berobero-Silvester" In  manchen Dor- 
fern macht man die KloDe auch aus gewohnlichem Reis, oft aber aus Mun- 
gobohnen und Reis zusammengekocht, was man in manchen Familien 
dann in lackierte Schachteln oder in Porzellannapfe fullt und auf ein 
Opfertischchen stellt. Es gibt auch Familien, wo man die berobero aus 
EBstabchen von rohem Holz, aus Hanfstroh, Bohnenstroh u.a. anfertigt, 
im groBen Ganzen sind sie sich aber in der Form immer gleich. In Yashiro- 
mura, im selben Distrikt, indessen legt man je drei KloDe in drei Schalen, 
und in Miasamura und andernorts ist die Zahl uberhaupt nicht festgelegt, 
man bereitet einige KloDe und opfert sie so, oder man legt sie auf das Gitter 
des Dampfkorbes oder auch auf einen umgestulpten Regenhut (Kita- 
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Axumi-g., S. 56). 
Die so dem Kesselgott geopferten KloDe nimmt man meist schon am 

nachsten Morgen weg und iDt sie auf. Man sagt, sie seien ein Zauber- 
mittel gegen Abmagerung im Sommer, Erkaltung wahrend des ganzen 
Jahres, ebenso gegen rote Ruhr. Den hakenformigen Stabchen, die man in 
die KloBe steckt, gab man den Namen berobero wohl deshalb, weil sie wie 
eine herausgestreckte Zunge aussehen. Man dreht sie zwischen beiden 
Handen hin und her, hort dann plijtzlich auf und schaut nun nach der 
Richtung, in die sich das bero wandte. In  alter Zeit benutzte man dies 
beim Wahrsagen, heute ist es zu einem Zeitvertreib geworden und man 
fuhrt es bei einer Trinkgesellschaft, oder wenn man ums Feuer sitzt, aus. 
Andererseits dreht man es auch, um schreiende Kinder zu besanftigen, und 
man singt sogar: ,,Der Berobero-Gott, der erhabene Gott, laDt weinende 
Kinder ruhig sein, 1aDt ruhige Kinder weinen" (Minken, 411, S. 11 1). 

Man scheint allgemein anzunehmen, daD diese Zeremonie auf den 
Kita-Azumi-Distrikt von Shinano beschrankt sei, fragt man aber einmal in 
den Dorfern des Shimo-Takai-Distriktes, die gegen Echigo zu liegen, nach, 
so wird man entdecken, daD auch dort diese alte Sitte nach wie vor bewahrt 
wird. Als einige Beispiele mochte ich uber das, was man in den Orten 
im Innern vo~l  Akiyama am Nakatsugawa, die zu Sakaimura gehoren, 
sehen kann. In Wayama, der zutiefst in Akiyama gelegenen Ortschaft, 
schreibt man am Abend des dritten Tages auf gewohnliches Schreibpapier 
kamagami, dazu noch andere Schriftzeichen mit guter Vorbededtung, wie 
,,Reiche Ernte der funf Kornerfruchte", ,,Gold, Silber, Kupfergeld sei in 
Fulle gewahrt" u.s.w., und klebt dies an eine Kuchenwand. Davor stellt 
man ein Opfertischchen, breitet darauf Stroh aus einem Reisdampfer aus 
und schuttet darauf eine Teeschale voll gekochten Reis mit Awa-Hirse 
gemischt, oder man stellt ihn auch direkt in der Teeschale hin, und manche 
Leute stecken drei bero aus Schilf hinein. Dieser Reis bleibt bis zu den 
,,Sieben Krautern"12) stehen, dann essen ihn die Frauen. Es heiDt, wenn 
ihn Manner essen, unterliegen sie beim Prahlen, deshalb ruhren sie ihn 
nicht an. In Uenohara, etwa eine halbe Meile abwarts von Wayama, 
opfert man, bevor man dieses vorhin envahnte Papier anklebt, einen groDen 
ReiskloD, unter den Awa-Hirse gemischt wurde, in einer Porzellanschale. 
In diesen ReiskloD steckt man auDer den drei bero aus Schilf noch drei 
ungebogene EDstabchen; man laDt ihn ebenfalls bis zu den ,,Sieben Krau- 
tern" stehen und iDt ihn dann unter den Reisbrei gemischt. Wieder eine 
halbe Meile abwarts, in Yashiki, riickt man vor das Papier des Kamagami 
ein Opfertischchen mit Suppe, breitet ferner Stroh aus einem Reisdampfer 
darauf und schuttet darauf eine groDe EBschale voll gekochten Reis mit 

12) die ,,Sieben Krauter" sind ein Bestandteil des chinesischen Neujahrsbrauchtums. 
Dariiber Material bei Nagao RyQzB, Shina minzoku- hi (&EZg, zBE#%), 2. Band, S. 238 f. 
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Awa-Hirse, steckt drei EBstabchen und drei bero aus Schilf hinein und 
bringt es dern Kesselgott dar. Man entfernt diesen Reis noch am gleichen 
Abend oder am folgenden Morgen, und wie im ersten Falle essen ihn 
nur die Frauen. Eine weitere halbe Meile abwarts, in Koakazawa, der 
groBten Ortschaft von Akiyama, breitet man auf das Opfertischchen fur den 
Kesselgott ebenfalls Stroh aus einem Reisdampfer, legt darauf drei mit 
Awa-Hirse vermischte ReiskloBe und steckt in jeden ein bero aus Schilf. 
Man l a t  die ReiskloBe bis zu den ,,Sieben Krautern'.' stehen und iDt sie 
dann im Reisbrei. 

Es ist sehr sonderbar, daI3 man im Kita-Azumi-Distrikt KloDe aus 
Reis mit Gemuse oder aus Reis mit Mungobohnen vermischt herstellt, 
wahrend man. in Akiyama allgemein Awa-Hirse unter die ReiskloDe mengt, 
auch daD man zu den drei bero noch drei gerade Stabchen fugt und somit 
auf die Zahl sechs kommt. Interessant ist weiter, daB das Papier mit 
den Schrifzeichen ,,KamagamiL' alljahrlich erneuert wird. 

Folgt man dern Nakatsu-FluB weiter abwarts, so trifft man auf dern 
rechten Ufer die vier zu Echigo gehorenden Ortschaften Oakazawa, Matsu- 
zawa, Mikura und Shimizugawara; auf dern linken Ufer die drei Ort- 
schaften Maekura, Kamikett6 und Sakasamaki, alle noch in Akiyama 
gelegen. Auch hier gleicht ,,Silvester des Kesselgottes" dern Brauchtum 
in den zu Shinano gehorenden Ortschaften, an manchen Orten steckt man 
nur drei bero ein, an manchen noch drei gerade Stabchen dazu, manchmal 
opfert man drei KloDe und manchmal gekochten Reis in einer Schale, auf 
ein Opfertischchen mit Suppe gestellt; die Form ist im Wesentlichen also 
gleich. In  neuerer Zeit hat man aber diese Sitte in vielen Familien verein- 
facht und nur noch ein Papier mit der Aufschrift ,,KamagamiL' oder dern 
Bild eines Kessels angeklebt. Es ist jedoch erstaunlich, daB sich manchmal 
doch noch die altertumliche Form, alljahrlich aus Holz die Bilder des Kama- 
kami zu schnitzen und diese zu verehren, erhalten hat. 

Fur die Bilder des Kamagami nimmt man zwei RoBkastanienholzer 
von sieben his acht Zoll Lange und etwa einem Zoll Durchmesser, bindet 
sie mit einem heiligen Strohseil zusammen und steckt dahinein aus kleinen 
RoBkastanienzweigen hergestellte Nachbildungen von Hacken und Spaten 
(Abb. 5). Ferner schnitzt man aus Taniutsugi-Zweigen13) (Diervilla hortensis) 
kezuribana (Abb. 39), und steckt sie daran, ebenso vier bis funf bero aus 
Schilf. Dies fertigt man entweder am dritten oder elften Tag alljahrlich 
neu an. Die alten Kamagami-Figuren spaltet man am Abend des fiinfzehn- 
ten Tages in zwolf Teile und verbrennt sie im Feuer der Herdstelle im 
Boden. Je nachdem, wie dabei die Glut ausgeht, weissagt man das Wetter 
fur jeden Monat des kommenden Jahres. 

Gab es hier einen solchen alten Brauch, so war es notwendig, auch 

13) tlniutsugi ist Wcigela hortensis, C.A., Mey. 
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einmal die verschiedenen Dorfer des Naka-Uonuma-Distriktes daraufhin zu 
untersuchen. Dabei stellte sich heraus, daB in den Ortschaften, die zu 
Nakafukamimura, Kuramatamura, Tazawamura, Rokkamura, Shimofunato- 
mura gehoren, es Stellen gibt, wo man bis vor wenigen Jahren, oder bis 
vor einigen zehn Jahren, einen Kesselgott schnitzte; es gibt aber auch 
Orte, wo man jetzt noch Jahr fur Jahr seine Figur herstellt und die alte 
verbrennt (Abb. 6, 7). Der Tag der Anfertigung ist nicht iiberall gleich, 
es kann der dritte, elfte, dreizehnte oder vierzehnte sein. Als Materie 
verwendet man Kastanien- oder NuBbaumholzer, die man mit einem Seil 
zusammenbindet. Im Gegensatz zu den Bildern aus Akiyama schnitzt 
man ihnen mit Messer Nase und Augen ein oder malt ihnen ein Gesicht 
aus Tusche. Meist stellt man sie in einem kleinen Holz-Tempelchen 
auf den hiragama (Flach-Kessel) (Abb. 8). Als Opfergaben bringt man 
Awa-Hirse, gekocht, oder Reis mit Awa-Hirse gemischt und zu KloBen ge- 
formt dar, oder man hauft den Reis nur auf das Stroh aus einem Reisdamp- 
fer, oder man fiillt ungekochte Hirse in ein HolzgefiiB oder lackierte Kastchen. 
Wer sich besondere Muhe damit geben wollte, fullte Awa-Hirse in lackierte 
Kastchen oder ein ahnliches GefaD, bedeckte dies mit Stroh aus dem Reis- 
dampfer und setzte darauf sieben kleine Reisknodelchen, in jedes davon 
steckte man noch ein bero aus Schilf. Das ganze wurde auf ein Opfer- 
tischchen gerichtet und dieses auf dem KesseIdeckel zum Opfer hingestellt. 
Auch darf die Zahl der bero mehr als drei betragen, man steckte gewohnlich 
bero und gerade Stabchen ein, zusammen zwolf oder dreizehn, je nachdem 
es ein gewohnliches oder ein Schaltjahr ist (nach dem Mondkalender natur- 
lich). Aus diesen Beispielen kann man schlieBen, daB es vermutlich Orte 
gibt oder gab, wo man in einem gewohnlichen Jahr zwolf und in einem 
Schaltjahr dreizehn KloBe formte, in die Halfte davon bero, in die andere 
Halfte EBstabchen steckte. 

Uber die gottliche Natur des Kamagami ist nicht viel uberliefert. 
FaDt man aber die Erzahlungen, die in den oben angefuhrten Gebieten in 
Umlauf sind, zusammen, so ergibt sich, daD Kamagami eine haoliche, 
weibliche Gottheit war und entweder drei oder sieben oder sehr viele 
Sohne und Tochter besafi. Sie war sehr verdrieDlich, leicht zornig und 
zeigte selten ein lachelndes Gesicht. AuBerdem hatte sie stets sehr viel 
Arbeit und lebte dazu noch in sehr armen Verhaltnissen. So bildete Hirse 
ihre gewohnliche Nahrung. Es fehlten ihr die Mittel, um gleichzeitig mit 
anderen Leuten Neujahr begehen zu konnen, aber erst am dritten Tag 
sprach sie sich uber ihre Lage aus. Deshalb nennt man den dritten Tag 
,,Silvester des Kamagami". Diese Erzahlung spiegelt das Leben einer 
Bauernfrau vor mehr als hundert Jahren wieder und es wird wohl auch 
keine widersinnige Erklarung sein, wenn ich annehme, die Geschichte war 
auch auf eine solche Personlichkeit gemunzt. 
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Uber den Grund fur das Einstecken der bero in die'geopferten Speisen 
habe ich bis jetzt noch keine Erklarung, die der Zustimmung wert ware, 
gehort. Diese bero sind zwar jetzt zu einem kurzweiligen Spiel geworden, 
aber man mu6 doch bedenken, d d  sie fruher zum Wahrsagen durch die 
Richtung, nach der sie wiesen, verwendet wurden und daD auch der Name 
berobero no kami noch existiert. Daher mochte ich eher die Existenz eines 
solchen Gottes auDer dem Kamagami annehmen. Dieser wurde im Laufe 
der Jahre vergessen und dann wohl mit dem Feste des Kamagami zusam- 
mengebracht. Andererseits heiDt es in den Dorfern, wo man drei bero 
einsteckt, Kamagami besitze drei Tochter; in denen, wo man sieben ein- 
steckt, Kamagami habe sieben Tochter. Zieht man diesen Punkt in Er- 
wagung, so weisen die bero auf eine Verbindung mit den Tochtern Kama- 
gami's, wahrend Kamagami selbst vernachlbsigt wird. Auch daB man 
in diesen Gegenden die bero zwischen den Fingern dreht, um dadurch 
weinende Kinder zu beschwichtigen, nimmt unsere Aufmerksamkeit in 
Anspruch und von daher betrachtet scheint auch die falsche Auslegung, 
es sei zur Beruhigung der verdrieDlichen Kinder Kamagami's, die mit 
ihrem Hirsebrei nicht zufrieden sind, nicht unmoglich. Trafe diese Ver- 
mutung zu, so konnte man dann weiter annehmen, daO man zuerst dem 
Icamagami bero weihte und diese dann sofort berobero no kami nannte. 
SchlieBlich gabe es dann beim Wahrsagen rnit den bero einen besonderen 
Gott dafiir und das ware der wirkliche berobero no kami. 

Ich habe vorhin schon bemerkt, daD man anstelle der Holzfiguren des 
Kamagami nur noch auf ein Papier das Bild eines Kessels oder die Schrift- 
zeichen fur Kamagami malte und anklebte. Das verringerte naturlich die 
Miihe, aber eigentlich lauft es der Form zuwider. In Nakafukamimura, 
im Flecken Tokorohira, fertigte man ihn fruher alljahrlich aus Kastanien- 
holz neu an, seit wenigen Jahren aber hat man auf dem Altar des Kama- 
gami einen Strohschlegel liegen und am Kleinen Neujahr klebt man nun statt 
dessen ein Papier des Kamagami an. Man schreibt aber nicht einfach die 
Zeichen ftir Kamagami, smdern malt auf3erdem noch das Bild eines Pferdes 
mit einem Pflug, das ein Feld umackert, dazu. Auch in Oba, am Oberlauf 
des Kamagawa, das zum selben Dorf gehort, und in Tashiro, das weiter 
unterhalb liegt, ist die Ausfuhrung gleich. In bestimmten alten Familien 
von Tashiro druckt man mit einem alten Druckblock das Bild eines Affen 
auf einem Pferd, dazu malt man noch einen Bauern, der einen Pflug fuhrt. 
uberdies kann man nicht ubersehen, daD auf dem oberen Teil des Papieres 
etwa folgendes gescbrieben steht : Kamagami dai myiijin, - Gold, Silber und 
alle Gerate in Hulle und Fulle - Reis, Bohnen, Weizen, Hie- und Awa- 
Hirse, die funf Kornerfruchte in Hulle und Fiille- Rinder, Pferde, Sohne 
und Tochter in Hulle und Fulle - Lachse und Lachsforellen, Pfannen, 
Kessel, Schusseln, Teller, Eimer und Becken in Hulle und Fiille." Dieses 
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Papieramulett weist damit namlich ganz ahnliche Zuge auf, wie sie die 
Papieramulette tragen, die in Shinano, besonders im Kita-Azumi-Distrikt, 
beim monotsukuri Anwendung finden. Daruber werde ich erst spater aus- 
fiihrlich berichten, aber jene Amulette tragen groD die Aufschrift : ,,Gedeihen 
aller Dinge"; rechts und links davon steht etwa ,,Gold und Silber in Fulle 
- fiinf Komerfriichte im UberfluD - im Hause Frieden - Gedeihen 
der Seidenraupen". Ein solches~~mulet t  ist im Kita-Azumi-gun KyGdo- 
shiko", nenjzl-gydji-hen abgebildet (S. 82), es gibt aber auch Amulette, wo 
man auDerdem das Bild eines Pferdes zeichnet und ,,Gedeihen im Pfer- 
destall" dazu schreibt, oder solche, wo man Sicheln, Hacken und ahnliche 
Ackergerate zeichnet, oder wo man etwa in die Mitte ,,Okamado Kami- 
sama", rechts und links davon ,,Im Hause Frieden - Erfullung aller Bit- 
ten" schreibt, oder man schreibt ,,Kamado 8kami" und dazu ,,Im Hause 
Frieden - tausend Kraniche, zehntausend Schildkroten, vie1 Gluck" (Abb. 
4, 34, 35). Die Amulette fiir das monotsukuri sind heute nur auf Papier 
gemalte Bilder, man erspart sich damit die Muhe, sie wie fruher aus NuD- 
baumholz in PuppengroDe zu schnitzen. Doch kann man daraus folgern, 
daD auch das Papierblatt mit den Tuschezeichen fur Kamadogami nur als 
ein Behelf fur den fruher in Holz angefertigten Kamagami anzusehen ist. 
Man kann daher annehmen, auch im Nordteil von Shinano habe vor mehr 
als hundert Jahren die Sitte bestanden, wie in Echigo, ein Paar des Kama- 
gami alljahrlich aus Holz zu schnitzen (Minzoku bunka, 211, T. to D., 1512). 

Auch in der Umgebung von Hiraomura im Shimo-Takai-Distr., Shina- 
no, ist die Erinnerung an Kamagami fast ganz verblaot. Von einer Vereh- 
rung seiner Figur gar nicht zu reden, opfert man auch keine KloDe mehr. 
Man schmuckt nur am Kleinen Neujahr die Kuche mit einem wie auf Abb. 
33 gezeigten kezurikake und bezeichnet dies mit ,,fur Kamagami-sama". 

Abraumen des Altars - Tempelneujahr - Erster 
Besuch im Heimatdorf 

Es gibt zwar auch Dorfer, wo man schon am dritten Tag das ,,Ab- 
raumen des Altares" vollzieht, wie 2.B. in Hinoemata, doch, angefangen 
mit Tateiwamura in seiner Nachbarschaft, nimmt man in den meisten 
Gegenden den vierten Tag dazu. Am Morgen dieses Tages entfernt man 
alle bis zur Nacht vorher dargebrachten Opfergaben vom Hausaltar und 
kocht alles zusammen zu einem Eintopfessen. In  Tateiwamura nimmt man 
allerdings die Opfergaben und den Opferreiskuchen nur vom Altar herun- 
ter, kocht aber keinen Eintopf. Im Minami-Azumi-Distrikt von Shinano 
bezeichnet man dies als tanasarai, d.h. ,,Leeren des Altares", aber im Kita- 
Azumi- und Kita-Saku-Distrikt ist der Name tanasagashi, d.h. ,,Absuchen 
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des Altares" gebrauchlich. In  Komoro heiDt es sehr lustig in einem 
Liedchen dieses Tages : ,,Kiikii, Altarabsuchen des Mauschens, und dabei 
vom Altar heruntergefallen, kiikiikii" (KyGdo, 112, S. 84). In  Hiraomura 
no Kutsuno hat sich nur noch der Name tanmagmhi erhalten, die Zeremonie 
selbst wird kaum mehr ausgefuhrt, und in Iriyamabemura no Ushitate, 
Higashi-Chikuma-Distr., geriet sehr friih auch der Name in Vergessenheit. 
In  Sakaimura no Koakazawa, ebenfalls ik Shimo-Takai-Distr., breitet man 
am Neujahrstag auf ein Tablett Kiefernnadeln, Kaki, Kastanien und 
Riementang, darauf hauft man gekochten Reis und fugt jeden kommenden 
Tag frischen Reis dazu. Am vierten Tage nimmt man alles zusammen 
herunter und iDt es auf. Auch das Hachijb-Papier entfernt man und legt 
es auf den Altar, beim Fest des Sa i  no kami wird es verbrannt. Genau so 
halt man es in oakazawa, das durch ein FliiDchen im Norden von Koaka- 
zawa getrennt ist und zu Echigo gehort. 

Als hachij6 werden in dieser Gegend shide bezeichnet, die man an 
Sojabohnenstauden befestigt hat. Man bringt sie bei den Torkiefern oder 
auf dem Hausaltar dar. 

In  einer Gegend wie Hinoemata oder in Akiyama, wo es keine 
buddhistischen Tempe1 oder Kloster gibt und zudem tiefer Schnee liegt, 
kommen die Leute aus den Tempeln auch nicht zum Neujahrsbesuch. 
Aber der vierte Tag wird allgemein als ,,Tempel-Neujahr" bezeichnet, und 
an diesem Tag kommen die Priester zu Besuch. Sogar in Tokura, das man 
zwar nicht als Gebiet mit besonders tiefem Schnee bezeichnen kann, aber 
wo es trotzdem recht tuchtig schneit und sich kein buddhistischer Tempe1 
befindet, kommt der Hauptpriester von Ronaka mit Begleitern zum Neu- 
jahrsbesuch, und mit lauter Stimme rufen sie ,,Neujahrsbesuch von Daien- 
ji" und verteilen Amulette und Zundholzer. 

Wie ich vorhin erwahnte, kommen auswarts Verheiratete am dritten 
Neujahrstag nach Tokura zu Besuch. In  den meisten Gegenden ist jedoch 
erst der vierte Tag der Tag dieser Besuche. In Iriyamabemura, Higashi- 
Chikuma-Distr., Shinano, nennt man diesen Tag hatsugaeri (Erste Riick- 
kehr), und nach auswarts verheiratete Brautleute kommen zum Neu- 
jahrsbesuch. Es ist Sitte, am sechsten Tag dann wieder zuriickzukehren. 
Im Chiisagata- und im Minami- und Kita-Saku-Distrikt bezeichnet man dies 
als ,,sechi n i  yuku" (Zum-Fest-Gehen). In Komoromachi geht das junge 
Ehepaar mit einem Reiskuchen, der auf dem Hausaltar geopfert war, zum 
Elternhaus der Frau, bleibt dort zwei oder vier Nachte und kehrt dann nach 

' 
Hause zuruck (Kyddo, 112, S. 84). Auch im Minarni-Azumi-Distrikt ist 
es iiblich, daB ins Elterhaus zu Besuch gekommene junge Brautleute zwei 
oder viermal dort ubernachten. Ein zweimaliges Ubernachten bezeichnet 
man mit ,,hitosetsua, ein viermaliges mit ,, futasetsu" (Minami- Azzimi-g., 
S. 72). In ganz Japan gibt es genug Falle, bei diesen Besuchen einen kaga- 
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mi-mochi14) (besonders geformter runder Reiskuchen) mitzunehmen, im 
Minami-Azumi- und Higashi-Chikuma-Distrikt nimmt man jedoch einen 
,,masugata" genannten, genau rechtwinklig geschnittenen Reiskuchen von 
etwa einem FuI3 zwei Zoll mit (ebenda, S. 72, KyGdo, 211, S. 62). Die 
richtige Ausfuhrung erfordert, jedes Jahr diesen Besuch zu machen, solange 
die Eltern am Leben sind, aber in neuerer Zeit hort man nach zwei, drei 
Jahren schon damit auf. In Akiyama von ~ c h i ~ o  schneidet man einen 
Reiskuchen ziemlich lang und schmal zu, so daD die Breite 'nur etwa vier 
Zoll betragt, die Lange muD dem freien Raum von Uchiyama-Papier15) 
entsprechen. Man legt zwei Stuck, einen aus Reis, einen aus Awa-Hirse, 
aufeinander und wickelt sie in Uchiyama-Papier ein. Zwei solche Pickchen 
wickelt man wieder zusammen mit Uchiyama-Packpapier viereckig ein, 
und legt noch eine kleine Menge Tee hinein. Ubernachtet man zweimal, 
nimmt man zwei solche Packchen mit, ubernachtet man nur einmal, dann 
nur eines. Frischverheiratete mussen aber eine ganze Menge solcher 
Reiskuchen mitnehmen, da sie siebenmal ubernachten miissen. 

Sechster Neujahrstag und Krabben-Silvester 

Diesen Tag, den man sowohl muika-shdgatsu (Sechster Neujahrstag) 
wie auch muikabi no toshitori (Silvester des sechsten Tages) nennt, be- 
zeichnet man im Minami-Azumi-Distrikt von Shinano als gomame no 
toshitori (Silvester der getrockneten Sardinen), onna no toshitori (Frauen- 
Silvester) oder iwashi no toshitori (Sardinen-Silvester) (Minami-Axumi-g., 
S. 73), in den Fischerdorfern der Umgebung von Hachisaki, Naka-Kubiki- 
Distr., Echigo, nennt man aber den achten Tag des vierten Monats nach 
dem alten Kalender ,,Silvester der Sardinen" (Saiji-goi, S. 419). In  TBky8 
raumt man an diesem Abend die Neujahrskiefern am Tor weg, damit sie 
nicht vom Winde des siebten Tages beriihrt werden. In die leeren Pfosten- 
locher steckt man kleine Kiefernzweigchen, die sogenannten rusui-matsu 
(Kiefern, die sich wahrend der Abwesenheit (der Neujahrskiefern) hier 
befinden). Da schon seit der Edozeit das Einsammeln und Verbrennen der 
Kiefern durch die Kinder verboten ist, bleibt nichts ubrig, als sie selbst 
entsprechend zu verwerten. Die Sitte, am sechsten Tag den AuDen- 
schmuck zu entfernen, ist ebenfalls ein Oberlebsel aus der Edozeit, aber noch 
im Edo-saijiki steht : ,, Bis etwa 1288 war der funfzehnte Tag der Tag zum 

14) kagami-rnochi heiBt wortlich Spiegelkuchen, so genannt wegen der runden Form. 

15) so genannt nach dem Herstellungsort Uchiyama, eine Siedlung innerhalb von Hodaka- 
mura, Shimotakai-gun, Nagqno-ken. Die Papiererzeugung bildet dort ein Nebengewerbe der 
bauerlichen Einwohner. Das Papier wird im Schnee gebleicht, wird wegen seiner Starke zur 
Herstellung der papierenen Schiebewande im japanischen Hause (sh 6ji RT) verwandt. 
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Wegraumen"; man sieht also, da13 im Laufe der Zeit dieser alte Brauch 
abgeschafft wurde. 

In Kataokamura, Higashi-Chikuma-Distr., Shinano, opferte man an 
diesem Abend den Torkiefern auch gewaschenen Reis (Kyddo, 112, S. 62), 
es scheint also, daD auch das Entfernen der Kiefern in der richtigen Form 
ausgefuhrt wurde. Im Minami-Azumi-Distrikt macht man zum sechsten 
Neujahrstag eine ,,kenchin"-Suppe,16) in die man TGfu, Karotten, Rettiche, 
Schwarzwurzeln etc. hineingibt, oder man bereitet von den Opfergaben zu 
Silvester eine Speise, die kaum davon verschieden ist. In  manchen Dorfern 
kocht man an diesem Abend extra etwas mehr Miso-Suppe als notwendig 
und laDt etwas davon ubrig, das man am anderen Morgen warmt und iDt 
(Minami-Axumi-g., S. 73); auch gibt es Dorfer, wo die Frauen ein Bad 
herrichten und Nachbarsleute einladen (ebenda). 

I n  Iwakubimura, Sado, laBt man das Dampfbad sieden und nennt dies 
,,Erstes Bad'' (Sado-gydji, S. 73), auch im Gebiet von Akiyama, sowohl im 
Echigo wie im Shinano zugehorigen Teil, kocht man an diesem Tag ein 
Bad, und dabei steckten die Alten die Enkel ins Wasser und schnitten ihnen 
die Nagel. Nach dem Saiji shzixoku-goi ist diese Sitte auch uberall in 
Rikuzen zu sehen. In  Kesenmura nennt man deshalb dieses Bad tsumekiri- 
yu (Nagelschneide-Bad). In TGkyG schnitt man fruher am siebten Tag 
zum erstenmal die Nagel im neuen Jahr und nannte dies nanagusa-tsume 
(Sieben-Krauter-Nagel). Die richtige Zeremonie dabei bestand darin, das 
Hirtentaschelkraut, das in den Sieben-Krauter-Brei kam, in Wasser zu 
legen, nachher mit diesem Wasser die Nagel weich zu machen zum Schnei- 
den. In Sado, heiDt es, schneidet man die Nagel, nachdem man sie im 
Saft von Mungobohnen-Brei aufgeweicht hat. Wahrend man im TGhoku- 
Gebiet die ,,Sechs-Tage-Nagel" schneidet, ist es sudlich von T6kyG ublich, 
die ,,Sieben-Krauter-Nagel" w schneiden (Saiji-goi, S. 133). 

Am sechsten Tag gibt es im Allgemeinen keine besonderen Feste, der 
,,Krabben-Silvester", der in den drei Distrikten Kita-Saku, Chiisagata, und 
Suwa von Shinano begangen wird, ist ganz ungewohnlich. In  Nagakubo- 
furomachi, Chiisagata-Distr., ist es Sitte, beim Einsammeln der Krauter zur 
Vorbereitung fiir die ,,Sieben Krauter" gleichzeitig viele SuDwasser-Krabben 
mitzubringen. In diese steckt man von hinten einen Speiler, rostet sie, und 
bringt sie, sobald sie rot geworden sind, zuerst auf dem Hausaltar dar, 
dann steckt man die nachsten an die AuDentur des Klosetts und andere 
Turen. Auch an die holzerne Hintertur und aul3en an die Veranda steckt 
man sie, und sind es schilfgedeckte Hauser, auch uberall bei Aus- und 
Eingangen an den Rand des Vordaches (Abb. 9). Die ubriggebliebenen 

16) kenchin-shiru ist dasselbe wie kenchan-shiru ?&@#). Von Zen-Monchen in Japan 
bekannt gemachtes chine3isches Gericht. Hergestellt der Hauptsache nach aus TBfu, und Hanfol 
mit Zxgaben von Hlnffriizhten. Siehe Dai-Nilton Kokugo-jiten. 
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Krabben bereitet man als Zuspeise zum Wien fur das Festessen am Abend. 
Falls es nicht moglich war, Krabben zu bekommen, malt man auch das 
Bild von einer Krabbe auf Papier als Ersatz dafur, oder in manchen Familien 
schreibt man das Wort kani (Krabbe) auf ein Stuckchen Papier und klebt 
solche Papiere an alle betreffenden Stellen. Die Krabbe, die auf dem 
Hausaltar dargebracht wurde, bleibt immer dort liegen, aber die am Dach- 
rand oder an den Turen angesteckten Krabben verschwinden nacheinander, 
von Katzen oder Mausen geholt. In  der Gegend nordlich des Suwa-Sees 
steckte man rot gerijstete Krabben an jeden Eingang, dazu oben links und 
rechts je ein Stuck an den Hausaltar und den Ebisu-Altar. In Toihashi, 
Shimo-Suwa, fing man fruher Krabben und machte damit ,,Krabben- 
TBfu" (Minken, 411, S. 11 1). In Yugawa, sudwestlich am FuBe des Daimon- 
Passes gelegen, schreibt man jetzt nur noch kani auf Papier und klebt dieses 
an alle Eingange 

Es he&, der Krabben-Silvester sei eine Abwehr gegen Insekten oder 
Seuchen. Nun, ganz allgemein betrachtet, stell1 man z. B. beim Silvester 
der Ackergerate diese zum Schmuck auf, nachdem sie gewaschen und 
gereinigt wurden; zum Silvester der Pferde 15Bt man die Pferde sogar 
Reiskuchen fressen, beim Silvester der Rettiche opfert man Rettiche, i13t sie 
aber nicht. Geht man nun von der Tatsache aus, daB man die so delikaten 
Krabben rostet und als Zuspeise zum Wein iDt, so kann man das nicht 
gerade fur eine Zeremonie ansehen, bei der Krabben besonders verehrt 
werden. Allerdings ist von einem Verspeisen der Krabben nur die Rede, 
wenn man mehr als genug gefangen hat, und es ist wohl auch nicht die 
Hauptbedeutung des Krabben-Silvesters. Man wird wohl eher als ur- 
sprunglichen Sinn dieser Zeremonie die Abwehr des Seuchengottes mit 
Hilfe der besonderen Kraft der Krabbenscheren annehmen konnen. 

Irn Shimo-Ina-Distrikt wird dasselbe Zeremoniell, jedoch zu einem 
anderen Zeitpunkt, am Setsubun-Tag (Tag vor Fruhlingsanfang), aus- 
gefuhrt (Saiji-gai, S. 131). Diese Sitte wird daher in alter Zeit wohl ziem- 
lich weit verbreitet gewesen sein, ob aber nun der sechste Tag im Neujahrs- 
monat oder der Setsubun-Tag der urspriingliche Termin zum Anstecken 
der aufgespieaten Krabben an den Eingangen war, ist jetzt schwer zu 
entscheiden. Bei der Beschreibung der Neujahrszeremonien im l o  no 
ham-aki, eine Reisebeschreibung von Masumi, verfaBt im Jahre 1784, steht : 
,,In alter Zeit steckte man Krabben auf Speiler, die man dann am Haus 
anbrachte, aber die alten Leute erzahlen, man habe jetzt damit aufgehort". 
Man kann daher annehmen, daD auch in der Ebene von Matsumoto dieses 
Fest gefeiert wurde. In der Erlauterung der revidierten Ausgabe dieses 
Buches (1930 vom Sangen-Verlag herausgegeben), S. 15, heil3t es :,,Auch 
in den letzten Jahren scheint in den Bergdorfern der Gegend vom Kita- 
Azumi-Distrikt und Kami-Minochi-Distrikt-der Brauch, in den Teicheli 
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der verschneiten Taler Krabben auszugraben, auf Speiler zu stecken, zu 
rosten und dann am Haus zu befestigen, ausgeubt worden zu sein." Man 
mochte nun gerne wissen, ob in diesen Dorfern der sechste, vierzehnte 
Neujahrstag, oder der Setsubun-Tag zur Veranstaltung der Zeremonie 
gewahlt wurde. 

Sieben Krauter 

In der Gegend nordlich des Suwa-Sees trifft man am sechsten Tag die 
Vorbereitungen fur die ,,sieben Krauter" und sammelt dazu siebenerlei 
Pflanzen, Petersilie, Hirtenthchchen, Winterkohl, getrocknete Daikon- 
Blatter, Rettiche, Ruben, Schwarzwurzeln, Karotten, SuBkartoffeln, Riemen- 
tang, Sojabohnen, Mungobohnen, Awa-Hirse, Weizen, u. s. w., was davon 
leicht zu erlangen ist; diese bringt man dann auf dem Jahresaltar dar. In 
der folgenden Nacht veranstaltet man vor dem Jahresgott das ,,Klopfen der 
sieben Krauter". Man legt die verschiedenen Pflanzen auf das gereinigte 
Hackbrett, klopft sie mit den ebenfalls gereinigten Feuerstabchen, mit 
Kiichenmesser, Nudelholz u.a., und singt im Takt dazu Lieder (Minken, 411, 
S. 131). Am Morgen des siebten Tages klopft man sie noch einmal, fugt 
sie dann in den Reisbrei und kocht sie damit auf. Diesen Brei nennt man 
den ,,Sieben Krauter-Brei" oder ,,Brei des siebten Tages", und die ganze 
Familie zusammen iBt ihn auf. 

Auch im Minami-Azumi-Distrikt hackt man die Krauter am Vorabend 
klein (Minami-Azumi-gyiji, S. 76), steht dann am siebten bei Tagesan- 
bruch auf und klopft sie; dann kocht man sie zusammen mit dem Brei zum 
,,Sieben-Krauter-Brei". Richtig genommen sind die als ,,Sieben Krauter 
des Fruhlings" bekannten Pflanzen Petersilie, Hirtentaschchen, Ruhrkraut, 
Vogelmiere, Hotokenoza (Tabirako)17) chinesischer Kohl, Rettich; in 
tief verschneiten Gegenden besteht allerdings keine Moglichkeit, diese 
Gewachse in die Hand zu bekommen. In oakazawa und Koakazawa in 
Akiyama rechnet man deshalb eingelegtes Kraut, Kastanien, Kaki, Riemen- 
tang, Mungobohnen, Reiskuchen und den Reis, der schlieBlich den Haupt- 
bestandteil des Breies bildet, als die sieben Krauter. In Yashiki, das zu 
Shinano gehort, nimmt man Mungobohnen, Kastanien, Rettiche, Riementang, 
Kaki, Reis und ein wenig Awa-Hirse; in Mikura, zu Echigo gehorig, kocht 
man Kastanien, Kaki, Mungobohnen, Reiskuchen, eingelegtes Kraut, Reis 
und den Opferreis des Kamakami zusammen, so hat man ebenfalls sieben 
Dinge beisammen. Da man dies alles nicht klopft, fehlt auch der Gesang. 

Hier geht es jedenfalls uberall noch an, die sieben Krauter zusammen- 
zubringen. In Hinoematamura fugt man Lilien, Katanien und Riemen- 

17) Lapsana apogonoides, Maxim. 
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tang, oder in manchen Familien statt dessen Mungobohnen und Niisse zum 
Brei, in Tokura nur Petersilie. Es gibt Orte, wo es heifit, man mu13 un- 
bedingt Petersilie in den Brei tun, und wieder andere, wo auf jeden Fall 
Hirtentaschelkraut verlangt wird. In der Gegend von Tatebayashi, KB- 
zuke, nennt man das Hirtentaschelkraut selbst ,,Sieben-Krauter" (nana- 
kusa); aus der Auffassung, es vertrete daher die sieben Krauter, erkennt 
man den Sieben-Krauter-Brei mit Reiskuchen und Hirtentaschel darin als 
vollkommen an, wahrhaft eine griindliche Vereinfachung ! 

Es ist interessant, dal3 es in Sado einerseits Dorfer gibt, wo man sich 
mit Reisbrei behilft, in den nur Mungobohnen eingekocht wurden, oder 
wo man hochstens noch etwas Petersilie zufugte, wahrend man andererseits 
in manchen Orten Reiskuchen und Reis nicht zu den sieben Krautern 
rechnen darf (Sado-gydji, S. 75). Auch in Hiraomura, Shimo-Takai- 
Distr., Shinano, ist Petersilie die einzige Zugabe zum Mungobohnen-Brei. 
Auch gibt es Orte, wo man noch eine Handvoll Sojabohnen und Reiskuchen 
dazugibt. Im Kita-Azumi-Distrikt darf mancherorts Petersilie und Hirten- 
taschelkraut auf keinen Fall fehlen, mancherorts darf man zu den sieben 
Krautern alles dazurechnen. In verschiedenen Dorfern kocht man wieder 
keinen Brei, sondern bereitet mit den sieben Krautern eine Suppe oder 
man gibt Miso (Bohnenmus) in den Brei hinein (Kita-Azumi-gydji, S. 58). 

In Yashiki in Akiyama steht man am Sieben-Krauter-Tag fruh auf, 
reinigt zuerst das Innere mit Salzwasser, dann geht man auch damit ins 
Freie. In Mikura aber setzt man sich am friihen Morgen Moxa (Artmisia 
princeps) auf den eigenen Kopf und zundet sie an, weiter setzt man Moxa 
gleicherweise an den Eingang und zundet sie an, darin zeigt sich eine kleine 
Veranderung. In Ugo (Hoi Minzoku-jiten) und in Iwaki (Saiji-goi) besteht 
die Sitte, am zwanzigsten Tag des Neujahrsmonats Moxa zu setzen. 

In den Gegenden, wo man die sieben Krauter fur den Brei auf einem 
Hackbrett klopft, gibt es stets auch verschiedene Begleitverse dam, ander- 
warts fehlen diese naturlich. Zum Klopfen wird gewijhnlich das Nudelholz 
und die Feuerstabchen oder das Nudelholz und das Kuchenmesser ver- 
wendet. Aber in Matsugasakimura und Takachimura Katabe, Sado, legt man 
einen Stock aus Eichenholz von etwa einem Ful3 Lange auf das Hackbrett. 
Nach dem Herrichten der Reisfelder im fiinften Monat grabt man mit diesem 
Stock am Feldrain ein Loch und streut Soja- oder Mungobohnen hinein. 
Dann erleide man weder von Vogeln noch von Insekten Schaden, hei13t es 
(Sado-gydji, S. 76). 

In Kawakamimura, Minami-Saku-Distr., Shinano, heil3t es, man sol1 den 
Sieben-Krauter-Brei mit grunem Holz kochen, und der Form halber wirft 
man deshalb einige griine Zweige ins Feuer. Auch verbrennt man in diesem 
Dorf am gleichen Tag die Neujahrskiefern auf dem Platz der Weggottheiten. 

Wenn die Ansicht, die sieben Krauter seien ursprunglich als Suppe be- 
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reitet gegessen worden und erst spater gehackt und in den Reisbrei gekocht 
worden, zutrifft, so wird man es als Rest der ursprunglichen Form betrachten 
konnen, die sieben Krauter in die Suppe hineinzugeben wie in Nakatsuchi- 
mura, Shinano (Kita-Azumi-gy6ji, S. 58). Nach einer anderen Erklarung 
hatte es ursprunglich den Sinn, die Neujahrsopfergaben zu sammeln und 
wieder die alte Ordnung herzustellen (Saiji-goi, S. 137). Ich selbst mochte 
annehmen, das Abraumen und Aufessen der Opfergaben unter dem Namen 
tanasagashi oder tanazarae vom vierten Neujahrstag war ursprunglich eine 
Zeremonie des siebten Tages, die spater vorverlegt wurde. 

Auch mu6 man beachten, daR es, wie schon oben envahnt, Gegenden 
gibt, \yo man die Pflanzen fur den Reisbrei nicht klopft. Dazu kommt noch, 
\vie spater ausfuhrlich beschrieben wird, die Gleichheit oder Ahnlickheit der 
Klopf-Lieder mit den Liedern beim Vogelverjagen. Auch verwendet man 
mancherorts die Stocke, mit denen man die Krauter klopfte, spater zum 
Verscheuchen der Vogel. So kann man annehmen, dal3 die Zeremonie des 
,,Vollmondbreis" (mochi no kayu) vom funfzehnten Tag und das Vogelver- 
jagen sich vermischten und sich scheinbar uberdies noch mit dem naorai,18) 
dem Abraumen der Opfergaben am siebten Tag verbanden. 

Torkiefernschmuck und seine Entfernung 

ifber die verschiedenen Brauche um die Torkiefern venveise ich auf den 
Artikel irn Minzokugaku-jiten; wie man sie jedoch wahrend der Zeit von ihrer 
Aufstellung zu Silvester bis zu ihrem Wegraumen behandelt, dariiber mochte 
ich einige Beispiele anfuhren. Wie auch im eben erwahnten Buch bemerkt 
ist, waren die Torkiefern ursprunglich Stellvertreter bei der Einladung des 
Jahresgottes. Man muI3 ihnen deshalb gleich wie dem Jahresgott, der auf 
dem Jahresaltar verehrt wird, oder der shinmatsz~ (Kiefernstamm), die unter 
der Bezeichnung ,,JahresgottU besonders im Zimmer aufgestellt wird, jeden 
Morgen Opfergaben darbringen. In Kasukawamura, Seta-Distr., KGzuke, 
ist es Sitte, vom ersten bis zum sechsten Tag des Neujahrsmonats taglich 
Reis oder Reiskuchen auf den Zweigen der Neujahrskiefern direkt darzu- 
bringen; in Nagaemura, Oura-Distr., bringt man diese Opfer nur bis zum 
vierten Tag dar. 

Ein guter Einfall ist es, statt auf solche Weise die Opfergaben direkt auf 
die Zweige zu legen, aus Stroh einen Behalter zu flechten, den man an die 
Zweige festbindet. Man nennt ihn yasu oder yasu no goki,19) und fullt nun 
die Opfergaben, oyashinai, hier hinein. AuBer in den Dorfern der Minami- 

18) sind Speiseopfer, die v o m  Altar heruntergenommen und  gegessen werden. Das W o r t  
ist wahrscheinlich eine Verbildung aus name-ai gemeinsam kosten, essen. 

19) erwahnt  i n  Anm. 4 ;  yasu ha t  dieselbe Bedeutung wieyoshinau ernahren. 
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und Kita-Azumi-Distrikte bis zum Higashi-Chikuma-Distrikt, im Ina-Di- 
strikt und Suwa-Distrikt, Shinano, kann man diese Art auch in Hida, Mikawa, 
Mino u.s.w. sehen. Manchmal nennt man die BeKalterchen auch einfach 
wan (Schussel) (Abb. 10). Gewaschenen Reis, Reiskuchen, gekochten Reis 
und Speisen hier hinein zu fullen gehort naturlich auch zur Aufgabe des 
toshiotoko, des Jahresmannes. Im Minami-Azumi-Distrikt von Shinano IaBt 
man die Opfergaben bis zum sechsten Tag im yasu, am siebten Tag kocht man 
sie im Brei mit (Minami-Azumi-gybji, S. 28). 

Manchmal wird nur an den Torkiefern ein yasu befestigt, an anderen 
Orten bringt man auch an der Kiefer, mit der der Jahresaltar geschmuckt ist, 
eines an, hierin gibt es von Dorf zu Dorf und von Familie zu Familie Unter- 
schiede. Die Bedeutung des yasu ist jedoch uberall dieselbe. Die yasu, die 
ihren Dienst getan haben, werden meist beim Feuerfest am kleinen Neujahr 
verbrannt, doch schmuckt man mancherorts die Weggottheiten damit (Abb. 
87) oder man deckt damit das Dachlein uber den Weggottern (Abb. 88). 
Dieses Dach bleibt dann ein Jahr lang so stehen. Bevor man es im nachsten 
Jahre neu deckt, werden die alten yasu verbrannt, 

Die Torkiefern werden je nach dem Dorf an einem festgesetzten Tage 
fortgeraumt. Es gibt viele Orte,wo man dieses Fortraumen mit matsu-osame 
(Entfernen der Kiefern) bezeichnet, doch gibt es auch andere Namen dafur 
wie matsu-okuri (Geleiten der Kiefern) oder okuri-matsu (die geleitete Kiefer) 
(Shinano, Minami-Azumi-Distrikt), matsu-oroshi (Herabnehrnen der Kiefern) 
(Awaji, Tsuna-Distrikt), matsu-lzarai (Wegfegen der Kiefern) (Umgebung von 
TGkyG). 

In alter Zeit mu13 der Tag zum Entfernen des Kiefernschmuckes erst 
gekommen sein, nachdem man den Brei vom funfzehnten Tage geopfert 
hatte; in HokujGmura, Kita-Azumi-Distr., Shinano, ist es heute noch so 
(Kita-Azumi-gybji, S. 59) und auch in Sado gibt es Dorfer, in denen man 
am fiinfzehnten Tage die Kiefern wegraumt (Sado-gybji, S. 79). In Hinoe- 
mata werden ebenfalls an diesem Tage die Kiefern heruntergenommen und 
am Toreingang zusammengestellt, die Kinder im Dorfe gehen dann herum 
und sammeln sie ein. In Kasukawamura, Seta-Distrikt, KGzuke, und in 
Katashinamura, Tone-Distrikt, ist es Sitte, sie einen Tag fruher abzuraumen. 
Im selben Distrikt, Shirasawamura, Flecken Iwamuro, ist dies auf den elften 
Tag vorverlegt, dann sogar auf den letzten Tag des grol3en Neujahrs, den 
siebten Tag. An diesem Tage wird es jetzt fast in allen Provinzen begangen. 
In diesen Gegenden bleibt dann nur der Innenschmuck bis zum funfzehnten 
Tage an seinem Platz, er wird ebenfalls nach einem Opfer von Brei hinaus- 
gebracht. In Sagami und Suruga ist man noch weiter gegangen und entfernt 
schon am vierten Tag die Torkiefern. In Shimizumura, Sunt6-Distr., 
Suruga, ist es Brauch, den AuBenschmuck am vierten und den Innenschmuck 
am siebten Tag zu entfernen, nachdem Brei geopfert wurde. 
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Gewohnlich sammeln die Kinder die weggeworfenen Kiefern und bringen 
sie an einen bestimmten Ort. In Tabayamamura, Tsuru-Distrikt, Kai, gibt 
es jedoch alljiihrlich das ,,omatsuhiki" (Kiefernziehen), wobei die am siebten 
Tag weggeraumten Kiefern zum Oberteil des jeweiligen Ortes gebracht und 
dort aufgeschichtet werden. Besonders in Taba, dem Hauptdorf von 
Tabayamamura, bringt man wahrend des ganzen Tages die Kiefern vom 
unteren Ortsteil zu den Weggottheiten im oberen Ortsteil. Untenvegs werden 
Mandarinen verteilt und Reiswein ausgeschenkt und das Fest ist als auBerst 
frohlich bekannt. Den herbeigebrachten Kiefern- und Bambusschmuck 
stellt man kegelformig auf (Abb. 11) und verbrennt alles am Abend des vier- 
zehnten Tages. 

Nachdem man in Sagami am vierten Tag die Kiefern fortgeraumt hat, 
sammeln sie die Kinder von der Weggottheiten-Kameradschaft ein und 
bringen sie auf einen freien Platz in der Nahe der Weggottheiten der betref- 
fenden Ortschaft. Sie errichten daraus ein kleines Huttchen, matsugoya 
(Kiefern-Huttchen) (Abb. 12), in das sie die Steinfiguren der Weggottheiten 
hineintragen. Sie selbst versammeln sich Tag und Nacht, so oft sie Zeit 
haben, im Huttchen, schlagen die Trommel und treiben allerlei Kurzweil. 
Drinnen bauen sie sich einen Herd, breiten Matten aus und manchmal bringen 
sie noch Decken mit. Es gibt auch Dorfer, wo in den letzten Jahren die 
'Z'orkiefern abgeschafft wurden, man konnte es daher hie und da sehen, daB 
die Kinder als Material fur ihr Huttchen nur Stroh und Matten venvenden 
konnten. Als Folge davon nannten sie es nicht mehr matsugoya, sondern 
sai no kamisan no uchi (Haus des Weggottes), oder muro (Aufbewahrungsort). 
Dieses Huttchen bleibt bis zum vierzehnten Tag stehen, wobei es die Kinder 
als Hauptquartier benutzen, wenn sie zum Reiskuchen-Bitten herumgehen 
oder zum Teufel-Austreiben. Daher bildet es schlieRlich den Auftakt zu 
den Feierlichkeiten des Kleinen Neujahrs.' 

Bis zum Kleinen Neujahr 

Wenn die ,,Sieben Krauter" voruber und das GroDe Neujahr zu Ende 
ist, dann ist furs Erste ein Abschnitt vorbei. Von nun an bis zum Kleinen 
Neujahr fehlen eigentlich besonders hervorstechende Feierlichkeiten, doch 
gibt es Orte, wo man je nachdem am achten, neunten, elften und zwolften 
gewisse Zeremonien kennt. 

Achter Tag.-Im Minami-Azumi-Distrikt von Shinano iBt man an diesem 
Tag den ydka-ddfu (Bohnenkbe des achten Tages) und in einem Teil des- 
selben Distrikts gibt es auch Orte, wo man drei viereckige Reiskuchen, 
orimochi genannt, aufeinanderlegt und dem Gott der Felder darbringt (Minami- 
Azumi-gydji, S. 80). In der Umgebung von Iriyamabemura Ushitate, Higashi- 



Jahresbrauchtum im japanischen Dorf 4 1 

Chikuma-Distrikt, wallfahrtet man zurn Yakushisama* von Matsumoto. Auch 
in Tokura, KBzuke, ist es Sitte, zum hatsu-yakushi (Ersten Yakushi) den 
Tempe1 zu besuchen oder ihn zu Hause zu verehren. 

Im weit im Sudwesten dazu gelegenen Yokosuka, TbtBmi, nennt man 
diesen Tag yama no kami (Berggott) und scheut sich, in die Berge zu gehen. 
Wer es trotzdem wagt, wird sicher verletzt, hea t  es (KyGdo-kenkyzi, 4/10, S. 
48). 

Neunter Tag.-In Kita-Hotakamura, Minami-Azumi-Distrikt, Shinano, 
nennt man diesen Tag tsukuri-hajime (Beginn des Feldbauesj und pflugt ein 
Stecklingsfeld (Minami-Axumi-gyqi). 

Elfter Tag.-Im Suwa-Distrikt und im Minami- und Kita-Azumi-Distrikt 
veranstaltet man am Morgen dieses Tages das Offnen des Speichers. In 
Tokura allerdings nennt man den dreizehnten Tag des zwolften Monats 
kurabiraki (Speicher-Offnen). Ferner bezeichnet man diesen Tag auch als 
osonae-kozcashi (Wegnehmen der Opfergaben) oder okazari-kowashi (Wegneh- 
men des Schmuckes). Man raumt also die Neujahrsdekorationen weg und 
kocht aus den verschiedenen Opfergaben ein Eintopfessen (ebenda). In 
TBky6 und anderswo ist dasselbe unter dem Namen kagami-biraki (Spiegel- 
Ofhen) bekannt. 

Auch in Akiyama von Echigo nennt man diesen Tag kagami-biraki, 
zum jziichinichi-shdgatsu (Elfter Neujahrstag) dreht man geweihte Strohseile, 
die man einzeln aufspannt. Dann bereitet man allerlei seltsame Dinge vor, 
die man auf einem Reisekorb vor Ebisu stellt und opfert diesem Wein. 
Dies wird Ebisu-gami no ni-zukuri (Bereiten des Gepacks des Gottes Ebisu) 
genannt. 

In  Shinano gibt es auch Dorfer, wo man an diesem Tag das Abholen des 
Jung-Baumes, der zum Jungen Jahr gebraucht wird, veranstaltet. In Kezuke, 
Tokura, holt man den jungen Baum, wie oben bereits berichtet, beim Ar- 
beitsbeginn am zweiten Neujahrstag, in Sagami allgemein am vierten. 

Im Minami-Saku-Distrikt schneidet man an diesem Tag die onigurumi- 
Zweige (WalnuD). die das Material fur die ,,Brei-Kratzstocke" ergeben, 
man nennt sie ,,hondarebayashiU. Interessant ist, da13 dieser Name auch im 
Kami-Ina-Distrikt gebrauchlich ist, wahrend der Name hondareaO) sowohl im 
Nishi-Chikuma-Distrikt (Saiji-goi, S. 17 9) wie in Kuisshikimura, Nishi- 
Yatsushiro-Distrikt, Kai, bekannt ist (KyGdo. Kenkyzi, 711). In manchen Dor- 
fern bringt man statt dessen auch Essigbaumholz aus den Bergen mit. 

In Hotakamachi Todoroki, Minami-Azumi-Distrikt, Shinano, fiihrt man 
den Arbeitsbeginn am zweiten Neujahrstag aus. Der elfte Tag ist dann der 
Tag des suge-nai (Drehen der Suge-Seile), an diesem Tag dreht man nur 
Suge-Seile, manchmal zwanzig his dreil3ig Bund. Auch in RikugBmura 

* Bhaisajyaguru. 
20) wortlich Ahrengehange. 
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Ushizawa, Kita-Azumi-Distrkt, und in RikugGmura Kojippei nennt man diesen 
Tag sugenai. Hier ist es jetzt Sitte, ungefahr vom neunten bis zum elften 
Tag alle Suge-Seile, die wahrend eines ganzen Jahres gebraucht werden, zu 
drehen. Es heat, in groDen Familien dreht man da wohl funfzig bis sechzig 
Bund. 

Besonders in KGzuke, dann aber auch uberall im KantG-Gebiet, stellt man 
unter der .Bezeichungn kuwa-tate (Hacken-Aufstellen) entsprechende kleine 
Kiefern auf den Feldem auf und bindet daran Papier-shide (besonders ge- 
formte Papierstucke). Im TGhoku-Gebiet gibt es Orte, wo man diesen 
Vorgang mit ndtate oder ndhadate bezeichnet. Im ,,Ka.sumu komagata" von 
Masumi ist fur den elften Tag im Neujahrsmonat (im Jahre 1788), Izawa- 
Distrikt, RikuchG, folgendes angemerkt : ,,Den heutigen Tag nennt man 
hadate. Es ist der Tag, an dem in armen und reichen Familien mit der 
Arbeit begonnen wird. Man geht mit Spaten und Hacken auf den Schnee 
hinaus, macht wiederholt Besorgungen, und als ob man ein Reisfeld bepflanze, 
steckt man in den Schnee Reihen von Miscanthus-Rispen oder Stroh. So 
vergnugt man sich weiter mit Gesang und Spiel." Hadateru ist TGhoku- 
Dialekt und bedeutet hajimeru beginnen, das Wort wird . bis Hitachi und 
Shimotsuke venvendet. 

Im Iwaki-Distrikt nennt man die Zeremonie nicht ndhadate, sondern 
ndtate. Sie gehort ebenfalls in den Aufgabenkreis des toshiotoko. Es wird 
dazu ein Acker in der Nahe des Hauses gewahlt oder das im kommenden Jahr 
fiir die Stecklinge bestimmte Feld. Dort stellt man Kiefern- und Sakaki- 
Zweige auf und hackt dreimal in der Richtung nach Osten. Dann opfert 
man an drei Stellen etwas Getreidekorner und ladet die Krahen dazu ein und 
gleichzeitig diviniert man daraus das Gedeihen des fruhen, mittleren und 
spaten Reises im kommenden Jahr (Saiji-goi, S. 165). Im Kamachi-Distrikt, 
Shimotsuke, hebt man auf dem Acker hinter dem Haus drei Furchen aus, 
breitet an drei Stellen weiBes Papier aus und opfert darauf Reiskorner. Man 
entfernt sich darauf etwas und ruft mit lauter Stimme die Krtihen herbei. Nun 
beobachtet man, an welcher Stelle sie zuerst fressen und weissagt daraus die 
verschiedenen Reisarten, die man im kommenden Jahr anpflanzen sol1 
(ebenda, S. 117). 

Im Vergleich zu diesen Zeremonien ist das ,,Hacken-Aufstellen" im 
KantG-Gebiet ganz vereinfacht, aber erst richtig ausfuhrlich wird die Feier 
in den Dorfern des Beckens von KGfu begangen. In Kusakabemura YGkaichiba 
habe ich folgendes daruber erfahren : Im Morgengrauen des betreffenden 
Tages steht man auf und geht mit Hacke, Opfenvein, zerkleinertem Kagami- 
Reiskuchen und zwolf Kiefernzwegien, die man aus den Torkiefern, welche 
am dritten Tag weggeraumt wurden, ausgewahlt hatte, auf ein Feld, das zum 
Anpflanzen der Reisstecklinge bestimmt ist. Man wirft dort die Erde in der 
Richtung zum Fuji-Berg auf und grabt je vier Locher in drei Reihen. Dahinein 
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stellt man je einen Kiefernzweig und opfert davor Reiskuchen, Riementang 
und Wein, ferner streut man etwas enthulsten Reis aus und bittet um Frucht- 
barkeit. 1st man damit zu Ende, entfacht man ein kleines Feuer aus Stroh, 
urn sich daran die Hande oder auch den Reiswein zu warmen, den man dann 
trinkt. 

Nach einem Bericht von Herrn Nakazawa Atsushi ist es im benachbarten 
Kanoiwamachi Shimo-Kanagawa ebenfalls Sitte, schon fruh bei Tagesan- 
bruch aufmstehen und sich zu reinigen, worauf man mit Opferwein und 
anderen Dingen aufs Feld hinausgeht. Man grabt entweder auf einem Feld, 
das alljahrlich als Stecklingsfeld verwendet wird, oder auf einem Getreideacker, 
der noch nie als Reisstecklingsfeld benutzt wurde, ebenfalls drei Furchen, 
entweder nach Osten oder in der Richtung zum Fuji, manchmal auch gegen 
Norden. In jede Furche steckt man vier Kiefernzweige, zusammen also 
zwolf, die man nae Reisstecklinge nennt (Abb. 14). Man verwendet dazu 
meistens die Neujahrskiefern, die man klein schneidet. In Familien, wo man 
wegen eines Todesfalles im vergangenen Jahr das Neujahrsfest nicht feierte, 
nimmt man statt der fehlenden Kiefern Nanten- (Nandina domestica) oder 
Zedernzweige. Zu FiiSen der einzelnen Zweige Iegt man kleine Stucke der 
Opfergaben hin, besprengt sie mit Opfenvein. Es gibt aber auch Familien, 
wo man statt des Reiskuchens gereinigten Reis streut. Den Reis oder den 
Reiskuchen tragt man in einer Holzschussel auf das Feld, dort schlagt man 
den Reiskuchen mi! einer Ecke der Schussel in Stucke. Es ist also das Gleiche, 
als ob man auf dem Felde das ,,Spiegel-offnen" veranstaltete. Aber da dies 
nur ein Opfer ist, feiert man nach Hause zuriickgekehrt das wirkliche ,,Spiegel- 
offnen". In den Dorfern von Hirashina, Yawata, Suwa, Nakamaki, Nishibu 
und Matsusato begeht man den Tag auf die gleiche Weise. Die Zeremonie 
im Freien nennt man o-ta-ue (Feldbepflanzen). Aus Kai no ochiba (Bd. 1, 
S. 40) ist zu ersehen, da13 man in Inazumimura, Naka-Koma-Distrikt, eben- 
falls in Kai, das Feld an funf Stellen aufhackt und funf Kiefernzweige 
anfstellt. Cfberdies fugt man noch nusa (geweihte Papierstreifen) dazu. 

Nach Herrn Nakazawas Bericht machte man vor zwanzig bis dreil3ig 
Jahren einen Unterschied zwischen dem Jahresgott und dem Gott der Felder. 
Den Opferkuchen fur den Feldergott brachte man am elften Tag beim o-ta-ue 
zusammen mit ohanneri dar (dies war in alter Zeit die Bezeichnung fur die 
Speiseopfergaben auf dem Jahresaltar, jetzt aber benennt man damit den 
Reis, der unter den Kiefernzweigen ausgestreut oder der vor dem Gott ge- 
opfert wird). Man betrachtete diese Opfergaben ebenfalls als den Krahen 
gegeben, doch scheint das ,,Rufen der Krahen" damals schon vergessen 
gewesen zu sein. Wie beim Reispflanzen rezitiert man dabei einen Spruch : 
,,Hatsugo hatsukyo" tama baaki-torikomu kara zca fuku zco torik~me"~~) (Korner 

-- 
21) hatsugo hatsukyd ist sprachlich nicht ganz klar, hat wohl den Sinn von Erstlingsopfer 

und -speisen. Das tamabaaki heist: mit einem Besen zusammenfegen und sammeln. 
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aussaen, sobald wir ernten, komme das Gluck herein). 
Die Zeremonie, den Krahen Reiskuchen oder andere Opfergaben dar- 

zubringen, wird meist, jedoch nicht unbedingt, in Verbindung mit dem Be- 
ginn der Feldarbeit begangen. Ich mochte jedoch erst spater ausfuhrlich 
darauf eingehen (S. 144). 

Ebenfalls. in der Provinz Kai, im sogenannten Gunnai, einem Distrikt, 
der sich in allerlei Dingen von Kuninaka verschieden zeigt, nennt man die 
Zeremonie am elften Tag kuwa-ire (Hacken-Einschlagen). In KatBmura, 
omemura und der Umgebung von Tomihamamura, alle im Tsuru-Distrikt, 
geht man im Morgengrauen dieses Tages auf ein leeres Stuck und nicht weit 
vom Haus. Man nimmt dazu die Hacke mit, die seit Ende des groOen 
Neujahrs zum Schmuck aufgestellt war, und grabt die Erde in drei Furchen 
auf in der Richtung nach Osten. I n  der hintersten Furche steckt man kleine 
Kiefernzweige und Zweige von Shino-Bambus auf, an die geweihte Papier- 
streifen gebunden sind, in der vordersten opfert man Awa-Hirse, Reiskuchen, 
gewaschenen Reis und Tee und gieDt Opfenvein aus. Nach einer festen Regel 
bestehen die geopferten Reiskuchen aus denen, die vor der geschmuckten 
Hacke dargebracht wurden, wahrend die geweihten Papierstreifen aus dem 
weil3en Papier, das darunter ausgebreitet war, geschnitten wurden. Auch in 
Shimadamura Tsurushima, im selben Distrikt, ist die Zeremonie im Wesent- 
lichen gleich, Opfergaben sind [edoch Reiskuchen und gewaschener Reis. 

ZwBlfter Tag. - In  Tokura, im Innern von KBzuke, wo man den Gott 
der Berge JQni-sama, Herr Zwolf, nennt, feiert man am zwolften Tag sein 
Fest und wallfahrtet zu ihm. 

In  einem grol3en Teil von Shinano, sowie in Suruga, Izu und Sagami 
feiert man das Fest des Berggottes am siebzehnten Tag, im Innern von KBzuke 
und im Uonuma-Distrikt von Echigo jedoch ist der zwolfte sein Festtag, man 
venvendet hier ebenfalls den Namen JQni-sama fur ihn. 

DaO der Yama no Kami, der Berggott im volkstumlichen Glauben, nicht 
~yama-Zumi-no-mikoto ist, ist wohl selbstverstandlich. Er wird fast all- 
gemein als weibliche Gottheit aufgefaot, aber in Inner-KBzuke und im Uo- 
numa-Distrikt von Echigo sieht man meistens Mann und Frau paanveise als 
Gotterstatuen in den Schreinen aufgestellt. Man mu13 aber darauf achten, 
da13 im Volksglauben dieser Gegend der Yama no Kami doch irgendwie als 
weibliche Gottheit betrachtet zu werden scheint. (tfber JQnisama wird auf 
S. 173 ausfuhrlich berichtet.) 

Kleines Neujahr 

Wenn der letzte Tag des zwolften Monats, der Silvesterabend, voriiber 
kt,-feiert man das ,,GroDe" oder ,,Ursprungliche" Neujahr, wie ich bereits 
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beschrieben habe. Fur das Kleine Neujahr, das dem GroBen Neujahr 
gegenubergestellt wird, gibt es je nach der Gegend verschiedene Termine, 
gewohnlich beginnt es am Abend des vierzehnten Tages und dauert bis zurn 
sechzehnten, oder man bezeichnet nur den funfzehnten Tag als Kleines Neu- 
jahr, oder den funfzehnten und sechzehnten, oder man rechnet es vom funf- 
zehnten bis zum zwanzigsten, ja sogar bis zum funfundzwanzigsten. Der 
Silvesterabend am vierzehnten Tag entspricht jedenfalls dem Silvesterabend 
vor dem GroBen Neujahr, und man kann daher als das Kleine Neujahr am 
richtigsten wohl den funfzehnten und die folgenden Tage, etwa bis zum 
zwanzigsten Tag, ansehen. In manchen Gegenden jedoch, wie z.B. im Suwa- 
Distrikt, Shinano, beginnen die Zeremonien zum Kleinen Neujahr schon am 
dreizehnten Tag. 

Auch in Shirasawamura, Tone-Distrikt, KBzuke, besteht die Sitte, am 
dreizehnten Reiskuchen zu stampfen und die aus Reismehl gekneteten Knodel- 
chen als mayudama, Kokon-Kugelchen, an den mizubusa, den Mizuki-Baum, 
zu stecken, den man am zweiten Tag beim Arbeitsbeginn nach Hause ge- 
bracht hat. Auch ist es Sitte, aus Holunder- oder Mizubusa-Holz Blumen in 
Hobelspan-artiger Technik zu schnitzen und den ~ a u m  damit zu schmucken. 

In Katashinamura no Tokura im selben Distrikt sagt man, der dreizehnte 
sei der Silvester der Tiere. Man stampft Reiskuchen, entfernt den AuBen- 
schmuck, formt K16Be aus R&- und Hirsemehl und steckt~sie an Baumzweige. 
Darauf schnitzt man eine Blume von sechzehn Stufen und bringt sie dem 
DaijingQ-sama dar. 

Auch in der Umgebung von Enzanmachi, in Kamikanemura und 
Tabayamamura, Kai, stampft man am fruhen Morgen dieses Tages Reis- 
kuchen. Man wird es wohl als Uberbleibsel aus der Zeit ansehen miissen, als 
Awa-Hirse noch das Hauptnahrungsmittel war, wenn man in der Umgebung 
von Enzan a d e r  Kuchen aus geschaltem Reis auch Hirsekuchen stampft. In 
omemura und otsurumura, Kita-Tsuru-Distrikt, stampft man zwar keinen 
Reiskuchen, dafur aber bereitet man am dreizehnten KloBe. Man venvendet 
dazu nicht nur Reismehl, sondern auch Maismehl, auch macht man oft ganz 
groBe KloBe, mit Bohnengallerte gefullt. 

Sowohl in Hinoemata, Aizu, wie in den Ortschaften von Akiyama, 
Echigo, beginnen die Vorbereitungen fur das Kleine Neujahr gleich wie in 
den meisten Gegenden vom fruhen Morgen des vierzehnten Tages. Man- 
cherorts nennt man die Reiskuchen fur das Kleine Neujahr komochi, kleine 
Kuchen, (z.B. in Akiyama), anderswo wieder heiBen sie ecakamochi, Jung- 
Kuchen (in der Umgebung von Tatebayashi, KBzuke und in Sado). Der 
Name ecakamochi kam daher, da13 man das Kleine Neujahr auch maka- 
shdgatsu, Junges Neujahr, oder z~*akadoshi, Junges Jahr, nennt, ebenso wie man 
auch den Baum, der zurn Kleinen Neujahr benutzt wird, makagi, Jung-Baum 
oder ecakadoshiki, Jung- Jahr-Baum, nennt. 
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MAYUDAMA (Kokon-Kiigelchen) 

Den Jung-Baum, den man am Tag des ,,Abholens des Jung-Baumes" 
herbeibrachte, schmuckt man zum Jungen Neujahr. Man befestigt daran die 
Nachbildungen von Feldfruchten und Ackergerat, sowie verschiedener Dinge 
von gluckbringender Vorbedeutung und bittet um Fruchtbarkeit im kom- 
menden Jahr. Dies ist das bedeutsame Werk, das am Kleinen Neujahr 
ausgefuhrt wird. Da spater die Seidenraupenzucht grol3en Aufschwung nahm 
und man auch die Seidenraupen-Kokons nachformte und an den Baum 
steckte, benannte man schlieBlich den Baum, an den allerlei Schmuck be- 
festigt wurde, nach ihnen mayudama (Kokon-Kiigelchen). (Die Kokons nennt 
man in vielen Gegenden auch kinko). Man mu13 jedoch wissen, d& es auch 
Dorfer gibt, wo man die mayudama nicht am Kleinen Neujahr herstellt, 
sondem wo dies eine Zeremonie am Hatsuuma-Tag, dem ersten Tag des 
Pferdes im Februar, ist, wie ich spater darlegen werde. 

Unter den Namen mayudama wird nun allerlei an den Baum gesteckt, 
das aber selten die Form von Kokons hat. Man bildet zwar einige KloDe den 
Kokons nach, im ubrigen formt man verschiedene Feldfruchte und meist 
einfach runde KloDe. In vielen Gegenden fiigt man auch Mandarinen zu, 
um das Bild etwas bunter zu machen (Abb. 15). Diejenigen jedoch, die ich 
im Seta-Distrikt und im Nitta-Distrikt von KBzuke gesehen habe, bestanden 
vollig nur aus Nachbildungen von Kokons (Abb. 16). 

Die KloOe, die man an den Mayudama-Baum steckt, sind meist aus 
Reismehlteig geknetet. Einige formt man, wie schon gesagt, zu Kokons, die 
anderen bildet man in der Gestalt von Pfeilkraut, Zehrwurzeln, Buchweizen, 
Hirsekolben, Kastanien, Kaki, Pfirsichen, Kurbissen und Gurken, Eierfruch- 
ten, spanischem Pfeffer und Vigna-Bohnen, auch formt man Ackergerat nach, 
ebenso das Schatzschiff, das Rechnungsbuch, das grol3e und kleine Siegel, 
Daruma, ein Vollmondgesicht, und als weiteres Zubehor Kiefempilze, Milch- 
blatterschwamme, Shiitake-Pilze (Cortinellus shiitake), Tabakblatter u.s.w. Je 
nach der Gegend venvendet man statt Reismehl Buchweizenmehl; Gegen- 
stiinde, die aus MehlkloDen schwer nachzumachen sind, schneidet man manch- 
ma1 aus Reiskuchen zurecht. In Ashinoyu, Hakone, und in omimura und 
Kanomura, Izu, gibt es auch manche Orte, wo man hobelspanartig geschnitzte 
Blumen aus Baumzweigen noch zum Schmuck ansteckt (Abb. 17). 

Ob man nun Teig aus Reismehl venvendet oder ob man Reiskuchen 
zurechtschneidet - derlei Dinge nachzubilden erfordert nicht nur sehr vie1 
Zeit, sondem uberdies eine geschickte Hand. Man wird deshalb wohl nur 
noch den kleineren Teil verschiedenen Dingen nachgebildet, den groDeren 
Teil aber an deren Stelle einfach zu runden KloDen geformt haben, so da13 
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heute die unden KloDe den Hauptteil bilden. 
In Hinoemata, Minami-Aim, steckt man an den Mizuki-Baum, den man 

hier dango no ki Knodelbaum, nennt, aus Buchweizenmehl gemachte runde 
KloDe, Nachbildungen von verschiedenen Werkzeugen, Pferden, Katzen, 
Puppen, Sacken U.S.W. ; dam schneidet man Reiskuchen in lange viereckige 
Stucke und bildet Hirsekolben nach. Auch steckt man mayudama an die 
Zweige direkt oder in manchen Familien befestigt man sie an Kiefernnadeln 
und hhgt sie daran an die Zweige. 

Besondere Sorgfalt wendet man in Bakazawa, das zum Shinano-Teil von 
Akiyama gehort, auf. In diesem Gebiet bring man am Morgen des vierzehn- 
ten Tages einen Mizuki-Baum von etwa drei Meter Hohe nach Hause und 
besteckt seine'zweige voll mit KloDchen, die aus Buchweizenmehl geknetet 
und bohnenartig geformt sind. Diesen Baum nennt man dann mume no ki 
Bohnenbaum. Die mayudama aber stellt man aus Reismehl her und steckt 
sie an kleine Ahornzweige, auoerdem befestig man an drei bis vier FVD langen 
Kastanienzweigen Reiskuchen aus poliertem Reis, die man lang und schmal 
zu ,,HirsekolbenU zugeschnitten hat, oder man fertigt diese Hirsekolben aus 
ebenso geschnittenen Hirsekuchen an und steckt sie an besondere Zweige. 
Und seit etwa zwanzig Jahren kann man die Sitte beobachten, ,,Reisahrenu 
herzustellen, indem man urn Strohhalme weiI3en Reiskuchen in kleinen Kugel- 
chen andruckt. Funf bis sechs Stuck davon opfert man dem DaijingQ- 
sama und Ebisu. Diese Sitte ist nordlich uber dem FluD, in Koakazawa, 
Echigo, ungefahr gleich. 

In Shirasawamura, Tone-Distrikt, K6zuke, macht man sowohl runde 
Knodel aus Reismehlteig wie auch mayudama; aber in Tokura, Katashina- 
mura, steckt man an Zweige vom Mizuki-Baum KloDe aus Reis- und Hirse- 
mehl. AuDerdem horte ich, man steckt an besondere Mizuki-Zweige sechzehn 
KloDe fur den Seidenraupen-Gott, doch gehort das schon zu den jiiroku-duma, 
den sechzehn Kugeln, uber die ich spater berichte (S. 63). 

In Sagami macht man ein bis zwei der KloDe ganz besonders groD und 
bezeichnet sie als Daishi no dango, Knodel des Daishi, es ist jedoch unklar, auf 
was das zuriickzufuhren ist. Manchmal steckt man diese Daishi-Knodel auch 
nicht zusammen mit den anderen Knodeln an, sondern befestigt sie einzeln 
an einem anderen Zweig oder Bambus und bindet diesen am Knodelbaum 
fest. Hie und da formt man auch einen Teil des Teiges zu runden Knodeln, 
einen zu eiformigen, auch nennt man sie manchmal obakam'. Die Bedeutung 
dieses Wortes ist ebenfalls unklar. Etwas Ahnliches fuhrt man auch in Matsu- 
moto, Shinano, aus. Man steckt dort ReiskloDe, eiformig und kokonformig 
geknetet, an gegabelte Weidenzweige und stellt sie als Knodel des Ebisu auf. 
Und abgesehen von den runden KloDen und Nachbildungen von Feldfruchten 
aus Reismehlteig schneidet man auch aus Reiskuchen Seidenraupen und 
Hirsekolben aus (Abb. 18). 
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In  Bishimura, am Kawaguchi-See am NordfuBe des Fuji, befestigt man 
an den groBen Zweigen des Benthamia-Baumes, die man am Abend des 
Hundetages oder des Vogeltages schnitt, am dreizehnten Tag des Neujahrs- 
monats nach dem alten Kalender viereckige Reiskuchen, , ,PapiergeldL' genannt, 
dazu runde Knodel und Kokons aus Reismehlteig sowie Nachbildungen von 
Gurken, einem kleinem Siegel, Vigna-Bohnen u.s.w., ferner fugt man noch 
Mandarinen zu. Den fertigen Baum nennt man mochibara oder dangobara. Die- 
ser Name ist auch in den Dorfern des Ashigawa-Tales, nordlich des &hi- 
Passes und in Nishibumura, das zur Nordecke vom Kdfu-Becken gehort, 
gebrauchlich. Aber der dangobara dieser Dorfer selbst ist von dem aus &hi- 
mura verschieden, wie Abb. 19 zeigt. 

In  Mitsumatamura no Futai, Minami-Uonuma-Distrikt, Echigo, bereitet 
man am vierzehnten Tag weiBe Knodel aus Reismehl, ferner schwarze Knodel 
aus einem Gemisch von Awa- oder Hie-Hirsemehl mit Buchweizenmehl, die 
man an den Mizuki-Baum steckt, zusammen mit Flaschenkurbissen, Kartoffeln 
u.a. Dann schneidet man Reiskuchen in ganz kleine Wurfelchen und reiht 
diese auf Stroh oder eine Papierschnur; diese nenrlt man Reisahren und be- 
nutzt sie ebenfalls zum Schmuck. Es heifit, spMer kocht man sie mit den 
gerosteten Bohnen. 

In Ojiya, in derselben Provinz, formt man am Morgen des vierzehnten 
gestampften Reiskuchen zu langen, schmalen Stucken; diese klemmt man 
zwischen funf EBstabchen, so dal3 sich der Lange nach funf Rillen bilden. 
Diesen Rillen entlang trennt man den Kuchen auseinander und richtet ihn wie 
eine Pflaumenblute. Diese Pflaumenbluten steckt man ebenfalls an Mizuki- 
Zweige, auch takara-zukushi, groBe und klcine Meerbrassen u.a. au$ geschnit- 
tenem Reiskuchen, jedoch keine Mandarinen. Den fertigen Baum nennt 
man hier nicht mayudama, sondern ume no ki (Pflaumenbaum) oder dango no 
ki (Knodelbaum). Ebenso wie in Mitsumatamura stellt man auch Reidhren 
aus wurfelig geschnittenem Reiskuchen her. 

Verschieden von diesen in ihrem Aussehen sind diejenigen von Hirao- 
mura im Shimo-Takai-Distrikt, Shinano. Dort befestigt man an die dango- 
boya (Mizuki-Zweige), die man beim Arbeitsbeginn am zweiten Neujahrstag 
aus den Bergen mitgebracht hat, runde KloBe, Baumwollknospen und Bluten 
aus Reismehlteig, ferner steckt man groBe und kleine Siegel aus getrockneten 
Kuchen in groBer Menge daran. Viele solche Zweige stellt man in einen 
,,Kocher6' und 1aBt sie von der Decke herabhiingen (Abb. 20). Als Kocher 
bezeichnet man hier ein Bund Stroh, das einem ~troh-ffberzug fur Geschenke 
gleicht, ungefahr ein FuB funf Zoll lang und von zwei FuB Umfang. Am 
oberen Rand ist ein Seil befestigt, mit dem es an der Decke aufgehngt ist; 
das Seilende ist am Balken festgebunden. Da dieser Kocher alljahrlich ver- 
wendet wird, hebt man ihn auf und macht nur jedesmal die dangoboya von 
neuem. Die Zweige, die nicht mehr gebraucht werden, legt man beiseite und 
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verwendet sie dann beim Miso-Kochen. 
Fur alle diese verschiedenerlei Nachbildungen hat man in den letzten 

Jahren meist getrocknete Kuchen venvendet. AuBer runden KloBen und den 
mayudama macht man fast nichts mehr aus Reismehlteig. In TBkyB z. B. 
macht man schon seit einigen Jahrzehnten die mayudama aus gerosteten 
Reiskuchen, indem man rotweiDe Halbkugeln davon zu beiden Seiten von 
feinen Zweigen der Trauenveide anbringt. AuBerdem hangt man kleine 
Siege1 und andere Dinge von gliickbringender Vorbedeutung auf, die alle in 
der Konditorei gekauft werden. Aber an einem Tag, wo die Leute in so 
groBer Zahl kommen, wie am ersten Tag des Hasen, werden sie in den be- 
treffenden Gegenden verkauft und haben ganz die Bedeutung von reinen 
Schmucksachen bekommen. 

Die mayudama weisen zwar je nachder Gegend kleine Unterschiede auf, 
sind aber doch im Wesentlichen gleich. Es ist allgemein ublich, sie an den 
Schmuckbaum zum Jungen Jahr zu stecken; allein in Sagami, im Flecken 
Tana von Sagamiharamachi, KBza-Distrikt, steckt man sie nicht an die 
Zweige, sondern man formt einfach runde Knodel aus Reismehlteig, kocht sie 
und stellt sie, sobald sie fertig sind, in einem Reiskubel vor den buddhistischen 
Hausaltar. In manchen Familien nimmt man auch zwolf Stiick davon weg 
und bringt sie 2uf dem shintoistischen Hausaltar dar. 

Wenn es auch Dorfer gibt, wo man die Sitte so stark vereinfachte, so ist 
es doch sonst allgemein iiblich, die KloBe an Baumzweige zu stecken. Meist 
wahlt man dazu den schonen Mizuki-Baum mit seinen kleinen roten Zweigen, 
den man zuweilen sogar einfach dango no ki Knodelbaum nennt. An zweiter 
Stelle wird die Weide oder manchmal die weiBe Birke venvendet, in anderen 
Gegenden wieder ist es der Pflaumenbaum oder der Kamelienbaum, auch die 
Eiche wird manchmal genommen, und zwar wegen eines Wortspiels - kashi no 
ki Eiche - und kasu - Geld verleihen ; oder aus dem Gefuhl, alle Dinge zu 
festigen - kataku suru - nimmt man eine Art des katagi - ebenfalls eine Art 
Eiche -, den Konara-Ba~m.~~) AuBerdem gibt es auch Gegenden, wo man 
den Yamabdshi, U t s ~ g i ~ ~ )  die Keyaki-Eiche, Hartriegel, Ahorn, Azalien oder 
eine Art des Inutsuge-Baumes v e r ~ e n d e t . ~ ~ )  

Mayudama und Zauberei 

Es gibt Gegenden, wo man glaubt, dem Wasser, in dem die mayudama 

22) Quercus serrata, Thunb. (Quercus glandulifera, Blume). 
23) yamabiishi (Benthamia K o u ~ a ,  Nokai oder Benthamidia jajonica, Hara) wird oft auch 

yamaguwa (wilder Maulbeerbaum) genannt, doch gehort nicht zu den Maulbeerbaumen; 
ulsugi ist Deutzia crenata, Sieb. et zucc .  

24) keyaki ist ze lkowa serrata, Makino; inutsuge ist Zlex crenata, Thunb. 
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oder Knodel fur den Schmuckbaum gekocht wurden, wohne eine besondere 
Kraft inne. In Shirasawamura und Tokura, Katashinamura, beide im Tone- 
Distrikt, KGzuke, ebenso in Hinoemata, Minami-Aizu und in Azumimura, 
Shinano, fullt man dieses Wasser in einen Kupferkessel oder ein ahnliches 
G e f a  und giel3t es um das Haus herum aus. Man glaubt, dadurch konnen 
keine Schlangen ins Haus kommen. In IhGmura, Minami-Aizu, 1aljt der 
Betreffende dabei von seiner Hufte eine Schnur herabhiingen, an deren Ende 
ein ,,Querschlegelfi, eine kleine Haspel, die beim Flechten von Strohmatten 
gebraucht wird, gebunden ist. Man schleift ihn an der Schnur hinter sich 
her, umkreist das ganze Haus und ruft dabei : ,,Muhi mushi doke doke, yoko- 
zuchisamu no otdri da" (Insekten, Insekten, weichet, weichet, der Querschlegel 
geht vorbei !). Das verhindert nach dem Glauben der Leute das Eindringen 
von allerlei Insekten. 

Aber in der Umgebung von Kumagaya, Musashi, und in den Berg- 
dijrfern des Minami-Saku-Distriktes, Shinano, gieDt man dieses Wasser an 
die Wurzeln der Obstbaume und man erwartet eine reichliche Obsternte, wenn 
man dazu die Baume ermahnt. Auch im Minami-Azumi-Distrikt von Shinano 
fuhrt man eine ahnliche Zeremonie aus, wie im ersten Band des Minami- 
Axumi-gun KyGdo-chdsa-sGsho dargelegt ist. Man fullt dort die Kochbruhe in 
einen Wassereimer, den eine Person in die Hand nimmt, wahrend ein anderer 
ein Hackmesser oder eine Sichel hiilt. Damit gehen sie zu den Baumen um 
das Haus herum, derjenige mit dem Messer voraus. Dieser ruft nun den 
Namen des betreffenden Baumes und fragt, ob er Friichte tragen wolle oder 
nicht, und warnt den Baum, wenn er keine Friichte trage, werde man ihn 
fallen. Dabei gieDt der andere Wasser an die Wurzeln des Baumes und 
antwortet, er werde Friichte tragen. In  Shirasawa, Tone-Distrikt, KGzuke, 
macht man es ebenso. Man gieljt dieses Wasser besonders an die Wurzeln 
der Kaki-Baume, fiir deren Friichte die Gegend bekannt ist, schlagt sie mit 
einer Axt, und fragt sie, ob sie tragen wollen oder nicht. 

Das vorhin beschriebene Umkreisen des Hauses, wahrend man einen 
Querschlegel hinter sich herzieht, kann man auch in Echigo beobachten. In 
Ojiya geht man dort in der ersten Morgendammerung des funfzehnten 
mit dem Seil ums Haus herum und sagt : ,,Mokhre mocha, doko itta ? Uchi 
ni ka, soto ni ka ? Oyado ni ka ? Yokozuchi ga maitta, maitta." (Maulwurf, 
Maulwurf, wohin bist du gegangen ? Ins Haus ? Ins Freie ? In deine 
Wohnung ? Der Querschlegel ist vorbeigegangen !) Hier gilt es also nicht 
als Abwehr gegen Schlafigen oder Insekten, sondern gegen den Maulwurf. 

Ferner schlagt man mit dem Querschlegel die Kaki-Baume und die an- 
deren Obstbaume und fragt : ,,Naru to mdsu ka, naranu to mdsu ka ?" (Sagst 
du, d& du Eruchte tragst ? Sagst du, daI3 du keine tragst ?) ; darauf antwortet 
man ,,naru to mdsu, naru to m6su", der Baum wolle tragen, und giel3t ihn mit 
dem Wasser. 
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Dieselbe Vertreibung der Maulwurfe und Ermahnung der Obstbaume 
betreibt man auch in Yahikomura, Nishi-Kanbara-Distrikt, in derselben 
Provinz. Hier ruft man beim Herumziehen des Querschlegels ,,Mogura-dono 
zca koko ni ka ? Tezuchi-dono no otdri da !" (Herr Maulwurf, bist du hier ? 
Der Herr Handschlegel geht vorbei). Zur Ermahnung der Baume verwendet 
man anscheinend ein kleines Messer. 

Nicht allein in Echigo verjagt man am funfzehnten Tag des Neujahrs- 
monats die Maulwurfe, auch im Kita-Azumi-Distrikt von Shinano schlagt 
man mit einem StoDel oder einer Hacke auf den Acker und singt laut das 
Lied zur Maulwurfs-Vertreibung. Oder man schleppt den StoDel an einem 
Seil angebunden hinter sich her uber den Schnee (Kita-Azumi-gydji, S. 100). 

Auch in Chiyomura, Shimo-Ina-Distrikt, in derselben Provinz, schlagt 
man bei der Baumermahnung am fruhen Morgen des Kleinen Neujahrs 
gleichzeitig mit einem Schlegel die Feldraine der Reisfelder und spricht : 
,,Mogura =>a oranu ka ? Otsuchidono mimaimosu !" (1st der Maulwurf nicht da ? 
Der Herr Schlegel kommt zu Besuch !), wie im ,,Minzoku-gaku-jiten (Hoi, 
S. 208), zu sehen ist. Xhnliche Zeremonien, bei denen es sich aber nicht 
um die Kochbruhe der mayudama handelte, hab'e ich in fruheren Artikeln 
beschrieben. 

In oakazawa und Koakazawa, die zum Echigo- und Sbinano-Teil von 
Akiyama gehoren, schneidet man vom unteren Stammende des Baumes, an 
den die Knodel gesteckt wurden, ein Stuck von etwa acht Zoll ab und spaltet 
es. Dann rostet man den Schwanz des Fisches, den man zu Silvester gegessen 
hat, oder einen Hering und klemmt diesen zwischen das Holz, welches man 
dann an den Hauseingang steckt, um dadurch gegen das Eindringen von 
Teufeln und bosen Geistern gefeit zu sein. Diese Zeremonie ist das yaki- 
kagashi, das in vielen Gegenden am Abend des Setsubun-Tages (Tag vor 
Fruhlingsanfang) ausgefiihrt wird, jedoch ohne Venvendung des Knodel- 
baumes. Aber in Matsudamachi, Sagami, steckt man das yaki-kagushi am 
Abend des achten Tages im zweiten Monat an die Eingange (siehe auch im 
Kapitel Setsubun Fruhlingsanfang). 

Die mayudama entfernt man meistens am zwanzigsten Tag, aber in Shina- 
no sagt man, wenn man die mayudama fruh wegraumt, bilden die Seidenraupen 
fruh Kokons und es gibt auch Dorfer, wo man sie am achtzehnten abnimmt. 
In Kowakudani yon Hakone sagt man, sie durfen vom Wind des sechzehnten 
Tages nicht mehr beruhrt werden, man nimmt sie deshalb schon am fiinfzehn- 
ten weg und kocht sie zusammen mit SuDkartoffeln und Rettichen leicht ge- 
salzen. Bringt man sie am nachsten Morgen vor Buddha dar, so gelten sie 
als eine Totenmesse fur Buddha. In Taba, Tabayamamura, Kita-Tsuru- 
Distrikt, Kai, stellt man die mayudama am dreizehnten Tag her und raumt sie 
am sechzehnten weg. In Warabidaira, Hokujbmura, Kita-Azumi-Distrikt, 
Shinano, bereitet man sie am funfzehnten und entfernt sie am achzehnten. 
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An diesem Tag reinigt man auch das Haus besonders grundlich und raumt 
auf. Man wird dabei ermahnt, wo das Haus nicht griindlich aufgeraumt 
wurde, wachse auf den Feldern das Unkraut in diesem Jahr besonders uppig. 
In diesem Dorf und in den Dorfern der sogenannten vier Orte von Otari gibt 
man die am achtzehnten abgeraumten mayudama in Brei von Mungobohnen 
und iBt sie damit. Dies nennt man mayu-neri(Kokon-Teig) (Kita-Azumi-gydji, 
S. 89). 

In  manchen Dorfern bewahrt man diesen Baum auf und verbrennt ihn 
bei einem Platzregen im Sommer, da man glaubt, durch seine Kraft werde das 
Einschlagen des Blitzes verhindert (ibid.). 

Inebana - Reisbliiten 

An dem in Abb. 18 gezeigten Mayudama-Baum sind wirkliche Reisahren 
aufgehiingt. Auch habe ich vorhin schon berichtet, daa man in Mitsumata- 
mura, Minami-Uonuma-Distrikt, Echigo, auBer den Knodeln aus Reismehl 
noch Reiskuchen in kleine Stuckchen schneidet, diese auf Stroh oder migoZ5) 
reiht und als ,,ReisahrenC' bezeichnet. Die ,,Reisahrenu von Naka-Fukami- 
mura, Naka-Uonuma-Distrikt, bestehen aus Reiskuchen, den man an nuigo 
(=migo) aus Stroh festdruckt. Am unteren Ende und ineinzelnen Zwischen- 
raumen befestigt man daran auaerdem groaere runde Reiskuchen. Zehn 
solche ,,Ahrena bindet man zu einem Bund und hangt ihn vor Ebisu auf. 

Ganz ahnliche Dinge nennt man in Matsumoto, Shinano, und seiner 
Umgebung inebana Reisbluten, und im Kita-Azumi-Distrikt, ebenfalls Shina- 
no, ine no hana (Reisbluten) oder ine no ho (Reisahren). 

In der Ebene von Matsumoto stampft man iiberall gleicherweise am 
vierzehnten und im Nordteil des Kita-Azumi-Distriktes am funfzehnten Tag 
den waka-mochi. Aus diesem stellt man die inebana her. Man schneidet den 
Reiskuchen zu ,,Hagel" und reiht die Wurfelchen auf hohles Stroh, migo oder 
HanfEaden. Nach je vier bis fiinfen bindet man einen Knoten, wahrend man 
an ihrem unteren Ende ein etwas groaeres, zu einem gleichschenkeligen Dreieck 
geschnittenes Stuck Reiskuchen an seinem Scheitelwinkel befestigt (Abb. 21). 

Man fertigt in manchen Dorfern fiinf oder sechs solche Reisbluten an, 
gewohnlich aber richtet man in einem gewohnlichen Jahr zwolf und in einem 
Schaltjahr (nach dem Mondkalender) dreizehn, diese bindet man zusammen, 
fiigt oben einen Ring ein, damit alle voneinander abgetrennt sind und bindet 
das Ganze in der Nahe der Wurzel des Mayudama-Baumes an, wo die Ahren 
dann herunterhangen. Manchmal nimmt man statt Stroh oder migo dunne 
Bambus-Speiler. Am Ende befestigt man ebenfalls ein groaeres dreieckiges 
Stuck Reiskuchen und ordnet man diese Reisbluten nun wie in einer Hange- - 

25)  migo ist Reisstroh, von dem die aul3ere Hulse entfernt wurde. 
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vase, so senken sich die Spitzen infolge der Schwere bogenformig nach 
unten, was einen hubschen Anblick bietet. In manchen Fallen macht man 
auch die Reisbluten, indem man an Weiden- oder Mizuki-Zweige wiirfel- 
formig geschnittenen Reiskuchen steckt und an die Spitze der Zweige das 
dreieckige Stiick, auch fugt man diese Zweige manchmal zum Mayudama- 
Baum und venvendet beides zum Schmuck. In HokujGmura, Kita-Azumi- 
Distrikt, steckt man, wie Abb. 22 und 23 zeigen, auBer runden Knodeln und 
Mayudama dreieckig geschnittenen Reiskuchen (man bezeichnet dies als Buch- 
weizenfruchte oder R'Iaulbeerblatter) u.a. und bindet da und dort geweihte 
Papierstreifen fest, ferner hangt man ,,Reisahrenu aus Reiskuchen, auf migo 
gereiht, daran auf. Manche schneiden auch langgliedrigen Bambus von 
entsprechender GroBe und befestigen an allen Zweigen Reiskuchen, der nun 
zwischen den Bambusblattern wein herunterkngt, wie Ahren, und dieser 
Anblick widerspricht wirklich nicht dem Namen ,,ReisbliitenU. In Ooka- 
mura und Hiharamura verwendet man im Allgemeinen Weidenzweige, die 
man dann herunterhngen l a t ,  und wenn man keine Trauerweidenzweige 
bekommen kann, richtet man andere Zweige so her, indem man sie nach unten 
h;ingend anbindet (Abb. 24). In Ookamura bereitet man die Reisbluten auch 
nicht am vierzehnten Tag, sondern am dreioigsten, wenn man den misoka- 
rnochi (Reiskuchen zum Monats-Letzten) stampft., 

In IVIatsumoto bezeichnet man das Entfernen der inebana als ,,Herbst 
machen", am fruhen Morgen des zwanzigsten Tages beteiligt sich daran, 
ebenso wie am Wegraumen der mayudama, die ganze Familie, man legt die 
,,Reisblumen" in eine Holzschale. Im Kita-Azumi-Distrikt jedoch gibt es 
Dorfer, wo man sie bis zum zweiten Monat stehen 1aBt; in Hiharamura, Sarashi- 
na-Distrikt, nimmt man sie am neunten Tag des zweiten Monats, beim sakuha- 
jime herunter, kocht und iBt sie. In  manchen Dorfern iBt man die abgeraumten 
Reiskuchenwurfelchen im Eintopfessen am Morgen des zwanzigsten Tages. 
Aber es gibt sogar Orte, wo man sie bis zum Puppenfest im dritten Monat 
aufbewahrt und dann mit gerosteten Bohnen vermischt darbringt; und wieder 
andere Orte, wo man sie gar erst beim Auspflanzen des Reises in der Suppe 
iBt. DaB sie, gleichgiiltig nun, zu welchem Zeitpunkt, auf jeden Fall gegessen 
werden, ist selbstverstandlich. 

Ganz anders gestaltete ine no hana als die oben beschriebenen sind im 
Chiisagata-Distrikt zu sehen. Sie werden in der Umgebung von Shiokawamura 
hergestellt. Man formt dazu aus Reismehlteig kleine runde Knodel, deren 
einen Teil man spitz zudreht, und steckt sie an die Spitze von groBen Weiden- 
zweigen. Am sechzehnten werden sie wieder entfernt. In dieser Gegend 
fertigt man am selben Tag weder runde Knodel noch die Nachbildungen von 
Ackerfruchten an und die mayudama bereitet man auch erst am ersten Pfer- 
detag, wie ich spater berichten werde. 

Diesen ahnliche inebana macht man noch in Uchiyamamura, Minami- 
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Saku-Distrikt, wb man ebenso geformte Knodel an Trauerweidenzweige 
(Abb. 25) oder an Baumbuszweige steckt. Doch stellt man in diesem Dorf 
am gleichen Tag auch mayudama und die Nachbildungen von Vigna-Bohnen, 
Kaki, Eierfriichten, Zehnvurzeln, Amigasa, Kiefempilzen, der zwolf Stunden- 
und Jahreszeichen u.s.w. aus Reismehlteig her: 

Das Ziel, das bei der Herstellung solcher inebana oder ine no ho erstrebt 
wird, ist eine Bitte um reiche Reisemte, denn in diesen Gegenden wird natur- 
lich lebhafter Anbau des Reises betrieben. Ihre Herstellung beruht also auf 
einer spateren Initiative. 

Bevor der Anbau des Reisesmin Aufschwung kam, in der Zeit, als noch 
Kolben- nnd Stachelhirse die Hauptnahrungsmittel bildeten, formte man die 
Kolben der grol3en und kleinen Hirse nach und bat um reiche Ernte dieser 
Friichte. Ein Uberrest dieser Sitte ist es, wenn in manchen Orten Reiskuchen 
lang und schmal geschnitten und an den Asten des Mayudama-Baumes auf- 
geh2ngt werden. Es gibt mehrere Dorfer, wo man den Baum so, wie nachher 
beschrieben wird, herrichtet. In Naka-Fukamimura, Naka-Uonuma-Distrikt, 
Echigo, schmuckt man auDer dem Mayudama-Baum einen Kastanienbaum, 
indem man an seine Zweige lang und schmal geschnittenen Kuchen aus polier- 
tem Reis steckt, den man nun awaho (Awa-Hirse-Kolben) und noch einen 
gleichen Baum, den man hieho (Hie-Hirse-Kolben) nennt. Wahrscheinlich 
wird man diese Stucke fruher aus Kuchen von Awa-Hirse und Hie-Hirse 
geschnitten haben. Spuren dieser Sitte kann man auch in Koakazawa, Aki- 
yama, sehen, wie ich vorhin schon beschrieben habe. 

Obwohl es allgemein bekannt ist, dal3 diese awaho und hieho als Bitte 
um reiche Ernte der betreffenden Fruchte hergestellt werden, legt man es im 
Nitta-Distrikt von KBzuke gerade umgekehrt aus. Da diese Hirsearten 
heutzutage dort nicht mehr angebaut werden, sagt man namlich, ihre Nach- 
bildungen dienten zur Bitte, damit auf den Feldern die grune Borstenhirse, die 
der Awa-Hirse gleicht, und hie nicht wachsen, und ferner im weiteren Sinn 
genommen, damit all das verschiedene Unkraut nicht wuchere. Hierin spiegelt 
sich die gleiche Denkungsart, wie wenn man in Gotemba, Suruga, die all- 
gemeine Sitte, vor den Weggottheiten Rettiche oder Karotten, die sich in 
zwei Schenkel teilen, Zehnvurzeln, Gurken, Eierfruchte, Kaki, u.s.w. darzu- 
bringen, da die Weggotter Gottheiten der Fortpflanzung sind, fur Bittgaben 
erkliirt, um das Wachstum so mil3gestalteter Fruchte zu verhindern. Da das 
Jahresbrauchtum im Volksglauben oft derart falsch ausgelegt wird, kann man 
beim Sammeln und Sichten der Brauche ganz unglaubliche Geschichten fur 
wahr halten und zu ganz verkehrten Resultaten gelangen, sofern man nicht 
die notige Aufmerksamkeit aufwendet. 
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Tawara (Strohsacke) und Awa-Hirseahren, 
Hie-Hirseahren 

Jeder hat wohl die t a ~ a r a  aus Reismehlteig bemerkt, die auf Abb. 15 
und 19 alle an einer Stelle am Mayudama-Baum angebracht sind. Und am 
uqakagisama (d.h. dem Mayudama-Baum), der auf Abb. 23 gezeigt ist, sind 
Awa-Hirsekolben aus Reiskuchen geschnitten angebracht. In diesem Kapitel 
mochte ich nun uber tawara und Hirsekolben, die nicht aus Teig oder Reis- 
kuchen gemacht, sondern aus Holz geschnitzt sind, Einiges sagen. 

Im Kita-Azumi-gun Kyo"doshik8, Bd. 3, S. 89, ist zu ersehen, daB man im 
Kita-Azumi-Distrikt von Shinano bei der Verfertigung des Schmuckes zum 
Kleinen Neujahr Weiden- oder NuBbaum-Holz von etwa zwei bis drei Zoll 
Durchmesser zu zwei FuB langen Stucken schneidet, bundelt und dies taztara 
(Strohsack) nennt. (Abb. 4, Abb. 34). Ferner wird auch in Azumimura, 
Minami-Azulni-Distrilct, Essigbaumholz entrindet und zu taUara geschnitten, 
wie im Minami-Azumi-gun KyGdosGsho, Bd. 1, S. 94' dargelegt ist. Hier werden 
die tawara auf dem Hausaltar dargebracht. 

Etwas h l i c h e s  stellt man auch in Tabayamamura, Kita-Tsuru- 
Distrikt, Kai, her. Hier schneidet man Essigbaumnveige von etwa einem 
Zoll Durchrnesser zu drei Zoll langen Stucken, entfernt die Rinde und malt 
mit Tusche auf die Schnittflache und manchmal auch auf die Rundung die 
Sackverschniirung. Je zwei oder drei fugt man zu einem Satz zusammen und 
bringt sie auf dem Hausaltar und ebenso shintoistischen und buddhistischen 
Gottheiten im Freien dar. 

Naturlich bestehen je nach der Familie kleinere Unterschiede in der 
Herstellung dieser tawara. Manche schreiben bei der einen Gruppe auf die 
einzelnen ,,Sackea ,,Reissack", ,,SojabohnensackU, ,,Mungobohnensack", auf 
diejenigen der anderen Gruppe ,,GerstensackU, ,,KolbenhirsesackU, ,,Reis- 
sack" und fugen die beiden Gruppen zu einem Paar zusammen. Es ist selbst- 
verstandlich, daB auch diese Darstellung einer Bitte um reichliche Ernte 
dieser Feldfruchte gleichkommt (Abb. 26). 

In Nishimakimura Motojuku, Kita-Kanra-Distrikt, KGzuke, schneidet 
man drei Essigbaumzweige von etwa zwei Zoll Durchmesser zu funf Zoll 
Lange zurecht und entfernt alle Rinde. Auf die Schnittfflache des ersten 
schreibt man die Zahl sieben, auf die des zweiten fuku, Gluck, und auf die des 
dritten kami, Gotter, und bringt sie auf dem Altar des Ebisu und Daikoku 
dar. Dort 1aBt man sie bis zum zwolften Monat, wo man sie bei der Reinigung 
des Hauses schlieBlich wegnimmt und zu den Weggottheiten tragt. 

Weiter verbreitet als die Herstellung solcher tauara wird diejenige der 
Awa-und Hie-Hirsekolben sein. Es gibt zwar auch Gegenden, wo man sie 
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aus geschnittenem Reiskuchen nachbildet, der an den Knodelbaum gesteckt 
wird, aber in weitaus mehr Gebieten fertigt man sie aus Baumzweigen an. 

Auf Abb. 27 sind Hie-Hirsekolben zusammen mit tazcara gezeigt, die am 
Denkstein der dreiundzwanzig Nachte dargebracht wurden; auf Abb. 28 
dagegen sind Hie- und Awa-Hirsekolben aus derselben Gegend zusammen 
abgebildet. Sie sind alle aus Essigbaumzweigen von etwa fiinf bis sechs fun 
Durchmesser und drei bis fiinf Zoll Lange gemacht, die man an Bambus von 
etwa einem FuI3 Lange, der in drei oder womoglich fiinf Teile gespalten wurde, 
steckt. Bei den Awa-Hirsekolben schalt man zudem die Rinde etwa zur 
Halfte weg, warend man sie bei den Hie-Hirsekolben belaBt. Den Bambus 
erhitzt man dann nahe der Basis der Kolben am Feuer und biegt ihn, so daI3 
es scheint, als ob die Fruchtkolben reif und schwer herniederhingen. Die 
auf diesen beiden Photos abgebildeten sind samtlich aus Tabayamamura in 
Kai. Man stellt sie dort am dreizehnten Tag des Neujahrsmonats in groI3er 
Zahl her und bringt sie auf dem Hausaltar dar, legt auch welche in den Bade- 
raum, in die Kiiche, ins Klosett und steckt sie an alle Eingange, ferner opfert 
rnan einige dem steinernen JizB, den Weggottheiten, beim Stein der dreiund- 
zwanzig Nachte U.S.W. 

Ganz gleichgeartete, bei denen lediglich die &ren mit kezurikake (siehe 
kezuribana, S. 63 ff.) versehen sind, stellt man in Mihomura Kurokura, Ashi- 
gara-Kami-Distrikt, Sagami, her und bringt sie an denselben Stellen an. 
Doch wird der Brauch in diesem Dorf erst einen Monat spater ausgefiihrt, 
am vierzehnten Tag des zweiten Monates. Nach Herrn Dobashi Riki 
(Kyddo Kenkyzi, 716, S. 28) fertigt man die gleichen Fruchtkolben auch in 
Kami-Kuisshikumura, Nishi-Yatsushiro-Distrikt, Kai, am Kleinen Neujahr an, 
doch nennt man sie hier hondare (Ahren-Gehange). 

In Enoura, Ashigara-Shimo-Distrikt, spaltet man Bambus in drei Teile, 
an den mittleren steckt man einen Kolben aus katsunbo (Essigholz), an den zJr 
einen Seite einen aus dainokongo" (Holunder) und an den dritten einen aus 
mamebushi (Stachyurus). Bei diesen wird der Bambus also iiberall in drei oder 
fiinf Teile gespaltet, im Chichibu-Distrikt von Musashi jedoch biegt man dazu 
kleinen Bambus und spaltet ihn an der Spitze in zwei Teile. Dann steckt 
man einen mehr als einen Zoll dicken Kolben aus entrindetem Essigolz (im 
Dialekt okkado no ki genannt), dieser stellt naturlich Awa-Hirse dar. In 
dieser Gegend macht man kleine Hie-Hirsekolben, Awa-Hirsekolben und 
tazcara. Diese bringt man auf dem Hausaltar und an den Eingangen oder 
auch auf den Ackern als Weihegaben dar. 

Es gibt zwar Dorfer, wo es Sitte ist, solche Awa- und Hie-Hirsekolben 
in groI3er Anzahl herzustellen und sie innerhalb und auI3erhalb des Hauses an 
verschiedenen Stellen darmbringen. In Yosernachi, ~sukui -~ i s t r ik t ,  Saga- 
mi, allerdings macht man nur ein einziges Exemplar, das man am Gartenende 
oder auf dem Dunghaufen aufstellt. 
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In  Shirasawamura, Tone-Distrikt, KBzuke, stellt man zwar auch nur 
eines auf den Misthaufen, doch nimmt man hier einen sieben bis acht Fuss 
hohen Bambus, der als Torschmuck gedient hatte, und steckt an seine Zweige 
funf Awa- und funf Hie-Hirsekolben, aus NuDbaumzweigen hergestellt. Man 
richtet diesen Bambus am dreizehnten Tag auf und entfernt ihn wieder am 
zwanzigsten. 

Solcherlei Awa- und Hie-Hirsekolben kann man auch in der Umgebung 
von Numata, im selben Distrikt, und im Agatsuma-Distrikt, ebenso im Koda- 
ma Distrikt von Musashi beobachten, in der Umgebung von Kodarnamachi 
neigt man jedoch dam, sie von Jahr zu Jahr zu vereinfachen. 

In Tokura, KBzuke, macht man in der Regel die gleichen Fruchtkolben, 
statt einer Bambusstange benutzt man jedoch einen Mizuki-Baum von etwa 
sechs FuD Hohe, an dessen Zweigen man die Fruchtkolben der Awa- und 
Hie-Hirse aus NuBbaumholz sowie Knodel befestigt. Den Baum stellt man 
auf den Dungerhaufen und nennt ihn keizukabd (Misthaufenstock) (Abb. 29). 

