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Geleitwort 

Das zweibandige Werk von P. MATTHIAS EOER iiber die Geschichte der japani
schen Religion so Ute 1977 erscheinen und dem Verfasser zum 75. Geburtstag als 
Gabe des Anthropos-Instituts iiberreicht werden. Aus verschiedenen Griinden kam 
es leider nicht zur Ausfiihrung dieses Plans. Der zweite Band, dessen Drucklegung 
von der Nanzan-Universitat in Nagoya/Japan iibernommen wurde, erscheint jetzt 
gleichzeitig mit dem ersten Band. 

Ich freue mich, daB nun endlich das ganze Werk der wissenschaftlichen Offent
lichkeit und dariiber hinaus einem interessierten, gebildeten Leserkreis zuganglich 
ist. 

P. MATTHIAS EOER gehort zu den altesten lebenden Mitgliedern des Anthro
pos-Instituts. Er wurde am 15. November 1902 zu Abtenau im Salzburgischen gebo
ren. Die Gymnasialstudien machte er in Salzburg. Nach der Reifepriifung (1923) 
trat er in die GeseUschaft des Gottlichen Wortes (Societas Verbi Divini = SVD) ein. 
Von 1924 bis 1930 absolvierte er im Missionsseminar St. Gabriel, Modling bei Wien, 
seine philosophischen und theologischen Studien. Nach der Priesterweihe (1930) 
wurde er fiir die missionarische Tatigkeit in Japan bestimmt. 1m Jahre 1934 kehrte 
er nach Europa zuriick, urn in Wien, Paris und Berlin Volkerkunde, Japanologie und 
Sinologie zu studieren. Gleichzeitig wurde er zum Mitglied des Anthropos-Instituts 
ernannt. Das Doktorat erwarb er in Berlinmit einer Dissertation iiber die Sprache 
der Ryukyu-Inseln. Von 1938 bis 1949 war P. EOER in Peking als Professor fiir 
Volkerkunde an der Katholischen Fu-Jen-Universitat tatig. 1m Jahre 1942 begriin
dete er die Zeitschrift Folklore Studies (spater Asian Folklore Studies), deren Heraus
geber er noch immer ist. Wegen der damaligen Zeitumstande begab er sich 1949 
nach Tokyo, wo er hauptamtlich mit der Herausgabe seiner Zeitschrift beschaftigt 
war. Es verdient besondere Anerkennung, daB er sich in jenen wirtschaftlich schwie
rigen Jahren die finanzieUen Mittel fiir die Weiterfiihrung der Zeitschrift als Lehrer 
fiir Latein, Deutsch und ostasiatische Geschichte an der American High School in 
Tokyo verdiente. 

1m Jahre 1966 war P. EOER Gastprofessor an der Indiana University in Blooming
ton. 1973 siedelte er nach Nagoya iiber, wo er neben der Weiterfiihrung seiner Redak
tionsarbeiten als Professor an der Nanzan-Universitat tatig war. Fiir die Jahre 1974 
bis 1975 nahm er das Angebot eines Studienaufenthaltes an der in Taipei/Taiwan 
wiedererstandenen Fu-Jen-Universitat an. Seit 1975 ist P. EOER wieder in Nagoya, 
wo er zum Mitglied des Instituts fiir Religion und Kultur der Nanzan-Universitat 
ernannt wurde. P. EOER wurde auch zum Permanent Member of the International 
Commission on Folk Art and Folklore und zum Member of the Institute on Ultimate 
Reality and Meaning (WiUowdale, Toronto/Canada) ernannt. 1m Jahre 1967 erhielt 
P. EOER das.Osterreichische Ehrenkreuz fiir Wissenschaft und Kunst I. Klasse. 



VI Geleitwort 

Von seinen Publikationen verdienen besonders hervorgehoben zu werden die 
Bucher"Die Kulturgeschichte des japanischen Bauernhauses" (1963) und "Chinese 
Religion" (1973) sowie eine gro8e Anzahl umfangreicher Beitrage in Zeitschriften 
(Monumenta Serica, Asian Folklore Studies, Anthropos und Paideuma), Enzyklopa
dien und anderen Sammelwerken. 

Das jetzt abgeschlossene Werk faBt die Ergebnisse seiner langjahrigen Detail
studien uber die Religion Japans zu einem anschaulichen Gesamtbild zusammen. 

Das Anthropos-Institut, das P. EDERS hervorragende Leistungen auf dem 
Gebiet der japanischen Volkskunde und Religion zu schatzen weiB, wunscht ihm 
noch viele Jahre erfolgreicher wissenschaftlicher Tatigkeit. Wir sind sicher, daB sich 
alle Kollegen und Freunde von P. EDER diesem Wunsch von ganzem Herzen an
schlieBen. 

St. Augustin, im Dezember 1978 

Wilhelm Saake 
Direktor des Anthropos-Instituts 
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IX 

Einleitung 

Mit diesem Buch getraut sich jemand, eine japanische Religionsgeschichte 
vorzulegen - angesichts der Fragen, ob denn Religion nicht veraltet und es 
iiberhaupt von Belang sei, welche Religion das tiichtige japanische Yolk habe oder 
gehabt habe. Religion und Religiositat sind heute umstrittene Begriffe. AIs 
Ausgangspunkt unserer Diskussion definieren wir Religion als das BewuBtsein der 
Abhangigkeit des Menschen von hoheren Machten und das damit gegebene 
Verhalten diesen Machten gegeniiber. Der Mensch, der sich bedroht fiihlt, sucht 
Rettung und Heil. Die Bedrohung kann sein physisches, geistiges oder gesellschaftli
ches Leben (oder alle drei zugleich) betreffen. Heil, ErlOsung yom Obel, Sicherung 
des Daseins, ist das groBe Anliegen, das aus allen Religionen spricht. 