Ich darf hier jedoch nicht ubergehen, daD es in Shinano, abgesehen von 
den bisher envahnten Unterschieden in der GroDe des Bambus oder der 
Anzahl der Kolben, die man herstellt, auch Awa-'und Hie-Hirsekolben gibt, 
die sich in ihrer Form von den bisherigen unterscheiden. Man beniitzt dazu 
uberhaupt keinen Bambus. Nach dem Minami-Azumi-gun Kyddo-chba- 
sdsho schneidet man zehn Zweige von einem Nara-Baum (Querw glandulifera) 
in der Lange von etwa sieben bis acht Zoll. Von funfen schalt man die Rinde 
und bezeichnet sie als Awa-Hirsekolben, an den anderen funfen b e l i t  man sie 
und nennt sie Hie-Hirsekolben. In manchen Dorfern des Distriktes bindet 
man sie zusammen und bringt sie auf dem Hausaltar dar. Sie sehen recht 
ahnlich aus wie die kama no e (Sichelgriffe) aus dem Kita-Azumi-Distrikt 
(Abb. 4). 

Im Kita-Saku-Distrikt, Shinano, verfahrt man ahnlich, doch ist das 
Aussehen etwas verschieden. Dort entrindet man die Halfte von zwolf Essig- 
baumzweigen von etwa drei bis vier Zolle Lang und macht sie zu Awa-Hirse- 
kolben, an der anderen Halfte l i t  man die Rinde stehen, dies sind die Hie- 
Hirsekolben. Man bindet jede Halfte mit dem Ende je eines Seiles zusammen, 
die anderen Seilenden verknupft man miteinander, so daD ein Paar gebildet 
wird, und befestigt ein einfaches geweihtes Papier an der Verbindungsstelle. 
Man hiingt die Kolben dann mit dem Knoten an einem Nagel auf (Abb. 30). 
Man fertigt zwar alljahrlich neue Fruchtkolben an, lafit aber gleichzeitig auch 
die alten auf ihrem Platz hiingen; erst wenn es schon zu viele geworden sind, 
verbrennt man sie beim tondoyaki. 

In Hiraomura, Shimo-Takai-Distrikt, Shinano, stellt man sie auf die 
gleiche Weise her, behandelt sie aber etwas verschieden (Abb. 31). Als 
Material venvendet man ebenfalls Essigbaumzweige, doch macht man sie 
langer, sieben, acht Zoll bis zu einem FuD lang. Sie unterscheiden sich nur 
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dadurch, da13 man auf die Schnittfkache einige Zeichen schreibt und sie ein 
Jahr lang auf dem Hausaltar oder einer ahnlichen Stelle als Opfer liegen 1 s t .  
Am vierzehnten Tag im Neujahrsmonat des folgenden Jahres heizt man mit 
ihnen das Feuer zum Knodelkochen, und je nachdem ob Fliissigkeit heraus- 
sickert oder ob Dampf hervorquillt, weissag man das Wetter fur jeden ein- 
zelnen Monat. In dieser Gegend fuhrt man deshalb auch das Bohnen- 
Orakel am Setsubun-Abend nicht aus. 

Wenn in dieser Gegend und bei dieser Art der Fruchtkolben kein Bambus 
Venvendung findet, so liegt dem keine besondere Bedeutung zugrunde, infolge 
der klimatischen Verhiiltnisse ist Bambus einfach nicht in der geniigenden 
Menge vorhanden. 

Mit den obigen Beispielen habe ich uber die Awa- und Hie-Hirsekolben 
aus Baumzweigen wohl schon ausfuhrlich genug berichtet und mochte es 
deshalb dabei bewenden lassen, um noch ein paar Worte iiber andere Arten 
zu sagen. Wie ich schon bei den mayudama envahnte, schneidet man fiir die 
Fruchtkolben Reiskuchen nur zu langen, schmalen Stucken, die man an geeig- 
neten Stellen des Knodelbaumes in geringer Zahl einzeln aufhingt, also eine 
sehr einfache Methode. Auch in Sagami, wo man allgemein auch Awa- und 
Hie-Hirsekolben aus gespaltenem Bambus und Baumzweigen macht, habe ich 
solche in Shimonakamura no Kanomachi, Ashigara-Shimo-Distrikt, gesehen. 

Interessant und verschieden davon in ihrem Aussehen sind die in Tate- 
iwamura, Yu no hana, Minami-Aizu, hergestellten. Nach der dortigen Sitte 
breitet man am dreizehnten Tag des Neujahrsmonats eine neue, osonae (Weihe- 
Matte) genannte Strohmatte aus und stellt darauf ein Paar Knodelbaume, in 
Steinmorser gestellt. Quer dariiber legt man einen Nara-Baum und bindet 
senkrecht d m  Weidenzweige an, an deren Spitze man aus echter Hirse und 
Buchweizenmehl bereitete Awa-Hirsekolben steckt. Die Zweige senken dann 
infolge des Gewichts ihre Spitzen nach unten. Die Knodel fur die Knodel- 
baume knetet man aus Buchweizenmehl, auch formt man nur runde und 
eiformige. Flachen Reiskuchen schneidet man ebenfalls in Streifen und IaOt 
diese wie die vorhin beschriebenen Awa-Hirsekolben herunterkangen, doch 
sagt man, das seien Reisahren. Mayudama fertigt man gesondert aus Reis- 
mehlteig an und steckt sie an Ahornzweige. Darauf ruckt man unter die 
Knodelbaume je ein Opfertischchen und legt darauf die zwolf Tiere des Tier- 
kreises, aus Buchweizenmehlteig geformt. 

Am AusguDstein bindet man ebenfalls einen Knodelbaum an und steckt 
an ihn Hie-Hirseknodel von der GroOe der Sommermandarinen. Zur Her- 
stellung der Awa- und Hie-Hirsekoblen venvendet man in Shirasawamura, 
Tone-Distrikt, KBzuke, NuBbaumholz, im benachbarten Agatsuma-Distrikt 
Essigbaumzweige von etwa sieben bis acht Zoll, die man an die Spitze von 
Bambuszweigen steckt. Sie biegen sich unter der Last des Holzes und bieten 
so einen anmutigen Anblick. In manchea Orten mu13 ihre Anzahl nicht un- 
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bedingt zehn betragen, auch gibt es von Dorf zu Dorf und von Familie zu 
Familie in der genauen Ausfuhrung kleinere Unterschiede. 

Wie aus den angefuhrten Beispielen wohl klar hervorging, wird zu ihrer 
Herstelhng im allgemeinen der Essigbaum venvendet, manchmal aber auch 
der NuDbaum und seltener der Nara-Baum. Man kann annehmen, die 
Venvendung des Essigbaumes in den meisten Gegenden sei wohl das urspriing- 
liche, nur in Minakamimura, (Awazawa, Tsunago), Tone-Distrikt, Kbuke, 
wird er nur als Stock fur die Toten venvandt; zu den verschiedenen Ge- 
genstiinden, die man zu Neujahr anfertigt, nimmt man deshalb allgemein 
Nul3baumholz. Doch mu13 man dies eher als Ausnahmefall bezeichnen. 

Warum man nun zu diesen Dingen hauptsachlich den Essigbaum be- 
vorzugt, das wissen diejenigen, die ihn selbst venvenden, auch nicht. Und 
auch irgendeine Abhandlung, selbst wenn es sich um eine falsche Auslegung 
handelte, ist mir nicht zu Gesicht gekommen. 

Der Essigbaum hat je nach der Gegend verschiedene Namen. Manchrnall 
wird er katsu no ki, katsuki oder katsunbo genannt, und man hat dafur die 
Zeichen @.@* oder #$g* eingesetzt. Im Yamato honsd benshd wird er- 
klart, der Name kame daher, weil man aus dem Essigbaum das Befehlsgerat 
der Soldaten des GroS-Shbguns anfertigte. Doch ist das wirklich keine 
befriedigende Erklarung. Aderdem nennt man ihn noch nurudenbo oder in 
veranderter Form nodeppo. 

Nach meiner Meinung ist der Essigbaum ein Baum, der uberall in 
grooer Menge wild gedeiht, sehr rasch wachst, und dessen Holz als Rohmaterial 
von nur geringem Wert ist. Wirft man sein durres Holz ins Feuer, so brennt 
es lodernd auf. Vielleicht ist dies auch der Grund dafur, da13 man es fur das 
heilige Feuer beim Gebet zu Buddha venvendet. Vielleicht auch gab man ihm 
seines kraftigen Feuers wegen den Namen katsu no ki (Sieg-Armee-Baum) und 
benutzte ihn dann dieser guten Vorbedeutung halber zum Neujahrsschmuck. 
Der Ndbaum nun liefert zwar e13bare Friichte, wachst aber ebenfalls sehr 
schnell und ist uberall leicht in die Hande zu bekommen. Sein Holz ist weich 
und eignet sich zur Verarbeitung. Hierauf folgen die Weidenarten, und wenn 
diese schwer zu erlangen sind, wird der Nara-Baum oder die Kastanie ver- 
wendet. 

In manchen Gegenden wird auch statt des Essigbaumes oder mit ihm 
zusamrnen der Holunder venvendet. Dies ist ebenfalls ein Baum von schnellem 
Wachstum und fur sein Holz hat man au13er zur Anfertigung von Vogelsitz- 
stangen wenig Verwendungsmoglichkeit. Da er schon zeitig im Fruhling 
Knospen treibt, voll starker Lebensenergie und Kraft ist, scheint man ihn fur 
einen gluckbringenden Baum zu halten (Abb. 32). 

Man venvendet ihn an Stelle des Essigbaumes, in manchen Gegenden 
nimmt man Holunder aber auch an erster Stelle. In der Gegend von T8ky6 
stellt man Awa- und Hie-Hirsekolben hauptsachlich aus Holunder her, daher 
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nennt man ihn volkstumlich abohebo no ki, und von abo, ebo hat sich diese 
Bezeichnung schlieDlich bis zu aoebo verandert (Shimhzizuihitsu). 

Da man in einem Teil von K6zuke aus Holunderholz ,,BimenU in der 
spater beschriebenen Technik schnitzt, nennt man ihn volkstiimlich hanagi 
Blumenbaum), und in Sagami nimmt man das Holunderholz zum Schnitzen 
der dainokongo, schliefllich hat sich dieser Name ebenfalls auf den Baum uber- 
tragen und man nennt ihn nicht wie gewohnlich niulatoko, sondern selbst auch 
dainokongo. 

Monotsukuri 

In Tokura, Inner-Khzuke, veranstaltet man am Neujahrstag selbst oder 
am zweiten Neujahrstag das Abholen des Jung-Baumes. Dabei bringt man 
die groI3en Mizubusa-Zweige mit nach Hause; die beim Kleinen Neujahr 
gebraucht werden. Wenn dann endlich der vierzehnte Tag des Neujahrs- 
monats da ist, raumt man je zwei Kiefernaste, vom Altar des Jahresgottes 
und vom Altar des DaijingO weg und stellt statt dessen die Mizubusa- 
Zweige darauf. An diese steckt man aus Reismehlteig gemachte runde Knodel 
und bezeichnet dies nun als k a g ~ g i . ~ ~ )  An groBe Aste steckt man die aus 
NuBbaumholz gemachten Awa- und Hie-Hirsekolben, da man aber bei beiden 
die Rinde abschalt, ist trotz der zwei Bezeichnungen kein Unterschied zu 
erkennen. AuBerdem hangt man an die kagogi noch aus Teig gemachte 
Morser und aus NuBbaumholz gemachte StoBel, wer es ganz besonders sorg- 
faltig ausfiihrt, hangt auch noch an einer Leine Holzhauerhacke, Hacke, Sage, 
Sichel, Dungereimer, Tragstange und anderes Ackergerat auf, ferner aus 
NuBbaumholz geschnitzte ,,BlumenC'. Dieses Gerat nun nennt man mono- 
tsukuri (Abb. 33). 

Bis vor wenigen Jahren machte man im Kleinflecken Shiozawa, Flecken 
Kawanishi, Shimizumura, Ashigara-Kami-Distr., Sagami, (friiher Kawa- 
nishimura, Shiozawa), aus Essigbaumholz die Nachbildungen von Sagen, 
Sicheln, Hacken, &ten und anderem Gerat und steckte sie an das aus ge- 
bundeltem Stroh verfertigte makizcara. Dies lie0 man an einer Schnur 
herunterhangen oder machte FuBe darunter und stellte es zum Schmuck auf 
und bezeichnete es ebenfalls als monotsukuri. 

In den Dorfern des Kita-Azumi-Distriktes von Shinano ist es heute noch 
Sitte, am kleinen Neujahr dieses monotsukuri anzufertigen. Das in HokujB- 
mura, am Bergful3 des beruhmten Shirouma, kann man folgendermaoen 
beschreiben: Man dreht dort aus Stroh einen Reifen, von mehr als einem 
FuB Durchmesser, windet ein Seil darum und richtet das Ganze wie einen 
groaen Kessel-Untersetzer. Diesen Ring nennt man naruzca (Gedeihe-Ring). 

26) Wortbedeutung ist nicht klar. 
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Am Abend des vierzehnten Tages schnitzt man aus den NuSbaum- oder 
manchmal Kastanien- oder Magnolia-Baumzweigen etwa funf bis sechs Zoll 
groSe Nachbildungen von Sagen, Hacken, Sicheln, Holzhauerhacken und 
anderem Gerat und steckt es am fiinfzehnten Tag an den naruzca, befestigt 
weiSe Papierstreifen daran und klebt noch Miyamoto-Papier daran, auf das 
Okamagami-sama (Kesselgott) oder yorozu-monotsukuri (Gedeihen aller Dinge) 
geschrieben wurde (Abb. 4, Abb. 34). 

Es erfordert nicht nur Holz, sondern auch sehr vie1 Muhe, die Puppen- 
formen solcher Gerate herzustellen. Deshalb vereinfacht man heute vielfach 
die Methode und malt sie nur auf Papier, das man anklebt. Wie man auch 
beim Krabben-Silvester an Stelle der Krabben deren Bilder auf Papier gemalt 
einsetzte, malt man nun die Bilder von Sicheln, Sagen, Reishecheln, Hacken, 
U.S.W. und schreibt dazu hdnen mansaku (ein fruchtbares Jahr, alles gedeihe) 
oder etwas Ahnliches. AuSerdem klebt man noch Miyamoto-Papier an, auf 
das mit Mino-Stempel verschiedene gluckbringende Satze oder ein Pferd 
gedruckt wurde. Diese nennt man Monotsukuri-Amulette (Abb. 35). Auf 
viele Amulette schreibt man in der Mitte mit groBer Schrift yorozu-monotsukuri 
(Gedeihen aller Dinge), zu beiden Seiten davon kanai amen (Friede im Haus) 
kaiko batari. (groSer Gewinn durch Seidenraupen), kinsen takusan (Geld im 
UberfluS), gokoku jdju (Fruchtbarkeit der funf Komerfruchte), dazu am linken 
Rand das Datum und den Namen des Schreibers. 

Die gleichen Amulette schreibt man auch allgemein im Minami-Azumi- 
Distrikt, auch ist es iiblich, Amulette, auf denen reife Reispflanzen oder 
Erntegerate dargestellt sind, anzukleben. I n  diesem Distrikt wurde mit der 
Herstellung der Puppenformen von allerlei Gerat schon sehr friih aufgehort, 
wie man im Minami-Azumi-gun Kyddo-chdsa-sbsho erfahren kann. 

Betrachtet man die oben gegebenen Beispiele, so ist das monotsukiri 
nichts anderes als der Ausdruck einer Bitte um ergiebige Emte. Auch mu0 
man es als eine Art Zauberformel betrachten, um im kommenden Jahr auch in1 
Viehstall Gedeihen und Vermehrung verzeichnen und von den GerMen, die 
man zu diesem Zweck ein gluckliches Jahresende begehen laSt, reichliche 
Hilfe bei der Arbeit envarten zu konnen. 

Das Wort monotsukuri hat ursprunglich den Sinn ,,AckerbauU, da man 
aber bei der Bitt-Zeremonie um das Gedeihen der Feldfruchte die Modelle 
der verschiedenen Geratschaften anfertigte, wurde der Name monotsukuri 
teilweise auf das Herstellen dieser Gegenstande ubertragen. 

Das monotsukuri, oder besser gesagt, das Gebet um reiches Gedeihen der 
Feldfruchte, offenbart uns das Gefuhl, durch Wiederholung derselben Bitte 
eine um so reichlichere Ernte zu erhoffen. Denn das Nachbilden der ver- 
schiedenen Feldfruchte aus Reismehlteig, die man an den Knodelbaum hangt, 
druckt schlieSlich denselben Gedanken aus, der dem Ausschnitzen der Modell- 
Werkzeuge und Ackergerate zugrunde liegt. Der zeitlichen Entwicklungs- 
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folge g e m s  wird aber das Herstellen der Holzmodelle einen Schritt friiher 
anzunehmen sein als das Formen aus Teig. 

Silvester der Ackergerate und der Maustiere 

Im vorigen Kapitel war davon die Rede, Nachbildungen von verschiede- 
nem Ackergerat herzustellen und damit den Jahreswechsel der Geratschaften 
zu begehen. Dasselbe, jedoch unter Zuhilfenahme der tatsachlichen Werk- 
zeuge, sol1 im Folgenden beschrieben werden. Fruher feierte man den 
Silvester der Ackergerate, indem man sie zum Schmuck aufstellte, wie im 
Minami-Azumi-Distrikt (KyGdo, 111, S. 101), im Higashi-Chikuma-Distrikt 
(Saiji-goi, S. 73) und im Suwa-Distrikt (Minken, 411, S. 118); heute kann man 
diese Sitte nur noch in einem Teil des Kita-Azumi-Distriktes sehen. Zum 
Jahreswechsel der verschiedenen Werkzeuge breitet man im Wohnzimmer 
eine Matte aus und legt darauf die Holzhauerhacke, Sichel, Sage, u.s.w.; 
auch ruckt man ein Opfertischchen dam. Beim Silvester der Werkzeuge 
(Abb. 36) hat man zum Schmuck auch den Wakagi-sama, in einen Steinmorser 
gestellt, dazugefugt. 

In etwas anderer Form richtet man den Silvester der Gerate, indem man 
einen Morser auf der Tenne aufstellt; auf diesen legt man eine Opfergabe 
von Reis, in ein ShG-Ma0 eingefullt, ferner ein Gem13 mit einem Fisch samt 
Kopf und Schwanz, und darum herum stellt man StoBel, Kuchenmesser, 
Schere, Sichel, Hacke, kleines Hackbeil, Spaten und andere Werkzeuge auf. 
In HokujGmura, Kita-Azumi-Distrikt, legt man auf einen aufrechten Morser 
das zum Schlagen des Buchweizens oder der Buchweizennudeln verwendete 
Schlagbrett und darauf ein kleines Hackbeil, Sichel, Sage, Querschlegel, 
Nudelholz, StoBel U.S.W. (Abb. 37). 

Die Werkzeug-Modelle, die axx den naruzca gesteckt wurden, hebt man 
ein Jahr lang auf. Erst wenn man im folgenden Jahre die neuen Nachbildungen 
angefertigt hat, wirft man die alten beim onbeyakiZ7) ins Feuer und verbrennt 
sie, aber die wirklichen Werkzeuge rHumt man gewohnlich am sechzehnten 
Tag weg. 

Im Minami- und Kita-Azumi-Distrikt gibt es viele Dorfer, wo man am 
Kleinen Neujahr, ebenso wie zu Silvester des GroBen Neujahrs, auch die 
Jahreswende der Haustiere und anderer Tiere feiert. Im Minami-Azumi- 
Distrikt streut man den Hiihnem auf den Boden eines umgekehrten Wasch- 
beckens Reiskomer, den Pferden rostet man vie1 Getreide oder Bohnen, auch 
hauft man die Teeschale des Hausherm voll mit gekochtem Reis und gibt sie 

27) onbe ist dasselbe wie gohei (in bestimmter Weise geschnittene und in Shintb-Tempeln 
als Weihegabe aufgehangte Papierstreifen) ; onbe-yaki ist dann mit ,,Gohei-Verbrennen" wieder- 
zugeben. 
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den Pferden. Den Hunden und Katzen legt man zum Reis noch getrocknete 
Sardinen und fur die Mause breitet man auf dem Speicher oder einem ahn- 
lichen Ort Stroh in einem Kreis aus und legt darauf einen ganzen Fisch oder 
Reiskuchen. Auch die Schlangen 1aBt man Silvester feiern und legt ihnen 
auf Stroh gekochten Reis, in ein She-Ma13 fullt man ungekochte Reiskomer, 
fugt noch getrocknete Sardinen zu und stellt dies auf die steinerne UmzHunung 
des Hofes (Minami-Azumi-gydji, S. 84). Die Zeremonie riihrt von dem 
Gedanken her, Mause und Schlangen wurden keinen Schaden anrichten, wenn 
sie diese Sachen zu essen bekommen, man will also gleichzeitig die Tiere zu 
Dankbarkeit veranlassen und durch das Darreichen einer gewisserma13en 
verbotenen Frucht Schaden im Voraus verhuten. 

Im Kita-Azumi-Distrikt gibt man den Pferden zwolf Scheiben Reis- 
kuchen, den Mausen hauft man Reis auf ein Opfertischchen, zusammen mit 
getrockneten Sardinen oder etwas ahnlichem, und stellt es an einen dunklen 
Ort. Auch streut man in manchen Dorfern den Vogeln an den Feldrainen 
Reis (Kita-Axumi-gyo"ji, S. 81). 

In  verschiedenen Dorfern begeht man den Jahreswechsel der Ackergerate 
nicht zum Kleinen Neujahr, sondem am Silvest'erabend des GroBen Neu- 
jahrs, darauf komme ich dann bei der Beschreibung der Silvester-Zeremonien 
zuruck (siehe S. 266). 

Kezuribana und Jiirokudama 

Im Kant8-Gebiet sowie in Mitteljapan ist die Sitte, Baumzweige in 
hobelspan-artiger Technik abzuschnitzen und die Spane daran herunterhingen 
zu lassen, die man dann zum Schmuck beim Kleinen Neujahr verwendet, weit 
verbreitet. Man nennt diese Zweige dann einfach hana Blumen, oder kexuri- 
bana Schnitzblumezl, oder hanakezuri Blumenschnitzerei. 

Zur Herstellung der kexuribana wird je nach der Gegend verschiedenes 
Material venvendet, am gebrauchlichsten, und wohl auch das urspriingliche, 
ist der katsu no ki, d.h. der Essigbaum. In manchen Gegenden nennt man 
ihn auch katsunbo", f~sh inok i ,~~)  o.a., oder man bezeichnet ihn als goma-gi, da 
er in Goma vie1 verwendet wird. Im Chichibu-Distrikt vom Musashi heiI3t 
er okkado no ki. Dieser Name ist auch in einem Teil von KBzuke iiblich, 
ebenso in einem Teil von Shinano, da man mit diesem Baum den okkadobo", 
(Tor-Pfahl) herstellt. Der Name wird heute auch in Gegenden angewendet, 
wo man keinen okkadobo" anfertigt; daraus kann man wohl schlieljen, da13 
auch in diesen Gebieten fruher ein okkadobo" errichtet wurde. Da ich spater 
ausfiihrlich iiber den okkadobo" zu berichten habe, mochte ich hier nicht 
naher darauf eingehen. Im Chichibu-Distrikt schnitzt man heute ubrigens 

28) fushinoki ist ein zirka sechs Meter hoch werdender Baum, Rhus jauanica, L. 
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keine Blumen mehr. In Kuisshikimura, Nishi-Yatsushiro-Distrikt, Kai, nennt 
man den Essigbaum ohondare, da man aus seinem Holz die ohondare genannten, 
den Awa- und Hie-Hirsekolben ahnlichen Gebilde macht, die auf Abb. 28 
gezeigt sind. In K6zuke, Musashi und Sagami wird auoerdem Holunder 
verwendet, in Izu haufig Stachyurus-Zweige, in Shinano NuDbaum, Mizuki 
u.a. 

Als Werkzeug zum Schnitzen der Blumen dient ein kleines Messerchen in 
Hakenform. In Kbzuke nennt man es hanakaki Blumenkratzer, in Izu hana- 
kexuri Blumenschnitzer. In manchen Gegenden benutzt man auch ein 
gewohnliches Messerchen. 

Unter den einzelnen ,,Blumen6', wenn auch aus demselben Material und 
mit einem Werkzeug hergestellt, gibt es nun doch wieder Unterschiede in 
GroBe und Lange, je nach ihrer Verwendungsart. 

Nach dem Kita-Axumi-gun Kyddo-shikd, Bd. 3, macht man in diesem 
Gebiet von Shinano wenig kexuribana, nur in einigen Dorfern und Stadten 
schnitzt man Blumen aus NuBbaum-, Mizuki- oder Weidenholz. In Ikeda- 
machi steckte man sie an die Tiire und fugte noch kleine Steineichen-Zweige 
dazu. In Tairamura klebt man sie mit dem Reisbrei vom funfzehnten Tag 
an den Eingang; in Kita-Otarimura weiht man sie den Weggottern, in Miasa- 
mura nennt man sie ,,Awa-Hirsekolben" und bringt sie dem Ebisu oder 
dem Herdgott dar; in Minami-Otari nennt man sie ,,Reisblutena und steckt 
sie an den Mayudama-Baum, auch am shintoistischen und buddhistischen 
Hausaltar, an Fenstern und Turen werden sie befestigt, oder man hangt sie 
mit dusnahme der ostlichen an den drei ubrigen Ecken des Feuergestelles 
auf; in Nakatsuchimura wiederum bezeichnet man sie als ,,Bohnenbluten", 
man hiingt sie ebenfalls an den vier Ecken des Feuergerustes auf und kalt dies 
fiir eine Bitte um reiche Bohnenernte. Wenn also in Gestalt und Auffassung 
kleine Unterschiede bestehen, so ist doch jedenfalls die Herstellung der kexuri- 
bana sicher. AuBerdem gibt es noch eine besondere Art, fur die ein Stiick 
Holz von etwa einem FuI3 Lange in senkrechter Richtung dreikantig abgespal- 
ten wird. Am oberen Rand schnitzt man dann auf einer Seite einfache Spane 
ab und l i t  sie herunterkingen (Abb. 38). Diese stellt man ebenso wie die 
jdnigatsu (Abb. 49) als Zeichen fur den Besuch bei shintoistischen und buddhi- 
stischen Gottheiten auf. 

Geht man von hier aus sudwarts nach Izu, so ist es im dortigen Naka- 
Kanomura, Kumogane, Sitte, beim ersten Gang in die Berge am vierten 
Neujahrstag Stachyurus-Holz mitzubringen. Daraus schnitzt man am vier- 
zehnten Tag Blumen und opfert sie auf dem Hausaltar, bringt sie auch an 
der Dachrinne an, tragt einige auf den Friedhof und zu den Friedhofgottern. 
Beim hanayaki Blumenverbrennen, am zwanzigsten Tag, wirft man sie ins 
Feuer. Man fertigt aber auI3erdem auch viele kurze und kleine Blumen an, 
die man zum Schmuck an den Knodelbaum steckt. Im nordlich davon 
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gelegenen Shimo-Kanomura, Hinata, schnitzt man heute kaum mehr Blumen, 
aber es heiDt, fruher habe man dort ebenfalls Blumen aus Stachyurus-Holz 
angefertigt (Abb. 39). Solche kexuribana, an die Spitzen von Weidenzweigen 
gesteckt, hat Masumi zu Neujahr 1810 in Yajinaka bei Gojbnome, am Ostufer 
des Hachirogata-Sees gesehen, wie er unter Zufugung eines Bildes in Hio 
no Muragimi erzahlt. 

Eine solche Zeremonie schwindet von Jahr zu Jahr immer mehr dahin, 
fragt man aber alte Leute nach den vergangenen Zeiten, so sieht man, daD 
es vor zwanzig bis dreiDig oder vor vierzig bis funfzig Jahren allemarts die 
gleiche Zeremonie gab, eine Tatsache, die wir beachten mussen. Es heiDt, 
in dern fiir seine heil3en Quellen beriihmten Kawanishimura Nagase, das jetzt 
Nagaokamachi einverleibt wurde, habe man in friiherer Zeit am vierzehnten 
Tag des Neujahrsmonats Essigbaumholz von den beiden Enden der Mitte zu 
spanartig geschnitzt und die Buschel in der Mitte herabhangen lassen. Diese 
Stabe mit Buscheln nannte man kexuribana und opferte einen davon auf dern 
Hausaltar, einen hangte man an das Tor und am zwanzigsten Tag entfemte 
man sie wieder. 

Solche von beiden Seiten der Mitte zu geschriitzte kexuribana werden im 
Mittelteil von Sagami, besonders in der Umgebung von Hadanomachi, kufig 
hergestellt. Man schnitzt sie am vierzehnten Tag des ersten Monats aus 
Holunderholz und es ist Sitte, sie sowohl auf dern Hausaltar als auch auf den 
Steinmonumenten auDerhalb des Hauses darzubringen (Abb. 40). Man 
nennt sie hier aber nicht hana, sondern dainokongd, und der Holunderbaum 
selbst, der das Material dazu liefert, wird nun dainokongd no ki genannt, wie 
man ihn in Kbzuke hanagi Blumenbaum nennt, da man aus ihm die ,,BlumenU 
herstellt. 

In den Ortsteilen von Nakaimura, Ashigara-Kami-Distrikt, Sagami, die 
dem Nakamura-FluDchen entlang liegen, teilt man den auf dern Hausaltar 
geweihten dainokongd spater in der Mitte auseinander. An einem Ende be- 
festigt man einen langen schmalen Papierstreifen und l a t  ihn damit am 
Toreingang herabhangen. Dies bezeichnet man als oni no atama Teufelskopf, 
und benutzte es als Abwehr gegen Teufel, heiDt es. In der Umgebung von 
Hadanomachi aber gab es noch eine Zeit, wo man diese Teufelskopfe gleich- 
zeitig mit den dainokongd am vierzehnten Tag anfertigte. Nach dern Morisada- 
mankd, Kap. 23, klebte man am funfzehnten Tag des Neujahrsmonats diesen 
iihnliche kexurikake an weil3em Papier mit dern Reisbrei dieses Tages am 
Tore fest. Man machte sie aus Weidenholz, die kleinen waren zwei bis drei 
Zoll, die groDen bis iiber einen FuD grol3, heil3t es. In Shinano und Izu 
Gngt man die gewohnlichen kexuribana am Toreingang auf, auch dern wird 
die Bedeutung als Teufelsabwehr zugrunde liegen. 

In Hirasawamura, Tone-Distrikt, Kbzuke, fertigt man die Blumen am 
dreizehnten Tage des ersten Monats an. Die gewohnlich aus Mizuki-Holz 
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geschnitzten kikubana (Chrysanthemen) oder kamenoko-bana (kleine Schild- 
krotenblumen) steckt man unter den Mayudama-Baum; die aus Holunder 
angefertigten bringt man dern Schutzgott dar, ebenso auf dern Friedhof, bei 
den Weggottheiten, u.s.w. AuBerdem nimmt man zwei lange Holunder- 
zweige und schnitzt an jedem Blumen in acht Stufen iibereinander. Diese 
hangt man quer vor dern Hausaltar auf. 

Im Ora-Distrikt in derselben Provinz steckt man an Stelle der am 
vierzehnten Tag entfernten Torkiefern allgemein eine in drei Stufen uber- 
einander geschnitzte Blume. In den letzten Jahren stellten hier kunstfertige 
Leute Blumen von der Art, wie sie auf Abb. 39 zu sehen sind, her, und kamen 
damit zum Verkauf herum, wir haben diese von ihnen envorben. Manche 
stellen am Tor auch einen etwa einen Ful3 hohen Bambusstock auf, den man 
in der Mitte teilt und in dessen Enden je e k e  Blume steckt. Gleichzeitig 
hangt man anl ich wie in Shirasawamura vor dern Hausaltar einen langen 
Holunderstock auf, an dern Blumen in sechzehn Stufen iibereinander ge- 
schnitzt sind. Hier werden die sechzehn Stufen also nicht auf zwei Stocke mit 
je acht Blumen verteilt, sondern alle an einem Holzstiick angebracht. Auch in 
GBdomura, Nitta-Distrikt, Gngt man quer vor den Hausaltar entweder eine 
sechzehnstufige oder zwei achtstufige Blumen. Diese l i t  man hier bis zum 
folgenden Jahr hangen, wenn wieder neue hergestellt werden. Sehr amiisant 
ist es, wenn manche Leute von den zwei Bambusstockhdften in die eine eine 
gewohnliche Blume mit kurzem Stiel hineinstecken, in die andere Halfte aber 
ein ungeschnitztes Stuck Holz und und sagen, dies sei eben eine Knospe ! 

In Musashi nun werden zwar im Chichibu-Distrikt keine Blumen mehr 
angefertigt, aber in der Gegend von Hirabara, die KBzuke nahe liegt, ist es 
ublich, genau wie in KBzuke kexuribana zu schnitzen. Im Flecken Kuzu- 
wada, Hadamura, osato-~istrikt, schnitzte man am elften Tag des Neujahrs- 
monats nach dern alten Kalender Blumen aus utsugi (Deutxia menata). Ein- 
stufige weihte man dern Ebisu und anderen Gottheiten, sechzehnstufige bringt 
man dern DaijingQ-sama dar und 1aBt sie ein Jahr lang an ihrem Platz. 
Am selben Tag des folgenden Jahres, d.h. am Tag des Wachtfeuers, werden 
sie verbrannt. Es sol1 L u t e  geben, die die jzirokubana (Sechzehnblumen) 
aus Stiimmen von einigen FuB L b g e  herstellen, aber die auf Abb. 41 dar- 
gestellten sind sehr klein, kaum gr6Ber als ein Ful3. 

Im Kodama-Distrikt werden auch haufig Blumen hergestellt, hier schnitzt 
man sie wie in KBzuke am vierzehnten Tag in groBer Anzahl. Und wie auf 
Abb. 43 und Abb. # zu sehen ist, weiht man sie auBerhalb des Hauses auf 
dern Friedhof oder bringt sie den Weggottheiten dar. In TanjBmura, nord- 
westlich von Kodarnamachi, das im Zentrum des Distriktes gelegen ist, schnitzt 
man die Blumen in drei Stufen, und sudlich in Akihiranlura no Akiyama ist 
es Sitte, sie in zwei Stufen zu schnitzen. 

Nach Berichten aus -4bu, Tanjhmura, schnitzt man dort zwei jzirokubana, 



Jahresbrauchtum im japanischen Dorf 67 

bindet sie mit einer Papierschnur zusammen und opfert sie dern Gott des 
neuen Jahres, indem man sie auf den Hausaltar legt. In Higashi-Kodaira, 
Akihiramura, schnitzt man zwei Blumen von je zwolf Abschnitten, bindet sie 
mit einer Papierschnur und richtet ein eigenes Altarbrett, auf dern man sie 
dern Gott des neuen Jahres darbringt. Am zwanzigsten Tag raumt man 
dieses wieder weg und legt die Blumen deshalb auf den Hausaltar, bei der 
Reinigung des Hauses bringt man sie dann dern Schutzgott dar oder bindet 
sie am Dachfirst an. Dann herrscht das ganze Jahr Frieden und Ruhe im 
Haus, heifit es. Das Vorhandensein solcher zwolfstufiger Blumen 1a13t darauf 
schlieaen, da13 diese vermutlich urspriinglicher sind als die in sechzehn Stufen 
geschnitzten. 

Fruher habe ich bereits e r w h t ,  da13 man in Katashinamura no Tokura, 
Tone-Distrikt, Khzuke, sechzehn gro13e mayudama formt, sie bilden den 
Grundtyp fur alle Gegenden dieser Provinz. In der Umgebung von 
Tatebayashi, Bra-Distrikt, ist die Sitte allerdings unbekannt. 

Auf Abb. 45 sieht man die vorhin beschriebenen jzirokubana quer vor dern 
Hausaltar aufgehngt, an der Decke hingen die jzirokudama (Sechzehn Kugeln), 
ferner sind hie und da Mayudama- Zweige angesteckt. Auch rechterhand der 
Daruma ist ganz am Rande rechts eine kleine Blume angebracht. Die sieben 
geweihten Papierstreifen, die oberhalb der Daruma befestigt sind, wurden den 
Gottern der sieben Schreine dargebracht. Die sechzehn Knodel auf diesem 
Bilde sind am Stumpf eines alten Maulbeerbaumes recht urspriinglich ange- 
bracht, aber da die Zweige zu kurz geschnitten wurden, sehen sie doch etwas 
klein und jammerlich aus. Im Gegensatz dazu habe ich in einem anderen 
Flecken desselben Dorfes die auf Abb. 46 photographierten gefunden, sie sind 
ebenfalls auf die Zweige eines Maulbeerbaumstumpfes gesteckt, machen aber 
einen schlichten Eindruck. Als Opfergabe fur Ebisu sind sie an einer Ecke 
des Hausaltars, wo Ebisu und Daikoku aufgestellt sind, aufgehiingtworden. 

Die mayudama fur diese jdrokutama sind funf- bis sechsmal so groB gefonnt 
als die gewohnlichen mayudama. Ursprunglich steckte man sie an die Zweige 
eines Maulbeerbaumstumpfes, die ubrigen Zweigenden, an die man keine 
Knodel mehr zu stecken hatte, bog man und band sie zu einem Henkel zusam- 
men. Daran hangt man sie an einem Nagel vor dern Daijingd-samaZ9) auf, 
doch gibt es auch Familien, wo man sie, wie vorhin beschrieben, dern Ebisu 
darbringt. In Fukazu, Kasukawamura, Seta-Distrikt, hat man mir erklart, 
sie seien dern Kokage Daijin (Seidenraupengott) geweiht. Es scheint mir 
auch ganz richtig zu sein, sie als eine Art Zeremonie zu betrachten, durch die 
man urn das Gedeihen der Kokons bittet. In manchen Familien von Kama- 
sugaito, einem Flecken desselben Dorfes, hangt man den .Maulbeerstumpf 
mit den sechzehn Knijdeln mitten an der Decke des Wohnzimmers auf, und 

29) daijing2i-sama (A@@@) werden auch Hausschreine genannt, enthalten vom daijingu" 
in Ise geholte, geweihte Zettel. 
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damit das Ganze prachtiger aussieht, steckt man wohl auch zwanzig Knodel 
daran, ein Beweis fur das allmahliche Vergessenwerden der Bedeutung eines 
solchen Festes. 

Ich habe auch gehorf, daD man in Gadomura und auch in Kasukawarnura 
in den letzten Jahren statt des Maulbeerbaumstumpfes Weidenzweige ver- 
wandte, manche Leute auch Nara- oder S~ne-Zweige.~~) Da es nicht bequem 
war, sie wie den Maulbeerbaumstumpf aufzuhangen, h3ngte man sie irgendwie 
schief nach oben auf, der Eindruck war deshalb lange nicht so gut. 

Es gibt hier noch eine andere Form, um das Gedeihen der Seidenraupen- 
Kokons zu bitten. Dies sind die sogenannten jzini-jz2roku (Zwolf-Sechzehn). 
In gewissen Familien von ~ a m i - o y a ,  Ogomachi, Seta-Distrikt, Khzuke, 
nimmt man Mizuki-Zweige, wie zu den gewohnlichen mayudama, schneidet sie 
passend zu und laBt nur zwolf kleine Zweige ubrig, an deren Enden man zwolf 
mayudama aus Reismehlteig steckt. Dies bezeichnet man als jzini. Ferner 
steckt man an andere Zweige sechzehn viereckig geschnittene Reiskuchen- 
stiicke, die man nun jziroku nennt (Abb. 47). Die jzini gelten als Bitte um 
reichliche Kokons, die jziroku hatten die Bedeutung, vie1 Papiergeld ins Haus 
zu bringen, heil3t es. Man kann jedoch vermuten, daB sie urspriinglich eben- 
falls in der Form von Kokons bereitet wurden. Bei einer alten Familie in 
Naritsuka, Gadomura, Nitta-Distrikt, habe ich gesehen, daD man an Maul- 
beerzweige zwijlf runde Reiskuchenstticke steckte und damit die jzini herstellt, 
wahrend man jzirokudama zum Schmuck aus Reismehlteig zubereitete. 

Ich nehme an, daD diese j ini  oder jziroku um eine Stufe alter sind als die 
Sitte, an den Monotsukuri-Baum Kokons anzustecken, doch kann ich das 
vorlaufig noch nicht beweisen. Die Zahl zwolf wird vermutlich den zwolf 
Monaten eines Jahres entsprechen, aber ich konnte bis jetzt niemanden finden, 
der mir erklarte, auf was die Zahl sechzehn der jzirokubana und der jzirokudama 
zuruckgeht. Erst unlangst erfuhr ich, daO die Zahl sechzehn mit den 
sechzehn Beinen der Larve des Seidenwurmes zusammenhangt. Die Sitte, 
zwolf Kokons an besondere Zweige zu stecken, ist jedenfalls nicht nur in 
Kazuke anzutreffen. Es ist mir zwar unbekannt, wie es sich jetzt verhalt, 
vor dreil3ig bis vierzig Jahren jedoch fuhrte man den Brauch auch in 
Kataokamura, Higashi-Chikuma-Distrikt, Shinano, aus, wie ich aus einem 
Bericht von Herrn Oguchi Jotsu erfahren habe (Kyzdo, 112, S. 64). 

Takaotoko (hoher Mann) und Flachssaen 

Im Kita-Azumi-Distrikt von Shinano, wo sich auDer altem Sprachgut 
auch viele alte Sitten erhalten haben, errichtet man zum ,,Jungen Jahr" den 
takaotoko (Hoher Mann). Man kann zwar je nach dem Dorf mehr oder 

30) sind Zweige von Carpinus yedoensis, Maxim. 
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weniger Unterschiede bemerken, zuerst aber stellt man einen etwa drei Meter 
hohen, dunnen Baum im Schnee auf. An seiner Spitze steckt man einen 
Strohschuh nach unten hangend an und spieot hier hinein kleine Zweige der 
Zwerg-Torreya (T. nucifera var. radicans), so daB sie wie Homer aussehen. 
Aul3erdem befestigt man noch jzinigatsu, getrocknete Sardinen u.a. am Hohen 
Mann und laBt auch geweihte Papierstreifen daran herunterhingen. In manchen 
Dorfern bindet man noch ein Seil daran fest, an dern drei his vier verschiedene 
Stroh-Schuhe und Stroh-Sandalen sowie Pferde-Schuhe befestigt sind. Es 
heiBt, man ahme damit Rankenpflanzen wie verschiedene Kurbisse nach, daher 
habe es die Bedeutung einer Bitte um Fruchtbarkeit dieser Pflanzen (Abb. 
48). Nach dern Kasumu Komagata hat Masumi am funfzehnten Tag des 
Neujahrsmonats im Jahre 1788 in Tokuoka, Koyamamura, Izawa-Distrikt, 
RikuchQ, eine diesem ahnliche Zeremonie beobachtet. Er schreibt : ,, . . . im 
Schnee eines Bergackers erstellt man eine lange Stange, von ihrer Spitze 
zieht man ein Seil herunter, das man durch einen mit Hanffaden umwun- 
denen Kurbis als hisag~zcaku~~) hindurchfuhrt. Das Ende dieser Schnur be- 
festigt man an einem Pflock. Am Kopf des Pfahles bindet man noch einige 
alte Strohschuhe an." Am Abend desselben Tages fuhrte man noch eine 
andere Zeremonie aus : ,,Unter der Bezeichnung ,,Bestellen des Reisfeldes" 
steckt man in den Schnee auf dern Feld vor dern Haus eine Menge Strohhalme, 
und als ,,Bohnenpflanzenc' setzt man Bohnenstriinke ein." Es scheint, daB 
derartige Zeremonien in ganz o u  begangen wurden; auch in dern vorhin 
schon erwahnten Hio no Muragimi ist zusammen mit einer Reschreibung ein 
Bild enthalten. Es heiBt dort : ,,Am Abend des funfzehnten Tages im Neu- 
jahrsmonat zieht man von der Spitze einer Stange das Jahresseil herunter, 
man befestigt daran den komoxuchi (=Schilfschlegel ?) genannten Gegenstand 
und am Ende der Schnur bindet man einen Querschlegel fest. Der komo- 
zuchi stellt Melonen und Eierfruchte dar, der Querschlegel verschiedene 
Kurbisarten und Tane-Eierpflanzen." An der Spitze der Stange sind kleine 
Kiefem- und Yuzuriha-Zweige (Daphniphyllz~m macropodum) angesteckt. Es 
ist in der Tat sehr interessant, daB man den letzten Rest dieser Sitte im nord- 
lichen Winkel von Shinano beobachten kann. 

Am Ful3 des takaotoko streut man je nach dern Dorf Reiskleie aus und 
steckt einige Hanfstengel in den Boden. Dies nennt man o-maki Flachssaen. 
Es stellt ursprunglich eine Bitt-Zeremonie dar, die gesondert begangen, dann 
aber mit derjenigen fiir Rankengewachse vereinigt wurde. In Kamishiro- 
mura und HokujBmura findet die Zeremonie im GroBen Ganzen so statt, wie 
sie oben beschrieben wurde, in Nakatsuchimura und Minami-Otarimura 
jedoch 1 s t  man vom takaotoko keine Schnur herabkngen und fuhrt auch das 
Flachssaen nicht aus, vermutlich eine Vereinfachung des Brauches. In  Hoku- 

31) htsagu-waku (a%), waku ist ein Gerat, das zum Aufwickeln von Kordeln dient; 
htsagu-waku eines, das aus einem Flaschenkurbis hergestellt ist. 
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jamura sagt man, der takaotoko streite mit einem Teufel, man stellt deshalb 
zwei Stangen auf, eine fur das eigene Haus und eine fur den Teufel, doch 
macht man die fur den eigenen takaotoko hoher als die fur den Teufel. Es ist 
allgemein Sitte, den takaotoko am Morgen des achzehnten Tages zu ent- 
fernen. 

Die jlinigatsz~ (zwolf Monate) werden nicht nur zum Anstecken an der 
Spitze des takaotoko hergestellt, man macht vielmehr am vierzehnten Tag des 
Neujahrsmonats eine ganze Anzahl davon und steckt sie an die Turen, an beide 
Seiten der Fenster, an den Rand des Vordaches bei den Eingangen, femer 
bringt man sie am feuersicheren Speicher, am Holzschuppen, Brunnendach, 
Aborteingang U.S.W. an, ohne irgendeine Stelle zu ubergehen. Man betrachtet 
dies teilweise zwar auch als Abwehr gegen Seuchen oder Wind, aber allgemein 
glaubt man, die jzZnigatsu dienen zur Abwehr von Teufeln und Geistern, die 
man durch sie uberlistet (Abb. 49). 

Die NuBbaum-, Kastanien- oder Essigbaumzweige, die man beim Ab- 
holen des Jung-Baumes am elften Tag zusammen mit dem Mizuki-Baum 
abgeschnitten hat, teilt man dazu in etwa sechs bis sieben Zoll lange, ein Zoll 
breite und drei bis vier Zehntel Zoll dicke Stucke, den unteren Rand schragt 
man auf einer Seite ab, so daB die Brettchen spitz zulaufen. Darauf schreibt 
man in gewiihnlichen Jahren mit Tusche auf die ~rettchen ,,dreiz?hn Monate", 
in Schaltjahren (nach dem Mondkalender) schreibt man ,,zwolf Monate". 
Manchmal spaltet man den oberen Rand auch etwas auseinander und klemmt 
dort Ka~a-Blatter~~) oder getrocknete Sardinen oder auch beides zusammen 
ein. Diese Sitte grundet sich auf den Volksglauben, die Teufel, die irn Glauben, 
es sei heuer ein gewohnliches Jahr, kommen, wurden vor der Aufschrift ,,drei- 
zehn Monate" erschrecken und entfliehen. Kamen sie aber inder Meinung, 
es sei ein Schaltjahr, so wurden sie wieder von der Zahl ,,zwolf Monate" in 
Schrecken gejagt und suchten das Weite. Oder es heiBt auch, sobald sich die 
Teufel, angelockt vom Geruch der Sardinen, nahem, so zerstechen si; sich die 
Augen an den Kaya-Blattern. Die wahre Bedeutung, auf die der Brauch 
zuruckgeht, ist aber in dem Glauben zu suchen, da8 dem Festbau,m, der zur 
Jahresdivination diente, eine besondere Kraft innewohne, die sich besonders 
in der Abwehr des Bosen als wirksam erweise. 

Geht man vom alteren Brauchtum aus, so gehort die heutige Art der 
Ausfuhrung, ,,zwolf Monate" oder ,,dreizehn Monate" rnit Tusche auf die 
Brettchen zu schreiben, einer neueren Zeit an. Fruher hat man zwolf oder 
dreizehn Linien ohne Verwendung des Pinsels mit der Spitze von verkohlten 

32) Torrreya nucifera var. radicans. 
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Zweigen als Tusche gezogen. Es wird wohl auch nicht falsch sein, anzuneh- 
men, man habe in alter Zeit die Striche von eins bis zwolf, bezw. dreizehn, auf 
zwijlf oder dreizehn einzelne Holzer gezeichnet und diese Holzer zur Jahres- 
divination venvendet, wahrend sie sich erst spater zur heutigen Form verander- 
ten. Nach Herrn Aruga (Minken, 411, S. 128) schreibt man im Suwa-Distrikt, 
in der Gegend nordlich des Suwa-Sees, auch heute noch nicht die Zahlzeichen 
auf die jiinigatsu, sondern zieht einfache Striche mit Kohle. Man darf dies 
deshalb als ~be r r e s t  der alteren Sitte ansehen. 

Wie man in Musashi, Sagami, KBzuke u.s.w., ferner auch in Izu am 
Kleinen Neujahr ,,Blumen6' schnitzt und den Weggottheiten darbringt, ist es 
in den Dorfern des Kita-Azumi-Distriktes von Shinano Sitte, aus NuBbaum-, 
Kihada-33) und anderen Zweigen Puppen von verschiedener Gestalt zu schnit- 
Zen und zu opfern (Abb. 50). 

Zur Herstellung dieser Puppen nimmt man Zweige von etwa ein bis zwei 
Zoll Durchmesser und von einem bis mehr als zwei Fu13 Lange. Meist schalt 
man an einem Ende die Rinde weg und malt dort mit Tusche ein Gesicht, 
manchmal schreibt man darunter noch ,,D6sojinU (Weggott) oder ,,Do"sojin 
Sankurd tayii" (Weggott SankurB Oberhofmeister) 0.a. Wenn man die Rinde 
fur das Gesicht wegschalt, la13t man ein biBchen davon in Spanen herabhangen 
und betrachtet dies als Bart oder als Kopfbedeckung. Zweige, die sich teilen, 
verwendet man geschickt, indem man aus der Gabelung zwei Beine macht, oder 
man fertigt Sankuro" mit zwei Armen an. Es gibt auch SankurB-Puppen, 
denen man mannliche oder weibliche Geschlechtsteile zufugt, oder wo der 
ganze Korper einem Phallus nachgebildet ist. Man gestaltet die Puppen in 
dieser Form, da man die Weggottheiten als Gijtter der Zeugung und Heirat 
betrachtet und im gleichen Sinne weiht man ihnen im Sommer und Herbst 
Rettiche, Melonen, Eierfruchte und andere Fruchtarten, wenn sie sich in zwei 
Schenkel teilen. 

In Hokujamura malen die Manner beim Herstellen der Puppen ein Frauen- 
gesicht, die Frauen *aber ein Mannergesicht. Das kann man zwar auch als 
einen Wunsch, gutes Geschick direkt herbeizufiihren, ansehen, aber vielleicht 
entstand es auch nur aus einem Scherz. In Minami-Otarirnura bringt man 
die Puppen am Abend dar und sagt, wenn man am nachsten Morgen zu ihnen 
wallfahrtet, wird man eine gute Partie machen (Kita-Azumi-gun Kyo"doshiki3, 
Bd. 3). 

Von diesem Erauch, den Weggottern solche Puppen zu opfern, kann man 
anderswo kaum etwas horen. Doch meine ich, ob man sie nicht als eine Ab- 

33)  Phellodendron amurense, Rupr. 
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wandlung der kezuribana betrachten mu13 ? Es liegt zwar kein Grund dafur 
vor, von den kezuribana direkt auf solche Puppen zu kommen, wie ware es 
aber, wenn man als Bindeglied die Phallusform annimmt ? Von einer alten 
Frau aus UchigBmura Wakayanagi, Tsukui-Distrikt, Sagami, habe ich fruher 
einmal erfahren, in ihrer Jugendzeit habe man zum saitobarai im Neujahrs- 
monat Phallusse hergestellt, mit Schamhaaren in der Technik der kezuribana, 
die man dann ins Feuer warf. Dabei ist gleichzeitig zu envahnen, daD der 
Name dainokongo" fur die von zwei Seiten her so geschnitzten Stocke in Sagami 
gleichzeitig die allgemeine Bezeichnung fiir aus Holz geschnitzte Phallusse 
darstellt, die als Votivgaben fiir verschiedene Gottheiten oder beim yome no 
shiriuchi Verwendung finden. Geht man von diesen Tatsachen aus, so brachte 
man fruher in Sagami den Weggottheiten Phallusse dar, die sich spater zu den 
heutigen dainokong6, die von zwei Seiten her zur Mitte in Spanen zugeschnitzt 
sind, venvandelten. Ich mochte uber diese Angelegenheit jedoch erst ein 
abschlieflendes Urteil fillen, wenn mir noch mehr Beweismaterial zur Ver- 
fugung steht. 

Die Puppen des Kita-Azumi-Distriktes nun laDt man bei den Weggott- 
heiten stehen, so wie sie ihnen geopfert wurden, und man findet sie oft im 
Sommer und Herbst noch vor, wie Abb. 53 zeigt. In manchen Ortschaften 
aber glaubt man, sie wurden, beim Miso-Kochen als Brennmaterial verwendet, 
MiDlingen oder Entstehen eines ungewohnlichen Geschmackes des Mis0~~1 
verhuten. So beniitzt man sie also als Brennholz. 

SchlieDlich mu13 ich noch envahnen, daD der Name Sankuro" no ningyo" 
(SankurB-Puppen) eine von mir der Bequemlichkeit halber angenommene 
Bezeichnung ist. Eigentlich sagt man einfach Sankuro" oder D6sojin. Der 
Name S a n k ~ r o " ~ ~ )  entstand aus der Beschriftung Sankuro" dayd oder Sankurd- 
sama, er tritt oft in Verbindung mit den Weggottheiten auf. Gewohnlich 
erklart man ihn sich als Ddsojin no kannushi (Priester der D.). Es wird sich 
spater noch einmal Gelegenheit bieten, ausfuhrlich uber dieses Thema zu 
herichten. 

Okkadobi, und Kadonyiidb 

Nach dem Minami-Azumi-gun Ky6docho"smo"sho, 1. Abt., schalte man in 
gewissen Dorfern dieses Distrikts am Kleinen Neujahr die Rinde von Essig- 
baumholz, malte darauf ein menschliches Antlitz und stellte es am Eingang 
auf. Es heat ,  friiher nannte man diese Pfiihle n in~oku~~) ,  man malte dazu 

34) Bohnenmus. 

35) eine Entstellung von Sangich6 oder Sagicho*. 

36) HeiBt zunachst Wassertrager, Arbeiter und ist ein Schimpfwort fiir Leute niedrigen 
Standes, im Brauchtum eine Saule bei der Feuerfeier. Der Name kommt davon, daB die Kinder 



Jahresbrauchtum im japanischen Dorf 73 

auf einen Pfahl von Essigbaumholz, der etwa acht Zoll Durchmesser hatte und 
gegen funf bis funfeinhalb Fu13 lang war, ein Gesicht, legte ihm Regenmantel 
und Hut um und stellte ihn am Toreingang auf, auch bestrich man seinen 
Mund mit Essen. Ich hatte bisher keine Gelegenheit, diese Pfahle selbst zu 
sehen, kann also die Richtigkeit meiner Vermutung nicht beweisen, doch nehme 
ich an, daD diese trotz des verschiedenen Namens den okkadobo"37) oder, wie sie 
auch heiDen, kado no ddshin, do"shinsama, die in der Gegend vom Oberlauf des 
Tamagawa (Musashi, Kai) hergestellt werden, ahnlich sein werden. Abb. 54 
zeigt diese okkadobo", die man ebenfalls aus Essighaumholz herstellt, die klei- 
neren von etwa einem FuO Hohe, die groSeren bis zu zwei und drei FuD hoch. 
Man stellt sie am dreizehnten Tag des Neujahrsmonats links und rechts vom 
Toreingang auf. Sie wurden dazu ebenfalls entrindet und mit dem Gesicht 
von Mann und Frau bemalt. Man rammt sie nicht selbst in den Boden, son- 
dern bindet sie mit einem Seil oder Wistaria-Ranken an je einem Pfahl fest. 
Wo man den Brauch etwas vereinfacht, bindet man beide zusammen am Haus- 
pfosten an. Fur eine ganz korrekte Ausfuhrung aber fallt man einen Essig- 
baum (im Dialekt katsu no ki), dessen dickeren, der Wurzel nahen Teil man zur 
Herstellung des Mannes venvendet, wahrend der obere, diinnere Teil fur die 
Frau bestimmt ist. Diese stellt man dann gegenuber vom Toreingang auf, 
den Man rechts und die Frau links. Es gibt aber auch Leute, die sagen, man 
musse sie so anordnen, daS in der Richtung des FluBoberlaufes der Mann 
seinen Platz bekommt, die Frau aber dem Unterlauf des Flusses naher sein 
soll. Man raumt die Pfahle vor dem zwanzigsten, meist am sechzehnten Tag 
wieder weg und verbrennt sie am zwanzigsten Tag. 

Auch in Kosugemura, das in der Nachbarschaft von Tabayamarnura 
ebenfalls am Oberlauf des Tama-Flusses liegt, kann man dieselbe Sitte be- 
obachten. Hier schreibt man manchmal auch auf das Gesicht hehenono mdheji38) 
oder die Zeichen fur Do"sojin. In den Flecken Kubo, Ikenoshiri, Igari, alle zu 
diesem Dorf gehorig, stellt man iiberall rechts und links vom Eingang je einen 
Pfahl auf, zusammen also ein Paar, in Konagata aber errichtet man rechts und 
links zwei Pfosten und bindet jeweils Mann und Frau an, als kado no do"shin 
(Weggotter des Tores), zusammen also vier. Es wird sich hier ahnlich ver- 
halten wie bei den jzirokubana, man betrachtet ein Stiick allein als ungenugend 
und bindet deshalb links und rechts je zwei an. 

Geht man den Tama-FluS entlang abwarts, so kommt man bald nach 
OgGchimura, Musashi. Im Flecken Kawano dieses Dorfes bin ich auf die in 

vielfach das Lied vom SankurB singen oder auch weil auf einem Papierstreifen geschrieben war 
Bffl#$$=&~h@ d6sojin kannushi sankur6. Urspriinglich scheint es sich um eine Puppe gehandelt 
zu haben, die bei der Feier zu Ehren des DBsojin gebraucht wurde (cf. SaijishGzoku goi).  

3 7 )  Wortlich ,,Tor-Stecken". 

3 8 )  Ein Spiel mit Schriftzeichen. Es wird dabei mit den sieben Kana-Zeichen von hehe- 
nono m6heji das Gesicht eines Menschen gezeichnet. 
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Abb. 55 gezeigten okkadobo" gesto13en. Da die Einwohner dieses Dorfes infolge 
des bekannten Stausee-Problems in ausgedehntem M&e abwandern, wird 
auch hier die Sitte im Laufe weniger Jahre verschwunden sein. Wenn die 
Auswanderer aber dort, wo sie ihre neuen Wohnsitze jeweils aufschlagen, die 
alte Tradition weiterfuhren, wird man zuletzt die okkadobo" ganz unerwartet in 
anderen Gegenden sehen konnen. 

Anderorts wird man es wohl kaum finden ktinnen, daB den okkadobo" 
tazcara oder Awa- und Hie-Hirseahren dargebracht werden, aber in Taba- 
yarnamura und in Kosugemura legt man ihnen gelrochten Reis oder manchmal 
Buchweizen oben auf den Kopf. Ihnen Awa- oder Hie-Hirsekolben zu opfern, 
druckt die Bitte urn reiches Gedeihen dieser Fruchte aus, bringt man ihnen 
aber Speisen dar, so mu13 man das als o-yashinai (Nahrungsgabe) betrachten, 
wie man sie shintoistischen und buddhistischen Gottheiten oder auch den 
Torkiefern weiht. 

In OgBchimura, vom oberhalb gelegenen Mugiyama an, uber Kawano, 
Tozura, Kotozura, Kochi, bis zu den weiter unten gelegenen Badern ist es 
uberall Brauch, okkadobo" aufzustellen. In Hikawamura, etwas unterhalb 
davon, scheint die Sitte s c h o ~  sehr fruh vergessen worden zu sein. Auch in 
Kamikanemura no Ochiai, oberhalb von Tabayamamura, Kai, wird der Brauch 
nicht ausgeubt. 

Bereits puher habe ich Oerwahnt, dal3 man im Chichibu-Distrikt von 
Musashi den Essigbaum, der das Material fur die okkadobo" liefert, nur als 
Okkado-Baum bezeichnet. Die Vermutung, auch in diesem Distrikt wurden 
okkadob6 hergestellt, liegt dabei naturlich recht nahe, und man mochte geme 
wissen, wie er hier aussieht. Abb. 56 zeigt okkadobo" aus Hinata, Shirakawa- 
mura, Chichibu-Distrikt. Man schlagt dazu vor dem Hause Pfahle aus Eichen- 
holz in den Boden, an ihrem oberen Ende bindet man Awa- und Hie-Hirse- 
kolben aus Okkado-Holz an und dazu wieder fugt man noch kleine Kiefern- 
zweige und geweihte wei13e Papierstreifen. Bei ganz vereinfachten bindet 
man nur Awa-Hirsekolben an den Pfahl, ohne Papier und Kiefernzweige, 
eine allzu groBe Vereinfachung ! (Abb. 57). 

Vergleicht man nun diese okkadobo" mit den vorhin beschriebenen von 
Og6chimura no Kawano, so sind hier die okkadob6, die in alter Zeit sicher 
existiert haben mussen, wahrhaft ganzlich vereinfacht worden, man kann 
eigentlich sehen, daB nur noch die ihnen fruher dargebrachten Awa-Hirse- 
kolben existieren. 

Diese Vereinfachung der okkadouo 1st nicht erst gestern oder heute aus 
irgendeinem aderordentlichen Ereignis entsprungen, sie besteht schon seit 
mehreren Jahrzehnten. Denn selbst alte Leute von mehr als siebzig Jahren 
konnen sich an keine anders gearteten als die heutigen erinnem. Trotzdem 
bildet das Vorkomrnen der Bezeichnung okkado no ki fur den Essigbaum in 
der SchluBfolgerung einen wertvollen Hinweis. 
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Geht aber diese Vereinfachung noch weiter, so wird schliefllich nur noch 
die Name okkado no ki iibrig bleiben und am Eingang selbst wird man nichts 
mehr aufstellen. In der Tat verhalt es sich bereits jetzt in einem weiten Gebiet 
so, und zwar von Musashi und dem angrenzenden Shinano bis zu einem Teil 
von Inner-KBzuke (Agatsuma-Distrikt und Tone-Distrikt). Ich glaube, es 
besteht kein Zweifel daruber, daR auch in diesem Bezirk vor hundert oder 
zweihundert Jahren okkadobb aufgestellt wurden. 

Hier mochte ich auch einen Brauch aus Saimokumura, Kita-Kanra- 
Distrikt, KBzuke anfuhren, der wie eine Umgestaltung des okkadob6anmutet. 
Hier schnitzen nur die Manner einer Familie am vierzehnten Tag dcs ersten 
Monats je ein Paar Schwerter aus Essigbaum-Holz, und zwar ein groBesund 
ein kleines, die sie am gleichen Abend zum Tondo-Feuer mitnehmen, wo die 
Spitze des groBen Schwertes vom Feuer angesengt wird. Man nimmt es 
dann wieder mit nach Hause und stellt es rechts vom Toreingang auf. Das 
kleine Schwert wirft man ins Feuer und 1aBt es verbrennen, oder man schreibt 
Ddsqiin darauf und opfert es den Weggottheiten. Es heifit, das groBe Schwert, 
das zuerst am Toreingang aufgestellt wurde, diene zur Teufelsabwehr, wenn 
es sp5ter bis zum Jahresende iiber dem Eingang h'ingestellt wird. Um diese 
Schwerter herzustellen, schalt man fur die Klinge die Rinde ab, am Griff 
l a t  man sie stehen. Man flacht die Klinge aber weder ab, noch spitzt man 
sie zu (Abb. 58). 
' 

In Onomura im selben Distrikt macht man die beiden Schwerter aus 
Essigbaum-Holz auf die gleiche Weise, nimmt das groBe zum Tondo-Feuer 
mit und bringt es wieder nach Hause, w&rend man das kleine wie auch in 
Saimokumura den Weggottern opfert. Doch stellt hier jede Familie nur ein 
Paar Schwerter her. 

Uberquert man den Uchiyama-Pa0 westlich von Saimokumura, so gelangt 
man nach Uchiyamamura im Minami-Saku-Distrikt von Shinano. Auch 
hier schnitzt man am vierzehnten ein Paar Schwerter aus Essigbaumholz,, 
weiht sie aber auf dem Hausaltar. AuBerdem verfertigt man noch' einen 
Speer, dessen Spitze man anbrennt. Dann bringt man ihn wieder nach Hause 
zuriick und stellt ihn am Toreingang auf. 

Im etwas weiter entfernten Tone-Distrikt, in Minakarnimura no Tsunago 
verwendet man den Okkado-Baum zur Herstelrung der Totenstocke, er ~ i r d  
deshalb bei den Neujahrszeremonien uberhaupt nicht benutzt. An seine 
Stelle tritt der NuBbaum. Hier stellt'man heutzutage keine Awa- und Hie- 
Hirsekolben mehr her, aber man schnitzt Blumen aus NuBbaum-Holz und ein 
groBes und kleines Schwert. Ein dickes Stuck desselben Materials schneidet 
man zu einer Scheibe und fertigt ein Schwertstichblatt daraus an, das man 
einfugt. Wenn sie so fertig gerichtet sind, nimfit man sie m m  Tondo-Feuer 
mit und laBt beide an der Spitze ansengen. Zu Hause steckt man sie dann an 
die Dachtraufe. 
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An dieser Stelle mochte ich auch einiges uber einen anderen Brauch 
berichten, der zwar keine Umwandlung der okkadobo" darstellt, sondern eher 
als verschiedene Rehandlung desselben Gegenstandes aufgefaDt werden muD. 
Es handelt sich dabei um die sogenannten kudo-nyzido" (Tor-Ungeheuer). 

Eine Art der kadonyzido" ist in Izu zu sehen. Es heat, fruher stellte 
man sie sowohl in Shuzenjimachi no Kumasaka, wie in Shimo-Kanomura no 
Hinata her, aber heute wird man sie wohl nur noch im sudlicheren Naka- 
Kanomura no Kumogane antreffen komen. Die kadonyzido" von Kumokane 
(Abb. 59) scheinen sorgfaltiger ausgefuhrt zu sein als die von Kumasaka. 

Fur die kadonyzidd wird einem etwa drei FuB langen Essigbaum-Holz mit 
der Holzhauerhacke die Rinde schrag durchschnitten, so daD auf diese Weise 
Augen, Nase, Mund und Ohren in einfacher Art geschnitzt erscheinen. Doch 
sehen geschickt gearbeitete sehr hubsch aus. Sie werden beide gleich gear- 
beitet, bilden also kein Paar wie die Weggotter des Tores, auch bindet man sie 
nicht an einen Pfahl an, sondern man h i g t  sie einfach aufrecht stehend zu 
beiden Seiten vom Eingang des Hauptgebaudes oder Stalles auf. Sie werden 
am vierzehnten Tag hergestellt und vor dem zwanzigsten wieder weggeraumt, 
zum SchluB werden sie verbrannt, wie das bei ahnlichen Brauchen in anderen 
Gegenden ebenfalls geschieht. 

Doch nicht in Izu allein findet man kadonyzido". Es ist interessant, daB 
der Brauch auch in Sagami, im Ashigara-Shimo-Distrikt hie und da noch 
fortbesteht. Diejenigen von Sagami sind in ihrer Form etwas verschieden 
von denen aus Izu, es ist aber beachtenswert, daD sie in etwa den kudo no ddshin 
(Torweggottern) der Gegend am Oberlaufe des Tabagawa gleichen. 

Doch sind sie - vielleicht um Material zu sparen - bedeutend kurzer 
geworden, es ist eigentlich nur das Gesicht allein ubrig geblieben. Abb. 60 
gibt die Ansicht von kadonyGd6 aus Kurokura, Mihomura. Sie sind nur etwa 
vier bis funf Zoll hoch, der Rumpf fehlt ganz. Beide haben ein Mannergesicht, 
es besteht also keinerlei Unterschied von Mann und Frau. Fruher werden 
sie wohl auch Mann und Frau dargestellt haben, doch kann man vielleicht 
amehmen, aus dem Gedanken, ein strenges Gesicht sei zur Abwehr boser 
Geister nutzlicher, habe man sie beide mit mannlichen Zugen versehen. 

Ebenfalls in Mihomura, GroBflecken Nakagawa, richtet man sie wieder 
ein biDchen anders her, wie Abb. 61 zeigt. Man malt hier das Gesicht so, 
daD die einzelnen Teile die Silbenzeichen fur hehe nono moheji bilden, uberdies 
sind an der Seite Spane &nlich wie Ohren weggeschnitzt. 

Solche kleine, kurze kadonyzzdo" kann man nicht aderhalb des Hauses 
aufstellen, man weist ihnen deshalb auf der Schwelle rechts und links nahe am 
Turpfosten ihren Platz an. Man stellt sie aber nicht nur am Eingang des 
Hauptgebaudes, sondern auch am Speicherhaus und der Scheune, kurz an den 
Eingiingen aller Gebaude auf. 

Die in diesem Kapitel nun ausfuhrlich beschriebenen kudo no d6shin un 1 
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kadmyidd sind Weggottheiten, die zur Zeit des Kleinen Neujahrs in jeder 
Familie besonders hergestellt und vor dern Haus errichtet werden, sie haben 
also die Aufgabe, Seuchengotter u.a. abzuwehren und zu vertreiben. Irn 
Grundprinzip handelte es sich deshalb ganz sicher um Mann und Frau, ein 
Gotterpaar. DaD darin ein besonderer Sinn liegt, das wird den heutigen 
Stadtern wohl nicht leicht verstandlich sein, da sie leider in einem solchen 
Fall meist nur auf niedrige Gedanken kommen. 

Die Namen kado no ddshin, kadonyddd und okkadobd weisen eindeutig 
darauf hin, daD es sich um Gotter aul3erhalb des Hauses handelt. Doch darf 
man die Dorfer, wo man die gleichen Gottheiten auf dern Hausaltar aufstellt, 
nicht aul3eracht lassen. 

Geht man von Tabayamamura no Taba, Kai, dern Tarna-FluB entlang 
abwiirts, so gelangt man nach einer halben Meile zum Flecken Hanose. Hier 
findet man diesen Brauch zwar noch nicht, aber weiter abwws, von Oya- 
kawa an, in Tokorobata und seiner Umgebung, die sich bereits nach Musashi 
hin erstreckt. Dort fertigt man kadmyz2dd wie die von Abb. 61 an und 
bringt sie zusammen mit den taecara auf dern Hausaltar dar; am siebzehnten 
oder achtzehnten entfernt man sie wieder. In Kamozawa verbrennt man sie 
bei der Ebisu-Andacht am zwanzigsten. Die regularen okkadobd stehen natur- 
lich vor dern Haus. Als Material dient ebenso Essigbaum-Holz. Man kann 
dies einerseits, ebenso wie das Anbinden von je zwei Paaren kado no ddshin in 
Kosugemura no Konagada, aus dern Gedanken, die Wiederholung einer Sache 
verdoppele ihre Wirkung, entstanden denken. Uber ihre weitere Verbreitung 
in Musashi, in Ogachimura no Tozura und Kotozura, habe ich bereits ge- 
sprochen. 

Eigentlich muBten die auf dern Hausaltar aufgestellten Figuren im Ge- 
gensatz zu den im Freien aufgestellten okkadobo" oder kado no do"shin einen be- 
sonderen Namen haben. Aber man nennt sie nach wie vor okkadobd. Der 
einfache Name ddshin-sama wurde meiner Ansicht nach vollig angemessen 
sein. 

Wenn man nun die d6shinsama fur den Hausaltar im Gebiet vom Oberlauf 
des Tamagawa als einfache Verdoppelung betrachten muB, so erheischt es 
doch unsere Aufmerksamkeit, daD derselbe Typus im Takai-Distrikt im nord- 
lichen Shinano wieder auftaucht. 

In dern sowohl fur seine heiBen Quellen wie auch als Ski-Gelbde be- 
kannten Hiraomura habe ich die auf Abb. 62 abgebildeten gesehen. Sie sind 
ziemlich fein gearbeitet und man zieht ihnen dazu noch Papierkleider an, sie 
gehoren also zum gleichen Typ wie diejenigen von Abb. 63 aus Nozawa- 
Onsen im gleichen Distrikt. In dieser Gegend schnitzt man in jeder Familie 
am vierzehnten Tag solche ddsojin und verbrennt sie beim Tondo-Feuer am 
Abend des fiinfzehnten, aber in Nozawa-Onsen stellt man sie auf den Hausaltar 
oder in ein kleines Steintempelchen im Garten und l3Bt sie dort ein Jahr lang 
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stehen ; diejenigen vom Vorjahre werden in der Nahe des Tondo-Feuerplatzes 
weggeworfen. Man sagt, es gibt auch Leute, die ein Paar von diesen gegen 
die alten umtauschen, aber ursprunglich stellt man sie alljahrlich neu her und 
verbrennt die alten. 

Hier ist also der Unterschied von Mann und Frau deutlich erkennbar und 
uberdies zieht man den Figuren noch Kleider aus Papier an. Angeblich macht 
man die gleichen Gotterfiguren auch in Hitakimura, Kami-Takai-Distrikt 
(ga~hdroku)~~), daher kann man vermuten, daB sie fruher vielleicht im ganzen 
Takai-Distrikt hergestellt wurden. 

Im Ubrigen sind wenig Gegenden, wo man Jahr fur Jahr solche Weggott- 
heiten macht, bekamt. Es ist deshalb wohl einer besonderen Beschreibung 
wert, daB ich den gleichen Typus in den Bergdorfern des Naka-Uonuma- 
Distriktes von Echigo angetroffen habe. In Chiijijmura no Kami-Tawara und 
den Ortschaften der ganzen Gegend in diesem Distrikt schnitzen namlich die 
Leute, fiir die das neue Jahr ein ,,Unglucksjahr" ist, am funfzehnten Tag des 
Neujahrsmonates aus der Basis des Mayudama-Baumes ein paar solcher 
Gotter, malen ihnen ein Gesicht auf und kleiden sie in Papiergewhder. Dann 
tragen sie die Bilder in das aus Schnee gemachte yukindd (Schneehaus) der 
Weggotter und opfern Wein. Am Nachmittag wirft man sie ins Tondo-Feuer 
und verbrennt sik. In Echigo stehen eigentlich nicht viele dauernde aus Stein 
gehauene Weggottheiten, doch ist dieses im Neujahrsmonat abgehaltene Fest 
auoerst betriebsam. Da aber alle damit zusammenhangenden Gegenstande 
ins Feuer geworfen und verbrannt werden, ist es zu einem anderen Zeitpunkt 
nicht leicht, Material in die Hande zu bekommen. 

Verjagen der Vogel 

Ebenso wie das Eindringen des unsichtbaren Feindes, des Seuchengottes, 
ist die Venvustung der Felder und der Emte, der man so vie1 Sorgfalt und 
Muhe gewidmet hat, durch die sichtbaren Feinde, durch Vogel und anderes 
Getier, fur das Dorf ein unangenehmes Ereignis. Jetzt ist die Zahl der Vogel 
und wilden Tiere zwar geringer geworden, ja man ist sogar erstaunt, wenn 
man noch irgendwo zufallig auf einen solchen Schadling trifft und man mu13 
dazu schon mit dem Hund Berge und Felder durchstreifen, aber in friiheren 
Zeiten kam es nicht selten vor, daB in Dorfern die nahe bei den Waldern lagen, 
Wildschweine die Acker verwusteten oder Vogel in groBen Scharen uber die 
Frucht herfielen. Besonders die Bergvogel kamen unter der Einwirkung des 
Klimas gerne in die Dorfer hinunter und die Dorfbevolkerung muBte oft die 
verzweifeltsten Anstrengungen unternehmen, um sie fernzuhalten oder zu 
verjagen. Daher bestand die Notwendigkeit, in einer Zeremonie des Neu- 
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jahrsmonats die Vogel zu vertreiben, wenn auch nur aus dem eigenen Dorf. 
Aber auch heutzutage, wo die Vogel selten derart uberhandnehmen, neigt auch 
diese Zeremonie dazu, ebenso wie die Klappern und Vogelscheuchen, in Ver- 
fall zu geraten und es ist nicht leicht, im Kant6-Gebiet ihre Spuren zu ent- 
decken. Dies ist auch der Grund dafur, warum sich seit dzr Edozeit bis in 
die Mitte der Meiji-Jahre das Vogel-Vertreiben zu einem Spiel umherziehender 
Bettelmusikanten umgestaltete und in dieser Form erhalten geblieben ist. 

In der Ebene von Matsumoto, Shinano, wo man uberhaupt viele alte 
Sitten bewahrt hat, und von da bis nach Kita-Azumi fuhrt man diese Zeremonie 
in der Morgendammerung des funfzehnten oder am Abend des vierzehnten 
Tages haufig aus. In den Dorfern Kamishiromura, Minami-Otarimura 
Tairamura, Matsukawamura und in Ikedamachi, alle im Kita-Azumi-Distrikt 
gelegen, beginnt die Zeremonie am Abend und dauert bis zum folgenden 
Morgen (Kita-Azumi-gyiji, S. 97). Nach einem Bericht von Herrn Tosaba- 
yashi Hiroshi (Minken 312, S. 174) veranstaltete man im Nishi-Tagawa-Dis- 
trikt von Uzen das Vogel-Vertreiben am Abend des funfzehnten Tages und 
wiederholte es in der Morgendammerung des sechzehnten; in einem der ziem- 
lich weit verbreiteten Spruche zum Vertreiben der Vogel heiDt es ebenfalls : 
,,Morgenvogel hoihoi, Abendvogel hoihoi . . .", man kann also annehrnen, die 
Zeremonie wurde zweimal ausgefuhrt, falls man es sorgfaltig machen wollte. 
Wenn sie heute in manchen Orten entweder morgens oder abends ausgefuhrt 
mird, so ist das meiner Meinung nach anscheinend eine Vereinfachung. I 

In Shinano verwendet man dabei zum Erzeugen von Larm teilweise 
irgendwelche Brettstucke, die gerade m r  Hand sind, aber es gibt auch Orte, 
wo man beim monotsukuri am vierzehnten Tag aus NuObaum- oder Weidenholz 
einen Schlegel herstellt, oder an einem langen Brett eine Schnur befestigt, oder 
man schnitzt einen Gegenstand ahnlich einern Schlagbrett fur das Federball- 
spiel mit schmalem Griff. Manchmal werden auch zwei groDe jzinigatsu auf- 
einandergeschlagen, oder man bearbeitet einen leeren Topf oder Eimer mit 
einem handlichen Stock. Auch Holzklappern werden in manchen Dorfern 
verwendet. Dazu singt man das Lied m r  Vertreibung der Vogel, kurz die 
ganze Gesellschaft erzeugt einen Heidenhrm. 

Im tief verschneiten Echigo gehort es zu den Winterbrauchen, Schnee zu 
einer Halle oder zu einer Plattform aufmtiirmen und herzurichten, dies gilt 
auch als Vogel-Scheuche-Turm. Daruber hat der alte Herr Suzuki Bokushi 
im zweiten Band des Hoku-Etsu seppu bereits ausfuhrlich berichtet und auch 
auf dem Titelblatt des Herbst-Bandchens ein Bild publiziert. In den letzten 
Jahren wird man wohl selten Tiirme in so groDem MaDstab errichten, aber in 
Muikamachi in der Nahe von Shiozawa Euf t  man auch heute noch am vier- 
zehnten Tage des ersten Monats den Schnee drei bis vier FuD hoch auf, drei 
bis vier FuD im Geviert. An den vier Ecken steckt man Kiefern- oder Zedern- 
zweige ein und bildet so einen ,,TurmU. Im Morgengrauen des funfzehnten 
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Tages klettern die Kinder da hinauf und singen das Liedchen zur Vertreibung 
der Vogel. Auch in Omakimura no Terao, nicht weit davon entfernt, stellt 
man am vierzehnten ein Schneehaus her, in der GroBe etwas verschieden vom 
Turm in Muikamachi, und am friihen Morgen des funfzehnten fuhrt man auf 
die gleiche Weise das Vertreiben der Vogel aus. Im selben Distrikt, im Flecken 
Ebishima von Urasamura, errichtet man am vierzehnten Tage Plattforrnen von 
verschiedener GroDe und schrnuckt sie mit den Neujahrskiefern und dem 
anderen Schmuck, den alle hierher tragen. Am selben Abend sowie am friihen 
Morgen des funfzehnten, also zweimal, veranstaltet man dann das Verscheuchen 
der Vogel. Das kann man ebenfalls als Beweis dafiir ansehen, daB hier die 
Sitte in ihrer alten Form erhalten geblieben ist. 

Es gibt m a r  verschiedene Lieder zur Vertreibung der Vogel, doch sind 
sie inhaltlich im GroBen und Ganzen gleich und variieren nur in unwesent- 
lichen Dingen. Greift man auf alte, vor mehr als hundert Jahren geschriebene 
Berichte zuriick, so sieht man auch, daB sie sich in dieser Zeit kaumverbdert 
haben. Im Folgenden mochte ich einige Beispiele von solchen Liedern an- 
fuhren. 

,,Es ist Vogelvertreiben, es ist Vogelvertreiben ! 
Wessen Vogelvertreiben ist es ? 
Es ist unser Vogelvertreiben ! 
Auf dem Baum am Feldweg vor uns 
Sitzt ein Vogel, hoi no hoi ! 
Mit den H2nden klatschen hilft nichts, er fliegt nicht weg ! 
Vogeln, die nicht davon fliegen, 
Schneiden wir den Schwanz ab, schneiden wir den Kopf ab, 
Stecken sie in einen Sack, 
Lassen diesen von einem Ochslein ziehen, 
Lassen ein Affchen antreiben, 
Nach der Insel Sado, hoi no hoi ! 

Noumachi, Echigo. 

Wessen Vogelvertreiben ist das ? 
Es ist das Vogelvertreiben des Dair8don. 
Womit wurden sie vertrieben ? 
Mit Reisig wurden sie vertrieben. 
Ihr Vogel in den K i g e n  und die mit Reisig vertrieben werden, 
Flieget alle davon ! Hai, h8i ! 

Mikura, Akiyama, Echigo. 

Wessen Vogelvertreiben ist das ? 
Das ist des Dair6don Vogelvertreiben. 
Von wo bis wohin hat man sie verjagt ? 
Man hat sie in die Provinz Shinano verjagt. 
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Mit was hat man sie verjagt ? 
Indem man Reisig auszog, hat man sie verjagt. 
Hoiyara, hoyara, h6i, h6i. 

Gakenoue, Muikamachi, Echigo. 

Auf dern Feldrain hinterm Haus sind die Spatzen angekommen. 
Verjage sie uns, Gott der Felder ! 
Hoyara, hoyara, h6i, h6i. 

Ebishima, Urasamachi, Echigo. 

Diese widerwartigen Vogel ! 
Die Dotosange und Spatzen, 
Verjage sie uns, Gott der Felder ! 
Hoyara, hoyara, h6i, h6i. 

(wie oben). 

Ihr Nachtvogel, hoe, hoe, hoe, 
Ihr Vogel von fern, ihr Vogel vom Lande, 
Wahrend ihr nicht kamet, 
Ihr allenvidenvartigsten Vogel, 
Ihr Meisen und Sumpfmeisen, 
Verbrannten wir euren Fiihrer, streuten Salz darauf, 
Steckten ihn in einen Salzsack, 
LieSen ihn zur Teufelsinsel schwimmen. 

Nishi-Tagawa-Distrikt, Uzen. 

3Iorgenvoge1, hoi, hoi, 
Abendvogel, hoi, hoi, 
Hinter dem Hause des Dorfschulzen 
Setzte sich ein Vogel nieder. 
Von wo ist der Vogel ? 
Wir schneiden ihm den Kopf ab, streuen Salz darauf, 
Stecken ihn in einen Salzsack, 
Lassen ihn zur Insel Sado schwimmen ! 

Yachinaka, Minami-Akita-Distrikt, Ugo. 
Aus Hio no muragimi. 

Morgenvogel, hoi, hoi, 
Abendvogel, hoi, hoi, 
Hinter dem Hause des Dorfschulzen, 
Sind da wohl nicht Vogel ? 
Okanko von Noshiro, 
Bitte verjage die Vogel ! 
Welche Vogel sol1 ich verjagen ? Vielleicht die Spatzen ? 
Die Spatzen. 
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Hore, hore, dem mutigen Pferd legen wir einen Sattel auf, 
Den Reis fressenden Vogeln 
Schneiden wir den Kopf ab, streuen Salz darauf, 
Stecken sie in einen Salzsack, 
Schicken sie nach der Insel Sado. 
Dieses Jahr sind die Zeiten gut, 
Man gebraucht kein masu (ein GetreidemaB), sondern miBt mit der Ge- 

treideschwinge. 
ochida, Yamamoto-Distrikt, Ugo. 

Aus Hio no muragimi. 

In den Winkeln der Stecklingsfelder saBen drei Vogel, 
Aber obwohl man sie verjagt, fliegen sie nicht davon. 
Die nicht wegfliegenden Vogel zu verjagen, 
Bitten wir den Gott der Felder. 

Hokujhmura, Kita-Azumi, Shinano. 

In den Winkeln des Stecklingsfeldes sitzen drei Vogel, 
Aber obwohl wir sie verjagen, fliegen sie nicht davon, 
Obwohl wir mit den Handen klatschen, fliegen sie nicht fort. 
Die Vogel, die nicht wegfliegen, stecken wir in einen Strohsack, 
Und fort mit ihnen nach der Insel Sado ! Hon-yara, hoi ! 

Minami-Otarimura, Kita-Azumi, Shinano. 

Ihr von Westen nach Osten fliegenden Vogel, 
M i c h e n  und Weibchen, dreizehn Stuck, 
Flugel sind blos sechzehn, Auge ist blos eins. 
Wir teilen sie in zwei, geben sie zum Bohnenmus, 
Stecken sie in einen Strohsack, 
Fort mit ihnen nach der Insel Sado ! 
Hon-yara hoi ! 

Tairamura, Kita-Azumi, Shinano. 

Sowohl ihr Vogel, die ihr von jenem Berg kommt, 
Wie ihr Vogel, die ihr von diesem Berg kommt, 
Zusammen haben sie sechzehn Flugel und ein Auge. 
Ich heiBe Thjiro. 
Eins, zwei, drei, ein Kirschbaum, eine Fiinf-Nadel-Kieferundeine Weide; 
An der Spitze der Weide 
Wurde ein Katzenschwanz in zehn Teile geechnitten und an zehn Orten 

angebunden. 
Nishi-Hotakamura, Minami-Azumi, Shinano. 

Eins, zwei, drei, Kirschbaum, 
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Funf-Kiefernadel, Weide, 
Hinter der Weide 
Am Bretterhiiuschen, auf dessen Dach Gras wachst, 
Du schielaugiges mdchen, 
Fort nach der Insel Sado ! 
H6i, h6i ! 

Kamishiromura, Kita-Azumi-Distrikt, Shinano. 

Du, wessen Vogelvertreiben ist das ? 
Es ist das Vogelvertreiben des D&rGdon. 
Wir schneiden euch den Kopf ab, schneiden euch das Hinterteil ab, 
Stecken euch in einen Schilfsack, 
Fort nach der Insel Sado ! 
Hon-yara hoi no h6ihoi ! 

(wie oben). 
Da man so von uberall her die Vogel nach Sado jagt, muB diese Insel von 

schadlichen Vogeln ganz uberfullt werden. Was aber sagt man auf dieser 
Insel beim Vertreiben der Vogel ? Daruber wollen wir einmal die Sado 
nenjzi gydji befragen. 

TBhoro t6yah6ho ! 
Vogel, Vogel h6ho ! 
H6ya h6h6 h6 ! 
Wa wa h6h6 ! 

Das alles sind nur Ausrufe. Man singt dann : 
Am Abend des sechzehnten 

Gibt es Brocken vom (zerfallenen) groBen Reismehlteigkuchen, 
Heute morgen nur 
Yar6h6. 

Am Feldrain des Gombei 
WeiBe, schwarze Krahen. 
Die Vogel, die nicht wegfliegen, obwohl verjagt, 
Sind das wohl Vogel mit Jungen ? 
Oder sind es Gift-Vogel ? 
Uehoho, yanyah6. 

Auf dem Rain des Stecklingfeldes 
SaB ein Vogel. 
Schneidet man ihm die FiiBe ab, 
Fliegt er doch nicht weg; 
Schneidet man ihm die Flugel ab, 
Fliegt er doch nicht weg. 
Dieser Vogel da, der nicht wegfliegt, 
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1st das wohl ein Vogel aus Kyat0 oder aus Osaka ? 
Vogel, h8h6 ! 

Du Spatz vorn Stecklingsfeld, 
Den. Schnabel werden wir dir ausreiBen, 
Die Zahne werden wir dir ausreiBen, 
Salz darauf streuen, dich rosten und essen ! 

-4llerdings habe ich kein Lied gefunden, in dem die Vogel nach Echigo 
oder Shinano verjagt werden. 

Die Zeremonie des Vogelvertreibens ist jetzt in die Hande der Kinder 
ubergegangen, in alter Zeit waren die Erwachsenen dabei nicht nur Zuschauer. 
Die Kinder aber konnen vor Vergniigen und Aufregung schon lange vorher 
nicht mehr schlafen. Besonders in den Dorfern, wo man am Abend des 
vierzehnten Tages das Tondo-Feuer abbrennt, iBt man nach seinem Ver- 
loschen Reiskuchen oder andere gute Sachen, und unter allerlei Geplauder 
vergeht die kurze Nacht, so daB man im ersten Morgengrauen schon mit dem 
Vertreiben der Vogel beginnen kann. Die Kinder erheben ein groBes Ge- 
schrei und scheuchen die Vogel in die Richtung zum Nachbardorf, von dort 
jagt man sie wieder zuruck und schlieBlich endet es in einem Wettgeschrei 
von hiiben und druben. Auch das hat seinen Ausdruck in den Liedern ge- 
fund-en : 

Die Hungerteufel vom Dorfe gegenuber 
Lecken die Reisbreistabchen ab, 
Die I-Iirse-Vogel und die Reis-Vogel 
STerjagen wir, verjagen wir ! 

Kita-Otarimura, Kita-Azumi, Shinano. 

Die Hungerteufel vom unteren Dorf, 
Sind das gefraBige Teufel ! 
An den Ecken des Herdes kauern sie 
Und lecken die Reisbreistabchen ab ! 

Yashiromura, Kita-Azumi, Shinano. 

Ihr  Hungerteufel von gegenuber ! 
Kommt mit drei Biindeln Hanf und mit drei Bund Schilf! 
Wir werden euch den Schwanz verbrennen, bis er rot wird. 
Hongara hoihoi ! 

Tairarnura, Kita-Azumi, Shinano. 
In der Gegend des Suwa-Distriktes von Shinano ist das Verscheuchen 

der Vogel ganz in Vergessenheit geraten und heutzutage nirgends mehr zu 
sehen. Aber in den Liedern, die in alter Zeit dazu gesungen wurden, 
heil3t es : 
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Hopponi hoyaro, 
Ihr Leute, wessen Vogelvertreiben ist das hier ? 
Es ist das Vogelvertreiben von China. 
Helft mir beim Vertreiben, 
Ich werde euch vertreiben helfen ! 
Hoi, hoi, hoi ! 

Minken, 411, S. 121 

Vergleicht man diese Lieder und die vorhin angefuhrten aus dem Nishi- 
Tagawa-Distrikt von Uzen und bedenkt man auBerdem, daR in manchen 
Orten von Sado einerseits die Lieder, die man beim Klopfen der Sieben 
Krauter singt, beim Vogelvertreiben ebenso verwendet werden, andererseits 
in verschiedenen Provinzen Liedchen wie die folgenden im Umlauf sind, so 
erkennt man deutlich, daR die Klopflieder fur die Sieben Krauter nichts 
anderes sind wie Lieder zum Vogelvertreiben. Solche gemeinsame Liedchen 
sind 2.B. : 

Sieben Krauter, acht Krauter, 
Die Vogel von China, die Vogel von Japan, 
Wahrend diese nicht kommen, 
Schneiden wir euch (Vogel dieser Gegend) den Kopf ab, schneiden euch 

den Schwanz ab, 
Wickeln euch in chinesisches Papier, 
Lassen euch zu den Inseln im Ozean schwimmen! 

Ihr  Vogel der Hauptstadt, ihr Vogel vom Lande, 
Wahrend ihr nicht hierher kommt, 
Klopfen wir die Sieben Krauter, 
Teh6 teh8. 

Nach einem Bericht des Herrn Aruga KyBichi (Minken 4/1, S. 116) wird 
der Brauch zwar seit Mitte der Meiji-Zeit nicht mehr begangen, vorher aber 
stellte man in Shimo-Suwa am vierzehnten Tag des Neujahrsmonats eineri 
negidono40) genannten Stab her, den man beim shil'i-iwai (siehe spateren Text) 
verwendete. Im  nahen Hiranomura stellte man den Stock aber fruher her, 
klopfte damit zuerst die Sieben Kreuter, verbarg ihn dann und schlug mit 
ihm beim Vogel-Vertreiben am Morgen des funfzehnten Tages auf ein Brett. 
Ein solcher Stock hat eine Lange von einem FUR, vier bis fiinf Zoll, ist aus 
Essigbaum-Holz angefertigt und auBer dem Gesicht sind ihm noch andere 
Linien aufgemalt. 

Interessant dazu ist das Tobishima Zu-shi von Hayakawa K6tar6, nach 
welchem man im fernen Tobishima von Ugo einen Stock herstellt, den man 
fast als das gleiche ansehen kann. Hier schneidet man ein Maulbeerbaum- 

40) geschrieben @*a@, Beamter a n  e inem Schrein. 
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holz zurecht und entfernt die Rinde, dann teilt man es in zwei Stocke von 
etwa einem Fun und zwei bis drei Zoll Lange. Das obere Ende spitzt man 
zu, farbt es schwarz und betrachtet es so als Kopfbedeckung oder als Haare, 
darunter malt man ein Gesicht, genau wie beim negi-dono. Diesen Stock 
nennt man yondori-b6 (Nachtvogel-Stock) und verwendet ihn beim Vertreiben 
der TTogel. Dazu versammeln sich die Kinder im yondorikoya (Nachtvogel- 
Hiittchen), schlagen mit diesen Stocken auf leere FaBchen und rufen den 
Spruch : 

Nachtvogel, hoihoi, 
T'ogel von fern, Vijgel vom Lande, 

Da13 ihr nicht hierherkommt ! Hoi hoi ! 

Am Abend warten die Kinder, bis es uberall dunkel wird, trennen sich in 
zwei bis drei Gruppen und ziehen unter Geschrei und Larm mit den yondori- 
b6 vor die Eingange aller Hauser, wo sie in Versen allerlei Schlechtes uber die 
betreffenden Familien berichten. Doch argert sich niemand uber diese Be- 
schirnpfungen und wie es gesagt wurde, so l a t  man es auf sich beruhen. Am 
Morgen des sechzehnten Tages findet das Verjagen der Morgenvogel statt. 
Die Kinder gehen fruh morgens mit ihrem Spruchlein an allen Hausern 
voruber bis zu ihrem Huttchen. Dort vergnugen sie sich bis zurn Abend. 
Dann wird alles wieder weggeraumt und jeder kehrt nach Hause zuruck. 
Dies nennen sie kako-~cakare.*~) Die yondori-b6 nimmt jeder nach Hause 
mit zurn Opfer fiir den Brunnengott. Man bewahrt sie neben dem Brunnen 
auf und es heiBt, fruher hatten sich die Stocke, die man ganze Jahrzehnte 
lang sammelte, schon zu kleinen Bergen gehauft. 

Kehren wir nun wieder zum Vogel-Vertreiben von Suwa zuriick, das, wie 
bereits gesagt, schon fruher in Verfall geriet. Man kann deshalb heute auch 
keinen negi-dono mehr sehen. Aber im benachbarten Kami-Ina-Distrikt hat 
sich die Zeremonie bis heute erhalten. Nach einem Brief von Herrn Matsu- 
yama Yoshio stellt man in der Gegend von Kami-Furuta von Naka-Minowa- 
mura dem yondorib6 ahnliche Stocke her und schlagt sie aufeinander oder 
benutzt sie, um damit auf ein Brett zu trommeln oder auf die Kante der 
Veranda. Dazu rezitiert man den Spruch : 

Es ist Vogelvertreiben von Tar6 und JirB, 
Ich werde auch mithelfen ! Oder : 

Die Vogel von China, die Vogel von Japan, 
Alle zusammen,' batabata ! 

Zu dem Stock nimmt man eine Weide von etwa einem Meter Lange, 
entfernt die Rinde bis zurn Griff und umwickelt den freien Teil nun teilweise 
mit Stroh. Darauf sengt man ihn im Feuer an, so daB ein Querstreifenmuster 

41) ,,Trennung von der EinschlieBung". 



Jahresbrauchtum im japanischen Dorf 87 

entsteht. Man nennt den Stock hopponya no 66. Man betrachtet ihn als 
etwas Heiliges und achtet sehr auf den Ort, wo man ihn niederlegt. Zum 
Beispiel legt man ihn etwa auf die hondare-sama, die beim Toreingang auf- 
gestellt sind, oder auf den Altar des Neujahrsgottes; hat er seinen Dienst 
getan, so wird er schlieDlich beim oshimeyaki am zwanzigsten Tag des ersten 
RIonats ins Feuer ge~vorfen und verbrannt. 

Die Bedeutung des Namens hopponya no bd ist schwer im Zusammenhang 
mit den1 Vogelvertreiben zu erkennen. Aber in Sakashita, Inamachi, stellt 
man solche Stocke aus Essigbaum-Holz her und nennt sie einfach tori-oi-bd 
(Vogel-Yertreibe-Stock). In  dem Vers, den man dabei singt, heil3t es jedoch : 
,,Hoppoya, hoppoya, die Hirse fressenden Vogel und die Reis fressenden 
Vogel, die treiben wir zum SchloD von Peking. ShBi, shBi." Auch im 
Vogel-Vertreibe-Liedchen, das in alter Zeit in der Gegend nordlich des Suwa- 
Sees gebrauchlich war, hieR eine Zeile ,,Hopponi hoyaro" u.s.w. Der Zusam- 
menhang damit ist nicht schwer zu erraten. Hoppo ist dasselbe wie hdhd und 
hoynro ist hoyarahd, ein Anruf, der beim Vogelvertreiben gebraucht wird. 
Das Wort hopponya no b6 bedeutet also schliesslich auch nichts anderes als 
Vogel-Vertreibe-Stock. 

Der Vers ,,Es ist Vogelverteiben des Tar6 und Jir8" oder ,,Wessen Vogel- 
vertreiben ist das ? Das Vogelvertreiben von JirB und Tar6" ist in allen 
Dijrfern im nordlichen Teil von Kami-Ina, bis zu den Dorfern des Higashi- 
Chikuma-Distrikts und eines Teiles des Minami- und Kita-Azumi-Distrikts 
verbreite:. Je nach dem Dorf nennt man zuerst Tar6 oder Jir6. Um das 
Jahr 1784 lautete das Lied in der Gegend von Suwa : ,,Wessen Vogelvertreiben 
ist heute ? 1st es das Vogelvertreiben des Tar6dono ? 1st es das Vogel- 
vertreiben des JirBdono ? Ich werde auch mithelfen scheuchen ! Hongara 
hoi !", wie ,,Suzca no wmi" vom alten Herrn Masumi iiberliefert. Das dono 
ist heute weggelassen und nur der Rest geblieben. Ob dieses ,,Turddono no 
tori-oi, Jirddono no tori-oi" der gleichen Regel entspricht wie ,, Tarddono no inu, 
Jirddono no inu" (der Hund des T. und J.) und uberdies in Shinano entstanden 
ist, oder ob , , Tarddono no tori-oi" sich aus dem in Echigo gesungenen Verschen 
,,Duir-ddon no tori-oi" entwickelt hat, mu0 man ebenfalls in Erwagung ziehen. 

1111 Uonuma-Distrikt von Echigo gibt es einen Spruch ,,wessen 
Vogeltreiben ist das ? Wessen Vogeltreiben ist das ? Es ist das Vogeltreiben 
des Danna-don (des Grundherrn). . . ." Zieht man dieses Liedchen und 
ebenso dasjenige, in dem es heiDt ,,es ist das Vogeltreiben des Vorstehers" in 
Betracht, so kann man sich leicht vorstellen, da13 die Dorfleute zuallererst in 
groDer Zahl die Vogel von den Feldern des Herrn verjagt haben werden, und 
mit der Zeit venvandelte sich das Danna-don scherzhaft in ein Daird-don. 
Nachdem die Kinder dann die Ausfuhrung der Zeremonie iibernommen 
hatten, ist der Gedanke einer zweiten Verdrehung in Tar6-dono und Jir6-dono 
gar nichts Unmogliches. Als das ~ i e d c h e n  vom DairG-don nach Shinano 
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kam, wurde das Wort wieder Dero-don ausgesprochen (Kita-Azumi-Gydji, 
S. 99) und von da wieder weiter bis zu D2roden oder Dairokuten verwandelt 
(Minami- Azumi-Gydji, S. 100). 

Dem Daird, d.i. Schnecke, des Echigo-Dialektes legte man in Shinano 
wohl eine andere Bedeutung zu und schrieb es mit den Zeichen fur ,,GroRer 
alter Herr" (Minami-Azzrmi-Gydji, S. loo), aber das ist wohl eher eine nur 
durch Gelehrsamkeit erzwungene Form. Auch die Erklbung, Turd- Jir9 
scheinen taaruji (Felderherr) und ji-aruji (Erdherr) zu bedeuten (siehe 
Takeuchi, Shimha Higashi-Chikuma-gun Hongdmura ni okeru kodomo no shGdan- 
s e i k a t s ~ , ~ ~ )  S. 294), kommt mir allzuweit hergeholt vor und verkehrt die 
wirklichen Verhaltnisse ins Gegenteil. 1st es nicht vie1 einfacher, dem 
Empfinden der Kinder entsprechend Tar6 und Jirb zu nehmen, \vie sie 
sind und ebenso Dairo-don nicht mit den chinesischen Zeichen zu schreiben ? 

In dem vorhin angefuhrten Tori-oi-Liedchen von Nishi-Hotakamura, 
Shinano, steht ein Satz ,,T6jiro to m6seL' (heiRe T q r o ) ,  (S. 119 unten). Dies 
wird manchmal auch beim Sankurd (siehe ein spateres Kapitel) gesungen und 
manchmal wird das Wort auch Tdjzird" oder Tdjird ausgesprochen. Herr 
Takeuchi hat in seinem Buch (S. 294) auch eine Erklarung von Herrn Kurumi- 
zawa zitiert, derzufolge dies ebenfalls eine Umformung von taaruji sein soll. 
Doch wird es wohl richtiger sein, das Problem nicht schwieriger zu machen 
als es ist, und das Wort ebenso als Umlautung von Turd-.Jird zu betrachten. 

In allerneuester Zeit machte ich in den Bergdorfern vom Higashi-Chikuma- 
Distrikt die recht vergnugliche Entdeckung von haufig ausgefiihrten ,,Vogel- 
Vertreibungen des Tar6 und Jir6." Als ich zu FuD die Dorfer durchwanderte, 
die heute einen Teil von Sebamura bilden, die aber im Tal des Kosobu-FluRes 
verstreut liegen, das von diesem Seba durch einen urestlich davon gelegenen 
Berg getrennt ist, sah ich an einem dreiteiligen Kreuzweg der kleinen 
Ortschaft Kami-Kozobu no Hotchizawa auf einem schmalen, langen von der 
Natur geformten Stein zwei Gestalten eingehauen, die sich an den Handen 
halten. Ich befragte die Dorfler danach, aber sie antworteten entxveder, 
es seien Weggottheiten oder es seien Tar6-san und Jir6-san. Als ich das Rild 
genauer untersuchte, schien mir ein Teil der Linien, die wie ein Muster auf 
dem Stein gestaltet sind, Schriftzeichen zu sein und ich meine, man kann 
sie wohl als Tar6 Jir6 lesen (Abb. 64). Leider ist keine andere Inschrift 
eingeritzt, folglich auch die Jahreszahl unklar, doch meine ich, man muD den 
Stein vermutlich in der zweite Halfte der Edo-Zeit entstanden denken. In  
diesem Dorf veranstaltet man jetzt in der Morgendammerung des funfzehnten 
Tages im Neujahrsmonat das Vogelvertreiben. Die Kinder machen Larm 
mit Holzklappern und gehen durch das Dorf unter Absingen ihres Liedchens : 
,,Wessen Vogelvertreiben ist heute ? . . ." 
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Vollmond und Breikratzstocke 

Es mag zwar Gegenden geben, wo am Morgen des funfzehnten Tages im 
ersten Monat kein Reisbrei gekocht wird, wahrscheinlicher aber ist es, daR 
kein Brauch so allgemein wie dieser im ganzen Lande geubt wird. Es gibt 
fur ihn je nach der Gegend verschiedene Bezeichnungen, die man am besten 
einfach im Saiji Shzizoku-goi nachschlagt. Auch in Ti3ky6, wo die Sitte schon 
fast am Aussterben ist, gibt man in diesen Brei Mungobohnen hinein und 
mehr oder weniger Reiskuchen. Ob Mungobohnen in diesem Brei enthalten 
sind oder nicht, ist nicht so wichtig, aber Reiskuchen, selbst wenn es nur ein 
paar Brocken sind, gehoren unbedingt hinein. Es gibt daher auch Gegenden, 
wo man den Brei mochi no kayu (Reiskuchen-Brei) nennt, wenngleich er im 
ihrigen die Funktion eines Vol!mondes ausubt und am funfzehnten Tage des 
ersten Monates nach dem Mondkalender gegessen wird. I n  manchen Orten 
kocht man am Tondo-Feuer gerosteten Reiskuchen darin, anderswo wieder 
spiegelformige Reiskuchen. 

Der Reisbrei vom funfzehnten Tag ist deshalb bedeutungsvoll, weil es 
der erste Reisbrei sein soll, der im neuen Jahre gekocht wird. I n  alter Zeit 
fiigte man diesem Brei allerlei Zutaten bei und benutzte ihn zur Divination 
iiber das neue Jahr. Heute 1aBt man es mit der Beifugung von einigen Reis- 
kuchen bewenden. 

Man kocht jetzt zwar schon haufig am siebten Tage Brei, den Sieben- 
Krauter-Brei, doch war dies, wie fruher schon erwahnt, anders. In  Kyiishi~ 
ist es auch gegenwartig noch Sitte, am siebten Tag ein Eintopfessen zu be- 
reiten und am funfzehnten Tage zum erstenmal Brei zu kochen. Man nennt 
das sogar kayu-hajime (Brei-Anfang). Die Sitte, am fiinfzehnten Tage Brei 
zu kochen und ihn dann bei der Jahres-Divination zu verwenden, ist sehr 
alt, wahrend der Sieben-Krauter-Brei erst in spaterer Zeit aufkam, vielleicht 
vom funfzehnten Tag allmahlich auf den siebten vorverlegt und schlieBlich 
mit dem Kochen der Sieben Krauter verschmolzen. 

Kocht man einen gewohnlichen Reisbrei, so wird er gut geraten auch 
ohne daB man ihn umruhrt. Aber zum Reisbrei vom funfzehnten gehort an 
den meisten Orten der sogenannte kayukaki-bG (Reiskratzstock). Er  wird 
aber auch nicht zum Umriihren wahrend des Kochens verwendet, sondern 
nur zur Jahres-Divination in den fertigen Brei hineingesteckt und dieser 
umgeruhrt. Manchmal ruhrt man aber uberhaupt nicht, sondern laBt nur 
ein biBchen Reisbrei daran kommen. Das Wort kayukaki-b6 war auch einigen 
Wandlungen unterworfen, man sagt teilweise auch kekakibG43) oder hoflich 

43) Wahrscheinlich zusammengezogen aus kayu-kakib6. 
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okayukaki, in Shinano, im Suwa-Distrikt bezeichnet man die Stocke auch als 
kayu-bashira (Brei-Pfeiler) (Minken, 41'1, S. 122). Nach dem Saiji-shizoku- 
goi gibt es auch Gegenden, wo dies der Name fur den Reiskuchen ist, der zum 
Brei zugefugt wird. Oder in manchen Orten bezeichnet man damit den 
Stock, mit dem man an diesem Tag an den Pfosten klopft. Auch sind in 
Rlittel-HonshO und im Kant6-Gebiet viele Dorfer bekannt, wo man zum 
Essen dieses Breis kayu-bashi (Brei-Stabchen) anfertigt. 

Zum kayukaki-bo" verwendet man gewohnlich Essigbaumholz, aber in 
Dorfern, wo man wie in Minakamimura von K6zuke dieses nur fur die Toten- 
stocke nimmt, oder im Kita-Azumi-Distrikt von Shinano, stellt man ihn aus 
NuBbaumholz her. Im  Minami-Azumi-Distrikt dagegen benutzt man Weiden- 
holz und im Nitta-Distrik't und &a-Distrikt von K6zuke Holunder. In  Izu 
verwendet man teilweise Stachyurusholz, das dort sehr haufig zu finden ist, 
z.B. in Shimo-Kanomura, Hinata. Abgesehen vom Ausgangsmaterial nimmt 
man ein Stuck von etwa einem FuB Lange und ein einhalb Zoll Durchmesser, 
dessen vordere Enden man fast uberall in der gleichen Weise kreuzformig 
spaltet. I n  der ubrigen *4usgestaltung herrscht allerdings groBe Vielfalt, es 
gibt solche, bei denen die Rinde ganz entfernt wird, oder bei denen man sie 
unterhalb des Mittelteiles stehen laBt, oder wo man von der Mitte abwarts 
einen dreiviertel bis einen Zoll breiten Rindenstreifen allein ubrig 1aBt (Abb. 
65). Von Dorf zu Dorf, ja von Familie zu Familie trifft man da auf 
Unterschiede. I n  Asahimura Komi no Dainichi, Higashi-Chikuma-Distrikt, 
Shinano habe ich Stocke gesehen, bei denen die Rinde vor, oben bis unten in 
einigen schmalen Streifen abgeschalt war, wahrend sie an der Basis ganz stehen 
blieb. Doch findet diese Art wohl wenig ahnliche Beispiele. In  Kawakami- 
mura, Kita-Saku-Distrikt, wird die Rinde der Stocke aus Essigbaumholz 
ganz entfernt und das Holz vom oberen Ende bis zur Mitte in der hobel- 
spanartigen Schnitztechnik bearbeitet. Am Vorderende sind sie wie alle 
anderen kreuzformig gespalten (Abb. 66). In  Akebonomura, Minami-Koma- 
Distrikt, Kai, sind ahnliche Stocke zu sehen. Man verwendet ebenfalls 
Essigbaumholz, 1aBt die Rinde nur am Mittelteil stehen und richtet sie zu 
wie diejenigen auf Abb. 65, indem man das untere Ende vierkantig zuspitzt 
und das obere wie gewohnlich Iangs und quer spaltet, auI3erdem aber schnitzt 
man die hobelspanartige Verzierung vom oberen Ende zur Mitte hin. Ich 
habe erfahren, daD auch in Shimo-Kuisshikimura no Yasaka, Nishi-Yatsushiro- 
Distrikt, Kai, Breikratzstocke mit solchen Spanbuscheln hergestellt werden. 
Vielleicht wurden sie in fruherer Zeit in mehr Gebieten so gestaltet als wir 
heute vermuten konnen. Aber da zu ihrer Herstellung vie1 Muhe erforderlich 
ist, werden sie mehr und mehr vereinfacht. 

I n  den Dorfern des Higashi-Yamanashi-Distriktes von Kai ist es Sitte, 
ein Paar moglichst dicker Stocke herzustellen, aber da in den Dorfern der 
Ebene das erforderliche Material schwer zu erlangen ist, 1aBt man es sich aus 
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den nahe den Bergen gelegenen Dorfern schicken. Die Leute von Ashigawa- 
mura, Nishi-Yatsushiro-Distrikt, kamen sogar in die unterhalb liegenden 
Dorfer zum Verkauf damit. Wenn man in Yawatamura oder in Nishibumura 
im Higashi-Yamanashi-Distrikt genugend Material zur Verfugung hat, nimmt 
man ein Essigbaumholz von acht bis neun Zoll Lange und drei bis vier Zoll 
Durchmesser und laBt daran die Rinde nur in der Mitte einen Zoll breit 
stehen. Das untere Ende schnitzt man vierkantig zu. Diejenigen, die ich in 
Enzanmachi no Chino gesehen habe, waren nur sieben Zoll lang und 
zweieinhalb Zoll dick. Ebenso wie bei denen aus den Dorfern der Nach- 
barschaft s t  der Unterteil viereckig zugeschnitten und beim oberen Teil die 
Rinde entfernt und kreuzformig gespalten. Man bezeichnet diese als ta no 
kami (Feldgott) (Abb. 67) und zwar deshalb, weil sie im vierten oder funften 
Monat, sobald die Stecklingsfelder bewbsert sind, am Wasserauslauf auf- 
gestellt werden. Der Name ta  no kami ist auch in Kami-Ashigawamura und 
in Oshukumura sowie Kami-Kuisshikimura im selben Tal, Nishi-Yatsu- 
shiro-Distrikt, bekannt. I n  Kami-Ashigawamura macht man sie aus Essig- 
baumholz, entrindet die obere Halfte und spaltet das Ende kreuzweise, dann 
kantet man sie von oben bis unten viereckig ab, so daB am oberen Ende durch 
den 2uBeren Rand und die kreuzformige Spaltung gerade das Schriftzeichen 
fur Feld (m) gebildet wird. Ich nehme an, daB das die ursprungliche Absicht 
des -$bkantens \.jar und wenn in den meisten Gebieten heute nur noch der 
untere Teil viereckig zugeschnitten wird, so ist damit eigentlich das oberste 
zu unterst gekehrt. Herr Oka Taigen teilte mir in einem Brief mit, in 
Sun-amura no Wayabusa nahe bei Yawatamura schnitzt man ebenfalls den 
oberen Rand viereckig zu, schlagt das kleine Hackbeil kreuzweise hinein und 
stellt die Stocke, nachdem inan mit ihnen im Reisbrei geriihrt hat, auf den 
Jahresaltar. Spiiter stellt man sie beim Wasserzulauf zu den Stecklings- 
feldern auf. I n  einem genissen Teil des Minami-Koma-Distriktes schneidet 
nlan beide Enden zu, entfernt die Rinde, spaltet das eine Ende in vier Teile 
und steckt dieses in den Reisbrei hinein. Dabei versucht man es so einzurich- 
ten, daB in den Spalten Reiskorner sitzen bleiben. Dann dreht man diesen 
Teil nach oben und stellt die Stocke am WasserzufluB der Stecklingsfelder 
auf. 

Die Riihrstocke sind unten manchmal einfach mit der Sage abgeschnitten, 
\vie 2.B. in Naka-Kanomura Kumopane, Tagata-Distrikt, Izu, wo das untere 
Ende der fast zwei Fu13 langen Stocke eben ist. Aber Stocke mit mehroder 
weniger zugespitzter Basis, wie auf Abb. 64, sind auch nicht selten. Dies hat 
mit dem Umruhren des Breis nichts zu tun, es diente nur der Bequemlichkeit 
zum Einstecken am WasserzufluD der Stecklingsfelder, zu dem man die Stocke 
ihrer besonderen Kraft, die man ihnen zuschrieb, verwendete. 

Die kayukaki-b6 stellt man zwischen dem elften und vierzehnten Tag 
her, einzeln oder paarweise. In  Ghdomura, Khzuke aber macht man soviele, 
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als man in diesem Jahr Stecklingsfelder anzulegen beabsichtigt, doch sind das 
jetzt auch zumeist zwei. Die fertigen Stocke legt man bis zum Tage ihrer 
Verwendung auf den Hausaltar. Nach dem Umriihren im ~ ; e i  legt man sie 
wieder dorthin zuruck und wartet nun bis sie weiter gebraucht werden sollen. 
I n  otakimura, Chichibu-Distrikt, Musashi, ist es Sitte, in den kreuzformig 
gespaltenen Oberteil der Stocke Holzstuckchen einzuklemmen, bevor man sie 

auf den Altar legt. Eines der Holzchen richtet man so lang, daB es gleich- 
zeitig in beide Stocke eingeklemmt werden kann. Unten bindet man die 
Stocke mit Pfeilwurzelranken zusammen. Es ist ebenfalls eine Art Jahres- 
divination, um Reisbrei oder Kuchen das Eindringen in die Spalten zu er- 
leichtern, sie so offen zu hilten. 

1st dann der Morgen des funfzehnten Tages endlich angebrochen, so 
kocht man den Mungobohnen-Brei. Das benotigte Feuer entzundet man 
ebenfalls wie am Neujahrsmorgen mit Bohnenstrunken. Im  Kita-Azumi- 
Distrikt von Shinano verwendet man zu diesem Feuer auch die Uberreste der 
Weiden-, NuDbaum- oder Mizuki-Holzer, die man beirn monotsukuri benutzt 
hatte. Oder man nimmt die Bretter, die man beim Vogel-Vertreiben am 
gleichen Morgen geschlagen hatte. Auch gibt es in diesem Distrikt sowie im 
Minami-Azumi-Distrikt Dorfer, wo an diesem Morgen der Sitte gemaB der 
Hausherr den Brei bereitet. Den Reiskuchen, der in den Brei gegeben xvird, 
nennt man in den Dorfern des Kita-Azumi-Distriktes ,,Teufels-Eingeweide" 
oder ,,Teufels-Zungen". Irn Flecken Yamada, Shuzenjimachi, Izu, fugt 
man dem Brei den hagelkorngroI3 zerbrockelten Reiskuchen erst bei, sobald 
man ihn vom Feuer nimmt und kocht ihn nicht von Anfang an mit. 

Kommt es schlieBlich zum Umruhren des Breis, so bemuht man sich, die 
Spalten offen zu halten und moglichst vie1 Reiskorner dazwischen zu klemmen. 
Zu diesem Zweck ist es ublich, einen Icnodel oder Reiskuchen, der am Icnodel- 
baum angesteckt war, oder einen Reiskuchen, der beim ddgu no toshitori, dem 
Silvester der Gerate, geopfert worden war, damit aufzuspieBen. Je mehr 
Brei stecken geblieben ist, desto grooer die Freude, denn das bedeutet ein 
fruchtbares Jahr. In  Yamada, Shuzenjimachi, stoBt man den kayukaki-66 
dreimal in den Breitopf, nachdem man, wie gerade erwdhnt, die Reiskuchen- 
stuckchen zugefugt hat. Steckt etwas vom Reiskuchen zwischen den Spalten, 
so ist man zufrieden, wenn aber gar kein Reiskuchen darin zu finden ist, sagt 
man, es gabe im kommenden Jahr eine MiBernte. 

Einem Artikel von Aruga Kyaichi (Minken, 4,'1, S. 122) zufolge stellt 
man in der Gegend nordlich des Suwa-Sees die kayukaki-b6 aus entrindetem 
Essigbaumholz her. Man fertigt sie am vierzehnten Tag an, sieben, acht 
Zoll bis zu einem FuB lang und etwa eineinhalb Zoll im Durchmesser, das 
untere Ende spitzt man zu, das obere spaltet man in vier Teile. Zwischen 
den einen der paanveise benutzten Stocke klemmt man ine no hana, zwischen 
den anderen zerschnittenen Reiskuchen oder auch zwischen beide nur Reis- 
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kuchen. Beim Umriihren des Reisbreis sagt man dreimal nazcashiro shimero 
(Die Stecklingsfelder sollen naB sein) oder yo no naka zca shibuhan (Was die 
Zeiten betrifft-von vier Vierteln die Halfte (?). I n  manchen Familien bringt 
mail beide Stocke dern Jahresgott dar, in anderen weiht man denjenigen mit 
dern Reiskuchen dern Jahresgott, denjenigen mit den Reisbluten dern Ebisu. 

Es ist mir nicht bekannt, in welcher 'CVeise man die Ruhrstocke in der 
Suwa-Gegend von Shinano zuspitzt, in Hiraomura, Shimo-Takai-Distrikt, 
jedenfalls entfernt man von einem uber einen FuB langem Es~igbaumzwei~ 
die ganze Rinde und teilt ihn oben wie uberall, unten spitzt man ihn nach 
und nach fein zu, so daB er wie ein EBstabchen aussieht, wenn man ihn nur 
fliichtig betrachtet (Abb. 68). 

Vielleicht nennt man sie aus diesem Grunde kayubashi, Breistabchen, 
wahrend man das, was sonst gewohnlich rnit diesem Namen bezeichnet wird, 
futobashi, dicke Stabchen, nennt. DaB man sie beim Umruhren des Breies 
am gespaltenen Ende halt und wie bei gewohnlichen Stabchen das dunne 
Ende in den Brei taucht, ist wahrhaft die Umkehr von Anfang und Ende. 
Steckt man sie dann spater an den Wasserzuflussen auf, so steckt man den 
Teil, an dern der Reisbrei klebt, in die Erde hinein'und der viergeteilte Kopf- 
teil dient nur dazu, gerosteten Reis darin einzuklemmen. 

I m  K a i  no Ochiba von Yamanaka KyGko (Band 1, S. 44) steht, daB man 
das obere Ende des kayukaki-b6 nur spaltete, scheinbar aber keinerlei An- 
stalten traf, die Spalten offen zu halten. Dasselbe wurde mir aus den Dorfern 
des Higashi-Yamanashi-Distriktes und des Nishi-Yatsushiro-Distriktes be- 
kannt, man klemmt dort auch weder Reiskuchen noch Knodel hinein. Aber 
in Akebonomura, Minami-Koma-Distrikt, druckt man ohannel'i (Knodel) 
hinein. I m  Higashi-Yamanashi-Distrikt kann man uberall den Brauch be- 
obachten, die Ruhrstocke, die in den Brei getaucht wurden und an denen 
Reisbrei hangen blieb, dann noch mit Reisspreu zu bestreuen (Abb. 67, 69). 
Je nach Dorf oder Familie stellt man sie in diesem Zustand auf ein Tablett, 
das man dann auf dern Hausaltar darbringt, oder man bindet auch beide 
Stocke mit einer Schnur zusammen, bevor man sie auf ein Tablett legt. 

Die gleiche Sitte herrscht im vorhin erwahnten Kami-Ashigawa-mura. 
In  Izu ist es ublich, sobald man mit den Stocken den Brei umgeriihrt hat, mit 
ihrer Hilfe die Ermahnung der Obstbaume durchzufiihren. Dabei sagt man 
in Kumogane, z.B. bei einem Kaki-Baum, ,,Kaki, Kaki, trage Fruchte ! Tragst 
du oder tragst du nicht ? Sag, daB du tragst ! Tragst du nicht, so falle ich 
dich !" I n  derselben Provinz, Nagaokamachi, Flecken Nagase, sagt man : 
,,Tragst du Fruchte oder nicht ? Sage, daB du tragen wirst, uber tausend 
Sacke. Tragst du keine, falle ich dich!" Schlagt man bei diesen Worten 
an die Baume, so fallt der mit vieler Muhe in die Stocke geklemmte Reis 
naturlich wieder heraus. Im  Tagata-Distrikt und im Kimizawa-Distrikt 
fullt man wohl aus diesem Grunde den Reisbrei, der am kayukaki-b6 h b g e n  
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blieb, in ein neues geweihtes Gem13 und bringt ihn dem Jahresgott oder 
anderen Gottern im Hause dar (Deguchi, Kayu~ue-k6).~*) Ich habe erfahren, 
da13 man in Nagase und in den Nachbardorfern Nirayamamura undNishikida- 
mura diesen gewohnlichen kayukaki-b6 dainokong6 nennt (Abb. 70), und es 
ist recht eigentumlich, hierin dieselbe Bezeichnung wiederzufinden, die in 
der Umgebung von Hadanomachi, Sagami, fur die Stocke n i t  den Spanbiischein 
verwendet wird. 

Dabei fillt mit ein, daR die kayukaki-bo^ im Flecken Kurokura von Miho- 
mura, Ashigarakami-Distrikt, Sagami, einem Dorf, wo selbst Awa- und Hie- 
Hirsekolben in dieser Spanschnitztechnit hergestellt werden, ebenfalls aus 
Essigbaumholz hergestellt werden, indem man von beiden Seiten her Spane 
schnitzt und sie genau so formt wie den Mittelteil der dainokong6 (Abb. 40). 
Nachdem man mit ihnen den Brei umgeruhrt hat, bringt man sie dem Jahres- 
gott dar und im funften Monat spaltet man fur das Stecklingsfeld ihr eines 
Ende in vier Teile, klemmt gerosteten Reis dazwischen, stellt sie,  vie es heifit, 
damit die Saat nicht von den Krahen gefressen werde, als Zaubermittel beim 
Stecklingsfeld auf. Man nennt sie ebenfalls kayukaki-b6 und nicht dainokongo". 
Wahrend diese Stocke in Kurokura aus Essigbaumholz hergestellt sind, fertigt 
man in Nakaimura no Hinakubo, im Sudostteil desselben Distriktes, solche 
von gleichem Aussehen aus Holunderholz an. Man opfert sie auf dem Haus- 
altar, vor den Weggottern und an anderen Stellen, aber ein Stuck davon 
spaltet man an einem Ende in vier Teile, klemmt Knodel hinein und ruhrt den 
Brei vom fiinfzehnten Tage damit um. Danach fuhrt man mit diesem Stock 
die ,,Ermahnung der ~bs tbaume"  aus und weiht ihn endlich wieder auf dern 
Hausaltar den Gottern. Am ersten Tage des zweiten Monates wird er ver- 
brannt. In  diesein Dorfe ver wendet man sie nicht bei den Stecklingsfeldern. 
Dort stellt man vielmehr am WasserzufluR Bambusspeiler mit geweihten Papier- 
streifen vom Afuri-Schrein dazwischengeklemmt auf, die man als ,,Krahen- 
mund" bezeichnet; ein Beweis dafur, wie weit hier die Zeremonie in Ver- 
wirrung geraten ist. Eine ahnliche Sitte bestand fruher im selben Distrikt 
noch in Yamadamura, wird aber heute kaum mehr geubt. 

In  den verschiedenen Schriften des Herrn Deguchi Yonekichi wird iiber 
eine Variante des kayukzki-bo" von Kurokura Ashikaga von Shimotsuke be- 
richtet. Es handelt sich um Stocke von etwa einem F u B  funf Zoll Lange, die 
man gut aufbewahrt, nachdem man am funfzehnten Tage den Brei darnit 
umger uhrt hat. Im  funften Monat erst stellt man sie neben dern Stecklingsfeld 
auf und betrachtet sie als Abwehrmittel gegen Ungeziefer. Doch ist es nicht 
sicher, ob der Brauch heute noch besteht. Nach einem Artikel von Kurata 
Ichir6 (Tabi to Densetsu, 914, S. 88) sind auch die okaikzki von Kuromori, 
Masutomimura, Kita-Koma-Distrikt, Kai, aus Essigbaumstocken hergestellt, 
indem man von beiden Seiten her biischelartig ,,BlumenU schnitzte. Rlit 

".) &D%*, %$&g. 
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der einen, kreuzformig gespaltenen Seite klemmt man indessen einen omarzc 
(mayudama) ein und bringt die Stocke auf dern Hausaltar dar. 

Da die Stocke von Kurokura oder Ashikaga nur etwa einen Zoll Durch- 
messer aufweisen, bereitet es keine Schwierigkeit, sie in den Boden zu stecken 
ohne vorheriges Zuspitzen. Wie man sich jedoch leicht vorstellen kann, ist 
es bei den ubrigen kayukaki-b6, deren Durchmesser eineinhalb Sis zwei Zoll 
und dariiber betragt, gunstiger, sie am unteren Ende zuzuspitzen. 

Die Breikratzstocke von Kumogane sind an ihrer Grundflache eben 
abgeschnitten, doch werden sie nicht auf dern Felde aufgestellt, sondern man 
bringt sie lediglich auf dern Hausaltar dar, nachdem man vorher mit ihnen 
die ,,Ermahnung der Baume" vollzogen hat. Beim tondoyaki im ersten lllonat 
des folgenden Jahres werden sie schlieBlich verbrannt. Solche, die man im 
Voraus unten zuschneidet und fur eine andere Verwendung bestimmt, stellt 
man in groBer Anzahl beim WasserzufluB der Stecklingsfelder auf (Abb. 71). 
I m  Bra -~ i s t r ik t  von Kezuke gibt es sogar Orte, wo man sie auch am Feld, wo 
man Reis direkt sate und am Stecklingsfeld fur Gemuse aufstellt. 

Die Erklarung, wie man die nicht zugespitzten und uberdies sehr dicken 
ta  no kami von Kai an den Wassergraben der Stecklingsfelder aufstellt, ist 
nach dern Bild in Ka i  no Ochiba (Band 1, S. 45) sehr einfach. Man hauft 
rund um sie herum die schlammige Erde auf, so daB ihr unterer Teil ganz 
davon bedeckt ist. I n  Kusakabemura YBkaichiba und dern nahen Kanoiwa- 
machi bindet man ein Paar der kayukaki-b6 mit einer Schnur zusammen und 
stellt sie so neben dern Wassergraben auf. Es wird auch so gehandhabt, daB 
beide Stocke einzeln aufgestellt und daneben Blumen gesteclr werden. Die 
Breikratzstocke von Shinano sind nicht ubermaBig dick, deshalb ist es leicht, 
sie beim WasserzufluB aufzustellen. Es gibt Gegenden, wo man sie gerade 
so aufstellt, in manchen Orten aber, wie z.B. in Sebamura oder Kataoka- 
mura, Higashi-Chikuma-Distrikt, legt man auf.die fest eingegrabenen Stijcke 
einen Stein und bringt darauf gerosteten Reis dar. In der Gegend nordlich 
des Suwa-Sees, wo man zu beiden Seiten des Wassers je einen Stock aufstellt, 
legt man den Stein, \?-oh1 aus diesem Grund, nicht darauf, sondern daneben und 
bringt darauf gerosteten Reis dar. Man glaubt, die Vogel fressen dann diese 
Korner und verwusten dafiir das Stecklingsfeld nicht, auch wenn das Wasser 
austrocknet (Minken, 411, S. 123). I m  Flecken Yamada, Shuzenjimachi, 
Izu, klemmt man zwischen die Spalten des Holzes geweihte Papier-Amulette 
der Daijingii, wenn man sie auf dern Stecklingsfeld aufstellt. Im Flecken 
Nagase von Nagaokamachi und in Nirayamamura nimmt man dazu Amulette 
der Byama Afurijinja, da man in dieser Gegend Afurijinja als Erntegottheit 
betrachtet. Auch in Yamadamura, Ashigara-Kami-Distrikt von Sagami, war 
es Sitte, Amulette der Afurijinja auf dern Stecklingsfeld anzubringen. Doch 
ist dies eine Nachricht aus einer Zeit vor sechzig, siebzig Jahren. 

Auch der Sinn des kayukaki-b6 im Zusammenhang mit der Jahresdivina- 
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tion wird von Jahr zu Jahr mehr in Vergessenheit geraten. Jetzt schon nimmt 
die Vorstellung uberhand, man ruhre den Reisbrei um als Vorbereitung einer 
Bitte um reiche Ernte des Getreides. Die dabei gesprochenen Verse drucken 
denselben Sinn aus, etwa : ,,In der Welt Friede, Gedeihen der funf Getreidear- 
ten", oder ,,Die Stecklingsfelder mogen naB sein", ,,Die Stecklinge mogen gut 
hervorsprieBen", u.s.w.; auch konnte man das Umruhren im Brei mit dern 
Umzrbeiten der Stecklingsfelder vergleichen. I n  diesem Sinne ist es in 
GBdomura, Nitta-Distrikt, KBzuke, Sitte geworden, die Riihrstocke kurz und 
dick zu halten, damit Reisstecklinge kraftig hervorsprieBen sollen. Uberall 
wird man auch ermahnt, den Brei vom fiinfzehnten nicht zu blasen, auch 
wenn er noch so heiD ist, denn wenn man ihn b lb t ,  weht am Tag des Reis- 
pflanzens ein heftiger Wind, der die Stecklinge aus dern Wasser herausblassen 
wird, oder der Wind wird in die Saat auf dern Stecklingsfeld blasen und am 
zweihundertzehnten Tag wird es sturmen. Wahrend der Topf mit dern 
Vollmondbrei am Haken uber dern Herd hangt, durfen die Kinder und andere 
auch die FiiBe nicht in den Herdplatz hineinstellen. Allerorts sagt man, wenn 
man dieses Verbot miBachtet, werden die Stecklingsfelder von Vogeln ver- 
nichtet. 

Die zum Essen des Mungobohnenbreies am fiinfzehnten Tag besonders 
angefertigten EBstabchen nenn man kayu-bashi, Brei-EBstabchen. Man ver- 
wendet dazu ebenfalls haufig Essigbaumholz, aber ~ i c h t  selten auch Weiden- 
holz oder NuBbaumholz. I n  HokujBmura, Xita-Azumi-Distrikt, Shinano, 
macht man sie heute zwar nur noch sehr selten, in fruherer Zeit aber nahm 
man dazu Ndbaumholz und versah sie an ihrem Kopfteil mit Spanbuscheln. 
Sie sollen deshalb beim Gebrauch sehr unhandlich gewesen sein. I m  selben 
Distrikt, Minami Otarimura, arbeitet man sie angeblich heute noch in der 
gleichen Weise. Dazu formt man den Mittelteil der St;ibchen besonders dick, 
um sie der Form von Reisahren anzugleichen. Man nennt sie daher manchmal 
auch harabuto-hashi (Dickbauch-EBstabchen) oder harami-hashi (geschwollene 
oder schwangere) EBstabchen) (Abb. 72). 

Nach Herrn Oka Taigen stellt man in Suwamura, Higashi-Yamanashi- 
Distrikt, Kai, die Brei-Stabchen aus Essigbaumholz her, wunscht Gliick und 
nennt sie katsu no hashi.") 

Die Brei-EBstabchen, ebenso wie die Breikratz-Stocke, wirft man nach 
dern Gebrauch nicht einfach weg, man hebt sie vie!mehr sorgfdtig auf und 
macht sich ihre Zauberkraft zunutze, indem man sie ein zweitesmal in anderer 
Bedeutung venvendet. In Minakamimura no Tsunago, Tone-Distrikt, KB- 

45) katsu no hashi (Bas)  heiBt wortlich ,,Sieg-EBstabchenU. 
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zuke, and in manchen Dorfern des Kita-Azumi-Distriktes von Shinano 
beispiels~veise stellt man sie spater bei den Wasserzulaufen der Reisfelder auf 
(Kitn-Azumi-Gyiji, S. 136). Auch in Nomotomura, Hiki-Distrikt, Musashi, 
stellt man sie am WasserzufluD auf, aber man klemmt noch Amulette des Dai- 
koku oder gewohnliches Schreibpapier, auf das man einen Vogel gemalt hat, 
dazn ischen und bezeichnet das Ganze als karasu no kuchi (Krahenmund). In  
jedem Falle aber opfert man gerosteten Reis. tiberdies klemmt man noch 
zwischen die Spitze eines etwa sechs FuB langen Bambusstockes Sturmab- 
wehramulette aus dem Haruna-Schrein, die man da aufstellt (Nippon Minxoku, 
2!11, S. 38). Wenn es Herbst geworden ist, steckt man sie in die 0ffnung 
eines Steinmorsers und verwendet sie als kokibashi (Hechelstabchen) zum 
Abstreifen der Reiskorner oder Sojabohnen, oder man stellt sie im Fruhling 
an den Ecken der Felder oder Acker auf und betrachtet sie als Abwehrmittel 
gegen den Maulwurf oder Insekten. Manche hangen sie zusammen am 
Hausbalken auf, es heiBt auch, \Venn man sie zum onzbewarai46) mitnimmt und 
verbrennt, bekommt man keine Bauchschmerzen. Etwas anders geartet ist 
die Sitte, die Stabchen in Kreuzform zusammenzubinden, beide Enden 
zuzuschneiden und sie als oni no me zco tsubusu (die Augen der Teufel zer- 
stechend) aus dem Hause heraus auf die Hinterseite des Daches zu werfen 
(Kita-Azumi-Gyiji, S. 94). Dieser Brauch bleibt aber nicht auf Shinano 
beschrankt. Wie Herr Hayakawa KBtarB in Minxoku (312) berichtete, hat 
er ihn im Kuji-Distrikt von Hitachi ebenfalls beobachtet. I n  dieser Gegend 
iBt man den Mungobohnenbrei nicht am fiinfzehnten, sondern erst am 
achtzeh~~ten Tage. Auch in Shinano ist dies nichts Ungewohnliches, man 
bezeichzet diesen Brei dort eigens mit jiihachi-gayu, Brei vom achtzehnten; 
oder man 1aBt am fiinfzehnten etwas vom Brei iibrig und hebt es bis zum 
achtzehnten auf, an dem es dann erst aufgegessen wird, oder man setzte Brei 
vom fiinfzehnten Tage auf denjenigen vom achtzehnten obendrauf und aB 
es so zusammen. Es gibt auch Orte, die dann erst an diesem Tage die ,,Er- 
mahnung der Obstbaume" durchfiihren. 

Die Sitte des jiihachi-gayu hat sich sogar in TBkyB erhalten. In  meiner 
eigenen Familie 1aBt man vom Reisbrei des fiinfzehnten ein biljchen ubrig. 
Wenn man dies am achtzehnten aufiBt, wird man von keinem giftigen Insekt 
gestochen, sagt die Uberlieferung. In  den Bauerndorfern von Shinano ist 
der gleiche Volksglauben lebendig. Man gibt diesen Reisbrei sogar den 
Baumen und dem Geflugel, urn dadurch Insektenschaden zu verhuten. Dazu 
rezitiert man Verschen wie das folgende : ,,Schlangen und HundertfuDler, 
Iveichet, weicht ! Ich bin die junge Frau des Schmiedes, schleife Handbeil 
- 

46) Onbewarai, warai ist Lachen, onbe ist eine Verkiirzung von onbei, d.1. he2 oder nusa. 

Es bedeutet sovie! wie onbe-yaki, d.i. Verbrennen von onbei u.a. am 14. oder 15. Januar. 
Da beim Verbrennen scherzhafte Lieder gesungen werden, wird vie1 dabei gelacht. 
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und Hobel, schneide den Bauch der Schlangen auf, schneide ihnen den 
Schwanz ab. Pira, pira" (Minami-Azumi-Gydji, S. 124 ; Kita-Azumi-Gydji, S. 
96). 

Dieser Abwehrzauber fur Schlangen und HundertfuDler wird in beiden 
Azumi-Distrikten am achzehnten ausgefuhrt. Im Minami-Saku-Distrikt be- 
geht man ihn erst am zwanzigsten. In Kawakamimura geht man a:> diesem 
Tag um das ganze Haus herum, streut duftend gerostete Gerste undspricht : 
,,Schlangen und HundertfuBler, weichet, weichet, ich bin der Schwiegersohn 
des Schmiedes, Lanzen und Schwerter hangen mir an der Seite, den Bauch 
schneide ich euch auf, spiel3e euch auf !" In Uchiyamamura opfert man am 
neunzehnten duftend gerostete Korner aller funf Getreidearten auf dern Haus- 
altar. Beim Herabnehmen vom Altar fiillt man sie in ein Sh6-MaB, zieht 
das kamishimo (ein Zerem~nialgewand)~~) an und giirtet sich mit einem 
Schwert. Wahrend man die Korner nun um das Haus herum ausstreut, 
rezitiert man : ,,Schlangen und HundertfiiDler aus dern Weg, aus dern Weg, 
ich bin mit Lanze und Schwert gekommen, ich bin der Schwiegersohn des 
Schmiedes schneide euch den Bauch auf, spieDe euch auf !" 

In den beiden Azumi-Distrikten wird man sehr ernsthaft ermahnt, am 
Tag des jzihachi-gayu die FuBe nicht in den Herdplatz hineinzustellen, denn 
sonst wurden die Vogel die Stecklingsfelder zertreten. In manchen Gegenden 
des Minami-Azumi-Distriktes (KyGdo, 112, S. 102), im Kami-Ina-Distrikt u.a 
sagt man aber auch, am funfzehnten Tag musse man sich huten, die FuBe in 
den Herdplatz zu stellen (Kawashimamura Kydddshi, Folgebd, S. 179). 

Brei-Stocke (kayu-zue) 

Im Esashi-Distrikt von RikuchQ kochten in alter Zeit kinderlose Eheleute 
in der Nacht des Kleinen Neujahrs Mungobohnenbrei, ruhrten ihn mit einem 
Zwei des kusagi (Clerodendron trichotomum) um und traten mit diesem Zweig 
vor eine Braut, wahrend sie zu dieser sprachen: ,,Wirst du gebaren oder 
nicht ? Gebierst du nicht, schlage ich dich!" und schlugen sie mit dern 
Zweig auf den Rucken. Die Braut antwortete darauf, sie wolle gebaren 
(Minzoku-jiten, S. 490). Dem liegt derselbe Gedanke zugrunde wie der 
Ermahnung der Obstbaume mit dern kayukaki-b6, an dern Reisbrei klebt. In 
derselben Provinz, in Iwaizumimachi im Shimo-Hei-Distrikt bindet man am 
Abend des funfzehnten Tages die junge Braut an einen Pfosten zum yome- 
tataki (Braut-Schlagen). Dabei tut man, als ob man sie mit einem Stocke 
schluge und spricht dazu : ,,Wirst du schwanger oder nicht ?", bis jemand, 
der daneben steht, um Entschuldigung bittet, indem er sagt : ,,Verzeiht ihr, 
sie wird schwanger" (KyGdo-kenkyzi, 611, S. 41). 

47) Eine zeremonielle Tracht der Samurai in der Tokugawa-Zeit. 
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Man braucht jedoch gar nicht in so weite Ferne m gehen, im Kimizawa- 
Distrikt (heute Tagata-Distrikt) von Izu schlug man nach den Berichten aus 
der Meiji-Zeit bis vor etwa funfzig oder sechzig Jahren (d.h. noch vor der 
Restauration) die jungverheirateten Frauen, die zum Neujahrsgluckwunschen 
kamen, mit dern Breikratzstock auf das GesaB. 

Diese Sitte entsprang aber nicht erst in der Edo-Zeit, im Buntoku-jitsuroku 
wird schon von ihr berichtet, und daI3 sie sogar schon wahrend der Heian- 
Zeit allgemein ublich war, ist nach dern Makura no Sishi der Sei ShBnagon 
zu vermuten. Dort heiBt es: ,,Am funfzehnten Tag begeht man das Fest 
des Kuchenbreies. Man versteckt das Breiholz und trifft die Vorbereitungen, 
wenn die Frauen zu Besuch kommen, ilicht geschlagen zu werden. Ge- 
wohnlich richten sie ihre Aufmerksamkeit nach ruckwarts, trotzdem werden 
sie geschlagen, auch wenn sie sich irgendwie dagegen versehen. Das ist sehr 
interessant und lustig und gibt vie1 Gelachter." 

Da es uberdies im Sagoromo (4. Band, 1. Teil) heiBt : ,,Die Jahre andern 
sich nicht. Am mochi no hi (d.h. dern funfzehnten Tage) sammeln sich die 
jungen Leute hier und dort in Gmppen und verbergen dabei den sonderbaren 
Breistock. Sie besuchen sich gegenseitig und treffen Vorsorge, nicht 
geschlagen zu werden. Das bietet einen unerwartet komischen Anblick dar," 
besteht kein Zweifel mehr daruber. Aus dern Ben-no-naiji Nikki erfahren 
wir weiter, daB die Sitte auch wahrend der Kamakura-Zeit fortbestand. Ebenso 
berichtet aus der Zeit der Trennung des nordlichen und sudlichen Hofes das 
Kemmu Nenjzi gyiji in einer Zeile uber den funfzehnten Tag im Neujahrs- 
monat : ,,Es ist nichts AuBergewohnliches, den Brei zu begehen. Die jungen 
Leute schlagen sich mit dern Breistock." Doch ersieht man aus diesen 
Berichten, daI3 die Sitte, die Frauen mit dern Stock zu schlagen, um dadurch 
fur ihre Schwandgerschaft zu bitten sich so weit verallgemeinert hatte, und 
nun umgekehrt hauptsachlich die Frauen die Manner zurn Scherz schlugen. 

Wir wissen naturlich nicht, wie diese Breistijcke vor einigen Jahrhunderten 
geformt waren, da es keine ausfuhrliche Beschreibung davon gibt. Vielleicht 
waren sie dern heutigen Breistock ahnlich, vielleicht aber hatten sie eine un- 
gewohnliche Form, wie die Bemerkung im Sagoromo ,,der sonderbare Brei- 
stock" vermuten l d t .  Man kann sich jedenfalls vorstellen, daB die Stocke, 
welche vornehme Leute benutzten, wenn sie auch nicht gerade einer ganzen 
Bildrolle gleichkamen, doch jedenfalls mit verschiedenem Schmuck versehen 
und prachtig ausgestattet waren. Im Renchd Kyziki sind folgende Satze zu 
finden : ,,Was nun den geehrten Stock anbetrifft, so schlagt man darnit zuerst 
den ShBgun, dann die Damen dreimal auf die rechte Schulter, nachdem man, 
immer am Hofe, zuerst das SagichG bztrachtete. Von diesem Stock beriihrt 
zu werden, gereicht zur Ehre. Man entfernt den Bambusvorhang ein Weilchen 
und sieht, wie auf den Feldern im neuen Fruhling die Hunde sich tummeln. . . . 
. . ." Daraus ersieht man, daR die im Hause der Ashikaga-ShBgune verwendeten 
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Breistocke unter den dortigen Gebrauchsgegenstanden als besonders herge- 
stellte Objekte eine eigene Stellung einnahmen. Doch ist es wohl moglich, 
daB diejenigen, die am Kaiserhof verwendet wurden, wie es im Bfn-no-naiji 
ATikki envahnt wird, noch priichtiger waren. 

Die Rreistocke (kayu-aue), die unter dem Volke Verwendung finden, 
kanr, man mit derr Breikratzstocken oder mit den BreieBstabchen, die es in 
den Dorfern des Minami-Azumi-Distriktes von Shinano gibt, als identisch 
betrachten, wie auch ihre Namen dieselben sind. Wie bereits fruher er- 
wahnt, macht man in Mihomura, Ashigara-Kami-Distrikt, Sagami, auBer den - 

kayukaki-bo", die mit Spanbuscheln versehen werden, noch besonders einen 
gleichen Stock, den man allerdings mit Izana-joro-tataki (Brautschlager) be- 
zeichnet. Mit diesem besuchten zum Kleinen Neujahr Kinder die Familien, 
in denen eine Braut ins Haus gekommen war und erhielten dafur Papier und 
Geld als Gegenleistung. Der Stock blieb dann in diesem Hause. Die 
Braut wird hier nicht mehr geschlagen, doch 1aBt der Name des Stockes 
darauf schlieBen, daB fruher diese Zeremonie wirklich ausgefuhrt wurde. 
Man wird friiher auch keinen besonderen Stock dafur angefertigt haben, 
sondern hat wahrscheiniich den Breikratzstock dazu verwendet, erst nachdem 
n a n  den Stock den anderen Familien uberlieR, wurde dies notwendig. 

I n  Shinano gibt es Dorfer, wo auch heutigentags noch das Brautschlagen 
veranstaltet wird, doch unter dern Name11 okata-bu~hi .~~)  Als Beispiel dafur 

I mochte ich Kawakamimura inn Minami-Saku-Distrilit nennen. In  jedes Haus, 
in das im vergangenen Jahre eine Braut einzog, gehen hier in der Nacht des 
vierzehnten Tages im Neujahrsmonat je vier junge Burschen von vierzehn uild 
sechzehn Jahren. Im  zuvor hergerichteten Hinterzirnmer sitzt die Braut, 
die cun  von den Vierzehnjahrigen n i t  dem Stock, den diese mit geweihten 
Papierstreifen geschmiickt mitgebracht haben, geschlagen wird. Die Sech- 
zehnjahrigen stehen rund herum und schauen zu. 1st die Zeremonie beendet, 
werden sie in einem anderen Zimmer mit Wein und Essen bewirtet und kehren 
dann zuruck (Ky6do Kenky6, 414, S. 526). 

Wie ich durch Herrn Oka Taigen erfuhr, wurde eine ahnliche Zere- 
monie bis zu Anfang der Meiji-Zeit auch in einem Teil des Minami-Koma- 
Distriktes von Iiai, in der Gegend von Shimoyama, begangen. Dort gingen 
am vierzehnten Tage einige junge Leute vom Jungmannerbund mit dem 
bereits vorbereiteten phallusformigen Stock aus Essigbaumholz in die Hauser, 
wo im vergangenen Jahre eine Hochzeit gehalten worden war. Dort fanden 
sie bereits die Gedecke fur ihre Bewirtung gerichtet. War eine angemessene 
Zeit verstrichen, so holte man die Braut, in ihre besten Gewuder  gekleidet, 
ebenso trat ein Kind oder ein junger Mann vor mit dem Stock in der Hand. 
)lit diesem schlug es an die Hufte der Braut und wunschte ihr Gluck. 

J7ergleicht man einige solche Beispiele, so kann man es fast als ein natur- 

-18) ,,Hausfrau-Schlagen". Okata ist ein weitvrrbreitetes iVort fur Hausfrau. 
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liches Ergebnis ansehen, wie der izcaibo" (Gluckwunsch-Stock), der aus dern 
kayukaki-b6 entstanden ist, sich mehr und mehr von der Gestalt seiaes Ur- 
bildes entfernt. Man kann also an dern kayu-zue, der in den verschiedenen 
Provinzen unter den verschiedensten Namen verwendet wird, allerlei Verancie- 
rungen mahrnehmen. (Gebrauchliche Namen sind u.a. izcaigi, izcni36, pomp- 
tutakib6, hoitakebo", hotutakib6, inakeb6, harumenb6, harainahebo", ~ laJ "~~oko ,  

duinokogd). Er  wurde schlieBlich sogar als volksturniiches Spielzeug zum 
Verliauf angeboten. Den, welchen \vir auf Abb. 73 zeigen, hat man dern 
Stock von Hida nachgebildet, heiBt es, ur,d in der Erklarung dazu steht: 
,,Das Begluckwiinschen der Braut ist sehr interessant. In den anderen Pro- 
vinzen ist es unbekannt, und auch daB es hier Orte gibt, die eine solche Arbeit 
herstellen, hat man nicht gehort. Aber hier, in den Dorfern von Shimo- 
Takara versammeln sich im Morgengrauen des funfzehnten Tages im Neu- 
jahrsmonat die jungen Leute in den Hadsern, wo im Jahre vorher eine Braut 
oder ein Brautigam seinen Einzug hielt, und die Kinder, die die Braut be- 
gluckwunschen, ermahnen sie, sie solle viele Kinder zur Welt bringen. Den 
mehr als zehnbundeligen Stock schnitzen sie geschickt und bringen darauf die 
Schatze der Glucksgotter dar. . ." Sie sind aus Saxvara-Holz (erbsenfruchtige 
Zypresse) hergestellt, etwa einen FuB und zwei Zoll lang und messen etwas 
mehr als einen Zoll im Durchmesser. Der runde Stock trigt am einen Ende, 
wenn auch nur wenig, Spanschnitzerei, darunter sind die Bilder des Glucks- 
sackes, des Pilzes des lacgen Eebens, Kleinodien, Gewiirznelken, das Schatz- 
schiff, der Tarnschirm, Fledermause, die Sieben-Schttze-Kette, Kommando- 
fiicher, Bildrollen und anderes gemalt. Ich glaube, der gespante Teil sol1 
den Kopfteil bilden, aber da auf diese Weise die Bilder alle auf dern Kopf 
stehen, ist es fraglich. Im Tankimanroktr von Bakin beiindet sich eine kurze 
SIiizze des inakebo" \Ton der Gegend von Akita, dabei ist angemerkt : ,,Der in 
dieser Provinz d. h. Akita) (erzeugte inakeb6 wird beim Fest des Sui  no kanti 
am fiinfzehnten Tage des Neujahrsmonates gehalten. Er  gleicht dern i.i~niqi 
von Shibata, Echigo. Es wird erkliirt, inn-ke-b6 bedeute Reispflanzen-Haar- 
Stock und man mul3 ihm diesen Namen in Verbindung rnit der Bitte urn 
reiches Gedeihen des Reises gegeben haben. Die Herstellungsweise komnlt 
dern kezurikake (dem Span der Spanschnitztechnik) nahe. Die Lange des 
Stockes betragt zwei FuB, ein Zoll und ein bu. Es heifit, marl firbt ihn mit 
dern Saft der Samtblume". 

Izcaib6, die mit dieser Spanschnitzerei verziert sind, gibt es nicht nur in 
Echigo oder 6 u .  Sogar weit im Suden davon, in der Provinz Sanuki auf 
Shikoku kann man sie antreffen. Betrachtet man dann noch den hanajoro- 
tataki von Kurokura in Sagami und den kayukaki-b6 und die kezuribana v o n ~  
Kant6-Gebiet oder Izu im Zusaminenhang damit, konnte man geneigt werden, 
die Theorie aufzustellen, dal3 sie mit den Sankur6-Puppen von Hokuj6mura in 
Shinano, den Kezurikake-Puppen von Sasano, Uzen, und den Finken von 
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Dazaifu (KyOshQ) (Abb. 74) im Zusammenhang stehen und schlieI3lich gar 
auf die inau der Ainu zuriickgehen. 

Nicht alle yometataki-bo" sind indessen mit Spanen geschmuckt, manche 
bestehen aus einfachen runden Staben mit etwas Bildschmuck versehen, 
manche zeigen durch ihr phallusformiges Aussehen bereits ihren Zweck an, 
andere wieder sind einfache Baumzweige ohne jede kunstlerische Bearbeitung. 
AuRerdem gibt es noch solche von ganz anderem Aussehen, die aus Stroh- 
seilen hergestellt sind, welche man in der Form eines StoRels zusammen- 
gebunden hat. Naturlich konnen die aus Stroh gemachten den Namen 
kayutsue nicht fur sich beanspruchen, aber beim Brautschlagen erfullen 
sie ebenso gut ihren Zweck. Auch diese Zeremonie, die unter dem Volke auf 
diese Weise im Neujahrsmonat oder zu einem anderen gelegenen Zeitpunkt 
begangen wird, ging in verschiedenen Schreinen bald in die Hande der Shint6- 
Priester uber. Was sich dort-davon erhalten hat, verlor spater seine ur- 
sprungliche Bedeutung und im Laufe der Zeit entstanden alle moglichen 
wesensfremden Auslegungen. Das shimoto-matsuri der Usaka-jinja, eines 
alten Schreines in Usakamura, Nei-Distrikt, EtchQ, das als eines der fiinf 
Feste Japans im Yakurno Misho" dargestellt ist, gehort zu diesen Festen. In  
den verschiedenen Schriften daruber steht, der ShintB-Priester schlage die 
Frauen so oft auf das GesaR, als sie mit einem Mann ein Liebesverhdtnis 
anknupften. Ursprunglich war dies aber ebenfalls nur ein Segenswunsch, um 
die Frauen fruchtbar zu machen, und man hat sich in der obigen Erklarung 
wirklich sehr geirrt. Die Gotter in unserem Lande legen ihren Schutzlingen 
an ihrem Festtag keine Strafen auf! 

Begliickwunschen der Briiute 

Der hanajorotataki von Kurokura, Mihomura, Ashigara-Shimo-Distrikt, 
Sagami, wurde in alter Zeit dazu venvendet, um den Brauten aufs GesiR zu 
schlagen. Erst spater verlor sich die Sitte soweit, die Braute tatsachlich zu 
schlagen. Stattdessen tragen nun Kinder den Stock in das Haus der Neuver- 
heirateten, werden dort bewirtet und kehren wieder nach Hause zuruck. 
Diese Art der Umgestaltung ist im Allgemeinen selten. Meist entwickelte 
sich daraus die Zeremonie, die Brautleute mit einem Geschenk zu besuchen. 
Solche Brauche sind sicher iiberall zu finden, ich mochte hier nur einige - 

Beispiele, die ich aus dem von mir gesammelten Material ausgewahlt habe, 
anfiihren. 

I n  Qnemura Shimo-Qtsuki, Naka-Distrikt, Sagami, [begeht man am 
vierzehnten Tag des ersten Monats das ~ a i t o b a r a i ~ ~ )  (d.h. das Tondo-Feuer). 
Am Abend dieses Tages besucht eine Schar Kinder die Familien, wo im ver- 
-- 

49) Saito ist sai no kami, Grenzgott; h a r a  Reinigung, Exorzismus. 
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gangenen Jahr eine Hochzeit stattfand, mit Geschenken. Das Zentrum der 
Gruppe bildet ein Junge, der auf einem Opfertischchen positives und negatives 
Siegel, Kranich, Schildkrote und getrockneten Bonitofisch, alles aus Rettichen 
hergestellt, dazu Kiefern- Bambus-, und Pflaumenzweige tragt. Ihm folgt 
ein Junge mit einem holzernen Sake-FaBchen und ein Junge mit Opfergaben 
auf einem Tablett, dazu gehen vorn und hinten noch je ein Junge mit einem 
Lainpion, zusammen also funf Personen (Abb. 75). Die Kinder sagen ihren 
Gluck~vunschvers und erhalten eine Kleinigkeit als Gegengabe. Scheint den 
Kindern aber die Summe des Geldbetrages zu gering, so sind sie ganz und 
gar nicht damit einverstanden und stellen dafur etwas recht Boses an. Die 
Opfergaben namlich, die der eine Junge tragt, sind nicht echt, sondern be- 
stehen aus dem A'rfall bei der Bereitung von Bohnengallerte, den sie in weil3e 
Leinensackchen fullen und geschickt so formen, als seien es Opferkuchen. 
Gehen nun kleine Handchen in diese Sacklein hinein oder nicht - jedenfalls 
wird im Zimmer ein Zustand hervorgerufen, als ob es geschneit hiitte. 

In  Aikawamura im Naka-Distrikt gingen nicht die Kinder, sondern junge 
Manner am Abend des vierzehnten zu den Familien der Neuvermahlten. Sie 
trugen einen Phallus und eine Yoni, die aus Rettichen, Ruben und 
,,Drachenbartl' (Ophiogen japonicus) hergestellt waren, auf einem Tablett 
mit sich. Dafiir erhielten sie ein Geschenk. Mitte der Meiji-Zeit verschwand 
aber diese Sitte. 

Aber auch jetzt noch, lange nach der Meijizeit, gehen in gewissen StraBen 
von &so, dem beruhmten Seebad, am vierzehnten Tage die jungen Leute bei 
den zur Gemeinde der Weggotter dieses Stadtteils gehorigen herum, in dem 
sie auf einem Tablett diese einzelnen Dinge, aus Rettichen, Mandarinen und 
Rot-Ingwer hergestellt, mit sich tragen. Sie erbitten damit uberall Almosen, 
es ist aber Sitte, daB sie von Familien, wo im vergangenen Jahr eine Hochzeit 
oder Geburt gefeiert wurde, einen groBeren Betrag erhalten. 

Im Flecken Hinata von Takabeyamura, ebenfalls im Naka-Distrikt, 
besteht der Brauch, an Familien, die eine Hochzeit begangen hatten, ein Ge- 
schenk zu schicken, wie auf Abb. 76 gezeigt. Auf einem Tablett ist ein 
weiBes Papier ausgebreitet, darauf liegt ein ebenfalls in weiBes Papier ein- 
gewickeltes und mit einer Geschenkschnur verschnurtes Packchen, in dem sich 
aus Rettich und Drachenhaar gemachte Phallusse befinden. 

Ein ahnlicher Brauch, wenn auch mangelhaft, wird in Susugayamura, 
AikB-Distrikt, in derselben Provinz begangen. Es scheint, daB er fruher 
auch in der Gegend des Fleckens Nanasawa von Tamagawamura in der Nach- 
barschaft ublich war, aber heute ist er nur noch in der oberen Halfte von 
Susugayamura lebendig, und auch dort kann man ihn nur als eine Abkurzung 
der ursprunglichen Form ansehen. 

In diesem Dorf, wie auch noch in einem Teil des Aik6- und Naka- 
Distriktes stehen gewohnlich neben den Bildern der Weggottheiten, die es in 
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den Dorfern nahe den Bergen gibt, naturliche oder vbn Menschenhand 
gestaltete Phallussteine. Da manche von ihnen inzwischen verloren gingen, 
trifft man sie heutzutage nur nicht mehr uberall so an. In  Susugayamura nun 
nahm in alter Zeit eine Abordnung der Kinderkameradschaft am vierzehnten 
Tage des Neujahrsmonates diesen Phallusstein samt einer aus Papier ver- 
fertigten Fahne mit der Aufschrift hdnd ddsojin (den Weggottem geweihtl auf 
die Schultern und besuchte die Familien, wo im vergangenen Jahre e k e  
Hochzeit stattgefunden hatte. Dort rneldeten sie sich mit den Worten : 
,,Tante, wir sind zur Zimmerschau gekommen" an. Uberall wo sie vor- 
sprachen, hiel3 man sie den Ehrenplatz einnehmen, bewirtete sie und gab 
ihnen iiberdies ein in Papier eingewickeltes kleines Trinkgeld. Mit einem so 
schweren steinernen Phallus konnten die Kinder die Braut natiirlich nicht 
schlagen, sie legten ihn einfach in der Schmucknische ab. 

Diese Sitte ist heute ganz in Verwirrung geraten. Die Kinder nehmen 
nur noch die Standarte mit und lassen den Phallusstein fort. Auch geht 
statt einer Abordnung der Kinder die ganze Schar zusammen. Wenn dann 
jedes Kind auch nur einen sen erhalt, so belauft sich die Gesamtausgabe der 
Leute fur die Kinder doch auf vier bis funf yen. 

Nach dem Kou-in-shzizoku-goi besteht die Sitte der ,,ZimmerschauG darin, 
daB sich die jungen Eheleute nach der Hochzeit im Zimmer niedersetzen und 
dort die Besuche eru7arten. Kommen Kinder, gibt man ihnen Geback und 
Geld. Da diese Zimmerschau in Susukeya aber nicht unmittelbar nach der 
Hochzeit, sondern am Tage des saitobarai veranstaltet wird, ist es nach 
meiner Meinung wohl nicht falsch, sie als eine Umformung des Brautsch- 
lagensanzusehen. 

Eine ahnliche Zeremonie wurde bis vor etwa zwanzig Jahren in Tateiwa- 
mura, Minami-Aizu-Distrikt, Iwashiro, ausgefuhrt. Dort gingen am 
Morgen des dreizehnten Tages die jungen Manner in die Berge und fallten 
Rotkiefern und beschaftigten sich damit, aus diesen bis zum Abend die soge- 
nannten ~ a i m a r a ~ ~ )  zu schnitzen. In der Morgendammerung des vierzehnten 
Tages schlichen sie durch den Kucheneingang in die Hauser, wo frisch Ver- 
heiratete wohnten, und stellten sich heimlich neben dem Herd auf. 

In  den Familien, wo man sie am Morgen des vierzehnten fand, freute man 
sich, als sei bereits ein gesunder Nachkomme geboren. Man stellte den 
saimara neben den Knodelbaum (nzizuki) als Schmuck und lud in der Zeit bis 
zum siebzehnten die jungen Manner zum Essen ein. I n  diesem Dorf mar es 
auch Sitte, dafl die Kinder am vierzehnten Tag des ersten Monats in die 
Familien zu Besuch kamen, wo ein Sohn sieben Jahre alt geworden war. Sie 
brachten dazu einen saimara von funf bis sechs Zoll Lange mit, den sie aus 
einem Nuflbaumzweig, von dem die Rinde entfernt wurde, hergestellt 
hatten. Sie erhielten dafur zwei bis drei sen Trinkgeld. Wird der iilteste 

50) ,,Weggott-Phallus". 
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Sohn einer Familie volljahrig, so fertigen die jungen XIadchen des Dorfes eine 
Papierpuppe an, die hanayomesan (Braut) genannt wird, und schenken sie der 
betreffenden Familie am Abend des vierzehnten Tages. Dort bindet man sie 
gleich wie die mayzldama an einea Zweig des I<nodelbaumes. Die Geberinnen 
ladet man zu Tee und Kuchen ein. Diese Sitte halte ich wirklich fur sehr 
schiin. 

Nach einem Bericht von Herrn Suzuki JQkB zogen vor der Meiji-Restaura- 
tion in Torisawa, Kita-Tsuru-Distrikt, Kai, die jungen Manner am vierzehn- 
ten Tag des Neujahrsmonats die gewohnlich in einem kieinen Hauschen auf- 
bewahrte Figur der gekreuzten Phallusse hervor i ~ n d  trugen sie in die Hauser 
frischverheirateter Eheleute, baten um Trinkgeld und veranstalteten damit 
ein Theater. Jetzt aber erhalten die Veranstalter der Jahreswache mit Vor- 
bedacht das Trinkgeld. 

Wird diese Sitte auf die Spitze getrieben, so artet das ursprungliche 
Abstatten von Gluckwunschen in eine Qualerei des neuvermahlten Ehepaares 
aus. Zahlreiche Beispiele hierfur sind im ersten Band des K a i  no Ochiba von 
Yamanaka Kydko angefuhrt. Diese Art Zeremonie, die in Kai okatauchi 
oder ahnlich genannt wird, scheint in fruherer Zeit uberall sehr lebhaft be- 
trieben worden zu sein. 

Es gibt auch Dorfer, wo man den- neuverheirateten Familien, ohne daI3 
dabei Geld erzwungen wird, den der ganzen Ortschaft gemeinsam gehorenden 
holzernen Phallus mit einem geweihten Strohseil geschmuckt hintragt und 
Gluck wunscht. Hier wird er bis zum sankurii (d.h. bis zum Tondo-Feuer) 
des folgenden Jahres aufbewahrt und dann der nachsten Familie ubergeben. 
Ich habe diese Sitte fruher selbst in HongBmura no Sesshd, Higashi-Chikuma- 
Distrikt, Shinano, beobachtet. Die Hohe des Phallus betragt etma zwei 
FuB, sein Umfar~g ein FuB funf 2011, er ist aus Kiefernholz geschnitzt, 
anscheinend von einem Dorfler. 

In Shigamura, Suwa-Distrikt, Shinano besteht auch die Sitte, die kleinen, 
etwa acht Zoll hohen Weggottheiten, dieg ewohnlich in einem Haus aufbewahrt 
werden, alljahrlich am dreizehnten Tag des ersten Monats herauszunehmen. 
Die jungen Leute besuchen damit alle Familien, wo im Vorjahr eine Braut 
einzog, oder wo noch kein Kind geboren wurde und werden dort mit Reiswein 
bewirtet. Diesen und ahnliche Brauche mu6 man ebenfalls als eine Brt des 
shiri-izcai (Begluckwunschen des GesaBes) betrachten, \Venn es auch nicht 
offen ausgesprochen wird (Abb. 77). 

Das hauptsachlichste Ziel einer Ehe ist, Kinder hervorzubringen, denn 
man rechnet dadurch ja mit der Vermehrung der Familienmitglieder. Eine 
entsprechende Bitte oder einen Segenswunsch auszusprechen, ist deshalb 
selbstverstandlich, und ich meine, uberdies eine die Absicht offen zeigende 
Nachbildung anzufertigen und zu schenken, kann man nur als von guter 
Absicht getragen ansehen. Unwissende Polizeileute allein brandmarken dies 
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als Obszonitat und unterdrucken es offen, ja sie bilden sich auf ihr Verdienst 
noch etwas ein. Doch widerspricht dies schlieBlich ganz und gar der heutigen 
Zeitstromung, wo man so vie1 Wesen um das Erhohen der Geburtenziffer und 
die Hebung der Einw-ohnerzahl macht. Das Leben im Dorf ist verchieden 
von dem in der Stadt, Reichtum an Sohnen und Tochtern bereitet hier keine 
Schnieripkeit fiir Erziehung und Pflege. Bebauen die Bauern nicht mit 
eigener Hand das Feld, so sind Einnahmen und Ausgaben nicht in Einklang 
zu bringen. Der Bauer wird deshalb zur VergroBerung seiner Familie alles 
mogliche unternehmen, was auBerhalb jeder Phantasie eines Stadters liegt und 
es waren Kopfe wunschenswert, die dies begreifen und mitempfinden. 

I m  Saiji-shzizoku-goi sind von S. 249 - 259 eine Reihe Beispiele darge- 
stellt, ich venveise deshalb diejenigen, die besonderes Interesse daran haben, 
auf das genannte Buch. 

Divination mit Brei und Rohren 

Die groBte Anteilnahme im Dorf findet naturlich das Gedeihen der 
Feldfruchte. Folglich bildet das Divinieren uber ihre Ernteaussichten un- 
vermeidlich eine wichtige Zeremonie. DaB also der Reisbrei vom funfzehnten 
Tag zur Divination dient, ist in diesem Sinne nur selbstverstandlich. AuOer- 
dem werden aber noch verschiedene andere Arten der Divination vorgenom- 
men. Da uberdies die Ernte letztlich auch noch von Wind und Regen und 
anderen Katastrophen in Mitleidenschaft gezogen werden kann, so diviniert 
man ebenfalls uber schones Wetter und Regen, Wind und Trockenheit fur 
jeden einzelnen Monat. 

In  der Umgebung von Iiyama, Shimo-Minochi-Distrikt, Shinano, fullte 
man in ein Sackchen ungefahr ein g8 Mungobohnen und hielt es uber das 
Tondo-Feuer. Dann nahm man es mit nach Hause zuruck und mit dem 
Feuer von im Tondo-Feuer halb verbrannten Holzstucken rostete man je 
zwei Stuck in der irdenen Rostpfanne. Jedesmal stieB man sie mit je einer 
bestimmten Feldfrucht an, wenn die Bohnen dann in der Pfanne dreimal 
rundherum rollten, so bestanden fur die betreffende Frucht gute Ernteaus- 
sichten. Blieben sie nach einmal oder zweimal liegen, so rechnete man mit 
einem siebzig bis achzig prozentigen Ertrag, verbrannten sie aber, so glaubte 
man an eine MiBernte. Diese Art Divination, die fruher betrieben wurde, 
nannte man axuki-yaki (Mungobohnen-Rosten) (Saiji-goi, S. 132). 

In  Hokujhmura, Kita-Azumi-Distrikt, ebenfalls in Shinano, riihrte man 
den Reisbrei am fiinfzehnten nicht mit dem kayukaki-bo" urn. Man stellte in 
jeder Familie drei Schilfrohre, die man schrag abgeschnitten hatte, in den 
Topf hinein und setzte sie mit fruhem, mittlerem und spatem Reis in Be- 
ziehung. Je nach der Beschaffenheit der eingedrungenen Reiskorner divinierte 
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man Gedeihen oder MiBernte der einzelnen Arten (Kita-Azumi-gydji, S. 102). 
Eine solche Divination mit Hilfe von Rohren, tszctsugayu (Rohren-Reis- 

brei), betrieb man nicht nur in den einzelnen Familien, sondern das ganze 
Dorf fuhrte noch eine gemeinsame Divination durch. In  Aizomemura Taki- 
zaw-a, im selben Distrikt, schopfte man das Brunnenwasser des ,,OtaneU- 
Teiches \vestlich vom Schutztempel und kochte darnit Reisbrei in einem 
Topf, der mehr als ein t6 Reis faote. Das Feuer muBte unbedingt durch 
Reiben eines Papiermaulbeerbaumstabchens auf einem Brett von Sonnen- 
cypressen-Holz erzeugt werden und als Brennholz verwendete man Zweige, 
die man beim Lichten des Tempelwaldes gesammelt hatte. Auf dern freien 
Platz vor dern Schrein stellte man einen DreifuB auf und hing den Topf 
daran. Das gewaltige Feuer, das man darunter entfachte, erhellte jeden Winkel 
des Waldes. In  den Topf steckte man vier bis funf Zoll lange Schilfrohre, 
die mit Zeichen fur fruhen, mittleren, spaten Reis und andere Pflanzen ver- 
sehen wurden und je nach der Menge des Breies, der in die Rohre eindrang, 
deutete man auf Fruchtbarkeit oder MiBernte. Wahrend des Breikochens 
zitierten die Priester unaufhorlich Segensspruche. Nach beendeter Divination 
nahmen alle etwas von dern Reisbrei mit nach Hause (ibd.). 

I n  Rikug6mura im selben Distrikt fuhrte man die Divination im Haus 
der Priester aus. So kam es schlieBlich so weit, da13 vielerorts diese Zerrnonie 
vom Volk in die Hande der Priester uberging und schlieBlicb von den Schreinen 
unter ihre Feste aufgenommen wurde, was, wie sich lebhaft vorstellen laBt, 
auch ihr Ansehen um einen Grad vermehrte. Was als tsutsu-gayu oder 
ku&-gayu in den Schreinen allerorten ausgefuhrt wird, ist schlieBlich nichts 
anderes als dieser alte Volksbrauch. Von alters her beriihmt ist darunter das 
Fest des Hiraoka-Schreines im Distrikt Kawachi, Provinz Kawachi. 

Der Hiraoka-Schrein ist ein staatlicher Schrein erster Klasse, in dern die 
vier Gotter ahirume no Kami, Amatsukoyane no Mikoto, Futsunushi no 
Mikoto und Takemikazuchi no Mikoto verehrt werden. Der Gottesdienst 
des tsuyu-gayu beginnt jetzt damit, daB sich um zwolf Uhr mittags am vier- 
zehnten Tag des Neujahrsmonates die Gemeinde vor dern Schrein versammelt. 
Man reiht die Gerate, die zur Divination gebraucht werden, auf und bestimmt 
vier unter den Zuschauern durch das Los. Gegen funf Uhr beginnt man mit 
dern Reiben des Feuers. 1i1 den 'Breikessel fullt man drei skci Mungobohnen 
und fiinf shci Reis, hierhinein stellt man senkrecht vierundfiinfzig Rohre des 
medake (Pleioblastus Sivtoni, eine Art Bambus) von funf Zoll Lange und sieben 
bis acht fun Durchmesser, je neun zusammengebunden. Nach der Menge 
der Komer, die in die Rohre gelangt sind, wird nun diviniert, ob die Ernte 
reichlich oder schlecht ausfallen wird. I n  dern im Jahre 1801 erst~nalig 
gedruckten Kazcachi meisho zue wird uber dieses Fest folgendes berichtet : 
,,Dieser Schrein kocht alljahrlich am funfzehnten Tag des Neujahrsmonats 
vor den Gottern Reisbrei zur Feier der Getreide-Divination. In  diesen Brei 
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gibt man die funf Kornerfruchte und stellt Bambusrohre, auf die je eine Be- 
zeichnung geschrieben wurde, in die kochende Masse hinein. Die Priester 
ziehen diese wieder heraus, und auf Grund der Art und Weise, wie die funf 
Kornerfruchte in die Rohre gedrungen sind, teilen sie den Leuten mit, wie es 
dieses Jahr um die Ernte bestellt sein wird. Dies nennt man Brei-Divination 
u.s.w." Am oberen Rand des zugehorigen Rildes steht: ,,An diesem Taq 
nimmt man vierundfunfzig Medake-Rohre mit der Eezeichnung der vierund- 
funfzig verschiedenen Feldfruchte im Brei, bindet sie zusaminen uild stellt 
sie in den Kessel. Man kocht dann den Brei und gemaD den alten Aufzeich- 
nungen entsprechend dem Eindringen der Mungobohnen in diese Rohre 
bestimmen die Priester, ob MiDernte oder Fruchtbarkeit zu erwarten sei. Ein 
Priester erhebt den Breistock und teilt mit lauter Stimme das Ergebnis der 
Divination mit und die Anwesenden kehren mit diesem Resultat zuruck. DaD 
diese Hilfe beim Feldbau noch heute als eine von den Vorfahren aus alter 
Zeit uberkommene Sitte unverandert weiterbesteht, ist wahrhaft ein dankens- 
u-ertes Zeichen des gijttlichen Willens." Dem folgenden Bild beigefugt sind 
die ,,Bezeichnungen fur den Brei", sie enthalten folgende Fruchtarten. 
,,Abteilung Gerste - Iratsuko, Tokomugi, Musuma, Hiramugi, Fushi- 
kuro, Osomugi ; Abteilung des Fruhreises - Shijilnichi, Itsumomochi, 
Akawase, Tonokane, Ishikomochi, Ofuchimochi, Manzai, Yafutatsumochi; 
Abteilung der hochliegenden Bergfelder - Minokasamochi, Shishiitu\\-azii, 
Okutemochi, Ishido, Ishidomochi; Abteibung der hochliegenden hIittel- 
felder - Sukubaka, Tamba, To~vanochimotoki, Gozaremochi, Hanochirnochi, 
Hiranoine, Osowanochi, Renashimochi, Chiko, Akasembo; Abt. der hoch- 
liegenden Xcker - WeiBer Sesam, Mochikibi-Hirse, Bohnen, lLlungobohnen, 
Zehrwurzel, Buchweizen, roter Sesam; Abt. der unteren Reisfelder - Ishi- 
do, Ishidomochi, Towanochi, Hirahamochi, Noine, Akasembo, Yayatokohose, 
Susugaya; Abt. der unteren Acker - WeiBer Sesam, Roter Sesam, Bohnen, 
Zehrwurzel, Mochikibi-Hirse, Hirakibi-Hirse, Mungobohnen, Buchneizen, 
Baumwollstauden." Aus diesen Berichten ersieht man, daD die heutigentags 
am vierzehnten veranstaltete Zeremonie ursprunglich am fiinfzehnten 'Tag 
stattfand. dhnliche Falle gibt es haufig, 2.B. das Tondofeuer, das ebenfalls 
am funfzehnten abgebrannt werden sollte, wurde oft auf den vierzeh~lten 
vorverlegt. 

Auch an anderen Orten finden sich Schreine, die den Gottesdienst des 
tsutsu-gayu auch heute noch am funfzehnten Tag ausuben. Im  unteren 
Schrein des Suwa-Schreines jedoch reinigt man am Alorgen des vierzc:ntz~ 
Tages das Gebaude fur den tsutsu-gayu, das im Tempelbezirk des Harumiya 
errichtet ist. Die Priester beenden die Reinigung bis halbzwolf Uhr vor- 
mittags, dann treffen zwei Priester in weiDer Kleidung mit verschiedenfarbigen 
Uberwurfen die Vorbereitungen, indem sie polierten Reis, Mungobohnen, 
geweihtes Wasser und Schilfrohre in den Kessel im Brei-Hauschen fullen. 
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Um Mitternacht endlich entzundet man mit geriebenem Feller das Holz im 
Herde. Der Brei kocht bis um vier Uhr morgens, gegen funf Uhr am Morgen 
des funfzehnten holt man den Brei aus dern Brei-Hauschen heraus und bringt 
ihn in die Gebetshalle des Harumiya. Sobald er dort al;f der vorschrifts- 
maBiqen Stelle des nachsten Priesters unter dern Hauptpriester angelangt ist, 
1%-eiht man ihn den Gottern und nimmt schlieBlich die Rohre heraus. Die 
folgende Divination erstreckt sich uber den ,,Lauf der Zeiten", iiber die funf 
Kornerfruchte, die Seidenraupenzucht, u.s.w. I m  Ganzen diviniert man uber 
einundvierzig Dinge (Minken, 4-11, S. 121). Das Resultat der Divination im 
Jahre 1932  ergab folgendes : ,,Friihlings-Seidenraupen : mittlere Mitte; 
Sommer-Seidenraupen : mittlere Mitte; Herbst-Seidenraupen : obere Unter- 
stufe; Kartoffeln : mittlere Mitte; Weizen : mittlere Mitte; Eierfriichte : obere 
ILGtte; Kaki : mittlere Mitte; Gerste : obere Mitte; Maulbeeren : mittlere 
Mitte; Apfel : ohere Unterstufe; Birnen : untere Oberstufe; Mungobohnen : 
mittlere Unterstufe; Karotten : mittlere Mitte; Buchweizen : mittlere 
illitte; Fruhreis : obere Unterstufe; Kuchen-Reis : untere Oberstufe; Herbst- 
Rettiche : obere hlitte; Schwarzwurzeln : obere Mitte; Einlege-Gemiise : 
,,untere Mitte." (Kyo^dokenkyzi, 611, S. 13). Auch im Kanasana-Schrein, 
einem alten staatlichen Schrein mittleren Ranges, der seinen Sitz im Kodama- 
Distrikt von Musashi hat (er gehort zu den im Engishiki angefuhrten Schreinen), 
beqeht man die Divination mit Brei und Rohren. Hier uben die ausfuhrenden 
Priester eine Woche vorher Enthaltsamkeit, am Tage vorher schlieljen sie sich 
in ein Zimmer ein. Urn ein Uhr morgens am betreffenden Tag kochen sie 
auf dern heiligen, durch Reiben erzeugten Feuer den Brei, in den sie vierund- 
znanzig Schilfrohre, ctwa eineinhalb Zoll lang geschnitten und jedes einzeln 
bezeichnet, hineinstellen. Die Rohre entsprechen den Friichten ,,Friihreis, 
mittlerer Reis, Spatreis, Bergreis, Gerste, Weizen, Hirse, Bohnen, Mungo- 
bohnen, Buchweizen, Mais, Sesam, Fruhlings-Seidenraupen, Herbst-Seiden- 
raupen, Maulbeeren, Zehnvurzel, SuBkartoffeln, Rettiche, Karotten, 
Schwarzwurzeln, chinesischer Kohl, Zwiebeln, Gurken, Eierfriichte". Zur 
Zeit des Sonnenaufgangs opfert man den Brei den Gottern, und wenn diese 
Zeremonie beeildet ist, zieht man die Schilfrohre heraus. Je nach der einge- 
drungenen Menge des Breies diviniert man, mas zu siebzig Prozent oder zu 
dreiBig Prozent gedeihen wird, und teilt das Ergebnis der Bevolkerung vor 
dern Schrein mit (Tubi to densetsu, 4/7, S. 47). 

Es heiBt, in der %he T6ky6s werde die Zeremonie auBerdem auch irn 
Afuri-Schrein, dern Priifektur-Schrein von oyama, Sagami, abgehalten, aber 
die Einzelheiten liegen nicht klar. Indessen sol1 sie auch im Hachiman- 
Schrein von Hiratsuka Shinshiku, nahe dem FuBe des oyama wahrend der 
Meiji-Zeit unter dern Nahmen tsutsu-gayu no rnitsugi ausgefuhrt worden sein. 
Hier wurde der Gottesdienst folgendermaljen gehandhabt : Sobald Mitter- 
nacht des vierzehnten Tages herangeruckt war, muate der Priester auf den 
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ersten Vogelschrei horen, dann sofort in einen Kessel etwa acht Teile Wasser 
gieDen, und sobald es kochte, Bruchreis hineinschutten. Sah er nun, daD das 
Wasser an einer Stelle besonders stark aufwallte, so gab er dort die Rohre 
hinein und wartete m e i  oder drei Aufwallungen ab, dann zog er die Rohre 
wieder heraus. Die Rohren wurden den Gottern geopfert. Nach Beendigung 
der Zeremonie wurdeil sie aufgespalten und ihr Inhalt untersucht, das Er- 
gebnis wurde offentlich bekanntgemacht. Zu diesem Zwecke schnitt man 
es rasch in einen Druckblock von der GroBe eines halben Bogens gewohn- 
lichen Schreibpapieres und druckte Flugzettel. Ein Bogen fur drei Rin 
stieg bald auf funf Rin und schlieDlich auf einen Sen im Kaufpreis. Die 
Zahl der Rohre betrug zwolf, sie wurden an einem Ende abgeschragt und 
einzeln mit Fruhreis, mittlerer Reis, Spatreis, Gerste, Weizen, Hanf, Baurn- 
wolle, Zehrwurzel, Hirse, Sojabohnen, Mungobohnen, ubrige Gemiise be- 
zeichnet, zusammengebunden und in den Brei hineingeworfen. Diese An- 
gaben verdanke ich einem alten Notizbuche mit Anweisungen fur derlei 
Zeremonien, das im Hause eines Priester aufbewahrt wird. 

Je nach der Gegend bestehen auch verschiedene Verfahren, bei der 
Divination am funfiehnten Monatstage das Wetter fiir das kommende Jahr 
zu ergrunden. Nach dem Minami-Azumi-gun KyGdo-chdsa-sdsho, Heft 1, 
sagt man in Toyoshinaaachi und Azusamura im Minami-Azumi-Distrikt 
Regen und Schonwetter fur alle zwolf Monate voraus, indem man uber den 
Topf, in dem der gerade fertig gekochte Brei sich befindet, die Feuerstabchen 
legt und nun zwolfmal nacheinander Feuer aus dem Herd nimmt und auf die 
Stabchen legt. Dabei schlieDt man aus der Art, wie das Feuer verloscht, auf 
die Art des Wetters. 

Im weit davon entfernten Norden, in Iwaizumimachi, Shimo-Hei-Di- 
strikt, Rikuchtl, legt man am Abend des funfzehnten zwijlf Stucke des Reis- 
kuchens auf die heiDe Asche im Herd und nach der Art ihrer Verbrennung 
sagt man das Wetter fur die zwolf Monate voraus. K o ~ ~ m t  der Wasserdampf 
lebhaft herausgezischt, gibt es Wind; klebt vie1 Asche daran, wird es schneien, 
U.S.W. So sind von alters her anscheinend verschiedene bestimmte Arten der 
Wettervorhersage gebrauchlich. In dieser Gegend bezeichnet man sie mit 
dem Namen takurabe51) und es heifit, man kann den Sinn dieses Namens auch 
richtig wortlich auffassen (takurabe Versuchen und Ausprobieren) (KyGdo- 
kenky6, 611, S. 41). 

In Thomachi, Kami-Hei-Diestikt in derselben Provinz, teilt man am 
Abend des funfzehnten Tages im Neujahrsmonat sechs Nusse in je zwei 
Halften, so daD es zwolf halbe Nusse sind, wirft sie gleichzeitig ins Feuer und 
zieht sie gleichzeitig heraus. Dann legt man sie in eine Reihe nebeneinander 
und zahlt von rechts nach links - erster, meter, dritter Monat u.s.w. und 
veranstaltet die tsukimi (Monat-Betrachtung). Bleiben die Nusse immer 

5 1) Wortlich ,,Vergleichen". 
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!chon braunlich, so ist es ein Vorzeichen fur eine klare Vollmondnacht am 
fiinfzehnten des betreffenden Monats; die Nusse, die schwarz werden, 
zeigen einen bewolkten Himmel an, diejenigen, die ein blasendes Gerausch 
hervorbringen, kundigen einen windigen Monat an. Es heiBt, sooft man diese 
Vorhersage wiederhole, das Ergebnis bleibe immer dasselbe, und es sei auch 
seltsam, daB in allen Familien des Dorfes immer dasselbe Resultat erzielt 
werde (TGnomonogaturi, erweiterte Ausgabe, S. 90). 

Dosojin 

In den vorhergehenden Kapiteln habe ich schon oft erwahnt, da8 die 
verschiedenen Zeremonien am Kleinen Neujahr mit den DGsojin oder den? 
tondoyaki in Beziehung stehen. Unter den Lesern wird vielleicht mancher 
beim Klang dieses Namens verstandnisvoll mit dem Kopf nicken, doch wird 
auch mancher zweifelnd fragen, was denn das fur Gottheiten sind. Ich halte 
es deshalb fur angebracht, hier einen kurzen UmriB zu geben. 

Betrachtet man die chinesisch-japanische Lesung des Namens, so scheint 
es sich um von China ubernommene Gottheiten zu handeln. Da man aber 
ursprunglich fur den japanischen Sue no iami die chinesischen Schriftzeichen 
DGso anwandte, ware es eigentlich richtig, trotz der verschiedenen Schreib- 
weise statt DGsojin Sae no kami zu lesen. Dies geht aus dem zweiten Band 
des WamyG-ruijusho hervor und mit dem chinesischen DGso verhglt es sich, 
wie im Fzizoku-tszi angegeben wird: ,,Sohn des Kung Kung, ging stets 
gerne auf Reisen, deshalb verehrte man ihn nach seinem Tode als Ahnen". 
Da nun unser Sue no kami ein Schutzgott der Wege ist, schrieb man seinen 
Namen mit den Zeichen DGso". 

Die Frage uber das eigentliche Wesen dieses Gottes ware nun eine nachste 
Notwendigkeit, doch wurde es weit uber den Rahmen dieses Buches hinaus- 
gehen, wollte ich dieses Problem eingehend behandeln. Ich muB mich hier 
deshalb auf das Wichtigste beschranken. Im Gogo, einem Buch, das gegen 
1826 im Erstdruck erschien und Najima Masamichi zum Verfasser hat, steht 
uber DGsojin folgendes zu lesen : 

,,Vor und hinter den Dorfern in allen Provinzen sowie an den Wegen ist 
der Stein einer Gottheit, die den Gott der Berge darstellt, ausgehauen und 
wird verehrt. Dieser wird irrtumlicherweise gewohnlich fur oyamazumi 
gehalten, aber es muB Kunado (Chimata) no kami sein. Im Shindaiki steht 
bei Gelegenheit des Kotodowataru-Gelubdes des Izanagi no kami: Er warf 
seinen Stab und von da an wagte der Donner nicht mehr zu kommen. Dies ist 
Funato no kami, d.h. Kunato no soshin. Ferner hieB Futsunushi no kami den 
Funato no kami als Gott der Wege zu wirken, alle Gebiete zu befrieden". 
Die alte Aussprache Kunato wird mit den Zeichen wiedergegeben, 
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Fz~nato mit den Zeichen gg&. I m  Kojiki hat man dafur die Zeichen f i ) i $ $ i  

gewahlt. I m  K6ketsusanso und anderen heifit es, dies sei D6sojin. Die 
Zeichen j'j$m (d6-so) sind ihm nach einem chinesischen Namen beigelegt 
worden. Im  ,,ZeichenbuchL' (sc. K'anghsi-Worterbuch, Hrg.) heiDt es : ,,Es 
wird ein Weggott verehrt, man nennt ihn so (chinesisch tsu m ,  Hrg.). Das 
so steht fur so (chinesisch ch'u qH, Hrg.). Das so (qR) bedeutet gehen. I m  
Wamj~Gsh6 sind Funato no kami (a$$) mit Funato no kami, D6so-jin mit 
Sae no kami, D6-shin (a$$) mit Tamuke no kami wiedergegeben, aber es 
handelt sich um eine und dieselbe Gottheit. Der Sinn des Kunato und 
Funato erklart sich daraus, daB man diese Gottheit vor und hinter jedem 
Dorfe als Gott der Seuchen und Epidemien verehrte. Ferner, da er das 
Begehen .der Wege gestattete, nennt man ihn Sae no kami, und da man ihm 
Opfer spendet, damit er die Reisenden auf ihren Wegen bewache und sie 
wohlbehalten ankonlmen lasse, nennt man ihn Tamuke no kami. Daher 
opfert man ihm beim Uberschreiten eines Berggipfels, falls sich dort kein 
S c h r e i ~  befindet, wenigstens geweihte Papierstreifen. Zur Zeit als Nara 
Hauptstadt war, opferten die Reisenden, die man bis auf den Nara-Berg be- 
gleitete, an dieser Stelle. Daraus erklart sich wahrscheinlich Tarnukeno yama. 
Uberschreitet man in einem Felsenland, wo Opfer fur den Tamuke no kami 
einen Schutz bieten, einen Berg, so soll man an diesem Tage dem Tamuke no 
kami ein Opfer bringen. Und auch an uilden Strandwegen am Meer kann 
man sehen, daB dem Meergott ($fgg$$, wortlich Meer-Kind-Gott) geweihte 
Papierstreifen geopfert werden. Eine Erklarung sagt, ta-muke (7 1;rl) bedeute 
Reise-Begegnung; und daB man den Ort, wo man den Berg besteigt, t6ge 
nennt, sei eine phonetische Bnderung von tnmuke. Im  Ch6ya-gunsai ($ggF# 
&) steht : ,,Wenn man aus den Toren der Stadt herausgeht, soll man dem 
Gott uer Wege geweihtes Papier opfern und Opferspeisen darbringen, gleich- 
zeitig soll man folgendes Gebet rezitieren : 

,J7or den erlauchten Gottern, die an den acht groBen Wegkreuzungen in 
groBen Scharen verborgen sind, spreche ich. Yachimata Hiko, Yachimata 
Hime Kunato, Eure Namen aussprechend preise ich Euch. Die Ihr  an den 
Wegkreuzungen in groBen Scharen verborgen seid, Ihr  erlauchten Gotteren- 
kel, ich wunsche Euch Gliick wie Felsen so fest und von ewiger Dauer, be- 
standig mogen Eure Geschlechter bluhen !' u.s.w. Die ,,Bestimmungen 
uber die himmlischen und irdischen Gotter" sagen : ,Die Wahrsager bringen 
an den vier Ecken der Hauptstadt auf den Wegen Opfer dar und wollen damit 
erreichen, dass die Geister von drauDen sich nicht in die Stadt zu kommen 
getrauen. Hierzu empfangt man sie im Voraus schon drauDen und halt sie 
durch Bewirtungen fest'. Aus diesem Grunde verehrt man die Gotter vor 
und hinter jedem Dorf und auf den Wegen. Es muB sich daher um Funato 
no kami handeln und nicht um Oyamazumi no kami. Oyamazumi no kami 
wird naturlich auch verehrt, man muD die beiden aber wohl auseinander- 
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halten. Wenn manche Leute meinen, Kunato no kami sei Chigaeshi no 
Okami, so trifft das auf keinem Fall zu. Wenn man das Shindaiki betrachtet, 
wird diese Erklarung jedenfalls sehr zweifelhaft." 

Es heiDt, Yachimata Hiko und Yachimata Hime stellten eine Aufspaltung 
des Chigaeshi no Bkami oder des Sayari-masu yomido no Bkami in Mann und 
Frau dar. Unter den Japanologen wird als richtig erkannt, daR die beiden 
genannten Gotter mit Kunato no kami Weggotter seien, Ddsojin. In  Werken 
wie dem Jingi-jiten (Worterbuch der himmlischen und irdischen Gottheiten) 
wird der Sachverhalt ebenso dargestellt. Ferner steht in Shinano ein Stein, 
auf den dieser Tatbestand in koreanischer Schrift eingemeiBelt ist (Abb. 78). 
Trotzdem ist die Theorie, Ddsojin sei Saruda Hiko oder Saruda Hiko und 
Uzume no Mikoto weit verbreitet und man kann neben den DBsojin auch 
Stoffstreifen aufgestellt sehen, die mit ,,Saruta Hiko Uzume no Mikoto" 
beschriftet sind (Abb. 102). 

Auch der Dasojin vom Flecken Kasashima, Medeshimamura, Natori- 
Distrikt, Rikuzen, der scrberiihmt ist, daB sein Name sogar im Genpei Seisui-ki 
erwahnt wird, und der Sai no kami des Izumoji in KyBto, den man schlieDlich 
als das Gebiet bezeichnen muB, wo er seinen gottlichen Auftrag erhielt, 
werden heute als Saruda Hiko verehrt. I m  Tdkaidc? Meisho Zue steht bei der 
Beschreibung des Seki no  my6jin von Osaka no Seki: ,,Man nennt ihn 
so\vohl Saruda Hiko no Mikoto wie auch DBsojin oder Sai no kami". 

Nach anderen Theorien sol1 der DBsojin zusammenfallen mit den beiden 
Gottern Shiotsu-rBjin und Harusai Hime oder mit den Gottheiten Izanagi 
und Izanami, mir scheinen aber diese beiden Annahmen jeder tieferen Grund- 
lage zu entbehren. 

Die Theorie der Japanologen, die den Sae no kami direkt erklaren wollen, 
ocier die dieser Theorie zugrundeliegenden Gedankengange entsprechen im 
groRen Ganzen den vorigen Ausfuhrungen. Nach einem von Hayaka~va 
K6tar6 in Minzoku-bunka (Nr. 4) veroffentlichten Aufsatz haben indessen 
die Leute im fernsten Altertum eine Art Seelengeister oder auchverschiedene 
Geister der Berge, Baume und Steine mit dem Laut sa bezeichnet. Dieses 
su IZO ka~ni wandelte sich in sai no kami und fur dieses sai setzte man die chinesi- 
schen Schriftzeichen 3 (Jahr), $ (Gliick) und (-Abwehr). Da das dritte 
der angewandten Zeichen Abwehr Dedeutet, bekam es schlieBlich die Be- 
deutung eines Gottes, der dem Grenzschutz dient. Hayakawa meint, das 
stelle in der Entwicklung des Glaubens an diesen Gott die dritte oder noch 
spatere Periode dar.52) 

Wie es auch im Gogo heifit, wurden die Ddsojin gewohnlich neben den 
Dorfwegen aufgestellt. Sie laBen sich im KantB- und ChObu-Gebiet in zwei 
Hauptgruppen, in einfache Steine mit bloBer Beschriftung und in Nachbildun- 
gen der Gotterfiguren einteilen. Am haufigsten sind Steine mit der einfachen 

51) Hayakawa KBtarB, No" t o  matsuri (FJll&@B, g k g  9 ) .  S. 154, 214. 
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Inschrift Ddsojin, doch gibt es auch andere, denen die Worte Ddrokujin (Bk 
H), Ddrokujin (@@$+I), Ddrokujin (BE$$), Chimatanooya no Mikoto (am 
&) Yachimata no Okami (,\@&jjtfr), Yachimata mi-hashira no Okami (,\a 
-@&$$I), Funato no Kami u.a. eingeschnitten sind. Auf Anspruchsvolleren 
steht Ddso geschrieben und darunter ist das Gotterbild eingeschnitten, doch 
sind solche Steine sehr selten. 

Bei den eingemeioelten Figuren handelt es sich meistens um Reliefbilder, 
nur in Izu und in einem angrenzenden Teil von Sagami sowie in Suruga gibt 
es auch Darstellungen in Vollplastik (Abb. 79). Zwar gibt es bei den Relief- 
darstellungen auch solche, die nur seine einzelne Gottheit zeigen, meistens 
sind aber zwei Gottheiten zusammen dargestellt, entweder beide vollig gleich 
im Aussehen oder auch nicht selten mit deutlich erkennbarem Unterschied 
von Mann und Frau. Sind die beiden Figuren ohne Unterschied gleich 
dargestellt, so halten sie meist die Hande gefaltet, wo aber der Unterschied von 
Mann und Frau deutlich wird, halten sie sich gegenseitig die Arme uber die 
Schultern gelegt oder fassen sich noch an den Habden. In  spaterer Zeit 
entstandene Figuren stellen ein Hochzeitspaar dar, der Gott halt einen Becher, 
die Gottin eine Reisweinflasche, eine Kalebasse oder ein WeingefaB, das wie 
ein Kriiglein geformt ist, in den Handen (Abb. 80). Auch in der Kleidung 
kann man der Periode entsprechend verschiedene Wandlungen erkennen und 
ein vergleichendes Studiun in dieser Richtung entbehrt nicht interessanter 
Probleme, doch kann ich mich hier nicht auf solche Einzelheiten einlassen. 
Wer sich fur diese Dinge interessiert, moge in meinem vom Ars-Verlag heraus- 
gegebenen Buchlein Ddsojin nachschlagen. 

Sonderbare DGsojin aber gibt es in einem Teil von Kai, besonders im 
Becken von KGfu. Es sind dies DGsojin, die aus runden Steinen bestehen. 
Eine Art Fortsetzung dieser Art Gotterbilder wurde in den letzten Jahren 
erst in einem Teil von Sagami entdeckt (Abb. 81, Abb. 82). Id Kai betrachtet 
man DGsojin allgemein als Sarudahiko, doch ist keine treffende Erklarung 
dafur zu erhalten, weshalb man den Sarudahiko mit runden Steinen verehrt. 
Man findet daher nur Auslegungen, wie die runden Steine wurden dem Gesicht 
des Sarudahiko gleichen und ahnliches (Minzoku-gaku 213, S. 47). An sich 
sind von Natur runde Steine von anderen Steinen verschieden und auf ihnen 
grundet sich die Sitte, sie wegen ihres gottlichen Wesens unter dem Namen 
Yashiki no k ~ m i ~ ~ )  oder Sekison54) zu verehren. Schwierig wird die Losung 
des Problems aber, sobald man sie mit Sarudahiko in Beziehung setzen will. 

Geht man nun ins TGhoku-Gebiet, so sind die Gestalten, die man hier 
innerhalb und auDerhalb des Hauses als DGsojin verehrt, gewohnlichphallus- 
formig, und zwar gibt es von Natur so geformte Steine, aber in der Hauptsache 
sind sie von Menschenhand aus Holz oder Stein angefertigt. Dr. Kida Teikichi 

53) ,,Gott des Gehoftes." 
54) Steingott: 
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hat diese Dinge niiher untersucht und veroffentlichte als Resultat seiner Studien, 
daD die DBsojin weibliche Gottheiten seien, denen man als Festgaben Phal- 
lusse darbrachte, spater aber habe man statt der Gottin die Phallusse gottlich 
verehrt. Doch werden den DBsojin im TBhoku-Gebiet nicht nur Phallusse 
als Festgaben dargebracht. Man kann im Gegenteil oft beobachten, daB 
dem Brauch entsprechend Frauen die Nachbildungen weiblicher und Manner 
die Nachbildungen mannlicher Geschlechtsorgane darbringen. Man kann 
also nicht so leichthin hieruber urteilen. 

Die als Phallusse verehrten DBsojin des* TBhoku-Gebietes werden manch- 
ma1 mit Konsei myBjin vermischt und nicht selten ist der Unterschied zwischen 
den beiden kaum erkennbar. Oft werden auch Dbsojin in der Form weib- 
licher Steine als Awashima myBjin verehrt. Konsei myBjin wird zur Heilung 
von Mannerkrankheiten angerufen, gleichzeitig aber auch als Gottheit des 
Wohlgedeihens verehrt. Awashima myBjin ist eine Gottheit, die Frauen- 
krankheiten heilt, wie allgemein bekannt ist. Die DBsojin des TBhoku- 
Gebietes stehen uberhaupt vor allem als Gottheiten, die Krankheiten heilen, 
im Glauben. Manchmal werden sie als Gotter des Wohlgedeihens auf dem 
Hausaltar aufgestellt. Im Ubrigen ist es wie im Rant6- und Chfibu-Gebiet, 
man wird sie nicht in jeder Ortschaft verehrt finden, sondern hier und dort 
verstreut, meist sind sie in kleinen Tempelchen aufgestellt. 

Man muBte nun auch noch alle die anderen Gotter erwahnen, mitdenen 
DBsojin, wie mit Konsei myBjin oder Awashima myBjin, gleichgesetzt wird, 
erwahnen. Doch wurde das uber den Rahmen dieses Buches hinausfuhren 
und zudem zuviel Platz beanspruchen. Ich mochte uber diesen Volksglauben 
ein eigenes Buch zusammenstellen und es dann denjenigen, die sich ebenfalls 
damit beschaftigen wollen, widmen. 

Feuerfest a m  15. I 

In alter Zeit beging man bei der Zeremonie des Teufelaustreibens am 
Kaiserlichen Hof am Abend des funfzehnten Tages im Neujahrsmonat auch 
das sagich6 (3@3J, man schreibt dafur auch jf&g oder &Be). In einem 
Buch dariiber steht geschrieben, daB es im ostlichen Garten des SeiryB-den- 
Palastes ausgefuhrt wurde. Man band dazu drei Ballschlager zusammen, 
gab Facher, an Bambuszweige gebundene Gedichtstreifen und gluckbringende 
Schriften des Kaisers dam. Dies alles verbrannte man, wahrend die Meister 
des Yin-Yangs55) Lieder sangen und sonderbar gekleidete Knaben Flote 
bliesen und kleine Trommeln schlugen und unter Gesangsbegleitung tanzten. 
Auch der Kaiser geruhte zu erscheinen und zuzusehen. Heutzutage ist diese 
Zeremonie ohne weitere Uberlieferuq ganz verschwunden und man weiB 

55) B @ W  inydji oder dnmzdji, Wahrsager und Geomant. 
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nichts Genaueres. I m  Volk aber hat sie sich in ganz ahnlicher Weise erhalten, 
sogar unter demselben Namen. Dort tragt man am funfzehnten Tag die 
Ne~jahrskiefern, den geweihten Strohhseilschmuck, die Schreibanfange U.S.W. 

zusammen, hauft alles auf und verbrennt es. Aber hier wurde die Zeremonie 
bald n i t  dem Sai no kami in Verbindung gebracht und der Name saitoyaki, 
saitoharai entstand, auch tondoyaki, dondo-, bonbo-, oder oshimeyaki, 
omatsriyaki U.S.W. Im Shimo-Ina-Distrikt von Shinano wird sie mit dem 
Vogel-Vertreiben vermischt und auch honyari oder hoyara genannt und uber- 
dies gibt es noch Gegenden, wo man neben dem Sai no kami ein ombe auf- 
stellt und ebenfalls verbrennt und  die Zeremonie daher ombeyaki oder ombe- 
zcurai nennt. 

Wie der Name omatsuyaki oder oshimeyaki anzeigt, bild endie Neu- 
jahrskiefern iind der Strohseilschmuck das hauptsachlichste Material fur das 
Feuerfest. I n  vielen Orten raumt man in den letzten Jahren die Neujahrskie- 
fern schon am vierten Tag weg, ja in Ybkaichiba Kusakabemura, in Kai sogar 
schon am dritten. I n  alter Zeit scheint jedoch stets der funfzehnte Tagdazu 
bestimmt gwesen zu sein. Man entfernte an diesem Tag die Kiefern, nachdem 
man ihnen Reisbrei geopfert hatte. I n  manchen Gegenden verlegte man die 
Zeremonie auf den vierzehnten, in anderen wieder auf den siebten. In  Ge- 
bieten, wo sich die alten Sitten erhalten haben, laBt man auf jeden Fall den 
Innenschmuck bis zum funfzehnten stehen, wenn auch der AuBenschmuck 
schon am siebten weggenommen wird. I n  anderen Orten wieder entfernt 
man den AuIjenschmuck am dritten und den Innenschmuck am siebten Tag. 
In Tbkyb sol1 der Neujahrsschmuck am siebten weggeraumt werden, man 
entfernt ihn aber schon am Abend des sechsten, also einen Tag zu fruh, ebenso 
gibt es Dorfer, die auf diese Weise die Zeremonie statt am fiinfzehnten am 
ilbend des vierzehnten vornehmen. Jedenfalls also werden die Neujahrs- 
kiefern fruhestens am dritten und spatestens am funfzehnten Tag entfernt. 

In  den Stadten ist dieses Bild ~ o h l  kaum mehr zu sehen, in den Dorfern 
aber kommen die Kinder, die Hauptbeteiligten am Feuerfest, und sammeln 
die Neujahrskiefern, den Strohseilschmuck u.a. ein, manchmal sogar mit 
einem Wagen. Das gesammelte Material schichten sie in der Nahe des Dbso- 
jin oder an einem festbestimmten Platz fur das Feuer auf. I n  Tabayama- 
mura, Tsuru-Distrikt, Kai, macht man aus Kiefern, Bambus, Strohseilen u.a. 
nur einen grol3en Haufen (Abb. 1 I), aber in Sagami errichtet man daraus, wie 
schon berichtet, eine kleine Hiitte, die matsu-goya oder muro genannt wird 
(Abb. !2), und in der Umgebung von Matsumoto, Shinano, flicht man die 
sankuro" no koya (Sankurb-Huttchen). AuBer den fruher schon gezeigten 
Formen der matsugoya gibt es auch kegelformige (Abb. 83), langliche mit 
aufgesetzten Kreuzbalken (Abb. 84) und solche, fur die eine Erdgrube aus- 
gehoben wird und auf die auch Erde geschuttet wird, die also halb unterirdisch 
sind. Die SankurG-Huttchen, wie sie auf Abb. 85 gezeigt sind, haben eine 
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ahnliche Form wie die matsugoya auf Abb. 83 und die Kinder gehen hier 
ebenso aus und ein, aber sie schlagen keine Trommeln, mie die Kinder in 
Sagami. Ahnlich errichtete Huttchen in Tairamura im Shimo-Tak'ai-Di- 
strikt werden ddsojin-ya (Dbsojin-Hauschen) genannt. 

Von der Matsumoto-Ebene in Shinano bis zu den verschiedenen Dorfern 
der Azumi-Distrikte und ebenso in1 Chiisagata-Distrikt schmuckt man mit 
den geweihten Strohseilen und den yasu die DGsojin (Abb. 86, Abb. 87) und 
errichtet aul3erdem ein kleines Huttchen, dessen Dach mit yasu gedeckt ist 
(Abb. 88). Von diesen Huttchen verbrennt man immer das vorjahrige, macht 
dann sofort das neue fertig und 1aRt nun dieses ein Jahr lang stehen. Im 
Minami-Azumi-Distrikt sind nun solche zu sehen, wo sich aus der Sitte dieser 
temporaren Huttchen mit der Zeit ein festes Dach uber den DGsojin entwickelt 
hat. Nicht nur in Shinano, auch in Kai, in Enzanmachi und den Dorfern 
seiner Umgebung wird am Kleinen Neujabr uber den DGsojin ein Hauschen 
errichtet (Abb. 89), auch im Tsukui-, Naka- und Ashigara-Shimo-Distrikt 
von Sagami kann man sie manchmal sehen, interessanterweise auch in Izu, in 
der Umgebung von Mishimamachi sowie den Dorfern des angrenzenden 
Suruga (Abb. 90). I m  Naka- und Ashigara-Shimo-Distrikt sagen die Dorfler, 
die DGsojin, uber denen ein Dach errichtet wird, seien weibliche Gottheiten, 
obwohl auf den Steinen zwei Figuren, Mann und Frau, eingehauen sind, und 
so lassen sie das Dach ein ganzes Jahr lang stehen. Bei den DGsojin, diesie 
als mannlich betrachten, verbreilnen sie das Dach beim Feuerfest, selbst wenn 
sie es erst am Kleinen Neujahr errichtet haben. Diese Steinbilder sind also 
dann bis zum folgenden Jahr Regen und Tau ausgesetzt. Auch die DGsojin 
von Kai, Izu und Suruga tragen ihr Dach nur wenige Tage um das Kleine 
Neujahr, nachdem es verbrannt wurde, atehen sie bis zum folgenden Jahr 
wieder schutzlos da. Im  Naka-, Ashigara-Kami- und Ashigara-Shimo-Di- 
strikt von Sagami kommt es auch vor, da8 man zum Schutz der DGsojin ein 
kleines Huttchen errichtet (Abb. 91) ; steht das Hauschen an einem entfernteren 
Ort, so ist es Sitte, den Dbsojin-Stein dorthin zu tragen und im Hauschen 
aufzustellen (siehe Abb. 13). 

Die Huttchen, die aus dem von den Hausern entfernten Neujahrsschmuck 
gemacht sind, kann man in vier Gruppen einteilen. Entweder wird das 
Huttchen nur so groR gehalten, daR gerade die DGsojin darin Platz finden, oder 
man baut es so geraumig, daR die Kinder darin aus- und eingehen konnen, 
wobei man entweder die DGsojin hineintragt oder das Huttchen vor oder in 
der Nahe der DGsojin errichtet, ohne da8 man sie hineinbringt. Viertens 
kann man wie im Aikb- oder Kaza-Distrikt von Sagami ein Hauschen in der 
Nahe der DGsojin errichten, das die Kinder nicht betreten. Die letzte Art 
scheint dort entstanden zu sein, wo man auf Grund der Abschaffung der 
Neujahrskiefern nicht mehr genugend Material zusammenbrachte, oder wo 
die Zahl der Kinder zu gering ist, sonst errichtete man sie entsprechend 
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groBer und man wird sie dann wohl ebenso zu denen zahlen mussen, in die die 
Kinder hineingehen. Wenn die Ddsojin nicht in die Huttchen gebracht wer- 
den, so liegt das wohl daran, daB die Steinbilder zu groB und zu schwer sind 
und nicht leicht transportiert werden konnen. Deshalb baut man die Hutten 
vor oder in der Nahe der D6sojin. Der Aufenthalt der Kinder in den Huttchen 
hangt wohl mit einer Vermischung mit den Hauschen zum Vogelvertreiben 
zusammen, und sollte diese Vermutung richtig sein, so kann man annehmen, 
daB in alter Zeit auch in Sagami das Vogelvertreiben ausgeubt wurde. Die 
ursprungliche und nicht mit dern Vogelvertreiben verbundene Zeremonie, die 
nur dern D6sojin selbst dient, muBte demnach sein, ein Huttchen von der 
GroBe zu errichten, daB der D6sojin darin Platz findet, oder statt dessen nur 
ein Dach uber ihm zu decken. 

Wird nun endlich das Feuer angelegt und das Huttchen verbrannt, so 
gehorte es sich ursprunglich, auch den D6sojin mit zu verbrennen. Im Psukui- 
Distrikt von Sagami kann man diese Sitte noch beobachten. Da dies aber oft 
Beschadigungen der Steinfiguren verursacht, neigt man haufig dazu, die 
Huttchen an einen von den Steinbildern entfernten Ort zu tragen und sie dort 
zu verbrennen. Dabei ist sehr interessant, daB man in Fujiokamura no 
Hagikabu, Sunt6-Distrikt, Suruga, und im Talausgang von Kannamimura no 
Himori, Tagata-Distrikt, Izu, auBer dern gewohnlichen DGsojin einen beson- 
deren anfertigt, der ins Feuer geworfen wird. 

So groBe Gebilde wie die sankur6 no koya von Shinano oder diesaitovon 
oiso, Sagami (Abb. 92), kann man naturlich nicht einfach wegtransportieren 
und anderswo aufstellen, deshalb mu6 man sie an Ort und Stelle dern Feuer 
iibergeben. Aber die D6sojin sind in diesem Falle nicht darin. In Dorfern, 
die iiber reichlich Material ~erfiigen~errichtet man mehrere Sankur6-Huttchen, 
groBe und kleine. Und um die Dorfbewohner zur gegebenen Zeit herbeizuru- 
fen, macht man einen yobi-sankur6 (Einlade-Sankur6). Gibt es keinen yobi- 
sankurd, so fangt man beim kosankurd (Klein-Sankur6) mit dern Verbrennen 
an. Diese Art zeigt Abb. 93; gibt es aber auch keinen kosankurd, so fingt 
man eben gleich mit dern sankurd an. 

Wenn Feuer an das Hiittchen gelegt wird, so ist die ganze Dorfjugend 
anwesend, ohne der Kalte zu achten. Die Erwachsenen aber ziehen in einer 
kalten Provinz wie Shinano es vor, drinnen in der Warme zu bleiben. Folg- 
lich ist es notwendig, die ,,gefuhllosen" Erwachsenen und die Madchen durch 
das Entzunden des yobi-sankur6 herbeizurufen. Denn herausgerufen werden 
miissen sie schon deshalb, weil erstens das Feuer verschiedene Wirkungen 
hat, wie 2.B. daB diejenigen, die dabeistehen, sich im ganzen Jahre nicht 
erkalten, oder daB unfruchtbare Frauen Kinder bekommen werden; und 
zweitens, weil es Sitte ist, an diesem Feuer Knodel zu rosten. In  allen Pro- 
vinzen heiBt es, uTer die an diesem Feuer gerosteten Knodel iBt, bekommt 
keine Zahnschmerzen. Auch glaubt man allgemein, der Asche und den 
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halbverbrannten Resten des Feuers wohne ebenfalls nicht wenig Wirkungskraft 
inne. In Kuisshikimura no Takahagi sagt man beispielsweise, wenn man in 
der Nacht des vierzehnten Tages des Neujahrsmonates nach dem Mond- 
kalender das DGrokujin- Feuer5@ brennt, am nachsten Tage die Asche davon 
in Wasser getan um das Haus herum ausstreut, dann kommen weder Schlangen 
noch anderes Getier in das Haus. 

Es ist zwar allgemeine Regel, an einen langen Zweig drei bis funf Knodel 
zu stecken, ursprunglich wird man dazu jedoch einen Zweig vom Knodelbaum 
abgebrochen haben. Heutzutage jedoch bereitet man 'meist einige Zweige 
vor, die an ihrer Spitze drei oder funf Astchen haben, an die man die Knodel 
steckt und zum Feuer mitnimmt. In  gewissen Dorfern des AikB-Distriktes 
von Sagami ist es Sitte, daB die zum Feuer gekommenen Dorfbewohner die 
Knodel gegenseitig austauschen und darauf erst rosten und mit nach Hause 
nehmen. In  anderen Dorfern desselben Distriktes, habe ich gehort, tauscht 
man sie nach dem Rosten aus. Ob nun aber vorher oder nachher; der Aus- 
tausch selbst verlangt unsere Aufmerksamkeit. 

Das Rosten der Knodel geschieht erst, wenn das Feuer ziemlich nieder- 
gebrannt und die Glut dazu gerade richtig ist. Solange es noch mit Macht in 
die Hohe lodert, bringen die Kinder ihre Schreibanfange herbei und werfen 
sie ins Feuer. Fliegen sie durch die Kraft des Feuers hoch in die Luft, so 
freuen sich die Kinder, denn das bedeutet in allen Provinzen gleichenveise, 
daD ihre ~chreibkunst Fortschritte machen wird. Aber am oberen Talausgang 
von Tamagawamura no Nanasawa, AikG-Distrikt, Sagami, verbrennt man 
nicht die Schreibanfiinge, sondern die Kinder schneiden besonderes Papier 
auseinander, binden es zusammen und machen eine Fahne daraus, worauf sie 
Ddsojin schreiben. Diese lassen sie hoch uber das Feuer fliegen. Wenn die 
Fahne recht weit fliegt, so sagen sie, ihre Gelehrsamkeit werde Fortschritte 
machen als ob sie flogen und sie freuen sich. In  Nozawa-Onsen von Shinano 
habe ich gesehen, daB man die Schreibanfiinge sammelt und an einer langen 
Bambusstange, an deren Spitze eine Laterne befestigt ist, herabhangen 1aBt 
(Ahh. 95); diesen ganzen Aufbau nimmt man dann mit und wirft ihn ins 
Feuer. 