"Denn aile Religion kreist urn das Heil, weil nie und nirgendwo fur den Menschen Leben und Heil 
identisch sind, vielrnehr das Leben je neu im Heil gesetzt werden muB."\ 

Viel Heil kann der Mensch durch kulturelle Leistungen seiber bewirken, aber sicher 
nicht alles. Noch sind die Naturgewalten lange nicht alle dem Menschen dienstbar 
geworden. Je weiter der Mensch in das mikro- und makrokosmische Universum 
vordringt, urn so bedrohender wird die unbekannte GroBe, die den Menschen stets 
aufs neue erschaudern macht. Erschaudern machen dabei die Moglichkeiten des 
menschlichen Herzens seiber. Die Moglichkeiten des Menschen zum Bosen sind 
ebenso unerschopflich, wie seine Moglichkeiten zum Guten, zur Meisterung und 
Sicherung des Daseins und zur harmonischen Gestaltung des Zusammenlebens. 
Doch selbst bei groBtmoglicher Verwirklichung dieser Moglichkeiten bleibt immer 
noch das Obel des Todes. Die Sehnsucht der Menschheit geht nach dem ewigen 
Leben. Niemals wird es der Wissenschaft gelingen, alle die Ursachen auszuschalten, 
die die Lebenskraft zersetzen, oder diese Lebenskraft immer wieder zu erneuern und 
leistungsfahig zu machen. Dieser Tatsache gegeniiber suchen die einen sich 
einstweilen durch Verdrangen des Todesgedankens zu beruhigen, die anderen 
nehmen das Sterben hin als zum Leben gehorig, betrachten das Strauben dagegen als 
unverniinftig und somit als des Menschen unwiirdig. Andere konnen sich jedoch 
nicht so beruhigen, sie werden in der Suche nach dem Heil nur noch radikaler. Wir 
zitieren noch einmal RATZINGER ( ibid. ): 

"Ober diesen religionsgeschichtlichen Urtyp des HeilsversHindnisses fiihren die klassischen Hochreligio
nen Ostasiens (Buddhismus und Hinduismus) ein entscheidendes Stuck hinaus, indem sie die Quelle des 
den Menschen gefiihrdenden Unheils nicht rnehr in naturalen oUer historischen Sachverhalten suchen, 
sondern in der Existenz des Menschen selbst. Das hat zur Folge, daB das Leben des Menschen letztlich 
uberhaupt nicht als heilbar gilt, da es eben seIber Ursache des Unheils ist; Heil kann nur gefunden werden 
im Ausbruch aus dern verhiingnisvollen Ring des Daseins in dessen reine Negation hinein: Es gibt nicht 
Erlosung in der Geschichte, sondern nur Erlosung von der Geschichte." 

JOSEF RATZINGER, "Heil". In: Lexikon fur Theologie und Kirche 21960/V:78. 
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Naturgeister und Ahnenseelen sind vielleicht diejenigen Heilbringer, an die sich 
die Menschen zunachst und am meisten wandten. Der Mensch schuf sich eine 
Oberwelt von G6ttern und Geistern, die er sich mit Riten und Opfern gunstig zu 
stimmen suchte. Er erfand Techniken, in deren Welt einzudringen, sich voruberge
hend darin aufzuhalten, urn hinter die Absichten der h6heren Machte zu kommen. 
Wer einmal diese schwere Kunst erlernte, muBte sie in den Dienst der Gemeinschaft 
stellen. 1st einmal die Wand durchbrochen, die die Erfahrungswelt des Menschen 
von der Welt der h6heren Machte trennt, und hat sich der Mensch zu einem 
Yerhandlungspartner der Jenseitigen gemacht, verlieren diese viel von ihrer 
unheimlichen Gefahrlichkeit. 

Das oben Gesagte gilt fur die sogenannten N aturreligionen, die sich noch vie I von 
der Spontaneitat der menschlichen Reaktion auf die Unsicherheit des Daseins 
bewahrt haben. Mit dem Aufkommen der Hochkulturen setzte die tiefere Reflexion 
uber die Welt ein. Wir lassen hier einmal Judentum und Christentum aus dem Spiel. 
1m Mittelmeerraum, dann im N ahen und Mittleren Osten, in Indien und China 
schufen Denker ihre Weltbilder mit Himmel und Erde und Unterwelt, mit dem 
Menschen als Teil des Ganzen. Philosophie und Religion stehen sich dort nicht 
autonom gegeniiber, die Welt ist nur eine einzige, die Gotter und Geister, Engel und 
Teufel und den Menschen umfaBt. Religion, Kult und ethische Systeme fanden ihre 
mannigfachen Ausformungen. Es traten Menschen auf, die mit SelbstbewuBtsein die 
Gotter absetzten oder jedenfalls ignorierten, die ohne sie das Dasein einrichten 
wollten. Und doch gelang ihnen dies nie ganz. Wissenschaft und Technik stiegen ins 
Uferlose an. Bei all dem blieb der Mensch immer wieder klein, sah sich neuen Noten 
und Angsten des Daseins ausgesetzt. Die menschliche Situation blieb im Grunde die 
gleiche. So oder so, ohne Religion ist unser Dasein nicht denkbar. 