Die DGsojin und das Feuerfest dieser Gegend, obwohl lebendig und 
groBartig, sind doch fast kaum bekannt, ich mochte hier die naheren Umstande 
einrnal kurz beschreiben. Nozawa liegt in Toyosatomura, Shimo-Takai- 
Distrikt, Shinano. Es ist seiner heioen Quelle und seit mehr als zehn Jahren 
auch als Ski-Gebiet sehr bekannt. Wenn auch gleichermaDen in Shinano 
gelegen, gibt es in den Ortsteilen der einzelnen Ortschaften doch keine Stein- 
bilder der DGsojin wie etwa in der Ebene von Matsumoto oder von ZenkGji. 
Hier stellt vielmehr jede Familie alljahrlich zwei DGsojin, wie schon auf Abb. 
63 gezeigt, her und stellt sie auf den Hausaltar oder in ein kleines Steintempel- 

56) =$%$@&. 
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chen (Abb. 96). Am vierzehnten Tag des ersten Monats geht die Dorf- 
jugend in den Wald und fallt einen groDen Baum von oft dreil3ig bis vierzig 
FuD Hohe, den ziehen sie auf dem Schnee zu einem groDen Platz am Dorfrand, 
wo sie einen Turm aufbauen. Sie fangen wohl schon am fruhen Morgen an, 
aber bis sie an die Errichtung des Turmes selbst Hand anlegen, ist meist schon 
die Abenddammerung hereingebrochen (Abb. 97). Bis zehn Uhr nachts 
etwa sind die Vorbereitungen fur das Feuerfest abgeschlossen. Fur den Turm 
werden etwa funf bis sechs Baume in den Schnee gestellt und in der Hohevon 
etwa einem jo"S7) durch Querbaume als Tragbalken dreifach verbunden. 
Darauf schichtet man bosa591 und richtet eine Plattform her, auf de; leicht 
zwanzig bis dreiDig Leute Platz finden. AuDen herum werden geiveihte 
Strohseile vom Neujahrsschmuck gehangt, an die vier Eckpfosten bindet man 
Kiefernzweige, an den Mittelpfosten Kiefern und ein kleines Holztempelchen 
der Ddsojin. Die jungen Leute, die auf der Leiter an der ruckwartigen Seite 
hinaufgestiegen sind, trinken Reiswein aus Flaschen, schreien und larmen, 
schwenken Handlatemen uber ihren Kopfen hin und her und machen Finger- 
bilder, es herrscht ein wahrhaft ohrenbetaubender Larm. Man wird sich den 
Zustand nach Abb. 98 einigermaDen vorstellen konnen. Heute ist der MaB- 
stab der Feier vie1 kleiner als fruher, wo sie angeblich so groDe Baume ver- 
wendeten, daB der Durchmesser der Pfosten etwa 3 FuD betrug,ihre gegen- 
seitige Entfernung neun FuB, die Querbalken fiigte inan in sieben Reihen, der 
obere Rand der Plattform war sechsundzwanzig FuB lang. Darauf wurde 
bosa gebreitet und auf diese Weise ein Turm von etwa dreiBig FuD im Quadrat 
hergestellt. Der groflartige Anblick dieses Aufbaus ubertraf alle Phantasie. 

Eine andere Gruppe der jungen Leute fertigte aus zwei ebenfalls aus den 
Bergen mitgebrachten groDen Baumen ein Paar Ddsojin an, die amKreuzweg 
mitten im Stadtchen aufgestellt werden sollen. Die Aste werden ganz ent- 
fernt. Fiir die mannliche Gottheit nimmt man den Stamm allein, an dessen 
dickerem Ende man Gesicht und Kopfbedeckung malt. Fur die weibliche 
Gottheit wait man einen zweigabeligen Stamm, dem man ebenfalls am 
dickeren Wurzelteil das Gesicht aufmalt. Es heifit, in friiherer Zeit habe man 
auch die Geschlechtsteile deutlich angebracht, an sich etwas ganz Naturliches 
(Abb. 99). Bis man diese beiden vollendet hat, wird es ebenfalls Nacht. 

Sobald der Turm seiner Vollendung entgegengeht, tragt man aus allen 
StraBen die auf Abb. 95 gezeigten Laternen herbei und stellt sie neben dem 
Turm dicht nebeneinander auf. Bis dahin ist meist schon Mitternacht 
genaht. Um diese Zeit besucht eine Abteilung der Veranstalter das hinzoto 
(Feuer-Ursprung) genannte Haus mit funf sh6 Reiswein, den sie sich dort 
gegenseitig eingieDen, wobei sie ihre Gliickwunsche aussprechen, und es 
entfaltet sich ein Anblick, wie er bei den ungeduldigen Stadtern wohl kaum zu 

57) 1 jô  hat 10 shaku (1  shaku miRt 30 cm). 
58) Gleichbedeutend mit yabu Busch. 
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sehen ist. Es dauert gute zwei bis drei Stunden, bis dieser Wein ausgetrunken 
ist. Aus diesem Hause erhalten sie dann das geweihte Feuer, das sie im Lauf 
zum Turm hinbringen. Dore stecken sie bereits vorbereitetes Brennmaterial 
damit an. Sobald das Feuer emporlodert, nehmen die jungen Leute Stroh, 
Zweige oder andere leicht brennbare Gegenstande, entzunden sie und werfen 
sie auf den Turm hinauf. Die jungen Leute oben auf dem Turm sind nun 
voll beschaftigt, hier die Funken auszuschlagen. Auf diese Weise kampft man 
eine Stunde gegenseitig. 1st die Zeit um, ruft der Leiter die jungen Leute 
vom Turm herunter. Sobald nun die loschenden Hande fehlen, fangt der 
groBe Turm bald Feuer und brennt lodernd in die Hohe, so da8 die in die 
Nahe gebrachten Laternen auch in Brand geraten. Dann tanzen die ,,Schreib- 
anfiinge" flatternd in die Hohe und die Glut scheint den Himmel sogar 
versengen zu wollen, wahrend ihr roter Widerschein auf dem Schnee ein 
prachtvolles Schauspiel bietet. Daneben haufen sich noch die DGsojin, die 
an diesem Abend vom Hausaltar entfernt wurden, zu einem Berg und warten 
auf das Verbranntwerden. Und auch die am Kreuzweg aufgestellten Sai no 
kami werden noch herbeigetragen. Das Feuer vom Turm wird auch auf 
diese iibertragen. Sobald aber die Hitze es erlaubt, kommen die Leute mit 
den Knodeln herbei und das Knodelrosten beginnt. So vergeht langsam die 
Nacht und einer nach dem andern macht sich auf den Weg nach Hause. 

Auch das saitobarai von &so bietet einen im KantB-Gebiet einzig daste- 
henden groBartigen Anblick. Sechs oder sieben groBe Aufbauten, %vie auf 
Abb. 91 gezeigt, werden dem Meer entlang nebeneinander errichtet. Den 
Mittelpunkt bildet eine groBe Kiefer, an deren Oberteil Bambus angebunden 
wird. Um sie herum sind die Neujahrskiefern, Strohseile etc. kegelformig 
aufgeschichtet. Wenn sich die Nacht herniedersenkt, versammelt man sich 
um die saito, aber man legt noch lange nicht Feuer an. Wie in oiso versam- 
meln sich in allen Orten, die einen DGsojin besitzen, die jungen Leute der 
Gemeinde in den StraBen und warten darauf, mit Reiswein bewirtet zu werden. 
In  welcher Weise sie sich trennen, ist mir nicht bekannt, doch bilden siezwei 
Haufen, einen fur die Berge, einen fur das Meer, und etwa von acht Uhr an 
beginnen sie mit Tauziehen. In  der Mitte eines langen, dicken Seiles binden 
sie ein kleines Holztempelchen des DGsojin fest, und um es nicht zu besch2- 
digen, binden sie es in eine Holzeinfassung hinein, in die Nagel bei Nagel 
geschlagen wird. Das Seil mit dem Tempelchen als Zentralpunkt windet sich 
durch die ganze StraBe, vom oberen Stadtteil bis zum Meer. Auf der Berg- 
seite ziehen Manner in den mittleren Jahren, auf der Seite des Meeres stehen 
die jungen, tuchtigen Leute, und wenn diese Mannschaft siegt, miissen sie bis 
ins Meer hinein laufen, deshalb sind sie trotz der Kalte nur mit einem Lenden- 
schurz bekleidet. Sieg oder Niederlage ist nicht leicht zu erlangen, auch auf 
der Seite, die schon besiegt scheint, leisten immer wieder neue H h d e  Hilfe. 
So dauert der Kampf bis tief urn Mitternacht, und wenn Sieg und Niederlage 
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nicht entschieden werden konnen, legt man dann Feuer an die saito. Die 
Flammen greifen immer hoher und hoher und spiegeln sich prachtvoll in den 
Wellen. 

Es ist unklar, aus welchen Motiven das Seilziehen in oiso entstand, aber 
eine ahnliche Zeremonie, wenn auch in kleinerem MaBstab, kann man zum 
groBen Interesse auch in den Bergdorfern von Shinano beobachten. Im 
Gebiet ostlich von Matsumoto gibt es in einein Flecken von Satoyamabemura 
eine kleine Ortschaft namens okura. Hier findet das Fest der Ddsojin aller- 
dings erst am achten Tag des zweiten Monats statt. An diesem Tag aber 
teilen sich Frauen und Manner und ziehen im Wettstreit ein Seil. Am Nach- 
mittag bereits versammeln sich alle in einem bestimmten Haus, vorher aber 
liefert jede Familie etwa vier Bund Stroh und man dreht ein Seil von etwa 
achtzehn bis vierundmanzig FuB Lange. Dann windet man das Seil zu 
einem Ring zusammen und einer tritt in den Ring hinein, schlagt einen Gong 
und sagt : ,,Nanmai da". Hebt man den Knoten, sobald er herumkommt, an 
die Stirne, so verjagt man damit die Seuchen. Nachdem man das Seil etwa 
dreimal herumgedreht hat, lost man den Knoten und Manner und Frauen 
trennen sich zum Ziehen. Siegen die Frauen, so ist die Freude groB, denn 
dies bedeutet, daB die Ernte gut ausfallen wird. 

Derartiges Tauziehen diente in alter Zeit vielleicht auch zur Divination. 
Leider ist mir nicht bekannt, wie in &so iiber das Ergebnis geurteilt wird: 

Pfeiler und Gohei5') 

Uber das Feuerfest der Ddsojin, das am funfzehnten Tage des Neujahrs- 
monates, dem ersten Vollmondtag im Neuen Jahre, begangen wird, habe ich 
im vorigen Kapitel kurz berichtet. Wie nun aus Band 54 des Shiojiri hervor- 
geht, war es schon um das Jahr 1711 Sitte, beim SagichG auch einen Pfeiler 
zu errichten. Nach dem Artikel Ddsojin no Ombashira von Hirase Bakuu 
(Kyddo-kenkyd 411 1) stand in den Tagebuchaufzeichnungen einer Familie des 
GroBfleckens Haibara, Nakayamamura, Higashi-Chikuma-Distrikt im alten 
Lehensgut von Suwa, die den Titel Nendaiki tragen, zu lesen: " Seit der 
Periode Kansei (1789-1801) stellt man einen D8sojin-Pfosten auf," und an 
einer Stelle iiber den zehnten Tag im Neujahrsmonat des Jahresl 851 : " Wir 
haben den Pfosten fur den Ddsojin gespendet " und zwar geschah das deshalb, 
weil im Jahre zuvor der alteste Sohn seine Hochzeit gehalten hatte. Nach 
dem was ich nun weiter in Nakayamamura uber diese Sitte erfahren konnte, 
wird der Pfosten am Abend des zehnten Neujahrstages nahe neben dem 
Ddsojin errichtet. Den Pfosten stiften die Familien, die im Vorjahre eine 

59) In ShintB-Tempeln aufgehangte geweihte Papierstiicke. Naheres bei K. Reitz, 
Heihaku, Mitegura, Gohei. Folklore Studies, vol. I (1942). 
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Hochzeit feierten, und da es sich um einen ziemlich groDen Baum handelt, 
den Kinderhande nicht mehr meistern konnen, hilft das ganze Dorf beim 
Aufstellen mit. In der Kansei-Periode befestigte man an der Spitze des 
Pfostens nur buntes Papier, mit der Zeit kam aber noch ein Strohsack dazu, 
in den man eine Kiefer stellte und der an der Spitze des Pfostens befestigt 
wurde. An ihn hing man ferner ein geweihtes Papier mit der Aufschrift: 
" Verehrung des Ddsojin, die fiinf Komerfruchte in Hulle und Fulle, in 
den Hausern Friede; Priester Sankur8, das ganze Dorf."g0) Dazu stellt 
man noch eine groBe Menge bunter geweihter Papierbundel auf, die Frauen 
stecken kleine Sackchen oder andere kleine Naharbeiten in den Sack und die 
Manner binden gluckbringende Schriften daran. Dies alles bleibt bis zum 
zwanzigsten Tage stehen. Am Tage der Errichtung (urspriinglich war es 
der elfte, da aber auf diesen Tag der erste Markt von Matsumoto fiel, wiihlte 
man spater den zehnten Tag) trank die ganze Gesellschaft unter dern Maste 
Reiswein, am Tage, an dern der Baum umgelegt wurde, trachteten alle um 
die Wette, sich den Sack an seiner Spitze anzueignen. Unterhalb des Sackes 
flocht man ubrigens noch Bambus fortlaufend in der Form einer Brunnenein- 
fassung und befestigte daran wieder schonen Papiei-schmuck. Diesen Pfosten 
nannte man mit einem anderen Namen auch ombe. 

Auch im Kant6- und Chiibu-Gebiet ist die Sitte, einen solchen Mast 
aufzustellen, in vielen Orten erhalten geblieben und es ist interessant, die 
verschiedenen Herrichtungen desselben zu studieren. Nach dern ersten 
Kapitel des Minami-Axumi-gun Kyddo-chdsa Sdsho ist der Tag der Aufstellung 
des Pfahles in den einzelnen Dorfern dieses Distriktes von Shinano verschieden. 
In Azusamura und Oguramura errichtet man beispielsweise den Pfosten schon 
am Neujahrstage, meistens geschieht es sonst zwischen dern siebten und 
vierzehnten, wahrend man ihn zwischen dern dritten und zwanzigsten wieder 
entfernt. Am Tage der Errichtung gehen die Kinder mit einem Handwagen 
von Haus zu Haus und sammeln unter dern Ruf " gebt uns das Dashi-Stroh " 
uberall Stroh, das die jungen Leute zu den dashi genannten zwei Gluckssacken, 
einem kleinen und einem groflen, verarbeiten. Man stellt den Mast an der 
Seite des D6sojin auf und die Grube dafur heben junge Leute oder frisch 
Verheiratete und als Schwiegersohn ins Haus gekommene junge Manner aus. 
Beim Errichten kommen zuerst die Kinder in einer grol3en Gruppe herbei, 
laden sich den langen ombe, dessen Spitze mit buntem Papier geschmuckt ist, 
auf die Schultern und gehen unter dern Ruf " kommt zur Errichtung des 
ombashira ! " damit herum. Der Pfosten hat eine L h g e  von etwa achtzehn 
Metern, meist ist es eine Zypresse, eine Kiefer, Larche oder Zeder. In 
manchen Dorfern holt man alle Jahre hiefur einen neuen Baum aus dern 
Wald, meistens jedoch venvendet man Jahr fur Jahr denselben. Sol1 ein 
neuer Pfosten gepallt werden, wird er von der Gemeinde gestiftet und die 
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jungen Leute oder die Kinder ziehen zum Fallen aus. In alter Zeit fallte 
man nach Belieben irgendwo einen Baum und der Besitzer stellte ihn freudig 
zur Verfugung. Aber heute bezahlt man dafur oder es spendet ihn eine 
Familie, die im Vorjahre ein gluckliches Fest feierte. 1st der geeignete Baum 
fur den Mast ausgesucht, so hangt man zuerst ein geweihtes Strohseil an ihn, 
bringt Opferwein dar und fallt ihn dann, schneidet die Aste ab, entrindet ihn 
und zieht ihn ins Dorf. 

Wird nun der Mast aufgerichtet, so schlagt man zuvor die nembashira 
(Wurzel-Pfosten) oder dakibashira (EinfaD-Pfosten) genannten kurzen Pfahle 
ein. An seiner Spitze befestigt man eine von den Neujahrskiefern. Doch 
weiter gibt es von Dorf zu Dorf vielerlei Unterschiede in der Herrichtungsart. 
I n  manchen Orten wird langer gespaltener Bambus zu einem Ring gebogen, 
den man mit buntem Papier umwickelt und als " Weide " bezeichnet, oder 
man schneidet solches Papier aufeinandergelegt zu geweihten Papierstreifen, 
oder Miyamoto-PapierGI) und buntes Papier gemischt in drei Zickzack-artigen 
oder fiinf solchen Stufen, dazu klein geschnittenes farbiges Papier und be- 
festigt dies alles an den Knoten der Seile, mit denen man viele Querleisten aus 
Bambus verbindet und am Mast befestigt. Die Wadchen binden noch 
geschickt genahte kleine Sackchen daran. Der so fertige schon geschmuckte 
Mast wird dann aufgerichtet. 

In  Toyoshinamachi befestigte man friiher auch einen Pfeil zur Vernichtung 
der Teufel am Pfosten, doch heute macht man es nicht mehr. In anderen 
Dorfern wieder nahm man eine Scheibe von etwa drei Fu13 Durchmesser aus 
PapiermachC und beklebte deren eine Seite ganz mit rotem Papier als Sonnen- 
rad, auf die andere Seite klebte man rotes Papier in der Form des Drei-Tage- 
Mondes als Mondrad. Diese " Sonne " und " Mond " befestigte man am 
oberen Teil des Mastes oder statt dessen hing man dort die vorhin erwahnten, 
dashi genannten Sacke auf, einen einzigen, oder zwei, wovon der eine groDer, 
der andere kleiner ist, oder man hangt auch soviele dashi auf, als im ver- 
gangenen Jahre Hochzeiten im Ort stattfanden. In  Karasugawamura und 
Meiseimura fertigte man friiher auch Phallusse an und befestigte sie am 
Pfosten, aber 4eute hat das fast ganz aufgehort, nur noch in Hitoichiba sind 
Spuren davon zu finden. 

Bei den Gottermasten von Toyoshinamachi sind die dashi aders t  wichtig. 
Die Erwachsenen befestigen einen groRen, die Kinder einen kleinen. Wenn 
der Pfosten umgelegt wird, nimmt man die dashi weg und tragt sie in die 
Familien, wo im vergangenen Jahre Hochzeit oder Geburt gefeiert wurde. 
Dort werden die jungen Leute an diesem Tag eingeladen und bewirtet. In 
Nishi-Hotakamura ist es Sitte, soviele dashi zu machen, als im vergangenen 
Jahre Hochzeiten stattfanden, und nach der Wegnahme des Pfostens tragt 
man in jede Familie ein dashi und erhalt ein Trinkgeld dafiir. In  Nishihotaka- 

61) Benannt nach dem Herstellungsort. 
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mura ist es wieder anders. Dort stellt man aus buntem Papier einen runden 
Sack her und hiingt ihn, mit Hobelspanen vollgestopft, an eine grune 
Bambusstange. An die Stange bindet man mit rot-weil3er Papierschnur 
geweihte Papierstreifen und offene Facher an und tragt diese in die Familien, 
wo eine Hochzeit gefeiert wurde. In Toyoshinamachi wickelt man Papier 
um einen Kunugi (eine Art Eiche) und befestigt es mit einer Papierschnur. 
Dies nennt man goshinboku (Gotterbaum). Man spricht daait  uberall vor, 
wo im Vorjahr eine Hochzeit stattqefunden hatte, und wird bewirtet. 

Im benachbarten Kita-Azumi-Distrikt errichtet man die Masten am elften 
oder vierzehnten und entfernt sie am sechzehnten oder zwanzigsten. Sollte 
aber irgendein Hindernis bei der Errichtung des Pfostens eintreten, so ver- 
schiebt man sie auf den neunten Tag im zweiten Monat. In manchen Dorfern 
heiBt es, dieser Mast diene zur Verehrung des Ackerbau-Gottes, in anderen 
zur Verehrung des Marktgottes. Aber in den neueren Jahren hat man die 
Sitte allmahlich abgeschafft und sie wird seltener begangen. In Ikedamachi 
und dem ihm nahe gelegenen Aisomemura befestigt man an der Spitze einer 
Kiefer von etwa zehn Metern einen Strohsack von einem FuO Durchmesser 
und drei bis vier FuO Lange. In den Sack steckt 'man zwolf mone2) und stellt 
drei geweihte Papierbundel aus farbigem Papier auf. (In Aisomemura fugt 
man auBerdem einen Facher mit einer Papierschnur zu.) An beiden Seiten 
1aBt man Quasten herabhangen, deren Inneres aus Stroh besteht, an dessen 
AuBenrand Papier geklebt wurde. Etwa sechs bis sieben FuB unterhalb der 
Spitze befestigt man quer heriiber eine Bambusstange von etwa vier Meter 
Lange, daran werden entweder aus dreifarbigem Papier geklebte, ungefahr 
vier illeter lange Wimpel gehangt (Ikedamachi) oder papierene Geldsacke 
(Aisomemura). Einen FuO unterhalb des KreuzungsIjunktes von Mast und 
Bambusstange befestigt man Kiefernzweige und darunter dunne gespaltene 
Holzer wie Leitersprossen, um deren Enden man von oben her in einer be- 
stimmten Anordnung ein Seil schlingt. Daran bindet man klein geschnittenes 
Papier zum Schmuck. Auch an der Wurzel stellt man Kiefern auf. 

Beim Aufrichten des Mastes grabt ein jungverheirateter Ehemann das 
Loch, und um den Pfosten festzuhalten, stellt man ,,Mann-Pfeiler" und 
,,Frau-Pfeiler" genannte Rahmenholzer in die Grube und richtet es so, daB 
fur sonst nichts Platz bleibt. Beim spateren Umlegen des Mastes streitet man 
sich gegenseitig um den Strohsack. Man zieht ihn durch das ganze Dorf, 
zuletzt bringt man ihn mit Gluckwunschen 'in eine Familie, die eine Hochzeit 
gefeiert hatte. Dort erwartet man, mit Sake bewirtet zu werden und sich 
womoglich den Bauch damit anfullen zu konnen. Die jungen Manner ver- 
bringen die ganze Nacht mit Trinken und Singen und es war Brauch, daB sie 
einen Heidenlarm dabei machten. 

Auch in Kamishiromura und HokujGmura stellte man noch bis vor we- 
- -- .- 

62) Etwa Pfennig, die kleinste Zahlungsmunze des alten Geldsystems. 
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nigen Jahren einen Mast auf. Hier befestigte man an seiner Spitze senkrecht 
einen ,,Drei-Tage-Mond" aus einem Brett, auf das Papier geklebt wurde, 
darunter einen Facher mit dem Sonnenball, geweihte Papierstreifen, ein 
Rechnungsbuch (,,Buch des grol3en Glucke~") ,~~)  einen Geldbeutel und in 
einem gewiBen Abstand davon den Strohsack. Am Sack befestigt brachte 
man zu beiden Seiten Strohmatten an, ferner steckte man vide Bambustiifelchen 
daran und lie13 von ihnen farbige Gedicht-Papierstreifen herunterhangen. 
Beim Umlegen des Pfeilers richtete man es so ein, daB er moglichst nach der 
am dichtesten mit Zuschauern besetzten Seite neigte, um ein rechtes Durch- 
einander unter den Ausweichenden und den nach dem Sack oder dem Facher 
Greifenden hervorzurufen. Der Sack wird nach einem eigenen Ratschlul3 
mit Gluckwunschen in das Haus eines Eheanwarters gebracht, zuvor aber 
begeben sich die jungen Manner in das Haus, das im vorigen Jahr den Sack 
empfangen hatte und verkleiden sich, dann erst ziehen sie zum neuen Besitzer 
des Sackes und trinken die ganze Nacht durch. 

Am Mast werden Papierstreifen hefestigt, die man infolgedessen auch 
ombe nennt. Daruber ist auch in dem bereits angefuhrten Artikel von Hirase 
berichtet, der den gemeinsamen Namen ombe erwahnt. Trotzdem ist es 
eigenartig, daB im Kita-Azumi-Distrikt der Gedanke herrscht, ombe und 
ombashira seien zwei verschiedene Dinge. Urn die ombe aufzustellen, schneidet 
man als erste Vorbereitung farbiges Papier, Papier vom Schreibanfang, hachi- 
jo" (eine Art Papierstoff), Papier vom monotsukuri u.a. in mehreren Zick- 
zackstufen zu, dann faBt man alle Papierstucke an einem Ende zusammen und 
bildet daraus ein Bundel, das man am Ende einer kleinen Bambusstange von 
zwei bis vier Metern festbindet, die man wiederum am Ende einer dicken 
Ombestange befestigt.' Da man funf- bis sechshundert, ja bis zu tausend 
Bogen venvendet, schaut ein solcher ombe sehr lustig aus. An der Spitze der 
Bambusstange wird ja nach dem Dorf ein aus Holz hergestellter ,,Drei-Tage- 
Mond," ein Gluckssack oder ein Karpfen u.a. angebunden, manchmal erhalt - 

man auch von den neuverheirateten Frauen dreieckige Stoffstuckchen, an 
deren unterer Spitze ein Affchen, eine Trommel oder Ahnliches in feiner 
Naharbeit befestigt ist. In Nanakimura bringt man an der Spitze der Bam- 
busstange nur das Papier der Schreibanfange an, in zwei Hiilften geteilt, dies 
bindet man mit einer Querstange versehen an eine dicke Stange. Die Stange, 
zehn bis sechzehn Meter hoch, schneidet man jahrlich neu im Wald. In 
alter Zeit sagte niemand ein Wort, ganz gleich, aus wessen Wald sie geholt 
wurde, und es hieD, wenn sich jemand dariiber irgere, so wurde ihn ein 
Schadenfeuer heimsuchen. Aber in jetziger Zeit gibt es sowohl Orte, wo 
man sie von einer Familie erhalt, die Hochzeit feierte oder der das erste Kind 
geboren wurde, oder wo man einfach Bambus verwendet. 

Beim Aufstellen des ombe kommen auf den Ruf der Kinder die jungen 

63)  Aj@@. 
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Leute zu Hilfe. Es ist entweder eine dicke Stange oder mehrere kleinere, die 
verwendet werden, manchmal bis zu sieben. An ihrer Basis stellt man Kiefern 
auf und formt mit Neujahrs-Strohseilen, yasu, S,chilf, Stroh, Hanfstroh u.a. 
ein halbkugelfijrmiges Hiittchen. Auch um die Stange wickelt man bis etwa 
zur Mitte Schilf oder Stroh, in manchen Orten verwendet man auch eine 
Schierlingstanne mit allen Asten oder Grunbambus, um beim Verbrennen 
moglichst vie1 Larm hervorzurufen. 

In  Nanakimura grabt man in die Erdoberflache eine Vertiefung und stellt 
einen kunugi (Quercus serrata) von zehn bis zwijlf Meter Hohe hinein. An 
seiner Spitze befestigt man das Bundel Schreibanfige der Kinder und etwa 
drei bis vier FuB unterhalb wickelt man Weizenstroh herum. Am Unterteil 
wird uber ein aus Grunbambus geflochtenes Gerust Schilf oder Ahnliches 
gedeckt und ein halbkugelformiges Huttchen hergerichtet. Diese Kon- 
struktion nennt man muro (Grubenhaus). Man fuhrt sie noch heute aus, die 
ombe waren aber fruher machtige Zedern oder Kiefern bis zu zwanzig Meter 
Hohe, mit dunnen Stammchen von vier bis sechs Metern Lange verbunden 
und folglich von recht groBem MaBstab, aber seit Ende des letzten Jahrhun- 
derts stellt man nur noch das muro genannte Huttchen her. 

In Aisomemura im selben Distrikt errichtet man auBer dem ombe auch 
ein Hiittchen, koya oder toya genannt. Dazu stellt man vier dunne Baumchen 
von vier bis sechs Meter Hohe auf und bindet ihre Spitzen zusammen. Die 
Basis 1aBt man offen und befestigt sie an spitzen Pflocken. Dann verbindet 
man sie durch viele diinne ~ u e r h d z e r  und deckt sie mi; yam, Stroh, Kiefern 
u.a. und windet rundherum zusammengebundene shimenazca von unten nach 
oben hin. 

Das Aufstellen eines Huttchens an der Basis des ombe kann man nur als 
eine Verschmelzung von Gottermast und Vogelvertreibung ansehen, ursprung- 
lich wird man das Huttchen, wie in Aisomemura, getrennt vom ombe auf- 
gestellt haben. 

Am funfzehnten, manchmal auch am vierzehnten oder sechzehnten, legt 
man nach dem Abendessen Feuer an den ombe und verbrennt bhn. Da das 
dem bereits beschriebenen Feuerfest entspricht, gehort der ombe vom Kita- 
Azumi-Distrikt zu den sankuro" des Minami-Azumi-Distrikts oder des Higashi- 
Chikuma-Distrikts. Folglich ist hier die Bezeichnung fur das Feuerfest auch 
nicht Sagicho" oder das daraus umgewandelte sankuso", sondern ombezcarai 
(Ombe-Lachen). Dieser Name ruhrt vom Absingen komischer Lieder beim 
Verbrennen des ombe her. Auch larmte man dabei laut und trieb allerhand 
Scherz und Possen, um die Leute zum Lachen zu bringen. Ich fuhre einige 
der Liedchen an : 

,,Der Dasojin ist ein Dummkopf, 
Er weiD gar nicht, daB sein Haus brennt. 
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Yao, yao." 
(Tokiwamura) 

,,Der Dummkopf vbn DBsojin, 
Als er nicht zu Hause war, ist sein Haus zbgebrannt. 
A, ha, ha." 

(Tairamura) 

"Der DGsojin ist ein Dummkopf. 
Wahrend er nicht zu Hause war, 
Legten die Kinder dort Feuer an, 
Bis auf einen FuB acht Zoll ist alles verbrannt. 
Yao, yao, sankurii". 

(Aisomemura). 

Auch in den Dorfern der Matsumoto-Ebene singt man beim Verbrennen 
der sankur6 ahnliche Lieder, sobald das Feuer recht kr8tig lodert. Man sagt 
deshalb nicht, ,,die Lieder des sankurii singen", sondern ,,den sankurii bela- 
chen". Vergleicht man eine groBere Sammlung der SankurB-Lieder dieser 
Gegend, so zeigt es sich, daB sie teilweise gleich sind wie diejenigen, die im 
Kita-Azumi-Distrikt beim Einsammeln der Beitrage fiir das Aufstellen des 
ombe gesungen werden, teilweise den Liedchen beim Vogel-Vertreiben gleichen, 
z. B. ,,Sankurii, sankurd, 

Die Vogel, die von jenem Berge kommen, 
Die Vijgel, die von diesem Berge kommen, 
Vogelmannchen, Vogelweibchen, Schwalben, 
Sechzehn Federn, ein Leib, 
Erster Baum, zweiter Baum, zum dritten ein Kirschbaum, 
Funf-Blatt-Kiefer, Weide, 
Hinter der Weide 
Hat man einen Katzenschwanz in zehn Teile geschnitten und an zehn 

Platzen angebunden. 
Wanwara waino wli." 

In Komoro von Shinano nennt man sie ferner ombei, dann gibt es wieder 
solche, die den beim Teufel-Austreiben in Sagami gesungenen Verschen 
gleichen, z.B. 

,,Sankur6, SankurB, 
Der Herr Oibesu genannte Mann, 
Bei eins wickelt er den Strohsack, 
Bei zwei lachelt er, 
Bei drei macht er Wein, 
Bei vier, daB die Zeiten gut sein mogen, 
Bei funf, daB die Quellen hervorsprudeln mogen, 
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Bei sechs, frisch, gesund und ohne alles Unheil, 
Bei sieben, daB sich nichts Schlimmes ereigne, 
Bei acht, Friede im Haus, 
Bei neun errichtet er einen kleinen Speicher, 
Bei zehn macht er eine Flasche. 
Wanwa no wai". 

Ein anderer Teil besteht aus Ballspiel-Liedchen, die mit dem DGsojin in gar 
keinen~ Zusammenhang stehen, 2.B. 

,,Ich bin der Chokubaba aus der Nachbarschaft. 
Wollte Rostkuchen rosten, verbrannte mir die Hand. 
Mit dieser Hand knetete ich Knodel fiir Shaka (Buddha), 
Die Knodel haben gestunken, da warf ich sie weg." 

Doch kehren wir zuruck zu den Gottermasten. Ich habe bereits beschrie- 
ben, daB man sich beim Entfernen der Pfosten um Sack und Facher rauft, 
auBerdem glaubt man aber auch, das funffarbige Papier und der andere 
Schmuck sei gut zur Teufelsabwehr. Deshalb balgt man sich ebenfalls 
darum und hangt die gliicklich errungenen Papierstucke am Tor auf. Diese 
Sitte besteht nicht nur im ~inami-Azumi-~is t r ik t ,  man kann sie ebenso in 
den Dorfern der Matsumoto-Ebene sehen. In  Meiseimura in Minami- 
Azumi schneidet man funffarbiges Papier in Streifen von etwa drei Zoll Breite 
und acht bis zehn Meter Lange und befestigt diese an der Spitze des Mastes. 
Sie n-erden inochi no tsuna (Lebens-Seile) genannt, und da sie dem, der sie 
erlangt, langes Leben verheiBen, kampft man ebenfalls um sie. Die Stocke 
gelten als Teufelsabwehr und jeder nimmt sie selbst nach Hause (Minami- 
Axunzi-GyGji, S. 120). 

Uberschreitet man von dzr Matsumoto-Ebene her den Shiojiri-Pa8 nach 
dem Suwa-Distrikt hin, so findet man dort diese Zeremonie invielen Dorfern 
gar nicht mehr oder doch sehr vereinfacht. Alte Leute erzahlten mir jedoch 
iiber den Mast, wie man ihn noch vor der Meiji-Restauration ausstattete. 
Nach ihren Berichten nannte man ihn hier Se" no kami (=Sai no kami). Am 
vierzehnten holte man dazu eine Kiefer von vierzehn bis sechzehn Metern 
Hohe aus dem Wald, befestigte einen Querbalken daran und schmiickte sie 
mit vielerlei Sachen aus Papier, die die Madchen hergestellt hatten. Das 
ganze Dorf zusammen stellte den Baum auf, gleichgultig, wie groB er war. 
Diese ganze Arbeit erforderte im Ganzen zwei Tage. Beim Verbrennen von 
Neu.jahrskiefern und Strohseilen schrieen dazu alle : 

,,Der Sai no kami ist ein Dummkopf. 
Zum Herrn Maus eingeladen, 
Hat er die Bohnensuppe verschuttet, 
Auf seinem Kopf hat er einen Ausschlag bekommen. 
Yanya no w&." 
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In  den letzten Jahren richtete man in Haramura Naka-Shinden den Mast 
etwas anders her. Man stellt dort vor dem D6sojin ein Banner auf, ferner 
rechts und links einen Pfosten von etwa sechs Meter Hohe. Von einem zum 
andern spannt man ein geweihtes Strohseil und hangt einen aus Papier oder 
Stoff gemachten Gegenstand, der mit dem jeweiligen Tierkreiszeichen in 
Zusammenhang steht und als ,,Geldbeutel4' bezeichnet wird, daran auf. Es 
heiBt, fruher habe man auch einen holzernen Phallus daran befestigt. Daneben 
veranstaltet man das tondoyaki (in der Zeit vom vierzehnten bis sechzehnten). 
Die vierzehnjahrigen Kinder fuhren die anderen an und wenn das Feuer recht 
kraftig in die Hohe steigt, singen sie : ,,Der Penis des DGsojin ein FuB acht 
Zoll lang und dick " und andere Lieder. 

Lenkt man seine Schritte weiter nach Kai und in das Becken von M f u ,  
so kann man dort nirgends weder die Bezeichnung ombe noch ombashira 
horen, man sagt dort vielmehr oyama. Nach Herrn Dobashi Riki (Tabi to 
Densetsu, 611) nennt man den Mast in Kami-Kuisshikimura, obwohl in derselben 
Provinz, doch ebenso wie im vorhin erwahnten Beispiel aus Suwa Sai  no kami 
und im benachbarten Kami-Ashigawamura oyamagi. Aber als ich im Neu- 
jahrsmonat 1941 Kami-Ashigawamura besuchte, horte ich den Namen goshim- 
boku und in Kami- und Shimo-Kuisshikimura sagte man yanagi. In diesen 
beiden Dorfern wird fur den Mast wie in Shinano ein runder dicker Baum 
verwendet. In Enzanmachi jedoch nimmt man langen groBen maduke 
(echter Bambus, Phyllostachys reticulata). Die Form der an der Spitze 
des Mastes angebrachten Schmuckgegenstande ist von Dorf zu Dorf etwas 
verchieden. Meistens schneidet man Papier zu Streifen oder man fertigt 
kleine Papiersackchen an, Wimpel und Facher, aus weiBem und farbigem 
Papier. In Shimo-Kuisshikimura, in der Nahe von Enzanmachi, errichtet 
man den Mast am elften und entfernt ihn am zwanzigsten, wie ich gehort 
habe, aber in Kami-Kuisshikimura richtet man ihn nach dem Artikel Dobashis 
am Morgen des vierzehnten auf und reiBt ihn am Morgen des siebzehnten 
nieder. Die Vorbereitungen ubernehmen die Familien, die im Vorjahre 
Hochzeit feierten, und beim Aufstellen der Stange durfen nur die im letzten 
Jahre neu verheirateten Manner die Grube ausheben. Von der Spitze des 
sai no kami spannte man lange Seile in die Hauser, wo im Vorjahre ein freudiges 
Fest gefeiert wurde; man konnte also mit einem Blick feststellen, wo es eine 
Hochzeit gegeben hatte. Bis etwa zur Meiji-Restauration fuhrte man dieses 
Seil durch ein Fenster im ObergeschoB ins Haus hinein und band es an den 
Kesselhaken iiber der Herdstelle fest. War die betreffende Familie bei den 
jungen Leuten im Dorf unbeliebt, so zogen sie wahrend der vier Tage, be- 
sonders zur Kochenszeit, morgens, mittags und abends, am Seil, lieBen damit 
den Haken hin- und herschwippen und trieben ihren Unfug. Auch in Kai 
bestand weithin die Sitte, eine (unbeliebte Familie auf diese Art und Weise in 
Verlegenheit zu bringen, wie auch Yamanaka KyGko in Kai no ochiba aus- 
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fiihrlich schildert. 
Wie allgemein bekannt, sind in Gunnai, obwohl ebenfalls in der Provinz 

Kai, Sitten und Gebrauche zum groflen Teil anders geartet und im Kita- 
Tsuru-Distrikt beispielsweise stellt man keine Masten wie in der KBfu-Ebene 
auf. Nur im Minami-Tsuru-Distrikt, in den Dorfern um den Kawaguchi- 
See, kann man sie sehen. Hier aber nennt man sie weder ombashira noch sai 
no kami, noch oyama oder yanagi, man bezeichnet sie als oshingi oder als 
goshimboku. Erinnert man sich daran, dafl dieser Name auch im benachbarten 
Sagami (Sogayatsu in Sogamura, Ashigara-Shimo-Distrikt) oder im weit davon 
entfernten Shinano (Shiojima, Hokujbmura, Kita-Azumi-Distrikt) verwendet 
wird, so erscheint diese Bezeichnung gar nicht unlogisch. Der auf Abb. 105 
gezeigte oshingi steht im Hof der Volksschule von Funatsu, er ist mit einem 
groflen Papierkarpfen und zahlreichen Papierstreifen geschmuckt. Am oshingi 
von Kawaguchimura, dem See entlang nordlich von Funatsu, ist ein Sonnen- 
und Mondrad befestigt. An seiner Spitze hangen zahllose Schreibanfange 
und am unteren Teil sind, wie Abb. 106 zeigt, weifle und farbige Papier- 
streifen angebracht, auflerdem flattern noch dreieckige Sackchen und aus 
farbigem Papier hergestellte schmale Bhdchen im kalten Wind. 

Nach einem Artikel von Herrn Henmi Kiyoo (Minxoku, 312, S. 178) 
nennt man im Westteil des Minami-Tsuru-Distriktes diese Art Masten toshi no 
kami (Jahresgott), stellt sie am dreizehnten Tag auf und entfernt sie am funf- 
zehnten wieder, den daran befestigten Schmuck nennt man ,,Spinnen-Netze". 
Nach der Plunderung des Mastes verlost man ihn, jede Familie nimmt ihren 
Teil mit nach Hause und hangt ihn am Tor auf. Leider ist jedoch die Ort- 
schaft nicht naher bezeichnet. 

Umgeht man den Fuji-Berg im Suden und kommt in den SuntB-Distrikt 
von Suruga, so findet man dort wenig von solchem Brauchtum. AuDer den 
kleinen Huttchen, die aus shimenawa (geweihten Strohseilen) uber den D6sojin 
errichtet werden, gibt es am Kleinen Neujahr nichts Besonderes zu sehen. 
Geht man aber ein Stuckchen weiter nach Izu hin, so trifft man dort noch 
verhaltnismaflig viele alte Sitten lebendig erhalten an. 

In Izu gedeiht des gunstigen Klimas wegen Bambus sehr gut, man ver- 
wendet deshalb fur den Mast madake. Hier herrscht wieder die Bezeichnung 
ombe vor. Den auf Abb. 107 gezeigten habe ich in Nakayama Shinden, einer 
Ortschaft, die jenseits des Hakone-yama an der alten Tokaidb-Strafle liegt, 
gesehen. Rechts habe ich ihn in seiner ganzen GroDe aufgenommen, das linke 
Bild zeigt nur einen Teilausschnitt des Schmuckes. Das obere Teilstuck 
des Schrnuckes besteht aus einem Bambus-Viereck, in dessen Zentrum ein 
entfalteter Facher angebracht ist. Auf dem Facher selbst ist noch ein Voll- 
mondgesicht befestigt. Das untere Teilstuck des Schmuckes wird von vielen 
Bogen Papier, vielleicht aus dem weiflen Papier, das unter den Opferkuchen 
auf dem Hausaltar ausgebreitet war, zurechtgeschnitten. Beide Teilstucke 
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sind durch vier Schnure verbunden, auf die Daru1nas6~) aufgereiht sind. Diese 
Darumas sind dem KBjin geweiht. Den ombe stellt man am elften Tag auf 
und verbrennt ihn am vierzehnten. Die halbverbrannten tjberreste werden 
an die Dorfbewohner verteilt und man kocht mit ihnen den Brei am Morgen 
des funfzehnten. In  Sasawara Shinden, zur selben Ortschaft gehorig, aber 
etwas westwarts davon gelegen, hauft man am FuB des ombe Neujahrskiefern 
und anderes kegelfijrmig auf, doch richtet man kein Huttchen daraus her, 
sondern 1aBt alles aufeinandergeschichtet liegen. Dies alles wird am Abend 
des vierzehnten verbrannt. Andernfalls tragt man den ombe von seinem 
Standort zum Platz der Verbrennung, richtet ihn dort wieder auf und umgibt 
seinen FuO mit den Neujahrskiefern und dem Strohseil-Schmuck, in manchen 
Dorfern stellt man auch noch die D6sojin hinein und verbrennt das Ganze. 

Nach einem Artikel von Herrn Hozumi ChCl (Minzokugaku, 213) entfernt 
man in l'anakamura Yoshida, Tagata-Distrikt, am vierten Tag den Neu- 
jahrsschmuck, den die Kinder dann einsammeln. Sie errichten daraus an 
einem festgesetzten Platz ein kleines Hauschen, in dem sie sich aufhalten 
konnen. Spater ziehen sie unter Fiihrung der Vierzehnjahrigen durch das 
ganze Dorf von Haus zu Maus und erhalten Geld oder Papier vom Hausaltar, 
D~rurnas, ein Vollmondgesicht u.a. Mit dem Geld kaufen sie eine dicke 
Bambusstange. Dann versammeln sich die Kinder in festgesetzter Weise in 
ihrem Hauschen des sai no kami und arbeiten alle unter der Leitung der Vier- 
zehnjahrigen. Znerst entfernen sie die Blatter vom Bambus wie es sich 
gehort, niihen aus rotem, blauem und gelbem Papier Gelddckchen und fullen 
Spreu hinein. Die Darumas und Vollmondgesichter binden sie an Faden, dann 
drehen sie auch aus farbigem Papier shimnzawa u.s.w. Alle Vorbereitungen 
bringen sie bis zum siebten zum AbschluB und richten an diesem Tag den 
ombe auf. 

Im Izu benachbarten Sagami kann man zwar in den Dorfern des Ashigara- 
Shimo- und Ashigara-Kami-Distriktes manchmal auf einen ombe treffen, aber 
im AikB-Distrikt ist nicht ein Dorf zu iinden, das einen ombe aufstellt und 
auch irn Naka-Distrikt sind sie etwas Seltenes. 

Die ombe des Ashigara-Kami und Ashigara-Shimo-Distriktes sind sich 
fast gleich. Auch hier verwendet man wie in Izu eine dicke Stange aus madake 
und befestigt daran verschiedenen Schmuck. Zuerst entfernt man alle Zcveige 
unterhalb der Mitte dieser Stange, ebenso verfahrt man mit zwei kleineren 
Barnbusstangen, die man ubers Kreuz zusammenbindet und an der groBen 
Stange befestigt. Die Enden bindet man mit einem vom oberen Teil der 
Stange herabhangenden Seil bogenformig nach oben, an den Knoten und am 
Kreuzungspunkt befestigt man weiBe und farbige Papierstreifen. Am Kreu- 
zungspunkt bringt man auBerdem geoffnete Facher und ein Vollmondgesicht 
an (Abb. 109). 

64) Daruma sind elne Art Mannchenstehauf, die den indischen Monch Dharma darstellen. 
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In  manchen Dorfern laBt man auch von den beiden Enden der Querstange 
eine lange Schnur herabhangen, an deren Enden man Mandarinen befestigt 
als Gewicht. An die Schnure steckt man abwechslungsweise farbiges Papier 
zum Schmuck. Das Papier, aus dern man die Streifen schneidet, heiBt 
,,Ombe-Papier" und man verwendete dazu urspriinglich das, das auf dern 
Hausaltar unter den Opferkuchen ausgebreitet war, aber der Gestaltung wegen 
schneidet man auch farbiges Papier. 

Das Aufstellen der ombe erfolgt zwischen dern elften und dreizehnten 
Tag, und eben'so wie in Izu verbrennt man sie am Abend des vierzehnten 
beim saitobarai unter EinschluB der Bambusstange und im Verein mit den 
Neujahrskiefern und dern Material des Huttchens. Die Bambusstange bildet 
dann das Mittelstuck und Kiefern und Strohseile hauft man rundherum auf. 

Austreiben der biisen Geister 

Die Zeremonie, im Zusammenhang mit dern Fest des Ddsojin Teufel 
und bose Geister auszutreiben, scheint nur auf einen verhaltnismaRig engea 
Raum begrenzt zu sein, dennoch scheint mir ihre Darstellung in diesem 
Rahmen von Wert zu sein. 

In  Gegenden, wo sie in der richtigen Weise ausgefuhrt wird, verwendet 
man einen lackierten Lowenkopf (Abb. 110) und auBerdem kommt noch die 
Maske eines Vollmondgesichtes und eine grotesk haBliche Maske (Hyottoko- 
Maske) dazu. Doch gibt es jetzt nur noch wenige Dorfer, die einen Lowen- 
kopf besitzen und meist behilft man sich mit einer einfachen Holz- oder 
Papiermaske. Vielerorts bedeckt man sich das Gesicht auch uberhaupt nicht 
mehr. 

In  den letzten Jahren wurde das Geisteraustreiben mehr und mehr 
abgeschafft, verhaltnismaBig haufig aber kann man es im Ashigara-Shimo- 
und Ashigara-Kami-Distrikt von Sagami noch sehen. I m  angrenzenden 
Naka-Distrikt habe ich die Zeremonie, wenn auch in ganz kleinem MaBstab, 
noch irn Flecken Chimura von Nishi-Hadanomura angetroffen, im Aik6- 
Distrikt jedoch, den ich allseits danach durchforscht habe, habe ich in keinem 
Dorf davon etwas gesehen oder gehort. 

Im Ashigara-Shimo- und Kami-Distrikt bildet auch wieder das Kiefern- 
hiittche~l der Kinder den Ausgangspunkt fur das Austreiben der Geister. Sie 
bauen sich ihr Huttchen aus dern weggeraumten Neujahrsschmuck, ver- 
sammeln sich daran und schlagen die Trommel. Vor dern saitobarai am 
Abend des vierzehnten gehen sie dann ein- bis dreimal durchs ganze Dorf 
oder ihren Ortsteil und treiben die Geister aus. Dafur erhalten sie von den 
Leuten Geld oder Reiskuchen. Da man es als schlechte Gewohnheit ansah, 
wenn Kinder auf diese Weise Geld erhalten, wurde die Sitte in den letzten 
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Jahren in manchen Orten von den Volksschulen aus verboten. Es kam aber 
vor, dal3 in diesem Falle die Bevolkerung in aller Heimlichkeit selbst die 
Kinder herbeiholte, um sie die Geister vertreiben zu lassen. 

Im Flecken Shimojima, Yoshidajimamura, Ashigara-Kami-Distrikt, 
gehen die Kinder am Abend des vierzehnten einmal herum und treiben die 
Teufel aus. Wahrend dieses Ganges wird die Lowenmaske von zweien 
getragen, wahrend noch vier oder funf andere mit Masken nach eigenem 
Belieben folgen. Sie tragen einen Kommandostab, an dessen Spitze sie 
Papierstreifen binden, und besuchen so jede Familie. Mit den Worten 
,,Tanz herein, tanz herein, bis in den letzten Winkel und verjage die Teufel. 
Der Gott des Gluckes ist. hereingekommen" treten sie ins Wohnzimmer ein 
und jagen alle bosen Geister fort. Es heifit, wer von diesem Lowen gebissen 
wird, erkaltet sich nicht. 

Im Ortsteil Kawaramachi desselben Dorfes veranstaltet man das Aus- 
treiben an den drei nacheinander folgenden Abenden des elften, zwolften und 
dreizehnten. Dabei trennen sich die Kinder in einzelne Gruppen zu dreien 
oder vieren, setzen sich Masken nach eigenem Gutdunken auf und nehmen 
einen Bambusstock in die Hand, an dern sich noch die Blatter befinden und 
den sie uberdies mit Papierstreifen aus Schreibpapier schmucken. Vor dern 
Hausaltar jeder Familie rufen sie dreimal ,,Teufel heraus, Teufel heraus, der 
Glficksgott ist hereingekommen !" und vertreiben damit die bosen Geister. 

In Enokimoto, einem anderen Ortsteil desselben Dorfes, spielt sich die 
Zeremonie im groRen ganzen in der gleichen Weise ab, auBerdem aber tragt 
noch ein Kind, das dern ,,Hungerteufel-General", dern Anfuhrer der Gruppe, 
folgt, den Ddsojin in einem Sack mit, doch so, daD gerade der Kopf heraus- 
schaut. 

Im Ortsteil Kaminuta no Hara, Fukuzawamura, kommen am Abend des 
dreizehnten drei bis vier Kinder in beliebigen Masken zur Austreibung der 
Geister ins Wohnzimmer herein. Vor dern Hausaltar tanzen und singen sie 
,,Teufel heraus, Teufel heraus ! Zu unserer grol3en Freude verkunden wir 
Gluck. Der 0-Ebisu-san genannte Herr, bei eins rollt er den Sack, bei zwei 
lachelt er, bei drei trinkt er Wein, bei vier, damit die Zeiten gut seien, bei 
fiinf, daf3 nichts Schlimmes sich ereigne, bei sechs, fur auflerordentliches 
Gluck der Emte, bei sieben, daf3 kein Ungluck geschehe, bei acht ijffnet er 
sein Haus, bei neun errichtet er ein Speicherchen, bei zehn ist es zu Ende.'L 

Beim Teufel-Autreiben von Okamotomura, Flecken Tsukahara, Klein- 
flecken Dai, verwendet man weder Masken noch einen Lowenkopf. Es wird 
zwischen dern funften und zwolften veranstaltet und dabei singen und tanzen 
zwei bis drei Personen ,,Plat2 gemacht, wir gratulieren ! Der Glucksgott ist 
hereingekommen, heraus mit dern Gott der Armut !" Den Abend des drei- 
zehnten nennt man ~hikiri,~~) an diesem Abend singt man beim Austreiben 

65) Abmachen. 
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auch ein Lied mit den Zahlen von eins ~bis zehn, ahnlich wie in Kaminuta no 
Hara, doch heiat es hier ,,Die Ebesusan genannte Person", und bei funf singt 
man ,,der grol3e Schrein von Izumo", bei sechs :,stets gesund und wohlauf". 

Sehr einfach ist das Spruchlein vom Flecken Shdbu, Kami-Hadanomura. 
Dort singt man einfach ,,Teufel heraus, Teufel heraus, das Gluck kommt 
herein," und im Kleinflecken Nakaniwa gehen die Kinder zweimal herum, - 
am Abend des dreizehnten und vierzehnten. Dabei tragt eines eine holzerne 
Fuchsmaske, zwei tragen Masken des tengu (ein langnasiger Kobold) und die 
ubrigen nehmen sich Masken nach eigenem Wunsch. Sie gehen mit 
Bambusstangen, an denen geweihte Strohseile angebunden sind, ins Wohn- 
zimmer hinein und vertreiben die bosen Geister. Auch lassen sie Amulette 
und Opfergaben zuruck. Diese Amulette stellen die Kinder selbst her, 
indem sie auf weiBem, mit einem Goldband geschmiickten Papier das 
Zeichen zur Austreibung in Sanskrit schreiben und darunter ,,Der Seele des 
D6sojin gewidmet", links und rechts ,,Im Hause Frieden" und links unten 
,,JikakuinU (Name eines buddh. Klosters). Ursprunglich werden sie diese 
Amulette von einem Tempe1 erhalten haben. 

Auch in den beiden Kleinflecken Nishi- und Higashi-Niwa im selben 
Ortsteil fuhrt man am Abend des dreizehnten das Geisterverjagen aus. Wie 
man auf Abb. 111 erkennen kann, tragt man dort einen Lowenkopf, Voll- 
mondgesichts- und andere Masken, auch sind Kinder mit geweihten Papier- 
streifen und Laternen dabei. Die ganze Gruppe besteht aus zehn Kindern, 
die von Haus zu Haus gehen. 

Etwas ungewohnlich erscheint die Zeremonie, wie sie in den Kleinflecken 
Inakubo und Minami von Kaminakamura Akata ausgefuhrt wird. Dort 
findet das Austreiben zweimal statt, aber an keinem festgesetzten Tag. Vier 
bis funf Kinder, das Gesicht wohl an Stelle der Masken mit Tusche schwarz 
gefirbt, kommen mit Sakaki-Zweigen, an denen geweihte Papierstreifen be- 
festigt sind wie an tarnag~shi,~6) die man den Gottern opfert, in die Hauser 
und tanzen. Die anderen Kinder kommen ebenfalls alle mit zu den einzelnen 
Anwesen, treten aber nicht mit ins Wohnzimmer ein. Diese singen nun 
,,Heute abend, heute Abend sind die Kinder des Sai no kami von Osten ge- 
kommen" und' die Kinder im Wohnzimmer antworten ,,Wir haben die 
Teufel alle verjagt". Zum SchluB lassen sie Amulette zuruck und gehen 
nach Erhalt eines Trinkgeldes weiter. Die hiesigen Amulette bestehen eben- 
falls aus weiaem Papier mit Goldband, auf das rechts ,,Im Hause Frieden", 
links unten ,,Die Gemeinde des Sippengottes" und in der Mitte grol3 ,,D8so- 
jin" geschrieben ist. 

In Shimo-Sogamura, dem alten Soga no Sato, im Ashigara-Shimo-Di- 

66)  Zeichen E$, an einen Zweig vom Sakaki-Baum (Cleyera ochnacea) befestigt man Baum- 
bast oder Papier und opfert es den Gottern. Allgemeiner bedeutet das Wort einen den Gijttern 
zu opfernden Sakaki-Zweig. 
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strikt, werden heute fast nur noch Papiermasken verwendet und kaum mehr 
ein Lowenkopf. Das dort rezitierte Verschen heist einfach ,,Der Feuer- 
Umgang geht herum, Vorsicht !" Doch heifit es, in Sogayatsu seien sie fruher 
mit dem Lied ,,A, der Feuer-Unlgang geht herum, Vorsicht! Helft uns 
dabei, wer die Teufelsaustreibung des Feuerbedeckens nicht ausfuhrt, den 
trifft eine Dekke-Wespe, eine Ikkan-Wespe, eine Kongo-Wespes7) u.s.w." 
herumgegangen. In Hara im Flecken Soga sang man unter Trommelbe- 
gleitung den folgenden Vers : ,,Der Feuer-Umgang geht herum (Trommel- 
schlage), Vorsicht ! (Trommelschlage). Der Gliicksgott kommt herein, hat 
den Armutsgott verjagt (Trommelschlage). Alles moge wohl gedeihen! 
(Trommelschlage)." Darauf erhielten die Ausfuhrenden ein Trinkgeld. 

Im selben Distrikt, aber ganz im Westen, in Katauramura no Nebukawa, 
geht man am Abend des vierzehnten mit dem kleinen Ddsojin herum und 
erhalt ein Trinkgeld. Dabei ziehen der Meister und frisch in den Ruhestand 
Getretene eine Hyottoko-6s) und eine Vollmondgesichts-Maske an und beide 
tanzen mit Fachern. Die anderen Kinder singen ,,Das Schiff, das auf den 
Wellen schwimmt, das Fruhlingsmeer, auf dem das Schatzschifi rudert, 
darinnen die sieben Glucksgotter mit lachelndem Gesicht. Vom Himmel 
herab schwingt der Gluckshammer, wenn Daikoku ihn schlagt, hauft sich im 
Wohnzimmer ein Berg von Gold. Das lachelnde Gesicht, wenn wir singen 
und das Gluck des Daikoku hereintanzt !" 

Im Nachbardorf Iwamura gehen die Kinder am Abend des funfzehnten 
herum und tanzen. Dabei singen sie: ,,Hier ins Zimmer ist eine weiBe 
Maus gekommen mit Geld im Munde. Chu chu chu ! Der Kranich-tausend 
Jahre. Die Schildkrote - zehntausend Jahre. Urashima-Tar6 - achttau 
send Jahre. Hereingetanzt, hereingetanzt ist der Gott des Glucks." In 
den anderen Dorfern ist der Spruch meistens bis auf das einfache ,,Teufel 
hinaus, T e u f ~ l  hinaus!" zusammengeschrumpft. Auf jeden Fall wird in 
Sagami diese Zeremonie von den Kinder ausgefuhrt, die dafiir etwas Geld 
erhalten. Dieses venvenden sie fur verschiedene Zwecke im Hinblick auf 
das Fest des Ddsojin. 

In Kai, wo sich um das Fest des Ddsojin hauptsachlich die jungen Leute 
bemuhen und uberdies durch ihr anmafiendes Benehmen oft ein Stirnrunzeln 
bei der Bevolkerung hervorrufen, sind auch heute die Kinder und jungen 
Leute die Hauptbeteiligten. In der NHhe von Enzanmachi setzen sich die 
Kinder und jungen Manner am Abend des elften Tages im ersten Monat 
verschiedene Masken auf, nehmen einen   om man do stab und gehen in jedes 
Haus zur Teufelsaustreibung. Dafur erhalten sie von jeder Familie etwa 
funfzig Sen bis einen Yen Trinkgeld. Dies vertvenden sie fur Essen und 
Trinken sowie zur Herstellung des oyama, fur eine neue Trommelbespannung 

67) Ausdriicke, die weiter keine Bedeutung haben, als daR Strafe folgt. 
68) Eine Tanzmaske. 
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u.s.w. Bleibt etwas ubrig, so heben sie es bis zum folgenden Jahr auf. Dieses 
Geld bezeichnen sie als kikkanji oder kinkanji. Dies sol1 ki no kanjin, Geld- 
spenden fur Holz, bedeuten und bezieht sich auf das Einsammeln von Geld- 
spenden fur das Brennmaterial, das vor dem DGsojin verbrannt wird. 

Auch in Shinano wird nach einem Bericht von Herrn Oguri Satsuji eine 
solche Zeremonie der Teufelsaustreibung noch vollzogen (KyGdo, li2). Sie 
wird in Komoromachi, Kita-Saku-Distrikt, am zweiten oder dritten Neu- 
jahrstag veranstaltet. Mit groBen geweihten Papierstreifen besuchen die 
Kinder jede Familie und vertreiben Teufel und bose Geister. Hier bezeichnet 
man dies aber nicht mit akuma-harai, sondern als ombei. Das dabei rezitierte 
Verschen heiDt : ,,Der DBsojin genannte Herr, bei eins rollter den Sack, bei 
zwei lachelt er, bei drei macht er Wein, bei vier, damit die Zeiten gut seien, bei 
funf, daD die Quellen hervorsprudeln, bei sechs fur volle Gesundheit, bei 
sieben, daD sich nichts Schlimmes ereigne, bei acht bringt er das Haus in 
Ordnung, bei neun errichtet er einen Speicher, bei zehn ist es vollig zu Ende." 
Es sind meist Kinder unter zehn Jahren, die so herumgehen und dafur ein 
Trinkgeld erhalten. 

Hier fuhren indessen die groBeren Kinder aui3erdem noch einen Lowen- 
tanz aus. Der Tag dazu ist verschieden, manche tanzen nur einmal, manche 
aber an zwei oder drei Tagen. Als Belohnung erhalten sie von den einzelnen 
Zuschauern einen Teller voll polierten Reises. Diesen sammeln sie ein und 
kochen Kniidel davon, die sie wieder an die betreffenden Familien verteilen. 
Zwei der Kinder tanzen, die ubrigen vollfiihren die Begleitmusik, indem sie 
Flote blasen, Trommeln schlagen und singen. Auch hier sagt man, wenn 
man vom Lowen gebissen wird, erkaltet man sich nicht. 

Auch in Nagakubofurumachi, im benachbarten Chiisagata-Distrikt, tanzt 
mall an drei Tagen zu Neujahr den Lowentanz. Und ebenso wie inanderen 
Gegenden halt man den BiB des Lowen als Abwehrmittel gegen Erkaltungen. 
Anscheinend wird die Austreibung der bosen Geister aber in vielen Orten 
erst am achten Tag des zweiten Monats veranstaltet. Im  Flecken Oki von 
Takeshimura wird sie auf besondere Art ausgefuhrt. Ich will sie deshalb 
etwas naher beschreiben. Die Zeremonie wird nur von den etwa funfzig 
Familien linker Hand dieser Ortschaft betrieben, aber die Kinder dieser 
Familien bilden eine DGsojin-Kameradschaft. Die Kinder der zwei Ober- 
klassen sind die Fuhrer, die ubrigen bilden die Mannschaft. Da sie die 
Zeremonie heute in Ubere in~ t immun~  mit der Schul-Freizeit am nachst- 
folgenden Sonntag nach dem achten Tag im zweiten Monat ausuben, versuchte 
man verschiedene Anderungen. 

Ab Beginn des zweiten Monats versammeln sich die Kinder taglich nach 
dem Unterricht zu gemeinsamer Arbeit. Von ein bis zwei freundlichen 
Familien wird ihnen erlaubt, in ihrem Wald Holz zu schlagen, mit welchem 
sie uber den DGsojin eine Hutte von etwa sechs FuD im Quadrat errichten. 
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Das Dach decken sie mit Kieferniktchen und schmucken das Hauschen und 
bereiten es fur den festgesetzten Tag vor. Am sechsten Tag tragen die 
Kinder entsprechend ihrem Alter Reis herbei, und zwar haben die Schuler 
der Normalstufe ein go", die der Oberstufe ein sh6 pro Jahr beizusteuern. Am 
siebten Tag kochen sie darzus gomoku-meshi69) (Reis rnit verschiedenen Bei- 
gaben von Gemuse und Fisch) und die ganze Kameradschaft ladt die Kinder, 
die im Vorjahre die Fuhrung hatten und die im nachsten Jahr in die Kamerad- 
schaft aufgenommen werden sollen, ein. Dies alles ist die Arbeit der Kinder, 
und nur in Anbetracht der Muhe, denen die Kinder dabei unterworfen sind, 
bittet man ausnahmsweise zwei Erwachsene um ihre Hilfe. Das Essen dauert 
etwa bis halb vier Uhr nachmittags, dann trennen sich die Kinder in zwei 
Abteilungen, wovon die eine im Hauschen des DGsojin bleibt, wahrend. die 
andere in der Ortschaft von Haus zu Haus geht, den Lowentanz auffuhrt und 
die Geister vertreibt. 

Die Dorfbewohnerm, die zum Ddsojin zu Besuch kommen, bringen je ein 
bis zwei Sen, Reis oder Reiskuchen mit. Die Kinder im Hauschen schenken 
dafur allen Besuchern einen Becher voll Opferwein ein und geben jedem eine 
getrocknete Sardine. Da die Gesamtmenge des Weines aber auf ein sh6 
festgesetzt ist, schopfen sie, falls er nicht reicht, Wasser aus dern riickwarts 
vorbeitliel3enden Bachlein und mischen es darunter. Da der Wein damit 
noch dunner wird, als er in dieser Zeit ohnedies schon auf dern Markt ver- 
kauft wird, mochte jeder um die Wette laufen, um als erster beim Hauschen 
anzukommen. 

Von der anderen Gruppe, die im Dorf die Teufel austreibt, tragt der 
vorderste einen Sto13el aus Kiri-Holz70) von etwa zwei Fu13 acht Zoll Lange, 
der das mannliche Geschlecht versinnbildlichen soll, sein Gesicht ist rnit 
einer Vollmondgesichtsmaske bedeckt. Der nachste stellt den Lowen dar, 
dann folgt ein Lastenwagen, auf dern als Sinnbild des weiblichen Geschlechts 
eine Nachenform angebracht ist. Hier hinein ist eine Sanfte gestellt, dahinter 
liegt die Trommel, die im Rhythmus geschlagen wird, wahrend der Zug sich 
vorwartsbewegt. Die Kinder, die den Wagen schieben oder ihn am Seil 
ziehen, haben alle ein Handtuch rnit der Aufschrift ,,DGsojinG um den Kopf 
geschlungen. Der Junge rnit dern Vollmondgesicht und der Lowe gehen 
ins Wohnzimmer jedes Hauses, der erstere setzt sich gegenuber vom Gottersitz 
hin und verrichtet sein Gebet, der Lowe bleibt aufrecht und tanzt rnit dern 
ky6 (Sutra) der Kinder des kyo"bu71) (Sutrenbundes ?), dabei treibt er die 
Teufel aus. Dieses ky6 scheint die Verballhornung irgendeines anderen 
Wortes zu sein, wie mir aus dern unklaren Satz hervorzugehen scheint. Sie 
rezitieren : ,,Wir reinigen alles ganz und gar, auch die schmutzigen Dinge, 

69) XHE, wortlich ,,Fiinfaugen-Reis", Reis rnit allerlei Zutaten, wie Fisch, Gemiise etc. 
70) Paulownia tomentosa. 

7 1 )  Vom Verfasser rnit @$$ geschrieben. Kinder, die Sutren zu lesen haben. 



Jahresbrauchtum im japanischen Dorf 139 

wenn sie nicht von den Gottern geschickt werden, gibt es keine schmutzigen 
Dinge, den auDeren und inneren Edekteinzaun haben wir ganz rein geputzt, 
die sechs Wurzeln (des Ubels)'~) haben wir geklart. Der Penis des DBsojin, 
wenn auch lang, wenn auch lang, zwei FuB acht Zoll, ebenso dick.''7@ Bei den 
Worten ,,wenn auch lang, wenn auch lang" 1aRt der mit dem Vollmondgesicht 
den StoBel von unten nach oben und von oben nach unten zweimal ruhig 
kreisen. Zum SchluD ruft der Lowe ,,Teufel heraus, Teufel heraus" und 
benimmt sich bei diesen Worten, als wolle er alle Anwesenden am Kopfe 
beil3en. Die Leute glauben, daraufhin werden sie weder von Erkaltung noch 
von Seuchen betroffen. Der Sitte gemaB geben die Leute ein Trinkgeld, 
Reis oder Reiskuchen. Fur den StoDel gibt es immer viele Liebhaber, aber 
entweder bewahrt ihn der Leiter zur Erinnerung auf, oder mit ihrer Ein- 
willigung schenken ihn die Kinder einer Familie, die ihnen dafur geeignet 
scheint. 

Eines der vorangehenden Kapitel war den ,,SankurB-Puppen" gewidmet 
und ich habe darin berichtet, daR man im Kita-Azumi-Distrikt von Shinano 
aus NuRbaumzweigen verschiedene Puppen anfertigt, die man am Kleinen 
Neujahr den Ddsojin, darbringt. Im Kapitel iiber das Feuerfest am fiinf- 
zehnten Tag des ersten Monats trat der Name ,,SankurB-Hiittchen" ofters in 
Erscheinung, auch ein Photo davon ist beigefugt. Da ich iiberdies auch 
ern-ahnt habe, daR die Bezeichnung kannushi (Priester) zu iiberdenken sei, so 
werden die Leser selbst auch dariiber Aufklarung wollen, was der Name 
saukzird eigentlich bedeute. Ich mochte diese Fragen deshalb hier kurz 
beriihren. 

Als erstes mochte ich hierbei das Saiji-shizoku-goi zur Erklarung heran- 
ziehen. Dieses Buch ist erstens die Frucht neuester wissenschaftlicher 
Forschung, dann auch eine Zusammenfassung von reichlichem Quellen- 
material, und drittens scheint mir seine Betrachtungsweise ziemlich objektiv 
und gemaDigt zu sein. In diesem Buch ist vor allem darauf hingewiesen, 
daB zwischen dem sankz~rc5 von Higashi-Chikuma und Minami-Azumi und 
demjenigen von Kita-Azun~i Unterschiede bestehen. Es ist in der Tat von 
groljter Wichtigkeit, diesen Punkt in Erwagung zu ziehen, denn wenn man 
sich einfach im Allgemeinen an den Namen sankurd halt, so konnte leicht eine 

72) sit ,, Jadezaun", ist ein Ausdruck japanischen Ursprungs und wird mizugaki gelesen; 
bedeutet die Umzaunung von ShintB-Tempeln. /"ia mkkon sind die sechs Sinnesorgan im 
Buddhismus (Augen, Ohren, Nase, Zunge, Korper und Geist). /"i@pks ist der von den sechs 
cibeln der Sinnesorgane gereinigte Geisteszustand. 

73) dongenji ist verderbt aus d&aeshi, d.i. ebenso dick wie lang. 
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Verivirrung entstehen. BefaBt man sich aber ganz eingehend mit der Unter- 
suchung dieses Punktes, so darf man nicht ubersehen, daB auch zwischen 
diesen beiden wieder eine gemeinsame Linie verkuft. 

Die gegenseitige Verschiedenheit liegt darin, daB in Higashi-Chikuma 
und Minami-Azumi der Pfosten beim Feuerfest am funfzehnten Tag des 
ersten Rlonats als sankuro" bezeichnet wird. Ferner kann man aus der Be- 
schriftung von Amuletten mit ,,D6sojin - Kannushi SankurBL' schlieBen, daB 
es vielleicht der Name einer Puppe war, die zu einem Fest dieses Gottes 
hergestellt wurde. Im  Kita-Azumi-Distrikt nennt man den Pfosten beim 
Feuerfest ombe, und Sankurd Day6 ist ein Stock von eigenartiger Form, aus 
Holz geschnitzt, oder es sind zwei Puppen, die Mann und Frau darstellen. 
I m  erwahnten Buch wird nun hieraus geschlossen, ,,warum man den vom 
D6sojin Besessenen Sankur6 nannte, kann man noch nicht erklaren, aber ich 
glaube, man nannte diesen unmittelbar ,,D6rokujin" und man schrieb mit 
Schriftzeichen ,,Fukuma Sankur6" oder ahnlich und nahm dies als eine Be- 
zeichnung, mit welcher man sich selbst verlachte." Aber auch in Kita-Azumi 
verteilt man Amulette, auf denen ,,Sankurd Day6" oder ,,ASankzlrd" steht und 
diese legt man auf die eigenartig geformten Stocke und handigt sie den Ge- 
meindemitgliedern aus, wie im Kita-Azumi-gun KyGdo-shikd berichtet wird. 
Derartige Amulette sind also keineswegs auf den Minami-Azumi- und den 
Higashi-Chikuma-Distrikt allein begrenzt. 

Das auf den Ainuletten gedruckte ,,SankurGU scheint nun der Name des 
Priesters zu sein, aber auch die Puppen heiBen Sankurd und der im Kita- 
Azumi-Distrikt beim Einsammeln von Geldspenden verwendete eigenartige 
Stock ist ebenfalls sankurd (in der Umgebung von Matsumoto nennt man ihn 
Ommarasama (Penis), siehe Abb. 87), ferner ist der Pfosten, um den Kiefern 
gehauft und der beim Feuerfest verbranntwird, im Minami-Azumi-Distrikt 
sankur6, und sein Verbrennen heifit wieder sankurd, und auch das kleine 
provisorische Hauschen, der Hauptstutzpunkt der Kinder bei ihren ver- 
schiedenen damit zusammenhangenden Arbeiten, ist ein sankzlrd. 

Ferner darf ich hier eine Hypothese, die sich auf den sankurd bezieht 
und von Dr. Origuchi aufgestellt wurde, nicht auBeracht lassen. Es handelt 
sich urn den in Nippon minzoku (217) veroffentlichten Abschnitt aus einem 
Vortrag, den Dr. Origuchi am 17. Februar 1936 in der Gesellschaft fur das 
Studium der Volkskunde an der Kokugakuin-Universitiit hielt. Er vertritt 
hierin die Meinung, wenn man das Problem der Bezeichnung sunkurd fiir das 
Tondo-Feuer in der Matsumoto-Ebene losen wolle, so musse man das Echigo 
nahe gelegene Otarimura im Kita-Azumi-Distrikt besuchen und die zu Neujahr 
angefertigten holzernen Puppen von Mann und Frau untersuchen. Dr. Ori- 
guchi vermutet, die Bezeichnung sankurd fur diese Puppen oder besser Gotter- 
bilder sei aus Echigo eingedrungen. Fin weiterer wichtiger Punkt sei, dafi in 
der Umgebung von Matsumoto derjenige, der beim Verbrennen der Puppe 
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des sankzrro" die Hauptrolle spielt, aus der Kinderkameradschaft gewahlt und 
als Fukzlma Sankuro" Dayzi bezeichnet wird. Dieser druckt nun zuerst die 
Amulette, auf welchen Fukuma ,Sankuro" Kannushi steht. Er  ist als Haupt- 
beteiligter sehr emsig an der Arbeit, da8 aber die Kinder uberhaupt Amulette 
mit der Aufschrift ,,Fukzlma Sankuro"" etc. drucken, kommt nach der Meinung 
von Dr. Origuchi daher, daB die in fruherer Zeit zum Verteilen von Amuletten 
aus Fukuma in Echigo herbeigekommenen Personen spater ausblieben und 
die Kinder in diesen Dorfern sich als ihre Stellvertreter betatigten. 

Vielleicht liegt die Schuld bei dem Redakteur der Zeitschrift, wenn mir diese , 

Beweisfuhrung leider nicht vollig folgerichtig erscheint, oder der Bericht ist ohne 
vorherige Durchsicht von Dr. Origuchi gedruckt worden. Doch kann ich nicht 
umhin zu bedauern, daB der dritte Band des Kita-Azumi Kygdo-shiko" nicht 
nachgeschlagen wurde, was die Beweisfuhrung auf jeden Fall schwacht. 

Die beiden oben angefiihrten Theorien tragen leider fast nichts zur 
Losung der Fukuma-Sankurb-Frage bei. iLIeine eigene Ansicht, die ich in 
Dolnzen (4/1, erschienen am 1. 11. 1935) niedergelegt habe, ist, da8 das Wort 
sankuro" eine Entstellung von sagicho" ist, und da ich bis jetzt noch keine Ge- 
genauDerungen von Fachkreisen dazu gehort habe, .bilde ich mir ein, daB die 
Zahl derer, die mir zustimmen, doch verhaltnismaBig groB sein muB. Be- 
dauerlicherweise kann ich aber den Verlauf der Umbildung von sagichd zu 
sankuro" nicht systematisch aufzeigen. Wenn ich in einem tatsachlichen 
Beispiel eine Zwischenform fillden konnte, so kame mir das sehr gelegen, doch 
war es bisher leider umoglich. Was ich als einziges Beispiel anfiihren kann, ist 
die Tatsache, da8 in Kai im Gebiet von Nanahomura der Name sagichdfur 
einen kleinen Sumpf als sanzicho" ausgesprochen wird, also eine Entstellung 
von sagicho" genannt werden muB. An anderen Beispielen kann ich nur die 
Abnandlung von Dairo"don in Dairokuten, die ich bereits bei der Vogelver- 
treibung erwahnt habe, anfuhren, sowie die Umformung von koshiabura (ein 
Baumname) zu KosaburB, von tareyueso" (ein Pflanzenname) zu tarobeiso", 
wobei sich also jedesmal die Tendenz geltend macht, den ursprunglichen 
Namen in einen menschlichen Eigennamen zu verballhornen. Kann es also 
nicht auch moglich sein, daI3 sich sagicho" bis zu sankuro" veranderte und man 
schlieRlich dieses sankuro" mit dell chinesischen Schriftzeichen wie einen 
Eigennamen wiedergab ? Xndererseits mu6 man aber auch untersuchen, ob 
man das Tondo-Feuer in der Matsumoto-Ebene sagicho" nennt oder nicht. 
Nach Heft 1 des Minami-flxumi-gun Kyo"docho"sa-so"sho gibt es in diesem Di- 
strikt in Karasugawamura Ortsteile, wo die Bezeichnung sagicho" gebrauchlich 
ist. 3Ian kann also daraus ersehen, daB man nicht alles miteinander in den 
gleichen SankurB-Topf werfen darf, gleichzeitig zeigt dieses Beispiel aber auch, 
daB kein Hindernis besteht, den Namen sagicho", der zwar bekannt, aber doch 
sehr selten angewandt wird, vollig als zu sankuro" entstellt anzusehen. 

Betrachtet man die Sache von dieser Seite, so ist sankuro", aus sagicho" 
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entstanden, aber nun mit den chinesischen Zeichen 3 f t f i 6  geschrieben, t ~ i e  
man es auch drehen und wenden mag, ein menschlicher Eigenname. Wenn 
aber schon ein Eigenname da ist, ware schlieBlich auch ein Geschlechtsname 
enuiinscht. Nimmt man nun an, es hatte irgendeiner den Namen Fukumori 

(Glucks-Wachter) vorgebracht und man hatte diesen schlieBlich Fukuma 
SrsEJ geschrieben, so scheint dies zwar eine recht hubsche Geschichte zu sein, 
aber ob sie stimmt, ist eine andere Frage. Zwar kann man seine Bedenken 
dagegen hegen, doch bis irgendein Einwand dagegen vorgebracht wird, stelle 
ich mir fur ein Weilchen selbst eine gut passende Phantasie-Theorie zusam- 
men, Was nun die Auswahl der Zeichen Fukumori g-p betrifft, so liegt die 
Macht des Sae no kami, der, wie bereits fruher berichtet, eine negative Gott- 
heit zur Abwehr des Unheils war, da er spater zu einem Zeupngsgott im 
weiteren Sinne wurde, mit Fukumorisama in einer Linie. Fukumorisama ist 
ein Gott in der Gestalt eines Steinstabes oder in Phallus-Gestalt, der als Gott 
des Wohlgedeihens und zur Heilung von Krankheiten verehrt wird. Manch- 
ma1 wird er auch Fukumori my6jin genannt und im T6hoku-Gebiet ist er 
unter dem Namen Konsei my6jin oder als DGsojin bekannt. Der Name 
Fukumori ,@q oder Fukumaru @A ist hauptsachlich in einem Teil von 
K6zuke (besonders vom Tone-Distrikt bis zum Seta- und Usui-Distrikt hin) 
bekannt, aber auch in Shinano, in Katagirimura im Kami-Ina-Distrikt, gibt es 
einen Fukumori Daimyhjin, den man im Kopfteil eines Steinstockes verehrt. 

Haben wir vorhin also eine Person namens Fukuma Sankur6 erfunden, 
so bleibt uns jetzt nichts anderes mehr ubrig, als sie zum Priester des Do"sojin 
zu machen. Ein so guter Gedanke konnte allerdings nur im Zentralgebiet der 
Kultur, in der Gegend von Matsumoto, entspringen, in den Dorfern laufen 
die Gedanken meist nicht so weit. Daher ist der Name Sankur6 anfanglich 
nichts anderes als sagicho", dann wurde er in den Stadten auch fur die eigen- 
artigen Holzpfahle, sowie fiir die mannlichen und weiblichen Puppen ver- 
wendet. 

In  Sawamura, Arigasaki oder Shimizumura, die heute alle Matsumoto 
einverleibt wurden, fruher aber zur nachstliegenden Umgebung gehorten, und 
in anderen grol3en Dorfern, die heute zu Flecken von Hongbrnura geworden 
sind, und nach wie vor ebenfalls in der Nahe Matsumotos liegen, sah ich oft 
Holzstatuetten, die als sankurG zu geltefi haben. In  Matsumoto gingen alle 
alteren Statuetten beim groBen Brand im Jahre 1894 oder 1895 verloren, doch 
hatte ich das Gluck, einige neue, gravitaisch geschnitzte Sankur6-dayQ- 
Holz-Statuetten zu finden. Einige davon mochte ich hier beschreiben. Die- 
jenige, die auf Abb. 112 dargestellt ist, stammt aus Arigasaki (dieser Ortsname 
entstand aus einer falschen Schreibung von Isogasaki), das Gesicht und der 
Oberkor~er der Statuette wurden von den Kindern alljahrlich mit weiBem 
Puder eingerieben, und da sie ebenfalls Jahr fur Jahr gewaschen wurde, sirld. 
Augen und Nase vollig abgeschliffen. Die auf Abb. 113 gezeigte Figur habe 
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ich in Sawamura gefunden, eigenartigerweise handelt es sich um eine sitzende 
Person. Auch bei ihr ist das Gesicht vollkommen abgerieben, beschadigt 
und ausdruckslos. Hier rieb man ihr seit einigen Jahrzehnten schon jedesmal 
zum Kleinen Neujahr Essen ins Gesicht. Die Figur auf Abb. 114 befand 
sich in HBkBji in Matsumoto. Es handelt sich ebenfalls um eine Holz- 
statuette, die mit dem Kamishimo-Zeremonialgewand bekleidet ist. Auch 
hier ist die Nase spurlos verschwunden, da die Kinder die dargebrachten 
Opfergaben ebenfalls ins Gesicht der Statue schmierten. Die Verehrung des 
D6sojin wird allmahlich abgeschafft und auch der Sankurb-dayQ hat schon 
sehr friih als nutzloses Ding seinen Abschied bekommen. So hat man mir 
die Statuetten auf mein Ansuchen hin iibergeben und ich bewahre sie mit 
entsprechender Erlaubnis als Kostbarkeit bei mir auf. Es ist wohl mehr denn 
gut ein Jahrhundert uber sie hingegangen. Der SankurB von Abb. 115 ist 
ein Holzbild aus Omura, das ostlich von Matsumoto gelegen heute zu Hongb 
mura gehort. Es wurde alljahrli~h am Kleinen Neujahr von den Kindern 
geschmuckt. Das kleine Schnitzwerk diirfte noch vor der Meiji-Zeit ent- 
standen sein, vermutlich stammt es aus der TempB-Periode (1830- 1843) 
oder Kaei-Periode (1848- 1853). Auf Abb. 116 sind das DBsojin-Tem- 
pelchen und die Holzfiguren von Matsumoto IsechB ItchBme, NichBme, 
SanchBme abgebildet. Die drei Gotter der hinteren Reihe sind Yachimata- 
hiko, Yachimatahime und SankurB Da$, die drei Gotter rechter Hand in der 
vorderen Reihe bilden wieder eine Gruppe, im Jahre 1894!5 hergestellt, die 
Gestalt links, die wie Fukurokuju aussieht, ist im Jahre 1818 entstanden. 

Der Name SankurB wird seltsamenveise nur in den beiden Azumi-Dis- 
trikten und im Higashi-Chikuma-Distrikt verwendet. Uberschreitet man den 
Shiojiri-Pass nach Suwa hin, so hort man ihn nicht mehr. Wendet man sich 
von Shiojiri aus zum Ut6-Pa0 und gelangt, ihn in siidlicher Richtung uber- 
schreitend, nach Onomura im Kami-Ina-Distrikt, so kann man dort das 
Eindringen der Bezeichnung SankurB in den letzten Jahren feststellen. Das 
ist eine erst unlangst gemachte und uberraschende Entdeckung. Wer sich 
noch weiter mit dem Studium der sankurd befassen will, moge den ,,Fukzcma 
SankurG" von Herrn Kurumizawa Kannai einmal lesen. Urspriinglich war der 
Artikel in Nr. 414 von ,,Shinan0 kyGikuL' im April 1921 veroffentlicht worden, 
nun ist er mit einigen Verbesserungen in ,,Kodomo no shadan seikatsu" von 
Herrn Takeuchi von neuem abgedruckt worden. 

Von besonderem Interesse ist aber eine Entdeckung aus allerneuester 
Zeit. Ich habe namlich in Omachi und Umgebung, Kita-Azumi-Distrikt, 
Holzstatuetten gefunden, die man als sankurG anerkennen muB. Diejenigen 
von Abb. 117 sind aus Shimonakamachi. Sie wurden von einem Gasthaus 
Zeni-ya dieser Stadt zusammen mit dem Druckstock des Amuletts, das die 
Kinder in alter Zeit verteilten, aufbewahrt. Diejenigen, die ich in Tairamura 
no Karuma, das im Norden an Omachi grenzt, entdeckt habe, werden falsch- 
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licherweise als Gotterbilder des Ddsojin von den Kindern herumgetragen 
(-4bb. 118). 

Einladen der Krahen 

Bereits fruher habe ich einmal fluchtig bemerkt, daB man am elften Tag 
des Neujahrsmonats beim Beginn des Feldbaus den Krahen kleine Stuckchen 
Reiskuchen darbringt und damit eine Art Jahres-Divination ausubt. Die 
Zeremonie, die Krahen einzuladen und sie Reiskuchen und andere Dinge 
fressen zu lassen, wird seit alters her in den verschiedenen Provinzen aus- 
gefuhrt, und da man auch heutigentags noch tatsachliche Beispiele dafur sehen 
kann, will ich ihr ein Kapitel widmen und einen kurzen UmriB anhand einiger 
Tatsachen geben. 

I m  ATippon minxoku-gaku jiten sind verschiedene Beispiele von fruheren 
Zeiten bis heute angefiihrt. Das beruhmteste darunter wird wohl der Gottes- 
dienst des Krahenessens sein, den der Mita-Schrein, ein Zweigschrein des 
Atsuta-JingO, abhalt. Nach dem im Jahre 1797 im Erstdruck erschienenen 
Tokuido" mcisho zzle (Bd. 3) wurde es am ersten Tag des Schafes im zweiten 
Monat und am ersten Tag des Drachen im zehnten Monat begangen. Daruber 
wird wie folgt berichtet: ,,Das Krahenessen heiBt im Volksmund karasu- 
rnatsuri (Krahen-Fest). Noch bevor der Gottesdienst begonnen hat, geht 
der Lciter der Feier allein vor die Gebetshalle des GroB-Schreines mit flachen 
Reiskuchen und ruft die Krahen. Solange die Krahen diesen Reis nicht 
gegessen haben, beginnt man nicht mit dem Gottesdienst. Man futtert sie 
deshalb schon sieben Tage vorher am Opferplatz, u.s.w." 1st das Fiittern 
der Krahen beendet, so beginnt das Darbringen der Opfergaben an den Gott 
vom Mita-Schrein aus. 

Uber die Zeremonie des Krahen-Einladens, die man im Ashigara-Shimo- 
und Ashigara-Kami-Distrikt von Sagami sieht, hat fruher Herr Kitamura 
Kinsuke in Minzoku-bunka (212) berichtet. Seinem Artikel zufolge ist in dieser 
Gegend der zweite Neujahrstag zum ,,ArbeitsbeginnCC ausersehen und der 
vierte zum ersten Gang in die Berge. Gleichzeitig ist es Sitte, an einem der 
beiden Tage den Krahen kleine Reiskuchenstucke darzubringen. I n  Illatsu- 
damachi und den nahegelegenen Yamadamura und Kanedamura, Ashigara- 
Kami-Distrikt, grabt man am zweiten Tag auf einem Feld oder Acker zwei, 
drei Spatenstiche um, breitet uber die aufgebrochene Erde Papier aus und legt 
zwei bis drei Scheiben Reiskuchen darauf. Familien, die die Zeremonie 
sorgfiltiger ausfiihren, geben noch Kiefernzweige oder Schmuck vom Wipfel 
der Kiefern dam. Aber man hat anscheinend vollkommen vergessen, wozu 
man Reiskuchen darbringt und da8 das vielleicht zum Einladen der Krahen 
sein konnte. 
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In  den Bauernfamilien von Yamakitamachi im selben Distrikt 1aDt man 
beim ersten Gang in die Berge am vierten Tag die Krahen fressen, und zwar 
nimmt man zwei Scheiben Reiskuchen mit in den Wald und legt sie an einer 
geeigneten Stelle nieder. Es heiDt, je fruher die Krahen den Kuchen fressen, 
desto besser. Der Opferplatz fur den Kuchen ist aber nicht fest bestimmt 
und es ist auch nicht bekannt, ob ein besonderer Spruch beim Opfern rezitiert 
wird. 

Im GroBflecken Kano von Minami-Ashigaramura bereitet man am Tag 
des ersten Ganges in die Berge Papier und drei Scheiben Reiskuchen vor, 
die bei der Verehrung des Morsers zu Neujahr dargebracht wurden. Man 
nimmt sie mit auf den Gang und legt sie am Rande des Ackers hin, wo sie von 
den Krahen gefressen werden. Dabei wahlt man je ein Stuck fur fruhen, 
mittleren und spaten Reis und schlieBt daraus, welches zuerst aufgepickt wird, 
welcher Reis gut gedeihen wird. Es sind jedoch keine Worte zum Einladen 
der Krahen bekannt. 

In  Toyokawamura no Kuwabara, Ashigara-Shimo-Distrikt, bearbeitet man 
am Tag des Arbeitsbeginns einwenig das Feld und opfert zwei Scheiben 
Reiskuchen. Jeder setzt dabei nach eigenem Belieben fest, fur welche Felder 
beispielsweise der Kuchen links gelten sol1 und wenn dieser Kuchen zuerst 
gefressen wird, werden jene Felder fruchtbar sein. So diviniert man uber 
Fruchtbarkeit odes MiBernte der einzelnen Felder. 

In Katauramura, GroBflecken Enoura, nimmt man am Tag des ersten 
Ganges in die Berge einige Stucke ganz klein geschnittenen Reiskuchen und 
Opfenvein mit in den Wald, wahlt eine geeignete Stelle, wo man dies opfert, 
den Kuchen den Krahen uberlaBt und den Wein selbst trinkt. Dann kehrt 
man nach Hause zuruck. 

Betrachtet man die obigen Beispiele, so mu13 man sagen, daB die Zere- 
monie in Sagami heute nur noch in Bruchstucken erhalten ist und nur noch 
in Minami-Ashigaramura no Kano die alte Form etwas besser bewahrt 
wurde. 

Das Krahen-Einladen wird in manchen Gegenden auch am Kleinen 
Neujahr begangen. Nach dem Tsno-monogatari (erganzte Auflage) schneidet 
man Reiskuchen sehr fein, fullt ihn in ein MaB, und noch bevor die Sonne 
untergegangen ist, gehen die Kinder damit ins Freie und laden' die Krahen 
ein. Es heiBt, wenn da und dort im Dorfe die Rufe ,,Krahen kommt, wir 
haben euch Mungobohnen-Reiskuchen gebracht, kommt !", ertonen, dann 
versammelt sich eine verwunderlich groBe Schar von Krahen. 

In den Dorfern des Uonuma-Distriktes von Echigo ladet man die Krahen 
am sechzehnten Tag des ersten Monats ein, jedoch nicht zu Reiskuchen, 
sondern zu anderen Speisen. In Urasamura no Ebishima nimmt man beim 
Mittagessen am betreffenden Tag eine Kleinigkeit von den Speisen der 
Familien-Altesten, Mann und Frau, weg, hiiuft es auf einen Holzspaten und 
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legt diesen auf das Schneehauschen. Dort ladet man die Krahen ein : 
,,Krahen kommt, kommt!" In Muikamachi, Gakenoue ist dies der Tag 
Buddhas, man kocht olsuppe und opfert davon auch auf dem buddhistischen 
Hausaltar. Vom Teil des Hausherrn und der Hausfrau jeder Familie nimmt 
man etwas weg und gieDt es-in einen Teller, den man auf den Schneeturm 
stellt, wo am Tage vorher das Vogelvertreiben veranstaltet wurde. Man ruft 
hier ebenfalls ,,Krahen kommt, kommt !" In Omakimura &ugi bringt man 
an diesem Tag %Buddha Pflanzenkost dar. In manchen Familien gibt es auch 
Buchweizen oder Gomoku-Reis. Davon fullt man je ein Weniges auf einen 
Teller und legt diesen fur die Iiriihen auf den ,,TurmU. Im gleichen Dorf, 
Flecken Terao, nimmt man von den Olspeisen, die Buddha zu Ehren bereitet 
wurden, etwas von jedem Familienmitglied meg, legt es auf einen Holzspaten 
und stellt diesen etwa um die Mittagszeit auf das Schneehauschen. 

In den obigen Fallen findet keine Divination uber das Gedeihen des 
Reises statt, aber uberall sagt man, je schneller die Krahen diese Opfergaben 
fressen, desto besser. 

Auch am Festtag des Yama no kami (Berg-Gott) opfert man den Krahen 
Speisen. Im vorhin erwahnten Enoura im Ashigara-Shimo-Distrikt trifft 
dies auf den siebzehnten Tag des ersten und des zehnten Monats. Die 
mannlichen Mitglieder der Gemeinde essen verschiedene gute Speisen, dem 
Yama no kami aber opfert man weil3en Reiskuchen und aufgehhgte Fische. 
Wenn die Krahen die Kuchen fressen, sagt man, ,,die Hand des Yama no 
kami hat sie genommen" und freut sich, je fruher seine Hand danach greift. 
Hat jemand, der in Trauer ist, die Kuchen bereitet und geopfert, so greifen 
seine Hande nicht zu, heil3t es, und man mu6 von neuem ein Opfer bereiten. 

Da auBerdem viele weitere Beispiele uber das Futtern von Krahen zu 
Beginn des neuen Jahres am Fest des Yama no kami aus allen Gegenden im 
Saiji shzizoku-goi veroffentlicht sind, mochte ich hier von weiteren Ausfuh- 
rungen absehen. 

Buddhas Neujahr und Berggott (yama no kami) 

Die Beschreibung der Festlichkeiten vom ersten bis zum funfzehnten 
Tag des Neujahrsmonats kostete eine betrachtliche Anzahl an Seiten und 
man kann wohl sagen, es gibt keinen anderen Zeitraum, der so reich an ver- 
schiedenen Brauchen ist. Da man den Arbeitslauf eines ganzen Jahres in 
diesen menigen Tagen nachahmt, hat man alle Hande voll zu tun. Vom 
sechzehnten bis zum zwanzigsten nun wird wieder aufgefaumt und das Neu- 
jahrsfest neigt sich seinem Ende zu. 

Am sechzehnten finden sich die Dienstboten zusammen und erhalten 
einen Tag Urlaub. Auch die Herrschaft arbeitet nicht und verbringt den 
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Tag mit Besuchen in der Nachbarschaft, einem Gang zum Friedhof oder im 
Anhoren der Predigt im Tempel. Deshalb nennt man in ShBdoshima, Sanuki, 
diesen Tag ,,Buddha-Silvester", und im Hiwa-Distrikt von Bingo ,,Buddhas 
Neujahr". In manchen Orten versammelte man sich in alter Zeit in einer 
Halle und betete zu Amida, aus einer allm&lichen Umwandlung dieser Sitte 
kam man dam, sich irgendwo zusammenzufinden und sul3en Sake zu trinken. 
In den buddhistischen Tempeln stellt man Holzfiguren von Holle und Paradies 
auf oder man hbgt entsprechende Hiingebilder und Mandalas auf. So nennt 
man diesen Tag auch ,,Tag des Tempelbesuches" (Minami-Axumi-gy6ji). 
Beim Friedhofsbesuch nimmt man in manchen Gegenden (Otarimura, Kita- 
Azumi-Distr., Shinano) Reiskuchen, Papier, Reis, Hanf u.a. mit, in anderen 
Gegenden kurze Zweige, an die drei bis funf Knodel gesteckt sind (HokujB- 
mura). In den Dorfern der Matsumoto-Ebene besucht man an diesem Tag 
den Gofuku-Tempel. Leute, die am Beginn eines ,,unheilvollen Jahres" 
stehen, stromen schon von Mitternacht an zusammen und nehmen von den 
Reiskuchen, die noch vor Tagesanbruch so fruh wie moglich geopfert sein 
mussen, einen weg und essen ihn auf. Am selben Tage des kommenden 
Jahres richten sie dafur ein Opfer und bringen zwei Kuchen dar. Beim Aus- 
borgen nimmt man, damit das Unheil moglichst geringfiigig sei, einen recht 
kleinen Kuchen, beim Zuruckgeben ist es Sitte, groBe Kuchen herzustellen 
(KyGdo, 112, S. 66). 

In der Gegend nordlich des Suwa-Sees sagt man zu solchen, die an diesem 
Tag nicht friih aufstehen, sie ,,liegen auf der Wage des Betragens", auch 
achtet man darauf, nicht zu streiten. In manchen Familien iDt man einen 
Eintopf von Mungobohnen oder Kenchin-Suppe (Minken, 4/1, S. 123). 

In Akiyama von Echigo, den Bergdorfern unter den Bergdorfern, nennt 
man den Tag ,,ZukunftL'. Es ist Sitte, den Tempe1 zu besuchen oder die 
Gedenktafeln der verstorbenen Verwandten, auDerdem gibt man den Kindern 
Kuchen. In Hinoematamura, Minami-Aizu, das den Dorfern in Akiyama auch 
nicht nachsteht, nimmt man an diesem Tag die Knodel vom Knodelbaum her- 
unter, rostet oder kocht sie und fangt an, sie aufmessen. Auch in Tabayama- 
mura im Kita-Tsuru-Distrikt von Kai nimmt man an diesem Tag die Knodel 
ab. Einen Tag verfruht fuhrt man dies in Kowakudani, Hakone, aus. Hier 
nimmt man sie am funfzehnten vom Baum, da sie aus irgendeinem Grund 
vorn Winde des sechzehnten Tages nicht beruhrt werden durfen, am folgenden 
Tag kocht man sie leicht gesalzen und bringt sie vor Buddha dar. Es heiDt, 
auch in Shimo-Suwa kocht man an diesem Tag die mayudama und opfert sie 
Buddha (Minken, 4/1, S. 66), doch ist dort ihre Zahl auf sechzehn festgesetzt, 
vielleicht wegen des sechzehnten Tages ? Auch in Shirasawamura no Iwa- 
muro, Tone-Distrikt, KBzuke, opfert man an diesem Tag Buddha, aber 
SiiDkartoffeln und Kaki in 01  ausgebacken. 

Uberall in Shinano, wo der siebzehnte Tag der Festtag des Yama no 
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kami ist (Higashi-Chikuma-Distr., Minami-Azumi-Distr., Kita-Azumi-Distr., 
Kita-Saku-Distr., Chiisagata-Distr. u.s.w.), sowie in Suruga und Sagami wird 
am siebzehnten Tag des ersten Monats der Jahresbeginn des Yama no kami 
gefeiert. Im Kita-Azumi-Distrikt und im Minami-Koma-Distrikt von Kai 
findet das Fest allerdings am siebzehnten Tag des zweiten Monats statt. 

In der Ausfuhrung des Festes fur den Berggott bestehen je nach der 
Gegend Unterschiede. In Komoro, Shinano, kommt man zu allen Familien 
und sammelt das Papier ein, das unter den Opferkuchen ausgebreitet war. 
Dies schneidet man zu ombe und bindet es an die Spitze eines langenpfahles. 
AuDerdem fugt man Bogen und Pfeil dazu und spannt Strohseile nach vier 
Seiten, damit die Stange nicht umpallt (Kyddo, 212, S. 85). 

Im Chiisagata- und Higashi-Chikuma-Distrikt fertigt man am Morgen 
des siebzehnten einen Bogen aus Bambus an, fugt zwei aus Schilf oder Bambus 
hergestellte Pfeile zu und hangt dies am Bambusgebusch riickwarts vom 
Hause oder an einem Weidenbaum auf. In Iriyamabemura no Ushitate 
macht man den Bogen aus Bambus oder Maulbeerholz und fugt zwolf Pfeile 
dam, an denen man eine Befiederung aus Papier oder Zundholzern anbringt. 
Dies h h g t  man bei Tagesanbruch an einen hohen Baum oder bringt es dem 
Yama no kami dar. Da dies der Tag ist, an dem die Baume treiben, geht man 
nicht in den Wald, sondern richtet Wein und Zuspeisen und halt Gastereien. 
In diesem Dorf ist der neunte Tag im neunten Monat ebenfalls Festtag des 
Yama no kami, anscheinend aber nicht so wichtig wie derjenige im ersten 
Monat, denn man fertigt keine Bogen und Pfeile an. In Okadamura Shiokura 
auDerhalb von Matsumoto sah ich aus Bambus hergestellte Pfeile und Bogen, je 
zwei und z-cvei, beim Tempelchen des Yama no kami geopfert (Abb. 119). 

Auch in Uchiyamamura im Minami-Saku-Distrikt fertigt man am sieb- 
zehnten Bogen und Pfeile aus Bambus an, man bindet sie, einen Bogen mit 
ein bis zwei Pfeilen, in nordlicher Richtung an einem Baum im Anwesen fest. 
Auch schneidet man an diesem Tag ein Stuck weiDes Papier zurecht, legt 
einen Reisknodel hinein und h;ingt dies an der Dachtraufe auf. Sehr eigenartig 
ist, daD man die Waldarbeit trotzdem nicht ruhen 1aDt. Erst am Abend 
wartet man mit Wein und Zukost auf. In Nishimakimura no Aizawa von 
KBzuke, am NordostfuB des Arafuneyama, der ostlich von Uchiyamamura 
aufragt, gelegen, schneidet man an diesem Tag geweihte Papierstreifen und 
bringt sie beim Steintempelchen, das sich im Wald befindet, dar. Die Waldar- 
beit lafit man an diesem Tage ruhen, man dampft Reis, findet sich zusammen 
und trinkt Wein. 

Herrn Aruga KyBichi zufolge (Minken, 411, S. 124) stehen in der Gegend 
nordlich des Suwa-Sees am siebzehnten alle Manner vor Tagesanbruch auf, 
und alles was mannlichen Geschlechts ist, die kleinen Jungen vom Vater auf 
dem Rucken getragen, wallfahrtet zum Berggott der betreffenden Ort- 
schaft. Dabei nehmen sie gewaschenen Reis, oder hineri (eingewickeltes 
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Opfergeld) sowie Pfeil und Bogen mit. Dies weihen sie vor dem Yama no 
kami, dann verbeugen sie sich und schieaen die Pfeile in der gluckbringenden 
Richtung oder in den Himmel hinein unter lautem Rufen ab. Die Kinder 
laufen um die Wette, um diese Pfeile aufzuheben. In Shimo-Suwa und in 
Hirano no Obiguchi heifit der Spruch beim AbschieBen der Pfeile : ,,Gottheit 
der Berge, dreitausend G8n (?), tausend Wildschweine!" In Hirano no 
Kamihama : ,,Gottheit der Berge, alles in allem siebentausend (?)", in Nagaji : 
,,Gottheit der Berge, Wildschweine, Hirsche, tausend im Ganzen." 

Pfeile und Bogen fertigt man etwa am dreizehnten oder vierzehnten an, 
fur die beiden Bogen nimmt man Weidenholz, fur die Pfeile Schilf, Bambus, 
Utsugi u.a. Man schneidet auch farbiges Papier und befestigt es daran. 
Dies alles legt man bis zum Festtag auf den Hausaltar. In Shimo-Suwa nimmt 
man zwei Bogen zum Berggott mit. Den einen laDt man dort stehen, den 
anderen nimmt man wieder mit nach Hause, oder man tauscht ihn auchmit 
einem schon geopferten um und stellt ihn zu Hause neben dem Eingangstor 
auf, wo er die Teufel abschrecken soll. In  manchen Familien schieDt man 
die Pfeile auf das Schilfdach hinauf. 

In den beiden Azumi-Distrikten war es frulier Sitte, einen ,,Berg-An- 
dachtsverein" zu grunden, dessen Mitglieder sich am siebzehnten Tag des 
ersten und zehnten Monats oder des zweiten und zehnten Monats, oder auch 
des ersten, zweiten, dritten, achten und zehnten Monats versammelten und 
ein frohliches Zechgelage hielten. Doch heute geht es nicht mehr so munter 
zu wie fruher. In diesen beiden Distrikten opfert man zusammen mit Pfeil 
und Bogen noch Strohsandalen, Strohschuhe und Pferdeschuhe, allerdings 
stets nur einen einzigen Schuh und nie ein Paar. Diese Eigentumlichkeit 
durfte von der Sage herruhren, der Yama no kami habe nur ein einziges Bein. 

Der Verein zur Berg-Andacht hat sich heute in der Hauptsache zu einer 
Trinkerei der jungen Manner verwandelt; daB man sich vor den Zeichen 
,,Oyamazumi no mikoto" (Gottheit der Berge) verneigt, ist nur noch eine 
Formsache. Wenn der Opferwein herumgeht und ein riicksichtsloses Larmen 
und Singen seinen Anfang nimmt, kommen sogar die dazu eingeladenen 
Frauen herbei, und alte Leute und kleine Kinder laufen herzu, um das Gesinge 
zu horen. Vom alten ehrfurchtsvollen Gefuhl ist da keine Spur mehr zu 
finden. 

Auch im Suwa-Distrikt gibt es in jeder Ortschaft einen Verein zur Berg- 
Andacht. Das Haus, das den Dienst versieht, wird oyado genannt; hier 
versammeln sich die Leute der Ortschaft und halten frohliche Schmauserei. 
Am selben Tag fuhren sie gegenseitig Kraft-Wettbewerbe aus und frisch- 
verheiratete Manner werden besonders zum Essen und Trinken genotigt, so 
daB ihnen manchmal fast die Tranen kamen, heiBt es (Minken, 411, S. 125). 

Das Fest des Berggottes in Katauramura no Enoura, Ashigara-Shimo- 
Distrikt, Sagami, hat einen wiirdigen Charakter, obwohl es dabei weder gro I3 
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artig noch lebhaft zugeht. Man betrachtet hier die Gottheit als weiblich und 
die Frauen durfen sich ihr deshalb nicht nahern. Man hangt bei ihrem Fest 
im ersten und zehnten Monat Fische auf und knetet gedampften Reis zu 
Knodeln, die man in Kamelien-Blatter einwickelt und ihr darbringt (Abb. 
122). 

Das ganze Fest nimmt etwa folgenden Verlauf: Am fruhen Morgen 
kochen die Leute, die Dienst haben, vor dern Schrein Reis mit Mungobohnen, 
ferner stellen sie weiBe Reiskuchen her, die sie in BaumblMter einhullen. 
Zwolf davon opfern sie. Die Fische miissen immer frisch sein und werden 
paanveise aufgehangt, man verwendet dazu Sardinen, Kasago (eine Art 
Eckschupper), Okoji (Minous Adamsi), aber keine -4ji74) Um dies alles 
herzurichten, machen allein die Manner sich ans Werk. Heute findet die 
Feier nur am siebzehnten statt, aber fruher versammelte man sich auch am 
Tag des yomiya75) im Hause der Diensthabenden und aB und trank. Im 
Zimmer wird ein Bild des Yama no kami aufgehangt (Abb. 123), auchdiesem 
werden aufgehangte Fische, Mungobohnen, Reis und Zuspeisen dargebracht. 
Bevor man rnit der gemutlichen Unterhaltung beginnt, erhdt jeder etwas von 
dern weiBen Reiskuchen und der Mungobohnenspeise, die vor dern Bild 
geopfert wurden. Hie und da helfen bei der Bereitung der Speisen ciie 
Frauen rnit aber, an der Gesellschaft nehmen nur die Manner teil. 

Die Sitte, dern Berggott rohe Fische zu opfern, trifft man wohl fast uberall, 
aber hauptsachlich ausgeubt wird sie doch in den Dorfern, die dern Meere 
nahe sind. In den Gegenden, wo der okoji, der in der warmen Stromung 
lebt, gefangen wird, verbindet man ihn seiner haolichen Gestalt wegen rnit 
dern Yama no kami und da sein Fleisch schmackhaft ist, entstand der Gedanke, 
er bilde die Lieblingsspeise des Berggottes. SchlieBlich opferte man in den 
Bergdorfern dann getrocknete okoji. Wird daraus nicht in einer weiteren 
Umwandlung die Sitte entstanden sein, infolge einer weiteren Austausch- 
bedingung durch das Opfern des okoji, als Gegenleistung den Yama no kami 
um Gluck in den Bergen zu bitten ? In Gegenden, wo es schwer ist, einen 
okoji zu bekommen, oder falls man ihn bei einer dringenden Gelegenheit nicht 
schnell zur Hand hat, kann man auch sein Bild mit Tusche auf ein Papier 
malen oder ihn in Holz geschnitzt als Ersatz darbringen (siehe Yanagida's 
,, Yama no kami to okoze", Abb. No. 5, sowie Abb. 121 dieses Buches). Da 
sich Gelegenheit bieten wird, uber dieses Problem einmal gesondert zu 
sprechen, mochte ich hier nicht naher darauf eingehen. 

Hier mochte ich noch einige Beispiele iiber das Fest des Yama no kami 
zufiigen. In Fujiokamura, SuntB-Distrikt, Suruga, wird der Yama no kami 
uberall verehrt. Aber in dern kleinen Ortsteil Kamado steht im maBig hohen 
Wald ein kleines Tempelchen, daneben sieht man einen Stein, der das Kopfteil 

74) Trachurus japonicus. 
75) Wortlich ,,NachttempelS, ist eine kleine Feierlichkeit am Vorabend eines Festes. 
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eines steinernen Phallus zu sein scheint. Es ist moglich, daD dieser Stein 
zum ,,TrostU der verehrten Gottheit dargebracht wurde, doch scheint heute 
die Bevolkerung der Gegend seinen Sinn nicht mehr zu verstehen. Der 
Berggott dieser Gegend hat seinen Festtag am siebzehnten des ersten und 
elften Monats und jeder opfert dabei selbstgeerntete Feldfruchte. Die kleine 
Gemeinde, zu der der Schrein gehort, kommt zusammen und trinkt Wein. 
Daher opfert man in dieser Gegend keine Fische. 