In dem vorliegenden Buch ist der Yersuch unternommen worden, zu zeigen, wie 
das Inselvolk der Japaner seine spezifischen Lebensprobleme religios zu meistern 
suchte und wie es heute noch religios lebt. Das ist Religionsgeschichte. Das 
Phanomen Religion ist bei jedem Yolk je nach seinem geschichtlichen Schicksal 
verschieden ausgepragt. Fur die Japaner besteht dieses Schicksal zunachst in den 
naturlichen Lebensbedingungen ihres Landes mit seinem Klima und seinen 
Bodenverhaltnissen: viele Berge, fruchtbare Taler und Ebenen, ringsherum das 
Meer. Yiele Zehntausende von Jahren vor unserer Zeitrechnung lebten hier schon 
Menschen und, vorsichtig kalkuliert, ist das heutige Yolk schon wenigstens 
fUnftausend Jahre im Lande. Das Festland ist we it genug weg, urn das Inselvolk nicht 
standig in die dortigen geschichtlichen Wandlungen und Wirren zu verwickeln; aber 
immerhin nahe genug fUr die Kontaktaufnahme des Inselvolkes mit den Festlandvol
kern. Die koreanische Halbinsel war schon in der Fruhzeit die Brucke dafiir. 

Yerglichen mit anderen Yolkern tritt das japanische Yolk verhaltnismaBig spat 
ins Tageslicht der Geschichte. Die glorreiche Han-Dynastie (202 v. bis 220 n. Chr.) 
ist fur China bereits der zweite Hohepunkt seiner Geschichte. In diesen Zeitlaufen 
nimmt zum erstenmal ein nichtjapanisches Yolk Kenntnis von der Existenz des 
Inselvolkes. Die Nara- (710-781) und Heian-Periode (781-1191), in denen die 
Japaner als geschlossenes Staatswesen und Kulturvolk dastehen, laufen parallel zu 
unserer Zeit der Karolinger. Dieses relativ spate Auftreten hatte zur Folge, daB viel 
altere Religionen und Denksysteme den Japanern gegenuberstanden, die sie 
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iibernehmen, nachahmen, weiter- und umbilden konnten. Japan seIber wurde nie 
zum Ausgangspunkt einer weltweiten religiosen Bewegung. Japan nahm teil an 
so1chen Bewegungen, aber seine bodenstandige Religion blieb immer eine National
religion, in die Elemente auswartiger Religionen integriert wurden.2 Dieser 
harmonische Einbau bestand vor allem in der Indienstnahme der Religion durch den 
Staat. Das geschah in groBem AusmaB mit dem Buddhismus wie mit dem 
Konfuzianismus. Dabei blieb der Staat in seinem innersten Wesen bis in die neueste 
Zeit, was er von Anfang an war, eine immanente Theokratie rein japanischer 
Pragung. 

Gelegentlich wurde die Frage erortert, ob Japan jemals ein buddhistisches Land 
geworden sei in dem AusmaB, daB jeder Japaner von Haus aus ein Buddhist ist. Rein 
zahlenmaBig gibt es heute etwas mehr Kultstatten der Shinto-Religion (ca. 100000) 
als buddhistische Tempel (ca. 80000). Diese Zahlen sprechen aber nur fiir das 
gegenseitige Verhaltnis beider Religionen zueinander in den letzten vierhundert 
Jahren. Es kann vielleicht Zeiten gegeben haben, in denen man mehr zu den 
Buddhas und Bodhisattvas gebetet hat als zu den einheimischen Gottern (kami). In 
einer Darstellung der japanischen Religionsgeschichte darf nicht der Eindruck 
erweckt werden, als sei die einheimische Religion von der "iiberlegeneren" 
Buddha-Religion ein fiir aIle mal in den Hintergrund gedrangt worden. Wir kennen 
aus der Geschichte viele Daten wie Tempelbauten, Klostergriindungen, Personlich
keiten und Schriftdokumente des Buddhismus. Dem gegeniiber stehen die reich en 
Ergebnisse der modernen Volkskundeforschung auch auf dem Gebiet der Religion. 
Bringen wir diese in Zusammenhang mit all dem, was wir aus der alten, 
friihgeschichtlichen wie geschichtlichen Zeit kennen, so konnen wir uns des 
Eindruckes nicht erwehren, daB sich die Grundstruktur der japanischen Religion, 
d. h. der Religion vor dem und ohne den Buddhismus, nicht geandert hat. 

Den sogenannten Neuen Religionen gehoren etwa 25 % der Japaner an oder sie 
stehen ihnen nahe. Lange nicht alles an diesen Neuen Religionen ist wirklich neu, 
ihre Bestandteile sind den alten Religionen entnommen und dann von charismatisch 
begabten Personlichkeiten neu formuliert und zu einem System zusammengestellt 
worden. Auch die Neuen Religionen, die dem Buddhismus nahestehen, sind 
keineswegs rein buddhistisch, sondern zeigen einen japanischen Buddhismus. Der 
Staat war immer eine immanente Theokratie, das Yolk blieb sich dabei auch mit und 
unter dem Buddhismus gleich. Da erst seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges von 
Staats wegen mit der Religionsfreiheit Ernst gemacht wurde, wurde es dem Yolk erst 
jetzt moglich, seine religiosen Oberzeugungen und Neigungen zu artikulieren und 
unter gesetzlichem Schutz in aller bffentlichkeit zu Religionsgemeinschaften zu 
organisieren. Es ist immer noch die groBe Mehrheit des Volkes, die zu den neuen 
Religionen keine Beziehung hat. Diese ist entweder noch in den alten Religionen, 
Shinto oder/und Buddhismus, verwurzelt oder glaubt an den wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritt oder an den Marxismus als Heilbringer. Ebenso denken viele 
an das Christentum, ohne sich dessen Organisationen zu nahern. Auch Agnostizis-

2 MATIHIAS EDER, Der Buddhismus in der japanischen Kulturentwicklung. In: Anthropos 61. 
1966:204-240; id., Die Verbreitung auslandischer Religionen in Japan in Vergangenheit und 
Gegenwart. In: Verbum 1112.1970:116-126. 
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mus und Atheismus haben ihre Vertreter. Viele leben einfach in einem religiosen 
Vakuum, dessen sich die einen bewuBt sind, die anderen nicht. In der Wohlstandsge
sellschaft gibt es flir viele wie anderswo auch das Problem der Religion nicht. 

Vnter welchen Vorzeichen ist Japan ein moderner Staat geworden? Aus dem 
Bestreben heraus, durch Aneignung der westlichen Zivilisation seIber ein machtiger 
Staat zu werden, der sich unter anderen behaupten kann. Die Grtinder des 
modemen Japan bekamen nie den Eindruck, daB etwa ausgerechnet das Christen
tum eine wichtige Basis fUr Staatsmacht und Wohlstand sei. Soweit Religion ein 
Faktor daftir ist, glaubten sie diesem mit ihrer alten Religion Rechnung tragen zu 
konnen. 

Nun ist einiges zu sagen tiber die Anlage des vorliegenden Versuches einer 
japanischen Religionsgeschichte. Aus den genannten Erwagungen heraus haben die 
Ausftihrungen tiber das vOr- und nichtbuddhistische Japan einen betrachtlichen 
Vrnfang angenommen, besonders durch die Heranziehung der religiosen Volkskun
de. Friiheren Religionshistorikem standen noch nicht die reichen Ergebnisse der 
Volkskundeforschung zur Verftigung, die heute vorliegen. Es geht nicht an, die 
Volksreligion als bloBe Randerscheinung im Gesamtbild der religiosen Welt eines 
Volkes zu betrachten und zu behandeln. Ftir dieses Gesamtbild ist sie wichtiger als 
viele der Sehulmeinungen der buddhistischen oder auch konfuzianischen Lehrmei
ster. 

Ftir den buddhistischen Anteil an der Religion der Japaner sind zunachst 
Arbeiten von japanisehen Spezialisten tiber ihre Teilgebiete ~ichtig, die die Religion 
im Rahmen der Kulturgeschichte behandelten, erganzt und erweitert durch 
westliche Fachliteratur. Mit einem gewissen ZOgern befaBte sich der Autor mit den 
zahlreichen und oft reeht dynamischen Neuen Religionen. SehlieBlich wurde aber 
doeh trotz noch geringer historischer Distanz und nur vorlaufiger Geltung der 
Aussagen dariiber auch dieser Absehnitt behandelt. Die Publizistik dariiber ist 
sowohl bei japanisehen wie westlichen Religionskundlern ziemlich rege. MaBgebend 
flir den EinschluB der Neuen Religionen war aueh die Erkenntnis, daB durch diese 
die Schwerpunkte der japanischen Religion gut in Erscheinung treten. Es ist wahr, 
daB die Neuen Religionen besonders unter den Bevolkerungssehiehten, die in 
Gliterbesitz und Bildung sicher nicht obenauf stehen und die deshalb auf die neu 
formulierten Heilsversprechungen gut ansprechen, starken Anklang finden. Vor der 
modernen Zeit war dieser Bevolkerungsanteil sieher noeh viel groBer als heute. In 
Krisensituationen neu entstandene religiose Bewegungen hat es im Laufe der 
Gesehiehte auch frtiher gegeben. Was sich heute in den weniger gut gestellten 
Schichten abspielt, ist geeignet, vieles in der Religionsgeschiehte riiekschauend zu 
erklaren. 

Diese Publikation unterscheidet sich von anderen ihrer Art dadurch, daB sie 
zuerst die einheimische Religion in ihren geschichtlichen Hauptztigen darstellt und 
dann auf diesem Hintergrund den Buddhismus. So solI es deutlieh gemacht werden, 
in welche religiose und kulturelle Vmwelt der Buddhismus in Japan eingetreten ist, 
welche Entwicklung er darin mehr oder weniger zwangslaufig genom men hat und 
was er zum Gesamtbild der japanischen Religion beitragen konnte. 