Im Jahre 1917118 habe ich erfahren, daD man in Sanogawamura Hino, 
Tsukui-Distrikt, Sagami, am Morgen des siebzehnten odake (Phyllostachys- 
Arten) spaltet und daraus einen Bogen anfertigt, aus Pfeil-Bambus stellt man 
vier Pfeile dazu her und opfert diese dem Yama no kami. I m  Morgen- 
grauen des einundzwanzigsten Tages schieDt man die vier Pfeile darauf 
in die vier Himmelsrichtungen. 

Zwanzigster Neujahrstag 

Im ganzen Land ist der zwanzigste Tag des ersten Monates wieder ein 
Festtag. Man nennt ihn ,,Zwanzigster Neujahrstag" oder ,,Knochen-Neu- 
jahr". Sogar in T6ky6 kochte man fruher an diesem Tage ein Eintopfgericht 
als Feiertagsfruhstuck, heute geschieht es selten noch. 

In  den beiden Azumi-Distrikten nimmt man an diesem Tage die mayu- 
dama, Reisbluten und den anderen Schmuck vom Kleinen Neujahr ab und 
kocht die Knodel im Eintopf mit. In Tokura von K6zuke entfernt man die 
Knodel und kezuribana am neunzehnten und an diesem Tage findet eine 
Zusammenkunft und Andacht zu Ehren des Ebisu statt, mobei zusammen mit 
Ebisu auch Daikoku verehrt wird. In  jeder Familie stellt man an einen be- 
sonderen Platz Holzstatuen der beiden Gotter zum Schmuck auf oder bringt 
wenigstens ihr Bild an. Es werden Mungobohnen gekocht. Auf ein Opfer- 
tischchen stellt man verschiedene Speisen mit Karotten, Schwarzwurzeln u.a., 
auch fiigt man Sardinen oder WeiDfische (salvelinu; pluvius) mit Kopf und 
Schwanz bei und weiht Ebisu und Daikoku gesondert je ein Opfertischchen. 

Heute ist die folgende Sitte zwar seltener geworden, aber in manchen 
Orten des Kita-Azumi-Distriktes stellt man doch noch ein Paar gewickelte 
Strohbundel (maki-zcara) her, bindet sie oben an ihrem dunneren Ende zusam- 
Inen und laDt den dickeren Teil nach unten hingen, so daO die Nachbildung 
des Zeichens fur acht (11) zustande kommt. Diese maki-wara werden zum 
Schmuck in der Nahe des Altares mit der Bezeichnung ,,Ebisu-sama" auf- 
gestellt, die Strohbundel symbolisieren also Ebisu und Daikoku. Sie werden 
lange Zeit aufbewahrt, einige Jahre lang immer mieder ausgebessert, am 
Silvesterabend werden sie rnit Mandarinen, Riementang, Krebsen, Tinten- 
fischen, getrockneten Kaki, Geld, Hanf, Geschenkzeichen u.a. geschmuckt, 
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auch Kopf und Schwanz des Silvesterfisches steckt man an einem Stockchen 
dazu. Am vierzehnten Tag des ersten Monates fugt man noch die an Zweige 
gesteckten Knodel oder die ,,ReisblutenU dazu (Abb. 124). Der Schmuck, 
der an der Strohfigur befestigt war, oder wo man keine solche Strohbundel 
flocht, die Opfergaben, die Ebisu und Daikoku dargebracht wurden, nimmt 
man ebenfalls am Morgen des zwanzigsten ab und iBt sie. Zu Mittag dunstet 
man von neuem Reis und kocht T6fu zusammen mit Karotten, Rettichen 
oder Schwarzwurzeln und anderen Gemusen und opfert davon Ebisu und 
Daikoku. 

Man verehrt zwar Daikoku sowohl wie Ebisu an diesem Tage, aber die 
Feier nennt man' iiberall nur Ebisu-Andacht. Auch in Gegenden, wo man 
keine makiu!ara herstellt, ist es Sitte, gute Speisen zu kochen und Feiertag zu 
halten. Daikoku wird aul3erdem allgemein noch bei der kGshi genannten 
Feier an einem anderen Festtag verehrt. 

Man halt zweimal im Jahre eine Ebisu-Andacht, am zwanzigsten Tage 
des ersten und des zehnten Monats. In  Sado nennt man die Feier im ersten 
Monat Hatsu-Ebisu (erster Ebisu), die irn zehnten Monat Kure-Ebisu (Jahres- 
ende-Ebisu) (Sado-gydji). Der Tag des Hatsu-Ebisu gilt als Termin zum 
Aufbruch der Reise Ebisus. Man fullt ihm deshalb Reiskuchen oder mayudanza 
als Reiseproviant in einen Sack (KyGdo, 112, S. 66), oder man kocht dies alles 
zusammen und bringt es Ebisu zum Opfer, worauf es die ganze Familie ge- 
meinsam iBt (Minken, 411, S. 126). 

Nach dem Saiji-shzizoku-goi setzt man im Iwaki-Distrikt von Iwaki am 
zwanzigsten Tag zum erstenmal Moxa und auch in der Gegend von Oga, Ugo, 
bezeichnet man diesen Tag als yaitoxome (Moxa-Anfang); es war dort Sitte, 
daB jeder sich einen Porzellanteller uber den Kopf stulpte und darauf Moxa 
brannte, wie man aus Oga no samukaze von Masumi schlieBen kann. In 
Yashiki, in Akiyama von Shinano, ist es auch heute in strengen Familien noch - 

ublich, an diesem Tage Moxa auf den Kopf zu setzen und anzubrennen, auch 
auf dem Querbalken des Toreinganges setzt man etwas Moxa in Brand. In 
Mikura, im Echigo-Teil von Akiyama, fuhrt man diesen Brauch nicht nur am 
zwanzigsten, sondern auch noch am siebten Tag aus. 

In  anderen Gegenden hort man von dieser Sitte weniger, nur in Kasuka- 
wamura Fukatsu, Seta-Distrikt, Kezuke, ist es ublich, die kezuribana, die man 
wie uberall am vierzehnten Tag aus Holunderholz geschnitzt und zum Schmuck 
aufgestellt hatte, nach ihrer Entfernung am zwanzigsten Tag aufzuheben und 
sobald die Friihlingsseidenraupen mit dem Einspinnen beginnen, diesen die 
,,BlumenU zum Aufhangen der Kokons zu geben. 

Uberall wird an diesem Tag auch Federball gespielt. Stadte, die wie 
das TBkyB der letzten Jahre den Jahreszeiten gegenuber volligunempfindlich 
und teilnahmslos gegeniiberstehen, liegen auaerhalb unserer Betrachtung, im 
Dorfe aber versammelt man sich an diesem Tag in einem Raum und widmet 
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sick dem Spiel mit den selbstgefertigten Federballen und Schlagbrettern. 
Dies gilt im Volksglauben als Schutzmittel, um spater Huftschmerzen beim 
Reis-Pflanzen im funften Monat zu verhuten (KyGdo, 112, S. 80). 

Auch auBer dem Federball-Schlagen verbringt man den ganzen Tag mit 
Unterhaltung. Ursprunglich scheint dieser Tag aber ein Tag der Arbeitsruhe 
und Enthaltsainkeit gewesen zu sein und die ~n te rha l t ing  kam erst in zweiter 
Linie. 

Mit dem zwanzigsten Tag sind die Neujahrszeremonien zu Ende. Spater 
kommende Besucher werden nicht mehr als Neujahrsgbte behandelt. 

Reiskuchen und Knodel zum Monatsletzten 

Den letzten Tag des Neujahrsmonates nennt man den hatsu-misoka 
(Erster Monatsletzter). In Muikamachi und anderen Orten in Echigo iBt 
man an diesem Tage Buchweizen (Saiji-goi, S. 360), aber im nordlicken 
Shinano stampft man in manchen Dorfern an diesem Tage den misoka-mochi 
(Monatsletzten-Reiskuchen) und in anderen Dorfern wieder kocht man 
Mungobohnenbrei, in dem man auaerdem aus Reismehl hergestellte misoka- 
dango (Monatsletzten-KloBe) hineingibt. Im Sarashina- und im Kita-Saku- 
Distrikt nennt man diese Knodel ,,Teufelsaugen", in manchen Orten steckt 
man sie auf Speiler auf, die man an den Ein- und Ausgbgen des Hauses 
anbringt. Drei nimmt man, weil es heiBt, wenn ein Teufel kommt, um das 
Innere des Hauses auszuspaen, erschrickt und entflieht er, sobad er drei 
Augen dort sieht, denn er denkt, die Menschen hatten noch mehr Augen als 
er selbst (ebenda, S. 362). 

In Hiraomura, Shimo-Takai-Distrikt, fuhrt man eine ahnliche Zeremonie 
aus, ohne jedoch die Bezeichnung ,,Teufelsaugen" zu kennen. Im Ortsteil 
Kutsuno von Hiraomura knetete man fruher Buchweizenknodel, heute knetet 
man Knodel aus Reismehl und formt sie wie die Kugeln einer Rechenmaschine, 
einen oder drei davon steckt man auf die futobashi76) vom funfzehnten und 
befestigt diese an den Turen. Die Teufel erschrecken dann, da die Augen- 
zahl nicht ihrer eigenen -4ugenzahl entspricht, und entfliehen. 

In ookamura im Sarashina-Distrikt schneidet man aus dem Reiskuchen 
vom Monatsletzten ,,Reisbluten", ahnlich wie in anderen Dorfern am funf- 
zehnten Tag des ersten Monats (Abb. 126). In Kita-Azumi stellt man nicht 
nur am letzten Tag des ersten Monats Knodel her, sondern auch noch am 
letzten Tag des elften Monats. Reicht es nicht zu Knodeln, dann kann man 
auch stattdessen Zehrwurzel nehmen. Auch in die Suppe gibt man Knodel 
oder sonst etwas Rundes hinein und schuttelt dann die Suppe tuchtig hin und 
her, bevor man sie herausschopft. Daher nennt man die KloBe yoroge-dango 

76) ,,Dicke EBstabchen". 
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( Wackel-KloDe). 
Nicht nur im Chfibu-Gebiet, auch in Inner-K6zuke kocht man am letzten 

Tag des ersten und elften Monats misoka-dango. In  Katashinamura no To- 
kura, Tone-Distrikt, mahlt man gewohnliche Hirse zu Mehl und formt kleine 
Knodelchen daraus, die man einzeln an Schilfrohre steckt. Diese befestigt 
man an jeder Tur, aber die Knodelchen, die eigentlich die Teufel davonjagen 
sollen, werden schlieDlich von den Kindern eingesammelt und gegessen. In 
Shirasawamura no Iwamuro im selben Distrikt nennt man diese Knodelchen 
tsuyzidango. Wenn man sie richtig herstellt, darf man sie nicht rollen, sondern 
mu13 sie mit der Hand formen, so daD die Fingereindrucke zu sehen sind. 
Dies habe den Sinn, daD die Teufel dann von der Faust geschlagen wurden, 
wenn sie sich naherten. 

Im Minami-Azumi-Distrikt von Shinano nun macht man einmal oder 
zweimal misoka-mochi und misoka-dango, und zwar entweder am letzten Tag 
des ersten, elften oder zwolften Monats. An diesem Tag stampft man Reis- 
kuchen oder kocht Mungobohnenbrei mit Knodelchen aus Reismehlteig 
darin. Oder man bildet aus Reismehlteig einen Morser und StoDel, wie man 
sie beim Kuchenstampfen verwendet, sowie einen Wassereimer und weiht 
dies Ebisu oder dern Gott des Tages auf dern Hausaltar. In  manchen Dorfern 
dieses Distriktes ist es Brauch, daD die nachsten Verwandten oder Nachbarn 
einer Familie, die das erste Kind bekommen hat, so geformte Knodel zum 
Geschenk machen. Die Empfhger bringen sie auf dern Hausaltar dar und 
entfernen sie wieder nach drei Tagen, dazu laden sie die Geber der Knodel 
und bieten Tee dazu an. Dabei fullt man in diesen Teigmorser Mungo- 
bohnen hinein und stampft sie mit dern TeigstoDel (Minami-Azumi-gy6ji). 

Fruher schenkte man einer neuverheirateten Frau einen Morser und 
einern neuverheirateten Mann einen StoDel, doch mu13 man dies wohl als eine 
Form des Begluckwunschens der Braut betrachten (siehe S. 106 ff.) 

In beiden Azumi-Distrikten sind an diesem Tag die neuverheirateten 
Ehepaare zu den Eltern der Frau eingeladen. Als Geschenk nehmen sie Buch- 
weizenmehl, Reis, Kleberreis u.a. mit, von den Eltern der Frau bekommen sie 
dann Reiskuchen oder Knodel mit nach Hause. 

Tar6 no tsuitachi .- Jiro no tsuitachi 

Der erste Tag im Neujahrsmonat ist der Neujahrstag, der erste Tag des 
zweiten Monats ist infolgedessen der erste tsuitachi (Monats-Erster) im Jahr, 
deshalb nennt man ihn hatsu-tsuitachi (Erster Monats-Erster), in manchen 
Gegenden auch T a d  no tsuitachi, Monats-Erster des Tar6. Da es aber der 
zweite Monat ist, sagt man nach dern Saiji-shzizoku-goi im Sunt6- und Hai- 
bara-Distrikt von Suruga sowie in dern weit davon entfernten Hinoemata- 
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mura von Minami-Aizu Jird no tsuitachi. Am Abend dieses Tages 1a13t man 
die Arbeit ruhen. In  Yunohana, Tateiwamura, im selben Distrikt, nennt 
man den Tag ebenfalls Jird no tsuitachi und iOt Knijdel zum festlichen Abend- 
essen. 

Dieser Tag gilt auch noch als Feiertag, man stampft Reiskuchen oder 
knetet   nod el,' meist aber veranstaltet man die Jahresfeier derjenigen, fur 
die das Jahr ein Ungluckjahr sein soll. Auf diese Weise will man das eine 
Jahr zu zweien werden lassen, um damit das Unglucksjahr nicht l ager  als 
einen Monat dauern zu lassen. Man nimmt es deshalb genau so wichtig wie 
beim wirklichen Neujahr, da man aber statt des ganzen Neujahrsmonats nur 
den einen Tag zur Verfugung hat, nennt man ihn auch in manchen Gegenden 
ichinichishdgatsu oder hi shite sh6gatsu (Ein-Tag-Neujahr). 

Setsubun (Friihlingsanfang) 

Da der Setsubun-Tag, der nach dem alten Kalender in die zweite oder 
dritte Dekade des zwolften Monats fallt, nach dem neuen Kalender unge- 
fahr auf den dritten oder vierten Februar trifft, mochte ich ihn hier unter 
die Feste des zweiten Monats einreihen. 

Wie die chinesischen Schriftzeichen fur setsubun ausdriicken, stellt es den 
Zeitpunkt dar, wo ein Einschnitt in der Einteilung der Jahreszeiten erfolgt, 
oder kurz gesagt einen Jahreszeitenwechsel. Am Setsubun-Tag endet ferner 
die Periode ,,groI3e Kalte" und der Fruhling nimmt seinen Anfang, es ist 
also ein Tag von groSer Bedeutung. Da der Setsubun-Tag ein beweglicher 
Festtag ist, kommt es vor, daI3 die Zeremonien eines anderen Tages damit 
zusammenfallen und aus diesem Verhaltnis ergab sich in manchen Gegenden 
ein Ubertragen der Setsubun-Zeremonien auf einen anderen Festtag oder 
umgekehrt. So ist in der neueren Zeit beispielsweise die Zeremonie des 
Geisteraustreibens, die ursprunglich am Silvesterabend begangen wurde, auf 
den Abend des Setsubun-Tages verlegt worden. 

An Setsubun-Zeremonien gibt es deshalb neben dem Geisteraustreiben 
noch die Jahres-Divination mit Hilfe von Bohnen, die Vertreibung des Seuchen- 
gottes durch das yaki-kaga-~hi~~) und das ,,Mundverbrennen der Insekten", 
das vielleicht im Zusammenhang damit entstand. 

Es wiirde zwar genugen, wenn in jeder Familie die Geister verjagt werden, 
auBerdem aber versammelt man sich noch in den Tempeln und Schreinen 
dam. Der Glaube, wenn man die im Tempe1 geworfenen Bohnen aufhebe 
und damit gleichzeitig das mit den Bohnen gestreute Gluckslos erlange, sei 
man vom Gliick besonders begunstigt, scheint recht stark zu sein. 

Die Divination, die man mit den fukumame (Glucksbohnen) oder oni- 
-- -- -- - - - 

77) Yakikagashi heiBt ,,Brennvogelscheuche". 
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uchi-mame (Teufel-schlage-Bohnen) ausfuhrt, dient zur Vorhersage des Wet- 
ters. Man wahlt dazu zwolf gute Bohnen aus und legt sie auf die Herdasche 
nebeneinander. Von rechts an bedeuten sie Neujahrsmonat, zweiter Monat 
u.s.w. Bleiben sie schon weil3 beim Verbrennen, so wird der betreffende 
Monat klar sein; tritt an ihrer Oberflache 0 1  heraus, brennen sie schlecht 
und werden schwarz, so bedeutet das Regen; erhebt sich heftiger Rauch, wird 
der Monat windig sein; und verbrennen sie besonders schnell, dann gibt es 
sehr trockenes Wetter. Bis zur Meiji-Zeit sagten auch in T6ky6 manche 
Familien auf diese Weise das Wetter voraus. Die Reste der oni-uchi-mame 
hebt man manchmal auf und iBt sie, wenn es zum erstenmal donnert. 

Uberall trifft man auf Orte, 1vo man, wiihrend die Glucksbohnen in der 
Herdasche gerostet werden, den Kopf einer Sardine brat, ihn auf einen Boh- 
nenstengel oder etwas ahnliches spieBt und beim Eingang heraushangt. Dies 
ist das sogenannte yaki-kagashi, das eine List gegen den Seuchengott darstellt, 
denn der wird durch den Gestank verjagt. In Katashinamura no Tokura 
von K6zuke brat man den Kopf der Sardine gut, doch ohne ihn zu beschadigen; 
nachdem man ihn am IGicheneingang angesteckt hatte, bewahrt man ihn gut 
auf, da er als wunderbare Medizin gegen kutsumiiri (Husten und Halsweh) 
dient. Sobald jemand krank wird, reibt man den Kopf zu Pu!ver und mischt 
dies in ein Getrank. 

Wahrend man den ICopf fur das yakikagashi rostet und sobald er ganz 
heiB ist, darauf spuckt, zischt es. Dabei ruft man die Namen all der Insekten, 
die sich an Kartoffeln, Hirse, Mungobohnen, Weizen und den anderen der 
zweiundvierzig Arten von Feldfruchten aufhalten und ,,verbrennt ihren 
Mund". Dies nennt man mushi no kuchi-yaki (Mundverbrennen der In- 
sekten). Die gleiche Sitte kennt man auch im Flecken Fujiwara, Minakami- 
mura, im selben Distrikt, und in anderen Dorfern, aber in Shirasawa no Iwa- 
muro, obwohl ebenfalls im selben Distrikt, brat man zwar auch den Sardinen- 
kopf und steckt ihn auf einen Speiler, auch das Mundverbrennen der Insekten 
fuhrt man aus, aber man steckt den Kopf nicht vor die Ture. 

In  der Umgebung von Tatebayashi, Bra-Distrikt, ebenfalls in KBzuke, 
steckt man auf einen gegabelten Bohnenstengel ebenfalls zwei Sardinenkopfe 
und rostet sie gleichzeitig mit den Glucksbohnen; auch das Mundverbrennen 
der Insekten wird betrieben. Doch man steckt die Sardinenkopfe allein vor 
die Ture hinaus, ohne Steineichenblatter dazuzufugen wie in T6ky6. 

I n  Hinoematamura, Minami-Aizu, nimmt man getrocknete Sardinen 
oder sonst irgendeinen Fisch samt Kopf und Schwanz, und, ,,damit er nicht 
wieder lebendig werde", brat man ihn gut, klemmt ihn zwischen zwei Stock- 
chen aus schwarzem Hinokiholz im Format von EBstabchen und steckt ihn 
auBen an die Ture. Man fuhrt den Brauch hier am Abend aus, rostet den 
Fisch also wahrend des Kochens. 

Das Mundverbrennen der Insekten fiihrt man, teilweise in etwas anderer 



Jahresbrauchtum im japanischen Dorf 157 

Form, auch im Minami-Azumi-Distrikt von Shinano aus, w-ie -Minumi-Azumi- 
gun Kyddo-ch6sa-sdsho berichtet. Danach nimmt man einige etwa ful3lange 
Zweige vom Kaya-Baum (Torreya nucifera) oder von einer Kiefer, manchmal 
auch Bohnenstrunke, spaltet sie an der Spitze etwa ein bis zwei Zoll tief und 
klemmt dam-ischen den Kopf einer getrockneten Sardine. Am Baumzweig 
entfernt man die Rinde und schreibt darauf entweder junigatsii oder man 
macht zwolf Striche. (Bei Bohnenstrunken befestigt man ein Zettelchen mit 
der Zahl zwolf.) Damit schurt man dann das Feuer, das beim Rosten der 
Gliicksbohnen oder beim Zubereiten des Abendessens im Herd zuruckblieb, 
mit der Seite des Strunkes, an der sich der Sardinenkopf befindet, um, nennt 
die Insekten der zweiundvierzig Feldfruchte - die Insekten des Reises sollen 
sich brennen, die Insekten des Gemuses sollen sich brennen, die Insekten der 
Rettiche, U.S.W. - In  manchen Dijrfern heil3t es, wenn man diese Kopfe 
spater am Eingang des Stecklingsfeldes in den Boden stecke, bildeten sie ein 
Abwehrmittel gegen Insekten (Kyddo, 112, S. 104). 

Im Kita-Azumi-Distrikt findet das Mundverbrennen der Insekten am 
funfzehnten Tag des ersten Monats statt. Wahrend man das Abendessen 
kocht, wirft man Kaya-Blatter ins Feuer, die mit 'Larm verbrennen. Dabei 
rezitiert man: ,,Der Mund der Schlangen soll sich brennen, der Mund der 
Bremsen soll sich brennen, der Mund der Fliegen soll sich brennen, der 
Mund der Wespen soll sich brennen, der Mund aller Insekten, die Schlechtes 
tun, soll sich brennen !" Man stellt also nicht die Namen der Feldfriichte in 
den Mittelpunkt, sondern die Namen der Insekten, die dem Menschen un- 
angenehm werden. In diesem Punkt besteht ein gewisser Unterschied. 

Ein ahnlicher Braxch besteht in Kai, besonders sudlich von Kbfu. Dort 
steckt man am Abend des Setsubun-Tages einen Sardinenkopf an Tannen- 
zweige und halt ihn ubers Feuer, so daB es knistert. Dabei rezitiert man eben- 
so ,,Verbrenne den Mund der Fliegen, verbrenne den Mund der Bremsen 

6 6 ...... U.S.W. Wenn das Mundverbrennen der Insekten dann voriiber ist, 
steckt man den Zweig vor die Ture (Abb. 127). In Aikawamura, Nishi-Yama- 
nashi-Distrikt, sowie in den Dorfern des Higashi-Yamanashi-Distrikts steckt 
man an gegabelte Bohnenstrunke Kopf und Schwanz einer Sardine, dazu 
nimmt man noch hiiragi (Oswzanthus ilicifolius) oder Zypressenzweige und 
befestigt das alles vor dem Tor. Man bezeichnet dies auch als yaki-kagaslzi, 
in Aikawamura nennt man es auDerdem noch shiri-kashira (Hinterteil und 
Haupt). Auch in Asakemura, Shimo-Ina-Distrikt, Shinano, steckt man Kopf 
und Schwanz einer Sardine an die Ture, man iDt an diesem Abend dann 
Sardinen ohne Kopf und Schwanz, heiRt es (Minzoku, 312). 

Das yaki-kagashi wird ferner noch in Mikura, in Akiyama von Echigo, 
am Setsubun-Abend vor jedes Tor gesteckt. In oakazawa macht man es 
aber nicht am Setsubun-Tag, sondern am vierzehnten Tag des ersten Monats, 
zum Kleinen Neujahr. Es besteht dort darin, daD man einen Fischsch~.vanz 
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rastet und vor die Ture steckt, aul3erdem stulpte man in dieser Gegend fruher 
cine groBe Pfanne oder einen Kessel vor der Ture auf dem tiefen Schnee um, 
kratzte den RUB davon herunter und erhielt damit das Bild groBer Augen. 
Man machte zwei Augen und sagte, sie dienten dazu, um die Teufel ein- 
zuschiichtern. Das ist das gleiche wie das sogenannte daimanako78) anderer 
Gegenden und zeigt, daI3 in dieser Gegend das Brauchtum vom Setsubun- 
Tag und vorn achten Tag im zweiten Monat zusammen am vierzehnten Tag 
des erstell Monats ausgefuhrt wird. 

Auch in der Umgebung von Yamakitamachi in Sagami ist das yaki-kagashi 
als Zeremonie des setsubun bekannt, aber in dem nicht weit davon entfernten 
Matsudamachi steckt man am achten Tag des zweiten Monats einen Sardinen- 
kopf rnit Steineichenzweigchen an die Tur  und legt auDerdem noch einen 
mekago (,,Augen-Korb," weitmaschig geflochtener Bambuskorb) darunter. 
Hier wird das yaki-kugashi also wieder mit der Zeremonie der daimanako 
(GroB-Augen) vermischt und am selben Tag mit ihr ausgefiihrt. 

Herrn Aruga zufolge (Mznken, 411, S. 127) steckt man in Shimo-Suwa, 
Shinano, an die Spitzen von sieben bis acht Zoll langen Schilfrohren getrock- 
nete Sardinen oder Sardinenkopfe, rostet sie und spricht dabei: ,,Der Kopf 
der Insekten, die um die achtundvierzig Kriiuter schwarmen, brennt, das 
Hinterteil brennt, das Haupt brennt !" Diese yaki-kagashi steckt man an 
den Toreingang, die Wohnungstiiren, bei Ebisu, an den Eingang des Speichers 
u.s.w. an, auch stellt man rechts und links des Tores und der Turen gespal- 
tenes Holz oder neues Brennholz hin, auf das man quer hin in einem ge- 
wohnlichen Jahr dreizehn, in einem Schaltjahr zwolf Striche mit einem an- 
gekohlten Stuck Holz zieht, das beim Kochen des Silvesterreises oder der 
Silvestersuppe verwendet worden war. Diese Holzer nennt man jiinigaki 
(zwolf Striche) oder oni no me (Teufelsaugen). 

In  Iriyamabemura no Ushitate, Higashi-Chikuma-Distrikt, Shinano, 
stellt man am Setsubun-Abend ebenfalls jzinigatsu am Tor  auf. Man nimmt 
dazu zwolf Schilfrohre, an denen man je ein Stiick Papier mit derAufschrift 
,,zwolf" befestigt und steckt an jede Tiir zmei davon. 

Das yuki-kagashi, das man in vielen Gegenden am Abend des Setsubun- 
Tages veranstaltet, wird in Matsudamachi, Sagami, am achten Tag des zweiten 
Monats begangen; und wie ich bereits envahnte, stellt man dort bei dieser 
Gelegenheit auBerdem noch einen weitmaschig geflochtenen Bambuskorb 
vor die Tiire. Dies ist eine Zeremonie, die allgemein am achten Tag des 
z ~ e i t e n  und zwolften Monats ausgefiihrt R-ird; sie schon am setsubun zu 
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begehen, scheint nur in den Dorfern des Beckens von KBfu iiblich zu sein, 
Dort stellt man am Abend des Setsubun-Tages neben dem yaki-kagashi eine 
lange Stange vor die Ture, an deren Spitze ein weit geflochtener Korb oder 
ein tesukui genanntes eiformiges Bambuskorbchen gesteckt wird, an dem man 
uberdies noch Tannenzweige befestigt (Abb. 128). 

Beide, sowohl der achte Tag des zweiten Monats wie der achte Tag des 
zwolften Monats, sind wichtige Tage und an beiden kann man auch die glei- 
chen Brauche beobachten. Aber je nach der Gegend wird der eine oder der 
andere der beiden Tage fiir bedeutender gehalten, w&rend man dell anderen 
weniger wichtig nimmt, um ihn schlieBlich in einigen Orten ganz wegfallen 
zu lassen. Man nennt diese Tage allgemein koto y6ka (achter Tag der An- 
gelegenheiten), in Imaichi, Shimotsuke, nennt man den achten Tag des zweiten 
Monats aber Deyak~sh i~~)  (Fortgehender Yaku~hi)~g) und den achten Tag im 
zwolften Monat Hikkomi-yakushi (Hereinkommender Yakushi), was ein 
biochen sonderbar anmutet. Diese Namen entstanden daraus, daB am achten 
Tag der Tempelfesttag des Yakushi ist. Allgemein aber heiBen die beiden 
Tage koto-hajime (Beginn der Angelegenheiten) und koto-osa~ne (Beendigung 
der Angelegenheiten). 

Dabei wird meist der achte Tag im zweiten Monat als der ,,Beginn der 
Angelegenheiten" bezeichnet, wahrend der achte Tag des zwolften Monats 
das ,,Ende der Angelegenheiten" (auch koto-jimai genannt) darstellt, aber aus 
den Schriften der zweiten Halfte der Edo-Zeit geht hervor, daB wahrend 
dieser Periode das Verhdtnis gerade umgedreht wurde. Im 1690 gedruckten 
Edo so" ganokoaO) sowie in den ,,Jahreszeremonien von Edo," "die im 1735 - 
herausgekommenen Zoku Edo sunagosl) angefuhrt sind, wird noch der achte 
Tag des zweiten Uonats als koto-hajime bezeichnet, der achte Tag des 
zwolften Monats als koto-osame. Aber bereits in dem 1751 veroffentlichten 
Saihnn xbho Edo so" ganoko meisho taixena2) unter ,, Jahresfeiern der Hauptstadt 
Edo" sowie in den spMeren Schriften dieser Art, sind die Bezeichnungen 
gerade umgekehrt angegeben, doch scheint man einige Zweifel gehegt zu 
haben, wie das ,,Beginnen der Angelegenheiten" im zwolften Monat und das 
,,Beenden der Angelegenheiten" im zweiten Monat aufzufassen sei. Selbst 
der Kompilator des Buches Okumura Gyokkashi, hat dies nicht ubersehen 
und schreibt unter die betrefende Stelle am achten Tag des zweiten Monats : 
,, . . . . . .Es ist etwas befremdlich, daB man den heutigen Tag koto-osame nennt." 
Doch auch heutzutage nennt nlan beispielsweise in Shirasawamura, Tone- 
Distrikt, KBzuke, ebenfalls den achten Tag des zwolften Monats koto-hajime. 
Dies sol1 bedeuten, daB von diesem Tag an die Neujahrszeremonien beginnen, 

79) Medizingott, Bhaisajyaguru. 
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wahrend sie mit dem achten Tag des zweiten Monats vollig endigen. Dieser 
Gedanke liegt also der umgekehrten Ausdrucksweise zugrunde. 

Ausgenommen, man erklart die ,.AngelegenheitenCC mit den Neujahrs- 
Zeremonien, so ist es das naturlichere, den zweiten Monat a!s Beginn, den 
zwolften Monat als Ende zu betrachten. I n  den Dorfern der Umgebung 
von Narita, ShimGsa, bezeichnet man den achten Tag des zweiten Monats 
als den Tag, an welchem Daikoku zur Arbeit gght; man stampft Reiskuchen 
und bestreicht sie mit einer Fiille von Bohnenmehl und opfert sie ihm, als ob 
er wohl und gesund zur Arbeit ginge. Am achten Tag des zwolften Monats 
kommt er aus der Arbeit wohl und gesund zuruck, und um sich fur die Ernte 
dankbar zu erweisen, opfert man Reiskuchen mit suDem Vignabohnenmus 
(Tabi to densetsz~, 1311). 

Einen ahnlichen Glauben findet man auch in Akiyama, in Oakazawa 
und Koakazawa, die zu Echigo, bezw. Shinano geh'oren. Man sagt dort, 
am achten Tag des zweiten Monats kommt ,,Koto-sama' ' aus den Bergen 
heraus, und obm*ohl in dieser Gegend Reis eine groDe Seltenheit ist, knetet 
man doch aus Reismehl, manchmal auch aus Hirse- oder Buchweizenmehl 
groBe Knodel, bringt sie auf dem Hausaltar dar und bittet um reiche Ernte. 
Am achten Tag des zwolften Monats kehrt ,,Koto-sama" wieder in die Berge 
zurtck, man bereitet deshalb nocheinmal groDe Knodel und opfert sie ihm. 
Dies erinnert an die vorhin erwahnten Namen ,,De-Yakushi" und Hikkomi- 
Yakushi", mit denen man in Imaichi die Tage bezeichnet. 

Auch in Muikamachi und in der Gegend von Shiozawa in Echigo formt 
man am achten Tag des zweiten und zwolften Monats Reisknodel mit gesal- 
Zener Fullung. Man richtet etwa funf bis sieben, legt sie in ein Shb-Ma6 
und bringt sie auf dem Hausaltar dar, wo sie ,,Koto-sama" gekveihtwerden. 

In  der Umgebung von Tatebayashi, KGzuke, mahlt man am Abend des 
achten Reis zu Mehl, knetet es zu einem Teig und fullt Bohnenmus hinein 
wie zu daifuku-mochi (cine Art Reiskuchen). Diese Kuchen brat man auf 
dem Herd zu den sogenannten yakibins3) und iI3t sie an diesem Abend. Aus- 
serdem stellt man eine Stange vor der Ture auf, an deren Spitze ein sveit- 
maschig geflochtener Korb befestigt ist. 

Man bereitet zwar, wie eben beschrieben, in manchen Gegenden KnBdel 
als besondere Speise fur den koto ydka, doch, glaube ich, ist die Sitte, Reis- 
kuchen zu stampfen, haufiger. Sogar in Asagai, das an der Mikuni-Haupt- 
straDe liegt, und wo man es mit solchen Brauchen nicht gerade sehr gewissen- 
haft nimmt, stampft man am achten Tag des zweiten und zu-olften Monats 
Reiskuchen und opfert Speisen auf dem Hausaltar. 

In  Gegenden, wo man die Zeremonie etwas sorgfaltiger ausfiihrt, wie 
zum Beispiel im vorhin erwahnten Gebiet von Tatebayashi, KBzuke, stellt 
man an diesem Tag einen Korb mit weiter Flechtung, ein Sieb oder etwas 

83) Keine ZeiLltn angege'cen, ~vahrscllrlnlich k>#. 



Jahresbrauchtum im japanischen Dorf 161 

ahnliches mit vielen ,,AugenU vor die Tiire. Dieser Brauch ist ziemlich weit 
verbreitet in verschiedenen Provinzen, folglich trifft man je nach der Gegend 
auf mehr oder weniger kleinere Unterschiede. In  Shirasawamura im Tone- 
Distrikt derselben Provinz beispielsweise stellt man am Abend des siebten 
Tages im zweiten Monat (einen Tag verfruht, da der achte eigentlich den 
richtigen Zeitpunkt darstellt) einen weitmaschigen Korb, etwa einen Heukorb, 
im Garten auf, kann kocht man Mungobohnen, und am folgenden Tag, als 
dem Endtermin der Neujahrsfeierlichkeiten, ist es Sitte, Buchweizen-Nudeln 
zu essen. Am siebten Tag des zwolften Monats stellt man wieder ein daimanako 
heraus, und am achten Tag stampft man zur Feier des ,,Beginns derAngele- 
genheiten" YBka-Reiskuchen. 

Es ist interessant, daB die in diesem Tag ins Freie gestellten Korbe in 
den Dorfern von KBzuke und Shimotsuke (allerdings nicht im ganzen Gebiet 
dieser beiden Provinzen) daimanako (GroB-Augen) genannt werden. Man 
verwendet Gegenstande mit groDen 0ffnungen, ,,Augen", die man bei dieser 
Gelegenheit als besonders wirksam ansieht. Im allgemeinen befestigt man 
die weitmaschigen Korbe an der Spitze einer langen Stange, die man vor 
der Ture aufrichtet. 

In Imaichi von Shimotsuke ist es Sitte, am achten Tag im zweiten Monat 
einerseits ein daimanako aufzustellen, auoerdem aber Bambuszweige in der 
Lange von einem FuD zurechtzuschneiden, sie zusammenzubinden und 
Mungobohnen daraufzulegen. Ferner steckt man an die Spitze von Bam- 
buszweigen TBfu (Bohnenkbe) und Zwiebeln. In dieser Gegend stellt man 
auch am achten Tag des zwolften Monats daimanako auf, dieMungobohnen 
Iegt man aber nur irn zweiten Monat auf die Bambuszweige. 

In Kogaimura, Haga-Distrikt, ebenfalls in Shimotsuke, hangt man am 
fruhen Morgen des achten Tages im zwiilften Monat ernen weitmaschigen 
Korb an einer Stelle auf, die so hoch liegt, wie das Dach des Hauptgebaudes. 
Am Hauseingang stellt man Bambuszweige hin, an deren Enden man TBfu 
und Zwiebeln steckt. Dies nennt man niniku-dtifu (Sagi-goi, S. 650). Niniku 
bedeutet Knoblauch, und da sein Geruch noch starker ist als der von Zwiebeln, 
stecken manche Leute auch Knoblauch an. Jedenfalls gab es vermutlich 
Zeiten, mo man allgemein Knoblauch verwendete, und daher der Name. In 
den Bergdorfern der beiden Distrikte Kuji und Naka in der Nachbarprovinz 
Hitachi stellt man eine Stange auf mit dem Korb; an Steineichenzweigchen 
steckt man Zwiebeln oder Lauch und an Speiler kleine viereckiggeschnittene 
Stuckchen T6fu ; diese steckt man alle zusammen an die Ture (ebenda, S. 643). 

So sehen wir die Zeremonie nun immer sorgfiltiger durchgefiihrt. In  
Katashinamura no Tokura, Tone-Distrikt, KBzuke, stellt man am koto-y6ka 
ebenfalls daimanako heraus. Hier heiBt es, wer an diesem Morgen kein 
Bohnenmehl kostet, darf nicht am Tempe1 vorbeigehen, deshalb iDt jeder 
Bohnenmehl. In  IHinoematamura, 22 Meilen von Tokura entfernt und 
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jenseits des Passes, verlangt die Sitte ebenfalls, einen weitmaschigen Korb 
herauszustellen, oder auch ein Sieb ; manche Familien geben noch spanischen 
Pfeffer dazu. In anderen Familien wieder sagt man, erst wenn man oshitoges4) 
gegessen hat, betrachtet man den Garten, und vom fruhen Morgen an ist man 
mit ihrer Zubereitung beschaftigt. Die oshitoge dieser Gegend bestehen aus 
Buchweizenmehl, in das eine Handvoll rohen Reises gemischt wurde. Man 
knetet es in einem Holznapf zu einem Teig, den man mit dem Nudelholz 
auswellt und in vier Zoll groDe Stucke schneidet. Diese backt man und iDt 
sie. Je drei solche Stucke verteilt man an die Oheime der Familie. Auch 
Mungobohnen iDt man an diesem Tag. Im Haga-Distrikt von Shimotsuke 
iDt man an diesem Tag ebenfalls besondere Speisen. In dieser Gegend heiDt 
es, bevor man am Morgen keinen Buchweizen gegessen hat, geht man nicht 
ins Freie (Tabi to densetsu, 916, S. 17). 

Im Tagata-Distrikt von Izu hat der Ortsteil Kumogane, Naka-Kano- 
mura, das Brauchtum verhaltnismaDig treu bewahrt. Hier befestigt man am 
achten Tag des zweiten und zwolften Monats an der Spitze einer Bambus- 
stange einen weitmaschig geflochtenen Korb, fugt noch Hiiragi-Blatter dazu 
und stellt das Ganze vor der Ture auf. Darunter ruckt man einen Reis- 
wascheimer rnit Reiswaschwasser gefullt. Im Hause formt man unterdessen 
gekochten Reis mit Mungobohnen zu Knodeln, die man rostet und abends 
iDt, den Kopf mit einem Tuch umwickelt. Auch in Shimo-Kanomura no 
Hinata, etwas nordlich davon, a13 man in alter Zeit Knodel aus Mungo- 
bohnenreis und gerostete Miso und ahmte einen Kranken nach. Selbstver- 
standlich stellt man einen Korb vor die Ture. 

In Izu ahmt man zwar keinen Kranken nach, man iDt weder Knodel 
noch gerostete Miso und bindet sich auch den Kopf nicht ein. Aber in den 
meisten Dorfern legt man einen weitmaschig geflochtenen Korb ins Freie. 
Man steckt an den Korb meistens noch Hiiragi-Blatter und befestigt ihn an 
der Spitze einer Bambusstange, unter die man auch Reiswaschwasser stellt 
(Abb. 129). Es gibt indessen auch Orte, wie Kadono in Shimo-Kanomura, 
wo man sich die Arbeit mit der Bambusstange erspart und direkt auf das 
G e f i  mit Wasser ein Sieb oder einen Korb deckt (Abb. 130). 

Nicht nur in den Dorfern hangt man am koto yBka einen weitmaschigen 
Korb heraus, die Sitte \mrde vermutlich auch in Edo ausgeubt. Man be- 
reitete dort auBerdem als ,,Okoto-Suppe" eine Suppe aus Miso, Zehrwurzel, 
Mungobohnen, Karotten und TGfu. Doch scheint den Stadtern schon in 
der Edo-Zeit der Sinn des Brauches unverstiindlich gewesen zu sein. In Edo- 
nenjzi-gy6ji (1751 veroffentlicht) wird berichtet : ,,Am achten Tag des zweiten 
Monats, dem koto-osame, hangt man in Edo in jedem Haus uberall einen Korb 
an eine lange Stange, die man hoch auf das Haus stellt. Doch ist es schwer 
verstandlich, weshalb man dies tut. In einem Buch steht, es zeige die Gestalt 

84) Keine Zeichen angegeben. 
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der neun magischen Zeichens und wehre die Teufel ab. Doch muD dies 
eine falsche Auslegung sein." Im T6to ydran nenjd-gy6ji"s5) (Erstdruck im 
Jahre 1851) steht uber den achten Tag des zweiten Monats : ,,Ah Beendigung 
der Neujahrs-Angelegenheiten hangt man in jeder Familie einen Korb an 
die Spitze einer Bambusstange und stellt sie auf den Dachfirst. Im Volks- 
mund heiDt dies o-kotoMs@. Und beim achten Tag des zwolften Monats heiDt 
es : ,,Ah Beginn der Neujahrs-Angelegenheiten b n g t  man in jeder Familie 
ein Sieb an die Spitze einer Stange und stellt sie auf dem Dache auf." Nach 
der Meiji-Restauration wurde das Leben des ehemaligen Edo von der Wurzel 
aus zerstort und das monstrose TBkyB entstand, aber trotzdem konnte man 
als Uberlebsel aus der alten Zeit noch bis zur Mitte der Meiji-Ara hie und da 
einen weitmaschigen Korb aufgehsingt sehen. 

Ganz abgesehen davon, ob man den weitmaschigen Korb nun daimanako 
nennt oder nicht, es ist auch in den Gegenden, wo man ihn heute noch vor 
der Ture aufhhgt, nicht unbedingt der Grund fiir dieses Tun bekannt. FaBt 
man aber die verschiedenen Uberliefer~n~en zusammen, so ergibt sich, da13 
am zchten Tag des zweiten und zwolften Monats der Seuchengott herumgeht. 
Er hat nur ein einziges Auge, und wenn man daher einen Gegenstand mit 
vielen Augen vor dem Hause aufstellt, so furchtet er sich, dem Hause niiher 
zu kommen, da er ein Wesen mit so vielen Augen erblickt. Der Seuchengott 
wird allerorts hitotsume-kozS (Der Bursche mit dem einen Auge) genannt, 
nur in Izu dreht man das Wort um und s ag  Me-hitotsukozo". Kommt er 
bis zum Eingang und will von dem reinen Wasser trinken, so erblickt er 
darin das Spiegelbild des daruber aufgehigten ,,Augen-Korbes", erschrickt 
und lauft davon. In  Tanakamura, Tagata-Distrikt, Izu, stellt man kein 
Wasser vor die Ture, sondern nur eine Bambusstange samt Korb, an den man 
Hiiragi-Blatter gesteckt hat. Aber man wird hier ermahnt, keine Schuhe 
drauDen stehen zu lassen, sonst werden sie vom Seuchengott gesiegelt, und 
wer sie spMer unwissentlich anzieht, verfdlt einer Seuche. Man raumt 
deshalb alle Schuhe im Hause auf. Die gleiche Sitte kennt man auch in 
Suruga und Sagami, und hier scheut man sich, nicht nur die Schuhe, sondern 
auch sonst allerlei Gerat draul3en zu lassen. Auch furchtet man sich, an 
diesem Abend ins Freie zu gehen, oder man ahmt, wie oben iiber Izu berichtet, 
das Benehmen eines Kranken nach, um dadurch den Seuchengott glauben 
zu machen, es bestehe fur ihn keine Notwendigkeit mehr, sich zu bemuhen, 
so daD er fortbleibt. 

Die herausgesteckten Zwiebeln und der Knoblauch sollen durch ihren 
Geruch den Seuchengott vertreiben, denselben Sinn hat es, wenn man in 
der Gegend von Matsuda in Sagami den Kopf einer Sardine auf Hiiragi- 
Zweige spieBt und diese an die Dachtraufe steckt, oder wenn man in Izu an 
- -. - - -  

85) X%%%++fiS. 
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die Tiiren Steineichenblatter befestigt. Der Fischgeruch oder die Dornen 
der Blatter sollen hier diesen Dienst leisten. Das Anstecken von TBfu-Stuck- 
chen an Speilern entspringt einer Gleichsetzung des Namens ,,TBfuU mit 
,,TB-fu", Pfirsich-Amulett. Pfirsich-Amulette besitzen eine besondere Zau- 
berkraft zur Vertreibung von Teufeln und Seuchengottern. Der Glaube an 
die Zauberkraft der Pfirsiche wurde im Altertum von China ubernommen und 
das Brauchtum, das damit zusammenhangt, lebt auch heute noch. Im Kojiki 
wird zwar berichtet, Izanagi no mikoto habe, als er aus der Unterwelt floh, 
den haI3lichen Weibern, die ihn verfolgten, Pfirsiche hingeworfen, um sie 
abzuhalten; aber das ist eher ein Beweis dafiir, daI3 der chinesische Volks- 
glaube nach Japan eingefuhrt mrde.  Dr. Shirai hat auf Grund dieses Be- 
richtes entschieden, daI3 der Pfirsichbaum im Altertum von China nach Japan 
gebracht wurde (Shokubutsu torai-k6, S. 127), aber ich meine, es diirfte 
wohl richtiger sein, nicht die Ubernahme des realen Gegenstandes, sondern 
diejenige der glaubensmaI3igen Vorstellungen anzunehmen (siehe Minzoku- 
bunka Pfirsich-Sonderunmmer). 

Vom Westteil Sagamis bis zum Ostteil Surugas wird gesagt, daR der 
Seuchengott, wenn er am 8. XII. kommt, die Namen aller Kandidaten, die 
bis zurn nachsten Jahre von keiner Seuche befallen werden sollen, auf eine 
Liste schreibt. Diese Liste bringt er z u n  Dbojin, der sich in jedem Dorf 
befindet. Am achten Tag des zweiten Monats im darauf folgenden Jahre 
kommt er wieder zum DBsojin und bittet ihn um die Ruckgabe der Liste. 
Doch ist die Liste nach der Antwort des DBsojin beim saitobarai, als sein 
Haus von den Kindern in Brand gesetzt wurde, mitverbrannt. Man glaubt 
dann, auf diese Weise konnte keine Seuche ins Dorf kommen. Dieser 
Voksglaube ist auch in Izu verh5ltnismaSig weit verbreitet, er zeigt sich sogar 
in ganz konkreter Form, da es Orte gibt, wo aus Stein gehauene DBsojin- 
Figuren aufgestellt sind, die eine Liste in den Handen halten. Das Bild 17on 
Inatorimachi etwa ist sehr bekannt (Abb. 131), aber ich habe iihnliche Statuen 
auch in ~ami-Omimura, Naka-omimura, Kita-Kanomura und in Shimo- 
Kanomura entdeckt (Abb. 132). Zudem habe ich erfahren, daR sich auch 
in Shimizumura no Kumaiden, SuntB-Distrikt, Suruga, eine solche befindet. 

In allen Provinzen ist man der Ansicht, beim Feuerfest am kleinen Neu- 
jahr dem Dbsojin ein Huttchen zu errichten und es zu verbrennen, oder die 
Steinbilder .. des DBsojin mit ins Feuer hineinzustellen, sei das Urspriingliche. 
Zusammen mit diesem Brauch wird dann auch die Geschichte von der Liste 
des Seuchengottes entstanden . sein, bis man schlieI3lich die Steinbilder des 
DBsojin mitsamt der Liste in den Handen ausgehauen hat. In den Kdshzi 
nenchzi-gydji, die in Nr. 12 des Kai shiry6 shziseis7) abgedruckt sind, wird 
erwahnt, daR man in Hirosatomura no Maki, Kita-Tsuru-Distrikt, am vier- 
zehnten Tag ein Hiittchen aus Stroh oder Schilf fur den DBsojin errichtet, 
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die Listen fiir den Seuchengott schreibt und ins Huttchen legt, beim Ver- 
brennen des Huttchens aber zuerst die Listen anzundet. 

Vermutlich ist der Glaube an das Erscheinen des  Seuchengottes am 
achten Tag des zweiten und zwolften Monats die Umformung einer anderen 
Vorstellung. In alter Zeit glaubte man, die Krankheiten hefteten sich von 
auDen an den menschlichen Korper, und die verschiedenen Gottheiten, die 
die Krankheiten zusammenkommen lassen, verehrte man als Seuchengotter. 
Man errichtete einerseits Tempel, um sie zu verehren, andererseits versuchte 
man sie abzuwehren und ihre Annaherung zu verhindern. Falls man den 
Tag ihrer Annaherung kennt, kann man an diesem Tag besonders vorsichtig 
sein, und aus der Verstarktng der Vorsicht gelangt man schlieBlich dazu, mit 
der Ankunft der Seuchengotter zu warnen, genau so wie man unartige Kinder 
zur Ruhe bringt, indem man ihnen sagt, der Teufel kommt. Moglicherweise 
waren die Gottheiten, die am achten Tag des zweiten und des zwolften 
Monats kommen, keine Seuchengotter, vielleicht waren es Gottheiten des 
Ackerbaus. In der Uberlieferung von Shimbsa, beispielsweise, wird dieser 
Gott in der Gestalt des Daikoku verehrt und in manchen Gegenden 
von Echigo ist durch den Namen ,,Koto-sami" der Brauch offen ausge 
druckt erhalten geblieben. Vielleicht ist erst aus der Idee der besonderen 
Vorsicht an diesem Tag der Glaube entstanden, die Seuchengotter wurden 
erscheinen. 

Ein solcher 1-olksglaube ist Jahrhunderte alt und das darnit verbundene 
Brauchtum hat sich im Lade der Zeiten mehr oder weniger verandert, es 
kommt sogar nicht se!ten vor, daD dabei der ursprungliche Sinn einer Sitte 
in ihr Gegenteil verdreht wurde. Im Aso-Distrikt von Shimotsuke ist z.B. 
der Seuchengott selbst der daimanako, der am achten Tag des zwolften hlonats 
kommt; am achten Tag des zweiten Monats kommt dann der komanako 
(Klein-Auge) (Saiji-goi, S. 643). Es kann auch sein, daR der DBsojin, der 
die Listen des Seuchengottes aufbewahren soll, umgekehrt selbst als Seuchen- 
gott bezeichnet wird (Abb. 133), ebenso wie es Orte gibt, wo man die Hie- 
und -4-rva-Hirseahren, die man zur Bitte um Fruchtbarkeit der betreffenden 
Getreidearten anfertigte, als Bittgegenstand zur Verhinderung des Wuchses 
von enokoro-gusass oder Hundehirse bezeichnet, 

In vielen Gegenden ist es Sitte, am Setsubun-Abend einen Sardinenkopf 
oder Hiiragi-Zweige am Eingang anzustecken. In Akiyama schneidet man, 
wie bereits beschrieben, am vierzehnten Tag des ersten Monats die Basis 
des Mayudama-Baumes etwa acht 2011 hoch ab, spaltet i h  und klemmt 
dazwiscilen den gebratenen Schwanz des zu Silvester verwendeten Fisches 
und steckt dies an die Tiire. Auch stellt man an diesem Tag zwei groBe 
Topfe oder Kessel vor die Tiire, von denen man den RUB abkratzt, so da8 
sie im Schnee ebenso wie z-rvei grol3e Augen aussehen. Man nennt sie in 
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dieser Gegend nicht daimanako, sondern 6-medama, aber schlieDlich liegt ihnen 
dieselbe Bedeutung zugrunde wie den daimanako. 

Ich habe vorhin schon erwahnt, daD man in Matsudamachi, Sagami, das 
yaki-kagashi am Abend des achten Tages im zweiten Monat ausfuhrt. Eine 
ahnliche Zeremonie begeht man im Suwa-Distrikt von Shinano, wie Herr 
Aruga berichtet (Minken, 411). Man steht dort am achten Tagfruhmorgens 
auf und macht das koto-eb~shi.*~) Dazu legt man am Abend vorher vor- 
bereiteten Pfeffer, oder auch spanischen Pfeffer, Christusakazien und Reis- 
spreu auf die Kohlenschaufel, zundet dies mit Bohnenhulsen an, und wahrend 
es qualmt, tragt man es durch das ganze Haus. Zuletzt offnet man das Tor 
und stellt die Schaufel dorthin zum Ausrauchern. In manchen Familien 
stellt man die Schaufel von Anfang an beim holzernen Tureingang auf und 
laDt es dort qualmen. Nach dem Volksglauben verjagt man dadurch das 
ubel und wird vom Seuchengott nicht erfaDt. 

Einen *lichen Brauch kennt man auch in Sebamura no Kamikosobu, 
Higashi-Chikuma-Distrikt, und in Yamagatamura no Kosaka. In diesen 
Dorfern hauft man beim Tor etwa ein Sh6 Reisspreu auf und zundet sie an, 
uberdies fugt man noch spanischen Pfeffer dazu und rauchert damit. 

Auch sonst gibt es aul3er dem Aufstellen des Augen-Korbes noch Metho- 
den, den Seuchengott fernzuhalten. In Yamatomura, Minami-Azumi-Distrikt 
von Shinano, stellt man bei Tor und Tur einen Regenmantel auf und setzt 
noch einen Schilfhut darauf; wenn der Seuchengott bei seinem Rundgang 
dies sieht, glaubt er, es ist ihm schon ein anderer Seuchengott zuvorgekommen 
und geht vorbei (Minami- Azumi-gydji, S . 153). 

Eine besondere Methode kennt man auch in Oidaira in Sebamura 
no Kamikosobu, Higashi-Chikuma-Distrikt, Shinano. Dort machte man 
urspriinglich ein groDes ashinaka (eine Art Grasschuhe, bei der nur die halbe 
FuDsohle bedeckt ist), malte darauf Augen und Nase, und sah dies als 
Seuchengott an. Man begleitete das ashinaka bis zum Dorfrand, damit hatte 
man den Seuchengott fortgeschickt. Heute nimmt man statt dessen den 
,,Millionenmal-Rosenkranz",gO~ ebenso wie in Nakamura, im selben GroD- 
flecken. Auch im Kami-Ina-Distrikt gehen die Kinder uberall mit diesern 
Rosenkranz auf den Schultern herum (Saiji-goi, S. 381). Aber im Volks- 
kundebericht von Kawashimamura (S. 70) ist die tatsachliche Form des 
Brauches in diesem Dorf an Hand einer Photographie erlautert. 

Pferdeziehen und Nadelgottesdienst 

AuDer den im vorigen Kapitel beschriebenen Zeremonien zur Abwehr 

89) E b u ~ h i  kommt von ibusu, rauchern; koto-ebushi ware dann etwa ,,Sachen-Rauchern". 

90) B~BOBB. 
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des Seuchengottes kann man am achten Tag des zweiten Monats auch noch 
anderes Brauchtum beobachten. Dazu gehort das uma-hiki (Pferde-Ziehen) 
und hari-k~y6~l) (Nadel-Gottesdienst). 

Nach Herrn Aruga KyBichi (Minken, 411, S. 13) stampft man im Suwa- 
Distrikt von Shinano am fruhen Morgen des achten Tages nicht nur die 
YBka-Reiskuchen; in Familien, wo es kleine Kinder gibt, fullt man auBerdem 
gestampfte runde Reiskuchen oder botamochig2) (mit Bohnenmus gefullte 
Reiskuchen) in ein Stroh-Paketchen ein und befestigt dies an einem etwa 
zwei FuD langen, aus Stroh gemachten Pferd, das man zum DBsojin zieht. 
Familien, die die Zeremonie sorgfaltig ausfuhren, venvenden Stabchen aus 
Sakaki-Zweigen, gewohnlich aber nimmt man untenvegs abgebrochene 
Maulbeerzweige oder auch die blol3en Hande, zerteilt den Reiskuchen, streicht 
einen Teil dem DBsojin auf den Mund, ins Gesicht oder auf die Hande und 
nimmt den Rest samt dem Pferd wieder mit nach Hause. Den ubrigen 
Kuchen bringt man Ebisu dar und iDt ihn dann gemeinsam auf. In Shimo- 
Suwa und in Nagachimura hat man dieses uma-hiki schon sehr fruh abgeschafft, 
aber in Hiranomura, Kawagishimura und Minatomura ubt man den Brauch 
auch heute noch aus. 

Auch jenseits des Shiojiri-Passes, im Higashi-Chikuma-Distrikt, wird 
das Stroh-Pferdchen-Ziehen am achten Tag des zweiten Monats hie und da 
ausgefiihrt, wie man aus Higashi-Chikuma-gun Ddjin zue von Hashiura Y asuo 
schlieDen kann. Danach werden auf ein Stroh-Pferdchen vier utsugi-daru 
(Deutzia-FaBchen), mit Wein gefullt, und zwei Opferkuchen geladen und 
man wallfahrtet damit zum DBsojin. Man laDt die Opferkuchen beim 
DBsojin, nimmt aber einen von den Kuchen, die andere dargebracht haben, 
mit nach Hause. Dort wird er unter die ganze Familie verteilt und auf- 
gegessen. 

In Iriyamabemura, das zum selben Distrikt gehort, begeht man den 
Brauch jetzt einen Monat spater, am achten Tag des dritten Monats, auch 
1aDt man jetzt den Opferwein, der in einem Bambusrohr mitgenommen wurde, 
weg. Aber man legt vier Reiskuchen in ein Strohpackchen, befestigt dies am 
Stroh-Pferd und zieht es zum DBsojin. Man bricht dort einiges von den 
Reiskuchen ab und streicht es an das Steinbild, den Rest ladt man wieder auf 
das Pferd und zieht es nach Hause zuriick. Dort iDt die ganze Familie zusam- - 

men diese geweihten Reiskuchen. 
In Netsu, Chiisagata-Distrikt, nennt man den achten Tag des zweiten 

Monats uma-hiki und jede Familie, die das erste Kind bekommen hat, legt 
drei Reiskuchen und vier nejiri-mochig3) (aus Mehl geknetete Kuchen), zusam- 
men sieben, in einen einfachen Sack, befestigt diesen an einem Strohpferdchen, 

91) $t#%. 
92) ,,Paonien-Reiskuchen" (em). 
93) nejiri-mochi (BH) ist gekneteter Kuchen aus Reismehl. 
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das man zurn D6sojin zieht. Dort werden die Kuchen geopfert, spater aber 
raumen sie die Kinder weg und essen sie auf. 

In  Nagakubofurumachi im selben Distrikt befestigt man ein Stroh- 
paketchen mit Reiskuchen am Stroh-Pferd und vier- bis funfjahrige Kinder 
ziehen die Pferdchen zurn D6sojin (Abb. 134). Dort opfern sie den Sack 
und nehmen einen von anderen Leuten geopferten Sack mit. Zu Hause 
wird der Reiskuchen unter alle verteilt und aufgegessen. Das Strohpferdchen 
wird einstweilen von den Kindern als Spielzeug herumgezogen, schlieBlich 
von seiner Brettunterlage befreit und aufs Dach hinausgeworfen. Dies durfte 
wohl den Sinn einer Teufelsabwehr haben. In  dieser Gegend ist das uma- 
hiki eine reine Formsache geworden und in Familien, wo es kleine Kinder 
gibt, gleichgultig, ob es nun das erste ist oder nicht, und wo man die Muhe 
nicht scheut, fertigt man die Pferdchen als eine Art Spielzeug an (Abb. 135). 

Nach den Ko"shz2 nenjz2-gy6ji von Wakao Kinnosuke (Kai shiryo" shzisei:, 
Bd. 12) begeht man im Kita-Koma-Distrikt (ein Dorf ist nicht naher be- 
zeichnet) ebenfalls den Brauch des uma-hiki. Man stampft dort an diesem 
Tag Reiskuchen, fullt ihn in einen kleinen Sack, den man an das Stroh-Pferd 
bindet und zieht dies zurn D6sojin. Dort opfert man den ganzen Reiskuchen 
und nimmt nur das Pferd wieder mit zuriick. Zu Hause wirft man es auf 
das Dach. Man sagt hier, das uma-hiki diene dazu, nachdem das Hauschen 
des Dasojin beim tondoyaki am vierzehnten Tag des Neujahrsmonats von 
einer Feuersbrunst verzehrt wurde, die Brandstelle zu besichtigen (ebenda, 
S. 225). Auch in Masutomimura no Kuromori sind solche Stroh-Pferdchen 
zu sehen (Tabi to densetsu, 914, S. 88). 

Nach dem Saiji shzizoku-goi (S. 376) ist es auch im Kami-Ina-Distrikt 
Sitte, am achten Tag Reiskuchen zu stampfen und in einen Stroh-uberzug 
zu stecken, den man auf ein Stroh-Pferdchen ladt. Am fruhen Morgen wall- 
fahrtet man damit zum D6sojin. Aber auch hier ist nicht klar angegeben, 
um welches Dorf es sich handelt. Aufmerksarlkeit verdient auch ein Bericht 
von Herrn Nakamura Toraichi (Kyddo, 113, S. 85), wonach man in Asahimura 
KBnota am achten Tag des zweiten Monats aus Stroh Pferde von der GrijBe 
cines Hundes herstellt, Reiskuchen daran befestigt und damit zum Dbsojin 
wallfahrtet. I n  Hirade im selben Dorf fertigen die Familien, die ein Pferd 
besitzen, am achten Tag des zweiten und zwolften Monats ein Fferd aus 
Stroh an und mit diesem sowie einem Pferdeschuh wallfahrten sie zum D6so- 
jin. Dort opfern sie die Stroh-Gegenstande. Die Pferde durfen den ganzen 
Tag ausruhen, denn an diesem Tag 1aOt man sie keinerlei Arbeit verrichten. 
Es ist sehr interessant, daB im benachbarten Inatomimura Kita8de bis vor 
etwa zehn Jahren die Sitte bestand, am achten Tag des zweiten Monats Fische 
oder mit Mungobohnen vermischten Reis zu kochen, mit dem wirklicl~en 
Pferd zum D6sojin zu ziehen und dort zu essen und zu trinken. 

I m  Chiisagata-Distrikt, wo das uma-hiki besonders h'aufig betrieben wird, 



Jahresbrauchtum im japanischkn Dorf 169 

habe ich nirgends gehort, daR man am achten Tag mit wirklichen Pferden 
zum D6sojin kommt. Aber wenn man den Distrikt einmal genauer durch- 
forscht, wird es vielleicht doch irgendwo einen alten Mann geben, der sich 
dunkel an das fruhere Bestehen einer solchen Sitte erinnert. Es ist wohl 
moglich, daB man in ferner Vergangenheit statt der Nachbildungen die wirk- 
lichen Pferde zum Dasojin brachte. 

Gleichzeitig mu0 man, wie auch Herr Nakamura betont, darauf achten, 
daB es in Inatomimura die Sitte gibt - oder in alter Zeit gab - , am zehnten 
Tag des zehnten Monats nach dern alten Kalender, dern Festtag des Pama no 
kami, mit den Pferden zum Tempel, in dern dieser verehrt wird, zu wall- 
fahrten. Andererseits wird nach Herrn Argua Ky6ichi (Minken, 411, S. 130) 
im Suwa-Distrikt der koto ydka als ,,Tag, an dern die Knospell schwellen" 
bezeichnet und man geht nicht in die Berge, und auch in Hiranomura sagt 
man, von diesem Tag an ,,steigt der Saft in die Baume, es ist der Tag, an dern 
die Baume schwanger werden", deshalb geht niemand in den Wald, um Baume 
zu fallen. In  Nagachimura hieR es, ,,an diesem Tag bekommen die Baume 
Kinder" und man vermied es ebenfalls, den Wald zu betreten. Dies wird 
man wohl als Spuren dafur ansehen konnen, daB fr'uher dieser Tag dern Berg- 
gott geweiht war. 

Am achten Tag des zweiten und zwolften Monats wird auRerdem in 
allen Provinzen der Nadel-Gottesdienst begangen. Es gibt Gegenden, wo 
man ihn zweimal jahrlich ausfiihrt, in anderen Gegenden wieder geschieht 
es nur im zweiten oder nur im zwijlften Monat. Nach dern SaijishzZzoku-goi 
bestand in KBfu die Sitte, am Tag des Nadel-Gottesdienstes die Nadelarbeit 
ruhen zu lassen. AuBerdem aB man Teufelszungen (Anzorphophallus konjac) 
und Furofuki-Rettiche (gedampfte Rettiche). In  anderen Gegenden legt man 
an diesem Tag auch TBfu, oder Tafu und Teufelszungen auf die ,,drei 
S c h a t ~ e " ~ ~ )  und steckt Nadeln hinein; es gibt auch Orte, wo man sich gegen- 
seitig TBfu schenkt. 

Die Zubereitung von besonderen Speisen bildet naturlich nicht den 
ursprunglichen Sinn des Nadel-Gottesdienstes. Die Frauen, die alltaglich 
Nadeln gebrauchen, sammeln die zerbrochenen Nadeln und lassen sie im 
FluB schwimmen. Andernorts steckte man eine Nadel, durch deren Ohr 
fiinffarbige Faden gezogen waren, in Teufelszungen und dazu alle Nadeln, 
die man im Laufe des Jahres zerbrochen hatte, und begrub dies in der Erde. 
Oder man verehrte die Schutzgotthcit der Nadeln, betete zu den Gottern der 
Schneiderei u.a. Nach einem Bericht von Herrn Aruga (Minken 5/53) 
schmucken die Frauen im Sum-a-Distrikt von Shinano die Nadeln und opfern 
ihnen Rouge, gemahlene Kleie und Salz, oder sie bringen ihnen botamochi 
dar. Oder die Madchen bringen mit Erlaubnis der Handarbeitslehrerin 

911 ,,Drei Scharze" (3g) heil3t ein im Kult gebrauchtes kleinesTischchen zum Auflegen 
\,on Opfergaben. 
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Reiskuchen zur Feier mit. In Toyohiramura und Hong6mura im selben 
Distrikt stecken die Frauen am Abend des achten Tages im zwolften Monat 
Nadeln in Teufelszungen (Amorphophallus konjac, C. Koch) und halten ein 
gutes Mahl. In  Fujimimura versammeln sich die Frauen und essen zur Feier 
Gomoku-Reis95) oder botamochi (mit Bohnenmus uberzogener Reiskuchen). 
Das ist nur ein ganz gewohnliches Beispiel dafur, wie sich ein derartiger 
Gottesdienst oder eine Bittzeremonie im Laufe der Jahre zu einer Gasterei 
verwandelte. 

Inari und Erster-Go-Tag 

Der Inari-Glaube ist im ganzen Land sehr weit verbreitet, stattliche 
Schreine sind nach Inari benannt und grooartige buddhistische Tempe1 
werden fur ihn unterhalten, gleichzeitig wird er als hausliche Gottheit in 
einfacher Weise verehrt, oder man schmuckt den Hausaltar mit den Figuren 
von Fiichsen, die man als Inari Daimy6jin verehrt. Es wird aber trotz 
dieser Mannigfaltigkeit kaum eine andere Gottheit geben, deren Verehrung 
so leicht ist. Beruhmte Inari haben ja wohl ihre Geschichte, aber im all- 
gemeinen wird die Verehrung der Gottheit in nichts gehindert. Es gibt die 
Mizu-Inari, Otama-Inari, Kiyoshige-Inari, Masaki-Inari und andere und der 
Glaube um Inari ist ahnlich wie derjenige um Jiz6. 

Es ist sehr schwer zuerkennen, wann der Inari-Glaube begonnen hat. 
Es heiBt, im zweiten Monat des Jahres 711 unter Gemmy6 Tenn6 habe ein 
Nachkomme des Herzogs von Ts'in, namens I Lu-chu (@@&., japanisch 
Iroku), der unter 8jin Tenn6 naturalisiert wurde, seinen Vorfahren als Schutz- 
gott verehrt und darin liege der Ursprung des grooen staatlichen Inari- 
Schreines von Fushimi in Ky6to. Auch die Bezeichnung inari sol1 auf diese 
Weise aufgekommen sein. Nach der Trennung von Buddhismus und Shint6 
im ersten Jahre Meiji (1868) wurden Sarutahiko no Mikoto, Uganomitama no 
kami, Omiyahime no Mikoto zu den verehrten Gottheiten erklirt, aber in 
Miyako meisho zue aus dem Jahre 1780 heiBt es, die funf Gottheiten Ugami- 
tama no kami, Susanoo no Mikoto, Oichihime, Tanakasha und Shidaijin 
wiirden verehrt. An Stelle von Tanakasha wird einmal Onamuchi no Mikoto 
zugefugt, man kann daher annehmen, da8 je nach der Zeit Veranderungen 
eintraten. 

Die Inari, die nach der Trennung der beiden Religionen im Buddhismus 
verehrt wird, ist eigentlich Dakiniten. Dakini ist ursprunglich eine Damonen- 
gottheit, die nach Belieben uber magische Krafte verfugt. Und wer auch 
immer die Regeln der Dakini ausfuhrt, erlangt selbst magische Kraft. Es 
heiBt, in Indien werden auoerhalb des Buddhismus diese Praktiken vielfach 

95) Siehe Anm. 69. 
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geubt. In Japan sind es die Schulen T6ji (SS), Jimon (3Bq) und Sanmon 
no Kurotani ( ~ P q a > A a ) ,  die diese Regeln anwenden und verschiedene 
Schriften herausgegeben haben. Danach bildet der Fuchsgeist das wirkliche 
Wesen, und da man ihn auf dern Inari-yama von Fushimi verehrt, nennt man 
ihn Inari-Gongen; wo man ihn auf dern Izuna-yama von Shinano verehrt, 
nennt man ihn Izuna-Gongen, das Ausfuhren der Regeln nennt man izuna- 
tsukai. 96) 

Die Figur der Dakini, wie sie auf Mandalas gemalt wird, stellt einen 
weiblichen Damon von tiefroter Farbe dar, der Menschenfleisch friDt, aber 
im Butsu-zd zuiQ7) ist es die Gestalt einer Gottin mit einer Himmelskrone auf 
dern Haupt, bekleidet mit einem Karma-Gewand, die in der rechten Hand 
ein Schwert, in der linken den Rosenkranz halt, und die auf einem weiDen 
Fuchs steht. Manche erklaren nun, aus der Verbindung der auf einem weiDen 
Fuchs reitenden Gestalt mit dern alten Fuchs, der im Inari-Schrein von Fushi- 
mi dient, sei das Verhaltnis von Dakini und Inari entsprungen. Und daraus 
mag dann die falsche Auslegung, der Fuchs bilde das wahre Wesen Inaris, 
hervorgegangen sein. 

Auch uber den Namen Inari gibt es eine Anzahl verschiedener Theorien, 
hauptsachlich wird das Gedeihen des Reises damit in Beziehung gebracht. 
Was ist aber nun Inari eigentlich ? Nach meiner Meinung sind die fur 
Inari gebrauchlichen chinesischen Schriftzeichen wohl auch die zutreffenden 
Zeichen inani (%a Reis-Last). Sie wurden vermutlich zuerst gebraucht 
und dann erst entstand die veranderte Lesart inari. Im Verlaufe eines Ge- 
spraches mit Herrn Miyoshi TomojQ, einem Sachverstindigen fur die 
Philippinen, ergab sich mir, daD man dort ebenfalls eine Gottheit mit dern 
Namen Inari verehrt, die in der Hauptsache als Spenderin von Gluck gilt. 
Heutzutage erstrecken sich die Glucksguter, die Inari verleiht, ebenfalls sehr 
weit: nicht endendes Gluck, Liebe und Verehrung der Kameraden, groDes 
Wohlergehen, langes Leben, viele Ghte, lange wahrendes Kriegsgliick, Gluck 
auf den Ackern und Feldern, Gliick in der Seidenraupenzucht, Gluck des 
reichlichen Wissens, Gluck des Reichtums, u.s.w. Betrachtet man die Sac 
he von diesem Standpunkt aus, so kann man nicht iibersehen, daB beiden 
der gleiche Charakter zu eigen ist. Ich mochte vermuten, der Inari-Glaube 
wurde von dieser Gegend nach Japan eingefuhrt und schlieBlich unterlegte 
man dern Namen die betreffenden chinesischen Schriftzeichen. 

Aus dern Glauben heraus, daD Inari nicht nur der Gott des Reises, son- 
dern auch der iibrigen Feldfruchte ist, wird er auch in den Dorfern haufig 
verehrt. Und da in der Edo-Zeit in den Stadten das Feuerfest des Ddsojin 
verboten wurde, zog GroD und Klein zum Fest des Inari, das an Stelle des 
sagichb nun prachtig begangen wurde. Sogar in Edo, dann in der Edo nahen 

96) @#@, ,,Besorgung fiir Izuna". 
97) rnl&BSif. 
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Umgebung von Yokohama und in einem Teil der heutigen Saitama-Prafektur 
sangen die Kinder unter dern Namen mannen-k6 (Zehntausend- Jahre-Verein) 
wie beim Fest des DGsojin rohe Liedchen, erhielten dafur Geld und verubten 
gegen Familien, die ihnen nichts gaben, allerlei Mutwilligkeiten, ja sie trieben - - 

sogar ziemlich bosen Unfug, wie es heifit. 
Der Hauptfesttag des Inari findet am ersten Pferdetag des zweitenMonats 

statt. Das sol1 seinen Ursprung darin haben, das Iroku aus Ts'in an diesem 
Tage zum erstenmal Inari verehrte, aber das ist naturlich nicht zuverlassig. 
Sei dern nun wie es sei, dieser Tag ist jedenfalls im ganzen Lande der groi3te 
Festtag des Inari, wahrend in der Art der .4usfuhrung dieser Feste je nach 
der Gegend die mannigfaltigsten Formen und Verschiedenheiten angetroffen 
werden. Doch kommt es kaum vor, daB man nicht aus Tuch oder Papier 
gemachte Wimpel aufstellt. 

I m  Nordteil von Shinano nennt man den ersten Pferdetag DGroku-jin 
no kaji-mimai (Betrachtung der Brandstatte des DGsojin) und aus dern Sazji 
shzizoku-goi ist zu ersehen, daB man an diesem Tage Reiskuchen stampft, 
diesen auf ein Strohpferdchen ladt und am fruhen Morgen damit zum Ddsojiiz 
wallfahrtet. Spater wirft man diese Pferde auf das Dach hinauf. Hier wurde 
anscheinend die Zeremonie vom achten Tage des zweiten Monats auf den 
Pferdetag verschoben (siehe S. 240 ff.). 

Der erste Tag des Pferdes wird in einer Gegend, urie Shinano, wo man 
Seidenraupenzucht in groDem MaDe betreibt, auch Kodama-sama genannt 
und gilt als Festtag des Seidenraupen-Gottes. I m  Shimo-Ina-Distrikt gibt 
es Dorfer, TI~O man an diesem Tag Knodel in der Form der Awa-Hirse-Kolben 
oder als mayudama darbringt (Saiji-goi S. 386), aber auch irn Suwa-Distrikt 
bereitet man mayzrdama und opfert sie dern Seidenraupengott. -4us einem 
Artikel von Aruga KyGichi ist ersichtlich, daD man nicht nur dern Seiden- 
raupengott, dern Kodama-sama, sondern auch Inari mayudama weiht. 
Heute werden die mayudama fast iiberall zum Kleinen Neujahr hergestellt, 
aber noch vor etwa vierzig oder funfzig Jahren gab es nicht wenig Gebiete, 
wo man sie am ersten Tag des Pferdes zubereitete. In  den Dorfern des 
Sarashina- und des Minochi-Distriktes, Shinano, ist es auch heute noch 
Sitte, die mayudama am hiorgen des Pferdetages herzustellen. Auch in 
Shiokawamura im Chiisagata-Distrikt macht man 2m ersten Pferdetag 
mayudama aus Reismehlteig und fiillt auBerdem fertig gekochte mayrd ama 
in Schalen oder Kastchen, die man auf dern Seidenraupen-Gestell dar- 
bringt. AuDerdem fertigt man aus Stroh die kleinen Gestelle an, an 
denen die Seidenraupen sich einspinnen sollen und setzt sie auf die ntayu- 
dama. Dann ladet man die Nachbarn ein und bittet sie zum Kokon-Essen. 
Man bewirtet sie mit Tee, Zehrwurzel und Knodeln. I n  Soehimura im 
selben Distrikt verkauft man den Kindern, die an diesem Abend mit 
selbstgemachten geweihten Papierstreifen kommen, dafiir ie zwei bis drei 
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mayudama. Ein anderer interessanter Brauch um die mayudama ist noch 
im Seta-Distrikt von Kazuke zu sehen. Obwohl man dort am vierzehnten 
Tag des Neujahrsmonats mayudama herstellt und am achtzehnten Tag sie 
entfernt, bewahrt man den Knodelbaum gut auf und am ersten Pferdetag 
besteckt man ihn zum zweitenmal mit Knodeln. Spater verbrennt man ihn, 
wenn es sich irgendwie ergibt. Auch dies deutet darauf hin, daD es ur- 
spriinglich wohl Brauch war, am ersten Pferdetag die kokonformigen Knodel 
zuzubereiten. 

Uber den Yama no kami, der unter dem Namen JQni-sama (Herr 
Zwelf) verehrt wird, habe ich bereits einiges berichtet In  Tokura, K6- 
zuke, ist, wie bei jener Gelegenheit schon erwahnt, der zu-olfte Tag des 
ersten Monats der Festtag des Berggottes, an dem man eiile Wallfahrt zu 
seinem Tempel unternimmt. I m  Naka- und Minami-Uonuma-Distrikt von 
Echigo ist aber nicht der zwolfte Tag des ersten, sondern des zweiten 
Monats dem JQni-sama geweiht. fjberdies gibt es heutzutage Dorfer, wo 
man nach dem neuen Kalender geht und ihn deshalb noch einen Monat weiter 
hinausgeschoben hat, also auf den zwolften Tag des dritten Monats. 

Der Berggott, dessen Festtag man am zwolften feiert, wird allerdings 
nicht iiberall " Herr Zwolf " g-enannt, wie aus Sanson minzoku-shi von Tanaka 
Kitami hervorgeht. Nach diesem Buch wird im Iwate-Distrikt von RikuchG, 
in Shizukuishimura, am zwolften Tag des zwolften, ersten und zweiten 
hlonats jede Arbeit beiseite gelassen, um zum Yama no kami zu pilgern. 
Trotzdem wird er dort Yama no kami genannt und nicht Jfini-sama, auch 
scheint Yama no kami hier eine weibliche Gottheit zu sein, es kommt in 
dem betrzffenden Buch allerdings nicht klar zum Ausdruck. Der Yama 
no kami jener Gegend d6nkt mich iiberhaupt von etwas anderer Art zu sein 
als Jfini-sama. Zu meinern Bedauern fehlt eine Beschreibung oder Darstel- 
lung seiner Gestalt. Aus Sawanaimura Kawabune, Waka-Distrikt, aller- 
dings hat Herr Takahashi Buntar6 eine Holzstatuette photographiert, die, etwa 
neun Zoll fiinf bu hoch, auf dem Hausaltar des Sat6 Kiichi steht. Sein 
Festtag ist der zwolfte Tag des achten Monats (Abb. 136). 

Die Verbreitung des unter den1 Namen JGni-sama verehrten Yama 
no kami steht noch nicht fest, das Zentralgebiet scheint aber Echigo zu 
bilden. Besonders in den Dorfern der drei Uonuma-Distrikte und des 
Koshi-Distriktes wird JOni-sama verehrt und es sind ihm im Verhaltnis zu 
den Dorfern bisweilen prachtige Schreine errichtet. Im  angrenzenden Shimo- 
Takai-Distrikt von Shinano, sowie im ganzen Tone-Distrikt und in manchen 
Dorfern des Agazuma-, Gumma- und Usui- Distriktes von K6zuke wird der 
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Jiini-sama verehrt, auch gibt es eine Reihe von Ortsnamen, die darauf 
zuruckzufuhren sind. Vielleicht wurde der Jfini-sama, von der Land- 
bevolkerung Echigos auf den Hauptverkehrswegen mitgebracht, nur im 
Nordteil von K6zuke verbreitet, denn in den Distrikten Tano, Kita-Kanra, 
Seta, Nitta, 8 r a  bin ich nirgends auf ein Beispiel gestoBen. 

Die Schreine des Jiini-sama bestehen teilweise nur aus einem kleinen 
Steinhauschen, in dem sich entweder gar nichts oder doch hochstens ein 
Buschel geweihter Papierstreifen befindet, im groBen Ganzen jedoch sind es 
entsprechende Gebaude, in deren Innerem manchmal ein Holz- oder Steinbild 
aufgestellt ist. In KBzuke habe ich etwa drei oder vier einfache, mannlich 
aussehende Steinfiguren entdeckt (Abb. 137, 138), aber haufiger findet man 
bemalte Holzstatuen, und zwar haufig Mann und Frau zusammen dargektellt. 
Die Gottin halt hie und da zudem noch ein Kind auf den Armen, wohl ein 
Ausdruck dafur, daB JGni-sama ebenso wie DBsojin als Gott der Kinder verehrt 
wird (Abb. 139). 

In KBzuke habe ich kein Beispiel fur Opfern von Pfeil und Bogen am 
Festtag des Jiini-sama gefunden, aber in Echigo und im Shimo-Takai-Distrikt 
von Shinano gab es fruher zahlreiche Orte, wo man diese Zeremonie aus- 
fiihrte. Heute ist es in manchen Orten durch die Behorde verboten wurden. 
Ich mochte hier einige Beispiele anfuhren. 

Im Flecken Shibahara von Kandachimura, Minami-Uonuma-Distrikt, 
Echigo, ist heutigentags im Schrein des Jiini-sama auBer geweihtem Papier 
nichts zu sehen, aber vor dem Schrein steht ein Steinbild, das in fruherer 
Zeit das Gotterbild war (Abb. 140). Hier stellt man am Abend des elften 
Tages im zweiten Monat (heute nach dem neuen Kalender im dritten Monat) 
aus Eichenholz oder einem anderen Material einen Bogen und zwolf Pfeile 
her. Diese opfert man am Morgen des zwolften beim Tempe1 des Jiini-kami 
und schieDt die Pfeile ins Blaue. Manche schieDen die Pfeile schweigend ab, 
aber altere Leute sagen dabei oft ,,tetchdkkuri, yamakkuri, karasu no medama 
ni (ins Auge der Krahe), dondon !" 

Westlich des Passes, in Mitsumatamura no Yagisaw-a, opfert man dem JGni- 
sama ebenso Bogen und Pfeile. Der Vers beim AbschieDen lautet hier: 
, , Tetchdkuri, yamakkuri yamakkuri, karasu no medama ni, suttontdn." In 
Mitsumatamura selbst wird Jiini-sama jetzt im Altarraum des Ime-Schreines 
verehrt und er wird behandelt, als sei er der Ime-gami selbst. Da er der Gott 
der Kinder ist, zogen ihn diese fruher nach Belieben aus dem Tempe1 heraus, 
warfen die zwei Bilder in den Wassergraben, der zu beiden Seiten des Stadt- - 
chens hinfuhrt, und zogen sie mit einem Feuerhaken wieder heraus, so mird 
uberliefert. Spuren, die wohl von dieser Behandlung herruhren mogen, 
kann man an den Gotterbildern erkennen (Abb. 141). 

Festtage sind hier der zwolfte Tag des zweiten und des sechsten Monats 
(heute des dritten und siebten Monats) und ebenso wie an anderen Orten opfert 
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die Bevolkerung des Dorfes Bogen und Pfeile. Die Bogen stellt man hier 
aus grunen Weidenzweigen her, die Bogensehne aus den Fasern der Berg- 
Brennessel und die Pfeile aus Hagi-Stengeln (Lespedeza bicolor), an denen sie 
Federn des Kupferfasans befestigen. Jeder fertigt hier zwei Bogen und 
zwolf Pfeile an, wovon man den einen Bogen und zwei Pfeile dem Yama no 
kami opfert, mit dem anderen Bogen schieBt man den ersten Pfeil nach einer 
in ostlicher Richtung aufgestellten Zielscheibe zu, ,,Heramjagen der Teufel", 
die nachsten zwei bis drei Pfeile schieBt man ins Blaue. Ebenso wie in Yagi- 
sawa rezitiert man den Vers vom Treffer ins Krahen-Auge. 

An diesem Tag bereitet man in jeder Familie zwolf karakomochi (das 
sind Kuchen aus Kleberreis, der zuerst mit Wasser eingeweicht, dann im 
Morser zu Mehl gestampft und geknetet wurde), legt sie in Lackkiistchen 
und pilgert damit zum JBni-sama, auoerdem nimmt man suBen Reiswein in 
einer Teeschale mit. Diesen gieBt man in ein holzernes Becken im Schrein. 
Dann wird auch eine Prozession veranstaltet, vermutlich das Resultat der 
Verbindung von Jiini-sama und Ime-gami. An der Spitze wird Sarutahiko 
gefuhrt,98) dann kommt der ShintB-Priester, als nachste ein Paar Sakaki- 
Trager, die Fahne, Hellebarden, schlieBlich die 'Gottersanfte und Personen 
in Kamishimo-Zeremonialgewhder gekleidet. Auch fuhrt man ein Paar 
Bergwagen oder Festwagen mit und es sol1 auBerst lustig dabei zugehen, wie 
ich horte. 

Geht man von Mitsumatamura nach Suden zum Mikuni-PaB hin, so er- 
reicht man Mikunimura Futai. Hier nennt man ebenfalls den zwolften Tag 
des zweiten Monats nach dem alten Kalender (des dritten Monats nach dem 
neuen Kalender) ,,Jiini-kB" und opfert dem Jiini-sama aus Eichen- oder 
T a m o - H ~ l z ~ ~ )  gemachte Bogen mit je zwolf Pfeilen aus Hagi-Stengeln. 
Beim AbschieBen der Pfeile rezitiert man angeblich keinen besonderen Vers, 
aber die alten Leute werden wohl etwas dabei aufsagen. In der Nacht vom 
elften auf den zwolften versammeln sich alle im Schrein und bleiben dort 
um zu beten. Man bringt dazu wie in Mitsumatamura zwolf karako-mochi 
mit. In der Abenddammerung des elften Tages holen die Kinder das 
Gotterbild des JBni-sama heraus und besuchen damit jede Familie, wo sie ein 
gutes Jahr wiinschen. Als Trinkgeld erhalten sie dafiir zehn bis zwanzig Sen 
und mit den etwa drei Yen, die sie im Ganzen zusammenbekommen, kaufen 
sie Kuchen, den sie wahrend des Ubernachtens im Tempe1 aufessen. 

Sowohl in Kandachimura wie in Mikunimura herrscht allgemein unter 
den Bauern der Gedanke, Yama no kami sei eine weibliche Gottheit, trotzdem 
sind die in den Schreinen aufbewahrten Gotterbilder seltsamenveise ohne 
Ausrlahme paameise hergestellt, wie auch auf der Photographie zu sehen ist. 

Auch im Akiyama-Gebiet, das am Nakatsu-FluB, am westlichen BergfuB 

98) Ein Gott. 
99) Eine Art Eschenbaum. 
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des Naebasan, und sowohl im Shinano- wie im Echigo-Teil, liegt, wird der 
Berggott iiberall JQni-sama genannt. Der Shinano-Teil gehort zu Sakaimura 
vom Shimo-Takai-Distrikt, aber es ist eine unwegsame Gegend, da man, ob 
man will oder nicht, selbst wenn man nur bis zum Amtsplatz des e:g 1 enen 
Dorfes gehen muB, nicht nur das Gebiet des Nachbardorfes eiilige Meilen 
weit durchwandern muB, sondern es uberdies auch an Wegen fehlt. Unter 
den drei oder vier zu zahlenden Ortschaften ist Koakazawa die groBte. 
Auch hier steht im Schrein des JQni-sama ein Gotterpaar, aus Holz geschnitzt 
(Abb. 142). In diesem Dorf rechnet man zwar jetzt nach dern neuen 
Kalender, der zwolfte Tag des zweiten Monats ist aber trotzdem der Festtag 
des JQni-sama. Friiher verfertigte man aus Nemagari-Bambus100) einen 
Bogen und aus Schilf zwolf Pfeile, die man zwar nicht befiederte, aber mit 
Bambuspfeilspitzen versah. Heute hat man mit diesem Brauch aufgehort, 
dafur schneidet man Papier zu schmalen Stiicken zu und malt darauf 
Bilder von Bogen, Gewehr, Pfeilen, Mond und Sonne, Baren u.s.w., dies 
befestigt man an Katsura-Zweigen (Cercidiphyllum japonicum) und weiht es 
JQni-sama. Ferner bereitet man zwolf karako-mochi aus Awa-Hirse, hauft sie 
auf ein Tablett oder in Lackschachteln und opfert sie JQni-sama, einen Teil 
davon aber zupft man mit der Hand weg und bringt ihn mit nach Hause, 
wo man ihn ungebraten iBt. Alle bei solchen Festzerernonien verwendeten 
Kuchen und Knodel rostet oder kocht man nicht, auBer am Tondo-Feuer. 
oakazawa, nordlich von Koakazawa, und von diesem durch den Iwa-Flu6 
getrennt, gehort zu Akinarimura, Naka-Uonuma-Distrikt, Echigo. Dort 
feiert man zm zwolften Tag des zweiten Monats nach dern alten Kalender das 
Fest des JQni-sama und wie in Koakazawa bereitet man ebenfalls zwolf ge- 
stampfte Awa-Hirsekuchen, opfert sie beim Schrein des JQni-sama und nimmt 
mit den Fingern etwas davon weg, das man zu Hause ungebraten iBt. 

Steigt man vom Flecken Kurashita, Tazawamura, Naka-Uonuma- 
Distrikt, aus etwa zehn ch61°1) aufwarts, so gelangt man zu einem Bergsattel 
namens JQni-T6ge, der die Grenze zwischen dern Naka-Uonuma- und Rilinami- 
Uonuma-Distrikt bildet. Eine weitere Meile abwarts erreicht man Ishiuchi, 
an der J8etsu-Bahn. Der JQni-kami, nach dem der PaD seinen Namen tragt, 
wird in einern kleinen Holzschrein auf dern Gipfel aufbewahrt. Es befindet 
sich darin eine rot bemalte und etwa einen FuB hohe Holzstatuette, dazu eine 
wurmstichige Holzstatuette einer Gottin (Abb. 143.). In dern Ortsteil Kura- 
shita, der diese JQni-sama bewahrt, stellt man am zwolften Tag des zweiten 
Monats nach dern neuen Kalender einen Bogen aus Sandelholz her, und da 
man angeblich mit Tusche Querstriche malt, sieht es wohl wie Rotang- 
Geflecht aus. Die Sehne ist aus Akaso-Fasernlo2) gemacht, Pfeile verfertigt 

100) Gehort z u  den Sasa-Grasern. 
101) Ein cho" hat 120 yard. 
102) Bochmeria tricuspis, Makino. 



Jahresbrauchtum im japanischen Dorf 177 

man ebenfalls zwolf aus Schilfrohren. AuBerdem befestigt man an einem 
gewohnlichen Stuck Schreibpapier oben und unten je ein Schilfrohr, malt 
drei Kreise hinein als Zielscheibe und schreibt darauf ,,Jiini Yama no kami". 
Mit diesen Gegensanden wallfahrtet man zum Berggott und schieDt zwei 
bis drei Pfeile ins Blaue, indem man den gleichen Spruch rezitiert wie in Yagi- 
saw-a, oder man ruft ,,akuma-harai", (Teufel-Austreiben). Die ubrigen 
Pfeile opfert man alle dern Yama no kami. 

In  der Ortschaft Tsuchikura, die nur etwa zehn cho" nordlich von Kura- 
shita liegt, wird das Fest des Jiini-sama am zwolften Tag des dritten Monats 
nach dern neuen Kalender begangen. Den Bogen stellt man aus Zedernholz 
her und malt darauf mit Tusche zwolf Querstriche. Dazu verfertigt man 
drei Pfeile aus Schilfrohr mit Befiederung aus Papier. Bei ihrem AbschieDen 
ruft man "akumaharai, akumalzarai !" 

Eine Meile westlich davon, in der Ortschaft Kakuma, verehrt man ebenso 
wie in Tsuchikura den Jiini-sama als Schutzgott. Hier bilden zwei Natursteine 
seine Gotterbilder und interessanterweise sind sie Gott und Gottin nachge- 
bildet. Hier findet das Fest am zwolften Tag des zweiten Monats statt, da 
man aber nach dern neuen Kalender geht, fallt es init dern Reichsgrundungs- 
tag zusammen. Den Bogen macht man hier aus Bergbarnbus oder aus grunem 
Holz, spannt ihn mit einer Sehne aus Akaso-Fasern und stellt zwolf Pfeile 
aus Schilfrohr her, aber keine Zielscheibe. Man schieBt alle Pfeile in ostlicher 
Richtung ab und rezitiert dabei: ,,Jiini Yama no kami, der Berg moge die 
Pfeile ehrerbietig annehmen!" Der gleiche Spruch ist in Nakajhmura, 
Naka-Uonuma-Distrikt, und in Ushiro-yama von Yabukamimura, das zwar 
dern Minami-Uonuma-Distrikt zugehort, geographisch aber ohne weiteres 
zum Naka- oder Kita-Uonuma-Distrikt gerechnet werden kann, bekannt. 

In  Yabukamimura Ushiroyama verfertigt man jetzt am zwolften Tag 
nach dern neuen Kalender einen Bogen aus Zedernzweigen und Pfeile aus 
Schilf, und zwar soviele, als die Familie mannliche Angehorige hat. Diese 
opfert man Jiini-sama. Zwischen zwei Schilfrohre klebt man Papier, malt 
einen Ring darauf als Zielscheibe. Wahrend man den oben angefuhrten 
Spruch sagt, schieflt man den ersten Pfeil auf die Scheibe, einen Pfeil schieot 
inan vor sich und einen in den Himmel unter den Worten: ,,Tetcho"kkuri, 
yamakkuri Yama no kami no bebe ni suttontzn !" 

Im Nachbardorf omakimura im selben Distrikt errichtet man im All- 
gemeinen am Morgen des zwolften Tages im dritten Monat nach dern Sonnen- 
kalender oder auch am Vorabend dieses Tages im eigenen Garten oder im 
Wald ein kleines Tempelchen aus Schnee. Dort opfert man Mungobohnen- 
brei und einen Fisch mit Kopf und Schwanz, je nach dern Ortsteil fiigt man 
noch zwei Reiskuchen von etwa funf bu im Geviert zu, aul3erdem stellt man 
Pfeile und Bogen her und bringt sie dar. Die Zielscheibe besteht wieder aus 
einem Stuck Papier zwischen zwei Schilfrohren, auf das Papier zeichnet man 
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einen Kreis und auf die ubrige weiBe Flache mall man Hacke, Sichei, Bergaxt 
und andere landwirtschaftliche Gerate, manchmal auch noch drei Vogel und 
drei Fische. Diese stellt man auf das Dach des Schneetempelchens. Der 
Bogen besteht aus griinem Holz, von dem die Rinde entfernt wurde. Man 
malt rnit Tusche darauf die Zeichen fur sieben, fiinf und drei. Die Pfeile 
werden aus Schilfrohr hergestellt. Den ersten Pfeil schieBt man auf die 
Zielscheibe, weitere zwei oder drei Pfeile ins Blaue. Der dabei rezitierte 
Spruch heiBt wie ublich ,,Tenjo"kkuri, yamakkuri, knrasu nc me ni suttonto"n", 
oder etwas entstellt ,,suttenkaran" oder h l i c h .  

In Tsuchitarumura im selben Distrikt findet das Fest am zwolften Tag 
des zweiten Monats statt. Man fertigt dazu einen Bogen aus Sandel- oder 
Zedernholz und zwolf Pfeile aus Schilfrohr an, dazu eine Zielscheibe aus 
Schreibpapier mit einem zweifachen Ring und schwarzen Stem in der Mitte. 
Auch bereitet man zwolf karako-mochi zu und die Manner wallfahrten damit 
zum Jiini-sama. Der Vers lautet hier ,,Tenjo" mukkuri, shakkuri, Tenjiku 
no karasu no medama e, suttont6n". Nachdem der Tempelbesuch zu Ende 
ist, nimmt man einen Bogen und den ersten Pfeil mit zuruck und treibt damit 
allerlei Scherz. 

Ebenfalls in Echigo, in der Umgebung von Ashigasakimura im Naka- 
Uonuma-Distrkt, bringt man dem Schutzgott nicht wie in den oben an- 
gefuhrten Beispielen Bogen und Pfeile bei der Wallfahrt mit, sondern es 
ist dort allgemein Brauch, nur einen Pfeil mit dem Bogen zusammenzubinden, 
und dies zusammen mit zwolf karako-mochi in einer Strohhulle am Toroder 
hinter dem Haus aufzustellen. Aber Bogen und Pfeil macht man fast ohne 
Ausnahme. Im Gegensatz dazu bereitet man in Akiyama von Shinano auBer 
in Koakazawa, etwa in Yashiki oder in Uenohara, nur karako-mochi zu, 
stellt aber keine Bogen und Pfeile her. Daraus wird man wohl auch ersehen 
konnen, daB die Art der Verehrung Jiini-samas auBerhalb von Echigo ein- 
facher ist. 

Die Zeremonie, durch die man Jiini-sama in Tokura von KBzuke verehrt, 
habe ich bereits geschildert. In Ikedamura Sayama im selben Distrikt be- 
geht man am zwolften Tag des zweiten Monats nach dem alten Kalender das 
Fest des Jiini-sama. Als Opfergaben bringt man ihm die ersten Ahren, Reis 
mit Mungobohnen, sowie Rettiche und Awa-Hirsekolben, die zwei oder drei 
Spitzen bilden, dar. Man scheint die wirkliche Bedeutung des Awa-Hirse- 
Opfers vergessen zu haben und erkbrt, Jiini-sama sei eine Gottin mit zwijlf 
Kindern, sie freuten sich deshalb uber die groBe Zahl der Korner, wenn sie 
auch kleine seien, denn sie wiirden fur alle reichen. Holzmller und andere 
Waldarbeiter gehen am Festtag Jiini-samas nicht in den Wald, fallen auch 
keine griinen Baume. Es heifit, wer an Jiini-sama glaubt, verirre sich nicht 
in den Bergen, bekomme Kinder und Frauen hatten eine leichte Geburt. 

In Shinano wird JQni-sama vermutlich nur in einem Teil des Minochi- 
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Distriktes sowie im Takai-Distrikt verehrt. In Hiraomura Kutsuno im Shimo- 
Takai-Distrikt bilden Leute desselben Jahrganges (fruher die zwolfjahrigen, 
heute die achtzehnjahrigen) die jzini-ko"1°3) (Zwolfer-Zusammenkunft), meist 
sind es etwa zwolf Leute. Dabei ubernehmen sie das Hagebild des Jiini- 
sama. 1st es notwendig, dieses Bild wieder einmal neu anzufertigen, erhalten 
sie es von neuem gemalt und das alte wird dem Schutzgott dargebracht 
(Abb. 145). Die jzini-ko" versammelt sich jeden zwijlften im Hause eines 
Kameraden, i13t und trinkt. Aber am zwolften Tag des zweiten und 
zwolften Monats geht es besonders hoch her und schon drei Tage vorher 
werden in der Stadt Nakano Reiswein und Zuspeisen vorbereitet, die man 
hier einkauft. Auf einem Gedeck sollen funf Speisen sein, davon gibt man 
eine Hira-Schussel und Reis an die Nachbarn. Im Lauf der Jahre sterben 
die Kameraden, aber wenn auch die Teilnehmer weniger und weniger werden, 
erhalt man die jzini-ko" des betreffenden Jahrgangs doch aufrecht, bis es 
nur noch zweie sind, die feiern. Doch kommt man in diesem Fall nur noch 
im zweiten und zwolften Monat zusammen. 

Sowohl das Bild des Jiini-sama wie auch die Art seiner Verehrung wird 
nach den obigen Beispielen von derjenigen des fikher beschriebenen Yama 
no kami zum groBen Teil verschieden sein. Manche glauben, Jfini-sama als 
eine Verbindung der sieben Himmels-Gottheiten mit den funf Erd-Gottheiten 
auffassen zu miissen. Aber ist nicht die Erklarung, der Name jzini, zwolf, 
sei darauf zuruckzufiihren, dai3 die Gottheit, den zwijlf Monaten entsprechend, 
zwolf Kinder habe, am naheliegendsten ? Die verschiedenen Besonderheiten, 
die der Yama no kami im Volksglauben von Gegend zu Gegend aufweist, 
sind nur ein Beweis dafur, daB es sich nicht um oyamazumi no mikoto handelt. 
Er ist der Berggott, der klar im Herzen der Bergbevolkerung wohnt, und dem 
man keine erzwungene Verehrung in gewaltsamer Form zollt. Dies zu ver- 
stehen, darauf kommt es hier an. 

Der funfzehnte Tag im zweiten Monat ist der Todestag Sakyamunis und 
in den Tempeln und Klostern uberall veranstaltet man verschiedenartige 
Gottesdienste. Meist bereitet man in den Tempeln Knodel und streut sie 
umher oder verteilt sie, auch in jeder Familie formt man Knodel und weiht 
sie auf dem buddhistischen Hausaltar. In  Koakazawa in Akiyama opfert man 
Buddha ebenfalls Knodel, zudem wallfahrtet man zu dem in dieser Gegend 
beruhmten Taishi-d6,105) da es in Koakazawa selbst kein buddhistisches Heilig- 
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tum gibt. Im Taishi-d6 steht eine Holzstatue Amidas, auDerdem besitzt der 
Tempe1 zwei Bilder ShGtoku-Taishis, die als Kostbarkeit aufbewahrt werden. 
Auf dem einen reitet der Prinz auf einem schwarzen Pferd, darunter steht 
Mononobe MoriyalOB) und Soga Umak0.~0~) Das andere stellt den sechzehn- 
jahrigen Prinzen dar wie er seine Kindespflicht erfullt. In Akiyama, wo es 
keine buddhistischen Tempe1 gibt, hangt man diese Bilder zu Haupten der 
Toten auf, das gilt soviel als eine Seelenmesse. 

Vom Suwa-Distrikt oder den Azumi-Distrikten her bis zur Gegend von 
Kubiki in Echigo stellt man an diesem Tag yashdma genannte Knodel her, 
man nennt den Tag deshalb ganz naturlich auch yash6ma. In den Tempeln 
beginnt man zwei bis drei Tage vorher mit ,,Yash6ma-Becken" oder ,,Shaka- 
Becken" genannteil Schalen Reis zu sammeln. Entweder gehen die Priester 
damit von Haus zu Haus oder die Kinder kommen und sammeln Reis ein. 
Am Vorabend bittet man die Frauen der Pfarre, den Reis zu Mehl zu mahlen 
und die yashdma zuzubereiten. Dazu wird aus dem Mehl ein Teig geknetet 
und zu einer langen dunnen Rolle gedreht wie fur maki-zushi, diese druckt 
man mit einem feinen Bambusgeflecht oder mit ERstiibchen wie suhama 
ein, oder man macht Zipfelchen daran, manchmal farbt man sie oder fullt 
sie mit Sesam oder BeifuO, dann werden sie gekocht und in mundgerechte 
Stucke geschnitten oder auch in besonderen Formen und Mustern zerteilt. 
Diese yash6ma verteilt man unter die Tempelbesucher oder man streut sie 
aus. ~ b e r  da die yashdma vom Tempe1 me& nicht besonders schmackhaft 
sind, bereitet man zu Hause in jeder Familie ebenfalls yash6ma, die man selbst 
iRt oder die man sich gegenseitig zum Geschenk macht. Hart gewordene 
yashdma brat man, bevor man sie iRt, aber es heiRt, wer solche yashdma besitzt, 
wird das ganze Jahr uber nicht krank oder er wird von keinen giftigen Schlan- 
gen gebissen. Und gibt man sie dem Pferd in den Sattel, so wird sich das 
Pferd nicht verirren. Auch hier zeigt sich die Neigung, einem solchen Ge- 
genstand allerlei Wundenvirkungen zuzuschreiben. 

Das Wort yashdma scheint eine Entstellung von yaseuma (mageres Pferd) 
zu sein, auch heute sagt man in Tokura oder Konaka von Katashinamura, 
Tone-Distrikt, KBzuke, yaseuma. Man sammelt dazu Awa-Hirse und Reis, die 
man mahlt und knetet. Dann steckt man in die Teigrolle immer funf ERstab- 
chen so hinein, daB jedes kleingeschnittene Stiick nachher einerpflaumenblute 
gleicht. Heute steckt man diese Kuchen in Umschl5ge und verteilt sie in der 
Pfarrgemeinde, aber friiher wurden sie an die Besucher des Tempels (Konaka 
no Daienji)los) verschenkt. Im Heiligtum wird an diesem Tag ein groBes 
Gemdde, das das ganze Leben Sakyamunis darstellt, aufgehangt und die 
Besucher verneigen sich davor. 

106) Ein unversohnlicher Gegner des Buddhismus, starb 587. 
107) Ein Vorkampfer des Buddhismus, starb 626. 
108) &l$OkB??. 
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Auch in Suruga ist es Sitte, yaseuma herzustellen. In Shimizu sind dies 
Reiskuchen in der Form eines Pferderiickens, in Okitsu runde Knodel, in 
die man die Finger abdruckt und in der Mitte eine Dalle hineindriickt, wie 
in Saiji shzizokzl-goi (S. 389) berichtet wird. Doch bereitet man hier die 
yaseuma nicht zur nehan-e (NirvPna-Versammlung), sondern am ersten Tag 
des zweiten Monats. 

Der funfzehnte Tag des zweiten Monats ist der zweite Vollmondstermin 
im neuen Jahr, man wird diesen Tag in alter Zeit deshalb wohl wichtig ge- 
nommen haben. Nachdem er aber mit der buddhistischen Feier verknupft 
wurde, wird vermutlich diese bald das tfbergewicht erhalten haben. 

Erdgott (Jishin) und Tag des Erdgotteslog) 

In den verschiedenen Gebieten des Kant6-Gebietes steht neben dem 
K8~hin-Denkmal~~O) oder dem DBsojin an den Kreuzwegen nahe den Dorfein- 
gangen ein Jishin-sama (Abb. 146). Auf der OberAache des Steines ist einfach 
,, Jishin" oder ,, Jishin-son", ,, Jishin Sonten", mankhmal auch "Kenr6-jishin", 
,,Kenr8-chi-jin-to", ,,Kenr6-Dai-jishin", , , J i~h in - t 6 "~~~)  oder ,,Ten-sha-jin", 
,,Kcdo-jin"l12) eingraviert. Im Tempelbezirk des Dorfschreines Mishima- 
jinja von Kami-Oi, Sogamura, Ashigara-Shimo-Distrikt, Sagami, habe ich ein 
Steindenkmal gesehen, in das Hdsei Tensha-jin ganshu murajhlls) (mit ehrer- 
bietiger Bitte an Tensha-jin, das ganze Dorf als Eittsteller) eingemeioelt war. 
Fs gibt, genau genommen, auch solche Denkmaler, die aus einem zwei FuD 
hohen funfeckigen Steinpfeiler bestehen, auf dessen funf Seiten die Namen 
von fiinf Gottheiten eingraviert sind. Auf der Vorderseite steht ,,Amateraw 
Omikami", links davon ,,Onamuchi no Mikoto", ,,Sukunahiko no Mikoto", 
rechts ,,Uganomitama no Mikoto", ,,Haniyasuhime no Mikoto" (Akihiramura, 
Inazawa, Kodama-Distrikt, Musashi) oder es steht in der Mitte wieder 
, ,Amateraw Omikami", links , ,hamuchi  no Mikoto", ,,Sukunahiko no 
Mikoto", recbts ,,Uganomitama no Mikoto", ,,Haniyasuhime no Mikoto" 
(Onemura Ochihata, Naka-Distrikt, Sagami). Auf anderen Steinen ist wie 
auf Abb. 148 auf der Vorderseite ,,Haniyasuhime no Mikoto", links 
,,Dainichi reishin",llQ , ,&rainetama no Mikoto", rechts ,,Onornuchi no 
Mikoto", ,,Sukunahiko no Mikoto" eingeschrieben. Es gibt auch Steine, 
auf denen als Jishin-sama ,,Haniyama no Mikoto" eingraviert ist (Higashi- 
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Hatanomura, Naka-Distrikt, Sagami) und in manchen Gegenden nennt man 
die funfeckigen Pfeiler einfach Shanichi-sama (Akihiramura, Kodama-Distrikt, 
Musashi). Das kommt daher, da8 der Tag der Chijin-Zusammenkunft auf 
den Fruhlings- und Herbst-Shanichi fallt (das sind die dem Fruhlings- und 
Herbsdquinoktium nachstliegenden Tage iles Tsuchinoe-Kalenderzeichens). 