Ais Leserkreis sind aIle diejenigen gedaeht, die sich ftir die japanische Religion 
interessieren, also nicht nur Japanologen. 
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Der Begriff "Japanologie" ist ubrigens zur Zeit im Wandel begriffen, wie es auch bei anderen Disziplinen 
der Fall ist. Japanologie wird heute weiter gefaBt als es fruher geschah. In ihrer engsten Fassung ist Japa
nologie japanische Philologie, parallel etwa zur Germanistik. So wurde sich Japanologie mit Sprache und 
Literatur befassen und dabei andere Gebiete (wie Religion, Wirtschaft, Politik, Archiiologie und 
Geschichte) als Hilfswissenschaften, "Realienkunde", heranziehen. Heute kann auch ein Historiker, 
Religionswissenschaftler, Volkswirtschaftler, Rechtswissenschaftler, Kunsthistoriker, Soziologe, Ethno
loge, Politologe etc. im voUen Sinne als Japanologe gelten, vorausgesetzt, daB das objectum formale sub 
quo japanische Quellen sind. Japanologie im Sinne der europaischen Orientalistik des 19. Jh.s ist sicher 
veraltet. In Japan seiber ist der Begriff Japanologie, etwa Nihongaku, unbekannt. Aile Teilgebiete des 
Kulturlebens konnen heute als Japanologie gelten, wobei die sprachliche Ausrustung des Forschers 
vorausgesetzt ist.3 Ferner muB jeder Forscher auf einem Spezialgebiet imstande sein, sein Spezialobjekt 
im Gesamtgefiige der japanischen Kultur zu sehen. Moglichst umfassende Japanstudien sind unabdingba
re Voraussetzung. Dabei ist Japan in Vergangenheit und Gegenwart ein so kompliziertes Phanomen, daB 
niemand auf allen Gebieten gleich bewandert sein kann. 

Zum SchluB dieser Einleitung noch ein praktischer Hinweis. Der Leser findet am 

Ende des 1. Bandes ein Glossar, indemDingeausGeographie,Literaturu.a.m.kurz 

erklart sind. Bei einem weiteren Nachschlagebediirfnis sei auf B. LEWINS "Kleines 

Worterbuch der Japanologie" verwiesen; fiir weitere Hilfsmittel speziell auf den 

Artikel "Nachschlagewerke". Das Biichlein ist lexikographisch auf der Hohe, die 

einzelnen Artikel von Spezialisten sind prazise kurze Aufsatze, gefolgt von 

umsichtigen Literaturverweisen. Man m6chte nur wiinschen, es sei umfangreicher. 

Imrner noch viel benutzt wird E. PAPINOTS "Dictionnaire d'histoire et de geographie 

du Japon" (Tokyo 1906).4 Eine vielseitige Hilfe bietet J.M. GOEDERTIERS "A 

Dictionary of Japanese History" (New York and Tokyo 1968). 

3 Vgl. den Artikel "Japanologie" in BRUNO LEWIN [edit.], Kleines Worterbuch der Japanologie. 
Wiesbaden 1968. Harrassowitz. 

4 Engl. Obersetzung: Historical and Geographical Dictionary of Japan. Yokohama 1910; - 2. Aufl. 
New York 1964. - Neudruck Tokyo 1970 (Charles E. Tuttle). 



I. Der Begriff kami "Gottheit" 
N aturismus als allgemeine Charakteristik 
Religiose Ethik 

J ede Religion setzt einen Gegenstand der Vereh!'Ung voraus. In Japan nennt man 
diesen kami. Mit diesem Begriff miissen wir uns zunachst befassen. Kamiwarfriiher 
nicht das einzige Wort fUr das Objekt der religiosen Verehrung. Von den anderen 
blieb auBer kami noch mikoto iibrig, die restlichen kamen auBer Gebrauch. Mikoto 
("erhabenes Ding") wandelte sich zu einem Ehrfurcht ausdriickenden Wort. 
Wahrscheinlich gewann der Gebrauch von kami fiir "Gott" und "gottlich" die 
Oberhand iiber andere Worter wah rend der friihen oder mittleren Heian-Periode, 
und zwaT wahrend der Regierungszeit der Kaiser Daigo (897-930) und Suzaku 
(930-946). Fiir diese Annahme kann man sich auf das Jimmyo-cho (Katalog der 
Gotternamen in den Engishiki) stiitzen. 

Die Engishiki (Gesetzesbestimmungen aus der Periode Engi 901-922) wurden 
927 wahrend der Regierungszeit des Kaisers Daigo vollendet. 

Von den 50 Hauptstiicken bringen das neunte und das zehnte eine Liste von 
Namen der Gotter, die in den Schreinen des Landes verehrt werden (vgl. ANZU 

1959) und denen die Zentralregierung und die Lokalbehorden Opfer darbringen 
muBten, und zwar bei zwei Feiern; eine davon war die Friihlingsfeier zur Erlangung 
einer guten Ernte (toshigoi no matsuri). Wir finden dort z. B. folgende Eintragung: 
Yodo no kami no yashiro (Schrein des Yodo-Gottes). 1m Ganzen registriert das 
Jimmyo-cho 2816 Schreine. Wir finden auch: "N.N. mikoto no kami no yashiro", 
also eine Wiederholung von Wortern, die "Gottheit" bedeuten (mikoto und kami), 
aber am haufigsten einfach das eine Wort kami. Dieses iiberwog zu dieser Zeit die 
anderen Ausdriicke fiir Gottheit, wie mikoto, tama, mono, chi u. a., nachdem es 
vorher gleichwertig mit diesen gewesen war. Die stereotype Wendung mikoto no 
kami kam bald im 10. Jh. auBer Gebrauch. In der Nara-Periode finden wir sie noch 
im Harima-Fudoki. In friiheren Zeiten konnte das Heilige mehr Eigenschaften 
umfassen als spater. Der Begriff war vage, auch Furcht erregende Dinge (kashikoki 
mono) konnten darunter fallen, wie Vogel, Insekten, Wolfe und Tiger. Die Tendenz 
kam auf, kami nur fur geistbegabte Wesen mit Autoritat zu gebrauchen. Der aIte 
Ausdruck kashikoki schloB Geistiges und Damonisches, Reines und Unreines, 
Leben und Tod ein, aber immer etwas Ungewohnliches, auBerhalb des gewohnli
chen Erfahrungsbereichs Liegendes. Es muB in der fruhen Heian-Zeit gewesen sein, 
daB kami Dinge mit wunschenswerter Heiligkeit bezeichnete. An der Spitze dieser 
wunschenswerten, geistigen, mit Autoritat begabten Kultobjekte stand die Sonnen
gottin, die die Herrschaft uber das Reich ihren Nachkommen iibertrug. In diesem 
Zusammenhang kann kami nicht mehr ein abstraktes oder Furcht einfioBendes 
ungewohnliches Wesen bedeuten, sondern nur ein positives, mit Autoritat begabtes 
Wesen. Spatestens von Fruh-Heian an bezeichnet kami nur noch eine positive, 
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wtinschenswerte Heiligkeit. Diese Heiligkeit findet sich im vollsten AusmaB in der 
Sonnengottin Amaterasu-o-mi-kami. 

Diese kurzen Bemerkungen zeigen, daB es im Gottesbegriff der Japaner schon 
innerhalb von zwei Jahrhunderten Wandlungen gab. Die Nara- und Heian-Zeit sind 
nicht mehr Altertum im strengen Sinne. Zu dieser Zeit waren schon Fremdeinfltisse 
wirksam. Wir mtissen versuchen, wo dies moglich ist, in die Zeit vor der 
Mythenniederschrift zurtickzugreifen. 

Zunachst wollen wir die alten Gotterbezeichnungen befragen (vgl. HARADA 
1964: 7 ff.). Wenn im Manyoshu (Gedichtsammlung, urn 750 von Tachibana no 
Moroe begonnen) die Rede ist von Oki-tsu-mi-kami fUr Meeresgott und Kami-no
mi-saka ftir Berggott, so spricht dies dafUr, daB die Natur seIber ftir heilig gehalten 
wurde; gewiB nicht die Natur in ihrer gewohnten, weiter nicht auffalligen 
Erscheinung, sondern sofern sie einen groBen Eindruck auf den Menschen macht. 
Oki ist das offene Meer. Es beeindruckt den Menschen durch seine unberechenba
ren Stimmungen und seine untiberschaubare UnermeBlichkeit. Der Mensch 
erschauert davor (tsu ist Bindepartikel, mi Honorificum). Kami-no-mi-saka kann 
mit "gottlicher Bergabhang" wiedergegeben werden und steht fUr das Gewaltige des 
Berges mit seinem Wald, der geheimnisvoll, unheimlich, ftir den Menschen nicht 
verftigbar ist. Es ist dabei nicht an einen individualisierten, den Berg bewohnenden 
und beherrschenden Gott gedacht (MIYAJI 1956). 

Tiere und Pflanzen werden als gottlich und heilig angesehen, z. B. der Wolf, der 
sakaki-Baum (Eurya ochnacea), Spiegel, Schwert, schon bearbeitete kleine Steine 
(tama), die Sprache, der Boden des Landes, das alles ist heilig. So auch der Blitz, der 
Donner, der Regen, die Schlange, der Fuchs. Es gab eine Getreidegottheit 
Uka-no-mi-tama und eine Toyo-uke-hime. Der Gott des Berges Miwa hat 
Schlangengestalt. Blitz und Donner waren zu ftirchten, wurden angebetet. Susanowo 
ist der Windgott; der Name leitet sich vom Verb susabu "toben", "gewaIWitigsein" 
abo Die Sonne wird "den Himmel erleuchtende groBe Gottheit" genannt. In der 
Einleitung zum Kojiki ("Aufzeichnungen tiber das Altertum", verfaBt 712) wird sie 
einfach "Sonne" genannt. Als gottlich verehrte Berge dtirfen nicht leichtsinnig 
bestiegen werden. Ein Beispiel dafUr ist der Berg Miwa in Yamato. Der Schrein steht 
am FuB des Berges, der bewaldete Abhang dahinter ist tabu. Ein Wolf als Gott ist 
bezeugt aus dem Leben des Kaisers Kimmei (540-571) imNihon Shoki(Japanische 
Annalen) und im Yamato Fudoki (Beschreibung der Provinz Yamato, 713 
angeordnet von der Kaiserin Gemmei). Ein Affengott tritt nach dem Konjaku 
monogatari in Hida und Mimasaka auf, er wurde sehr respektiert und bekam jahrlich 
lebende Affen geopfert. Geister (shoryo) kommen entweder vom Himmel (ama) 
oder von der Unterwelt. Sie konnen Menschen anfallen. Es gibt einen Gebetstext 
(norito) fUr die Reinigung bei Weg- und Torfeiern, der gegen so1che Geister 
gerichtet ist. Das Michi-ae-matsuri ("Fest der Begegnung auf Wegen") in den 
Engishiki bestand in der Darbringung von Nahrungsopfern an den Wegkreuzungen 
auBerhalb von Heian (794 Hauptstadt), urn schadliche Geister abzuwehren, die 
Epidemien und andere Krankheiten verursachen. Die angerufenen Gottheiten 
waren Beschtitzer der Wege und Grenzen; waren Yachimata-hiko, Yachimata-hime 
und Kunado. Geister, die im norito genannt werden, sind bereits personifiziert (hiko 
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"Prinz", hime "Prinzessin"; ya ist ein dekoratives Prafix, chi heiBt "Weg", mata 
"Gabelung", also Wegabzweigung = Kunado). 