Wenn man von der Bezeichnung Jishin ausgeht, mochte man geradeswegs 
meinen, es handle sich um eine shintoistische Gottheit, aber in Wirklichkeit 
ist es eine buddhistische, dem Himmel zugehorende Gottheit, deren Sanskrit- 
name Prthivi lautet, was wortlich ,,Diamant-Betrachtung" (kongb-sanmai) 
bedeutet. Aus diesem Grund ist der Name ,,KenrBgg-Jishin entstanden 
(kenr6-fest, hart wie Stahl). Die funfeckigen Steindenkmaler werden auch 
Godai-sama genannt, dies ist eine urspriinglich von shintoistischen Priestern 
konfuzianischer Schule erfundene Gottheit und ebenfalls Jishin. Godaisa~a 
wird im Brauchtum manchmal mit D6sojin verbunden und brachte es dazu, 
unter die buddhistische Gottheiten aufgenommen zu werden. 

Es heiot, die Gestalt des KenrB-Jishin sei eine Frauenfigur. Nach dem 
Takao Mantra halt sie in der linken Hand ein Becken voll frischer Blumen. 
Obwohl sie eine Gottin ist, schaut sie wie eine Konigin aus. In der Darstel- 
lung halt sie die rechte Hand wie zum Empfangen geoffnet in Brusthohe, die 
linke Hand befindet sich in derselben Stellung in Schenkelhohe. 

Das in ButmxG xui veroffentlichte Bild der Gottin halt in der rechten 
Hand das Blumenbecken, in der linken Hand eine Hellebarde. Sie steht 
aufrecht da und bei fluchtigem Betrachten kann man sie fur eine mannliche 
Gottheit ansehen. Im ,, JizG hongan-ky6 jishin g~hGhin"*~~) heiBt es : ,,Dem 
KenrB-jishin teilt Buddha mit : Du bist ein Gott mit grofier Gewalt, mit der 
die Gewalt der anderen Gotter nicht verglichen werden kann. Alle Dinge 
auf Erden erhalten Deinen Schutz und wie es Graser, Baume und Getreide 
durch die Erde gibt, wird alles von Deiner Kraft abhangen. Wenn jemand 
im Einklang mit der JizB-hongan-Sutra handelt, sollst Du ihn durch Deine 
Gotterkraft beschutzen und lasse nicht horen, da8 einer auch nur den gering- 
sten Schaden erleidet oder da8 es ihm schlecht geht." Da8 er als Dorf- 
schutzgottheit verehrt wird, ist also ganz selbstverstandlich. 

In manchen Gegenden wird die Erdgottheit am mittleren Tag der Tag- 
und Nachtgleiche verehrt, aber meist ist dazu der shanichi bestimmt. So 
bezeichnet man den dem Fruhlings- oder Herbstaquinoktium nachsten Tag 
des Hundes. In Matsudamachi von Sagami sammelt man am Vorabend des 
Festes von jeder Familie funf g6116) Reis und eine Kleinigkeit Geld und am 
Abend des shanichi versammelt man sich im Hause desjenigen, der an der 
Reihe ist, und i8t gemeinsam. Dem Erdgott opfert man Reiswein, mit 
Sojatunke gekochten Fischsalat, gemischten griinen Salat u.a. und auf eine 

1 15) &B*~@%@*&D%. 
116) 1 g6 ist 0,1804 Liter. 
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erhohte Stelle setzt man ein Licht. Nach der Beendigung der Feier zahlt 
jede Familie den Beitrag von etwa einem Yen. Im benachbarten Minami- 
Ashigaramachi, Ashigara-Kami-Distrikt, findet das Fest am mittleren Tag 
des Aquinoktiums statt; man zahlt hier kein Beitragsgeld. Wein und Speisen 
sind in der Hauptsache die gleichen. In  der Schmucknische h h g t  man ein 
Bild des Erdgottes auf, wie es Abb. 149 zeigt. In  der rechten Hand halt er 
das Becken mit den frischen Blumen, in der linken Hand eine Lanze. Er 
steht in aufrechter Haltung. Dieses Bild wird naturlich immer der Familie, 
die an der Reihe ist, zugewiesen. 

In  Minoge, Hadanomachi, stellen diejenigen, die im betr. Jahr den Dienst 
versehen, am Fruhlings- und Herbst-shanichi vor dem Godaisama grunen 
Bambus auf und schmucken ihn. Die Teilnehmer bringen funf g8 Reis und 
zehn Sen Wein-Geld mit und versammeln sich am Abend bei der Familie, 
die dazu bestimmt ist. 

Im Kodama-Distrikt und in der Gegend von Saitama, Musashi, nennt 
man den Gott allgemein ,,Shanichi-sama". Man versammelt sich an diesem 
Tag, iI3t und trinkt, und der Gedanke an die Erd-Gottheit ist anscheinend 
vergessen. 

In Minami-Aizu, Iwashiro ist der zehnte Tag des zweiten Monats aIs 
Festtag fur die Erd-Gottheit festgesetzt. Man stampft am fruhen Morgen 
einen leeren Morser und bittet die Gottheit, vom Himmel herunter zu kommen, 
und man glaubt, sie komme dann zum shanichi herbei. Am zehnten Tag des 
zehnten Monats kehrt sie dann wieder zum Himmel zuruck, heiI3t es. Am 
zehnten Tag des zweiten Monats bereitet man aus Reismehl und Hirse sieben 
bis acht sho" Knodel, die man mit Mungobohnen fullt. In anderen Familien 
knetet man Awa-Hirse oder Kleberhirsemehl mit Buchweizenmehl gemischt 
zu Knodeln, hauft sie in ein Sh6-MaI3, so viele nur hineingehen, und bringt 
sie auf dem Hausaltar dar. Spater brat man davon Tag fur Tag einige Stuck, 
bis sie aufgegessen sind. -4m zwanzigsten Tag des zehnten Monats stampft 
man auI3erdem noch Reiskuchen. 

Geht man weiter nach Imaichi in Shimotsuke, so findet man dort in den 
Bauernhiusern die Sitte, fukude-mochi (eine Art Reiskuchen) zu stampfen und 
davon sieben Stuck zusammen mit Zehnvurzel, je sieben Stuck an sieben 
bis zehn Speiler gesteckt und imodashi genannt, sowie Buchweizenscheiben 
in Lackschachteln zu gacken und an befreundete Familien zu verteilen. 

An den shanichi knupft sich allerlei Aberglauben, z.B. heil3t es in manchen 
Gegenden, am shanichi mul3 man zu einem Schrein mit einem steinernen 
Torii wallfahrten, oder man mu13 dreimal unter einem solchen steinernen 
Torii durchgehen, oder wenn man siebenmal darunter durchgeht, gedeihen 
die Seidenraupen gut, oder es geht eine Bitte in Erfullung oder man wirdnicht 
gichtbriichig und lahm. Geht man neunmal durch, so verschwinden Not 
und Miihsal. Doch gibt es keinerlei besonderen Grund fiir diesen Glauben, 
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es ist nichts als eine Art Trost und Beruhigung. Aber allerorten ist es verpont, 
an diesem Tag die Hacke zu benutzen. In  Ninomiya, Sagami, heiDt dieser 
Tag sogar ,,kuwa irezu no hi", Tag, an dem man die Hacke nicht in den 
Boden schlagt, und Rettiche, Karotten oder ahnliche Gemuse bereitet man alle 
schon am vorangehenden Tage vor. 

Higan, Aquinoktium, ist naturlich ein buddhistisches Wort. Tod und 
Leben ist shigan, das diesseitige Ufer, Ninvana ist higan, das jenseitige Ufer, 
und dazwischen flieDen Sorgen und Begierden. Vom jenseitigen Ufer kommt 
Boddhi-Sattva mit dem Gnadenschiff, um alle Lebewesen dorthin zu fuhren. 
Die Buddhisten nennen sieben Tage mit dem Tag des Aquinoktiums als Mittel- 
punkt higan-e, an diesen Tagen veranstalten sie Gottesdienste. Dieser Brauch 
hat in Japan schon in sehr alter Zeit eingesetzt und in China oder Indien sol1 
es nichts dergleichen geben. Andererseits sind Friihlings- und Herbst-Tag- 
und-Nachtgleiche wichtige Termine in Beziehung auf Sommer- und Winter- 
Sonnenwende und damit auf die vierundzwanzig Jahresperioden. In den 
,, Jahreszeiten"l17) des Li-ki steht uber das Fruhlings-Aquinoktium : ,,Die 
,Schwalben kommen, der Donner beginnt zu ertonen und der Blitz erscheint." 
Beim Herbst-Aquinoktium heifit es: ,,Der Donner wird still, die Insekten 
begeben sich zum Winterschlaf, das Teichwasser beginnt zu schwinden". Das 
heiDt, Hitze und Kalte kann man jedesmal bis zur Tag und Nachtgleiche 
sich erstreckend denken; dann kann man sagen, der Tag des Fruhlings- 
i"iquinoktiums wurde einerseits durch den buddhistischen EinfluD bewahrt, 
zweitens bildet er den Zeitpunkt, von dem an die Feldarbeit in starkem MaBe 
zuzunehmen beginnt . 

Unter den sieben Tagen des Higan sind die Tage iri, ake und shzZnichi 
besonders wichtig. Man richtet die Opfergaben fur den Friedhof oder den 
buddhistischen Hausaltar sorgfaltig her. Und was die Feldarbeit betrifft, so 
heifit es, bis zur Tag-und-Nachtgleiche mu13 die Dungung des Weizens beendet 
sein, denn ,,Dungung nach higan kommt ebenso zu spat wie Kinder wenn man 
die Vierzig uberschritten hat ". Higan bildet auch den Zeitpunkt fur das 
Miso-Kochen und fur die Anlage der Kurbis- und Eierfruchtbeete. Es heifit, 
wenn man die Kurbissamen am Tag des Fruhlings-Aquinoktiums dt,gedeihen 
die Kurbisse auch ohne Dungung gut. 

Fortgeleiten des Seuchengottes 

In Tokiwamura, Aisomemura und Rikugamura im Kita-Azumi-Distrikt 
1 17) riieh-ling (a 9) . 
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von Shinano nennt man den mittleren Tag des Fruhlings-Aquinoktiums kaze- 
matsuri (Wind-Fest) und treibt an diesem Tag den Wind aus. Dazu flicht 
jede Familie eine Puppe aus Stroh von etwa funf Zoll bis zwei FuB GroBe, 
malt Augen und Nase und zieht ihr ein Papierkleid an, dessen Armel besonders 
lang geschnitten und mit einem Wappen verziert sind. Auch schreibt man 
darauf kaze no kami (Wind-Gott). In Aisomemura stellt man sie zum Schmuck 
vor dern Kwannon-Tempe1 auf und betet im Tempelgarten. In  Tokiwamura 
stellt man sie ebenfalls vor dern Kwannon-Tempe1 auf und verjagt den Wind- 
Gott mit den Worten: ,,Der Wind-Gott ist ein Dummkopf, in einer Puppe 
gefangen ist er davongeflogen. Supopon, supopon". In RikugBmura aber 
reinigt man mit der Puppe allen Familienmitgliedern den Kopf, fiihrt zwischen 
den Beinen durch, reinigt die Betten und nimmt die Puppe dann in den Wald 
mit, wo man sie we,mirft. Es sol1 auch Orte geben, wo die Kinder damit 
spielen und sie zum SchluB zerreiBen (Kita-Azumi-gyiji, S. 117). 

Dies kann man als Spuren fur das Fortgeleiten von Puppen, d.6. des 
Seuchengottes, in Shinano ansehen, im ubrigen ist dieser Brauch hier im 
Verschwinden begriffen. Die Zeremonie des yakubyi-gami-okuri oder yaku- 
byd-gami-harai (Vertreihen des Seuchen-Gottes) zeigt je nach der Provinz 
eine andere Form, man stellt etwa eine Strohpuppe in ein Boot und 1aBt dieses 
im Meer oder in einem Flu13 schwimmen, wie auch im Minzoku-gaku jiten 
angefuhrt wird. Oft werden auch von den Schreinen Amulette gegen den 
Seuchengott ausgegeben, die die Bauern ans Tor kleben und sich damit sicher 
fuhlen, eine ITereinfachung der alten Sitte. Im vorhin beschriebenen Beispiel 
von RikugBmura ist das Fortgeleiten des Seuchengottes mit dern oharai vorn 
drei13igsten Tag des sechsten Monats (siehe das Kapitel iharai, S. 212) ver- 
mischt und gewisse andere Formen des yakubyd-gami-okuri sind dern spiiter zu 
beschreibenden mushi-okuri (Fortgeleiten der Insekten, siehe S. 206) ahnlich. 

Das Verjagen des Seuchengottes im TBhoku-Gebiet spielt sich meist in 
dieser Weise ab. Dort fertigt nicht jede Familie eine Puppe an, sondern das 
ganze Dorf stellt nur eine einzige Puppe oder ein Puppenpaar her, urn den 
Seuchengott gemeinsam zu verjagen. Die Puppe wird dann neben dern Weg 
am Dorfrand aufgestellt. Der alte Herr Sugae Masumi beschreibt in Yuki 
no akita nel1@ die Zeremonie, die er am zwolften Tag des zwolften Monats 
im Jahre 2802 anlal3lich einer Reise am NordfuD des Moriyoshi-Berges von 
Ugo auf dem Wege von SBse (heute Maedamura SBse) iiber Samada nach 
Kirinai beobachtete. Er sagt : ,,Auf dern Weg von Samadamura nach Kiri- 
naimura stellte man im Schnee am Rande der Dorfer rechts und links einen 
Stellvertreter des Seuchengottes auf wie einen irdenen Kaiser. Wenn man 
unemrartet hinkommt, erschrickt man vor dem Anblick." Er hatte ein Puppen- 
paar gesehen, sowohl Mann %vie Frau hatten ein gro13es Schwert an der Seite, 
der Gott hielt uberdies einen Speer in der Linken und auf dern Kopfe trug er 
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eine Perucke aus Pferdehaaren, wie man aus der Skizze des alten Herrn er- 
kennen kann. Nach dem Untertitel zum Bild kann man auch schliel3en, da13 
es keine tonernen, sondern aus Stroh gefertigte Puppen waren. Herr Sugae hat 
die Puppen zu einem anderen Zeitpunkt gesehen und, in welchem Monat 
und auf welche Weise man die Puppen aufstellte, ausfiihrlich zu beschreiben, 
fehlte ihm die Gelegenheit. 

Auf Abb. 150 ist ebenfalls eine solche Strohpuppe zur Vertreibung des 
Seuchengottes gezeigt. Sie steht in Minasemura, in der Nahe vom Ortsteil 
Kainuma, Okachi-Distrikt, Ugo; die jungen Manner des Dorfes fertigen sie 
am zwanzigsten Tag des dritten Monats nach dem alten Kalender aus Stroh 
an und benennen sie mit einem in dieser Gegend ublichen Namen kashima- 
mairi. Mein Freund, Herr Hayakawa K6tar6, hat in der Gegend am Ufer 
des Yoneshiro-Flusses ein Paar von Strohpuppen, Mann und Frau-Dojin- 
sama-mit Gesichtern aus einem Brettchen und beide mit einem Schwert 
bewaffnet, gesehen; sie werden wohl in dieselbe Gruppe gehoren. 

Miso-Kochen 

In den Azumi-Distrikten und im Chiisagata-Distrikt von Shinano be- 
ginnt, sobald die Feiertage des dritten Monats voruber sind, das Kochen des 
miso (Bohnenmus), und es gibt Dorfer, wo es sich bis zum vierten Monat 
hinzieht, oder wo man es sogar erst in der ersten Dekade des funften Monats 
ausfuhrt. Man wPhlt dazu, wenn irgendwie moglich, einen Tag desAffen 
oder Pferdes im vierten Monat. In manchen Farnilien kocht man denMiso 
am Affen- oder Pferde-Tag wahrend der Higan-Periode (Fruhlings-Aquinok- 
tium) und nennt sie dmn higan-miso, diese schatzt man besonders hoch. 
Andere nennen die wahrend der Zeit der Pfirsichblute hergestellte miso momo- 
miso (Pfirsich-Miso). 

Es ist manchmal ublich, daD sich zum Miso-Kochen drei bis vier benach- 
barte Familien versammeln und einen gemeinsamen Kessel benutzen. Man 
wascht die Sojabohnen am Tage vorher und laBt sie stehen, der eiserne Kessel, 
den man dann zum Kochen venvendet, ist meist ein hirakama (Flach-Kessel), 
wie ihn Abb. 8 zeigt. 

Man brennt ein mijglichst starkes Feuer und sobald die Bohnen durch 
den weiDen gebleichten Kattun, in dem sie im Kessel kochen, durchkommen, 
sind sie gut. Dann schwacht man das Feuer, so daD das Mus nur noch 
dampft. Es heifit, fruher heizten die Manner ein und das Feuer brannte mit 
groljer Kraft, mit dem Ausloschen aber nahm man es sehr genau und damit 
das Feuer nicht plotzlich ausgehe, setzte man auf die Herdoffnung ein Blech. 
So verloschte es allm%hlich von selbst oder man kratzte das Feuer unter dem 
Kessel heraus. Heute gieDt man Wasser in das Feuer und bringt es so zum 
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sofortigen Ausgehen. Damit das Miso-Kochen nicht miolinge, verwendet. 
man Holz, das beim Verbrennen des Sankuro" ubrigblieb, Neujahrskiefern, 
gewohnliche Kiefern, Bohnenstrunke, altes Weidenholz, Essigbaum-Holz und 
ahnliches. In Hiraomura Kutsuno, Shimo-Takai-Distrikt, entzundet man 
das Feuer mit den Astchen, den ,,KochernL' vom Kleinen Neujahr, oder mit 
dem Essigbaum-Holz vom monotsukuri. In manchen Orten von Hokujamura, 
~ita-Azumi-~istr ikt ,  verbrennt man dabei auch die Sankur6-Puppen. So- 
bald die Sojabohnen gekocht sind, fullt man sie in einen festen, flachen Eimer 
von etwa vier FuD Durchmesser, der hangiri genannt wird. Dort stampft 
man sie mit konzo", einer besonderen Art Strohschuhe, tuchtig durch und 
formt dann die miso-dama (Miso-Kugeln). In  Shimo-Takai stampfte man sie 
mit jgewohnlichen Strohschuhen. Die misodama macht man meist viereckig - 
oder rund, in manchen Gegenden aber auch sackformig. Beim Stampfen 
mit den Strohschuhen werden die FuDe heiR und man ermudet stark, deshalb 
stampfen sie manche auch im Morser. Doch spritzen dabei die Bohnen in 
die Hohe und so venvendet man heute groRenteils eine Maschine ahnlich 
einer Fleischhack-Maschine. 

Die fertig gedrehten miso-dama legt man auf einem Brett, einer Matte, 
auf Stroh oder in Seidenraupenkorben nebeneinander und stellt sie damit an 
einen geeignete~l Platz. Diese nennt man fuse-miso (Liege-Miso). Oder 
man bindet die Miso-Kugeln auf und hangt sie an einen luftigen oder dem 
Rauch gut zuganglichen Ort auf. Diese nennt man tsurushi-miso (Hange- 
h4iso) (Abb. 151). 

Man k a n ~  die miso entweder wie auf obiger Abbildung aufhangen. Dabei 
zieht man etwa zehn Kugeln auf eine Schnur und steckt unter jede Kugel ein 
dunnes Stabchen quer durch. Oder man bindet Stroh ubers Kreuz zusam- 
men und befestigt darin etwa funf Kugeln; zwei solcher Schnure werden 
dann zu einem Gehinge verbunden, das man uber einer Stange befestigt. 
Gr-Bere Kugeln bindet man einzeln ein und verknupft nur je zwei, um sie 
uber die Stange zu hangen. In manchen Gegenden formt man die Miso- 
Stucke wie EBschalen und hangt sie mit der flachen Seite nach unten auf 
(Abh. 162), oder man preBt sie in viereckige, etwa funf Zoll lange Stucke 
(Abb. 153). 

1st das Miso-Kochen beendet, so feiert man das Miso-Fest, d.h. man 
kocht irgend etwa AuBergewohnliches als Festspeise; je nach der Familie 
stampft man Reis zu botamoclzi, oder man kocht Reis mit Mungobohnen oder 
Mungohohnenmus oder sonst eine Speise von dunkelroter Farbe und bringt 
es auf dem shintoistischen oder buddhistischen Hausaltar dar. In  anderen 
Orten vieder weiht man die Bohnen oder die fertigen Miso-Kugeln vom 
ersten Kessel, der gekocht wurde, den Gsttern oder Buddha. In reichen 
Familien ladet man an diesem Abend die Nachbarn ein und bewirtet sie mit 
Opfern-ein . 
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In  Naka-Fukamimura, Naka-Uonuma-Distrikt, Echigo, fuhrt man das 
Miso-Kochen folgendermaBen aus : ebenfalls etwa im vierten Monat nach 
dem neuen Kalender wahlt man einen Tag des 14ffen. Meist kocht der 
Hausherr selbst. Die Bohnen werden nicht direkt im Kessel gekocht, sondern 
in Dampfkorben. Man setzt etwa sieben bis acht Dampfkorbe ubereinander 
auf den durchlocherten Deckel des Kessels und laRt die Bohnen bei starkem 
Feuer einen Tag und eine Nacht dampfen. Sind sie auf diese Weise weich 
geworden, so fullt man sie in den Hangiri-Zuber und stampft sie mit blooen 
FuRen. Man fugt dabei etwas Reiskleie zur Verbesserung des Geschmacks 
zu. Die gestampften Bohnen driickt man zu eiformigen Stucken zusammen 
und reiht sie auf Brettern nebeneina:lder. Sobald sie trocken sind, legt man 
Stroh kreuzweise und bindet sie ein, je ein Stuck zu zwei und zwei verbunden. 
Man hangt sie dann uber dunnen Baumstangen hoch uber dem Herd auf, 
noch hoher als das Feuergestell. 

Nach drei oder vier Wochen Hangezeit, wenn sie anfangen schimmelig 
zu werden, und genugend getrocknet sind, wascht man die miso-dama und 
zerkleinert sie mit dem Hackmesser oder zerstampft sie im Morser. Dann 
mischt man Salz und Hefe dazu und macht den miso fertig. Dies nennt man 
miso-kaki (Miso-Kratzen). ,41s Garstoff nimmt man meist Gerstenhefe, auch 
Reishefe findet Venvendung. Dadurch wird naturlich auch eine Verschieden- 
heit im Geschmack hervorgerufen, ebenso wie durch Zufugen von etwas mehr 
oder weniger Salz. Dieser fertige miso, aus Sojabohnen, Salz und Hefe 
gemischt, wird in groRe, auf einfache Weise keimfrei gemachte Miso-Kubel 
gefullt. Dabei gibt man noch soviel Wasser zu, daR man mit der bis zum 
Boden des FaRchens hineingesteckten Hand bequem im Brei herumruhren 
kann. An manchen Orten indessen fullt man das FaRchen ganz voll, dabei 
wirft man den zusammengedruckten miso mit aller Kraft ins FaDchen hinein, 
damit kein Luftraum dazwischen entstehen kann. 

I n  Hinoemata von Minami-Aizu oder in Tokura, Khzuke, auch in Iri- 
yamabemura, Higashi-Chikuma-Distrikt, Shinano, gibt man keinen Gar- 
stoff in den miso, sondern nur Salz und Wasser. In  Tokura und Hinoemata 
mischt man funf sho" Salz zu einem to" Sojabohnen, in Iriyamabe nimmt man 
vier sho" Salz auf ein t6 Bohnen. I m  Gegensatz dazu 1aBt man, wie vorhin 
berichtet, in Naka-Fukamimura, Echigo, die Miso-Kugeln etwa einen Monat 
hangen und wartet auf den Zeitpunkt, wo sie rissig werden, dann erst mischt 
man sie fertig. Dies nennt man miso-tsuki (Miso-StoBen). Wenn man die 
Kugeln im Morser mit dem HandstoRel stampft, fugt man den im groBen 
Kessel angesammelten Bund dick eingekochten Bohnensaftes dazu. Beim 
Einfiillen in die Miso-Kubel mischt man Salz zu drei Zehnteln darunter, sowie 
vier go" aus Kleberreis gemachten siiRen Wein, aber keinen Garstoff. Beim 
ZerstoBen der miso-dama schalt man ihre Haut ab und verteilt sie an die 
Nachbarn. Die Emppanger essen sie gebraten und mit etwas Salz, das sol1 
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von gutem Geschmack sein. 
Das Herstellen des miso kann also darin bestehen, daB man einmal miso- 

dama oder miso-dango (Miso-Knodel) formt, und diese nach einigen Tagen 
stampft und ferGg macht, oder daB man die gekochten und zerstampften 
Bohnen, nachdem sie abgekuhlt sind, sofort mit Garstoff mischt. Wenn man 
die gekochten Bohnen im Morser stampft, Salzwasser zufugt und diesen Brei 
sofort in den Miso-Kubel fullt, bezeichnet mafi das Verfahren in Hinoemata 
als nikozuki.llS) Es gibt auch Gegenden, wo man den miso erst nach Been- 
digung der Weizenernte zubereitet, oder wo man die Zeit der Bohnenernte 
dazu wahlt. In anderen Orten wieder kocht man sie im achten Monat. Der 
Termin ist also nicht uberall gleich. 

Ebenso, wie man zum Miso-Kochen den Tag des Affen oder des Pferdes 
aussucht, heiDt es auch, wenn Leute, die im Affen- oder Pferde-Jahr geboren 
sind, die miso umruhren, bekame sie einen guten Geschmack. Dieser Aber- 
glaube ist vielleicht aus einer Gedankenverbindung der braunen Miso-Farbe 
rnit der braunen Farbe von Affen und Pferden entstanden. Ferner heifit es, 
wenn man die dem Gott der Felder geweihten Reisstecklinge auf den Deckel 
des Miso-Fasses stellt, wird der miso nicht fehlschlagen. In Gegenden, wo 
man die miso-dama aufhangt, sagt man, wenn man die dazu verwendeten 
Schnure in die erhobenen Hande nimmt, kommen keine Insekten in die 
Kugeln und in manchen Orten glaubt man, diesen Schnuren wohne eine 
hesondere Kraft inne. 

In Kita-Azumi-Distrikt von Shinano gibt man beim Formen der miso- 
dama wahrend der Friihlings-Tag-und-Nachtgleiche zu den Sojabohnen eben- 
soviel Weizenkleie und formt aus dieser Masse Kugeln. Nachdem diese etwa 
zwanzig Tage lang gelegen sind, nimmt man auf ein sh6 davon vier bis funf 
g6 Salz und mischt sie mit Wasser fertig. Im Herbst steckt man einen runden 
Bambuskorb in die Masse und bereitet so die Tamari-SojasoBe (Abb. 154). 

Puppenfest 

Im Bauerndorf feiert man das Puppenfest noch wie fruher nach dem 
alten Kalender, in manchen Orten aber auch einfach einen Monat verspatet 
im vierten Monat. Ich will es deshalb an dieser Stelle einfiigen. 

Der Puppen-Aufbau wird meist im Wohnzimmer errichtet, manchmal 
auch in der Schmucknische. In Familien, wo man den Brauch sehr sorg- 
faltig ausubt, baut man sieben Stufen ubereinander auf, meistens aber nur 
funf. Man beginnt am achtundzwanzigsten Tag des Vormonats mit dern 
Schmucken, bis zum Monats-Ersten ist man dann in der Hauptsache fertig. 
Als Opfergaben bringt man weiDen oder suBen Schnaps und hishi-mochi 

119) vom Verb nikotsuku, freundlich und heiter sein. 
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(rautenformige Reiskuchen) dar, auBerdem gerostete Bohnen, arare (wiirfelig 
geschnittenen Reiskuchen), Puppen-Kuchen, Kastanien, Stockfische u.a., 
morgens und abends aber opfert man gekochten Reis. Den hishi-mochi aus 
poliertem Reis fugt man roten und griinen Farbstoff zu, ferner legt man je 
drei Kuchen iibereinander : Awa-Hirsekuchen, Reiskuchen mit BeifuB, 
wei13en Reiskuchen. Diese Opfergaben bereitet allgemein die Hausfrau. 

Obwohl es den Namen ,,Frauen-Fest" tragt, ist es kein auf die Frauen 
allein begrenztes Fest. In Familien, wo das erste Kind geboren wurde, wird 
von den Venvandten oder Bekannten eine mannliche Puppenfigur gesandt, 
falls es ein Sohn ist; eine weibliche Puppenfigur, wenn es sich um ein Madchen 
-handelt. Im Kita-Azumi-Distrikt von Shinano wird die Sitte, wenn auch 
selten, gerade umgekehrt ausgefiihrt. Ferner ist es ublich, aus dern Heimats- 
ort der jungverheirateten Frau die Kaiser- und Kaiserin-Puppe zu schicken. 
Als Gegengabe ist es ublich, Reiskuchen mit BeifuB zu schenken, aber in1 
Azumi-Distrikt von Shinano legt man zwei genau viereckig geschnittene 
rna~u-rnochi~~~) auf einen nobo~hi-mochi"~~~) als Geschenk. Der Empfanger 
behalt nur einen der drei Kuchen, die anderen schickt man wieder zuriick. 

Es ist allgemein Brauch, am Festtag nicht zu arbeiten. Leute, die es 
trotzdem nicht sein lassen, kritisiert man : ,,Festtagsarbeit ohne Ruhepause !" 
(zuku nashi no sekku-b~taraki).~~~) 

Da dieses Fest in keiner Beziehung mit dern Ackerbau steht, will ich es 
hier bei dieser einfachen Beschreibung bewenden lassen. 

Achter April 

Auch hier gibt es Orte, die es mit dern neuen Kalender halten und solche, 
die das Fest nach dern alten Kalender, doch einen Monat verspatet, am achten 
Tag des fiinften statt des vierten Monats ausfiihren. Nach dern alten Kalender 
selbst feiert man dieses Fest selten mehr. Sogar in Akiyama, wo es weder 
buddhistische Tempe1 noch Kloster gibt, besucht man an diesem Tag den 
Taishi-do" von Koakazawa und verneigt sich vor dern Bild des Prinzen auf 
dern schwarzen Pferd. In den gewohnlichen Tempeln und Klostern veran- 
staltet man die Geburtstagsfeier Buddhas und die alten Frauen versammeln 
sich in einem geeigneten Hause oder einer Halle und rezitieren Gebete. 

Im Chiisagata-Distrikt von Shinano nennt man den Tag kinunugi (-4us- 
ziehen der ~le ider) ,  und man bereitet BeifuB-Reiskuchen. In Tokura von 
K6zuke heifit er koromo-gae (Wechseln der Kleider), aber in Wirklichkeit 

120) Wohl so genannt wegen der Ahnlichkeit mit der Gestalt eines masu genannten Hohl- 
maBes. 

121) Wortlich ,,Emporhebe-Reiskuchen". 
122) ,,Ohne zu faulenzen am Festtage arbeiten". 
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wechselt man die Kleider nicht. 
Der bei der Geburtstagsfeier Buddhas venvendete suBe Tee sol1 ver- 

schiedenen Nutzen haben. Trinkt man ihn, erbittet man Gesundheit, gibt 
man ihn auf die Augen, wehrt man Augenkrankheiten ab, gieBt man ihn auf 
Feldfruchte, dient er als Zaubermittel gegen Insekten. 

Da man auch sagt, dieser Tag sei Yakushi geweiht, so wallfahrtet man in 
manchen Orten zum nachsten Yakushi-Tempe1 und bringt botamochi, geroste- 
ten Reiskuchen oder Knodel dar. 

In Yashiki in Akiyama bereitet man Reiskuchen mit frischem BeifuB 
darin und opfert sie Yakushi. Sobald sie abgeraumt werden, empfangt man 
sie wieder und in Mikura, wo es kein Heiligtum fur dieses besondere Opfer 
gibt, iBt man sie einfach in der Familie und verteilt sie uberdies in der Ver- 
wandtschaft. 

Am achten Tag des vierten Monats darf man die Ackererde nicht beruhren, 
auch keine Hacke venvenden. Man sat auch nicht aus an diesem Tag. Aber 
es heifit, wenn man den Saatreis in Teichwasser taucht, werden die Samen 
gut keimen. 

Stecklingsfeld und Aussaat 

Wenn auch die Erde im Winter von tiefem Schnee bedeckt ist, so gibt 
es doch verschiedene Arbeiten im Hause zu erledigen, wie Dreschen, Zwiebeln 
auslesen U.S.W. Sobald aber die Fruhlings-Tagundnachtgleiche voruber ist, 
dann besteht die Feldbestellung nicht mehr nur in einer Nachahmung wie zu 
Neujahr, sie beginnt nun tatsachlich und von Tag zu Tag hauft sich die 
Arbeit. Mit dem vierten Monat beginnt die Saatzeit der Bohnen, des Sesams 
und anderer Pflanzen, auch die Acker rnussen bestellt werden. Am meisten 
Zeit und Muhe beansprucht aber der Anbau des Hauptnahrungsmittels, des 
Wasser-Reises. 

Bevor man die Samen aussat, miissen sie eingeweicht werden. Der 
Zeitpunkt zu dieser Arbeit richtet sich naturlich nach dem Klima der betref- 
fenden Gegend. Im Suwa-Distrikt von Shinano beginnt man damit am Tag 
des tori no wzatsuri (Vogel-Fest) vom Oberen Schrein von Suwa. Dies war 
ursprunglich der Gottesdienst des dtaternashi, der am Vogeltag des dritten 
Monats stattfand, heute ist dazu der funfzehnte April nach dem neuen Kalender 
bestimmt. Um diese Zeit wird auch das tanafute (Befeuchten der Samen) 
ausgefuhrt (Minken 513, S. 80). Auch im Minami-Azumi-Distrikt von Shina- 
no werden die Saatkorner am funfzehnten April, dem Festtag des Suwa- 
my6jin, angefeuchtet, denn Suwa-my6jin gilt hier als der Gott der Felder. 
Man bezeichnet den Tag als tanafutage und kocht Reisbrei, den man dem 
Gott weiht und dann in der ganzen Familie aufiBt. Dem Essen, das man 
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in dieser Zeit iBt, fugt man irgendetwas Grungemuse zu (KyGdo, 113, S. 90). 
In Naka-Fukamimura, Naka-Uonuma-Distrikt, Echigo, findet die Aussaat 
des Reises etwa am siebenundzwanzigsten oder achtundzwanzigsten April 
statt. An diesem Tag kocht man weiaen Reisbrei, den man suji-arai no kayzt 
nennt. Dies ist um die Zeit, wenn die Tanetsukebana-BlumelZ3) von der 
Art der Kreuzblutler auf den seit vergangenem Winter bracE gelegenen 
NaBfeldern zu bluhen beginnt. 

Das Einweichen der Samen dauert etwa eine Woche, wenn man sie in 
einem Teich wassert, in einem flieBenden Wasserlauf dauert es zehn Tage 
bis zu zwei oder drei Wochen. Man hangt dabei die Korner in einem Stroh- 
beutel oder in einem Sackchen ins Wasser, in manchen Gegenden fullt man 
sie aber auch in einen Eimer und gieBt Wasser daruber. Wahrend die Kijrner 
das Wasser aufsaugen und anschwellen, sucht man einen glucklichen Tag aus 
und veranstaltet die ,,Stecklingsfeld-Divination." Dann wird das zum 
Stecklingsfeld erwhlte Reisfeld gedungt und vorbereitet. Als Dungemittel 
venvendet man groaenteils den Inhalt der Abortgruben, aber nach einer alten 
Sitte spatet man auch Grundunger unter, die ,,Stecklingsfeld-Graser." In  
einem Teil von Sagami verteilt man eine besondere Art Rettiche, nawashiro- 
daikon (Stecklingsfeld-Rettiche) uber dem Feld (Abb. 155). Wenn dann mit 
dem Aussaen alle Vorbereitungen fiir das Stecklingsfeld erledigt sind, begeht 
man meist ein Fest. Man stampft Reiskuchen und weiht sie dem Feldergott, 
auch gibt man BeifuB in die Kuchen und nennt dies ,,das Stecklingsfeld 
grun machen." In der Gegend von Matsumoto nennt man diese Kuchen 
shime-mochi (feuchte Reiskuchen). In  Naka-Fukamimura von Echigo. schnei- 
det man sich einige Schilfrohre von etwa zwei FuB Lange zurecht, sengt 
ihre Spitzen an und stellt sie an den vier Ecken des fertigen Stecklingsfeldes 
auf. Diese nennt man kaya-tsubukil") und es ist wohl ein seltener Brauch. 
Ein anderes Wort fur nawashiro, Stecklingsfeld, ist naema, es ist in Echigo, 
Shinano, KBwke, Sagami u.a. weit verbreitet. In  manchen Gegenden sagt 
man auch naema-ta oder verkurzt einfach ma. 

1st das Stecklingsfeld zur Aufnahme des Reises bereit, so wird der vorher 
eingeweichte Reis hineingesat. Dazu urahlt man mit Vorliebe die Zeit um 
die ,,achtundachtzig Nachte".125) In der Matsumoto-Ebene wartet man auf 
das Erscheinen des ,,alten Mannes der Saaten" auf dem Jijigatake. Da das 
AusQen am fruhen Morgen geschieht, verbringt man den ubrigen Tag muBig 
und es ist ein alter Brauch, ein Fest zu feiern. 

In alter Zeit sate man den Reisvom Feldrain aus, ohne das Feld zu be- 
treten. Aber heute macht man in der Breite von vier FUR einen Graben und 

123) Cardamine Jexuosa, With. 
124) ,,Mit Schilf bedecken". 
125) Die achtundachtzigste Nacht vom Beginn des Friihlings nach dem chinesischen 

Kalender (1. oder 2. Mai). 
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nennt diese Art tanxaku-nashiro. Morgens und abends sieht man nach, wie 
es mit der Bewasserung steht. 

Es ist Sitte, am WasserzufluB des Stecklingsfeldes verschiedene Gegen- 
stande aufzustellen. tfiter das Einstecken der Reisbreikratzstocke habe ich 
bereits im entsprechenden Kapitel berichtet, ebenso uber das Aufstellen der 
Breistabchen (S. 89). In manchen Gegenden steckt man Bambus, Gold- 
nesseln oder Weidenzweige ein. Die Weidenzweige steckt man aul3er am 
WasserzufluD auch mitten im Stecklingsfeld ein. In Shinano nennt man sie 
tanarnbo". Dies wird eine Entstellung von tanae-bo" (Stecklingsfeld-Stock) 
sein. In manchen Orten nennt man auch die kayukakibo", die am Wasserzu- 
flu0 aufgestellt werden, tanambo (Minarni-Axumi-gyo"ji, S. 180). 

Zur Abwehr von Vogelsckaden errichtet man auch Vogelscheuchen (Abb. 
156). SpaBmacher nennen diese tune-kakashi (Samen-Vogelscheuchen) zur 
Unterscheidung von den im Herbst im reifen Reisfeld stehenden Scheuchen 
(Shin~ai j ik i ,~~~)  S. 234). Die Bauern indessen brauchen keine solchen Namen, 
fur sie sind Vogelscheuchen weder auf den Herbst noch auf das Fruhjahr 
begrenzt, sie werden auch im Sommer aufgestellt, wenn es die Feldfruchte 
notwendig erscheinen lassen. 

Der Saatreis, der bei der Aussaat ubrigbleibt, wird gerostet und dem 
Gott der Felder dargebracht. Auch glaubt man, wenn man nur einwenig 
davon auf dem Saatfeld ausstreue, fressen die Krahen den Saatreis nicht. 
Den gerosteten Reis mahlt man au0erdem zu Mehl und bereitet Teegeback 
daraus. Die beim Rijsten des Saatreises abgefallene Spreu oder Kleie streut 
man um Haus oder Speicher herum aus, dies gilt zur Abwehr von Schlangen 
und wird in einigen Orten von Shinano betrieben. In Nakasumura nahe bei 
Kami-Suwa spricht man nach Herrn Aruga Kyi3ichi dabei den Vers : ,,Schlan- 
gen und HundertfuBler, weichet, weichet! Ich bin der zweite Sohn des 
Schmiedes, Hackbeil und Sichel trage ich bei mir, der Bauch wird euch auf- 
geschnitten, ritsch, ratsch !" 

Sobald die Aussaat beendet ist, stampft man Reiskuchen oder kocht 
tanemaki-(Aussae-) Brei, den man dem Gott der Felder darbringt. Man 
tragt dazu auBerhalb des Hauses Material zusammen und errichtet aus Erde 
einen Herd, auf dem man den Reis kocht. Diesen Reis nennt man kama- 
meshi (Kessel-Reis) und Kinder wie Erwachsene haben ihr Vergnugen daran. 
Diesen Brauch findet man in den Azumi-Distrikten von Shinano. Leider 
gerat auch diese friedliche und schone Sitte infolge der Zeitverhaltnisse mehr 
und mehr in Verfall. 
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Fest des K a l r n u ~ ~ ~ ' )  

In den warmeren Gebieten verwendet man zwar den neuen Kalender, 
in Shinano beispielsweise aber feiert man das Fest nach dem alten Kalender, 
jedoch einen Monat verspatet, am funften Tag des sechsten Monats. 

Familien, denen das erste Kind geboren wurde, schickt man einen Wimpel 
oder eine Karpfenfahne oder auch Innenschmuck als Geschenk. Familien 
mit Sohnen stellen drauBen Karpfenfahnen, Windrader, Speere u.a. auf, in 
Familien mit Tochtern h h g t  man Wimpel des funften Monats, Windrader 
und lange Frauen-Lanzen heraus. Auch das Hausinnere schmuckt man. 
Einen fesselnden Anblick bietet der AuBenschmuck in Tsukiyono, Tone- 
Distrikt, Khzuke, wo man ab Ende des vierten Monats bis Anfang des funften 
Monats nach dem neuen Kalender zu beiden Seiten des Mikuni WegeslZ8) - 
besonders lange und groBe Wimpel dicht nebeneinander aufstellte. 

Der Name ,,Fest des Kalmus" deutet schon die Rolle der Blatter an 
diesem Tag an. DaB es im ganzen Lande ublich ist, an allen vier Tagen des 
Festes die Dachtraufe mit Kalmus und BeifuD zu schmucken, dariiber brauche 
ich keine Worte mehr zu verlieren. Auch auf dem Hausaltar bringt man 
Kalmus dar und riumt sie beim Abendessen wieder weg. Man schneidet 
die Blatter dann fein und gibt sie in den Wein, den man ,,Kalmuswein" 
nennt. Wenn man diesen Wein trinkt, verjagt man die bosen Einflusse des 
ganzen Jahres und er dient zur Abwehr der Teufel. AuBerdem bindet man 
sich Kalmus als Stirnband um den Kopf und Leute, die irgendwo Schmerzen 
haben, stillen sie mit den Bluten. Man gibt Kalmus ins Badewasser und 
macht sich so ein ,,KalmusbadU und die Frauen schmucken das Haar damit. 
Aus dem BeifuB, den man an diesem Tag gepfluckt hat, bereitet man Moxa 
und wenn man diese Moxa anbrennt, hilft sie gegen alle Krankheiten. 

Als Festspeise dampft man Reiskuchen oder bereitet in Blatter gewickelte 
Knodel, die man an die Nachbarn verteilt. In Koakazawa in Akiyarna gieBt 
man das Wasser, in dem diese Knodel gekocht wurden, um das Haus herum 
aus, dann kommen weder Maulwiirfe noch Schlangen, heiBt es. 

Etwas anders ist das Brauchtum im Suwa-Distrikt von Shinano. Dort 
kleiden sich an diesem Tag die jungverheirateten Frauen in das diinne leinene 
Sommergewand, das sie von zu Hause bekommen haben und gehen zusammen 
mit ihrem Gatten in ihr Heimatdorf. Dabei nehmen beide je ein Schilfrohr 
und legen diese zusammen und wenn die Blatter an der Spitze zusarnmen- 
kommen, so bedeutet das, die beiden werden ein Kind bekommen. Dann 
druckt man an die einzelnen Blattchen kleine Reiskuchen und richtet sie 

127) BSD$~Q sh6bu no sekku. 
128) S%l+&s, verbindet KBzuke, und Echigo. 
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zierlich her; man muBte sie unbedingt mitbringen. Im Heimatdorf der 
Frau verteilt man sie zu je zweien an die Verwandten und Nachbarn. In 
KotGmura Kngt man die Stiele der Schilfrohre, von denen die Blatter rnit 
den Reiskuchen weggezupft sind, im Klosett auf. Sie gelten alsZaubermitte1 
gegen Durchfall (Minken, 513, S. 82). 

In Akiyama von Shinano und Echigo steckt man an diesem Tag Kalmus 
und BeifuD an die Dachtraufe oder man richtet ein Kalmusbad und zudem 
bereitet man in Blatter gehullte KloDe. Am sechsten Tag aber darf man 
kein Metal1 in die Erde stecken, deshalb ist es Sitte, ganz Feiertag zu halten. 

Herrichten der Reisfelder 

Nach Beendigung der Aussaat inspiziert mantiiglich die Stecklingsfelder 
und achtet auf die Regulierung des Wasserstandes. Damit nicht zuviel kaltes 
Wasser zuflieDt, laDt man tagsuber den Wasserspiegel sinken, so daD die Erde 
sich envarmt, wahrend der Nacht erhoht man den Wasserstand, damit das 
Feld nicht austrocknet und die SchoDlinge gut hervorsprie13en. Diese Arbeit 
bezeichnet man als mizu-mi (Beobachtung des Wassers). Sobald die SchoD- 
linge etwa drei Linien hoch hervorgewachsen sind, l d t  man sie einen Tag 
lang trocken stehen, dann wachsen sie schon aufrecht weiter. 

Einen Monat nach der Aussaat mu13 man rnit dem Auspflanzen beginnen, 
es ist daher notwendig, bis dahin die Reisfelder umzupflugen und die Vor- 
bereitungen zu beenden. Zuerst muB man die den ganzen Winter uber 
brach gelegenen oder bei zweimaliger Bestellung rnit Weizen bepflanzten 
Felder umpflugen. Je nach der Gegend kennt man verschiedene Verfahren 
fur das Herrichten der Felder, auch die Bezeichnungen der dabei vorkommen- 
den Arbeiten sind nicht uberall gleich und ebenso verhalt es sich mit dem 
dazu verwendeten Ackergerat. 

In Nakaimura no Sakaihara, Ashigara-Kami-Distrikt, Sagami, pflugt 
man etwa von der zweiten Dekade des funften Monats an die Felder mit dem 
rnangakuzua.l29) Dies nennt man ta-unai. Sobald die Erde geebnet ist, laDt 
man das Wasser auf die Felder stromen und gibt hierhinein vie1 Dunger oder 
den erwahnten Rettich (in dieser Gegend nennt man die Pflanze daikongusa 
Rettich-Gras). Etwa am zehnten Tag des sechsten Monats macht man das 
shirokaki (Pflugen), in Familien mit geringem Besitztum geschieht dies rnit 
menschlicher Arbeitskraft, reiche Familien pflugen mit dem Pferd. 

In Hiraomura no Kutsuno, Shimo-Takai-Distrikt von Shinano, beginnt 
man in der letzten Dekade des fiinften Monats mit dem Herrichten der Felder, 
eine Arbeit, die man hier sehr sorgfdtig durchfuhrt. Die erste Arbeit nennt 
man ta-okoshi (Umbrechen des Feldes), man pflugt die Erde rnit einem Pflug 
oder einer bitchzi genannten Hacke. Dann beschwert man eine Egge rnit 
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Steinen und geht an das kuretsubushi (Zerkleinerung der groBen Klumpen). 
Der dritte Arbeitsgang wird ta-ko-gim' (Zerkleinern des Feldes) genannt, man 
verwendet dazu zum zweitenmal den Pflug oder bearbeitet das Feld mit der 
Egge, aber in neuerer Zeit zerkleinert man vorher noch den Dunger und 
verteilt ihn auf die Felder. Beim Pflugen wird dann die Erde mit dern 
Dunger gut vermischt. Dann folgt das azekiri, das Herrichten der Feldraine, 
rnit dern joren (eine Art Hacke) oder der Hacke, man Ii8t das Wasser ein- 
laufen und rnit Pferden oder Rindern zieht man die Egge uber das Feld 
zurn ta-kaki, hier arakure genannt. Die sechste Arbeit besteht im azenuri 
(Anstrich der Feldraine) mit joren und Hacke, damit sieht das Feld endlich 
einem Reisfeld ahnlich. Dann fiihrt man noch dreimal rnit der Egge uber die 
Felder und ist damit rnit dern naka-shiro fertig, und nach mleiteren dreimal 
ist das ueshiro vollendet. 

Im Uonuma-Distrikt von Echigo ist noch heute die Bezeichnung ta-uchi 
(Feld-Schlagen) gebrauchlich. In Ishiuchimura und Omakimura von Mina- 
mi-Uonuma-Distrikt nennt man das erste Pflugen und Zerkleinern der 
Erdschollen ta-unai. Die tieferen Felder pflugt man rnit einem Gerat wie 

dern hira-guwa,lZ9) gewohnlich aber IaDt man eine Egge von Pferd oder Rind 
ziehen. Darauf bewassert man die Felder und zerkleinert die Erde weiter 
rnit dern kogiri no kuzca. Das darauffolgende Eggen wird hier nicht sehr 
sorgfaltig ausgefuhrt, rnit einem einzigen ma1 ist das ue-shiro fertig. Trotzdem 
hei8t es, fruher brachte ein tan130) Ackerland den Ertrag von etwa funf Sack 
Reis ein, heute in der Regel aber sieben bis acht Sack. 

In Naka-Fukamimura, Naka-Uofiuma-Distrikt, benutzt man zum ta- 
uchi einen Drei-Blatt-Pflug. Entsprechend der Bodenbeschaffenheit ver- 
wendet man fur die NaDfelder einen mit breiter Spitze, eben abgeschnitten, 
fur die Trockenfelder venvendet man einen spitzen Pflug, der doj6me genannt 
wird. In den letzten Jahren ist es Mode geworden, mit Hilfe des Pferdes die 
Felder zu bestellen und wer uber grooeren Feldbesitz verfugt, la8t von Pferd 
oder Rind Pflug und Egge ziehen. Das erste Pflugen, bei dern die Schollen 
zerkleinert werden, nennt man kureta, dann fiihrt man das shirota-kaki aus 
und darauf entsteht das ueshiro. 

In Hokujamura, Kita-Azumi-Distrikt von Shinano, das am FuBe des 
beruhmten Shiroumagatake liegt, nennt man den ersten Arbeitsgang arashiro. 
Dies geschieht gerade um die Zeit, wenn auf dern Dainichi-Gipfel des 
Shiroumagatake der Schnee schmilzt und dadurch die Gestalt eines Pferdes 
schwarz zum Vorschein kommt. Nach dern neuen Kalender geschieht dies 
etwa in der mittleren Dekade des Mai. Wenn des arashiro fertig wird, 
bekommt dieses Pferd auch langsam einen dickeren Bauch und seine Gestalt 
ist so ziemlich vollendet, aber da der Berg infolge dieser Erscheinung seinen 

129) Egge. 
130) Ein tan ist 0,9917 Ar. 
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Namen erhalten hat, muBte man den Namen des Berges, der gewohnlich 
B,R&, Gipfel des weiBen Pferdes, geschrieben wird, RE&, Gipfel des 
Reisfeld-Pferdes schreiben.131) 

Nach dem arashiro 1aBt man das Wasser einlaufen, eine sehr wichtige 
Arbeit. Man repariert die Wasserlaufe, bringt die Verteilungsanlagen in 
Ordnung und richtet die Breite der Graben. Nach Herrn Aruga nennt man 
in der Gegend von Suwa diese Arbeit shio-age oder kawa-xarai und alle Be- 
wohner des Ortsteils, die damit zu tun haben, bringen die Anlagen gemeinsam 
in Ordnung. 

Nach Beendigung des shio-age feiert man das Shio-Fest. Man versammelt 
sich dazu an der Quelle des betreffenden Wasserlaufes und jede Familie bringt 
zwei g6 Wein, eingelegte Rettiche, getrocknete Sardinen u.a. zum Schmause 
mit. Darauf beginnt die Wassenvache mit Tag- und Nacht-Ablosung 
(Minken, 513, S. 83). In Hokuj8mura am FuBe des Shirouma gatake 
geht man nach Beendigung des arashiro und wenn das Wasser in die Felder 
eingelaufen ist, auf die benachbarten Huge1 und schneidet Erlen~weigel~~) 
oder andere frische Zweige groBer Laubbaume, die man als Grun-Dunger 
in die Felder pflugt. In vielen Gegenden pflugt man auch frisches Gras 
unter. Dies nennt man karishiki und um dieses Gras zusammenzubinden, 
verwendete man die friiher emfinten sugenawa. In alter Zeit war die kari- 
shiki-Dungung unerlaBlich, aber da in den letzten Jahren andere Dungemittel 
aufkommen, nimmt der Gebrauch des Grun-Dungers allmahlich ab, die 
Karishiki-Berge verwildern und das Gestrupp nimmt uberhand, oder man 
nahm die Karishiki-Berge als Feuerholz-Berge. Auch zum Schneiden des 
karishiki gab es fruher ein bestimmtes Abkommen. An einem bestimmten 
Tage wurde der Berg ,,geoffnetU, vorher beruhrte man hier weder Gras noch 
Baum. Das Offnen des Berges bezeichnet man manchmal auch mit yama no 
kuchi (Berg-Mund), es geschah meist zwanzig Tage vor der Sommersonnen- 
wende (Minami-Axumi-gydji S. 210) oder nvolf Tage nach der Periode 
nyzibai (Regenzeit). In Tokura von Khzuke, wo man kaum ein Reisfeld 
anlegt, offnet man den Berg einen oder zwei Tage nach der Regenzeit, man 
maht das Gras und pflugt es unter, auf die Acker sat man Hie- oder echte 
Hirse. 

Erster Juni 

Schlagt man das Saiji shzizoku goi an der Stelle des ersten Tages im 
sechsten Monat auf, so stoBt man auf eine erstaunlich grol3e Anzahl der ver- 
schiedenen Zeremonien in allen Gegenden. Es ist allgemein bekannt, daB 

13 1) Tanabe Kazuo, Shirournagatake ( B S m ,  a,&&). 
132) Alnus tinctoria, Sarg. var. glabra, Call. 
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iiberall in Echigo dieser Tag kinunugi no tsuitachi (Monatserster des Kleider- 
ausziehens) genannt wird und auch in Koakazawa in Akiyama, das zwar zu 
Sakaimura vom Shimo-Takai-Distrikt, Shinano, gehort, aber nur durch ein 
FluDchen von Echigo getrennt ist, bezeichnet man den Tag mit diesem Namen. 
Und vielleicht um die Z&ne zu harten ist es Sitte, den von Neujahr auf- 
gehobenen Opferreiskuchen zu braten und ohne jede Beigabe zu essen. 
Nicht nur hier, auch in Otarimura im nordlichen Teil des Azumi-Distriktes in 
Shinano iDt man vom Jahresende aufgehobenen Reiskuchen (Kita-Axumi- 
gyriji, S. 135). 

Aus der Bezeichnung kinunugi entstanden viele falsche Auslegungen. 
Man sagt etwa, auch die Menschen mussen sich, wie Schlangen und Seiden- 
raupen, einmal im Jahre hauten, und zwar eben am ersten Tag des sechsten 
Monates. Da man seine Haut aber nicht mehr ablegen kann, wenn man vom 
Tau eines Maulbeerbaumes beruhrt wird, darf man nicht unter die Maulbeer- 
baume gehen. Oder es heiDt, man darf nicht unterein Flaschenkiirbis~~alier 
gehen (ebenda). Wenn man an diesem Morgen vor zehn Uhr den Regenman- 
tel neben sich ausbreitet beim Schlafen, kann man die Frauen ohneHaut 
sehen; da aber diejenigen, denen dieser Anblick zuteil geworden, dabei das 
Leben verlieren (ebenda), wird wohl niemand das Experiment machen wollen. 

In  Yashiki und Mikura in Akiyama wird man gewarnt, unter keinen 
Maulbeerbaum zu gehen, wenn man an diesem Morgen keinen an Neujahr 
geopferten Reiskuchen gegessen hat. 

In  den verschiedenen Provinzen des T6hoku-Gebietes nennt man 
diesen Tag mukexekku (Wende-Fest) oder mukekaeri no tsuitachi (Monats- 
Erster des Zuruckwendens) und mit geringen Abweichungen kennt man 
dieselben Zeremonien und den gleichen Volksglauben, wie eben beschrieben. 

In vielen Gegenden iDt man an diesem Tag getrockneten und gebratenen 
Reiskuchen oder gerostete Bohnen, in anderen Orten wieder ist es seit alters 
Sitte, Eis zu essen und so nennt man den Tag auch kriri no tsuitachi (Monats- 
erster des Eises). Da man indessen wirkliches Eis nicht leicht bekommen 
kann, rijstet man stattdessen mochi-bana (Reiskuchen-Bluten) und arare (in 
Wurfelchen geschnittenen Reiskuchen) entweder allein oder zusammen mit 
Bohnen und iDt es als Eis und Schnee. In  Kaga bezeichnet man den Tag 
auch als himuro no tsuitachi (Monats-Erster des Eiskellers). Dieser Name 
entstand vermutlich aus der Zeremonie, am ersten Tag des sechsten Monats 
den Eiskeller zu offnen und Eis darzubringen. In der Edo-Zeit gab es das 
himuro go-sh6gi (Eiskeller-Fest), das in der Meiji-Zeit allerdings abgeschafft 
wurde. Dabei brachte man von dem im Boden des Fursten von Kaga hier 
eingeschlossenen Eis dem Bakufu in Edo dar. Auch in den Familien aD 
man im alten Jahr mit kaltem Wasser zubereiteten Reiskuchen, wie auch aus 
dem Edo saiji-ki zu ersehen ist. Und im Buke nenjzi gy@i heifit es, am 
ersten Tag des sechsten Monats ,,empfangen alle in der Kuche Beschaftigten 
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k6rimochi (Eis-Reiskuchen)". 
Das Eiskeller-Fest nahm zur Zeit Nintoku TennGs (313-399) seinen 

Anfang, als die Bauern das aufgespeicherte Eis darbrachten. Danach lie0 
man in allen Provinzen Eiskeller anlegen und in spMerer Zeit nannte man 
den ersten Tag des sechsten Monats himuro no s e ~ h i e l ~ ~ )  (Eiskeller-Fest). 
Man holte das Eis aus den Kellern heraus und in einer Zeremonie am Kaiser- 
hof wurde es an alle Hofbeamten verschenkt. Vielleicht wird man in 
Nachahmung dieses Brauches am Hofe des Bakufu in Edo eine ahnliche 
Zeremonie begangen haben. . 

Lassen wir nun das Fest in Edo beiseite und wenden wir uns noch 
etwas den Dorfern zu. Im Kita-Azumi-Distrikt von Shinano nennt man 
den ersten Tag des sechsten Monats Ten-6 oroshi (Herabkunft des Himmels- 
Konigs) und holt den Ten-6-sama ab. Den vierzehnten Tag nennt man 
Ten-6 age (Emporsteigen des Himmels-Konigs) und geleitet ihn wieder 
fort. Am vierzehnten feiert man abends, am funfzehnten aber tagsuber, 
wie in Ky6do-shi-k6 beschrieben ist. 

In Kamishiromura no Sawatari im selben Distrikt schmuckt man den 
Ten-6-sama im Morgengrauen des ersten Tages und in Begleitung des 
ShintG-Priesters zieht man mit ihm vom Ubusuna-Schrein bis zum Markt- 
platz. Dort 1aDt man ihn bis zum vierzehnten Tag stehen, wo er wieder 
wahrend der Morgendammerung zum Schutzgott-Tempe1 zuruckgebracht 
wird. 

Diese Zeremonie findet zwar in einigen Dorfern statt, aber doch nicht 
im ganzen Distrikt. In Bmachi 2.B. tragt man die Gotterfigur am vierzehn- 
ten Tag von o j i  nach Kokonokamachi, und am folgenden Tag, dem 
funfzehnten, tragt man sie in der Gottersanfte durch die StraDen. 

Sehr sorgfaltig wird der Brauch in Chikuni von Otarimura ausgefuhrt. 
Etwa mitten in dieser Ortschaft erhebt sich ein grol3er Felsen, der Ten-6 iwa 
(Felsen des Himmels-Konigs). Es heifit, am ersten Tag des sechsten Monats 
kommt Ten-G-sama auf diesen Felsen hernieder, deshalb kommt um Mitter- 
nacht der ShintG-Priester vom Schrein hierher, einen dreigabeligen Stock 
auf der Schulter tragend, und betet vor dem Felsen. Bis zum vierzehnten 
Tag entzundet er jede Nacht bei diesem Felsen Laternen und opfert die 
Erstlinge des Gemuses. Wenn der Gott am vierzehnten Tag in den Schrein 
zuruckkehrt, veranstalten die Kinder in groDer Zahl eine Prozession, wobei 
sie Katsura-Zweige (Cercidiphyllum japonicum), mit Malvenbluten ge- 
schmuckt, in den Handen tragen. Sobald sie beim Schrein angelangt sind, 
ziehen sie dreimal um ihn herum und schlagen danach mit den Katsura- 
Zweigen auf die Erde, bis die Blatter abfallen. Fallen die Blatter leicht ab, 
so sagt man, die Hanf-Blatter werden auch gut abfallen, und freut sich. In 
Minami-Otarimura wie in Kamishiromura vermeidet man es, beim Herab- 

133) ikSo)rn@. 
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steigen des Ten-6-sama gegenwartig zu sein; man geht deshalb um diese 
Zeit nicht aul3er Hauses (Kita-Axumi-gyGji, S. 143). 

Abgesehen davon, ob man ein Herniedersteigen und Emporfahren des 
Ten-6-sama annimmt oder nicht, findet allgemein am funfzehnten Tag des 
sechsten Monats das Fest des Ten-6-sama statt. Nur in T6ky6 ist es seit 
alters her Sitte, es auf den Tag vorher oder nachher zu verlegen, da es sonst 
mit dem Test des K6jimachi no San-6, Soto-Kanda no Kanda-my6jin und 
des Akasaka no Hikawa-my6jin zusammenfallen wurde. Aber in Bezirken, 
die mit diesen Festen in keinerlei Beziehung stehen, wird der Tend-sama 
ebenfalls am funfzehnten gefeiert. 

Beim Fest des Ten-6-sama stellt man Wimpel auf mit der Aufschrift 
,,GOZU Ten-6", oder ,,Gion my6jinU, ,,Yasaka daijin", ,,Tsushima Gozu 
Ten-6" u.a. Gion und Gozu Ten-6 sind Verkorperungen von Yakushi 
Nyorai. Der Name Gion entstand, da Yakushi der Schutzgott des Gion 
Sh6ja ist, und der Name Yasaka riihrt daher, daD dieser Gott, der anfanglich 
lm Harima no Hiromine erschien (wie es heiDt, im dritten Monat des Jahres 
733), infolge eines Orakels im Jahre 689 als Schutzgott des Kaiserlichen 
Schlosses nach Yasaka-g6, Otagi-Distrikt, Yamashiro, verbracht wurde. 
Die Bezeichnung ,,Yasaka-jinja" fur den Gion-Schrein in Ky6to geht 
ebenfalls hierauf zuruck. Der Name Tsushima hat nach einer Erklarung 
im Tdkaidd meisho xue (2) folgenden Ursprung : der Gott des zarten Geistes 
von Gozu Ten-6 kam (angeblich im Jahre 245 v. Chr.) von Korea nach Japan 
und befkd sich zuerst mehrere Jahre im westlichen Gebiet, in Tsushima. 
Spater wurde er auf Grund eines Orakels nach Kadoma no Kamishima im 
Kaibu-Distrikt der Provinz Owari uberfuhrt und man anderte die Zeichen 
seines Namens in Tsushima Ten-6. Der Gozu Ten-6 Glaube kam in 
ferner Vergangenheit uber Korea nach Japan, spater wurde der Gott mit 
Susanoo no mikoto identifiziert und heute halt man die in der Yasakajinja 
und Tsushima-jinja verehrte Gottheit ebenfalls fiir Susanoo no mikoto. 

Nach dem Saiji shzixoku goi gibt es in Rikuzen und in Mutsu viele 
Dorfer, in denen man am ersten Tag des sechsten Monats das nomi-okuri 
(Weggeleiten der Flohe) veranstaltet. Dabei streut man Wegerich oder 
Ampferblatter im Wohn- oder Schlafzimmer aus, fegt sie dann zusammen 
und 1aBt sie im Flu8 davonschwimmen. In anderen Dorfern stampft man 
vorher Reiskuchen, fugt einen Stengel dieser Pflanzen bei und opfert die 
Kuchen Daikoku-sama. 

Auspflanzen der Reisstecklinge 

Als vorbereitende Arbeit zum Auspflanzen ist es notwendig, das Stroh 
zum Bundeln der ausgezogenen Reisstecklinge herzurichten. Die Stroh- 
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halme mussen so lang sein, daD man sie zweimal um das Bundel Stecklinge 
herumwickeln und zusammenbinden kann, man wiihlt sie deshalb im Allgemei- 
nen in einer L i g e  von einem FuD funf Zoll bis zu zwei FuB. 

Der Name des Bindestrohes ist von Gegend zu Gegend verschieden, doch 
glaube ich, die Bezeichnung naede oder naedewara ist am weitesten verbreitet. 
Naturlich gibt es Orte, wo das Wort in ddewara, nddewara entstellt ist, oder 
in ndde, wie im Minami-Uonuma-Distrikt von Echigo. Nach dem Bunrui 
ndson goi nennt man es im Kamo-Distrikt von Izu naedebahi, im SuntG- 
Distrikt von Suruga naidobasho. Nach demselben Buch wird es in anderen 
Gegend verkurzt hashi genannt, manchmal heil3t es auch ndba. In  der Gegend 
von Hadanomura in Sagami sagt man ganz ahnlich ndba, in Takayama-mura, 
Agazuma-Distrikt und in Yokonomura, Seta-Distrikt, Kbzuke, h e a t  es dba,  
in Ikedamura, Tone-Distrikt, neibamara. In  Omiyama Okubo, Shioya- 
Distrikt, Shimotsuke, sagt man naibazoara oder naiba, in Munakatamura, 
Inba-Distrikt von ShimGsa, wird es mit nabaware oder verkurzt mit naba 
bezeichnet. Der gleiche Name, mit Vokaldehnung, wird im Namekata- 
Distrikt von Hitachi verwendet, und ich meine, es ist richtiger, ihn auch als 
Dehnung von naba anzusehen, nicht als Entstellung von nazcaba. In Shiki- 
shimamura, Seta-Distrikt, Kbzuke, lautet der Name etwas anders, man sagt 
dort inaba, in Kurobomura, Tone-Distrikt, heiDt das Stroh tab~nawara, in 
Ikedamura Kami-Hotchi shimenawa, in Momonomura Tsukiyono shibi und 
in Kawadamura Shimokawada tabattsura. 

In manchen Orten, wie 2.B. in Enzan, Kai, nimmt man beim Aus- 
ziehen der Stecklinge Stroh auf das Geratewohl zum Zusammenbinden, aber 
an anderen Orten gibt es sorgfaltige Verfahren zur Auswahl und Vorbereitung 
dieses Strohes. Nach dem Bunrui ndson goi (S. 67) ist es im Kashima- 
Distrikt von Noto Sitte, in der Nacht vor dem Kleinen Neujahr, die in dieser 
Gegend satsuki heil3t, die nddezcara fur das kommende Jahr zu klopfen und 
beiseite zn legen. Im Kamo-Distrikt von Mino geht man noch sorgfdtiger 
zu Werke. Man schmuckt hier zu Neujahr die 'I'enne mit funf Reisgarben 
in der gluckbringenden Richtung. Beim " Ersten Dreschen " am zweiten 
Tag des Neujahrsmonates drischt man diesen Reis. Nachdem die Korner 
herausgefallen sind, schneidet man das zuruckgebliebene Stroh zu naede und 
hebt diese bis zurn Ausnehmen der Stecklinge auf. Im Hamana-Distrikt von 
TGtGmi wahlt man beim Fest des KGjin im elften oder zwolften Monat eine 
Garbe neuen Strohes schon aus und weiht es. Man gebraucht es dann zum 
Biindeln der Stecklinge im kommenden Jahre. In diesem Gebiete nennt man 
das Bindestroh naeji. 

In  Omakimura Itsukamachi, Minami-Uonuma-Distrikt, Echigo, heiBt das 
Bindestroh ndde. Zu Neujahr opfert man einen Teil des shimenawa auf dem 
Hausaltar und bewahrt ihn auf. Spater mischt man ihn unter das gewohnliche 
Stroh zurn Binden der Stecklinge. 
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Man kennt zwar in Nagakubofurumachi, Chiisagata-Distrikt, Shinano, 
keinen eigenen Namen fur das Bindestroh, doch hat man auf Silvester Ebisu 
Stroh geweiht und dann aufbewahrt und spater unterdas gewijhnliche Stroh 
zum Bundeln gemengt. 

Nach einem Bericht uber Munakatamura, Inba-Distrikt, ShimBsa, besteht 
dort im Herrichten des Bindestrohes kein besonderer Brauch, man whit nur 
mit Sorgfalt besonders gutes Stroh aus, das man in der L b g e  von etwa zwei 
FuB gleich schneidet. Die erste Handvoll, die man geschnitten hat, opfert 
man gebundelt dern KBjin. Beim Fest der Riickkehr des KBjin am Jahresende 
1aBt man dieses Stroh wegschwimmen. Im Volksglauben dieser Gegend heifit 
es, wenn man zu Beginn der Pflanzarbeiten dieses Stroh sich um Hande und 
Kopf bindet, bekommt man kein sorade. Sorade scheint eine Art Gelenk- 
schmerzen zu sein, denn wenn man sich beim Ausziehen der Stecklinge oft 
buckt und streckt, bekommt man leicht Gliederschmerzen. 

Nach dern im Ky6do shumi (No. 49) erschienenen Yamato shzixoku 
hyakuwa stellt man in den Bauernhausern des landlichen Bezirkes vom westli- 
chen Teil Naras an bis zur Gegend von Miyakomura nach der Morgenfeier 
am dritten Tag des Neujahrsmonats die fiir die Stecklinge in diesem Jahre 
erforderlichen nodenawa her und hebt sie auf. Man knickt dazu die einzelnen 
Halme zweimal ein und dreht sie zwei- bis dreimal. Auch stellt man nur die 
im eigenen Haushalt gebrauchte Anzahl her. Diese opfert man dern "Samba 
K6jin,"134) der ein zum Schmuck hergerichteter Herd ist, und l a t  sie dort 
iiber einen Monat liegen. Spater bewahrt man sie auf dern Gestell unter der 
Decke auf. In den letzten Jahren hat man sich die Arbeit in vielen Familien 
vereinfacht und keine nodewara mehr gedreht, sondern nur gewohnliches 
Stroh vor dern Pflanzen zugeschnitten und eine Weile im Wasser angefeuchtet. 

Von der ersten Dekade des sechsten Monats an beginnt nun das Aus- 
pflanzen selbst. Im ersten Heft des Minami-Axumi-gun ky6do chdsa s6sho 
steht, die Aussaat des Reises erfolge zu den ,,achtundachtzig Nachten," den 
dreiunddreioigsten Tag danach nenne man sabiraki und in alter Zeit gab 
es viele Familien, die an diesem Tage auspflanzten. In der Gegend von 
Hotakamachi heiBt es, man solle an diesem Tage Reis pflanzen, wenigstens 
ein ganz kleines Siuck. Der dreiunddreioigste Tag nach den achtundachtzig 
Nachten fdlt im Allgemeinen in die erste Dekade des Juni nach dern neuen 
Kalender. Der Name sabiraki fiir den Tag, an dern das Pflanzen des Reises 
beginnt, scheint aus alter Zeit zu stammen. Er wird verhdtnismaBig weithin 
venvendet, imNorden in den verschiedenen Gebieten von Ugo, dann in einem 
Teil des KantB-Gebietes, im Chfibu-Gebiet von Minami-Shinano bis Mikawa 
und einem Teil von Owari, und auch in Wakasa kennt man den Namen, ebenso 
ist er in Kii und Awaji auf dern gegenuberliegenden Ufer bekannt. In den 
Dorfern um Ky6to wird der Name zu saburaki oder saburake entstellt. Er 

134) Samba Kajin ( 3 3 % ~ ) .  
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bedeutet ,,Beginn der fruhen Stecklinge'' und im Mogami-Distrikt von Uzen 
sagt man auch wortlich sanae-biraki. Nach dem Bunrui ndson goi nennt 
man den Tag in manchen Gegenden auch wasa-ta-ue, ocasa-ue oder wa- 
biraki. 

Das sabiraki mu13 nicht unbedingt auf den dreiunddreiaigsten Tag fallen, 
man w h l t  dazu je nach der Gegend einen geeigneten Tag aus, kocht Mungo- 
bohnen und trinkt Wein, oder man stellt einen besonderen Schmuck her und 
weiht ihn dem Gott der Felder. In anderen Gegenden wieder pflanzt man 
zum Zeichen des Festes nur drei oder funf Buschel Stecklinge in einem Teil 
des Feldes aus. 

Es ist mir nicht bekannt, an welchem Tag die Aussaat in Echigo statt- 
findet, aber den dreiunddreioigsten Tag danach nannte man friiher &uebi 
und vermied es, an diesem Tag zu pflanzen (Ndson goi S. 73). In Nasu, 
Shimotsuke, nennt man den vierzigsten Tag nach der Aussaat nuebi, an diesem 
Tag scheute man sich ebenfalls zu pflanzen; man zieht die Stecklinge entweder 
vorher oder nacfiher aus, oder man meidet den zweiundvierzigsten Tag und 
den neunundvierzigsten Tag. Man sagt, wenn man an diesen Tagen pflanzt, 
werden die Stecklinge krank, und man nannte diese Tage ebenfalls naebi 
(ebenda). Nach derselben Quelle nennt man im MyGsai-Distrikt von Awa 
den neunundvierzigsten Tag nach der Aussaat n m i  und meidet es, Stecklinge 
auszuziehen. Nach diesen Beispielen zu schlietien, mu13 der Name naebi 
eine Verkiirzung von naeimibi darstellen (Tag des Meidens der Stecklinge). 
Es sind in dem betr. Werk viele Beispiele angefuhrt, wo man den neunund- 
vierzigsten Tag vermeidet, und in Irokawamura, Kumano, nennt man den 
Tag nae-yaku. Dies wird auch eine Verkurzung von nae-yaku-bi sein 
(Tag der Krankheit der Stecklinge). 

Das Auspflanzen kann entweder von der eigenen Familie besorgt werden 
oder man kann dazu Leute aus der Nachbaraschaft bitten, auch kann man 
berufsma13ige Hilfskrafte dazu einstellen. Aber alle, Manner und Frauen, 
die an den Pflanztagen mithelfen, mu13 man tddo (Leute des Reisfeldes) 
nennen. Im Laufe der Jahre erfolgte teilweise eine Bedeutungsanderung 
des Wortes und man bezeichnet nun teilweise die im Tagelohn auf den Feldern 
Arbeitenden damit, oder man nennt eine ganze Gruppe von Taglohnern so. 
In  anderen Gegenden bezeichnet man mit diesem Wort die an diesem Tage 
unentgeltlich zu Hilfe kommenden Personen und wieder anderswo bedeutet 
es den Verkehr der zu den Feldern gehenden Manner. Im Minarni-Uonuma- 
Distrikt von Echigo hat das Wort eine ganz starke Bedeutungsiinderung durch- 
gemacht, denn hier nennt man die Personen, die am vierzehnten Tage des 
Neujahrsmonates herumgehen, Vorstellungen des ,,Reispflanzens" geben und 
dafiir Reiskuchen erhalten, taudo. Im Gegensatz zu den Miinnern, die man 
tddo nennt, nennt man die Frauen manchmal sa-otome. Es kommt aber auch 
vor, da13 man Frauen sowohl wie Manner sdtome oder shotome hei13t. Die 
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sa-otome, die in frischen, sauberen Kleidern in der heiteren Fruhe der Pflanz- 
tage auf die Felder wandern, nennt man im ubertragenem Sinne hana-yome 
(Braute). Interessant ist, da8 man in Gotemba, Suruga, die Hakone-utsugi 
(Diemilla hortensis, Sieb. et Zucc.) sbtome nennt, da sie den Hiiten, die die 
sbtome tragen, in ihrer Form ahnlich sind. Ich horte, daD man in o u  die 
hanashdbu (Iris ensata, Thunb. var. hortensis), also die Schwertlilie, shotome 
nennt, was wohl daher kommen mag, daD ihre Blute einem nach oben gekehrten 
Hute der sbtome h l i c h  sieht. 

Sbtome ist ursprunglich ein Name, mit dern die reispflanzenden Frauen 
bezeichnet wurden. Gleichzeitg wird dieser Name eine Erinnerung an die 
Zeit bilden, als nur Frauen das Reispflanzen besorgten. Da dieses als heilige 
Angelegenheit betrachtet wurde, wahlte man als sbtome unbefleckte Madchen 
aus und es gehorte zur richtigen Form, da8 diese blendend neue Kleider trugen 
und neue Handtucher und Bindebhder fiir die Armel benutzten. Aus den 
geschichtlichen Quellen geht auch hervor, da8 die Arbeit meist in der ganzen 
Nachbarschaft gemeinsam ausgefuhrt wurde. Wenn auch spater Manner zur 
Arbeit herangezogen wurden, so sind in der Regel doch auch Frauenundjunge 
Madchen dabei beteiligt. Auch die Reispflanzlieder, die jetzt fast uberall im 
Lande abgekommen sind, liefern ein gutes Material, das :diesen Obergang im 
Wechsel der Zeiten kennzeichnet. 

Die Friihstecklinge pflanzt man nach der alten Art, indem man in vier 
Reihen seitwiirts und wieder zuruck geht. Waren die Abstbde von Pflanze 
zu Pflanze nicht regelmaoig, so lie6 man von den Kindern eine Schnur 
spannen und schickte den oder jenen Taglohner herum. In den letzten 
Jahren kam jedoch ein sechseckiger Rahmen in Verwendung, mit dern man 
beim Pflanzen die Abstande einteilt. Diese Art des Reispflanzens nennt 
man zcaku-ue. Die Pflanzer hhgen sich einen Korb an die Seite und pflan- 
Zen nicht mehr seitwarts, sondern indem sie geradeaus gehen. Die Lei- 
stungsfaigkeit wird dadurch erhoht, aber wenn das Feld nicht eben ist, 
kommt es auch vor, daD ein Teil des Bodens zu hart und schwer zu bepflan- 
Zen ist. 

Den Hohepunkt der Reispflanzzeit nennt man 6-ta-ue. Man hullt KloDe 
oder Reis rnit Mungobohnen in Stecklinge ein, fugt noch Opfenvein zu und 
weiht dies dern Gott der Felder. Im Minami-Azumi-Distrikt von Shinano 
kocht man auaerdem noch sushi (mit Fisch oder Ei belegte und mit Essig ge- 
sauerte kalte Reisschnitte), Gomoku-Reis (mit verschiedenen Gemusen und 
Fischen zusammengemischter Reis), Heringe, Bohnen, Riementang u.a. mit 
SojasoDe, fugt noch Makrelen bei und opfert das alles dern Feldergott. Man 
tragt an diesem Tage auch allgemein das Essen auf das Feld hinaus und feiert 
dort (Minami-Azumi gydji). 

Im Kita- und Minami-Azumi- sowie im Suwa-Distrikt feierte man ur- 
spriinglich an dern Tage, an dern das Pflanzen beendet war, unter dern Namen 



Jahresbrauchtum im japanischen Dorf 205 

6-ta ein Fest, das ich mit der eben erwahnten Feier fur gleichbedeutend halte. 
Man bereitete ebenfalls eine gute Mahlzeit vor und opferte Reisstecklinge mit 
Speisen dem Gott der Felder. Die Stecklinge band man zu einem Bundel 
und legte einen Knodel hinein. In Kita-Azumi bindet man drei Biischel zu 
einem Bundel zusammen und bringt dieses dem Feldergott dar. Es heiDt, wenn 
man die Knodel am folgenden Tage herausnimmt und i13t, kann man das 
Abmagern im Sommer verhindern (Kita-Axumi-gydji). In Kawagishimura, 
Hiranomura, Nagachimura, Shimo-Suwamachi, alle im Suwa-Distrikt, nennt 
man nach einem Bericht von Aruga KyBichi diese wie in einen Strohsack ein- 
gebundenen Knodel ne"boko. Drei solche ne"boko legt man in ein ShB-MaB und 
opfert sie Ebisu, der als Gott der Felder gilt. Wahrend man das MaB schiit- 
telt, sagt man : "Worfelfeld, Worfelfeld, das heutige Feldpflanzen ist ein 
Worfelfeldpflanzen, fur eine Garbe drei Handvoll sol1 es fiinf to" acht sh6 geben, 
das Feldrain so als ob man auf einem Kissen schliefe." Diese Knodel rostet 
man am anderen Tage und alle Familienmitglieder essen davon. Man sagt 
auch, man werde dann im Sommer nicht abmagern u.a. Wenn man die zu 
den nkboko verwendeten Stecklinge auf den Deckel des Miso-Fasses stellt, 
kann der Miso nicht miBlingen und der Geschmack wird sicher gut. Mit 
kleinen Abweichungen kann man diesen Brauch, drei Biischel Stecklinge 
und dazu drei eiforrnige Knodel dem Ebisusama zu opfern, von Kami-Suwa- 
machi bis zu den Dorfern von Yamaura hin beobachten (Minken, 513). 

Im Minami-Azumi-Distrikt 1aDt man im Umkreis des ta-nae-66 (siehe S. 
193), der mitten im Stecklingsfeld aufgestellt ist, einige Stecklinge stehen, 
die man fur das Opfer des Feldergottes bestimmt. Man wascht sie und 
bindet sie zu kleinen Biischeln, drei solche Biischel vereinigt man zu einem 
Bund und legt einen Knodel hinein. Dies setzt man in ein Sh6-Man und 
bringt es auf einem Opfertischchen dar. In manchen Orten legt man auch 
auf drei Stecklingsbiischel auf einem Opfertischchen oder einem Schilfhut drei 
Knodel als Opfergabe hin. Auch hier heil3t es im Volksglauben, wenn man 
am folgenden Morgen diese Knodel iDt, wird man im Sommer nicht abnehmen. 
Auch halt man es fur ein schlechtes Vorzeichen, wenn der tanaebo" Wurzeln 
schlagt. Man reiBt ihn deshalb aus und laDt ihn im Flu13 davonschwimmen 
(Minami-Axumi-gyhji, S. 205). 

Im Namekata-Distrikt von Hitachi andererseits ist es Brauch, wenn das 
Reispflanzen beendet ist, aus dem iibriggebliebenen Bindestroh zwei Biindel 
zu machen, diese kreuzweise iibereinander zu legen und an einer Schnur von 
der Spitze einer Bambusstange herabhangen zu lassen, die man in einer Ecke 
des Feldes aufstellt. Man nennt das ndba-nagashi (Abb. 159). uber die 
Verbreitung und den Ursprung dieser Sitte ist noch keine eingehende Un- 
tersuchung angestellt worden, man konnte annehmen, das im eigenen Haushalt 
iiberfliinige Stroh wurde hierdurch anderen zur freien Verfiigung gestellt ; 
bedenkt man aber, daD gerade zwei Biischel gemacht und verbunden werden, 
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so konnte das auch als Verbindung des mbnlichen und weiblichen Elementes, 
durch die man um eine reiche Ernte bittet, angesehen werden. Die extremsten 
Beispiele solcher ndba-nagashi stellt man auf den Gotterfeldern der Mifune- 
jinja von Yamatomura Kurakawa im selben Distrikt her. Nachdem die Felder 
des Dorfes bepflanzt sind, wird das Tempelfeld gemeinsam bestellt. 1st 
diese Arbeit zu Ende, so stellt man am Rain des Feldes besondere ndba-nagashi 
auf. Die Ausfuhrenden bereiten sich vom vorhergehenden Jahre an in einem 
streng ausgewihlten Fuhrerhause darauf vor. Unreine Personen durfen auf 
keinem Fall damit in Beriihrung kommen. Auf dern Rain werdendannzuerst 
zwei Bambusstangen von etwa neun FUR Hohe aufgestellt und mit einem ge- 
weihten Strohseil verbunden. An den Stangen h i g t  man aus Getreidestroh 
hergestellte FaBchen und Schusseln auf. An der einen Stange wird auBerdem 
ein aus Weizenstroh angefertigter Phallus, an der andern ebensolche weibliche 
Geschlechtsteile, die sich gegenseitig beriihren, angebracht. Darauf ruhren 
die Dorfler die Stangen nicht mehr an, um nicht den Zorn des Himmels her- 
vorzurufen, und bis zur Ernte im Herbst bleibt alles so im Regen und Wind 
stehen. Auf dern Gotterfeld wird auch absolut kein Dunger verwendet. 
Es heiBt, die Reispflanzen wurden so umso besser gedeihen. In  diesem Schrein 
wird nach der Oberlieferung das Boot verehrt, das Yamato Takeru no mikoto 
zur Abschneidung der Nordbucht benutzte, als er gegen die Ost-Barbaren zu 
Felde zog. 

Es gibt verhdtnismaBig wenig Orte, wo man die restlichen naede so sorg- 
faltig behandelt. Meist wirft man sie einfach aufs Feld und betrachtet sie 
als eine Art Dunger. Doch glaubt man, wenn beim Pflanzen versehentlich 
solches Stroh ins Feld fallt, und aus dern Ring, den es bildet, Reis hervonvachst, 
dann verliert man den Buddha zu opfernden Reis oder man bekommt Schmer- 
zen im Unterarm, oder es wird jemand sterben. In  den meisten Fallen wirft 
man es nach ruckwarts weg (Shinano, Minami-hmi-Distrikt),  oder man ent- 
fernt es beim Unkrautjaten vom Feld (Shimbsa, Munakatamura). In  anderen 
Dorfern von Minarni-Azumi heiBt es, wenn man in einen Strohring hinein- 
pflanzt, so wird der daraus hervonvachsende Reis zu Opferreis fur Buddha. 
Den gleichen Volksglauben kennt man auch in omakimura, Itsukamachi, 
Minami-Uonuma-Distrikt, Echigo. Andererseits sagt man wieder, wenn 
man mit dern ubrigen Stroh weiBe Bohnen an den Stangen aufbindet, kommen 
die Blattlause nicht daran (Munakatamura). 

Beim Auspflanzen ergibt es sich von selbst, daB das Stecklingsfeld zuletzt 
bepflanzt wird. In  Hiraomura Kutsuno, Shinano, sagt man, auf das Steck- 
lingsfeld solle man auf keinen Fall Kleberreis pflanzen. Geschieht es aus 
Versehen doch, so wird daraus ,,Neunundvierzig." Das bedeutet, es entsteht 
Ungluck und der geerntete Reis wird zu Opferreis fur einen Toten. 

Der Tag, an dern das Pflanzen vollig beendet ist, wurde friiher unter 
dern Namen sanaburi gefeiert, wie man aus alten Schriftstucken ersehen kann. 
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In Tsuchitarumura im Minami-Uonuma-Distrikt von Echigo sowie in Yama- 
damura im Ashigara-Kami-Distrikt von Sagami ist dies auch heute noch, wenn 
auch in geringem'Umfange, ublich. Das ,,o-tau-~est, das man in Shinano 
feiert, ist eigentlich das ,,o-ta-ue"-~est, das man whrend des Hohepunktes 
der Pflanz-Zeit begeht. Es ging vermutlich spater in das sanaburi uber und 
der Name sanaburi selbst verschwand. 

Fortgeleiten der Insekten 

In einem vorhergehenden Kapitel (S. 156 ff.) habe ich bereits dargelegt, 
wie man am Setsubun-Tag und bei anderen Gelegenheiten als Abwehrzauber 
gegen Insektenschaden der Ackerfruchte den ,,Mund der Insekten verbrennt." 
Um Insektenschaden am Reis, dem wichtigsten unter den wichtigen Erzeugnis- 
sen, zu verhuten, zundet man heute Ameisen-Laternen an oder gieBt Petroleum 
umher oder fiihrt sonstige wirksame Methoden durch. In einer Zeit aber, 
wo diese Methoden nicht vollig durchfiihrbar sind, da, wie z.B. heutzutage, 
Petroleum knapp ist, hat man sogar wieder begonnen, die zum groBen Teil 
bereits abgeschdte Zeremonie des ,,Fortgeleitens der Insekten" zu neuem 
Leben zu erwecken, wenn diese Art des Insektenvertreibens im Unterschied 
zu den modernen Methoden auch einen Beigeschmack von Unsicherheit in 
seiner Wirkung haben mag. 

Es ist eine alte Sitte, die Abwehr schadlicher Insekten dem Schutze der 
Gotter und Buddhas anzuvertrauen, und je nach der Gegend und Epoche 
entstanden verschiedene Formen in der Ausfuhrung. Wenn Schaden entsteht, 
so beruht er auf der Tatigkeit der Seelen Verstorbener, oder der Zorn der 
Gotter und Buddhas ist Veranlassung dafur, oder die Seuchengotter haben 
ihn verschuldet. Aus diesen Gedankengiingen heraus versucht man verschie- 
dene Methoden. Entweder man verehrt die Gottheiten, um ihren Zorn zu 
besanftigen, oder man geleitet sie zum Meer und 1aBt sie davonschwimmen, 
nutzt auch das nichts, so jagt man sie in einen menschenleeren Bezirk in den 
Bergen und bannt sie dort fest. Wenn man die Arten der Schadlinge kennt, 
ihre Gewohnheiten studiert und eine wissenschaftliche Methode zu ihrer 
Vertilgung entwickelt, werden diejenigen, die sich mit den aus alter Zeit uber- 
kommenen Zauberpraktiken zufrieden geben, gewiB weniger werden. Ich 
habe deshalb im Folgenden nicht nur die heute tatsachlich noch ausgeubten 
Brauche, sondern auch die, die bis in die neueren Jahre begangen wurden, 
mit angefuhrt. 

Der Zeitpunkt, zu dem man die Insekten fortgeleitet, ist je nach der 
Gegend verschieden. Im Higashi-Kanbara-Distrikt von Echigo wird es 
einen Tag nach dem im vorigen Kapitel envahnten sanaburi, d.h. am dritten 
Tage nach dern Auspflanzen des Reises, ausgefuhrt (Ndson goi, S. 130), also 
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zu einem verhaltnisma0ig fruhen Zeitpunkt. Der Termin ist noch fruher 
gelegt in Akadomarimura no Tokuwa, an der Sudkiiste von Sado, wo man es 
im ganzen dreimal veranstaltet, namlich am funfzehnten Tage des zweiten 
Monates, am einundzwanzigsten des dritten und am funfzehnten Tag des 
zehnten Monats nach dem alten Kalender. Im Nachbardorf Matsugasaki 
durfte man mit der Zeremonie am allerfriihesten bei der Hand sein, hier ist 
der einundzwanzigste Tag des ersten Monats dazu bestimmt (Sado-gydji). 
In den meisten Dorfern begeht man es von der letzten Dekade des sechsten 
bis zum siebten Monat, wenn die Pflanzarbeiten zu Ende sind. 

Im Higashi-Chikuma-Distrikt von Shinano kommt an einem geeigneten 
Tage nach dem Reispflanzen die Verstandigung: ,,Heute abend findet das 
Insektenfest statt." Man tragt schnell Weizenstroh zusammen und stellt 
Fackeln her. D.as Abendessen beendet man etwas fruher wie gewohnlich und 
versammelt sich im Garten des Schreines. Auf ein Trommelsignal entzundet 
man die Fackeln. Etwa drei Reservefackeln tragt man auf dem Rucken mit 
sich. Die Tempelglocke wird angeschlagen und Metallbecken ertonen. Irn 
Ganzen gehen etwa zweihundertfunfzig bis zweihundertsechzig Leute zu den 
Feldern hinaus, wo sich jeder zu seinen eigenen Feldern begibt, soda0 die 
ganze Gegend im Feuerschein liegt. Zuletzt versammelt man sich wieder 
im Taishi-dP5) und zwar in der Halle, in der der Schutzgott gegen die Pocken 
verehrt wird, und a13t dort die Fackeln zu Ende brennen (KyGdo, 112, S. 152). 

In Jahren, in denen besonders zahlreiche Reisschadlinge auftreten, ver- 
anstaltet man in vielen Dorfern des Minami-Azumi-Distriktes, in denen man 
sonst das Fortgeleiten der Insekten bereits abgeschafft hatte, von neuem das 
Feuer unter dem Namen unka-matsuri (Fest der Reisschadlinge) oder 
mushi-yoke m a t s u ~ i l ~ ~ )  (Fest zur Abwehr der Insekten). In Ariakemura und 
Yutakamura aber wird es noch alljahrlich begangen. In  Ariakemura stellt 
man Fackeln aus Weizenstroh her nnd entzundet sie und jeder geht damit um 
seine eigenen Felder herum. Dann versammelt man sich beim Schrein des 
Sippengottes, richtet ein Lagerfeuer und opfert Wein vor den Gottern, damit 
die schadlichen Insekten verschwinden. Den Wein trinlrt man dann gemein- 
Sam aus. In Yutakamura tragt jeder seine Fackel zurn Vorsammlungsplatz 
seines Bezirkes, mo sie angezundet werden. Dann umkreist man die eigenen 
Felder dam-it (Minami-Axumi-gyGji, S. 216). Die ubrige Zeremonie besteht 
darin, die ,,Tausendmal-Wallfahrt" zum Sippengott zu machen, oder man legt 
in jeder Familie zu Hause drei kleine Insekten auf einen Teller, dazu Reis- 
korner oder Papierstuckchen und tragt dies in den Garten hinaus. Oder man 
verjagt die Reisinsekten bis zum Rande des Dorfes ; anderswo geleitet man 
sie zum FluD, und damit sie alle zu Grunde gehen, lafit man die Fackeln im 
Flu13 davon schwimmen (ebenda). 

135) kyg. 
136) &I%%. 
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Nicht uberall auf der Insel Sado geleitet man die Insekten so fruh hinaus, 
in den meisten Dorfern begeht man den Brauch erst im sechsten oder siebten 
Monat. Man nennt ihn hier ta-nen-butw (Feld-Gottesdienst), no shingon 
(Feld-Gebet) oder ine shingon (Reis-Gebet), der buddhistische EinfluD tritt 
hier also starker hervor. In  der Ausfuhrung bestehen in den einzelnen Dorfern 
kleine Unterschiede. Entweder man versammelt sich im Tempe1 und die 
Priester lesen Sutren, oder man betet gemeinsam im Tempe1 in einem In- 
sektengottesdienst. Nachmittags wird die Tempelglocke angeschlagen und 
unter Gebeten umgeht man die Felder und die Ufer des Flusses, bis man 
schliel3lich den groDen Flu0 erreicht. Dort zahlt man sorgfaltig die Namen 
aller Arten von schadlichen Insekten auf und 1aDt diese im Flu0 davon- 
schwimmen. In  manchen Dorfern betet man nicht das Shiimyii-nenb~tw,l3~) 
sondern das Ko"my6-shingonl39 und zieht unter Trommelschlagen um die Felder 
(Sadogyiiji, S. 161 f.). 

Naturlich ruft man nicht nur in Sado beim Fortgeleiten der Insekten 
Buddha an. I m  K a s h i - y a ~ a l ~ ~ )  heifit es: ,,Wenn in unserem Bezirk in den 
Reisfeldern Insekten auftreten, bundelt man Stroh und stellt damit eine Puppe 
her. Diese weiht man und umzieht mit ihr die Feldraine. Die sich anschlies- 
senden Leute schlagen Metalltrommeln und rufen im Chor Buddha an. 
Auch schieDt man Vogelflinten ab zur Ermunterung u.s.w." Diese Beschrei- 
bung gilt fur Hizen, ob man den Brauch aber heute noch ausubt, ist nicht 
sicher. 

Nun miissen wir darauf achten, daB man in Shinano bei Nacht mit Fackeln 
die Felder umzieht, in Sado aber am Tage diese Prozessionveranstaltet unter 
dem LPrm von Trommeln und Gongs. Und in Hizen fertigt man im Ge- 
gensatz dazu eine Strohpuppe an, der die Insekten uberlassen werden. Es 
heiDt, sie wurden von ihr in ein anderes Dorf und in eine andere Provinz 
gefuhrt. Dies kann man also als dritte Form des Insekten-Verjagens bezeich- 
nen. Hierbei gibt es aber sowohl Ort, die die Zeremonie nachts, wie solche, 
die sie bei Tage ausfuhren. 

Die wunderlichsten Puppen kann man in Uchikawamemura, Hienuki- 
Distrikt, RikuchQ, sehen (Abb. 160). Nach der Erklarung des Herrn Sasa 
Naondo aus demselben ~ o r f ,  Otsugunai, scheint man die Puppen am letzten 
Tag des sechsten Monats nach dem Mondkalender, vor dem iiharai, zu richten. 
Man stellt solche Puppen und Amulette der Insektenverehrung auf, schlagt 
Trommeln und Gong, blast Flote und umgeht in groDer Anzahl die Felder 
der Ortschaft. Dabei ruft man laut : ,,Wir verehren die Reis-Insekten" oder 
Ahnliches. Man geht so bis zum Dorfrand, und sowohl zu Beginn wie zu 
Ende der Zeremonie vollfuhrt man das uchinarashi (ein Tempeltanz mit 
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Musikbegleitung). Die Puppen, die Herr Hayakawa KBtarB in NBdamura, 
Kunohe-Distrikt, Mutsu, gesehen hat, waren ganz aus Stroh angefertigt und 
trugen einen Gurtel aus Lindenfasern140) Doch ist nicht ersichtlich, zu 
welcher Zeit und in welcher Weise das Fortgeleiten der Insekten begangen 
wird. 

Im Kashi-yawa heiDt es ferner : ,,Diese Strohpuppe nennt man sanemori. 
In alter Zeit starb Sanemori neben einem Reisfeld den Kriegertod. Sein 
Leichnam venveste und wurde zu den Insekten des Reisfeldes." Tatsachlich 
nennt man die Strohpuppen so, aber in den meisten Gegenden heiI3en haupt- 
achlich die Insekten sanemori. Wenn die Insekten aus dem Leichnam 
Sanemoris entstanden sein sollen, dann mu0 man eigentlich Sanemori als 
ihren Stammvater betrachten und somit ist nicht schwer zu erraten, was nun 
urspriinglich sanemori genannt wurde, die Insekten oder die Strohpuppe. 
Die Frage bleibt noch, weshalb Sanemori gerade in diesem Falle herhalten 
muD. Vielleicht, da es eine Art der Reisschadlinge gibt, die inabetto" hei0t. 
Jedenfalls findet man nicht nur in Hizen die Ansicht, Sanemoris Korper habe 
sich in Insekten venvandelt, auch in Buzen (Ky6do kenkyzi, 111 1) und in Izumo 
(N6son goi) erziihlt man diese Geschichte. Vielleicht ist es richtig, aus der 
weiten Verbreitung des Gempei seisui-ki die Verbindung von Sanemori mit 
diesem Insekt zu erklaren. Wer sich damit eingehender beschiiftigen will, 
den venveise ich auf den Aufsatz ,,Sanemori xuka" in Ky6do kenkyti, 213. 

AuBer den Namen Sanemori mu13 man noch beachten, daD man die 
Schidlinge ebenfalls unter dem Namen Sanemoris wegschickt und daD auch der 
Erdhugel, in den man die Insekten schickt, Grabhugel des Sanemorigenannt 
wird. In allen Provinzen gibt es dafur Beispiele. Naturlich wird fur diese 
Grabhugel der Name Sanemoris Grabhugel nicht ausschlieDlich venvendet, man 
nennt sie zuweilen auch ,,Grabhugel des Insekten-Wegschickens" (mushi- 
okuri-xuka). Nach dem Shinpen Sagami no kzlni fudoki-k6, Osumi-~istrikt 
(Bd. 9) befindet sich auch in GGdomura (heute Hibitamura no GGdo) ein 
mushi-okuri-xuka. In der Erklamng dazu heil3t es : ,,Seine Hohe betragt 
vier FuD. Wenn auf den Reisfeldern Heuschrecken auftreten, verjagen die 
Einwohner sie unter der Bezeichnung mushi-okuri in jenen Huge1 hinein." 
Uber die Art und Weise dieses Fortgeleitens der Insekten wird leider nichts 
berichtet, doch wird man ebenfalls in einer groDen Schar um die Feldergezogen 
sein und sobald man beim Huge1 ankam, wird der ShintG-Priester das Verjagen 
der Insekten vorgenommen haben. In Hiratsukamachi (Hiratsukashi), sudlich 
von Hibitamura, fuhrte man bis zur Mitte der Meiji-Zeit die Zeremonie auf 
folgende Weise aus : Etwa in der ersten Dekade des siebten Monats nach dern 
neuen Kalender versammelten sich die Glaubigen im Hachiman-Schrein von 
Shinshuku und stellten zwei Fahnen her, indem sie an die Spitze von dunnem 
Bambus lange Wimpel in funf Farben (rot, violett oder dunkelblau, gelb,grun, 

140) T i l i a  japonica, S i n k .  
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weiD) aus der L i g e  nach halbiertem farbigem Schreibpapier mit Schnuren 
befestigten. Diese beiden Fahnen und eine weil3e Fahne stellten sie zusammen 
auf und sprachen das Gebet zur Vertreibung der Insekten. Nach Beendigung 
der Zeremonie pilgerten sie alle unter Trommel- und Gong-Schlagen um die 
Felder und riefen mushi-okuri-ya. Wenn sie zuletzt zum Ufer des BanyGgawa 
kamen, lieDen sie die Fahnen im Wasser davonschwimmen. 

Die Reis-Schadlinge heil3en nicht nur inabettd oder sanemom' ; es gibt auch 
Gegenden, wo man sie sabai oder sabae nennt. Man ruft manchmal ihre 
Namen und schickt sie in die Berge. In Kita-Tsugaru gibt es Insekten, die 
shiwaka heil3en. Da von ihnen schon im Sotogahama KishB vom alten Masumi 
die Rede ist, weiD ich nicht, ob der Brauch auch heute noch begangen wird. 
Er schreibt jedenfalls in seinem Buch : ,,Am einundzwanzigsten Tag des 
sechsten Monats (im Jahre 1796) . . . . als ich gegen Fukagodamura, Awachi, 
kam, gelangte ich in einen Hain und ging den Yahata no kami besuchen. Ob- 
wohl ich verschiedene Priester uber die Kahlheit der Baume befragte, konnteu 
sie mir doch nicht antworten. Als ich den Wald bald darauf verlieD und der 
Weg zwischen Reisfelder fuhrte, da sah ich, wie manche Leute shiwaku ge- 
nannte Insekten, die auf jedem Reishalm aller Felder d e n ,  mit einem Besen 
und einer oligen FluDigkeit beschmierten und auf den Boden des Feldes 
herunterfegten, um sie zu entfernen ; andere spannten ein Seil, an jedem Ende 
hielt es eine Person, und damit gingen sie uber die weite Flache, indem sie 
es uber die Blatter des Reises zogen und die Insekten davon abschlugen." 

Nach einem Bericht des alten Masumi gab es in Nambu Insekten, die 
kosemushi oder kosaimushi heiDen. Von diesen glaubten die Bauern, sie kamen 
vom Berggipfel herunter. Und man erfahrt, daD es eine Zeremonie gab, bei 
welcher man diese Insekten weggeleitete und zu ihren alten Wohnsitzen zuruck- 
kehren hieD. Nach seinem Buch (Iwate no yama) hielt er sich im Jahre 1789 
am siebenundzwanzigsten Tag des sechsten Monats in Ishidoriya auf. In 
der folgenden Zeit brach er von hier auf gegen Norden zu, und nachdem er den 
Taguna-Flu6 uberschritten hatte, schreibt er dann : ,,So kamen wir zu zwei 
oder drei Dorfern. Dort schlug man Trommeln und rasselte mit Muscheln 
und Metall, und durch das Geschrei der Leute verjagte man die Insekten. 
Mit lauter Stimme schrien sie ,,allerlei Insekten, entweichet, ihr vom Berg 
herunter gekommenen Insekten, ihr kosemushi entweichet, kosaimushi, ent- 
weichet" ; verehrt sie alle, und da sie wieder zum Berggipfel emporsteigen 
sollen, geht man mit grooem Larm und Geschrei uber die Raine der Klein- 
Felder." 

Fiir die Reisschadlinge gibt es auDerdem noch die Namen gentokumushi, 
zentokumushi und ganomushi. Nach dem NBson goi verjagtman nicht nur diese 
Insekten, in Ise wurde auch die von einem Schmarotzerpilz verursachte Reis- 
Fieberkrankheit mit einem Fackelzug, mit Trommel- und Gong-Schlagen 
zum Dorf hinausgeleitet, in gleicher Weise wie beim Geleiten der Insekten. 
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Dies nennt man imochi-okuri. Da es hier ein in seiner Tendenz etwas ver- 
schiedenes mushi-okuri gibt, will ich mit seiner Beschreibung dieses Kapitel 
beschlieBen. In Oshimachi, Flecken Zama, Saitama-Distrikt, Musashi, 
beging man dieses Fest etwa bis zur Meiji-Restauration. Es wurde im Volks- 
mund sowohl hyakumamben wie auch mara-matsuri (Phallus-Fest) genannt. 
In Nippon seishokki-dhai ryakusetsu141) von Deguchi Yonekichi wird berichtet, 
daB man am ersten Tag des sechsten Monats im Dorf herumgeht, indem man 
mit einen hohen Lampion, auf den ein menschliches Gesicht gemalt ist, sowie 
einen groBen, aus Stroh hergestellten Phallus mit einem Papier daran auf der 
Schulter trug, dazu zieht man noch einen Seilring aus Stroh und schlagt 
Trommeln und Gongs. Das vor jeder Tur aufgehaufte Weizenstroh setzt 
man beim Vorbeiziehen in Brand. Durch die Gute eines Freundes erhielt 
ich einen Bericht aus Oshimachi, wo er alte Leute danach befragte. Sie 
erziihlten, daB man auf eine etwa sechs FuB lange Stange aus Bambus eine 
1ebensgroBe Strohpuppe steckte, die mit einem besonders grooen Phallus 
ausgestattet war, den man uberdies mit Eisenmennige bestrich. Aus hachid- 
jime142) genanntem Stoff bildete man Schamhaare und Hodensack nach. 
Hintenher trug man den vom KBgenji-Tempe1 ausgeliehenen ,,Millionenmal- 
Rosenkranz." Man versammelte sich bei der Mar~-tenjinja,l~~) dem Schutz- 
tempel des Dorfes, und setzte sich unter lautem Rufen in Bewegung. Man 
zog bis zum Meilenstein gegen den Bezirk von Zama und Hinoue. Dort an 
der Dorfgrenze verbrannte man die Puppe. Am selben Abend hing man 
Laternen an den Dachtraufen auf und viele Zuschauer folgten der Prozession. 
Diese Zeremonie wurde each den Worten des Puppenmachers Kisuga Tsune- 
kichi aufgehoben. Man befestigte an der Puppe sicher weder aus Scherz 
noch aus einer Spielerei heraus einen solchen Phallus, vielmehr wird man ihn 
aus dem Gedanken, er besitze besondere Zauberkraft, zugefiigt haben. Im 
zweiten Jahre Daid6 unter HeijB TennB (807) steht bei einem Bericht uber 
die Abwehr der Heuschrecken, die der Jahresgott aus Zorn entstehen lieB, 
im Kogoshfii (von Imbe Hironari ausgewiihlt) : ,,Falls sie nicht fortgehen, sol1 
man beim AusfluBloch Rindfleisch hinstellen und die Nachbildung eines 
Phallus." Dies hat genau dieselbe Bedeutung und man sollte es deshalb als 
Ausdruck einer wahrhaft altertumlichen Vorstellung ansehen. 

0harai (GroDe Reinigung) 

Die Zeremonie des dharai (groBe Reinigung) wurde durch die Taih6- 
Gesetagebung auf den letzten Tag des sechsten und des zwijlften Monat 

141) El%*%%%#@%. 
142) A&@, ,,Acht-Klafter-Seil". 
143) IBXHa. 
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festgesetzt. Im  Verlaufe der vielen Jahrzehnte und Jahrhunderte wurde das 
6harai manchen Wandlungen ausgesetzt, manchmal verschwand es infolge 
von Kriegswirren ganz, dann wieder stand es in hoher Blute, geriet aber wieder 
in Verfall. Gegenwartig wird es durch eine Bestimmung aus dem Jahre 1914 
in allen Schreinen unterhalb der Staatsschreine im ganzen Lande begangen. 
Bei dieser Gelegenheit wird das oharai-Gebet, das sogenannte Nakatomi- 
saimon, verlesen. 

Das Gharai des sechsten Monats wird auch nagoshi no harai genannt, 
wobei es fur nagoshi zwei Schreibweisen gibt, die eine bedeutet ,,Sommer- 
durchschreiten," die andere ,,Namendurchschreiten." Haufig 1aBt man in 
den Schreinen die Pilger durch einen Schilfring hindurchgehen. Daher nennt 
man das Fest zuweilen auch wa-kuguri-matsuri (Fest des Ring-Durchgehens). 
Dabei singt man das alte Lied : ,,Die das Reinigen des nagoshi im wasserlosen 
Monat begehen, werden tausend Jahre alt," oder sie schreiben die Worte 
auf Papier und lassen es davonschwimmen. Es scheint, als ob das Wort 
nagoshi in irgendeinem Verhaltnis zu den Jahreszeiten stunde, es sind nur 
japanische Silben und es heiBt, man schreibe sie SQ wegen des Gottesdienstes 
zur Besanftigung des Unglucksgottes. 