Das Michi-ae-matsuriwurde jahrlich im 6. und 12. Monat abgehalten. Es ist eng 
verwandt mit der auBerordentlichen F eier, die als Schutzvorkehrung vor dem Einzug 
von fremden Besuchern von Rang in die Hauptstadt abgehalten wurde. Ebenso 
gehort in diesen Zusammenhang das Fest des Sae-no-kami, eines Gottes, der an den 
Siedlungsgrenzen bose Geister fernhalt. Er ist identisch mit dem genannten Kunado. 
Solche Grenzgotter werden heute noch in vielen Dorfern auf dem Land verehrt. Die 
Volkskunde weiB viele Einzelheiten dariiber zu berichten. Ohne Zweifel handelt es 
sich urn einen weit in die urgeschichtliche Zeit zuriickreichenden Glauben. 

Boswillige Geister kommen vom Himmel und von der Unterwelt, wie man aus 
den Ritualen der Tor- und Wegfeiern sieht. Tagsiiber horte man ihre Stimmen, 
nachts naherte sich ihr Lichtschein den Menschen. Auf Reisen konnte dem 
Menschen allerlei Unheil begegnen, wofiir Geister verantwortlich waren. Zu ihrer 
Beruhigung und zur Sicherung der Wege brachte man ihnen Opfer dar. Besonders 
Bergpasse waren gefahrliche Stellen. Bereits urgeschichtliche Funde an solchen 
Stellen bezeugen diesen Glauben. Das Manyoshii hat Lieder, die sich auf die 
Gefahren der Passe beziehen. Das Wort toge fiir "PaB" selbst hat einen religiosen 
Sinn, es ist eine Kontraktion aus temuke (tamuke) "Opfergabe", "opfern". Der 
Platz fiir die Opfergabe auf dem PaB war urspriinglich nicht festgesetzt. 

Boswillige Geister konnten leicht auf andere Wesen iibergehen und sie besessen 
machen. 1m Friihjahr, im 3. und 4. Monat, wenn die Bliiten hervorbrechen und 
abfallen, kann es vorkommen, daB herumflatternde Geister diese ergreifen und dann 
iiberall herumfliegend Unheil anrichten. Das Chinka-sai, die Blumenberuhigungs
zeremonie, wurzelt in diesem Glauben. Auch Insekten konnen Schaden anrichten. 
1m Ritual der GroBen Reinigung (O-harai) finden wir Taka-tsu-kami "Gotter von 
oben" und Taka-tsu-tori "Vogel von oben", vor Insekten und Vogeln glaubte man 
sich fiirchten zu miissen, weil Geister von ihnen Besitz ergriffen. 

AuBer diesen gestaltlosen Geistern gab es auch Geister in Naturdingen und 
Geraten. Ais Yamato Takeru seine Expedition gegen die Ebisu unternahm, machte 
ihm in den Ashigara-Bergen der Berggott zu schaffen. Der Gott erschien ihm in 
Gestalt eines weiBen Hirschen. Auf dem Ibuki-Berg legte sich der Gott des Berges 
als Schlange quer iiber den Weg. Ein groBer Rabe, Yata-no-karasu, fiihrte 
limmu-Tenn6 bei seiner Expedition nach Yamato an. In den lahren Tempyo 
(722-748) wurde ein Gesandter nach Korea gesandt, auf der Riickkehr geriet er in 
Seenot. Er gelobte, wenn er mit Hilfe des Schiffsgeistes (funadama) nach Heian 
zuriickkomme, werde er den Hof bitten, dem Schiffsgeist eine Baumwollkrone zu 
geben. Der Glaube an den Schiffsgeist hat sich bei den Fischern bis heute erhalten. 
Der Glaube an die magische Kraft der Pfirsichfrucht, wahrscheinlich von China 
iibernommen, ist in den My then bezeugt. Ein Pfirsich wurde von der Gottin Izanami 
gebraucht, urn aus der Unterwelt Obel zu vertreiben, ein Beleg dafiir, daB sich die 
Alten den Pfirsich mit einem Geist begabt dachten und als Abwehrmittel gegen bose 
Geister gebrauchten. Es gab den Glauben, daB man Tote erwecken konne mit 
Spiegel, Schwert und luwelen (tama), Schlangenhauten und Bienennestern. Fahnen 
als Sitze von Gottern flatterten im Wind. So ist Yahata (Hachiman) "Acht Flaggen" 
entstanden. 
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Ahnengeister als personifizierte Menschen kamen auf. So gingen die Ahnengot
ter auf Reisen und verlangten auf einem Hugel in Suruga Nachtquartier. Da der Gott 
des Ortes sich gerade zur Vorbereitung auf das Fest Niiname (Kosten der Gotter und 
des Kaisers von den Erstlingsfruchten) zur Obung der Enthaltsamkeit (mono-imi) 
zuruckgezogen hatte, verweigerte er den gottlichen Gasten die Unterkunft. Einer 
der Ahnengotter wurde bose und verfluchte den ungastlichen Gott, der auf einem 
Berge wohnte: sein Berg moge von Schnee bedeckt Sommer und Winter 
unzuganglich werden. Auch Tiere galten spater nicht mehr als solche gottlich, 
sondern soweit ihnen ein personlicher Gott innewohnte. Daher konnen sich solche 
Tiergeister in Menschen verwandeln. 