Beim 6harai des sechsten Monats mu0 man zum eigenen Sippengott 
wallfahren und sich der Reinigung unterziehen. Da aber die tatsachliche 
Ausfuhrung dieser Regel mit Schwierigkeiten verbunden ist, erscheinen die 
Vertreter der Sippe als Abordnung. Einer in den letzten Jahren aufgekom- 
menen Idee zufolge geschieht es auch, daB vom Schrein aus an alle Familien 
katashiro (Stellvertreter) (andere Namen sind hitogata Menschengestalt, amaga- 
tsu Himmelssohn, nademono Gegenstand der Reibung) verteilt werden, 
jeder streicht damit uber seinen Korper, schreibt Namen und Alter auf die 
Papierpuppe und schickt sie dem Schrein zuruck oder 1aBt sie im Flu0 davon- 
schwimmen oder er handelt nach einer anderen dafur vorhandenen Anweisung. 
Das Schwimmenlassen im FluB kann man fur eine dunkle Erinnerung daran 
halten, daB in alter Zeit hier das misogi vollzogen wurde. 

Monatserster des Kesseldeckels 

Im Minami- und Kita-Azumi-Distrikt, im Higashi-Chikuma- und Sara- 
shina-Distrikt von Shinano sagt man, am ersten Tage des siebten Monats 
offnet sich das Steintor der Untenvelt oder die Seelen zerbrechen das steinerne 
Tor  und kommen hervor. Deshalb bereitet man am Morgen wahrhaft stein- 
harte Kuchen aus Weizenmehl und opfert sie auf dem buddhistischen Haus- 
altar. Auch diese Sitte wird immer mehr vernachlassigt. 

Ein etwas iihnlicher Brauch wird in Tokura von Katashinamura, Tone- 
Distrikt, K6zuke, ausgefuhrt. Hier veranstaltet man an diesem Tage das 
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,,AufreiBen des Hollenkessels" (jigoku no kama no yakihegashi). Man ver- 
riihrt dazu Weizenmehl mit Wasser, gieBt Fett in die Pfanne und backt den 
Teig darin. Diese Kuchen opfert man auf dern buddhistischen Hausaltar und 
i13t sie zum Tee. In manchen Gegenden begann man schon mit Anfang des 
siebten Monats und zwar vom ersten Tage an mit den Vorbereitungen zum 
Bon-Fest und unter dern Namen michi-nagi (Weg-Maen) oder kari-michi- 
tsukuri (Herstellen des gemahten Weges) m a t e  man das Gras von dern Wege, 
auf dern die Totenseelen kommen sollen. Oder man begann mit dern Kehren 
der Friedhofe. Mit der Zeit bemuhte man sich nicht mehr so friih und begann 
die Arbeit erst mit dern sechsten oder siebten Tag. 

Siebter Tag des siebten Monates 

Bei diesem Datum denkt man sofort an das Tanabata-Fest, obwohl dieser 
Tag nicht das geringste damit zu tun hat. Die beste Bezeichnung fur diesen 
Zeitpunkt ware bon-hajime (Anfang des Bon-Festes) oder nanuka-bon (Bon- 
Fest des siebten Tages), denn in manchen Orten beginnt man an diesem Tage 
mit den Vorbereitungen zum Bon-Fest. Es gibt auch Gegenden, in denen 
man den Tag migaki-bon (Reinigungs-Bon) nennt, man putzt da die bud- 
dhistischen und alle ubrigen Festgerate. Die Frauen waschen sich die Haare, 
man reinigt die Brunnen, wascht Rinder und Pferde. Man beschriinkt sich 
nicht nur auf die Reinigung von allerlei Gegenstiinden, mancherorts steigt 
man auch selbst in den Flu13 oder in das Meer und badet (Saiji-goi). Wie im 
vorigen Kapitel erwahnt, horte man allmahlich auf, schon am ersten Tag des 
siebten Monates mit den Vorbereitungen fur das Bon-Fest zu beginnen und 
nun verschwinden von Jahr zu Jahr auch die Anfangszeremonien am siebten 
Tag. Im S6shG Uchighura banashi von Suzuki Shigemitsu heifit es : ,,Am 
siebten Tag des siebten Monates ging man in alter Zeit zum Waschen von 
Deckelgeschirr und Laternen zum Flu13," doch heute geschieht das nur in 
auiuDerst traditionsstrengen Familien. 

Der Name tanabata ruft zuerst den Gedanken an das farbige Tanzaku- 
Papie+) hervor, auf das man Gedichte schreibt und an Bambus- oder griine 
Weidenzweige geheftet aufstellt. Der Glaube, da13, wer den Tau, der sich 
auf den Blattern der Zehnvurzel gesammelt hat, statt Wasser zum Tuscherei- 
ben benutzt und mit dieser Tsuche die Tanabata-Gedichte schreibt, im Schrei- 
ben geschickt werde, wird wohl auf eine Idee der Schreiblehrer zuriickzufuhren 
sein. Selbst in TBky6 sagte man bis vor einem halben Jahrhundert, als die 
Stadt fast noch wie eine Villenkolonie wirkte, das Gleiche. Das Fest ist im 
Grunde genommen eine Nachbildung des Kik6den oder mit einem anderen 

- 

144) Schmale Papierstreifen zum Niederschreiben von Gedichten. 
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Namen KikGsaie145), sein Ursprung geht auf die Zeit der Kaiserin Kaken, 
7. Jahr Tempy6-shah6 (755) zuruck. Das Fest ist aus China nach Japan ein- 
gefuhrt worden und hat hier ein Alter von mehr als tausendzweihundert Jahren 
erreicht. In diesem langen Zeitraum durchlief es sowohl Bluteperioden wie 
Verfallszeiten und war verschiedenen Veranderungen ausgesetzt. Man be- 
reitet einen Kik6-Altar und trostet den Stern der Weberin. uberdies betet 
man zu den Gottern der Weberei und Schneiderei, der Schreibkunst, Musik 
und Handwerkskunst. Diese Zeremonien werden auf den Dorfern mehr 
oder weniger noch ausgefuhrt. 

In den Dorfern der Matsumoto-Ebene von Shinano schneidet man auBer 
tanzaku auch die Puppen von Mann und Frau aus farbigem Papier aus und 
hangt sie an einem bunten Faden, der negai no ito (Bittfaden) heiBt, auf. In 
manchen Orten wahlt man fur die Puppe der Frau blaues oder rotes Papier, 
fur die des Mannes weifles oder gelbes. Nicht nur das, aus einem Brettchen 
oder Stuck Holz bildet man Kopf und Rumpf nach, befestigt daran mit einer 
Schnur Arme und Beine und zieht den zwei Puppen Kleider an. Sie werden 
an der Dachtraufe aufgehigt und heiDen kazca-goe oder kazca-zcatari (FluD- 
uberschreiter). Man sagt, wenn es vielleicht regnet und der HimmelsfluD 
anschwillt, werden sie die tanabata-sama auf dem Rucken hinubertragen. 
AuDerdem b g t  man als Leihgabe an die tanabatasama drei oder vier Kinder- 
kleidchen an der Dachtraufe auf, manchmal auch eine Puppe, die in Relief 
gearbeitet ist. Diese ist ein Geschenk an Familien, die das erste Kind be- 
kommen haben. In anderen Gegenden schenkt man statt dessen auch die 
kazca-goe. 

Es ist interessant, daD man auch vor ein und einem halben Jahrhundert, 
um das Jahr 1781, Papier- oder Holzpuppen an einem Faden aufhing, wie 
man aus Ina no nakamichi und Kumeji no h a ~ h i l ~ ~ )  des alten Sugae Masumi 
erfahren kann. Nach dem Ina no nakamichi tanzte man in der Nacht des 
siebten Tages den Bon-Tanz (siehe die Neudrucke dieser beiden Bucher im 
Sangen-Verlag). 

In manchen Orten ist es ublich, den Schmuck des Sternenfestes am 
Morgen des achten Tages wegschwimmen zu lassen, aber weit haufiger ist 
die Sitte, den Schmuck am sechsten Tage anzubringen und ihn am siebten 
Tage forttreiben zu lassen. Dadurch wird ersichtlich, daB man von einer 

145) Kik6den (-4;Pjs), kikasaie (=%@) sind andere Namen fur das Tanabata-Fest. 
Fest und Namen stammen aus China. Es werden der Rinderhirte und das Webermadchen 
dabei verehrt. Frauen und Madchen beten um die Gabe der Geschicklichkeit in Handarbeiten. 
In Japan wurde das Fest das erstemal im 7. Jahre der Periode TempyB-shBhB (755 n. Chr.) 
gefeiert. Zumindest im heuten Brauchtum scheint dabei die Verehrung der Sterne im Allge- 
meinen ebenfalls eine wichtige Rolle zu spielen. 

146) Die Schriftzeichen des Namens des 'lerfassers sind E # B m ,  die der beiden an- 
.gefuhrten Bucher +&, % F;W Baa. 
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tatsachlichen Verehrung der Sterne an diesem Abend abgekommen ist. 
Moglicherweise hatte tanabata urspriinglich die Bedeutung von Samen-Acker 
(@&) und man bat zu dieser Zeit die Gotter um eine fruchtbare Ernte. Das 
Fest ware dann aus einer Darstellung der auBeren Umstiinde des ehelichen 
Verkehrs der Gottheiten des Ackers als einer Art Sympathiezauber entstanden. 
Da13 man fur das Wort spater die Zeichen fur Webstuhl (m@) einsetzte, 
geschah nach der Meinung verschiedener Leute infolge BeeinfluBung durch 
das Sternenfest (Minzoku-jiten). Da in dem erwanten Buche viele Beispiele 
angefuhrt sind, brauche ich hier nicht darauf einzugehen. Betrachtet man 
aber das Fest von diesem Gesichtswinkel aus, so wird die Bedeutung der 
beiden unter dem Namen kazca-goe aufgestellten Puppen ebenfalls von selbst 
klar und man kann der Auffassung, daB der Verkehr uber den Flu0 nicht den 
wahren Sinn trifft, nur beistimmen. 

Im Minami-Azumi-Distrikt von Shinano veranstaltet man beim Friihstuck 
am Morgen des siebten Tages auch das tanabata-okuri (Weggeleiten der 
tuna-bata) und 1aBt sowohl tanzaku wie Puppen und Bindfaden im FluB 
fortschwimmen. Wo man sie jedoch an Baumen im Garten aufgehangt 
hatte, 1aBt man sie hangen. Den kawa-koshi zieht man die Kleider aus, und 
was man sonst noch schwimmen laOt, das tut man alles zu einem runden, 
dicken Haufchen zusammen, dann stellt man ein Boot aus Reisig her, schichtet 
Stroh darauf und setzt die tanabata-sama als Schmuck hinein. Das Fahrzeug 
wird nun in Brand gesteckt und fortschwimmen gelassen. Zum Abschied 
ruft man : ,,Tanabata-sama, auf Wiedersehen !" Wenn das kleine Boot weit 
davonschwimmt, ohne an das Ufer zu stoBen, so gilt das als ein gutes Zeichen. 
In Azumimura no Inakoki teilt man die Tanabata-Puppen des ganzen Dorfes 
in zwei Haufen, bindet diese zusammen, ziindet sie an und 1aBt sie von der 
Brucke aus im Azusagawa wegschwimmen. Vor dem Anzunden legt man in 
die Bundel Stroh oder Zedernreisig oder anderes leicht brennbares Material, 
darnit die tanabata gut brennen (Minami-Azumi gyciji, S. 227.) 

In Bmachi und Tairamura von Mita-Azumi fertigt man aus Reis- oder 
Weizenstroh Schwimmlaternchen an, die man am Abend des sechsten Tages 
anzundet und auf dem Wasser forttreiben 1aBt. Schwimmen sie weit fort ohne 
zu verloschen, das heifit ohne ,,miide6' zu werden, so nennt man das sehr in- 
teressanter Weise nemuri-nagashi Fortschwemmen des Schlafes. In Rikug6- 
mura im selben Distrikt bezeichnet man das Gesichtwaschen am Morgen 
des siebten Tages so. In Hiraomura im Shimo-Takai-Distrikt bindet man 
am Morgen des sechsten Tage lediglich tanxaku an Barrtbuszweige. Wenn 
man sie am Morgen des siebten Tages wegschwimmen laOt, nennt man das 
ebenfalls nemuri-nagashi. In Yashiromura, Rikughmura und Tairamura im 
Kita-Azumi-Distrikt plantschen am siebten Tage die Kinder haufig im Wasser 
herum, was ebenfalls mit nemburi-nagasu bezeichnet wird (Kita-Axumi gyciji, 
s. 151). 
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Das Bad am fruhen Morgen des siebten Tages im Teich oder im Flu0 
als ,,FlieBenlassen des Schlafes" zu bezeichnen, ist in Toyosatomura, Chiisa- 
gata-Distrikt ublich. Es heifit, je fruher man das Bad nimmt, desto fruher 
wird man in diesem Jahre aufstehen. Den ganzen Tag bringt man vergnug- 
lich zu, am Abend entfernt man den Schmuck, 1aBt die Bambuszweige im 
FluBe davonschwimmen und bindet die tanxaku lange aneinander. So be- 
festigt man sie an der Spitze einer Bambusstange, um die die Kinder herum- 
laufen (Kyddo, 114). Auch in Shimotsuke ist ein solches Bad Sitte und je 
nach der Gegend nimmt man es am fruhen Morgen des siebten Tages oder 
urn Mitternacht. Es wird nemuta-nagashi oder nebuto-nagashi (Schlafrig- 
keit-Wegschwemmen) genannt, in Musashi neboke-nagashi (Halbwachsein- 
Wegschwemmen) (Saiji-goi, S. 466). 

In  manchen Gegenden kornmt es auch vor, daB man durch dieses Bad 
nicht beabsichtigt, den Schlafteufel zu vertreiben, man nennt vielmehr das 
Tanabata-Schiffchen nemuri-nagashi und infolgedessen venvendet man an 
manchen Orten dafur die Bezeichnung nemu no ki (eine Art Akazie, Albixzia 
Julibrissin, Durasz. var. speciosa. Koidz). In  manchen Gegenden schmuckt 
man auch das Heim um diesen Tag herum besonders schon aus. Im  Akita 
fiixoku monjd-kotae,147) das etwa gegen 1818 herum geschrieben wurde, heiBt 
es :  ,,In der Nacht des sechsten Tages im siebten Monat begeht man den 
nemuri-nagashi genannten Brauch. Aus den StraBen auoerhalb der Burg 
bringt man lange Barnbusstangen, an denen . Quesstabe mit dreiBig, 
vierzig, ja funfzig Lampions befestigt sind. Man wahlt kridftige Manner aus, 
einer von ihnen tragt die Stange, die anderen sind ihm zur ilblosung beige- 
geben. Aus allen Stranen folgen ihnen die jungen Leute wirr durcheinander 
mit grooem Larm. Zuerst gehen sie zur Brucke an der HauptstraBe, von dort 
ziehen sie durch die einzelnen Stranen. Alles befindet sich in dieser 
Nacht auf der Strane, innerhalb und auBerhalb der Burg gehen die etwa 
zehnjahrigen Kinder mit verschiedenen Lampions in den H h d e n  herum und 
in jedem Haus k i g t  man eine Laterne vor das Tor." Das Fest wird auch 
heute noch begangen, es heiBt mit anderen Worten auch kantd (Stangen- 
Lichter-Fest). Da das Fest ausfuhrlich beschrieben und mit Illustrationen 
versehen auch in dem vor wenigen Jahren erschienenen Tdhoku no minxoku 
und im Shokoku nenjii-gydjil49 (beides Veroffentlichungen des Eisenbahn- 
ministeriums) dargestellt ist, gehe ich hier nicht weiter darauf ein. 

Aus diesem Fest entwickelte sich nach weiteren Veranderungen daS wohl 
bekannte Nebuta-Fest, das in den Stadten Aomori und Wirosaki unter leb- 
hafter Anteilnahme der Einwohner gefeiert wird (auch dariiber geben die bei- 
den envahnten Bucher Einzelheiten). 

Es gibt auch Leute, die erkliiren, aus dem Grundgedanken, den Schlafteu- 
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fel dem Wassergott zu ubergeben und schwimmen zu lassen, habe man schliel3- 
lich die Zeremonie entwickelt, den Schlafteufel selbst schwimmen zu lassen 
und das sei das heutige nemuri-nagashi. Heutzutage, nachdem drei oder vier 
verschiedene Brauche ineinander geraten sind, ist es schwer, sie wieder vonein- 
ander losen und ihre urspriingliche Gestalt herausschalen zu wollen. 

Urabon ist die lautliche Wiedergabe des Sanskrit-Wortes Ullanbana. In 
Japan wird im volkstiimlichen Buddhismus bon in der Bedeutung von Tablett 
genommen. Zur Rettung der Totenseelen hauft man allerlei Speisen und 
Getriinke auf ein Tablett und bringt dieses den ,,drei S c h t ~ e n " ~ ~ ~ )  zum Opfer 
dar. Dem Ganzen liegt die Geschichte von Mu Lien, eines der sechzehn 
Junger Buddhas, zugrunde. Ihm wurde es gegeben, die Leiden seiner ver- 
storbenen Mutter zu schauen, worauf er Buddha fmg, wie er seine Mutter 
retten konne. Dieser belehrte ihn dahin, dal3 man Vater und Mutter in den 
sieben Welten erlosen konne, wenn man den ,,drei Schatzen" hunderterlei 
Opfergaben darbringe und um ihre Kraft bitte. So entstand die buddhistische 
Totenfeier. Es heat, daO in China unter dem Liang-Kaiser Wu-ti, der ein 
eifriger Buddhist war, in der Periode Ta-t'ung zum erstenmal das Urabon 
vollzogen wurde. Diese? Zeit entspricht in Japan ungefahr die des Senka- 
t e n d  (536-539). Das Fest wurde auch nach Japan eingefiihrt und hier zum 
erstenmal unter der Kaiserin Saimei im Jahre 657 gefeiert, indem man am 
15. Tage des 7. Monats westlich vom Asuka-Tempe1 die Gestalt des Sumeru- 
Berges nachbildete und davor die Urabon-Messe veranstaltete, wie berichtet 
wird. Dieser Zeitpunkt entspricht nach dem westlichen Kalender dem 1. 
September 657. Spater wurde unter Sh8mu-tenn6 am 6. Tag des 7. Monats 
der Periode TempyB (d.i. am 23. VIII. 735) zum erstenmal dem kaiserlichen 
Hofkuchenamt befohlen, Urabon-Opfergaben zu bereiten und schlieBlich 
wurde dies zu einer dauernden Einrichtung erkhrt. Danach breitete man 
fur die Opfergaben, die das kaiserlichen Hofkuchenamt lieferte, am Mittag 
des funfzehnten Tages im Raum sudlich des kaiserlichen Sitzes eine mnde 
Schilfgrasmatte aus und seine Majestiit betete hier. Andere alte Aufzeichnun- 
gen berichten, daO damals uberdies auf Befehl des Kaisers im ganzen Reiche 
am 15: Tage des 7. Monates das Urabon-Opfer abgehalten wurde. 

So hat also das Urabon-Fest in Japan bereits eine Geschichte von mehr 
als tausendzweihundert Jahren hinter sich. In dieser langen Zeit hat sich 
das urspriingliche Motiv der Erlosung der Seelen aus den Qualen der Holle 
mit der Japan eigentiimlichen Vorstellung von der Bewillkommnung der 
Seelen verbunden, woraus der Brauch entstand, die Geister der verstorbenen 

149) Siehe Anm. 94. 
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Vorfahren, die in ihre Heimat zuruckkehren, gastlich aufzunehmen und zu 
bewirten, mit geringen Unterschieden von Gegend zu Gegend. 

Das Urabon-Fest selbst fallt auf den funfzehnten Tag, aber am dreizehn- 
ten schon hea t  man die heimkehrenden Seelen willkommen und erst am sech- 
zehnten gibt man ihnen wieder das Abschiedsgeleite. Die Feier erstreckt 
sich also eigentlich uber mindestens vier Tage. 

Das Urabon-Fest ist eine Familienangelegenheit, trotzdem werden zu 
seiner Vorbereitung auch der Friedhof gekehrt und die Wege gereinigt. In 
der Familie besteht die wichtigste Vorarbeit im Schmucken des Altars. Wer 
es genau nimmt, zundet am dreizehnten, dem Willkommenstage, das Will- 
kommfeuer an und empfhgt die Geister. Bis zum sechzehnten bringt man 
t;iglich Opfergaben dar, in manchen Gegenden brennt man auch Feuer weiter, 
beim Abschiedsgeleit entzundet man aber jedenfalls wieder Feuer, gleichzeitig 
laBt man die Opfergaben, soweit sie nicht von besonderem Wert sind, irn 
FluB davonschwimmen. In manchen Gegenden werden auch diese verbrannt. 
Auf keinem Fall darf beim Bon-Fest der Schmuck des Bon-Altares oder des 
Seelenaltares fehlen. Man nimmt dazu die gewohnlich im buddhistischen 
Hausaltar befindlichen Totentafeln heraus und schrniickt damit einen be- 
sonderen Altar, ferner stellt man je nach der Sekte ein Bild des betreffenden 
Sektenstifters auf oder h g t  ein Rollbild von ihm hin. Vor Buddha bringt 
man Lotosbluten oder ,,Bon-Blumen" (misohagi, Lythrum anceps, Makino), 
und -Bluten anderer Pflanzen dar, ebenso die Erstlinge von Gemusen, Reis 
und Judenkirschen. Man verteilt Rauchergefae, stellt Kerzenhalter auf, 
weiht ein EDtischchen und vergiBt auch nicht, ein Wasserbecken hinzustellen 
(Abb. 161). 

Im KantG-Gebiet fertigt man auDerdem aus Kurbissen und weiaen 
Melonen Figuren von Pferden an, indem man ihnen FuBe aus Hanfstroh ein- 
setzt, aus Eierfruchten macht man in derselben Weise Rider.  Diese Tier- 
gestalten stellt man ebenfalls auf den Altar und es heiDt, sie seien die Reit- 
tiere der Totenseelen, die sie entweder bei ihrer Reise in das Diesseits oder 
bei ihrer Ruckkehr in das Totenreich besteigen oder die sie auch wihrend 
ihres Aufenthaltes im Dorfe bei der Erledigung ihrer Einkaufe benutzen. 
Manchmal legt man ihnen auch noch andere Bedeutungen bei, es herrscht hier 
keine richtige Klarheit. In Hiraomura im Shimo-Takai-Distrikt von Shinano 
gelten die Kurbis-Pferde als Reittiere der Seelen, wenn sie zuruckkehren. 
Diese Dinge stellt man allgemein zum Schmuck auf ein Tischchen, aber in 
Hiraomura venvendet man dazu ein Wandbrett, das bei der Seidenraupenzucht 
benutzt wird. Darauf breitet man eine neue Bon-Matte aus. Diese Schilf- 
matten konnen Matten mit Blumenmustern sein oder aus Imperata-Blattern 
geflochten, je nach der Gegend bestehen da kleinere Unterschiede. In TGky6 
venvendete man friiher Wasserreismatten, man nahm sie einmal im'Jahre 
herunter und putzte sie zum Bewillkommnen der Seelen. Am Abend des 
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26. Tages gingen die Leute herum, sammelten weggeworfene Matten, um sie 
wieder zu verkaufen. Man envarb sich eine solche Matte, breitete sie aus 
und wartete auf das Aufgehen des Mondes, 

Gewohnlich wird auDer dem buddhistischen Hausaltar ein besonderer 
Seelenaltar geschmuckt. In anderen Gegenden laDt man es mit der blol3en 
Reinigung des Hausaltares bewenden. Auch wird der Altar mancherorts 
nicht im Zimmer, sondern im Freien errichtet. Anderswo stellt man aul3er 
dem eigentlichen Seelenaltar in der Nahe eines jeden Hauseinganges einen 
besonderen Altar auf. Davon sind besonders merkwurdig die in der Um- 
gebung von Hadano, Naka-Distrikt, Sagami, zu sehenden sogenannten ,,tsujiU 
(Kreuzwege) (Abb. 162). Diese baut man am Abend des zwolften oder am 
Morgen des dreizehnten Tages im siebten oder einen Monat spater, im achten 
Monat, indem rnaE FluDsand einen FuD hoch aufhauft und zu einer vierecki- 
gen Plattform richtet. Seltener sind tsuji von drei FuD Hohe. Diese umgibt 
man, damit der Sand nicht abrutscht, mit dunnen Bambusstockchen, in der 
Form eines Dhpfkorbes ubereinandergelegt (vielleicht handelt es sich dabei 
um eine Erfindung neueren Datums), ferner stellt man an den vier Ecken 
Bambusstocke auf, die als Stiitzen dienen. An einer Seite der Plattform, es 
ist keine besondere Richtung dafur vorgesehen, richtet man eine schrag ver- 
laufende Treppe her. In die Bambusrohre an den vier Ecken steckt man 
eine Art Anis (shikimi, IZZicium anisatum) oder Blumen und auf die Plattform 
breitet man Kartoffel oder Lotusblatter aus und legt darauf in Wurfel geschnit- 
tene Eierpflanzen oder steckt aus Papier gemachte Lotusbluten hinein. Auch 
Weihrauchsabe stellt man auf (Abb. 163). 

Ebenfalls in Sagami, in der Umgebung von Matsudamachi im Ashigara- 
Kami-Distrikt, kennt man fur eine ahnliche Plattform keinen besonderen 
Namen. 1st es aber nicht moglich, daD der Name ,,tszii6' (Kreuzweg), den 
man in Hadano venvendet, darauf hindeutet, daD fruher eine solche Plattform 
am Kreuzweg in der Stadt errichtet wurde und erst heutzutage jede Familie 
ihre eigene vor ihrem Hause errichtet ? Geht man von der Erkliirung aus, 
die Seelen h e n  zuerst hier an und traten dann erst in das Innere des Hauses 
ein, so zeigt sich hierin eine h l i c h k e i t  mit dem ,,Hungerteufel-Altar," der 
in der Umgebung von Anorimura in Shima errichtet wird (Tabi to densetsu, 
7, Jrg., Juli-Heft). Der Hungerteufel-Altar wird allgemein den Toten, fur 
die niemand betet, erbaut. In Anorimura wird aber anscheinend erklart, 
die eigenen Totenseelen kimen zuerst hierher und man stellt unter den Altar 
ein Becken mit Wasser, in dem sich die Geister die FiiDe waschen konnen. 

In Matsudamachi, Sagami, stellt man das Wasserbecken beim Hinterein- 
gang auf, denn man nimrnt an, daD die Geister sich dort die FuDe waschen 
und beim ~ i n t e r e i n ~ a n ~  hereinkommen, bei ihrem Fortgehen aber den Vor- 
dereingang benutzen. In anderen Orten wieder ist es gerade umgekehrt. 

Das Brennmaterial zum Empfangs- und zum Abschiedsfeuer ist auch 
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nicht iiberall gleich. In der Umgebung von TGkyG nimmt man Hanfstengel, 
in anderen Gegenden macht man Fackeln aus Weizen- oder Reisstroh, in den 
Dorfern der Matsumoto-Ebene wieder nimmt man Birkenrinde und es gibt 
auch Orte, wo man Kiefernholzscheite spaltet und daraus Fackeln macht. 
Manchmal wird nur am Toreingang Feuer gemacht, in anderen Orten, be- 
sonders nach neuen Todesfallen, macht man vom Friedhof bis zurn Haustor 
viele Feuer. In Tokura, Tone-Distrikt, KGzuke, etwa stellt man vom Friedhof 
bis zurn Tor Kiefernfackeln auf, die man die ,,hundert Lichter" nennt. Unter 
Gong-Schlagen geht man dann zuerst zurn Rewillkommnen der Seelen auf 
den Friedhof und auf dem Wege zurn Bewillkommen der Totenseelen steckt 
man die Fackeln an, jedenfalls geschieht es so mancherorts. 

Die Torfeuer am Tage des Abholens und des Weggeleitens der Seelen 
sind selbstverstiindlich. In Matsudamachi in Sagami ist es aul3erdem noch 
ublich, jeden Tag neben der Sandplattform beim Eingang Fackeln aus Hanf 
oder Stroh anzuzunden. 

Wenn man am dreizehnten Tage die Seelen abholt, so kommt an diesem 
oder am Abend des folgenden Tages der Priester zur Altarfeier. Am vier- 
zehnten oder funfzehnten opfert man frische Speisen und Getrhke und be- 
wirtet die Seelen so gut wie moglich. In Hadanomachi bereitet man am 
funfzehnten kleine Knodelchen aus Reis mit Mungobohnen und opfert auDer- 
dem sechs mon150) Geld, da die Seelen an diesem Tage einkaufen gehen wollen. 

Am sechzehnten Tage werden die Seelen wieder fortgeleitet, in manchen 
Orten beim Morgengrauen, in anderen schon um Mitternacht, anderswo zu 
einem geeigneten Zeitpunkt dazwischen. Nachdem man die Geleitfeuer 
entzundet hat, raumt man den Bon-Altar ab und verbrennt nutzlose Dinge 
oder 1aBt sie im Flu0 davonschwimmen. Will man die Sache besonders gut 
machen, so tragt man die Gaben mancherorts wie bei der Empfangsfeier bis 
zurn Friedhof. In anderen Gegenden laBt man nach dem Abraumen des 
Bon-Altares nicht nur die Blumen und das Grunzeug schwimmen, sondern 
man stellt auch noch eigens aus Stroh dreieckige oder bootformige Gebilde 
her, auf die man Birkenrinde legt und anzundet. Diese 1af3t man dann als 
Laternen davonschwimmen. In Mikura, Akiyama, Echigo, findet das Fort- 
geleiten der Seelen am siebzehnten Tage statt. Man tragt dabei allen Schmuck 
auf den Friedhof. 

Es gibt nicht wenig Orte, wo man zur Bon-Zeit strenges Fasten ubt. 
Es kommt auch vor, daf3 Leute, deren Eltern noch leben, wahrend der Bon- 
Zeit eigens Fische fangen, kochen und als Opfergabe darbringen. Das hat 
mit dem Buddhismus nichts mehr zu tun, es ist ein Brauch, der seit alterhers 
zurn Seelenabholen in Japan gehorte. Der funfzehnte Tag des siebten Monats 
wird auch ~ h $ g e n l ~ ~ )  (mittlerer Vollmondstag) genannt, im Gegensatz zurn 

150) Ein mon ist der hundertste Teil eines sen. 
151) Die ,,drei Yuan" aus den chinesischen Jahresperioden heil3en in Japan j6gen, cluigen, 

kagen. 
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jo"gen am fiinfzehnten Tage des Neujahrsmonates und dem kagen des zehnten 
Monats. An diesem Tage werden die Gotter des Taoismus verehrt. Der 
ChOgen-Tag ist der Tag des BuBetuns der Menschen, aber nach der Ein- 
fuhrung dieser Sitte in Japan vermischte er sich mit den Gebrauchen des 
urabon und nur der Name wird noch gebraucht. Ein Bestandteil der Bon- 
Zeit war in den Dorfern auch der Bon-Tanz, der heute grootenteil abgeschafft 
ist. Es gibt aber auch Dorfer, in denen es nie Bon-Tanze gegeben hat, 
wie z.B. in Hinoematamura in Minami-Aizu. In anderen Dorfern wird zu 
dieser Zeit ein Tauziehen veranstaltet. Was die Bon-Zeremonien in den 
einzelnen Dorfern Japans betrifft, mochte ich auf die diesbezugliche Son- 
dernummer von Tabi to demetsu (Juli 1932) venveisen und hier nur das Wich- 
tigste anfuhren. Manche halten den Bon-Tanz fur eine Verallgemeinerung 
des Nenbutsu-Tanzes, andere wieder erkliren ihn als einen uberrest des 
u t a g ~ k i . ~ ~ ~ )  Eine weitere Erklarung steht im Sei no kenkyz1153) (1. Band, 
Nachtrag, August 1920). 

Die Bezeichnung ,,Sieben-Tage-Bon" fur den siebten Tag des siebten 
Monats habe ich bereits e n v b t  ; im Naka-Uonuma-Distrikt von Echigo 
heiBt aber der siebendundzwanzigste Tage des siebten Monats so und man 
iDt mit SchilfeBstiibchen sogenannte okozca (mit rohen Bohnen ged ipf te r  
Kleberreis). In Akinarimura no Mikura bewahrt man sechs Stiick davon auf 
und steckt sie im Neujahrsmonat des folgenden Jahres in die Opfergaben 
fur den Kesselgott. 

Hundstage 

Unter den viermal im Jahre wiederkehrenden Hundstagen gelangten 
diejenigen des Sommers zur groDten Bedeutung. AuBer doyo" werden die 
Hundstage auch d 0 - 6 ~ ~ ~ )  genannt. Innerhalb der zwolf Tierkreiszeichen wird 
in dieser Zeit die Kraft der Erde am stiirksten. Da jetzt ihre BeGtigung am 
lebhaftesten ist, wird diese Periode von den Bauern als sehr bedeutungsvoll 
erachtet, freilich heute nicht mehr so sehr, \vie fruher. Die Hundstage be- 
ginnen mit dem dreizehnten Tage der ,,kleinen Hitze" nach dem Mondkalen- 
der, also im sechsten Monat, und dauern von da an achtzehn Tage. Sobald 
sie zu Ende sind, kommt schon der ,,Beginn des Herbstes." 

Zu Beginn der Hundstage stampft man doyo"-mochi (Hundstage-Reisku- 
chen), in Sado fugt man ihm mancherorts BeifuB zu (Sado-gy@, S. 189). In 

152) Utagaki (m) heifit wijrtlich ,,Lieder-Zaun". Der ,,ZaunC' wird von den in einer 
Reihe aufgestvllten Menschen gebildet. In alter Zeit war es Sitte (Beispiele i m  Many&h-shu"), daB 
sich beide Geschlechter zu gemeinsamem Singen versammelten. 

153) @&;Jf% (sexologische Studien) . 
154) &E. 
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verschiedenen Orten sagt man, man darf am ersten Hundstage keine Samen 
aussaen und kein Unkraut jaten, weil sie zu Insekten werden (ebenda). 
Unter den bedeutunsvollen Perioden kommt zuerst das Fruhlingsaquinoktium, 
dann die Regenperiode, an dritter Stelle kommen die Hundstage und davon 
vor allem der dritte Tag. Am allerwichtigsten gilt aber trotzdem der Tag 
des Rindes innerhalb dieser Zeit und es gibt Gegenden, wo man die an 
diesem Tage gesammelten Heilkrauter fur besonders wirksam halt, sie auch 
manchmal in das Badewasser gibt, um darin zu baden. In Suka-yu, HakkBda, 
Mutsu, sagt man, wer an diesem Tage ein Bad nimmt, hat davon ebenso vie1 
Nutzen, als wenn er sonst drei Wochen lang badete. Deshalb drangt sich 
an diesem Tage eine grol3e Menge von Leuten an den Warmquellen zusammen, 
um sich durch ein Bad zu heilen. 

Die Sommerhundstage fallen in die Zeit, in der Herbstbuchweizen und 
Rettiche angebaut werden, eigenartigerweise scheut man sich aber, dies am 
Tage des Rindes zu tun. Man sagt, an diesem Tage gesate Rettiche wurden 
bitter oder venvachsen. ,,Ushi" Rind als ,,ushi" Leid, Sorge zu nehmen 
ist ein Volksglaube, der aus einer rein lautlichen Wortahnlichkeit entstanden 
ist. 

Am Ushi-Tage sol1 man Speisen essen, deren Name mit ,,uU beginnt, 
deshalb il3t man Aale (unagi) oder Rindfleisch (ushi). Die Hundstage-Aale 
mogen vielleicht eine Erfindung der Fischer sein, da in der Edo-Zeit gerade 
wahrend der Hundstage die urn diese Zeit wohlschmeckenden Aale von Edo 
beliebt waren. 

Hassaku (1. VIII.) 

Die Hassaku-Brauche wurden am ersten Tage des achten Monats nach 
dem Mondkalender begangen, seitdem man aber zum Sonnenkalender uber- 
gegangen ist oder sie um einen Monat verlegte, neigen sie dem Verfalle zu. 
Heute gibt es schon Orte, wo man an diesem Tage nur noch die Arbeit ruhen 
lafit, so in der Gegend von Akiyama in Shinano und in Echigo und auch im 
Kita-Azumi-Distrikt, Shinano. Immerhin trifft man auch noch auf Gegen- 
den, wo man am Hassaku-Tage Knodel zubereitet und Feiertag macht, 
damit die Winde nicht wehen (Hotakamachi, Minami-Azumi-Distrikt, Shi- 
nano), und das Hassaku-Fest des  ama ado-~chreines'in Omachi, Kita-Azu- 
mi-Distrikt, ist beruhmt. Es wird am neunten und zehnten Tage des 
neunten Monates nach dem Sonnenkalender begangen und man fuhrt dabei 
Possenspiele und Ringkampfe auf. In KBzuke gehen mancherorts Neuver- 
mahlte auf Besuch in ihr Heimatdorf. In Tokura sagt man dazu naki-age 
(Ende des Weinens) und die Gaste bringen irgendetwas Neues als Geschenk 
mit. Im Elternhaus 1al3t man die Arbeit liegen, bereitet gutes Essen und 
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envartet die Gaste. In der Umgebung von Tatebayashi, &-a-Distrikt, kauft 
man eine Getreideschwinge, die man der jungen Frau oder dern jungen 
Ehemann als Geschenk mitgibt. 

In manchen Gegenden nennt man den Hassaku-Tag auch ,,ta no mi no 
sekb,"  d.h. Fest der Reisfeldfruchte ; dern gibt man die Ausdeutung, es 
handle sich um die Ernte der Feldfriichte oder man fuhrt das Wort auf tanomi 
(Bitte) zuruck und manche Dienstherren machten allen Untergebenen Ge- 
schenke. Es heiDt auch, diese Sitte habe vor langer Zeit unter Go-Fukakusa- 
tenn6 im Jahre 1249 begonnen und in der Jugendzeit des Go-Saga-tennb 
hatten die Pagen, Madchen und Knaben heimlich ihm ihre Aufwartung ge- 
macht, um ihn in seiner Abgeschlossenheit zu trosten. Auch nach seiner 
Thronbesteigung ubte man noch privat diesen Brauch, da er, wie es heifit, 
als ein gluckverheiDendes Zeichen galt. Doch herrscht uber diese Angelegen- 
heit keine Klarheit. Im Jahre 1590 zog spater der Sh6gun Ieyasu in die 
Burg von Edo ein und da damit die fur das ganze Land friedliche Edo-Zeit 
begann und das Volk Ruhe und Ordnung bekam, legte man auf diesen Tag 
besonderes Gewicht. 

210. Tag 

Zwischen dern zweihundertzehnten und zweihundertzwanzigsten Tag 
nach dern ,,Beginn des Friihlings" kann man seit jeher haufig .Taifun-EinFalle 
beobachten. Shibukawa Harumi, der Verfasser des Teikyb-Kalenders (16S4), 
hat diese nach Ianger eigener Erfahrung und Oberpriifung und unter Ver- 
wertung der Berichte eines alten Fischers kalendermaDig festgehalten. Taifune 
entstehen natiirlich nicht nur im Sommer, es gibt auch im Winter Taifune, 
aber in Japan finden die Taifun-Einfalle hauptsachlich in den vier Monaten 
von Juli bis Oktober statt, manchmal schon im Juni. Besonders stark sind 
sie in der ersten Dekade des Septembers nach dern neuen Kalenders zu spiiren 
und im Dorf werden die Tage um den sogenannten zweihundertsten Tag fiir 
besonders verh8ngnisvoll angesehen, im Hinblick auf die Feldfriichte und vor 
allem auf den Reis. Harumi, der das enge Verhaltnis zwischen Kalender 
und Ackerbau beriicksichtigte, erachtete diesen Punkt als fiir besonders wichtig 
und merkte ihn in seinem Kalender an. 

Man we3, daD ein Taifun, der in der Siidsee entsteht und bis zum fernen 
Japan rast, die Ursache der Unwetter am zweihundertzehnten Tage bildet, 
daD er vorher angemeldet werden kann und dann wirklich eintrifft und die 
Veranstaltung eines Windfestes und die Abhaltung von Gebeten eine aussichts- 
lose Sache ist. Auf dern Dorfe jedoch ist man der Meinung, daI3 ein Windfest 
zur Fernhaltung von Taifunvenviistungen notwendig sei, weil ein Unwetter 
am zweihundertzehnten Tage auf jeden Fall schrecklicher sei als zu einer 
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anderen Zeit, wenn es auch in Wirklichkeit weniger stark sein mag. Im 
Kita-Azumi-Distrikt von Shinano w&lt man den siebten oder zehnten Tag 
vorher, manchmal auch einen anderen passenden Tag und versammelt sich 
im Schrein des Schutzgottes, um die Verwustung schon im Keime hintanzuhal- 
ten. Man opfert Wein und der Priester spricht Gebete. In manchen Ge- 
genden veranstaltete man auch den ,,tausendmaligen Tempelbesuch." Fruher 
ging man dabei so ernsthaft vor, daR man die ganze vorhergehende Nacht 
im Tempe1 mit Beten zubrachte. In  Minami-Otari bindet man die Bundel 
geweihten Papieres fur die Festzeremonie an einen groRen Baum auf dern 
Gipfel eines hohen Berges in der Umgebung an. In Kita-Otarimura bindet 
man sie an einen hohen Baum im Bezirk des Schreines und versucht so, durch 
die Kraft der Gotter den Windschaden fernzuhalten (Kita-Azumi gydji, S. 
173.) 

Den ,,zweihundertzehnten" begeht man gewohnlich als Feiertag und 
feiert an ihm das Windfest. In  Rikugamura verbringt man die ganze Nacht 
vorher im Schrein mit Beten und am zweihundertzehnten selbst brennt man 
vor dern Schrein ein groRes Feuer, ein Anfuhrer halt Wistaria-Blatter in den 
HHnden und geht mit allen Anwesenden um das ~ e u e r  herum. In Minami- 
Otarimura wallfahrtet man zum Togakushi-Schrein im Minochi-Distrikt in 
Stellvertretung und am selben Tage weiht man dern Schrein die ,,GroRamu- 
lette," wahrend die ,,Kleinamulette," durch die man um reiche Ernte der 
finf Kornerfruchte bittet, an alle Familien verteilt werden. In Tairaniura 
und Kamishiromura zieht man aus den Feldern Reispflanzen mit nochunreifen 
Kornern aus. Diese nennt man ,,karikake" (wortlich : geschnitten und auf- 
gehigt ) .  Man weiht je drei davon dern Sippengott, dern DGroku-jin und 
dern Feldergott, in letzterem Falle auf dern Altar des Ebisu ; dern Konnichi- 
sama (Gott des heutigen Tages) weiht man zwolf und bittet um Abwendung 
einer Katastrophe. Es gibt auch Dorfer, wo man am siebten oder zehnten 
Tage nachher noch einmal dieselben Zeremonien wiederholt, die man eben- 
soviele Tage vorher begangen hat (ebenda). 

Im Minami-Azumi-Distrikt veranstaltete man fruher haufig das Fest 
der Winde, heute fuhrt man es aber nur noch am siebten Tage vorher aus, 
In alter Zeit brachte man dern Sippengott einen Regenmantel und einen Hut 
dar, die man in manchen Dorfern vor dern Schrein im Freien aufhing. Auch 
stellte man eine Stange auf und befestigte an ihrer Spitze Zedernzweige oder 
eine Sichel zur Abwehr des Windes (Minami-Azumi-gydji). Diese Sichel 
wird wohl den Zweck haben, die Winde zu ,,zerschneiden." 

Auch in Sado begeht man das Windfest. Meist wallfahrtet man zu einem 
Heiligtum, wo der Windgott verehrt wird, oder man versammelt sich im 
buddhistischen Tempe1 und spricht Gebete oder ruft Buddha an. So wie in 
Shinano gibt es auch hier Dijrfer, die das Fest am zweihundertzehnten Tage 
veranstalten, solche, die dazu den ersten September festgesetzt haben, und 
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solche, wo man es am zehnten Tage vorher begeht U.S.W. In manchen Dorfern 
kocht man als obana-gap weil3en Reisbrei, in den obana (Miscanthus sinensis) 
unzerteilt hineingegeben werden. Diesen Brei opfert man auf dern Haus- 
altar und die game Familie iDt ihn gemeinsam (Sado-gydji, S. 189). Man 
sagt, die obana seien eine gute Medizin fur den Leib, aber es ist unklar, worauf 
sich diese Annahrne grundet. 

Den ersten Tag des neunten Monates nennt man in manchen Dorfern 
Sados auch ,,Kaze no Saburd" (Wind der Kalte) und man begeht das Windfest 
an diesem Tage. In  manchen Dorfern von Echigo findet man aber auch das 
Steinbild des Kaze no Saburd. In Kandachimura, Ortsteil Shibawara, Uo- 
numa-Distrikt, steht beispielsweise so ein Steinbild des Windgottes und wird 
verehrt. In  Yuzawamura gibt es einen Stein, auf dern das Bild des Windgottes 
ausgehauen ist (Abb. 164). In Mikura in Akiyama, das zu Akinarimura im 
Uonuma-Distrikt gehort, nennt man' den zweihundertzehnten Tag Kaze no 
Saburd und wallfahrtet an diesem Tage mit Opfenvein zum Schutzgott, dern 
JQnisama. Steinbilder des Windgottes gibt es aber in Akiyama ebenfalls 
und zwar in Kami-Kett6 (Abb. 165) und in Koakazawa. 

15. Nacht 

(Vollmondnacht am funfzehnten Tage des achten Monates) 

Die Sitte, den klaren Mittherbstmond zu bewundern, dabei Trinkgelage 
abzuhalten und Lieder zu verfassen ist vor mehr als tausend Jahren aus China 
ubernommen worden und wurde weithin in den Stadten ausgeubt. 

Auch in den Dorfern stampft man an diesem Tage Reiskuchen und im 
ganzen Lande ist es Brauch, Zehnvurzel und Gemiise darzubringen. AuBer- 
dern auch Knodel zu bereiten, scheint ein von der Stadt auf das Land iiber- 
tragener Brauch zu sein. In  Tokura von Kiizuke war es zum Beispiel fruher 
ublich, Buchweizen oder Reis mit Mungobohnen, Bohnen und anderes Gemuse 
zu opfern, aber jetzt formt man Knodel und bringt susuki (Miscanthus sinensis) 
dar. In  Akiyama in Shinano stampft man an diesem Tage nur Awa-Hirseku- 
chen und weiht ihn auf dern Hausaltar. In  Tateiwamura Yunohana, Minami- 
Aizu, Iwashiro, bringt man dern Mond Sojabohnen dar, aber keine Susuki- 
Graser. Sehr interessant ist, daD man einen runden Knodel an der Dachtraufe 
aufhhgt. Aul3erdem bereitet man botamochi und stampft Echte- und Awa- 
Hirsekuchen. In  allen Provinzen ist der Brauch bekannt, in der Vollmond- 
nacht zum Scherz die Knodel oder das Gemuse zu stehlen und man freut 
sich sogar manchmal daruber, wenn die Sachen gestohlen werden. Wenn 
man aber einmal, um das Stehlen zu verhindern, strenge Wachen hinstellen 
wird, dann wird die Welt einen anderen Lauf einschlagen. 
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Das Fest der Neuner-Tage 

Da der neunte Tag des neunten Monats das Fest des chi-yi (chinesisch 
ch'ung-yang sj$$) ist, begeht man an diesem Tage allerorten mehr oder weniger 
einen Feiertag. Im Suwa-Distrikt von Shinano drischt man Buchweizen 
und kocht Reis mit Mungobohnen. In  manchen Familien stampft man auch 
Reiskuchen (Minken, 511, S. 79). Indessen ist es ublich, im neunten Monat 
nicht unbedingt am neunten, doch an einem der drei ,,Neuner-Tage" , d.h. am 
neunten, neunzehnten oder neunundzwanzigsten ein einfaches Fest zu feiern. 
In Hiranomura im selben Distrikt nennt man die drei Neuner-Tage kami 
no kunichi (neunter der Gotter), bushi no jzikunichi (neunzehnter der Krieger) 
und hyakusho" no nijzikunichi (neunundzwanzigster der Bauern). Zur Feier 
stampft man Reiskuchen (ebenda). Im Minami-Azumi-Distrikt hie13 man 
den neunten Tag ,,Fest der Krieger, der Sh8guns oder der Daimy8s"; 
den neunzehnten" Fest der Bauern, Stadter, Kaufleute und Gewerbetreiben- 
den"; den neunundzwanzigsten nannte man ,,Fest der Bauern und Stadter" 
oder auch ,,Fest der Bettler". Man dampfte allgemein Kleberreis mit Mungo- 
bohnen, seltener stampfte man Reiskuchen. In manchen Familien wurden 
nur Mungobohnen gekocht. Diese Speisen brachte man zusammen mit Opfer- 
wein, in dem man Chrysanthemenbliiten einweichte, auf dem shintoistischen 
oder buddhistischen Hausaltar dar. In  alter Zeit lie13 man an den drei Neuner- 
Tagen die Arbeit ruhen, heute kommt das aber kaum noch vor. Neuver- 
heiratete Frauen oder Manner kehren in ihr Heimatdorf auf Besuch zuruck. 
Als Geschenk fur ihre Eltern fiillen sie Reis mit Mungobohnen oder Reiskuchen 
in Lackkbtchen, legen darauf einen oder drei Chrysanthemenzweige. Auch 
an die haneoya (stellvertretende Eltern bei der fruheren Initiationsfeier), das 
Stammhaus und an Nachbarsleute verteilten sie solche Geschenke (Minami- 
Azumi-gyiji, S. 2596). 

Im Kita-Azumi-Distrikt nennt man den ersten Neuner-Tag Festtag der 
Gotter oder auch der Wanderpriester oder Krieger. Den mittleren und letzten 
Neuner-Tag nennt man entweder ,,Festtag der Bauern" oder ,,Festtag der 
Kaufleute" , die Bezeichnungen sind nicht in allen Dorfern gleich. In manchen 
Orten feiert man alle drei Neuner-Tage, wobei vor allem der erste fur wichtig 
gehalten wird, sonst feiert man den letzten. Meistens kocht man Reis mit 
Mungobohnen, manche stampfen auch Reiskuchen und in Tairamura gibt 
es Ortsteile, wo man den Gottern karako-mochi (Klo13e aus Weizenmehlteig) 
opfert (Kita-Azumi-gyiji, S. 181). Auch in manchen Orten des Higashi- 
Chikuma-Distriktes bereitet man karako-mochi, doch bringt man sie nicht 
dem Sippengott dar, sondern weiht sie auf dem Hausaltar. 

Die gleiche Sitte herrscht in Mikura, im Echigo-Teil von Akiyama, dort 
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bereitet man auljerdem noch soba-kiri (eine Speise aus Buchweizen) oder eine 
andere Festspeise und ladet Gaste ein. Man wahlt in dieser Gegend den 
passendsten der drei Neuner-Tage aus. 

Selbst in TBkyB sagt man wie in allen Provinzen, an den drei Neunertagen 
musse man Eierpflanzen essen. Es heiljt auch, wer am dritten Neuner-Tag 
Eierpflanzen iljt, dem gehen im folgenden Ja.hre die Wunsche in Erfullung 
(ebenda, S. 182). Man sagt auch, wenn man die Hanfsamen bis zum dritten 
Neuner stehen laljt, werden sie taub, man schneidet sie deshalb vor diesem 
Tage. 

13. Nacht 

(Mondnacht des dreizehnten Tages) 

Die dreizehnte Nacht des neunten Monats nach dem alten Kalender 
wird ato-tsukimi (spatere Mondschau) genannt. Die Sitte, an diesem Tage 
den schonen Mond zu betrachten, ist nicht von China ubernommen worden, 
sie scheint vielmehr in Japan selbst entstanden zu sein und es wird uberliefert, 
sie habe im Jahre 919 unter Daigo-tennB mit der Veranstaltung eines Festes 
begonnen. Da die funfzehnte Nacht ,,Zehnvurzel-Vollmond" genannt wird, 
nennt man im Gegensatz dazu die dreizehnte Nacht ,,Bohnen-Vollmond " 
oder ,,Kastanien-Vollmond" . Aber ebenso wie in der funfzehnten Nacht 
stampft man Reiskuchen und bereitet Knodel, dazu gibt man Bohnen oder 
Kastanien, auljerdem natiirlich auch andere Dinge, in manchen Gegenden 
Zehnvurzel. 

In TBkyB heiljt es, man sol1 den Mond der fiinfzehnten und der drei- 
zehnten Nacht vom selben Hause aus beobachten. Sieht man ihn von einem 
anderen Orte aus, so heil3t das kata-tsukimi (einseitiges Mondbetrachten), 
was sehr unbeliebt ist, wie auch im Morisada mankd (24. Heft) berichtet wird. 
In Shinano indessen diirfen frisch verheiratete Frauen oder Manner, die zur 
Mondschau eingeladen waren, wenn sie in der fiinfzehnten Nacht nicht kom- 
men, auch in der dreizehnten Nacht erscheinen. Ebenso wie in der fiinfzehn- 
ten Nacht stiehlt man auch in der dreizehnten zum Scherze Reiskuchen. 

Vogelscheuchen 

Gewohnlich liest man die Zeichen ~ L , T  kakashi (Vogelscheuche). Ee- 
trachtet man die chinesischen Zeichen, scheint es sich dabei um ein mann- 
liches Wesen zu handeln, das fur die Berge Sorge tragt. In Wirklichkeit 
ist die Bedeutung ,,Wachter des Bergfeldes ". Es ist mir nicht bekannt, wie 
die Vogelscheuchen in China gemacht sind. 
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Man verspottet nun allgemein Personen, die zwar nach auBen hin etwas 
darstellen wollen, in Wirklichkeit aber keinerlei Fahigkeiten besitzen, rnit dem 
Spitznamen kakashi. Das kommt daher, daB die Vogelscheuchen nur rnit 
Kleidern uberzogene Puppen, aber keine richtigen Menschen sind. Solche 
Figuren taugen zum Verscheuchen der Vogel, es mussen die Vogelscheuchen 
jedoch nicht unbedingt in dieser Weise hergestellt sein. 

Indessen sind Vogelscheuchen in menschlicher Gestalt zahlreich, sie 
stehen im Feld, mit Regenmantel und Hut versehen, die eine Hand ist er- 
hoben, um die Vogel zu vertreiben, manchmal halten sie auch Pfeil und Bogen, 
um Vogel und VierfuBler zu erschiel3en (Abb. 166). Manchmal bindet man 
auch nur Pfeil und Bogen an die Spitze einer Bambusstange. GewiB ein Bei- 
spiel dafur, daB die Bogenkunst zu neuem Leben erweckt wurde. Aber da 
dies lediglich zur korperlichen Ertuchtigung geschieht und heutigentags Jager 
und andere Personen auch fernerhin zur wirklichen Bekampfung schadlicher 
Tiere keine Pfeile mehr verwenden, fragt man sich, ob sich die Vogel vor 
Vogelscheuchen mit Pfeil und Bogen auch tatsachlich furchten. 

Andererseits denkt man beim Wort Vogelscheuche sofort an den Herbst 
und wenn das Saijiki sie ohne Bedenken unter die zur herbstlichen Zeit ge- 
horenden Dinge einreiht, so mu0 man das wohl als eine etwas oberflachliche 
Betrachtungsweise ansehen. Wie ich bereits im Kapitel uber das Herrichten 
der Reisfelder berichtet habe, stellt man auch im funften Monat, sobald der 
Saatreis ausgesat ist, Vogelscheuchen auf. Ucter denen, die weiterhin vie1 
friiher aufgestellt werden, mu8 man wohl auch als erste die Vogelscheuchen 
in den reifenden Getreideackern erwahnen (Abb. 167). Dann stellt man zur 
Reifezeit der Wassermelonen im Melonenfeld Scheuchen auf, um Schaden 
durch die Krahen zu verhuten (Abb. 168, Abb. 169), und im neunten Monat 
kann man in den Sesam-, ErdnuB- und SuRkartoffelfeldern die verschiedens- 
ten Vogelscheuchen zur ilb~vehr der Krahen sehen (Abb. 170, Abb. 171). 

Da es in den letzten Jahren Mode wurde, im Stecklingsfeld tagsuber das 
Wasser eintrocknen zu lassen, werden die Korner oft von Tauben und anderen 
Vogeln gefressen, und nachdem die ReiBstecklinge auf das Feld ausgepflanzt 
wurden, verursachen hauptsachlich Spatzen den Schaden. Um die Zeit, 
wenn die Reisrispen herauskommen, bundelt man in Shinano und Kai Stroh 
und fertigt die an der Spitze einer BambuDtange befestigte suxume-odoshi 
(Sperlingschelte) an. Die Strohenden sengt man etwas an und stellt das 
Ganze im Felde auf. Wenn sich die Bluten geoffnet haben und die Korner 
sich zu bjlden heginnen, ist der Sperlingsschaden sehr groB. Die Vogel, die 
mit dem noch unreifen Reis nicht zufrieden sind, fallen in Scharen ein und 
verwusten die Felder, deshalb sind gerade von diesem Zeitpunkt an die Vo- 
gelscheuchen am notigsten (Abb. 172). 

In Zeiten, wie in den vergangenen Jahren, als der Ruf nach einer ergiebi- 
gen Ernte besonders laut wurde, wird die Verhutung von Vogelschaden erst 
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recht dringlich und so kann man jetzt Vogelscheuchen in vermehrter Anzahl 
sehen. Darunter konnte man sogar sehr kunstvoll und sorgfaltig gearbeitete 
sehen. Eine groDere Wirkung wie die unbeweglichen erzielen im Winde sich 
bewegende Vogelscheuchen, z.B. solche, die aus an einer Stange befestigten 
und im Winde flatternden Papierstucken bestehen oder solche, bei denen 
von einer horizontal gespannten Schnur Vogelfliigel oder andere seltsame 
Dinge herabhhgen (Abb. 173). 

Manchmal setzt man auch flaschenahnliche Gegenstiinde auf kurze 
Stangen und ich habe auch festgestellt, dal3 man dabei auch die Reflexion 
des Glases ausnutzt, indem man mehrere Flaschen anbringt. Auch die bei 
der Seidenraupenzucht venvendeten Netze werden benutzt (Abb. 174) oder 
man spannt Faden, an denen man uberdies noch Papierstreifen befestigt ; ja 
es gibt auch Vogelscheuchen aus Huhnerflugel und Huhnerbeinen und schein- 
bar iiben sie alle eine gute Wirkung aus (Abb. 175, Abb. 176). 

Nach einem Artikel von Hayakawa K6tar8 (Kyddo kenkyii, 713) kennt man 
auch Vogelscheuchen, bei denen ein weil3es emu (Votivtiifelchen), an ir- 
gendeinem Festtag der Kannon envorben, in einen gespaltenen Bambus- 
stecken eingeklemmt auf dem Felde aufgestellt wird. Dieses sol1 die Vogel 
sicher nicht durch seine aul3ere Form erschrecken, man vertraut vielmehr auf 
die magische Kraft des emu, genau wie man durch Michikiri-Amulette (Weg- 
abschneide-Amulette) den Seuchengott zu vertreiben sucht oder durch die 
Amulette des Harunasan Schaden durch Sturm und Regen verhuten will. 

Die modernsten Vogelscheuchen bestehen aus Gesichtern, auf Bambus- 
rahmen geklebt und an dicken Drahten, die man uber das Feld spannt, be- 
festigt. Infolge der Spannkraft der Bambusstocke, an denen der Draht an- 
gebunden ist, befinden sich die Gesichter in immerwahrender Bewegung (-4bb. 
157). Ob sich die frechen Vogel nicht auch daran gewohnen und trotzdem 
wieder kommen ? 

Das Wort kakashi ist eine Entstellung von odorokashi (zum Erschrecken 
bringen) und manche schreiben dafur auch die Z e i ~ h e n , l ~ ~ )  angeblich 
sollen diese auch die zutreffenden sein. Nach einer anderen Erklarung 
entspricht kakashi oder kagase kagasu riechen lassen und das Wort sei dadurch 
entstanden, dal3 man durch schlechten Geruch Wildschweine und Hirsche, 
ferner auch Vogel und Hasen abschrecken konne. 

In Hida, in den Bergen des Mashita-Distriktes, spannte man sogar bis 
in die letzten Jahre, sobald auf den Feldern das Getreide reifte, um die Fel- 
der herum ein Seil. An diesem stellte man in Abstanden von drei bis funf 
ken156) gespaltenen Bambus auf. Die einzelnen Bambusstuclre waren etwa 
drei FuD lang und an beiden Seiten zugespitzt. Das eine Ende steckte man 
in die Erde, am anderen Ende befestigte mall eine Holzplatte von etwa drei 

- 

155) BEbti, ,,Hirsche schrecken". 
156) 1 ken miBt 6 shaku (1 shaku hat 303 mm). 
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Zoll Kantenlange, die man mit Schweinefett bestrich und an deren unterer 
Seite man Haare anbrachte. Nach etwa funfzehn Tagen brennt man die 
Haare mit Fackeln ab und infolge des dabei entstehenden Gestankes sollen 
sich Hirsche, Wildschweine und Hasen sowie andere Tiere nicht nahern. 
Diese Art Abwehrmittel nennt man yaki-tate (Brenngestell) (Minzoku-jiten). 

Da die Scheuchen, mit denen man allerlei Getier und Vogel erschreckt, 
meist bewegliche Vorrichtungen bilden, ist es gar nicht notwendig, sie in 
menschlicher Gestalt anzufertigen. Auch ist nicht gesagt, daD sie allein durch 
ihren Anblick erschreckend wirken sollen. Das oben erwiihnte yaki-tate oder 
dasjenige, das Hayakawa in " Inoshishi, shika, tanuki " beschreibt, d.h. also, 
die Tiere durch Gestank zu vertreiben, ist nur eine andere Methode. Man 
konnte die Feinde beispielsweise auch durch Larm erschrecken, die einfachsten 
Gerate, die tatsachlich dazu verwendet werden, sind die naruko (Klappern). 
Erweitern wir das Blickfeld noch etwas, so mussen wir das mushi-okun' zur 
Entfernung der schadlichen Insekten auch dazu rechnen, doch daruber ist 
schon in einem anderen Kapitel die Rede gewesen. DaB man den Seuchen- 
gott ebenfalls durch den iiblen Geruch des yaki-kagashi (durch' Verbrennen 
Gestank riechen lassen) oder des niniku-t6fu (Knoblauch-TBfu) vertreibt, ist 
ebenfalls weithin ublich, wie ich bereits des ofteren erwahnte. 

Diese verschiedenerlei Vorkehrungen zum Erschrecken der Tiere werden 
nun nicht nur kakashi oder kakase genannt, je nach Zeit und Ort gibt es 
auch noch andere Benennungen. Von der Chiig~ku-Gcgend bis nach KyOshQ 
kennt man auch die Namen odoshi, odose oder odorokashi, deren Sinn (odo~okx 
erschrecken) ohne weiteres klar ist. Aber in Gegenden von Owari, Mino, 
Mikam und Hida nennt man sie some. Der Ursprung dieses Wortes ist 
unklar. Auch das Wort sohodo, das im Kojiki vorkommt, und ,,ashibiki 
no yamada no s6zu" im Kokinshd bedeutet Vogelscheuche, die Etymologie 
ist unklar. 

Wenn man vom gegenwartigen Utilitarismus ausgeht, muBte man auch 
an den Vogelscheuchen einen zeitgemaoen Fortschritt merken konnen, aber 
wider Erwarten sind sie immer noch die alten, wie zu GroBvaters Zeiten. 
Auch Gegenstande mit hoherer Kraftbegabung kann man heute noch sehen, 
wie Amulette, geweihte Strohseile und Papierstreifen, der althergebrachte 
Glaube ist also auch noch auf diesem Gebiete lebendig. Nicht zu venvundern, 
daD man auch sagt, sobald die Zeit der Ernte gekommen und die Vogelscheu- 
chen uberfliiBig geworden sind, kehre der Gott der Vogelscheuchen in die 
Berge zuriick. Man opfert ihm aus diesem AnlaB Reiskuchen und anderes 
und dankt ihm fur die geleistete Arbeit. 



Takeda Hisayoshi 

10. Nacht 

(Die Nacht des zehnten Tages des zehnten Monats) 

Im achten Monat opfert man in der funfzehnten Nacht dem Mond Reis- 
kuchen, im neunten Monat tut man das in der dreizehnten Nacht, im zehn- 
ten Monat ist die zehnte Nacht dazu ausersehen, naturlich nach dem alten 
Kalender. In  manchen Orten nennt man diese dreimalige Mondbetrachtung 
" die drei Monde " (Kita-Azumi-gyciji, S. 185). Urspriinglich wird die 
Mondverehrung auch am 10. X. die Hauptrolle gespielt haben, wenngleich 
jetzt die verschiedensten Zeremonien vollzogen werden. 

In  Taira von Iwaki hauft man auBer Reiskuchen noch Zehrwurzel, 
grune Sojabohnen u.s.w. in groBer Menge auf ein EBtischchen, stellt es zum 
Fenster hin und opfert es dem Mond. Die Kinder oder jungen Leute steh- 
len diese Opfergaben mit einer Stange, an deren Spitze sie Draht befestigt 
haben. In Tokura von KBzuke, dem hintersten Ortsteil von Katashinamura, 
nimmt man etwa zehn Buschel Awa- oder Hie-Hirsestauden von ungefahr 
zwei FuB Lange, bindet sie zu einer Garbe und stellt diese in den Garten 
hinaus. Man nennt sie nyzibotchi. Es werden eine Menge kleine Reiskuchen 
hineingelegt und die Kinder kommen, sie in Empfang zu nehmen. Sie teilen 
sie dann mit ihren alteren Kameraden. In  manchen Familien legt man auch 
drei Biischel Awa-Stauden kreuzweise ubereinander und steckt Reiskuchen 
dazwischen. In Koshimoto, etwas unterhalb von Tokura gelegen und eben- 
falls zu Katashinamura gehorig, geben manche Familien den Kindern auch 
Geld, das diese dann verteilen. 

In  Okkai von Azumamura, das weiter unterhalb von Katashinamura liegt, 
bereitet man an diesem Abend gefullte Reiskuchen oder Reis mit Mungoboh- 
nen, manchmal auch gedampfte Brote. Diese legt man auf ein EBtischchen 
und stellt es als Opfer fur den Mond am Ende der Veranda auf. Dort holen 
kleine Madchen und andere Kinder die Kuchen weg. In Shirasawamura, 
Flecken Iwamuro im selben Distrikt, stampft man an diesem Abend Reis- 
kuchen und fiillt drei Zoll groBe Opferkuchen in ein ShB-MaB oder legt sie 
auf ein Tablett. Dies stellt man auf Reisstroh oder Awa-Stauden, von denen 
man einen Arm voll zu einer Garbe zusammengebunden hat (Abb. 179). Hier 
gibt man die Kuchen nicht den Kindern, sondern sobald der Mond aufgeht, 
nimmt man sie weg, damit sie nicht abhanden kommen, und iBt sie am folgen- 
den Morgen. Den Teil, der dem Mond nicht dargebracht wurde, iBt man in 
ZBni- oder Shiruko-Suppe (Suppe aus roten Bohnen mit Reiskuchen). 

Geht man den Tone-Flu0 aufwarts bis Minakamimura, findet man, daB 
man dort im Kleinflecken Sudagai, Ortschaft Fujiwara, nur einen Reiskuchen, 
den man zusammen mit Rettichen in cine Getreideschwinge legt, opfert. 
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Diese setzt man auf einen Haufen nyd und bringt das Opfer auch dern N ~ -  
gamisama dar. Man s a g  hier, dieser Abend sei der Silvester der Rettiche 
und man iBt keine Rettiche. Daraus wird schon ersichtlich, daD die Lage 
etwas anders ist wie im vorigen Beispiele. 

Auch in Akaya, im ruckwartigen Gebiet des Akaya-FluBchens, das gegen- 
uber von Katashinagawa in den Unterlauf des Tonegawa mundet, breitet man 
Papier in einer Getreideschwinge aus, legt einen groBen runden Reiskuchen 
hinein und dazu Sojabohnen und Zehrwurzel ; das Ganze opfert man dern 
Mond und so bildet dieser hier den Mittelpunkt der Feier. In  Temichi, 
etwas unterhalb von Akaya, legt man zehn kleine Reiskuchen in eine Schwinge 
und weiht sie dern Mond. Weiter gegen Westen in SarugakyB und Nagai 
hauft man eine Menge Reiskuchen auf ein Opfertischchen und stellt dies in 
eine Schwinge. Man f u g  auch Sojabohnen und kleine Zehrwurzeln zu, sagt 
aber ebenfalls, man opfert dern Mond die neue Ernte, nicht dern Saku-gami- 
sama (Emtegott). 

Wenn man weiter wandert und den Mikuni-Pa0 uberschreitet, kommt man 
nach Mikunimura. Im  dortigen Flecken Asagai opfert man in der funfzehnten 
Nacht Reiskuchen in einer Getreideschwinge und fugt auDerdem Rettiche, 
Bohnen und Zehrwurzel hinzu. In  der zehnten Nacht bringt man nur Reis- 
kuchen dar, ohne ihn in eine Schwinge zu legen und ohne beigefugte Opfer- 
gaben. 

Noch einfacher ist die Sitte in Kandachimura Shibahara, das ostlich des 
Shibahara-Passes, die LandstraBe immer weiter abwarts, liegt. Man kocht 
dort nur Reis mit Mungobohnen und bringt ihn auf dern Hausaltar dar. 
Verfolgt man die LandstraDe immer noch weiter bis in die Umgebung von 
Shiozawa und Muikamachi, so trifft man dort den Brauch in seiner alten 
Form erhalten an. Man stampft Reiskuchen und legt einen groBen runden 
davon auf ein Opfertischchen, rund herum legt man Rettiche, Sojabohnen, 
Zehrwurzel mit jungen Zehrwurzelchen daran, setzt das Ganze in eine 
Getreideschwinge und opfert es dern Mond. 

In  der Gegend von Ojiya in Echigo feiert man die zehnte Nacht wieder 
iiberhaupt nicht, aber im Gebiete von Akiyama, in Koakazawa, das zu Shinano 
gehort, stampft man Reis- oder Awa-Hirsekuchen und opfert sie auf dern Haus- 
altar als " Opferkuchen fur die zehnte Nacht ". Die Anzahl ist beliebig. 
Hier gilt das Opfer auch nur als Erntedank, man kennt die Geste, es dern 
Mond zu weihen, hier nicht. Da man in diesem Dorf jetzt uberdies den neuen 
Kalender verwendet, bildet der Mond naturlich kein Problem mehr. 

Das Brauchtum der zehnten Nacht ist jedoch keineswegs auf KGzuke und 
Echigo beschrankt. Auch in Mimakimura no Yahata, Kita-Saku-Distrikt in 
Shinano bringt man in der zehnten Nacht Opfergaben dar, die man auf ein 
Tablett legt und damit auf ein nyd aus Reishalmen setzt. Sie sind hier dern 
Mond geweiht. Aber in Takasemura im selben Distrikt legt man die Opfer- 
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kuchen in ein T6-Ma13 und bringt sie dem Gott der Vogelscheuchen dar. In 
Nozawamachi im Minami-Saku-Distrikt begeht man den gleichen Brauch, 
doch einen Monat spater, am zehnten Tag des elften Monats. In den letzten 
Jahren wurde die Zeremonie hier aber ziemlich abgeschafft. 

Nach einem Artikel von Oguri Satsuji (Kyddo, 114) zieht man in der 
Umgebung von Nozawa und Nakagomemura an diesem Tage die Vogelscheu- 
chen aus dem Felde heraus und stellt sie an der ruckwartigen Ecke des Gartens 
auf. Zum Abendessen stampft man Reiskuchen, den man sofort im Morser 
noch zu einer Kugel formt und so der Vogelscheuche weiht. In manchen 
Familien legt man ihn dam aber auch in einen Eimer oder ein ahnliches Gefa .  
Dazu legt man Rettiche als ,,EBstabchen6'. Auch in Uchiyamamura im 
selben Distrikt gibt man zum Opferkuchen Rettichstabchen, aber hier legt 
man den Reiskuchen zum Opfer in ein MaD. Ein erfahrener Mann vom Orte 
erklarte mir, der Reiskuchen sei ein Opfer fur die Vogelscheuche, die Rettiche 
nehme man aber wegen des Rettich-Silvesters. 

In Kawashimamura im Kami-Ina-Distrikt stellt man einen Morser auf, 
lehnt daran die Gerate zur Feldbestellung, legt dem Morser einen Regen- 
mantel um und setzt ihm einen Schilfhut auf und ahmt so eine Vogelscheuche 
nach. Man stellt ein T6-MaD davor und opfert darin verschiedene in Stroh 
eingepackte Gaben. In ,,Kawashimamura ky6do-shi" von Takeuchi ist zur 
Erlauterung eine Abbildung (318) beigegeben. 

Auch in Inatomimura im selben Distrikt macht man das Opfer fur die 
Vogelscheuche, heute allerdings schon seltener. Im Kleinflecken GBgaito 
von Tatsuno sieht man am Morgen des zehnten Tages die Vogelscheuchen 
im Garten aufgestellt. Vor ihnen werden drei oder funf Reiskuchen auf 
einem Opfertischchen dargebracht. Als Beine fur diese Vogelscheuchen 
gebraucht man Dreschflegel, Rechen, Schneekratzer, dariiber sind Regen- 
mantel und Hut gehangt (KyGdo, 112, S. 51). In den Bauernhausern des 
Kleinfleckens Y6gai von Miyagi stellt man im Garten eine einbeinige Vogel- 
scheuche auf und opfert ihr in Stroh verpackte Reiskuchen. In dieser 
Gegend erzahlt man sich, am Tage des Friihlinsaquinoktiums komme der 
Berggott vom Berge herunter und bleibe bis zum Herbstaquinoktium als 
Gott der Felder. Wenn der Winter beginnt und damit die Bergarbeit ihren 
Anfang nimmt, wird er auf den Feldern nicht mehr gebraucht. Deshalb 
kehrt er dann wieder in die Berge zuruck. Da die Vogelscheuche den 
ganzen Sommer hindurch uber die Felder gewacht hat, wird sie in der 
zehnten Nacht verehrt. Da der Berggott aber nur ein Bein hat, opfert man 
ihm auch nur einen Schuh. 

In vielen Provinzen glaubt man, der Gott der Landwirtschaft werde 
entsprechend den Jahreszeiten einmal zum Gott der Felder und einmal zum 
Gott der Berge. In Inatomi nun ist der zehnte Tag auch Festtag des Berg- 
gottes, wohl weil ursprunglich an diesem Tage der Gott der Vogelscheuche 
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verehrt wurde und je nach dern Ortsteil begeht man ihn unter groDer Anteil- 
nahme (KyGdo, 112, 113). Im GroBflecken Miyagi sammeln die Kinder, die 
die Hauptveranstalter sind, fur das Fest des Yama no kami Reis und andere 
Lebensmittel oder Geld und am Vorabend des Festtages versammeln sich 
die Aufsichtfuhrenden (d.h. der zweite Jahrgang der Oberstufe der Volkschule) 
im Hause des Anfuhrers und stellen aus grunem Stroh Nachbildungen von 
Strohschuhen und Sandalen, Pferdeschuhen, Sicheln, Sagen, Buschmesser, 
&ten, Schlegeln, Hacken, Rechen, Besen, Bogen und Pfeilen U.S.W. her. 
Die Nachbildungen der Ackergerate bekommen Versteifungen aus Dachschin- 
deln eingearbeitet und die Schuhe fertigt man iibertrieben groD an, auch macht 
man nie ein Paar, sondern nur einzelne. Wenn die Vorbereitungen zu Ende 
sind, nimmt man alle diese Sachen, dazu Opfenvein und Zuspeisen, steckt 
Bogenlaternen (fruher Fackeln) an und steigt in tiefer Nacht gemeinsam zum 
Schrein des Yama no kami in den Bergen empor. Man geht dabei auf alle 
Falle auf einem Pferdeweg. 1st man bei dern steinernen Tempelchen ange- 
kommen, opfert man Wein, Zukost, Reis, Kuchen, Zehnvurzel u.s.w. vor dern 
Gott, spannt ein geweihtes Strohseil auf und hangt daran die Strohsachen. 
In einer vorher gegrabenen Hohle entfacht man ein groDes Feuer und 
versammelt sich darum und wartet den Tagesanbruch ab. In der ersten 
Dammerung empfiingt jeder von dern Wein und den Speisen und nach 
Beendigung der Mahlzeit kehrt man wieder in das Haus des Anfuhrers zuriick. 
nort  werden der ubrige Reis, die Speisen und Amulette an alle Familien 
verteilt. An diesem Tage stampft man in jedem Hause Reiskuchen und in 
Familien, die ein Pferd besitzen, nimmt man dieses mit zum Tempelbesuch. 
Dabei opfert man die Reiskuchen, in Stroh eingewickelt, vor dern Berggott. 

Auch im Suwa-Distrikt macht man das kakashi-age (Vogelscheuchen- 
Wegnehmen). Man bringt die Vogelscheuche vom Felde mit nach Hause oder 
richtet hier eine neue, dieser opfert man Reiskuchen oder Reisknodel oder 
auch hineri-mochi (gedrehten Reiskuchen) u.a. In Yamagishimura feiert man 
gleichzeitig auch das Fest des Berggottes. Man besucht seinen Schrein mit 
in Stroh verpackten okarako (KloDen aus Weizenmehl) und bringt sie ihm dar, 
nimmt aber von anderen geopferte Kuchen mit zuruck (Minken, 511, S. 80, 
82). 

I11 Shinano ist diese Art der Vogelscheuchenverehrung weit verbreitet. 
Nach einem Bericht von Oguchi Ioto (Kyido, 112) sagt man in Kataokamura 
Uchida, Higashi-Chikuma-Distrikt, an cliesem Tage kehre der Gott der 
Vogelscheuchen mit Reiskuchen beladen in die Berge zuruck und werde zum 
Gott der Berge. Deshalb stampft man Reis- oder Awa-Hirsekuchen und 
solange die Sonne scheint, weiht man sie dern Gott der Sonne ; wird es 
Abend, legt man sie auf einen Sack im feuersicheren Lagerhauschen. Man 
legt sie wie in der dreizehnten Nacht in ein TB-MaD, auf ein Tablett oder 
auf ein Opfertischchen. Der Gott der Felder besteigt sein Pferd und fliegt 
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in die Berge zuruck ; wenn man an diesem Tage in die Berge geht, wird man 
weggestooen und verirrt sich, heiBt es. 

.Nach dern -7Minami-Azumi kyddo chdsa sdsho heiDt der zehnte Tag des 
zehnten Monats ebenfalls die ,,zehnte Nacht", und ebenso wie in der funf- 
zehnten und dreizehnten Nacht stampft man Reiskuchen und opfert sie dern 
Mond. Gleichzeitig bringt man vom Feld die Vogelscheuche mit und stellt 
sie in der Kuche auf und bringt ihr Reiskuchen dar. Dies nennt man kakashi 
no toshitori (Vogelscheuchen-Silvester) oder kakashi-age (Vogelscheuchen- 
Wegnehmen). In manchen Dorfern opfert man statt Reiskuchen Gomoku-Reis 
oder Reis mit Mungobohnen. In anderen wieder 1aDt man die Vogelscheuchen 
auf den Feldern stehen und bringt den Reiskuchen dorthin zum Opfer. Oder 
man steckt die Kuchen in eine Strohhulle und bringt sie auf dern Feldrain 
dar . 

Die zehnte Nacht nennt man auch Rettich-Silvester, man zieht bis dahin 
keine Rettiche aus, erst nach der zehnten Nacht f i g t  man damit an. uberdies 
gibt es auch Orte, wo man dern Gott des Ackerbaues aus Reismehl gemachte 
Mayu (Kokon)-Knodelchen an Konashi-Z~eigel~~) gesteckt darbringt. Man 
kann also die Verehrung der Vogelscheuche als Gott des Ackerbaues und der 
Seidenraupenzucht als Dank fur die' gewahrte Ernte oder als Bewerbung um 
eine solche ansehen. 

Im Kita-Azumi-Distrikt nennt man die zehnte Nacht ine no tsukimi 
(Mondbetrachtung der Reispflanzen). Es heifit hier, wenn man an den ,,drei 
Monden", ohne auch nur einen auszulassen, jedesmal Reiskuchen stampft, 
gehen im folgenden Jahre die Wunsche in Erfullung. Man fuhrt hier auch 
das Vogelscheuchenopfer aus, stampft Reiskuchen als Opfergabe fur den 
Vogelscheuchengott. In Aisomemura legt man in ein T6-Ma0 zwei besondere 
Strohdeckel, setzt zwei Reiskuchen darauf, einen fur den Gott der Vogel- 
scheuche, einen fur den Mond (Kita-Axumi-gydji, S. 184). 

Anderswo gibt es Orte, wo man zwar weder dern Mond noch dern Vo- 
gelscheuchengott Reiskuchen opfert, den Tag dafur aber ,,Rettich-Silvester" 
nennt. In Sado z.B. iDt man an diesem Tage weder Raps noch Rettiche und 
in manchen Dorfern formt man Rettiche aus Teig und opfert sie den Gottern. 
Auch Ruben bildet man nach und in manchen Dorfern nennt man den neunten 
oder zwanzigsten Tag des zehnten Monats ,,Ruben-Silvester" (Sado-gydji). 
In einem ziemlich weiten Gebiet zollt man an diesem Tage den Rettichen 
Verehrung, zieht sie weder vom Acker aus noch i13t man sie. In manchen 
Orten sagt man sogar, wer auf den Rettichacker geht und nur das Gerausch 
vom Aufspringen der Rettiche vernimmt, verliert das Leben. Aber nach 
Aruga Kyaichi (Minken, 5/1, S. 81) besteht in Suwa das Essen an diesem 
Abend meist aus Rettichsuppe. 

Bis zum zehnten Tag des zehnten Monats ist man mit dern Schneiden 

157) Malus Toringo, Sieb. 
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des Reises meist fertig. Auch die Rettiche sind dann schon vollig reif. In 
der Hoffnung, die Rettiche noch daruber hinaus zu verbessern, fertigt man 
Strohgewehre an und schlagt damit die Erde. Wenn die Rettiche dieses 
Gerausch horen, werden sie noch weiter wachsen, sagt man. 

Die Strohgewehre sind, wie auf Abb. 179 gezeigt, aus einem Buschel 
Stroh gemacht, das man mit einem Seil oder mit Wistaria-Ranken umwunden 
hat. Ganz korrekt ist es, wenn man die Ahrenseite zu einem Ring formt und 
daraus einen Handgriff bildet. Um beim Aufschlagen ein moglichst kraf- 
tiges Gerausch hervorzubringen, steckt man innen hinein meist Zehrwurzel- 
blattstiele oder Stengel von einer Art Ingwer. In Dorfern, wie Tokura in 
KBzuke, wo es keine Reisfelder gibt und infolgedessen auch Mange1 an Reis- 
stroh herrscht, nahm man fur den Innenteil fruher diese Art Ingwer und 
umwickelte die Stauden mit Lindenfasern. In anderen Gegenden von KBzuke, 
wie etwa in den Bergen des Kita-Kanra-Distriktes (2.B. in Saimokumura,) 
stellt man aus Mange1 an Stroh uberhaupt keine Strohgewehre her. Aber 
von Shimo-Nita bis zur Umgebung von Tomioka im selben Distrikt, wo reich- 
lich Reis angebaut wird, fertigt man selbstverstiindlich auch Strohgewehre an. 
Auch in anderen Dorfern, wo man wegen Stroh nieht verlegen zu sein braucht, 
wie in ganz KBzuke oder in Gegenden von Saitama und Musashi, im Kita- 
und Minami-Saku-Distrikt von Shinano macht man weithin zcara-deppd (Stroh- 
gewehre). Im Chiisagata-Distrikt, der Kita-Saku benachbart ist, fertigt man 
allerdings keine an. Man kocht Rettiche, stampft Reiskuchen und opfert 
sie dem Mond, in Nagakubofurumachi opfert man auch der Vogelscheuche. 

In Saitama bezeichnet man Oshimachi als das Herkunftsgebiet der mara- 
depp6. Das heiDt, als im Jahre 1590 Hideyoshi die Burg von Odawara um- 
zingelte, ging der Burgherr von Oshi, Narita Ujinaga, nach Odawara und 
ergriff die Partei des HBjB Ujimasa. Wahrend seiner Abwesenheit von Oshi 
fuhrte Ishida Mitsunari den Befehl. Aber die Frau des Ujinaga, schon und 
tapfer, ermutigte die Soldaten zur Verteidigung, und um dem Feind zu zeigen, 
wie reichlich Munition in der Burg vorhanden sei, lieB sie fleiDig Strohgewehre 
herstellen und damit Larm machen. Diese beriihmten Gewehre von Oshi 
sind zwar fast ganz verschwunden, aber in der Umgebung von Kumagaya 
ist der Brauch noch recht lebendig. Beim Schlagen der Erde mit den Stroh- 
gewehren sagen die Kinder hier : ,,Die Strohgewehre der zehnten Nacht 
schlagen wir nach dem Essen, die Strohgewehre von Oshi, erschrecket nicht !" 

Man sagt nicht nur, wenn die Rettiche den Larm des Schlagens mit den 
Strohgewehren horen, dann wachsen sie noch weiter in die Lange und in die 
Breite, sondern man glaubt auch, die Maulwurfe wurden dadurch vertrieben. 
Heute sagt man in manchen Dorfern beim Schlagen der Strohgewehre nur 
noch ,,Strohgewehre der zehnten Nacht", aber in anderen Gegenden wieder 
sagt man lange Verse auf. In Tokura von KBzuke sagt man : ,,Zehnte Nacht, 
am Morgen Soba-Scheiben, zu Mittag Knodel, nach dem Abendessen wird 
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geschlagen." In Tsumamura Okkai sagt man : ,, . . . nach dem Abendessen 
kommt die Bauchtrommel." In dem weiter abwarts gelegenen Shirasawamura 
hatte man friiher dasselbe Verschen, heute sagt man aber meist : ,,Zehnte 
Nacht, zehnte Nacht, wenn man zehn Tage schlaft und dann aufsteht, ist 
Ebisu-Feier". In der Umgebung von SarugakyG, westlich vom Tone-FluO, 
sagt man : ,,Die zehnte Nacht ist etwas Schones, morgens Soba- Scheiben, 
mittags Knodel, abends Reiskuchen und dann Bauchtrommel!" und zahlt 
mit Soba-Scheiben, Knijdeln und Reiskuchen die drei hauptsiichlichsten Fest- 
tagsspeisen auf, wie ich von alten Leuten unterrichtet wurde. Aber in den 
meisten Dorfern ist es iiblich, fiir das Abendessen ,,Reis" zu sagen. In Kawa- 
kamimura, Minami-Saku-Distrikt von Shinano sagt man nach einer Mitteilung 
von H e m  Nakazawa Atsushi : ,,Zehnte Nacht, morgens Soba-Scheiben, 
mittags Knodel, abends Reiskuchen und dann gut schlagen !" Dort steckt 
man in die Strohgewehre Lilienstengel hinein. 

Schnittbeendigung und Hechelstabchenentfernen 

In Tokura von KGzuke ist es Sitte, das monotsukuri, das zu Neujahr 
hergerichtet wurde, bis zur Saatzeit stehen zu lassen. Diese wird mit dem 
Saen der Sojabohnen am zweiundzwanzigsten Tag des fiinften Monats einge- 
leitet, darauf werden Awa-Hirse und der Fruhlingsbuchweizen gesat. Bis 
man mit dieser Arbeit zu Ende ist, setzt schon langsam die Regenzeit ein. 
Man m&t die Feldraine und hackt das frische Gras als Dunger unter. Diese 
Arbeit beginnt etwa ein bis zwei Tage nach der Regenzeit mit dem Mahen des 
Grases beim yama-biraki (Berg-Eroffnen). Man spatet dieses Gras in Furchen 
unter die Erde und G t  darauf die Hie- oder Echte Hirse. Den Fruhlingsbuch- 
weizen schneidet man wahrend der Hundstage, danach sat man die Rettiche. 
Auch den Herbstbuchweizen sat man um diese Zeit und schneidet ihn im 
zehnten Monat. 

Die klimatischen Verhdtnisse und die Bodenbeschaffenheit gestatten in 
Tokura nur Trockenfeldbau, aber etwa eine Meile talabwiirts, in Koshimoto, 
wird verhdtnism513ig viel Reisfeldbau betrieben. Das Auspflanzen des Reises 
habe ich ausfuhrlich beschrieben. Bis zur Ernte mu13 das Unkraut mindestens 
dreimal ausgejatet werden. Auch die Awa-Hirse, die bei ihrer Aussaat nicht 
soviel Arbeit verursacht, mu13 man wahrend der hei13en Zeit vor den Hundsta- 
gen von Unkraut reinigen. Wenn dann die Ackerfruchte, die so viel Muhe 
und Arbeit verursacht haben, im Herbst eine nach der anderen reifen, so 
hat man alle Hande voll zu tun, daD einem vor Arbeit fast schwindelig werden 
konnte und man spricht nicht viel uber die Freude an der Ernte, die man 
dabei empfindet. 

Die Ernte des Buchweizens und der Sojabohnen, der Awa- und 
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Hie-Hirse, der Mohr-Maisarten und ahnlicher Kornerfruchte beginnt 
fruhestens gegen Ende des achten Monats und dauert bis zum elften Monat. 
Dazwischen nimmt die Reisernte besonders viel Zeit in Anspruch und macht 
viel Muhe. Zum Schneiden des Reises verwendet man eine besondere Sichel, 
die wie eine Sage mit Zahnen versehen ist. Man bindet die Halme mit 
Stroh zu kleinen Buscheln zusammen. Dieses Bindestroh ist unter dem 
Namen yuiso bekannt, es wird aber etwas entstellt auch eso oder iso 
genannt. 

Den geschnittenen Reis laBt man mindestens einen Tag trocknen, bevor 
man ihn einfuhrt, meistens laBt man ihn einige Tage bis zwei oder drei 
Wochen drauBen. Fur das Trocknen gibt es mehrere Methoden. Wenn 
man den geschnittenen Reis so wie er liegt auf dem Felde trocknen liiDt, 
dauert es bei gunstigem Wetter ein bis zwei Tage. Man nennt das kapposhi 
(Schneide-Trocknung) oder hiraboshi (flaches Trocknen). Einige Garben 
mit den Ahren nach oben zum Trocknen aneinanderzulegen nennt man in 
Kawabamura, Tone-Distrikt, Khzuke, h6in-boshi15*) (Abb. 182). In  der 
Gegend von Iwanuma in Rikuzen nennt man diese Methode ho-date (Ahren- 
Aufstellen). Die Garben umgekehrt aufzustellen, 'sodaB die Ahren auf dem 
Boden zu liegen kommen, nennt man natori,15$) wie aus Bunrui n6songoi (S. 150) 
zu ersehen ist. In Shinano sagt man dazu furi-boshi (Schwing-Trocknen) 
(Aokimura, Chiisagata-Distrikt). Dabei werden die Ahren von der Erde 
beschmutzt, sobald es regnet, und trocknen nicht leicht. Da dieses Verfahren 
also Nachteile hat, empfehlen die Leute von den landwirtschaftlichen Genos- 
senschaften, die Garben auf Gestelle zu legen, doch scheinen die Bauern 
davon nicht sehr eingenommen zu sein. Ebenfalls im Chiisagata-Distrikt 
laBt man eine Reihe Reispflanzen beim Schneiden stehen, legt sie auf dem 
Boden um und benutzt sie als Unterlage zum Trocknen des geschnittenen 
Reises. Dieses Verfahren nennt man tana-gari (Wandbrettschnitt), den als 
Unterlage benutzten Reis nennt man tanashita (Unterlage) (ebenda). 

Eine vernunftgemaoe Art des Trocknens wird wohl diejenige auf Ge- 
stellen sein. Die Gestelle im Kant6-Gebiet sind verhdtnismaBig klein, meist 
haben sie auch nur eine Querstange, die naru genannt wird. In  Echigo bringt 
man solche Querstangen in einigen Stufen ubereinander an, wenn die Gestelle 
dann voller Reisgarben hangen, bieten sie einen imposanten Anblick (Abb. 
183). Die in Kai verwendeten Gestelle haben auch mehrere Stufen, aber 
man nimmt sie hier doppelt und stellt sie wie ein Steildach auf. Das hat den 
Nachteil, daI3 die Garben an der Innenseite nicht geniigend trocknen. 

In  manchen Gegenden nennt man die Reisgestelle hade, in Kai wird das 
158) Htinboshi (:&En?) ist eine bestimmte Art, Garben zum Trocknen aneinandergelehnt 

aufzustellen. Der Ausdruck h6in bedeutet einen hohen buddhistischen Wiirdentdger oder auch 
einen Wandermonch. 

159) Wortlich wohl ,,Grunes nehmen". 



240 Takeda Hisayoshi 

Wort hande ausgesprochen, im Minami-Uonuma-Distrikt von Echigo hadde. 
Auch die Bezeichnungen hasa, hase, hazo, hazu, u.s.w. kommen vor, welches 
nun das ursprungliche Wort und was Entstellung davon ist, ist unbekannt. 

1st aller Reis geschnitten, feiert man das Schnittfest (kariageiwai). 
Der Zeitpunkt dieses Festes h h g t  von der GroDe des Feldbesitzes und 
der Zahl der Arbeitskr3te ab, ist also nicht festgelegt und jede Familie 
begeht das Fest fur sich allein. Am Abend nach dern letzten Schnitt bereitet 
man mit Mungobohnen gefullte Reiskuchen und legt sie auf ein Opfertisch- 
chen, manchmal bereitet man darunter noch Papier aus. Dies bringt man 
entweder der Reissichel oder dern Gott der Felder dar und zeigt sich 
dadurch fur die empfangene Ernte dankbar. In manchen Orten verteilt 
man sie auch an die Leute des yui,lGO) die bei der Emte mitgeholfen haben, 
oder an die Venvandten. In manchen Familien kocht man statt der Reis- 
kuchen auch Mungobohnen-Reisbrei mit den man kariage-gayu (Schnitt- 
festbrei) nennt, oder man kauft zur Feier des Tages einen Makrelenhecht. 
Da dern kariage aber weiter sehr arbeitsreiche Tage folgen, kann man sich 
nicht gemutlich zu einer Festfeier hinsetzen. 

In der letzten Zeit beginnt sich dieses kariage mit dern ineage (Reisernte- 
fest) zu vermischen. Das ineage stellt eigentlich die Arbeit des Einbringens 
des Reises dar (Kyddo, 111, S. 140), aber obwohl man eigentlich an dern Tage, 
an dern samtlicher Reis eingefahren wurde, das ineage begehen sollte, nennt 
man doch das Fest des Tages, an dern der ganze Reis fertiggehechelt ist, ineage. 
In Gegenden, wo es friih schneit, tragt man den geschnittenen Reis zuerst 
ins Haus und fiihrt das Hecheln dort aus, aber in Gegenden, wo das nicht der 
Fall ist, verrichtet man diese staubige Arbeit auf dern Felde und tragt dann 
die Korner nach Hause. 

Das Entfernen der Korner aus den Ahren muS zu Beginn des Reisbaues 
eine ziemlich anstrengende Arbeit gewesen sein. Bei den dern wilden Reis 
nahestehenden Arten von Reispflanzen mag es vielleicht genugt haben, die 
Korner durch Schlagen zu entfemen, da sich beim wilden Reis die Korner 
noch verhitnismal3ig leicht losen. Bei den verbesserten Sorten losen sich 
die Korner vie1 schwerer und es ergab sich daher die Notwendigkeit, sie zwi- 
schen irgend etwas zu klemmen und auszuhecheln. Anfangs stellte man 
dazu die Hechelstabchen her, d.h. man band zwei Holz- oder Bambusstabchen 
an einem Ende zusammen und klemmte dazwischen die Ahren ein. Bald 
entstand die verbesserte Methode, Bambusrohrchen an die Finger zu stecken 
oder solche Rohrchen aus Eisen herzustellen. Dann wurden die ,,Barnbus- 
Tausend-Zahne" erfunden, bei denen sich ein Zahn neben dern anderen befand, 
ahnlich wie bei einem Kamm, ferner die eiserne ,,Tausend-Zahne-Hechel," 
die Reishechel-Egge, die beide ziemlich lange in Gebrauch waren. Ich er- 

160) Yui heiRt diejenige Gruppe von Bauersleuten, die sich zum Feldbestellen gegenseitig 
helfen und dingen. 
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innere mich, daO die verbesserte Hechel mit FuOantrieb in der Taish6Periode 
(1912-1926) aufkam. Jetzt wenden manche Familien zu ihrem Antrieb sogar 
Wasserkraft oder Elektrizitat an. 

Zerstuckelte Ahren, bei denen sich die Korner nicht leicht losen lassen, 
werden gesondert zusammengelegt, auf einer Matte mit dern Flegel gedroschen 
und nachdem man sie gesiebt hat, mit einer Schwinge geworfelt. In Minami- 
Saku und Kami-Ina in Shinano, ferner in Echigo benutzt man heute noch die 
altmodischen, wie das Zeichen he (2) gebogenen Dreschflegel, aber im Kant6 
Gebiet venvendet man die kzmruri-b6 oder furi-b6 genannten Dreschflegel, die 
einen drehbaren Arm haben und die weniger Anstrengung erfordern. 

Der Tag, an dern alle Korner aus dern Stroh entfernt sind, wird als Festtag 
begangen. Die Feier nennt man kokibashi-age oder kobashi-age Hechelstiib- 
chen-Fertigstellung). Da man zuerst dern ,,Kobashi no kamisama" (Hechel- 
stiibchengott) seinen Dank zum Ausdruck bringen muB, kocht man Reis mit 
Mungobohnen oder stampft Reiskuchen oder man bereitet ohagi (sul3e Knodel 
aus ungestampftem Reis) oder gedampfte Brote und opfert sie dern Gott der 
Hechelstabchen. In alter Zeit kochte man an diesem Tage auch Reis, da 
darnals die Bauern fur gewohnlich selber keinen Reis a13en, und da es Herbst 
ist, brat man Makrelenhechte, kocht Karotten, Rettiche, und anderes Feld- 
gemuse. Dazu ladet man die bei den Erntearbeiten zu Hilfe gekommenen 
,,YuiU-Leute ein oder bringt den Nachbarn von den Festspeisen. Der 
Kobashi no kamisama, der aus zwei Bambusstabchen mit dazwischenge- 
klemmten Reisahren besteht, bewahrt die Form der Hechelstabchen des 
Altertums (Minken, 511, S. 82), eine Ruckerinnerur~g an die alte Zeit, in der 
man zwei Bambus- oder Holzstabchen in die Hohlung eines Morsers steckte, 
dazwischen die Reisahren einklemmte und hechelte. Heute gibt es auch 
viele Familien, wo man dern t tausend-Zahne" der modernen Hechelmaschine 
die Opfer darbringt. In manchen Orten stellt man auch die Ackergerate 
nebeneinander auf und opfert davor (Minami-Azumi-gyciji, S. 270). 

Das Hechelstiibchenopfer fallt je nach dern Jahr und der Familie auf 
einen verschiedenen Tag. Im Minami-Azumi-Distrikt feiert man es meist 
in der letzten Dekade des zehnten Monats, nachdem die Ernte vorbei ist. Man 
wahlt dazu einen Tag des Vogels (Minami-Azumi-gydji, S. 269), das durfte 
auf die Lautgleichheit von tori in tori-ire (Einbringen der Ernte) und tori 
Vogel zuriickgehen. In manchen Orten feiert man das Opfer erst nach dern 
Schlagen der Sojabohnen, da dies die letzte Ernte ist (ebenda). In den 
Dorfern des Nordteils des Kita-Azumi-Distriktes stellt man nach Beendigung 
des Bohnendreschens unter der Bezeichnung bei-age den Dreschflegel zum 
Schmuck auf und opfert ihm Speisen (Kita-Azumi-gyciji, S. 186), aber da man 
mit diesem Stock nicht nur Bohnen drischt, mu13 man auch das als Ausdruck 
des Erntedankgefuhls im weiteren Sinne betrachten. Auch gibt es in diesem 
Distrikt Dorfer, wo man das b6-age (Stockopfer) feiert, nachdem man das 
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Reisdreschen beendet hat und die Trockengestelle nicht mehr gebraucht 
werden (ebenda). Da man beim Stampfen der Reiskuchen fur die Hechel- 
stabchenfertigstellung neuen Kleberreis verwendet, ist es nicht moglich, das 
Opfer sofort nach dern Dreschen zu feiern, da der Reis zuvor noch enthulst 
werden muD. Bis das geschehen ist, sind dann auch die Bohnen gedroschen 
und die Erntearbeiten alle zu Ende und man ist jetzt in der richtigen Stimmung 
zum Feiern. Deshalb wohl ist das kobashi-osame (die Hechelstabchen zur 
Verwahrung weglegen) von Sado auf den funfzehnten Tag des elften Monats 
nach dern Mondkalender festgesetzt (Sado-gy!ji, S. 250). 

Nach dern Minzokugaku-jiten legt man in einem Teil von Echigo nach 
der Beendigung des Reisschneidens im ganzen Dorfe etwa drei Tage Arbeits- 
pause ein. Das nennt man toishi-arai (Wetzstein-Waschen). Es heiDt, 
die jungen Leute, Burschen und Madchen, mieteten dafiir ein Haus und ver- 
gnugten sich bei Speisen und Getranken. Doch wird diese Sitte schon der 
Vergangenheit angehoren. In Tsuchitarumura im Minami-Uonuma-Distrikt 
mieteten die jungen Manner und Madchen ebenfalls ein Zimmer, wenn sie 
in einem fruchtbaren Jahre mit dern Reisschneiden fertig waren. Dort nahmen 
sie ihr Mittag- und Abendessen ein, das aus mitgebrachten Sachen bestand, 
und sangen zusammen. Das nannte man jGba-ishi-araiIB1) Waschen des J6ba- 
Steines. L4uch dieser Brauch ist vor mehr als einem Jahrhundert abgekommen. 
In  Nakafukamimura im Naka-Uonuma-Distrikt versammeln sich nach Beendig- 
ung aller Erntearbeiten auch jetzt noch die jungen Leute an ihrem Versamm- 
lungsort und feiern nach getaner Arbeit einen Tag lang, was dort jdba-ishi- 
nagashi FlieDenlassen von Wasser auf dern J6ba-Stein genannt wird. Der 
JGba-Stein ist ein Stein, der in jedem Bauemhause in einem Winkel im un- 
gedielten FuBboden eingegraben ist und nur einwenig aus dern Boden her- 
ausschaut. Er wird oft zum Vergleiche fur etwas Unbewegliches herangezogen. 
Da man auf ihm das Stroh klopft, wird er auch tataki-ishi (Klopfstein) oder 
zcara-tataki-ishi (Strohklopfstein) genannt, zuweilen auch ate-ishi (Treffstein). 
Die Bezeichnung jGba-ishi-arai hat nun die Bedeutung, nach der langen Zeit, 
wahrend der man mit der Feldbestellung voll beschaftigt war und dern jdba-ishi 
kaum einen Blick schenkte, diesen rein zu waschen und fur die Stroharbeiten 
vorzubereiten. Aber eigentlich bezeichnet man damit die kurzen Ruhetage 
nach der harten Arbeit des Erntens und Dreschens. 

Das ausgedroschene Stroh wird nun auf niho gehauft und bis zum spMeren 
Gebrauch aufgehoben. Man schichtet es entweder zylinderformig auf, was 
man maru-niho oder fumi-niho nennt, hoch oder niedrig ; oder man bildet 
ein funa-niho, indem man es langlich wie das Binsendach eines Bootes zu- 
sammenlegt (Kami-lna-gun, Kawashimamura KyGdo-shi, Abb. 34-36). Niho 
wird auch zu nigo, niyo, nyzi und ni umgebildet. Ursprunglich bedeutete 
es nicht Stroh, sondern aufgehaufte Reispflanzen, die noch die Komer tragen. 

161) 2%;6%UI. 



Jahresbrauchtum im japanischen Dorf 243 

In  dieser ursprunglichen Bedeutung wird das Wort noch heute in Sebamura, 
Higashi-Chikuma-Distrikt, Shinano, verwendet. Der Bedeutungswandel des 
Wortes ist schon so weit fortgeschritten, daB man jetzt aufgehauftes Brennholz 
kinyzi nennt und das Wort niho wird selbst in einem Ort ohne Reisbau, wie 
Hinoematamura im Minami-Aizu-Distrikt, verwendet. 

Ebisu-Andacht 

Fiir die Ebisu-Andacht ist nach dem zwanzigsten Tag des ersten Monats 
der zwanzigste Tag jedes folgenden Monats Stichtag, als besonders wichtig 
aber betrachtet man den zwanzigsten Tag des zehnten Monats als Tag 
des Herbstfestes. Nach AbschafTung des alten Kalenders feiern in Shinano 
viele Dorfer das Fest einen Monat spater, am zwanzigsten Tag des elften 
Monats. I n  Sado wieder nennt man in manchen Orten den neunzehnten 
Tag des zehnten Monats nach dem alten Kalender ,,Kleiner Ebisu" und bereitet 
dazu gute Speisen (Sado-gy6ji, S. 203). 

Am Festtag des ersten Monats sagt man, Ebisu gehe zur Arbeit fort, 
am zwanzigsten Tage des zehnten Monats aber komme er mit der Ernte zuruck. 
In  manchen Familien feiert man die Fruhlingsandacht fiir Ebisu am Morgen, 
die Herbstandacht am Abend. Und im Herbst ist es in Kaufmannsfamilien 
Sitte, im UbermaS zu feiern. Vom neunzehnten Tage an halt man Ausver- 
kauf, man ladet gute Freunde ein und bewirtet sie. 

I n  Akiyama in Shinano hangt man meist ein Bild des Ebisu auf oder man 
opfert vor seinem Amulett Eingepockeltes und t6fu-tem9ura (gebackene Boh- 
nengallerte) in schwimmendem Fett gebacken. Dabei richtet man zwei Opfer- 
tischchen her und weiht eines davon gleichzeitig Daikoku. I n  Tokura von 
Khzuke hangt man wie im ersten Monat entweder ein Bild auf oder stellt die 
Holzstatue des Ebisu an einen besonderen Platz. Man richtet gleichzeitig 
auch fur Daikoku ein Opfertischchen mit gekochten Karotten, Klettenwurzeln 
u.a., auch weiht man den beiden Gottern Sardinen oder eine Art WeiSfisch 
mit Kopf und Schwanz sowie Mungobohnenreis. 

(Tag des Schweines im zehnten Monat) 

Die Sitte, das ,,SchweinL' (inoko) des zehnten Monats (Mondkalender) 
zu verehren, sol1 zu Beginn der Heian-Periode (794-858) von China einge- 
fuhrt worden sein (Minxoku, 411, S. 165), sie ist von ChQgoku (Mitteljapan) bis 
KyQshQ am weitesten verbreitet. An den Schwein-Tagen des zehnten Monats, 
besonders am mittleren Schwein-Tag, nehmen die Kinder einen aus Stroh 
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gebundenen Stock oder einen mit Stroh umwickelten Bambusstock und schlagen 
im Gehen damit auf die Erde, ganz ahnlich wie die Kinder es in der zehnten 
Nacht mit den ,,StrohgewehrenU tun. Es ist allgemein ublich, an diesem 
Tage Reiskuchen zu stampfen. Ein kleiner Vers sagt : ,,Wer am Abend des 
Schwein-Tages keinen Reiskuchen stampft, wird zu einem Teufel oder zu 
einer Schlange". 

Jedoch in den Provinzen nordlich des Kant6-Gebietes sind Zeremonien, 
die mit dern Schwein in Beziehung stehen, zumindest zur Zeit unbekannt. 
In Kai stampfte man ursprunglich besonders am ersten, aber auch am zweiten 
und dritten Schwein-Tage haufig botamochi. Auch heate noch bereitet man 
in den Bauernfamilien die ,,Schwein-Reiskuchen" (inoko-mochi) (Kai shivyo" 
~ h z i s e i , ~ ~ ~ )  XII, S. 241). Auch in T8ky8 stellte man wahrend der Edo-Zeie 
inoko-mochi her und noch bis zur Meiji- oder TaishG-Periode begannen 
manche Familien am Schwein-Tage mit dern Einheizen des kotatsu (Feuerstelle 
zum Warmen der FuBe). 

Nach dern Sado nenjii gy6ji ist der erste der drei Schwein-Tage des 
zehnten Monats der Schwein-Tag der Schutzherren, Lehensfursten, der Her- 
ren, Beamten und Krieger ; der mittlere Schwein-Tag ist der Festtag der 
Stadter und Bauern, den dritten nennen viele hoito no inoko."ls3) In Ikari- 
mura nennt man ihn den Schwein-Tag der Bauern. Uberall stampft man 
an diesem Tage Reiskuchen, manchmal gibt man diesen die Gestalt eines 
Sackchens und streut Bohnenmehl daruber, fullt sie in ein Sh6-Ma0 und opfert 
dies dern Strohsack. Auch legt man gefullte Reiskuchen oder Reiskuchen 
mit Mungobohnen auf ein Opfertischchen, nennt jeden Reiskuchen ,,einen 
Sack" und opfert dern Schwein zwolf, dreizehn oder funfzehn ,,Sacke." In 
manchen Orten opfert man auch botamochi. An diesem Tage beginnt man 
auch mit dern Heizen des kotatsu oder man wendet das Kotatsu-Brett um 
und opfert darauf Reiskuchen. 

In Murakamimachi von Echigo feierte man den Schwein-Tag bis vor 
etwa funfzig, sechzig Jahren noch (Kyddo-kenkyii, 2!11, S. 56), heute scheint 
die Sitte aber bereits vollkommen in Vergessenheit geraten zu sein. 

Die Zeremonie, die an diesem Tage in Edo stattfand, wird im K6fu nen- 
jii-gy6jils4) wie folgt beschrieben : ,,Am ersten Tag des Schweines feiert der 
Sh6gun das Schwein-Fest. Am Vordertor brennt man diese Nacht ein Wacht- 
feuer. Der Sh6gun verschenkt Reiskuchen, okencho (Schwarzschwein) ist der 
Name fur die Schwein-Tag-Reiskuchen." Im Z5ho Edo nenchii-gy6ji heiBt es : 
,,Am ersten Schwein-Tag des zehnten Monats findet das Schwein-Fest statt. 
Die Fursten begeben sich abends um sechs Uhr in das SchloB, aul3erhalb des 
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Haupttores und auDerhalb des Uchisakurada-Tores brennt man Wachtfeuer. 
Am selben Tag beginnt man mit dem Einheizen der 0fen und kotatsu." 

Fortgeleiten und Abholen der Gotter 

In ganz Japan glaubt man, daD sich im zehnten Monat die Gottheiten 
aus allen Provinzen in Izamo versammeln. Der zehnte Monat ist daher der 
,,gMterlose" Monat und nur DBsojin und Ebisu huten das Dorf wahrend der 
Abwesenheit der ubrigen Gotter. In manchen Orten von Sado geleitet man 
deshalb Ende des zehnten Monats die Gotter zum Abschied, in Tatebayashi 
von KBzuke aber besucht man dazu vor Tagesanbruch am ersten Tage des 
zehnten Monats den Schutzgott. Besonders die unverheirateten Leute 
bitten bei der Wallfahrt im Morgengrauen die Gotter, in Izumo fur sie eine 
gute Heirat zu vermitteln. Man kocht in jeder Familie Reis mit Mungoboh- 
nen und bringt ihn auf dem Hausaltar dar, manche Leute opfern ihn auch im 
Schrein des Schutzgottes. Wenn die Gotter am ersten Tage des elften Monats 
aus Izumo zuruckkehren, holt man sie auf dieselbe Weise ab, doch braucht 
man dann nicht unbedingt so friih zum Schrein gehen. 

Etwas anders verhalt es sich im Saitama- und Hiki-Distrikt von Musashi. 
Dort glaubt man, die Gotter machen am funfzehnten Tag einen kurzen Zwi- 
schenbesuch. In Nomoto im Hiki-Distrikt geht der Kbjinsama (das ist der 
Kesselgott) am einunddreiDigsten Tage des zehnten Monats nach Izumo, am 
fiinfzehnten Tage des elften Monats macht er einen kleinen Zu~ischenbesuch 
und am dreiBigsten Tage desselben Monats kehrt er wieder zuruck. Am 
Abend eines jeden dieser Tage opfert man sechsunddreiDig Knodel (Nippoo 
minzoku, 2111 S. 29). 

(Metallgruben-Andacht) 

In manchen Orten feiert man am siebten oder achten Tage des elften 
Monats das tatara- oder fuigo-matsuri (Blasebalg-Fest), in Shinano sagt man 
dazu meist kanayama-kG (Metallgruben-Andacht). In alter Zeit stampfte 
man an diesem Tage auch in den gewohnlichen Bauernhausern des Kita- 
Azumi-Distriktes von Shinano Reiskuchen, jetzt aber ist er der Feiertag der 
den Blasebalg bei ihrer Berufsarbeit verwendenden Schmiede, Goldschmiede, 
GieDer und Steinmetzen, ebenso der Friseure und Dachdecker, die Metall- 
gerate verwenden, geworden. 

Der Name tatara-matsuri entstand aus dem Namen des Werkzeuges 
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(tatara-Blasebalg), man reinigt an diesem Tage den Blasebalg, spannt ein 
geweihtes Strohseil und halt selbstverstandlich Feiertag. Auch verteilt man 
Mandarinen u.s.w. Die Bezeichnung kanayama-kd beruht darauf, daB als 
Hauptgotter der Schmiede Kanayama hiko no kami und Kanayama hime no 
kami verehrt werden. An anderen Orten wieder verehrt man Kanayama- 
fud6 (Tairamura, Kita-Azumi-Distrikt, Shinano). Nach dem Minami-Axumi- 
gun kyddo chdsa sdsho dampft man an diesem Tage Reis mit Mungobohnen 
oder man stampft Reiskuchen und opfert sie Kanayama-sama. In  manchen 
Dorfern rauchert man am Eingang mit gemahlener Kleie, Pfeffer und Knob- 
lauch und es sieht fast so aus, als ob man den Besuch irgendeines Unglucks- 
gottes fernhalten wollte. I n  den Schmiedefamilien von Takibemura im selben 
Distrikt schmiedet man kleine Schwerter und stellt sie an die Eingangstur 
oder vor den Platz an der Arbeitsstate, wo Kanayama-sama verehrt wird. Man 
sagt, damit wurden Feuerkatastrophen abgehalten. Da man auch in den 
Stadten Blasebalge verwendete, scheint wahrend der Edo-Zeit das Fest unter 
groBer Anteilnahme des Volkes begangen worden zu sein. I m  Zdho Edo 
nenji-gydji vom Jahre 1803 steht: ,,Am achten Tage des elften Monats 
findet das goBe Blasebalg-Fest statt. I n  den Schmieden wirft man mit Man- 
darinen" und schaut man in das etu7a ein halbes Jahrhundert fruher erschienene 
Edo nenji-gydji, findet man dort die Stelle: ,,Am achten Tage findet das 
Blasebalg-Fest statt. An diesem Tage feiern alle Schmiede, GieBer, und 
andere Handwerker, die einen Blasebalg beniitzen, den Inari. I m  Volks- 
munde heiBt er hotake, d.h. Feuer brennen. In  den Schreinen von Ky6to 
begeht man den hiyaki genannten Gottesdienst . . . Fruher sammelten sich 
an diesem Tage die Kinder in Gruppen und mit den Worten ,hiyaki' warf 
man Mandarinen, die die Kinder aufhoben. Aber in der letzten Zeit mischten 
sich schlechte Jungen unter die Kinder und betrugen sich gar gewalttatig 
und schlimm und es gab viele Streitereien, daher wurde die Zeremonie ver- 
boten." 

Wann man damit begonnen hat, beim Elasebalg-Fest mit Mandarinen 
zu werfen, ist nicht sicher ; da der Brauch aber auch in der Geschichte vom 
Mikan-bune (Mandarinenschiff) von Kinokuniya Bunzaemon erwahnt wird, 
ist es mijglich, daB die Sitte aus der ersten Periode der Edo-Zeit oder eturas 
fruher stammt. 

Als Gottheit der Schmiede und Blasebalge den Inari zu verehren, kann 
man nach der richtigen shintoistischen Uberlieferung nicht als zutreffend 
bezeichnen, da man den Inari des Fushimi-Schreines an demselben Tage 
verehrte, an dem man das Fest des hiyaki beging. 
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15. Tag des 11. Monates 

Bei der Nennung dieses Datums denkt jeder sofort an das ,,Shichi-go- 
san-Fest" (Sieben-funf-drei-Fest). Das Fest des Gurtelabnehmens bildete 
friiher eine Mundigkeitszeremonie der Madchen. Diese hat man zu einem 
Fest der Siebenjahrigen vorverlegt, ebenso wie man das Mundigkeitsfest der 
dreizehnjahrigen Knaben auf die achtjahrigen vorverlegte (siehe Nakayama 
Tar6, Doxoku-shik6).166) 

Dieser Tag war aber auch anderweitig bedeutunsvoll und wenn man 
heute sagt, wenn der Ofen oder kotatsu ausgehe, sei es ein gutes Vorzeichen 
oder die Bewachung des Feuers sei in Ordnung (Minami-Azumi-Distrikt, 
Shinano), so kann man daraus schlieBen, daI3 dieser Volksglaube irgendwie 
seinen Grund haben mulj, auch wenn heute sein Ursprung unklar ist, er aber 
jedenfalls mit dem Shichi-go-san-Fest sicher in keiner Beziehung steht. 

In Nagaemura, &a-~istrikt von Kazuke nennt man den Tag ,,abura- 
izcai," d.h. Fett-Fest und man stampft Reis mit Mungobohnen. Man findet 
aber keine besondere Zeremonie, die mit Fett zu tun hatte. In Watauchimura 
im Nitta-Distrikt bewahrt man Raps, der im Fruhsommer Fruchte getragen 
hat, auf, nimmt ihn an diesem Tage zum Olladen mit und tauscht ihn fur 01 
ein. Man i8t dann in diesem (31 gebackene Karotten, Zehnvurzzln, Kletten- 
wurzeln, Siiljkartoffeln U.S.W. ; auI3erdem stampft man am selben Tage Reis- 
kuchen, den man dazu verzehrt. ~ b e r d i e s  brat man dreimal tempura (in 
schwimmendem Fett gebackene Speisen) und opfert davon den ~ ~ t t e r n  und 
Buddhas (Minxokugaku, 211). 

In T6hoku nennt man diesen Tag ,,Fest der abura-shime (Olpressen)." 
Heute findet man keine Brauche mehr, die mit 01 zusammenhangen, man 
bereitet lediglich Knodel oder stampft Reiskuchen, jedoch im Abschnitt Sendai 
nenjG-gy6ji tai-i des im Jahre 1848 veroffentlichten 6 -u  ichi-ran d6ch6 
i~ixa-kurigel~~) (412) steht : ,,Nicht nur die Olkandler, alle Leute stampfen 
Festtagsreiskuchen. An diesem Tage wird der Preis fur das Sesamol fest- 
gesetzt. Die Kinder kommen in jeden ~ l l a d e n  und erhalten Sesamolkuchen. 
Sie sagen zum Ladenmadchen: ,Wir feiern das Pressen und die Sicherstellung 
des Oles dieses Jahres' ". 

Schlagt man im Yuki no Izawabe, das der alte Masumi im Jahre 1786 
aufgezeichnet haben soll, nach, so findet man dort unter RikuchG, Yama no 
me, sechzehnter Tag des elften Monats die Stelle: ,,Auch in diesem Jahre 
werden in allen Familien uberall die Reiskuchen gestampft zum Olfest und das 
Fest des abura-shime wird allenthalben begangen." Es steht nicht fest, von 
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wann an man Ollampen beniitzte, aber auch das Fest, das mit den wertvollen 
Ollampen in Beziehung steht, setzte man auf diesen Tag an. Der funfzehnte 
Tag des elften Monats mu13 daher von fruher her ein Tag gewesen sein, an 
dem aus einem bestimmten Grunde ein Fest gefeiert wurde. Nach einem 
Bericht von Noguchi Yutaka (Kyddo kenkyzi, 711) nannte man in der Um- 
gebung von Okegawamachi in Musashi den funfzehnten Tag des elften Monats, 
an dem ubrigens auch die Feier des Gurtellosens begangen wurde, shimo-tsuki 
yasan (Reifmonat Ausflugsberg) und neuverheiratete Frauen und Manner 
kehrten mit Buchweizenmehl als Geschenk in ihr Heimatdorf zuruck und 
wurden dort von ihren Eltern bewirtet. Auch das spricht dafiir, da13 es an 
diesem Tage noch eine besondere Zersmonie gegeben hat. 

Die Daishi-Andacht von Shikoku und im Chiigoku-Gebiet hat, was man 
auch sagen mag, K8b6 Daishi zum Mittelpunkt. Deshalb wallfahrtet man 
am einundzwanzigsten Tage, seinem Sterbetage, zu den ,,achtundachtzig 
Orten" oder Hausherrn versammeln sich in einem Raum, trinken Opferwein 
und essen. Die Erklarung im Kc?-to nenjzi gy6ji bemerkt zur Daishi-Feier im 
KantB-Gebiet : ,,Am vierundzwanzigsten Tag ist Daishi-Feier. Man kocht 
als Daishi-Brei Mungobohnen. Es ist der Trauertag des Chisha Daishi, des 
Stifters der Tendai-Sekte. Unter all denen, die an die Lehre Buddhas glau- 
ben, sind wenige, die nicht diesem Daishi folgen, denn die JBdo-, Nichiren- 
und IkkB-Sekte sind alle aus der Tendai-Sekte hervorgegangen. Dafiir 
bezeigen sich heute auch die Laien dankbar" und am vierundzwanzigsten 
Tage, dem Todestage des Tendai-Meisters, feiert man in Stadt und Land 
seine Andacht. Manchmal ist sie aber auch auf den dreiund~wanzi~sten 
vorverlegt, vermutlich weil es an diesem Tage ein kleines Fest gab. 

Nach Band 3 des Kita-Axumi-gun kyddo-shik6 findet in diesem Distrikt 
am dreiundzwanzigsten die Daishi-Andacht statt. Man kocht Mungobohnen 
oder macht Brei davon und legt Teigknodelchen bei. Diese nennt man Daishi- 
k6 no dei-dango.leg) AuBerdem kocht man ,,Wurfelsuppe," indem man in 
eine Miso-Suppe wiirfelig geschnittenes Gemuse gibt. Dazu wahlt man 
sieben Arten von Gemuse aus, anderswo brauchen es keine sieben zu sein, 
aber man kocht entweder weiBe oder schwarze Sojabohnen hinein. In vielen 
Dorfem stellt man dazu ungleich lange S ~ b c h e n  aus Hanfstauden, Papier- 
maulbeerbaumstengeln, Schilf oder ahnlichem her. Auch ruhrt man bis 
zu diesem Tage die eingemachten Rettiche nicht an. Nun aber nimmt man 
zum erstenmal welche davon und opfert sie dem Daishi-sama. 

168) kb$l. 
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I n  Sado iindet am dreiundzwanzigsten eine Daishi-Andacht statt. Am 
Abend stampft man Daishi-Andachtskuchen und opfert sie oder man bereitet 
Daishi-,4ndachtsknodel und bringt sie Daishi dar. In  manchen Orten ge- 
braucht man auch botamochi als Opfergaben. Die Zahl der Opferkuchen ist 
nicht uberall gleich, manchmal sind es drei, acht oder neun, manchmal opfert 
man in einem gewohnlichen Jahre zwolf, in einem Schaltjahr dreizehn Stuck. 
Die Stabchen macht man recht dick und nimmt dazu Holz vom Essigbaum, 
Kastanie, Weide, Eichen-Baum oder eine Art Schneehall. 

Wird der Brauch sorgfaltig ausgefuhrt, so opfert man an vielen Orten 
am Morgen des vierundzwanzigsten weiBen Reisbrei als ,,FuBwasch-Brei". 
Diesen Brei nennt man auch ,,Brei des Wissens" oder ,,Daishi-Andachtsbrei." 
In manchen Orten bringt man auch Brei aus Mungobohnen dar. AuBerdem 
opfert man auch Miso-Suppe, die man ,,Suppe aus zerquetschten Bohnen" 
nennt und in die man zerdruckte Sojabohnen kocht, oder man gibt in diese 
Suppe noch Ruben und Rettiche hinein, die wie Schmetterlingsflugel ge- 
schnitten wurden ; oder man kocht Bohnen- und Rubensuppe zusammen. 
Ferner opfert man Rettiche und allerlei in 0 1  gebackene Gerichte und 
Gemuse und in Miso gekochten T6fu (Sado-gydji). 

I n  Sado sagt man, wenn man die Daishi-Feier-EOstabchen zu Bohnen- 
pflanzstocken benutzt, gedeihen die Bohnen gut und die Insekten kommen 
nicht hinein und die Vogel stehlen sie nicht. I n  manchen Orten fertigt man 
auBer EBstabchen Stecken aus Kastanienholz an. 

Auch in Koakazawa in Akiyama in Shinano kocht man zur Daishi-Andacht 
Mungobohnen mit Knodeln darin. Man entfernt die Rinde von einem 
Weigela-Zweig von etwa einem FuB funf Zoll Lange und stellt daraus ein 
Paar Stabchen her. Aus einem drei Zoll langeren Zweig fertigt man einen 
Stab an, von dem man ebenfalls die Rinde entfernt. Diese legt man zum 
Brei., der auf einem Tablett geopfert wird. 

Auch in Hiraomura, Kutsuno, Shimo-Takai-Distrikt, Shinano, halt man 
am dreiundzwanzigsten Tage Daishi-Andacht, vorher und nachher opfert 
man der Vogelscheuche. In  Tokura von KBzuke ist es Sitte, bei der ebenfalls 
am dreiundzwanzigsten stattiindenden Daishi-Andacht Mungobohnenbrei und 
Miso-Suppe auf ein Opfertischchen zu stellen, dazwischen zwei Paar Schilf- 
stabchen zu legen und dies als Opfer darzubringen. 

Der Monatserste des Letztgeborenen 

Im Gegensatz zum ersten Tag des Neujahrsmonates, der ,,Haupt- 
Monatserster" genannt wird, wird der erste Tag des letzten Monates der 
,,Monatserste des zuletzt Gebornen" genannt und ist ebenfalls ein wichtiger 
Tag, an dem die Wassergottheiten verehrt und an dem verschiedene Brauche 
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ausgefuhrt werden, um Schiffbruch fernzuhalten. 
I n  der Stadt hat man schon vergessen, diesen Tag zu feiern, aber aus dem 

1851 veroffentlichten T6to yziran nenjzi-gy6ji kann man ersehen, da8 er bis 
zur Meiji-Restauration sogar in Edo gefeiert wurde. In  diesem Buch steht 
im Abschnitt uber den zwolften Monat : ,,Den ersten Tag feiern alle Leute 
als otogo no tsuitachi (Monatserster des Nachgeborenen) mit Reiskuchen, die 
man otogo no mochi (Kuchen des Nachgeborenen) oder kazcabitari-mochi 
(FluB-Bade-Kuchen) nennt. Es wird uberliefert, wenn man diese iBt, er- 
leidet man keinen Schiffbruch. Daruber gibt es von Gegend zu Gegend ver- 
schiedene Uberl iefer~n~en.  Nach dem K6-mon-d6-kai-roku des Yamazaki 
Yoshinari heil3t es, der Vorfahre der Familie Ishikawa, der Fursten von Kame- 
yama in Ise, sprang mit vier oder funf Untergebenen in das Wasser als das 
SchloB von Osaka fie1 (1665). Deshalb wurde das Stampfen von FluB-Bade- 
Reiskuchen an diesem Tage allgemein Sitte. 

Man stampft fast iiberall an diesem Tage Reiskuchen. In  Hinoemata 
in Minami-Aizu, Iwashiro, bereitet man viele botnmochi und opfert sie 
auf dem Hausaltar, teilweise iDt man sie auf. Diesen Tag nennt man den 
Monatsersten des Flufibadens und man sagt, wenn man fruh aufsteht, 
kommt ein weioer Reiskuchen geschwommen, wenn man spat aufsteht, ein 
schwarzer. 

In  Muikamachi von Echigo begeht man jetzt das Fest kaum mehr, aber 
fruher stampfte man Reiskuchen, bestrich sie mit gesalzenem Mungobohnen- 
brei und opferte sie dem Wassergott. Spater nahm man sie weg und aB sie. 
Sie hieBen kazcafutari-mochi (FluB-Eintauch-Kuchen). 

In  Katashinamura no Tokura im Tone-Distrikt von KBzuke bereitet man 
Reiskuchen oder botamochi. Sind es viereckige, so nimmt man zwei Scheiben, 
sind es runde, dann zwei Stuck, streicht darauf Saft von einer salzigen Kuchen- 
fullung und 1aBt sie im NutzwaBer davonschwimmen. Ob man es nun am 
ersten Tage des zwolften Monats nach dem alten oder neuen Kalender ausubt, 
auch dies hat den Sinn eines Opfers an den Brunnengott oder den Gott der 
Wasserleitung. 

I m  Flecken Suganuma desselben Dorfes kocht man den Kleberreis fur 
die kawabitari-mochi, ohne ihn vorher zu dampfen, im Topf und stampft ihn 
so zu Kuchen, von denen man eine groBe Anzahl in kleiner runder Form her- 
stellt. Man gibt eine gezuckerte Fullung dazu und legt sie auf den Topfdeckel 
und gibt sie den Pferden zu fressen. Die ubrigen 1aDt man im Flusse davon- 
treiben. Es ist interessant, den Brauch im selben Dorf, kaum zweieinhalb 
Meilen davon entfernt, so verschieden ausgefuhrt zu sehen. Auch den Kata- 
shina-Flu0 abwarts, in Azumamura no Oigami sagt man, die kazcabitari-mochi 
seien die Pferdesilvesterspeise und man gibt sie hauptsachlich den Pferden 
zu fressen. I m  Flecken Anahara desselben Dorfes stampft man an diesem 
Tage gewohnliche Reiskuchen, fullt sie in die Teetasse des Hausherrn und gibt 
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sie dem Pferd zu fressen, im FluB 1aBt man jedoch keine schwimmen. So 
konnte man es hier eher als Pferdefest denn als Fest der Wassergottheit be- 
zeichnen, aber man wird die Reiskuchen fur die Pferde wohl als Zaubermittel 
betrachten muBen, damit die Pferde im Flu6 nicht verunglucken. 

Nach Herrn Dobashi Riki (Kyddo-kenky6, 716,  S. 30 ; Tabi to densetsu, 
911, S. 41) nennt man in Kami-Kuisshikimura im Nishi-Yatsuhiro-Distrikt 
von Kai den ersten Tag des zwolften Monats nach dem alten Kalender eben- 
falls kazcabitari und feiert ein Fest des Wassergottes. Von den Reiskuchen, 
die man zu diesem Fest stampft, nimmt man einen oder zwei, bricht diese in 
kleine Stiickchen und fullt sie. Neben dem Wasser klemnlt man zwischen 
dunne Bambusstabchen ein Blatt Schreibpapier, das man diagonal zu einem 
Dreieck faltete, auBerdem bricht man soviele Reiskuchen auseinander wie die 
Familie Mitglieder zahlt und taucht sie ins Wasser; man zieht sie dann wieder 
heraus und zu Hause iBt jeder einen solchen Kuchen. Man sagt hier, wer 
diese Reiskuchen iBt, bekomme keine Zahnschmerzen, man hat also an- 
scheinend den ursprunglichen Sinn dieser Zeremonie vergessen. 

Im  Kdshzi nenjzi-gdji (S. 243) ist uber eine Sitte berichtet, die im groBen 
Ganzen der beschriebenen gleich ist. Man malt 'danach das dreieckig ge- 
faltete Papier auBen weil3 und innen rot an und setzt mit PfannenruB links 
und rechts schrag hinein einen Punkt wie ein Auge. I n  Gegenden, wo es 
einen Schrein des Wassergottes gibt, stellt man im FluB eine rotweiBe Flagge 
auf und Schiffer und Bootsbesitzer sowie die Wassermuller begehen den Tag 
besonders festlich, laden Gaste ein und bewirten sie. I n  Kuraharamura im 
Kita-Koma-Distrikt bereitet man in jeder Familie botamochi, fiillt eine passende 
Anzahl davon in eine Schopfkelle und geht ruckwarts gewendet zum Brunnen- 
rand, wo man sie dem Brunnengott opfert (namlich dem Wassergott). Ohne 
sich umzudrehen, mu13 man sich wieder entfernen. Durch dieses Opfer halt 
man Wassermangel fern, heiBt es. 

In  der Umgebung von Matsudamachi in Sagami nannte man friiher den 
ersten Tag des zwolften Monates kawabitari und ich habe von der Sitte ge- 
hort, daB hier die Frauen in einem nahe vorbeiflieBenden Wasser ihr GesaB 
eintauchten. Ich lieB deshalb durch einen Freund, Herrn Kitamura Kimi- 
suke, das diesbezugliche Material von Sagami sammeln. Es ergab sich, daB 
man in Matsudamachi, Minami-Ashigaramura, Nakanuma, Yadorigimura 
u.a.0. im Ashigara-Kami-Distrikt am ersten des zwolften Monats botamochi 
bereitet. I n  Yadorigimura sagte man friiher, die Frauen mul3ten fruhmorgens 
zum FluB und das GesaB ins Wasser tauchen. 

Auch in Toyokawamura im Ashigara-Shimo-Distrikt stellt man an diesem 
Tage botamochi her, ebenso in Iwamura im selben Distrikt. Diese nennt man 
kawabitari. Man 1aBt sie nicht im Flu0 schwimmen, aber man opfert sie an 
Platzen, die mit dem Wasser zu tun haben. Man erzahlte hier, daB man in 
alter Zeit zum FluB ging, um sich das GesaB zu waschen. I m  Flecken Kami 
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desselben Dorfes legt man einen botamochi in ein ReismaB und opfert ihn. In 
der Umgebung von Ninomiya im Naka-Distrikt bereitet man ebenfalls bota- 
mochi. 

In Kitashimomachi von Oiso erzahlt man folgende Sage: In alter Zeit 
fuhr ein Fischer weit auf das Meer hinaus um zu fischen. Am ersten Tage 
des zwolften Monates ruderte er aber zu weit hinaus. Zum Gliick traf er 
auf keine schwere See und gelangte ans Gestade einer fremden Gegend. Dort 
hatte man zufallig botamochi bereitet und er stillte damit seinen Hunger. Zur 
Erinnerung daran macht man an diesem Tage botamochi. Auch heiDt es, 
wenn die Fischer das Boot herausnehmen, steigen alle Kinder der Familie 
ein und setzen das Kielruder in Bewegung. Wenn sie dabei Koder fur 
die Fische beschaffen wollten, muDten sie sich den Unterleib entbloDen 
und ins WaDer steigen, da in alter Zeit keine Brucken uber den Flu0 gingen. 
Bei dieser Gelegenheit wurde das Hinterteil naD. In alter Zeit sagten die 
Eltern oft zu den Kindern : ,,Komm zum kamabitari!" oder : ,,Komm zum 
FluD, das Hinterteil zu klopfen !" Heute geschieht das nicht mehr. 

Im Saiji shzixoku-goi und im Nippon minxokugaku-jiten sind viele Brauche 
angefuhrt, die in den verschiedenen Provinzen begangen werden, aber ich 
habe kein Beispiel dafur gefunden, daD die Frauen ihr GesaB eintauchten. 

Nach dem Bericht des Herrn Kitamura gibt es in Kanaokamura no Nishi- 
zawa, Suruga, eine finliche Sitte. Man sollte meinen, im zwolften Monat 
das GesaB ins FluDwasser eintauchen ginge eigentlich nur in einem warmen 
Gebiet, aber in Shimadamura Tsurushima, Kita-Tsuru-Distrikt, Kai, gingen 
noch zu Anfang der Meiji-Jahre Wanner und Frauen gemeinsam zum Katsura- 
Flu0 und wuschen sich das GesaB. Es ist nicht klar, welche Bedeutung 
diesem Brauch zugrundeliegt. Ware es nicht moglich, daD sich die Sitte, 
den Wassergott zu verehren und damit Wassernot zu vermeiden, bis zu einer 
Bittzeremonie um RegelmaDigkeit der Menstruation weiter entwickelte ? Man 
wird zumvergleich Material aus einem vie1 weiteren Gebiet sammeln mussen, 
um daruber urteilen zu konnen. 

Einen von den obigen Beispielen etwas abweichenden Brauch begeht 
man in Oshimachi no Gybda, Kita-Saitama-Distrikt, Musashi. Dort iDt man 
an diesem Tage zerschnittene Rettiche und Sojabohnen in Wasser weichge- 
kocht und einen kleinen Teil davon packt man in eine Strohhulle und opfert 
es dem Sippengott. Es heiDt, der Grund fur diese Sitte sei einzig, Unheil 
abzuwenden, doch ist das nur die Verkurzung eines fruheren Brauches. 

RuBfegen, Abholen und Aufstellen der 
Neujahrskiefern 

Uber die Zeremonie des achten Tages im zwolften Monat, den man in 
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manchen Gegenden koto-hajime (Beginn der Angelegenheiten) nennt, habe ich 
bereits im Kapitel koto ybka (S. 228 ff.) berichtet, ich gehe deshalb hier nicht 
mehr darauf ein. Aber e h e ~  als den achten muBte man vernunftgemao den 
dreizehnten Tag des zwolften Monates als den Beginn des Neujahres ansehen. 

Fur eine so wichtige zeremonielle Feier wie das Neujahr sind auch ent- 
sprechend viele und groBe Vorbereitungen notwendig und es ist alles in 
bestimmter Reihenfolge festgesetzt, was zum wiirdigen Empfang des Jahres- 
gottes zu geschehen hat. Die erste Vorbereitung besteht im RuBfegen und 
Reinigen des Hauses, fur diese Arbeiten ist der dreizehnte Tag des zwolften 
Monates bestimmt. 

Wahrend der Edo-Zeit war man mit der Durchfiihrung dieser Arbeiten 
auch in der Hauptstadt sehr streng und wenn man in irgendeiner Beschreibung 
der damaligen Jahresbrauche nachschlagt, wird man bestimmt auf einen Ab- 
schnitt ,,Dreizehnter Tag-RuBfegen" stoBen. Ich erinnere mich, daB es noch 
in meiner Kinderzeit ublich war, am dreizehnten Tag den RUB zu entfernen. 
Nun hat man diese Arbeit auf die zweimalige GroBreinigung im Fruhling und 
Herbst verlegt. Im Dorfe jedoch ist es mit den neuen Reinigungsgesetzen 
etwas anders, man nimmt da trotzdem das RuBfegen noch zum alten Termin 
vor. Allerdings ist nicht uberall der dreizehnte zum RuBfegen bestimmt, in 
Sado fuhrt man in manchen Dorfern das RuBfegen am dreizehnten im Schrein 
aus, am zwanzigsten bei den Hauswirten und am Tage darauf in allen 
ubrigen Hausern (Sado-gybji, S. 9). 

In Hiraomura Kutsuno vom Shimo-Takai-Distrikt in Shinano etwa, einem 
Dorf, wo man in den letzten Jahren alle Hande voll zu tun hat mit den Vor- 
bereitungen fiir die zahlreichen Ski-Gaste, die vom Jahresende an nach Shiga 
Kdgen drangen, wurde das susu-harai (RuBfegen) abgeschafft und auch das 
Abholen der Neujahrskiefern sowie das Stampfen der Reiskuchen finden an 
keinem bestimmten Tage mehr statt, sondern dann, wann es dem Einzelnen 
richtig ausgeht. 1st dann schon der einundreiBigste da, so stellt man in 
Eile die Neujahrskiefern auf, richtet den Jahresaltar an einer Seite des Haus- 
altars, befestigt an beiden Kiefern je ein dreifach gedrehtes geweihtes Strohseil 
und spannt ein Strohseil zwischen beiden Kiefern (Abb. 192). 

Nach dem zusammenfassenden Bericht des Herrn Noguchi Nagayoshi 
(Tabi to densetsu, 1114) nennt man in Tateiwamura no Mizuhiki, Minami- 
Aizu, den dreizehnten Tag ,,Beginn der Neujahrsangelegenheiten" (shbgatsu 
no kotohajime). Als tatehajime (Beginn des Aufstellens) stellt man auf einein 
kleinen Huge1 vor dem Garten funf Scheite Brennholz auf, die man mit einem 
geweihten Strohseil zusammenbindet. Dieses Brennholz verwahrt man bis 
zum Tage des Hanfsaens und verbrennt es erst dann. In Yu-no-hana im 
selben Dorfe besteht derselbe Brauch. Man schneidet fur diese funf Scheite 
Brennholz Eichen-Holz und am Tage des Hanfsaens, etwa um die ,,achtund- 
achtzigste Nacht," kocht man mit diesem Holz das Fruhstuck. Das wird 
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ein Uberbleibsel der Sitte sein, an diesem Tage in den Bergen das ganze 
fur Neujahr benotigte Brennholz zu holen, wobei man dann einen Teil des 
Holzes im Garten aufstellte. 

In  Hinoematamura im selben Distrikt findet an diesem Tage das Abholen 
der Neujahrskiefern statt. Da es in dieser Gegend keine Rotkiefern gibt, 
schneidet man himekomatsu (Pinus pentaphylla) und bindet sie am Tore fest. 
Am Silvestertag stellt man sie dann richtig auf und wenn diese Arbeit zu 
Ende ist, nimmt man kleine Zweige davon und besucht damit den Schutzgott, 
den1 man sie darbringt. Diesen Tempelbesuch fiihrt man manchmal auch 
am neunundzwanzigsten oder dreioigsten durch. In der Nacht zuvor dreht 
man Strohseile, die man zu Silvester braucht. In Mizuhiki holt man die 
Kiefern am siebenundzwanzigsten und in Yu-no-hana am letzten Tage des 
Jahres. Da die dortige Gegend niedriger liegt, venvendet man Rotkiefern. 
In beiden Orten stellt man die Torkiefern in der Silvesternacht auf. In Hinoe- 
mata bringt man zusammen mit den Neujahrskiefern ein Baumchen von etwa 
zwei Zoll Durchmesser und drei bis vier Fun Hohe mit, stellt dieses zusammen 
mit den Neujahrskiefern auf und nennt es oni-uchi-b6 (Stock zum Teufel- 
schlagen), man sagt, er diene zur Abwehr der Teufel (Noguchi). 

Dieser oni-uchi-bo" ist dasselbe wie die oni-gi, oni-uchi-gi oder saizcai-gi 
anderer Gegenden, die sich lediglich durch ihren Namen und ihre Anzahl 
unterscheiden. Man stellt sie nur an den FuBen der Torkiefern auf, ebenso 
wie das Brennholz in Mizuhiki. 

In Tokura von Khzuke, etwa zweiundzwanzig Meilen sudlich uber einen 
Pal3 von Hinoemata, nennt man den dreizehnten Tag kura-biraki (Speicher- 
Offnen). Man stellt an diesem Tage die zum Neujahrsschmuck mitgebrachten 
Rotkiefern auf. Am sechsundzwanzigsten dreht man die geweihten Strohseile, 
am neunundzwanzigsten oder dreiBigsten stellt man die Pfosten fiir die Neu- 
jahrskiefern auf. Wenn man das korrekt ausfuhrt, legt man iiber die zwei 
Pfosten ein Querhoz, dessen Wurzelteil man nach Osten hin festbindet. Hieran 
kniipft man das grol3e Strohseil und legt in die Mitte hinein Bohnen. An der 
Basis der P'fosten bindet man je nach der Gegend drei oder vier oni-uchi-gi 
an (Abb. 184). Stellt man drei oniuchi-gi auf, so nimmt man Kiefern mit 
drei Astkranzen, sind es vier oni-uchi-gi, dann nimmt man auch Kiefern mit 
vier Astkrhzen, die man gleich hoch richtet. Diese Arbeiten fuhrt jede 
Familie nach ihrer eigenen Art und Weise aus. 

In Shirasawamura no Iwamuro im selben Distrikt ist der dreizehnte Tag 
ebenfalls fur die Reinigung des Hauses und das RuBfegen festgesetzt, die 
Kiefern aber holt man am Taian-Tage und am vierundzwanzigsten oder funf- 
undzwanzigsten dreht mah die shimenaeca (geweihte Strohseile). Am acht- 
undzwanzigsten stellt man die Kiefern auf mit je funf oni-uchi-gi zu beiden 
Seiten. Fur die Pfosten der Neujahrskiefern verwandte man in alter Zeit 
Magnolien-Holz (Magnolia obovata). 
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Auch in Yashiki in Akiyama in Shinano findet am dreizehnten Tagedas 
RuRfegen statt, in Koakazawa jedoch holt man an diesem Tage die Neujahrs- 
kiefern. Hier benutzt man wie in Hinoemata himekomatsu, man hiingt sie 
aber, sobald man damit zu Hause angekommen ist, unter dem Dachrand auf, 
wo man auch das shimenazca aufbewahrt. Das RuBfegen veranstaltet man 
am fundundzwanzigsten. Hier fuhrt man es aber verschieden von anderen 
Gegenden aus. Man umwickelt zwei Holzer von etwa zwei FuB Lange mit 
Stroh, den Wurzelteil nach unten und die Ahrenseite nach oben, und bindet 
dies an drei Stellen mit Stroh fest. Damit lost man etwas vom RUB am 
Feuergestell, zum Entfernen des ubrigen RuBes benutzt man den Besen. Die 
zwei Stocke stellt man an einem feuersicheren Ort auf, kehrt den ubrigen 
RUB gegenuber davon zusammen und verbrennt ihn vollends. Die zwei 
Stocke 1aBt man aber stehen. 

Am siebenundzwanzigsten stampft man die Reiskuchen, am neunund- 
zwanzigsten richtet man den Kiefernschmuck und am dreiBigsten und einun- 
dreiaigsten ist man mit den Neujahrsvorbereitungen voll beschaftigt. 

In Akiyama kennt man keinen besonderen Namen fiir die vorhin beschrie- 
benen besonderen RuBbesen, aber nach dem Sado' nenjzi-gydji nennt man sie 
in Sado susu-otoko (RUB-Manner). Zu ihrer Herstellung teilt man dort einen 
halben Bund Stroh in zwei Teile, bindet jeden Teil an drei Stellen mit 
einem dunnen Seil doppelt fest, bindet Bohnenaste und Riementang dazu 
und bindet beide Teile wieder zusammen, wobei man allgemein einen 
,,HornerknotenU macht. In anderen Orten aber macht man zwei solche 
Besen aus einem ganzen Bund Stroh, man fugt dann auch diinne Holzstabe 
hinein oder man macht zwei Besen aus Stroh allein. Andere mischen Stroh 
und Schilf und binden es an drei oder funf Stellen, ohne es nachher an Bambus 
zu befestigen und stellen auBerdem zwei Strohbesen her, die nur zum Reinigen 
des Hausaltares dienen, es gibt hier in der Ausfuhrung verschiedene Methoden. 
Vor allem zum Reinigen des Hausaltares, des beweglichen Feuerhakens und 
des Feuergestells benutzt man besondere Besen, es ist auch ublich, den RUB 
hiervon gesondert zu halten, ein Beweis fur die altertumlichen Methoden, 
die sich in dieser Gegend erhalten haben (ebenda, S. 11 ff.). 

Selbst in Gegenden, wo man den Brauch des RuBfegens vereinfachte, 
ist es doch nicht nur ein gewohnliches Kehren im Interesse der Reinlichkeit, 
denn das Haus sauber zu halten ist etwas Selbstverstandliches. Hier spielt 
vielmehr der Gedanke an den Empfang des Neujahrsgottes die Hauptrolle. 
Deshalb ist es beim RuBfegen auch aunerst wichtig, von Osten her zu begin- 
nen, und wenn das Fegen beendet ist, bereitet man etwas bessere Speisen und 
setzt sich zum Essen nieder wie bei einem Fest. 

Wie bereits fruher erwahnt, befestigt man manchmal an den Torkiefern 
y ~ s u  (Abb. lo), doch gibt es darin von Dorf zu Dorf und von Familie zu 
Familie Unterschiede. Manchrnal befestigt man sie nur an den Kiefern beim 
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Tor, manchmal auch an den Kiefern des Jahresaltares und denen des Kdjin- 
sama oder Su i j in~ama.~~~)  Sie haben aber stets die gleiche Bedeutung. 

Stampfen der Reiskuchen 

Eine weitere unerlaflliche Arbeit zum Empfang des neuen Jahres ist das 
Stampfen der Reiskuchen. Man beginnt damit am fundundzwanzigsten oder 
sechsundzwanzigsten Tage, meist wahlt man aber den achtundzwanzigsten 
dam. Der neunundzwanzigste wird fur diese Arbeit allgemein vermieden, 
man nennt ihn ,,Bitterer Reiskuchen." Am Tage des Reiskuchenstampfens 
beginnt man schon im Morgengrauen mit der Arbeit und ist dann meist im 
Laufe des Vormittags damit fertig. 

I n  fruheren Zeiten war es Sitte, unter dem Morser frische Strohmatten 
auszubreiten, heute nimmt man einige Bund frisches Stroh und breitet sie aus 
oder legt sie kreuzweise ubereinander. Das ist Feststroh und darf nur zum 
Stampfen von Festkuchen venvendet werden. Wenn man Reiskuchen fur 
eine buddhistische Feier stampft, benutzt man es nicht. Man formt nun 
Opferkuchen und noshi-mochi (flache Reiskuchen), auDer diesen weil3en Reisku- 
chen stampft man auch eine gewisse Menge Awa-Hirsekuchen. Zum Fruh- 
stuck am Tage dieses Stampffestes iDt man ZBni-Suppe oder shiruko-mochi 
(suDe Mungobohnensuppe mit KloRen), Reiskuchen mit siiDem An oder mit 
geschabten Rettich. 

Die Menge der gestampften Reiskuchen war ursprunglich beliebig und in 
den meisten Orten stampft man wohl soviel, als man uber Neujahr zu essen 
gedenkt. Aber in Hotakamachi und in Nishi-Hotakamura, Minami-Azumi- 
Distrikt in Shinano, stampft man nur so viele Morser voll, als das Jahr Monate 
zahlt (Minami-Axumi-gydji, S. 23). Naturlich handelt es sich dabei um den 
Mondkalender und in gewohnlichen Jahren stampft man zwolf, in Schaltjahren 
dreizehn Morser voll. In  Familien, die wenig Bedarf haben, nimmt man 
dann eben nur wenig in einen Morser ; in Familien, die vie1 zu stampfen 
wunschen, rechnet man zwei, drei Eimer der gleichen Art Kuchen als einen 
Morser voll und paDt so die eigenen Bediirfnisse der Monatszahl des Jahres 
an. Die Stadtleute aus Sawanemachi in Sado geben den Bauern ihren 
Dunger, dafiir erhalten sie von den Bauern Kleberreis, ,,Dunger-Reis" ge- 
nannt, aus dem sie ihre Kuchen stampfen. In  vielen Familien stampft man 
da sechzig bis siebzig Morser voll, steht im Sado-gydji, und das ist wahrhaft 
nicht wenig ! In  den Gasthausern von Ogimachi sol1 man unter Shamisen- 
und Trommelbegleitung Kuchen gestampft haben und im TBkB-Tempe1 
von Akadomarimura Tokuwa stampfte man, wahrend man dem Ida-ten- 

170) E$fiB Herdgott, 7kfilpB Wassergott. 
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jin171) in der Kuche Fackelbrande weihte und Sutren las, in einem Morser 
zwei oka-mochi und opferte sie (ebenda). Die oka-mochi sind namako-mochi 
(bogenformige Reiskuchen), sie werden auch ionoko-mochi genannt. Aus 
demselben Buch kann man ferner ersehen, daD in Sado Reiskuchen mit ver- 
schiedenen Formen und Namen bereitet werden. So nennt man den zuoberst 
dargebrachten Schmuckkuchen hoshi (Stern), den unteren dai (Plattform). 
Die Schmuckkuchen, d.h. die kagami-mochi (Spiegelkuchen) bereitet man aus 
etwa einem shd Reis ; gleich geformte, jedoch kleinere, macht man mehr als 
zwolf, meist zwanzig bis dreiDig. Diese nennt man fukure-mochi. Runde 
Reiskuchen von etwa funf Zoll Durchmesser versieht man in der Mitte 
mit einer Hohlung und steckt in diese Kiefern- und Yuzuriha-Zweige (Daphni- 
phyllum macropodum) hinein. Das sind die mizu no mochi (Wasserkuchen). 
Ferner macht man runde, flachgedruckte oshi-mochi, masu no mochi, die man 
in einem funf gd oder ein shd fassenden MaDe kurze Zeit trocknen 1&t und, - 
wenn sie hart geworden sind, herausnimmt. Die groDten dieser Art sind so, 
daD ein Morser voll gerade einen Kuchen ausmacht, der ein Opfertischchen 
von grol3em Format gut ausfullt, sie heil3en usu no mi. Dann formt man kleine 
flache Reiskuchen von etwa funf Zoll Durchmesser, 'die man auf ein Bund Stroh 
legt, sie werden kinajiri oder kinejiri genannt, man iDt sie in gewohnlichen 
oder Ungluckszeiten nicht. Fur die miya-yuki-mochi (Kuchen fur den 
Schreinbesuch) druckt man Reiskuchen auf ein Tablett und setzt zwolf kleine 
Reiskuchen darauf und nimmt das .Ganze mit zum Tempelbesuch. Am 
Abend des sechsten Tages im Neujahrsmonat iI3t man sieben davon mit 
Sellerie und Meerlattich, die ubrigen verzehrt man am Abend des vierzehnten 
Tages. Dies alles sind weiDe Reiskuchen, aber erst diejenigen, in die man 
Verschiedenes hineingibt, konnen den Mochi-Liebhabern den Mund wasserig 
machen. Da gibt es mame-mochi (Bohnen-m.), goma-mochi (Sesam), aonori- 
mochi (gruner Meerlattich), shiso-mochi (Perilla frutescens), kusa-mochi (Wer- 
mut), satd-mochi (Zucker), kibi-mochi (Kibi-Hirse), tochi-mochi (RoDkastanien), 
kogome-mochi (halbzerstuckelter Reis), kona-mochi (Mehl), ama-mochi (Awa- 
Hirse) U.S.W. In Shinano gibt es ferner gobd-mochi (Klettenwurzeln), und 
halb aus Kleberreis, halb aus gewohnlichem Reis gestampfte Kuchen nennt 
man kata-mochi (harte Reiskuchen) (Minami-Azumi-gydji, S. 24). In der 
Umgebung von Tatebayashi in K6zuke nennt man Reiskuchen, die man so 
wie sie aus dem Morser genommen werden, auf Bretter setzt und von selbst 
trocknen lafit, usunuki, sie werden wohl h l i c h  sein wie die usu no mi (Morser- 
fruchte) von Sado. 

Jahresgott und Jahresaltar 

Der Toshigami-sama (Jahresgott) wird in vielen Gegenden auch Sh8gatsu- 

171) skm. 
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sama (Neujahrsgott) genannt. Er besucht zu Neujahr alle Familien. Der 
Leiter seines Festes ist der toshi-otoko (Jahresmann), dessen Stellung daher 
sehr wichtig ist. Der Gott des neuen Jahres nimmt seinen Sitz, der im Hause 
aufgestellt wurde und bleibt nach der Meinung der Bauern da bis er wieder 
nach Hause zuriickkehrt. Wie es in alter Zeit war, ist mir nicht bekannt, 
jetzt aber verwendet man als Jahresbaum eine Kiefer, meistens eine shin-matsu, 
Herz-Kiefer, d.h. einen Kiefernstamm und nicht h t e .  Es ist auch festgesetzt, 
daB beim Abholen der Kiefern gegen Jahresende zuerst die Kiefern fur den 
Jahresgott geschnitten werden, man nimmt dazu auch die groBte von allen, 
die man nach Hause bringen will. 

Da man den Toshigami naturlich nicht sehen kann, nennt man die Kiefer, 
die seinen Sitz bildet, gewohnlich Toshigama-sama. Der Platz fur die Auf- 
stellung des Baumes ist nicht in allen Familien derselbe. In Takanemura 
Hiwada, Mashita-Distrikt, Hida, stellt man in ein grol3es Zimmer rnit einer 
Feuerstelle (rohata Herdrand) links vom Eingang eine sieben bis acht FuB 
hohe, fiinfstufige Kiefer auf. An die mittleren Zweige bindet man eine 
Kiefer mit zwei Astkranzen unci an den unteren Asten befestigt man die 
oyasu und soi genannten Zweige (Minken, 214, S. 157). Im Kita-Azumi- 
Distrikt von Shinano schmuckt man mit dieser Kiefer die tokonoma (Alkoven) 
oder man stellt sie beim Hauptpfeiler auf, im Teeraum oder auf dem 
ungedielten Platz im Hause. Das ist im Bauernhaus der ,,Innenhof," d.h. 
der Arbeitsplatz im Innern des Ha~ses.  In manchen Hausern ist er jetzt 
auch mit Brettern belegt, doch ist dies durchaus keine unsaubere Stelle 
im Hause. Es hat also keinerlei verachtliche Bedeutung, wenn man den 
Jahresgot hier empfangt. Die Kiefer steckt man beim Aufstellen manchmal 
in einen Strohsack, manchrnal zwischen zwei Strohsacke, oder man bindet 
sie auch an die Welle des unteren Teiles eines Mahlmorsers fest oder steckt 
sie in die Hohlung des oberen. Ein anderes Verfahren ist, funf Sacke fur 
Saatreis ubereinander zu legen, darauf ein FuBgestell zu setzen und die 
Kiefer daran festzubinden (Kita-Axumi gy5ji). Meistens befestigt man an 
der Kiefer oyasu oder man spannt ein geweihtes Strohseil und innen bindet 
man an die Zweige Mandarinen, Riementang, Krebse, Hanf, getrocknete 
Kaki an Speilern u.s.w. Davor stellt man ein T6-Ma0 und ein Tischchen und 
legt darauf einen Ziergegenstand oder eine Lampe (ebenda). 

So will es der alte Brauch. Nachdem der Kalender in Umlauf kam, 
konnte man eindeutig die gliickbringende Richtung des Jahres feststellen und 
es kam die Idee auf, der Jahresgott trete von dieser Richtung her in das Haus. 
Daraus scheint sich die Sitte entwickelt zu haben, zum Empfange des Jahres- 
gottes gegen die gliickbringende Richtung hin einen besonderen Altar her- 
zurichten, den toshi-dana (Jahresaltar). Von Kai und Shinano bis zum KantB- 
Gebiet und in anderen Provinzen nennt man ihn toshigami (Jahresgott) (Abb. 
185). Das Brett, das man fur den Jahresaltar benutzt, ist meist neu, etwa 



Jahresbrauchtum im japanischen Dorf 259 

einen FuD breit und drei, vier, bis zu sechs FuD lang. Das ist nach Gegenden 
verschieden. Man h b g t  dieses Brett meist im Wohnzimmer auf, entweder 
an neuen Strohseilen oder an vier Bambusstaben, die man an den vier Ecken 
aufstellt. Im Seta- und Nitta-Distrikt von K6zuke macht man jedoch aus 
dunnem Holz zwei viereckige Rahmen, steckt das Brett hindurch und verbin- 
det die obere Seite der Rahmen wieder mit einem schmalen Brett. In dessen 
Mitte bohrt man ein Loch und fuhrt einen kurzen runden Pfahl hinein, den 
man am Deckenbalken befestigt, sodaD das ganze toshidana an diesem Rund- 
pflock hangt und nach jeder beliebigen Richtung gedreht werden kann (Abb. 
186 bis 189). Man kann diese toshidana noch komplizierter machen, indem 
man den Rahmen die Form von Torii gibt, deren FuDe man fest im Brett 
befestigt. Den Querbalken der Torii verbindet man mit einem viereckigen 
Holz, dadurch steckt man wieder einen runden Pflock, an dem sich das toshi- 
dana leicht drehen 1aDt (Abb. 187). In Shinano hangt man dieses Brett manch- 
ma1 vor oder neben einem Hangebild des Jahresgottes oder des DaijingC auf, 
aber nicht selten hangt das Brett auch ganz allein fur sich. Man richtet es 
meist in der Hohe des Tursturzes. Zu beiden Seiten befestigt man shin- 
matsu mit Seilen, befestigt daran Hachije-Pa~ierl'~? und spannt zwischen den 
Kiefern ein geweihtes Strohseil. Daran bringt man Mandarinen, Riementang, 
Krebse U.S.W. an. Auf das toshidana legt man Opferkuchen, darauf Mandarinen 
und Bohnenkuchen. Auch sonst bringt man verschiedene Opfergaben dar, 
doch herrscht darin in den einzelnen Familien keine Einheitlichkeit. Man 
kann ein Opfertischchen hinstellen oder die ,,drei SchMze" und darauf Reis 
streuen, wahrend man auf diesen Holzkohle, mit einer Geschenkschnur ver- 
bunden, legt. Oder man opfert Kaki und Kastanien, Mandarinen, Fische 
u.s.1~. Nach Aruga RyBichi (Minken, 411, S. 103) breitet man im Suwa- 
Distrikt einen Bogen weiDes Papier aus, darauf legt man drei oder fiinf Opfer- 
kuchen, eine neue Teetasse mit gewaschenem Reis gefullt, einen neuen Teller 
mit einer Sardine samt Kopf und Schwanz, ein Paar neue Zinnkannchen fur 
Opferwein mit Wein gefullt und Kiefernzweige in die Schnabel gesteckt ; 
das bei der Silvesterabrechung ubrig gebliebene Geld, oder Reis, Kaki, Riemen- 
tang, Mandarinen U.S.W. in ein Ma6 gefullt, eine neue kleine Lampe oder 
Kerzen und andere Dinge. Der auf Abb. 185 gezeigte Altar stammt aus 
Matsumoto und ist wie in alter Zeit aufgehangt, obwohl dort heute dieser 
Brauch kaum mehr begangen wird. Im Mittelpunkt steht ein Lichtteller, 
rechts und links davon je ein hohes Opfertischchen, darauf Tassen rnit 
Speiseopfern. Unter den Tischchen ist weiDes Papier ausgebreitet mit je 
einer Lage Opferkuchen. Rechter Hand von den Tischchen befinden sich 
die beim shigoto-hajime (Arbeitsbeginn) gedrehten sugenawa, am Rande rechts 
die omitama. Ober diese werde ich mich spater naher erklaren. 

Der Jahresaltar auf Abb. 186 ist aus Gadomura, Nitta-Distrikt, Kazuke, 



260 Takeda Hisayoshi 

er wird am achtundzwanzigsten Tage hergerichtet. Er ist drehbar, wie vor- 
hin erwahnt. In  seinem Mittelpunkt befinden sich an ein Strohbundel ge- 
steckte geweihte Papierstreifen fur den toshigami, davor ist weiBes Papier 
ausgebreitet und eine Lage Opferkuchen ist daraufgelegt. An beiden Enden 
ist ein kurzes, vorne herunterhiingendes Schurzseil befestigt und daruber ein 
bd-jime (Stock-Seil) gebunden. Auf dem Altar sind uberdies drei Bundel 
we ikn  Hanfes, funf an einen Speiler gesteckte Kugeln von einer jungen 
Pestilenzwurz und in Papier gewickelte Kerne von weiBen Nandina geopfert. 
Jeden Morgen und Abend steckt man die Gotterlaterne an und verneigt sich. 
Auf unserer Abbildung sind zu beiden Seiten des Altares kleine Zweige mit 
mayudama angesteckt, da die Aufnahme am Kleinen Neujahr gemacht wurde 
und man am vierzehnten die Kiefern entfernte, statt dessen aber die mayu- 
duma ansteckte. Es sind auch einige Fruchte aufgehangt. 

Aus demselben Dorf, aber von einer anderen Familie stammt der Altar 
auf Abb. 187. In  dieser Familie richtet man ihn erst am dreioigsten Tage 
her. Die Holzrahmen sind in Torii-Form angefertigt, uberdies im Brett be- 
festigt. Man kann das toshidana an dem runden Pfahl, der durch das obere 
Verbindungsholz gefiihrt ist, leicht in der gluckbringenden Richtung drehen. 
Auch hier sind mayudama angesteckt, da die Aufnahme ebenfalls vom Kleinen 
Neujahr herruhrt. Auf dem vorigen Altar waren die geweihten Papierstreifen 
in der Mitte aufgestellt, hier zu beiden Seiten. Und wohl wegen der Torii 
ist hier nicht die Langsseite, sondern die Schmalseite als Vorderseite anzu- 
sehen. Rechts vorne befinden sich die omitama mit den vielen Stabchen darin, 
die Bedeutung der Papierstreifen daneben ist aber unklar, die dahinter, d.h. 
links aufgestellten Papierstreifen sind naturlich fur den Jahresgott. Vor diesen 
aber sieht man das eigenartige o-tuna-ita (Gestellbrett). Sein Aussehen 
kann man auf Abb. 188 deutlicher sehen. Auch hier sind als Opfergaben 
zum Kleinen Neujahr kleine mayudama und kezuribana in das Seil unter 
dem o-tuna-ita gesteckt. Die o-tuna-ita bestehen aus funf dunnen Brettchen 
kunugi (Quercus serrata), mit einem Strohseil zusammengebunden, iiber sie 
stellt man ein Opfertischchen, breitet weiBes Papier darauf aus und legt die 
Opferkuchen darauf. Die Sitte, auf das Toshidana-Brett noch o-tuna-ita 
zu legen, scheint in Kazuke weit verbreitet zu sein. Da dariiber aber noch 
gar nichts Naheres geschrieben wurde, bilden sie ein Problem, das die For- 
schung noch zu losen hat. 

Das auf Abb. 189 gezeigte toshidana ist in der Art seines Schmuckes ganz 
verschieden von den anderen. An der Decke und an den Balken hat man 
in diesem Hause alles bis auf den letzten Platz mit mayudama geschmuckt, 
deshalb sind an der hinteren Seite der Mitte des Jahresaltars die auf Abb. 47 
gezeigten jii-ni und jzi-roku zu sehen. Da auch hier die Aufnahmen wahrend 
der Zeit des Kleinen Neujahrs gemacht wurden, hat man an Stelle der bereits 
entfernten Neujahrskiefern zu beiden Seiten je ein kezuribana eingesteckt. 
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Statt der geweihten Papierstreifen hat man hier ein Amulett angebracht mit 
der Aufschrift 6-toshi-da~jin-shinjil~~) (Gottersiegel des groBen Jahresgottes), 
sein Platz befindet sich am Ende des Altares, ahnlich wie bei dem toshidana 
auf Abb. 187. Die o-tuna-ita, die aus kunugi hergestellt sein sollten, sind 
durch eine handge flochtene Strohmatte ersetzt. Fur die Opferkuchen ist 
am anderen Ende des Altares weil3es Papier ausgebreitet, worauf sie quer 
daruhergelegt sind, ohne daB man dabei sich um. die Richtung des toshidana 
kummerte. So gibt es von Familie zu Familie Unterschiede, und welches da 
der richtigen Form entspricht, ist schwer zu sagen. Doch meine ich, die 
toshidana von Kazuke bedurften noch eines eingehenderen vergleichenden 
Studiums. 

Das toshidana wird an einem der letzten Tage des Jahres, nach dem - 
achtundzwanzigsten aufgehangt. Vom Neujahrstag an opfert man t2glich 
Reis, Buchweizennudeln und derlei Speisen in GefiBen aus gestrichenem 
Holz oder je nach der Gegend auch in anderen Geschirren. Diese nimmt 
man am Tage des tanasagashi herunter und kocht ein Eintopfessen davon. 
Das Abraumen geschieht meist am sechzehnten Tage oder am Morgen des 
siebzehnten, auch gibt es Familien, die die Opferkuchen eben so lange liegen 
lassen und solche, die sie schon am vierzehnten wegnehmen. In der Gegend 
von Tatebayashi in KBzuke ist der Tag zum Aufstellen des toshigami nicht 
in jedem Jahre gleich, wodurch der Tag aber bestimmt wird, ist mir nicht 
bekannt. 

In  Matsusatomura, Flecken Yu no ki, Higashi-Yamanashi-Distrikt, Kai, 
bindet man am dreiDigsten Tage am Hauptpfosten eine shin-matsu mit fiinf 
Astkranzen mit einem geweihten Strohseil fest. Man hangt geweihte Papier- 
streifen daran und nennt die Kiefer 6-matsu (groBe Kiefer). Das ist ursprung- 
lich nichts anderes als die Kiefer des toshigami, aber man richtet hier noch 
gesondert ein toshidana her, das man neben dem Hausaltar aufMngt. Zu 
beiden Seiten davon stellt man kleine shin-matsu auf und spannt dazwischen 
ein geweihtes Strohseil. In der Mitte stellt man geweihte Papierstreifen auf 
als toshigami und legt davor zwijlf kleine Opferkuchen in zwei Reihen. Die 
Kiefern vom Jahresaltar entfernt man am dritten Tage des neuen Jahres und 
bindet sie an den Stamm eines in der gluckbringenden Richtung stehenden 
Baumes. Von den 6-matsu nimmt man am elften Tage, dem Tage des ta-ue 
(Feldbepflanzen) (siehe S. 200 ff.), zwolf kleine Zweige, betrachtet sie als Steck- 
linge und pflanzt sie auf dem Acker ein. Darauf entfernt man die 6-matsu 
und ich hore, daB es Sitte ist, sie zu den Kiefern des toshidana zu bringen. Das 
Herrichten von toshidana und gleichzeitige Aufstellen der 6-matsu kann man 
nur als Nebeneinanderbestehen der alten und neuen Form bezeichnen. 

Uber die Formen des Jahresaltars und was dazu gehort ist noch vie1 
. weiteres Studium erforderlich. Man verwendet zu ihrem Schmuck zwar 
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allgemein Kiefern, aber nach dem Kita-Axumi ky6do-shikii (Bd. 3, S. 20) gibt 
es auch Familien, wo man Weiden benutzt, dann Dorfer, wo man goy6-matsu 
(funfblattrige Kiefer, Pinus pentaphylla) wahlt. Auch gibt es Orte, wo man 
sowohl goy6-matsu wie futabamatsu (zweiblattrige Kiefern) verwenden kann, 
ferne solche, wo man Zedern, Hemlocktanne und sawara (japanische Zypresse, 
Chamaecyparis pisifera) nimmt. In manchen Orten verwendet man hinoki 
(Chamaecyparis obtusa). In  Minami-Otarimura im selben Distrikt stellt man 
in neuerrichteten Hausern auBer Kiefern noch einige andere Arten von Baumen 
auf, wie Zedern, Bambus, tsurumasaki (Evonymus radicans). Bevor sich die 
heutige Form des toshidana ausbildete, mu0 es eine einfachere Form gegeben 
haben. Aufsatze wie Mino no e h 6 d a n ~ l ~ ~ )  von Hayashi Kaiichi (in Minzoku, 
112) bringen auBerst lehrreiches Material. 

Omitama 

I n  Abb. 185 und 187 stehen auf dem toshidana die sogenannten omitama. 
Wir haben hier ein Beispiel dafur, daB der Reis des Seelenfestes zum Schmuck 
auf den Jahresaltar gestellt wurde. Doch wird er auch an anderen Stellen 
geopfert. Die omitama auf diesen beiden Bildern bestehen aus gekochtem 
Reis, der auf ein mit weiBem Papier belegtes Opfertischchen gehauft wurde, 
dazu steckte man einige rohe Holzstabchen hinein. Abb. 190 zeigt diese 
omitama von der Nahe aufgenommen. In  dieser Familie schmuckt man 
beim Aufhiingen des toshidana zum Jahresende dieses mit einem omitama ; 
steckt zwei Stiibchen hinein fur ein Gedeck und wahrend die buddhistischen 
Totennamen der Vorfahren genannt werden, steckt man ebensoviele Paar 
Stabchen hinein, eine sehr ernste und feierliche Zeremonie. Der Reis wird 
naturlich in einem besonderen Topf gekocht. 

Bei den omitama findet man von Gegend zu Gegend und von Familie 
zu Familie Unterschiede, man kann daher nicht mehr sagen, welches die rich- 
tige Form ist. Aber uberall scheint man diesen Reis gesondert zu kochen. 
Um ihn einzufullen venvendet man verschiedene geeignete GefaBe wie Opfer- 
tischchen, Tablette, Schusseln, lackierte Kastchen, Teller, Napfe U.S.W. 

Meist breitet man zuerst ein weiBes Papier aus und hauft den Reis darauf. 
Man steckt runde, aus rohem Holz geschnittene Stabchen hinein, hier sechs, 
dort mvolf Stuck (Minken, 411, S. 104), oder man nimmt je zwei Stabchen 
fur ein Gedeck und rechnet funf Gedecke oder so viele als der Haushalt Perso- 
nen zahlt ; es gibt keine bestimmte Grenze fur ihre Zahl und man sagt, wichtig 
ist nur, daB es eine ungerade Zahl sei (Minami-Axumi-gy6ji, S. 47). Manch- 
ma1 ruft man vom altesten Vorfahren angefangen in der Reihenfolge der 
Todestage ,,Buddha des soundsovielten Tages" und steckt jedesmal ein Paar 
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Stabchen ein (Kita-Axumi-gydji, S. 35). Das ist uberall verschieden. In 
Kita-Azumi hauft man den Reis nicht zu einem Berg, sondern man druckt 
ihn mit den Handen zu Knodeln und steckt in jeden ein Stabchen aus rohem 
Holz oder aus Schilf. Es gibt verschiedene Orte, wo man das Opfer so 
richtet (Abb. 187). Man macht dann entweder drei, fiinf, neun oder zwolf 
Knodel, manchmal auch in gewohnlichen Jahren zwolf, in Schaltjahren drei- 
zehn (ebenda), ebenso wie bei den nigirimeshi (Reisballen), die man dern 
Kamagamisama (Gott des Kessels) darbringt (S. 26). Auch fur das Abrau- 
men der omitama sind je nach Gegend und Familie Unterschiede festzustellen. 
Nordlich des Suwa-Sees entfernt man sie gewohnlich am siebten Tage des 
neuen Jahres, in manchen Familien aber auch erst an1 vierzehnten oder 
sechzehnten Tage. In Shimo-Suwa nimmt man sie angeblich am friihen 
Morgen des zweiten Neujahrstages, wahrend die Sperlinge noch nicht 
zwitschern, herunter (Minken, 411, S. 104). Im Minami-Azumi-Distrikt, 
heiBt es, nimmt man die zu Silvester dargebrachten omitama am folgen- 
den Morgen oder am Morgen des zweiten Neujahrstages fort, solange die 
Krahen noch nicht schreien. Man laDt sie gefrieren und bewahrt sie auf, 
spater rostet man sie und gibt sie den Kindern zu essen (Minami-Azumi-gydji, 
S. 47). Im Kita-Azumi-Distrikt bereitet man die omitama am Neujahrsabend 
und in manchen Familien entfernt man sie nach dern Opfer sofort wieder, 
in anderen Familien 1aBt man sie bis zum zweiten Neujahrstag oder bis zum - 
Tage des matsu-okuri stehen oder man nimmt am zweiten Tage die Stabchen 
heraus und am dritten oder vierten Tage entfernt man den Reis. Wieder 
andere Familien warten mit dern Abraumen auf den Tag des Tierkreiszeichens, 
in dern der Hausherr geboren ist, oder man wahlt dazu den Pferdetag, den 
Tag des tai-an, oder auch den siebten, achten oder sechzehnten Tag, das ist 
ganz verschieden. In manchen Orten iBt der Hausherr allein diesen Reis, 
wenn er vom Altar entfernt wurde, in anderen wieder sagt man, wenn man 
ihn trocknet und bis zu den Hundstagen aufhebt und dann erst iDt, wird man 
im Sommer nicht abmagern (Kita-Azumi-gydji, S. 36). 

Die auf Abb. 191 zu sehenden omitama bestehen aus zwolf Knodeln, 
die man auf einem Opfertischchen nebeneinander legte. In jedem steckt ein 
Stabchen aus rohem Holz. In dieser Familie ist es iiblich, sie am Kleinen 
Neujahr herzurichten und zwar am vierzehnten Tage. Man bringt sie auf 
dern Jahresaltar dar und entfernt sie wieder am sechzehnten Tage, dann iDt 
sie die ganze Familie gemeinsam auf. In einer anderen Familie dieses Fleckens 
bereitet man die omitama zwar auch am vierzehnten Tage, man breitet aber 
ein weiBes Papier auf ein Tablett und steckt in die zwolf Reisballen je einen 
Deutzia-zweig. Dann weiht man sie nicht auf dern toshidana, sondern stellt 
sie bei dern vorspringenden Gitterfenster der Kiiche hinein. Am sieb- 
zehnten raumt man sie weg und iDt sie in der ganzen Familie mit dern gewohn- 
lichen Reis (Abb. 191). Da in beiden Familien die zwolf Knodel den zwolf 
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Monaten entsprechen, wird man, als der alte Kalender noch benutzt wurde, 
in Schaltjahren dreizehn bereitet haben. Im Flecken Sugashio desselben 
Dorfes kocht der toshiotoko am Morgen des vierzehnten Tages ein go" Reis 
und formt daraus zwolf nigirimeshi. In  jeden steckt er dunne Holunderzweige 
oder Bohnenstrunke, legt sie in eine lackierte Schachtel und stellt sie auf den 
Jahresaltar. Am sechzehnten Tage entfernt man sie zusammen mit den 
mayudama. 

In Kasukawamura no Fukatsu im Seta-Distrikt, der im Westen an den 
Nitta-Distrikt angrenzt, kocht man ebenfalls am vierzehnten Tage des ersten 
Monats in einem besonderen Topf Reis ; diesen schuttet man dann in ein 
kami no hachi (Gotterbecken) aus gebogenen Holzstabchen und steckt in ge- 
wohnlichen Jahren zwolf, in Schaltjahren dreizehn Stabchen aus Deutzia- 
Stengeln hinein. Diese omitama weiht man auf dem toshidana. Manche 
Familien opfern stattdessen auch zwolf nigirimeshi. Am siebzehnten Tage 
raumt man diese Opfergaben weg und kocht sie zusammen mit andern 
Speisen, die die ganze Familie gemeinsam iDt. In KBzuke macht man die 
amitama nicht am Jahresende, sondern am Kleinen Neujahr. Allerdings 
wird die Sitte heutzutage nur noch sehr selten begangen. 

Doch gibt es auch Gegenden, wo man die omitama zu Neujahr bereitet. 
Im Gebiete an der Meereskuste im Kami-Hei-Distrikt von Rikuchil haben 
die meisten Familien an der Tforderseite ihres Hausaltares Amaterasu 
eingeschreint, links und rechts davon werden Ebisu, Daikoku, Inari, Yama 
no kami und verschiedene andere Gottheiten verehrt, in einer Ecke des 
Altares auDerdem Omitama-sama. Hier ist die Art der Verehrung jedoch 
ganz verschieden von den vorhin beschriebenen Beispielen. Je nach der 
Familie venvendet man flache Reiskuchen, rautenformig geschnitten, oder 
hiufiger auch runde Reiskuchen von etwa zweieinhalb Zoll Durchmesser, 
zwolf Stuck ; darauf legt man in kleine Stucke von etwa einem Zoll Durch- 
messer zerbrockelte Reiskuchen, die gleiche Zahl nigirimeshi, sechs mon Kup- 
fergeld, an Speilern Kaki und einige getrocknete Sardinen. Das alles hauft 
man auf ein Tablett oder in eine Schwinge und bringt es als Opfer dar. In 
Schaltjahren nimmt man je dreizehn Stiick (Minzoku, 112, S. 167). 

In derselben Schrift ist eine Photographie veroffentlicht, auf welcher 
Herr Hayakawa KBtarB ein kami no shiki aus den Bergdorfern des Shidara- 
Distriktes, Mikawa, aufgenommen hat. Dieses kann man ebenfalls als 
omitama betrachten. Es besteht aus zwei Tabletts, neu aus rohem Holz 
ausgeholt, auf denen in gewohnlichen Jahren zusammen zwolf, in Schalt- 
jahren dreizehn Reiskuchen geopfert werden. Diesen Reiskuchen werden 
kleine, etwa eigroBe Kuchen aufgelegt. Sie werden nicht direkt als omitama 
bezeichnet, doch werden sie wie omitama behandelt. 

Nach einem anderen Artikel desselben Verfassers (ebenda, 312, S. 159) 
werden die omitama in Toyonemura im selben Distrikt am Silvesterabend 
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gerichtet. Man bereitet dazu ziemlich viele nigirimeshi aus Mungobohnenku- 
chen, die ohne besonderen Geschmack sind, hauft sie auf ein Opfertischchen 
und bringt sie auf dem buddhistischen Hausaltar dar. Man entfernt sie 
am Abend wieder und iDt sie auf. In Furikusamura hauft man auf einem 
Opfertischchen gekochten Reis zu einem Berg und opfert ihn. Man 1aBt 
ihn bis zum siebten Tage des neuen Jahres stehen. Infolge der Kalte ge- 
friert er erst und spater trocknet man ihn. Im Flecken Hirayama Shinhata 
desselben Dorfes bereitet man soviele grolje nigirimeshi, als das Jahr Monate 
zahlt, und steckt Stabchen in sie hinein. Die Sitte hier ahnelt also fruher 
beschriebenen Beispielen. 

Shimenawa-Schmuck 

Die letzte der Neujahrsvorbereitungen am Ende des alten Jahres ist 
wohl das Herstellen der geweihten Strohseile (shimenawa), die zum Schmuck 
angebracht werden. Sowohl Absicht wie Betragen beim Dreschen der shime- 
nawa ist ganz anders wie beim Dreschen gewolinlicher Seile. Man wahlt 
besonders schones Stroh, das man nicht mit dem Querschlege! klopft. Auch 
stellt man mancherorts klares Wasser auf zum Benetzen der Hande, da man 
sie nicht wie sonst mit Speichel befeuchten oder anhauchen darf. In man- 
chen Orten dreht man sie erst am Silvester, sonst beginnt man meist am 
siebenundzwanzigsten oder achtundzwanzigsten Tag. Beim Spannen 
1aBt man wahrend des Dreschens manchmal Stroh quer zum Seil herausste- 
hen und nennt diese Seile dann maedare-jime (Schurz-Seile). Manchmal 
laljt man das Stroh in kleinen Abstanden mit sieben, funf, drei Bundeln 
heraushangen. Die vereinfachten shimenazca heiBen wa-shime (Rad-Seile), 
das sind maedare-jime, die nur auBerst kurz und wie zu einem Ring mit herab- 
hangenden Strohbuscheln gebunden sind. In  T6ky6 sind sie als wa-kaxari 
(Rad-Schmuck) bekannt. Bei den Seilen, an denen das Stroh in der Anord- 
nung von sieben, funf, drei heraushangt, hangt man zwischen die einzelnen 
herabhangenden Strohbuschel geweihte Papierstreifen. 

Die eigentlichen und ursprunglichen shimenawa sind die sogenannten 
bb-jime (Stock-Seile). Man nimmt zu ihrer Herstellung ein Bund gut 
ausgewahlten Strohes, ordnet es an der Wurzel schon gleichmaljig und dreht 
etwa zwei Funftel oder zwei Drittel am Ende davon dreischaftig ein. Daran 
befestigt man ein dreiteiliges shide (geweihtes Papier) und steckt Mandarinen, 
Kiefernzweige oder getrocknete Kaki daran (Abb. 192). In K6zuke hangt 
man funfzehn solche bb-jime vor dem Hausaltar an der Decke auf. Statt- 
dessen kann man auch ein Sieben-funf-drei-Shimenawa aufspannen. Das 
Stroh hangt dann vor den Gottern herunter und bedeckt diese zur Hdfte. 
Man nennt es deshalb im Volksmund o-kao-kakushi (Gesicht-Verberger). 
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Manchmal h a g t  man auch in jeder Ecke des Zimmers ein b6-jime auf, das 
hat wohl denselben Sinn, wie wenn man shimenazca in den vier Richtungen 
herum aufspannt. 

Dieser Innenschmuck wird meistens am vierzehnten Tage entfernt und 
am vierzehnten oder funfzehnten beim o-shime-yaki verbrannt. Manchmal 
errichtet man vorher daraus ein Huttchen fur die D6sojin oder fur die Kinder, 
wie bereits fruher zu Abb. 83, 86, 87, 88, 90 und 92 eingehend gesagt wurde. 
Das sogenannte saito auf Abb. 92 ist auBen mit maedare-jime umgeben. 

In Akiyama in Shinano und Echigo spannt man zu Silvester shimenazca 
iiber dem Toreingang. Man hangt geweihte Papierstreifen daran und be- 
1aBt dieses wahrend des ganzen Jahres am Tor. 

Kuwa-gamisama (Hackengott) 
/ 
Im Kita-Azumi-Distrikt von Shinano begeht man den Silvester der 

Gerate am Kleinen Neujahr, wie ich S. 61 ff. beschrieben und mit zwei Ab- 
bildungen (36 und 37) erlautert habe. Gerade wie es nun Gegenden gibt, 
die die omitama zu Silvester und solche, die sie zum Kleinen Neujahr opfern, 
gibt es auch Orte, wo man den Silvester der Werkzeuge am Silvestertag selbst 
begeht. Doch habe ich diese Tatsache in der volkskundlichen Literatur bis 
jetzt nicht beschrieben gefunden. 

In Shimadamura, KBtBmura, omemura und Tomihamamura, alle im 
Kita-Tsuru-Distrikt von Kai gelegen, stellt man am dreiBigsten oder ein- 
unddreiBigsten Tage des letzten Monats einen Morser auf den ungedielten 
Kuchenboden, darauf legt man ein Brett, breitet eine neue Matte daruber 
und stellt Hacke, Hobel, Sage, kleines Hackbeil, Gabel und andere Gerate 
und Werkzeuge zum Schmuck darauf. Davor stellt man ein Opfertischchen 
oder ein Brett und bedeckt es mit einem weiBen Papier, auf das man zwei 
Opferkuchen iibereinander legt. Den ganzen Aufbau nennt man n6gu no 
toshitori (Silvester der Ackergerate) oder kuma-gamisama (Hacken-Gott). In 
Tsurushima von Shimadamura wird mancherorts fur den oberen Opferkuchen 
einer aus poliertem Reis, fur den unteren einer aus Awa-Hirse genommen. 
Es ist eine der schonsten Traditionen in unserem Lande, die Ackergerate, 
die man ein ganzes Jahr lang zur Arbeit verwendete, zu reinigen und ihnen 
eine Ruhepause zu gewahren oder sie wie Gottheiten zu ehren und ihnen Dank- 
barkeit zu erweisen. Nicht nur die Ackergerate, auch die anderen in den 
verschiedenen Berufen verwendeten Werkzeuge wurden fruher von den An- 
gehorigen der verschiedenen Berufe einmal im Jahre zum Ruhen hingestellt 
und ihnen Dankbarbeit bezeigt. Aber Brauche mit einem so wahrhaft liebens- 
wurdigem Ziel wie der Nadelgottesdienst oder die Pinselgraber wurden nach 
der Einfuhrung der materialistischen Zivilisation allmahlich abgeschafft. 
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Und wenn man einmal sieht, wie gefuhllos und kalt so mancher an diesen 
Dingen vorbeigeht, so beschleicht einen eine unertriigliche Einsamkeit bei 
dern Gedanken, da13 dies auch Japan sein soll. 

Die vor dern Kuwa-gamisama zum Opfer gebrachten Kuchen werden 
am zehnten Tage des ersten Monats wieder entfernt und verteilt. Aus dern 
weil3en Papier, das darunter ausgebreitet war, schneidet man geweihte Papier- 
streifen, klemmt sie an die Spitzen von feinen Bambusstiiben und trifft die 
Vorbereitungen fur das kuwa-ire (Hacken-Einschlagen) im Morgengrauen 
des nachsten Tages. Auch den Shimenawa-Schmuck im Innern des Hauses 
entfernt man etwa am elften Tage, man legt die Seile ebenfalls auf den Morser. 
Am dreizehnten opfert man an Zweige gesteckte Knodel und nachdem man 
am funfzehnten den Wunschbrei dargebracht hat, raumt man auch die Werk- 
zeuge wieder weg und bringt sie an ihren Ort. Abb. 193 zeigt sie mit den am 
dreizehnten Tage geopferten Knodeln (siehe S. 44). 

Diesen Brauch kann man nicht nur in den Dorfern des Kita-Tsuru-Di- 
striktes finden, er ist auch in Akiyamamura im Minami-Tsuru-Distrikt zu 
sehen. Hier stellt man den Morser umgekehrt hin und ich vermute, im 
Kita-Tsuru-Distrikt wird es auch so gewesen sein. ' Beim kurca-ire am elften 
Tage hackt man den Acker nur gerade so weit auf wie erforderlich und vor 
den geweihten Papierstreifen, die man aufstellt, bringt man gewaschenen 
Reis, Stucke von Reiskuchen und dazu Tee, in Papier gewickelt, dar. Dieser 
Brauch wird auch im angrenzenden Tsukui-Distrikt von Sagami begangen. 
Es heiDt, in Hizuremura und anderswo wurde er in Familien, wo es altere 
Leute gab, mit groDem Ernst ausgefuhrt. Auch im benachbarten Makino- 
mura no Kippara stellt man jetzt die AckergerMe nicht mehr zum Schmuck 
auf. Man ruckt nur einen Morser zurecht, breitet Papier darauf und opfert 
hier Reiskuchen. Folglich wird auch die Bezeichnung Kuwa-gamisama 
(Hackengott) nicht mehr verwendet. 

Der letzte Tag des Jahres 

Man nennt diesen Tag Gdoshi oder toshitori, auch Gmisoka, in T6ky6 
sagt man Gdoshikoshi (das Jahr zu Ende leben). Die Frauen sind vom fruhen 
Morgen an mit Vorbereitungen beschitigt. DaD das Haus gesaubert wird, 
ist selbstverstandlich, man reinigt alle Kuchengerate, Pfannen und Topfe, ja 
sogar die Feuerzange. Vom Hausaltar nimmt man die Amulette herunter 
und klebt neue dafur an. In manchen Familien klebt man die neuen einfach 
uber die Alten. 1st man mit dern Putzen fertig und das Abendessen vorbereitet, 
so zieht man lauter neue oder frisch gewaschene Wbche und Kleidungsstucke 
an, nachdem man zuvor ein Bad genommen hat. 

Zuerst werden dern Jahresgott und dern DaijingQ Opfergaben darge- 
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bracht, dann den anderen GMtern. In strengen Familien entzundet man die 
Opferlichter mit durch Reiben erzeugtem Feuer. Heute venvendet man 
meist Lampen oder Kerzen. In Hiraomura no Kutsuno im Shimo-Takai- 
Distrikt von Shinano ist es Sitte, aus irgendeinem Grunde Fischscheiben mit 
Flossen daran zu opfern. Allerorten werden auch dem Ebisu Lachs- und 
Gelbfischschwanze auf Speiler oder rohe Holzstabchen gesteckt dargebracht. 
In manchen Orten weiht man auDerdem noch Rechenbrett, Rechnungsbuch, 
Riementang, Hanf, Mandarinen, Speiler-Kaki u.a. In anderen Orten fullt 
man nach dem Opfer an alle Gotter auch in die yasu Reis rnit getrockneten 
Sardinen oder sonstige Speisen als Silvestergabe fur die Kiefern. 

Fiir das Abendessen an Silvester richtet man die beste Mahlzeit her, die 
man zustande bringt. Dann versammelt sich die ganze Familie und alle 
nehmen entweder vor dem Toshigami-sama (Jahresgott) im Empfangszimmer 
oder neben dem buddhistischen Hausaltar Platz. Sonst auswarts weilende 
Familienmitglieder richten es so ein, daD sie an diesem Abend zu Hause sind, 
und wenn jemand nicht anwesend sein kann, richtet man fur ihn trotzdem 
ein Gedeck. Man nimmt meistens auch nicht die gewohnlichen Tassen und 
Teller, sondern das schone Geschirr, das sonst fur Gaste bestimmt ist. 

Die Zusammenstellung der Silvesterspeisen ist naturlich je nach Gegend 
und Familie verschieden. Herr Aruga hat sich die Muhe gemacht, den Silve- 
sterspeisezettel der Gegend nijrdlich des Suwa-Sees zusammenzustellen. 
Dort werden Suppen gekocht rnit Zwiebeln, Karotten, grunem Kraut, Spinat, 
Riementang, grunem Meerlattich, Konnyaku, Fischwurst, WeiBfisch, Fasan, 
Kupferfasan, Karpfen. 

An Schusselgerichten gibt es : Gelbfisch, Lachs, Lachsforellen, Sardinen, 
Thunfisch. An kleinen Schusseln : gekochte Bohnen, rnit Sojasauce zuberei- 
tete Bohnen, getrocknete Sardinen, Heringsrogen. Flache Schusseln : 
Schwarzwurzeln, Karotten, Klettenwurzeln, Tbfu. Bambus. Essig-Ein- 
gelegtes: Rettiche in Essig mit Sesam-Samen, Zucker und Miso, Kohl, 
Rohrentintenfisch, Seepolyp, Archenmuschel. Eingemachtes Gemuse : Raps, 
Rettiche, in Hefe Eingemachtes und in Miso Eingemachtes. Bruhen: 
Rettich und Miso-Bruhe. Gedampfter Reis. 

Alle diese Speisen iDt man, weil man ihren Namen eine andere Bedeu- 
tung unterlegt und sie als gute Vorzeichen betrachtet. So wird masu (Lachs- 
forelle) mit masumasu sakaeru (zunehmendes gutes Gedeihen) gedeutet, koi 
(Karpfe) mit fuku ga koi (Gluck komme !), kombu (Riementang) rnit yorokombu 
(sich freuen), kaxunoko (Heringsrogen) rnit kazukazu shiaz~'ase (zahlreiches 
Gluck), mame (Bohnen) rnit mamemameshii (fleiBig, rustig), daikon-shiru 
(Rettichsaft) mit daidai kon ga tsuxuku (von Geschlecht zu Geschlecht immer 
fleiDig arbeiten konnen) und andere. 

In den Azumi-Distrikten von Shinano und auf Sado laDt man auch die 
Haustiere Silvester feiern. Den Huhnern gibt man Reis und getrocknete 



Jahresbrauchtum im japanischen Dorf 269 
.I 

Sardinen in einem Becken oder auf einem Papier, manchmal auch in einer 
Schwinge. Den Pferden oder Rindern kocht man vie1 Weizen oder Bohnen, 
fullt dieses Futter in einen Pferdeeimer und hauft mit der Tasse des Hausher- 
ren darauf Reis. Den Hunden und Katzen gibt man auch getrocknete Sardi- 
nen zu ihrem Reis, in Kita-Azumi aber sol1 man anscheinend die Katzen nicht 
Silvester feiern lassen (Kita-Azumi-gydji, S. 26). Dafur 1aDt man aber die 
Mause Silvester feiern und stellt ihnen Reis oder Reiskuchen auf Stroh, das 
man in einem dunklen Winkel kreisformig ausbreitete. Auch die Schlangen 
1aDt man das Neue Jahr begehen und hauft ihnen entweder gekochten Reis 
auf Stroh oder tut rohen Reis in ein Ma0 und stellt dieses auf den Steinzaun 
des Hofes. 

Nach Beendigung des Abendessens geht man zum Silvestergottesdienst 
oder man wallfahrtet zum Sippengott. Personen, die einem gefahrlichen 
Jahr entgegengehen, nehrnen soviele Kupfermunzen als sie Jahre zahlen und 
streuen sie an einem Kreuzwege, auf einer Brucke oder an einem anderen 
Orte, wo viele Leute verkehren, aus. Wahrend man mit all diesen Dingen 
beschaftigt ist, geht das alte Jahr zur Neige und der gluckliche Neujahrstag 
kommt herauf. 
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. . iSuga. HokujBmuia, Kita-Azumi- 

Distrikt. Shinano). 

49) Jitni-gatsu (Warabidaira, Hoku- 

jBmura, Kita-Azumi-Distrikt. Shina- 

no). 



50) Sankurb-Pup- 

pen, zum Kleinen 

Xeujahr Dbsojin 

geopfert (Shio- 

jima, Hokujb- 

mura. Kita-Azu- 

mi-Distrikt, Shi- 

51) Zwei Arten der San- 

kurb-Puppen (Hosono, 

selbes Dorf). 



52) Drei Arten der SankurB- 

Puppen (HokujBmura, Kita- 

Azumi-Distrikt, Shinano). 

13) SankurB-Puppen, die biz 

Sommer odtr Herbst liegen 

ben iHo$ono, HokujBmura, 

Azumi-Distrikt, Shinano!. 

i zum 

blie- 

Kita- 



51)  Okkadobd, auch 

Gotter) genannt (T: 

Tsuru-Distrikt, Kai). 

I no D6shin (Torweg- 

Tabayamamura, Kita- 

55) Okkadobd mit tawara und Awa-Hirsekolben (links) und mit tawara 

und Hie-Hirsekolben (rechts) auf dem Riicken (Ka~vano, OgBchimura, 

Nishi-Tama-Distrikt, Musayhi). 



56) Vereinfachte okkado68 (Hinata, Shirakawamura, C,hichibu- 

Distrikt, Musashi). 

57) Okkado68, die nur aus Awa-Hirsekolben 

bestehen, die an einen Pfahl gebunclen sind 

(ebenda) . 



58) Dem DBsojin geopfertes Schwert 
(Minami - Nomaki, Nishimakimura, 
Kita-Kanra-Distrikt, KBzuke). 

59) Eine Art der kado- 
nytido (Kumogane, Kaka- 
Kanomura, Tagata-Di- 
strikt, Izu). 

60) Andere Art der 1 kadonytido (Kurokura, Mihomura, Ashigara- 
Kami-Distrikt, Sagami). 



61) Noch eine Art der kadony2ido (HBkisawa, Nakagawa, 

Mihomura, Ashigara-Kami-Distrikt, Sagami). Photo 

ron Urushibara Shun. 

62) Zwei Paare DAshin-sama (Tabayamamura, 

Kita-Tsuru-Distrikt, Kai). 



63) Ein Paar DBsojin mit Papiergewandern bekleidet (Nozawa-onsen, 

Shimo-Takai-Distrikt, Shinano). 

64) TarB-san - JirBsan (Kami- 

Kosobu, Sebamura, Higashi- 

Chikuma-Distrikt, Shinano). 



65) Kayukaki-66, ein FuB 
und zwei Zo!l lang, 
Essigbaumholz (Yama- 
da, Horikiri, Shuzenji- 
machi, Izu). 

66) Knyukaki-66 (Omiyama, Kawakami- 
mura, Shinano). Photo von Nakazawa 

Atsushi. 

67) , ,Ta  no kami", etwa sieben Zoll lang, zweieinhalb 
Zoll Durchmesser, Essigbaumholz (Chino Shimo- 
gumi, Enzanmachi, Kai). 



68\ Breistabchen genannte kayukaki-bd, 

ein Fun und zweieinhalb Zoll lang 

(Kutsuno, Hiraomura, Shimo-Takai- 

Distrikt, Shinano). 
69) Mit Seil zusammengebundene knyu- 

kaki-bd, siebeneinhalb Zoll lang, iiber 

zwei Zoll Durchmesser (Kanagawa, 

Kanoiwamachi, Higashi-Yamanashi-Di- 

strikt, Kaij. Photo von Nakazawa Atsu- 

shi. 

70, a)  
dai. 

,,Dainokongo" genannte kayukaki-bd (Naka- 

Nirayamamura, Tagata-Distrikt, Izu). 



70, b: Kayukaki-bb von Ashigawatani. 

Kai (ta no kami); funf Zoll acht 

bu lang, vier Zoll sechs bu Umfang 

(Takahagi, Shimo - Kuisshikimura, 

Ni5hi-Yatsushiro-Distrikt). Photo 

von Nakazawa Atsushi. 

70, c )  Kayukaki-b8, deren oberes Ende mit einem Quer- 

stabchen verbunden ist; vier Zoll drei bu lang (Kami- 

Sekisui-ji, Higashi-Gumi, Aikawa-mura, Nishi-Yama- 

nashi-Distrikt, Kai). Photo von Nakazawa Atsushi. 



71) Zwei Paar kayukaki-b6 am WasserzufluR 

zu den Stecklingsfeldern (Hiraomura, 

Shimo-Takai-Distrikt, Shinano). 

72) Brei-EOstabchen, 

neun Zoll lang 

(Warabidaira, Ho- 

kuj6mura, Kita- 

Azumi-Distrikt, Shi- 

nano) . 

73) Tome-iwai-66 (Braut- 

Gliickwunsch - Stock). 

In  Yamabikoda, Taka- 

yama-machi, Hida, 

verkauft. 



74) Fink aus Dazaifu, 

Zoll drei bu hoch, zwei 

drei bu Durchmesser. 

drei 

Zoll 

75) Gruppe von Kindern beim ,,yome no shiri iwei" (Shimo-Otsuki, 

Onemura, Naka-Distrikt, Sagami). 



76) Gliickwunschgeschenk am vier- 

zehnten Tage des ersten Monats an 

Familien, die im vergangenen Jahre 

eine Hochzeit feierten (Hinata, Taka- 

beyamura, Xaka-Distrikt, Sagami!. 

77) DBsojin-Steinfigur, die zur Feier 

mit herumgetragen wird. Mannliche 

Gottheit etwas iiber acht Zoll hoch 

,(Shigamura, Suwa-Distrikt, Shinano). 



78) DBsojin-Stt 

Schriftzeichen 

shina - machi, 

Distrikt, Shin 

:in mit korear 

(Honmura, 

Minami -P 

ano). 

iischen 

Toyo- 

~zumi  - 

79) Vollfigur des DBsojin, sitzend 

(Hiekawa, Naka - ~ m i m u r a ,  

Tagata-Distrikt, Izu). 



80) DBsojin mit eingraviertem Gliickwunsch- 

spruch (Shimashima, Azumimura, Minami- 

Azumi-Distrikt, Shinano). 

81) Runder Stein als DBsojin (Kitahara, Asahimura, Kita-Koma- 

Distrikt, Kai). 



82) Runde Steine als DBsojin in ein Steintempelchen gelegt (Chino 

Kamigumi no Kami, Enzan-machi, Higashi-Yamanashi-Distrikt, Kai). 

83) Kegelformiges matsu-goya 

(Kiefernhiittchen) (Enornoto, 

~oshidajimamura, Ashigara- 

Kami-Distrikt, Sagami). 



84) Langes, rechteckiges Kiefernhuttchen (Shimo-Yagura, Mamashita, 

Fukuza~vamura, Ashigara-Kami-Distrikt, Sagami). 

85) Fertige SankurG-Huttchen. 

Im Mittelpunkt 0-SankurB, 

rechts und links KO-SankurB. 

Der Yobi-SankurG steht 

ctwas auf der Scite und ist 

auf deru Bildr niclit zu sehen 

( Hong?~m~~ra ,  Higashi-Chiku- 

ma-Distrikt, Shinano). 



86) Beim Errichten des Sankur6- 

Hiittchens (HongBmura, -Higashi- 

Chikuma-Distrikt, Shinano). 

87) D6sojin-Stein mit shimenawa und 

yasu geschmiickt (Machimura, 

Shimauchimura, Higashi-Chikuma- 

Distrikt, Shinano). 



88) D6sojin-Stein mit einem Dach aus .yasu7 

rundherum sind geweihte Strohseile gehangt, 

auch ein FaBchen daraus gemacht und 

dargebracht (Kemi, Aisomemura, Kita- 

Azumi-Distrikt, Shinano) . 

89) Aus Zedernzweigen hergestelltes DBsojin- 

Hiittchen (Shimizu, Shimo-A~vono, Ofuji- 

mura, Higashi-Yamanashi-Distrikt, Kai). 



90) DBsojin mit kadomatsu (Torkiefern) und Hauschen aus ge- 

weihten Strohseilen (Takigashira, Shimogumi, Chabata, Izumi- 

mura, SuntB-Distrikt, Suruga). 

91) Zeitweiliges Hauschen, aus dem AuBen- 

schmuck iiher DBsojin errichtet (Taka- 

bayashi, Shirane, Hibitamura, Naka-Distrikt, 

Sagami). 



.,Snito", am hleeresstrand von aiso errichtet. 

93) In Brand gesteckter KO-SankurB (Motomura, Misayama, HongB- 

mura, Higashi-Chikuma-Distrikt, Shinano). 



94j Knodelbraten am vierzehnten Tage des ersten Monats (Suarashi, 

UchigBmura, Tsuktii-Distrikt, Sagami). 

95) Laterne von Nozawa-Onsen, Shimo-Takai-Distrikt, 

Shinano. 



96) DBsojin-Tempelchen im Gehoft 

des MagokurB Katagiri, Nozawa- 

Onsen; darinnen eine Holztafel 

mit der Aufschrift ,,fichimatahiko 

no kami, Yachimatahime 110 kami, 

Dasqjin". 

97) Errichtung des Turmes (Nozawa- 

Onsen, Shimo-Takai-Distrikt, Shina- 

110). 



98) Vollendeter Turm zum Feuerfest 

(Nozawa-Onsen) . Photo von Yano 

ToyojirB. 

99) DGsojin-Paar aus groBen 

Baumstammen angefertigt 

(Nozaxva-Onsen) . 



100) Ombashira in Hitoichiba, Meiseimura, Minami-Azumi- 

Distrikt, Shinano. Unterhalb der Kiefer an der Spitze des 

Pfostens ist die Sonnenscheibe angebracht, auf ihrer Ruckseite 

die Mondscheibe. Am unteren Rand sind wieder Kiefern- 

zweige und viele Weidenbluten aus buntem Papier an ge- 

spaltenem Bambus angesteckt. Dazwischen befestigt man 

einen Phallus aus rotem PapiermachC. 

101) Papierstucke von ombe, am Eingangstor 

eines Bauernhauses aufgehangt (Shimodaira, 

Sebamura, Higashi-Chikuma-Distrikt, Shi- 

nano) . 



gawamura, Nishl-Yatsushiro-Distrikt, Kai. 

Links befindet sich ein langer Stoffstreifen 

mlt der Aufqchr~ft ,,Sarudahiko dkamt, Ame no 

Uzumz 110 8kamz". 

gawamura, Nishi-Yatsushiro-Distrikt, Kai. 

Links befindet sich ein langer Stoffstreifen 

rl mit der Aufschrift ,,Sarudahiko dkami, Ame no 

103) ,,Tanagi" (Weide) von Hashigo, Kami- 

Kuisshikimura, Nishi-Yatsushiro-Distrikt, Kai. 



104) ,,Oyama" von Kami-Shiogo, Enzan- 

machi, Higashi-Yamanashi-Distrikt, Kai. 105) Gotterbaum von 

Funatsumura, Mina- 

mi-Tsuru-Distrikt, Kai. 







110) Lowe beim Teufelaustreiben, vor dem Hiittchen des Sai no 

kami (Seto, Kita-Ashigaramura, Ashigara-Kami-Distrikt, Sagami). 

111) Gruppe des akuma-harai (Austreiben der bosen Geister), im 

Hause der Familie Ayame, Kami-Hadonomura, Ashigara-Kami- 

Distrikt, Sagami). Photo von Konishi TamerB. 



Holzfigur des SankurB-day& ein Viertel 
:r natiirlichen GroOe, der Oberkorper ist mit 
lder weiR gefarbt (Arigasaki, Matsumoto). 

113) Holzfigur des SankurB-day6 (Sawa- 
mura, Matsumoto). 

114) SankurB-day6. Hohe ein Fun acht 

fun, Breite vier Zoll fiinf bu (HBkBji, 

Matsumoto). 



115) Holzfigur des Kannushi 

SankurB, Hohe ein Fun fiinf 

fun (omura, HongBmura, 

auBerhalb von Matsumoto). 

DBsojin-Tempelchen mit Holz- 

;uren von IsechB, Matsumoto. 



1 17) SankurB-Holzpuppen, gefunden in 

Omachi in Shinano. Linke Statue neun 

Zoll drei bu hoch, rechte Statue ein FuO 

ein Zoll zwei bu. 

118) JS7on den Kindern falsch- 

licherlveisc als DBsojin angcsehene 

Figuren des SankurB. Linke 

Figur neun Zoll fiinf bu hoch, 

rechte Figur ein FUR ein Zoll 

z\vei bu (Tairamura, Kita-Azumi- 

Distrikt, Shinano). 



119) Bogen und Pfeile, zu Neujahr dem Yama no kami geopfert (Shio- 

kura, Okadamura, Higashi-Chikuma-Distrikt, Shinano). 

120) Beim Tempelchen des 

Yama no kami dargebrachte 

Bogen, Pfeile, Zielscheiben 

u.a. (Yazaiku, Akebonomura, 

Xlinami-Koma-Distrikt, Kai) . 



121) Kleines ,,OkojiC'-Ema, dem Yama no kami geopfert (Katashina- 

mura, Tone-Distrikt, KBzuke). 

122) Dem Yama no kami 

dargebrachte Hangefische 

untl Reiskuchen (Enoura, 

Katauramura, Ashigara- 

Shimo-Distrikt, Sagami). 



123) Hangebilder, die beim Fest des Yama no 

kami aufgehangt werden (Enoura, Kataura- 

mura). Man bezeichnet den Yama no kami 

zwar als weiblich, da es aber eine wilde 

Gottheit ist, malt man einen Mann. 

121) ,,Makimaraa (Hokuj6mura, Kita- 

Azumi-Distrikt, Shinano). 



125) Dem Ebisu geopferter Kopf des 

Silvester-Gelbfisches und rnayudama vom 

Kleinen Neujahr (HokujBmura, Kita- 

Azumi-Distrikt, Shinano) . 

126) Am Monatsletzten bereitete 

,,ins [no! hana" (Reisbluten) 

(Kawaguchi, Ookamura, Sara- 

shina-Distrikt, Shinano). 



127) ,,Yaki-kagashi", Sardinenkopf an einen 

Tannenzweig gesteckt (Kurosawa, DaidB- 

mura, Nishi-Yatsushiro-Distrikt, Kai). 

128) ,,Oni no me" 

(Teufelsauge), Hand- 

korb an einen Tan- 

nenzweig gesteckt. 

29) Gronmaschiger Korb und weines 

Wasser vom achten Tage des zweiten 

Monats. An den Korb sowie an den 

Eingang sind kleine Hiiragi-Zweige 

gesteckt (Masuyama, Shuzenjimachi, 

Izu). 



130) Weitmaschiger Korb mit Hiiragi-Zweig, iiber 

weifles Wasser gedeckt (Kadono, Shimo-Kano- 

mura, Tagata-Distrikt, Izu). 

131) DBsojin, der eine Liste hilt  

(Higashi, Inatorimachi, Izu). 



32) DBsojin mit Liste i11:den Handen 

(Yanase, ENaka-Omimura, Tagata- 

Distrikt, Izu). 

133) 

beze 

SUSL 

mi). 

der auch als Seuchengott 

wird (Kanji-irikuchi, 

ura, AikB-Distrikt, Saga- 



134) Kinder, die Strohpferdchen zum Dbsojin gezogen haben (Naga- 

kubofurumachi, Chiisagata-Distrikt, Shinano). 

135) Strohpferdc, am ,.Umabiki-Tag" zum Dbsojin gezogen. Am 

linken ist eine Strohhiille mit Reiskuchen befestigt, das rechte ist 

von seiner Last befreit (ebenda). 



136) Holzfigur des Jinisama, Hohe 
neun Zoll funf bu (Kawabune, 
Sawanaimura, Waka - Distrikt, 
Rikuchd). Photo von Takahashi 
BuntarB. 

137) Steinfigur des Jinisama, einen 

FUR hoch (Akaya Fujiniita, Nii- 

harimura, Tone-Distrikt, KBzu- 

ke). 

38) Zwei Steinfiguren des Jinisama, die 

ist etwa funf Zoll hoch, urigezeichnet ; di 

miBt achteinhalb Zoll, Inschrift: Sh6-6 

kinoe uma (1290, Pferdejahr im ersten d e ~  

Himmelsstamme) (Okkai, Azumamura, 

Distrikt, KBzuke). 

rechte 

e linke 

sannen, 

- zwdlf 

Tone- 



139) Holzstatuen des Jinisama, bunt bemalt ; 

die mannliche achteinhalb Zoll hoch, die weib- 

liche acht Zoll (Higashi-Ogawa, Katashina- 

mura, Tone-Distrikt, KBzuke). 

140) Steinfiguren des Jzinisama, 

Hohe ein Full drei Zoll, Breite 

neuneinhalb Zoll (Shibahara, 

Kandachimura,Minami-Uonuma- 

Distrikt, Echigo). 



41) Holzfiguren des Jini~ama, die 

mannliche neuneinhalb Zoll hoch. 

die weibliche neun Zoll (Mitsu- 

matamura, Minami-Uonuma- 

Distrikt, Echigo). 

142) Sitzende JGnisama, die mannliche Figur achteinhalb Zoll 

hoch, die weibliche acht Zoll (Koakazawa, Akiyama, Sakaimura, 

Shimo-Takai-Distrikt, Shinano). 



143) Holzfiguren des Jinisama, rot bemalt, mannliche Figur etwa ein FuB 

fiinf bu, weibliche mehr als ein FuB hoch (Kurashita, Tazawamura, Naka- 

Uonuma-Distrikt, Echigo). 

144) Holzfiguren des Jlinisam 

liche acht Zoll drei bu hoch 

Distrikt, Echigo) . 

a, die mannliche neun Zoll sechs 621, die weib- 

(Yamashinden, Nakajbmura, Naka-Uonuma- 





147) ,,Tensha-jin", Erdgottheit ( K ~ M  

Minamihadano-machi,Naka-Distrikt, 

?arabuchi, 

Sagami). 

148) Funfeckiger St~inpfciler der Erdgottheiten, etwa 

ein Fun neun Zoll hoch. iIm Tempelbezirk des 

Kinoshita Keishin, GBdo, Hibitamura, Naka-Distrikt, 

Sagami). 



149) Hangebild des KenrB Jishin (am Festtag des 

Jishin in ZBgairi, Karino, Ashigaramachi, Ashi- 

gara-Kami-Distrikt, Sagami). 

150) Strohfigur zum Weggeleiten des Seuchengottes (Kainuma, 

Minasemura, Ogachi-Distrikt, Ugo). Photo von Matsumoto 

Zenji. 



151) 

Dis 

Hange-Mis 

,trikt, Shina: 

,o (RikugBmura, Kita-Azumi- 

no). 

152) Hange-Miso (Kuromori, Sofukumura, Koma-Distrikt, Kai). Photo 

von Nakazalva Atsushi. 



153) Hange-Miso (Tosenji, Satoyamabemura, Higashi-Chikuma-Distrikt, 

Shinano). 

154) Tamari-Miso (Rikug6mura, 

Distrikt, Shinano). 

Kita-Azumi- 



155) ,,~Vawashiro-daikon" (Stecklingsfeld-Rettiche) (Ogi no mura, 

AikB-Distrikt, Sagami). 

156) Vogelscheuche im Stecklingsfeld. Am 

WasserzufluB stehen kayukaki-Lo^ und es ist 

Vorsorge getroffen, daR das einmal erwarmte 

LVas~er einflient (Hiraomura, Shimo-Takai- 

Di~trikt, Shinano). 



157) Verschiedene Vogelscheuchen im Stecklingsfeld (Kitami, Seta- 

gaya-ku, TBkyB). 

158) Herrichten des Feldes und Auspflanzen (Neko, Shikishimamura, 

Seta-Distrikt, KBzuke). 



159) ,, "niaba-nagashi" (Otamura, 

Namekata-Distrikt, Hitachi). 

160) Puppen beim Fortgeldten der Insekten (Uchikawamemura, 

Hienuki-Distrikt, Rikuchfi). Photo von Tanabe Kazuo. 



161) Bon-Altar in einer Familie von Hadano- 

machi, Sagami. Da die Familie der Nichiren- 

Sekte angehort, hangt in1 Hintergrunde ein Bild 

mit der Gebetsformel dieser Sekte. 

(Hadanomachi, Sagami). 

TamerB. 

beim 

Photo 

Urabon-Fest 

von Konishi 



163) Kreuzweg, auf dem Weihrauchstabe 

aufgestellt sind (Hadanomachi, Sagami). 

164) Steinbild :des Windgottes ( 

Uonuma-Distrikt, Echigo). 



165) Kaze-no-Sabur8 (Kami-Kettb 

Akinarimura, Naka-Uonuma- 

Distrikt, Echigo). 

166) Vogelscheuche mit Bogen 
und Pfeil in den Handen; bei der 
Vogelscheuchenpreisausstellung in 
Ueda, Shinano ausgestellt. GR- 
stiftet von Moriya Seiz8. 

167) Vogelscheuche im Gerstenfeld (Tozumi- 

mura, Kami-Takai-Distrikt, Shinano). 



168) und 

169) Vogelscheuchen im Melonenfeld (Zama, KBza-Distrikt, Sagami). 



1701 Vogelscheuchen im Sesam- und 
ErdnuBacker (Iseharamachi, Saga- 
mi). 

171) Vogelscheuchen im SiiBkartof- 

felfeld (Iseharamachi, Sagami). 

72) Vogelscheuche im 

(Utada, Hikawamura, 

Yamanashi-Distrikt, Kai 

von Nakazawa Atsushi. 

eisfeld 

igashi- 

Photo 



173) Vogelscheuche aus einer 

langen Eierfrucht, in die Hiih- 

nerfedern gesteckt wurden, an 

' Draht aufgehangt (Yamanashi- 

[ mura, Higashi - Yamanashi - Di- 

strikt, Kai). Photo von Naka- 

zawa Atsushi. 

174) Vogelscheuche aus den bei der Seidenraupenzucht verwendeten 

Netzen, an Bambusstangen aufgehangt (Watazukamura, Higashi-Yama- 

nashi-Distrikt, Kai). Photo von Nakazawa Atsushi. 



175) Vogelscheuche aus elnein aufgehangten Vogel 

(IVatazukamura, H~gashl-Yamanashl-D~strikt, Kai). 

Photo von Nakazawa Atsuchi. 

176) Vogelscheuche aus Fliigel und FuB eines Hahnes 

(Watazukamura, Higashi-Yamanashi-Distrikt, Kai). 

Photo von Nakazawa Atsushi. 



177) Vogelscheuche, deren Dienst bald zu En& geht (Nagakubofuru- 

machi, Chiisagata-Distrikt, Shinano). 

178) Letzter Dienst der Vogelocheuche (Komi, Asahimura, Higashi- 

Chikuma-Distrikt, Shinano). Photo von Nakazawa Atsushi. 



79) Auf den nyibotchi 

Opfergaben fiir die , 
Nacht". Das Kind d 

halt ein Strohgewehr 

muro, Shirasawamura, 

Distrikt, KBzuke). 

gelegte 

,zehnte 

aneben 

(Iwa- 

Tone- 

180) Kinder mit Strohgewehren in den Handen (ebenda). 



181) Kinder, die mit Strohgewehren die Erde schlagen (ebenda). 

182) ,,Ho^inboshiL' genannte Art des Trocknens der Reispflanzen (Kawaba- 

mura, Tone-Distrikt, KBzuke). 



183) ,,HadeknkeG von Getreide. ,,ny6" von Sojabohnen, in der Mitte 

Mohr- und Awa-Hirse, das iibrige Reis (Kandachimura, Minami- 

Uonurna-Distrikt, Echigo). 

184) Oni-uchi-gi am FuBteil des Pfosten, fur 

die Yeujahrskiefern angelehnt und festge- 

bunden (Tokura, Katashinamura. Tone- 

Distrikt, KBzuke). 



185) Jahresaltar (Sawamura, Matsumoto, Shinano), 

186) Jahrrsaltar (Kami-GBdo, GGdomura, Nitta-Distrikt, KBzuke) . 



187) Jahresaltar, am rechten Ende sind omitama aufgestellt (ebenda). 

188) Ein Ende des Jahresaltares 

shio, GBdomura, Nitta-Distrikt). 



189) Jahresaltar (~ami-Oya ,  Ogomachi, Seta-Distrikt, KBzuke). 

190) ,, Omitama" (Matsumoto, Shinano). 



191) ,,Omitamn" (Kami-GBdo, GGdomura, Nitta-Distrikt, KBzuke). 



193) Silvester der Ackergerate (Yat 

amemura,  Kita-'Tsuru-Distrikt, Kai). 

subo, 