Viele Gotter wurden Schutzgotter. Der Berggott brachte yama no sachi 
"Gliicksguter des Berges". Er war fruher gefurchtet. Das Wasser, fruher ebenfalIs 
gefurchtet, wird zu einem Spender vieler Wohltaten: von Regen, Reis, Getreide und 
anderen Lebensmitteln. Dorfer entstanden oft an einer QuelIe am FuB eines Berges. 
Berge, Quellen und Taler bildeten eine Einheit im Leben und Glauben der 
Bewohner. Viele Gotterschreine entstanden spater an Bergbachen. Teiche, Sumpfe 
und Seen spenden Wasser fUr die Felder, ihre Gotter oder Geister waren 
Gegenstand der Verehrung. 

Der Feuergott verbrannte Izanami. Aber Feuer ist auch wohltatig; es gibt Warme 
und hilft bei der Speisenbereitung. Es wurde zum Herdgott. Der Windgott und der 
Regengott waren einmal gefUrchtet. Als Bringer guter Ernte wurden sie freundliche 
Gotter. Der Kriegsheld Yamato Takeru begegnete auf dem Ibukiyama einem 
weiBen Wildschwein. Zuerst waren die Tiere seIber Gottheiten, spater wurden sie zu 
Gotterboten. Es gibt viele Beispiele von Tieren, die im Dienste einer Gottheit 
stehen. DaB Menschen zu Gottern wurden, ist sicher nicht das Ergebnis der 
Mythenabfassung, sondern eine solche wurde erst moglich, nachdem die Divinisie
rung von Menschen vorausgegangen war. Das Takamagahara "Hohes Himmelsge
filde" ist getrennt von der Welt der Menschen, doch leben dort die Gotter ein Leben 
nach Art der Menschen. Wenn ein Stein oder ein Baum als Gott angesehen wird, ist 
es ein Gott dieser Welt. Die Geister (shoryo) sind ebenfalIs in dieser Welt, in der sie 
frei herumflattern. Erst als die menschlich aufgefaBten Gotter aufkamen, muBten sie 
einen eigenen Ort haben. 1m Bericht uber das Gotterzeitalter (Jindai-ki) steht: 
"Gelegentlich leuchtet Licht von Gottern auf dem Meere, das sind Wesen, die 
plotzlich auftauchen." Also eine Welt der Gotter auf der irdischen Ebene, aber 
jenseits des Meeres, weit weg. Von dort kommen die Gotter gelegentlich. 

Andere Gotter kommen yom Himmel und lassen sich auf Kiefern nieder, stelIen 
Verbindung her zwischen dem Himmel und dieser Welt. Es gibt eine horizontale und 
eine vertikale Auffassung yom Himmel. In den Engishiki ist die Zahl der 
Gotterschreine, die sich aus einem Bergkult entwickelt haben, auBerordentlich groB. 
Z. B. gibt es in Yamashiro nahe der Kamo-jinja (jinja "Schrein") einen Platz 
Miare-sho (wortlich "Ort der erhabenen Erscheinung"). Das mi-are darin wird wie 
folgt erkIart. Die Gottheit Kamo no Wake-ikazuchi soIl jahrlich zu diesem heiligen 
Ort zuruckkehren. 

In der Heian-Zeit wurde zur Erinnerung an das Erscheinen der Gottheit ein 
zweifaches Fest gefeiert. Eines fand in der Nacht in alIer Stille statt. Die 
teilnehmenden Priester falIten zwei Baume und banden Seile daran, urn die Baume 
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damit zu ziehen, nachdem der Gott sich darauf niedergelassen hatte. In der 
Dunkelheit der Nacht wurde der Gott zum Kamo-FluB getragen und ins Wasser 
geworfen. Eine geweihte Prinzessin (Itsuki-no-miko) sturzte sich in den fluB, urn 
den Gott zu retten. Die Priester lieBen Opfergaben den FluB hinunterschwimmen, 
und die Prinzessin wurde fUr eine Nacht die Braut des Gottes. Ein alter Ausdruck 
nennt die Prinzessin miare-no-otome "Madchen der gottlichen Erscheinung". Dies 
legt nahe, daB es sich ursprunglich urn ein lokales Familienfest des Kamo-Klans 
gehandelt hat, wobei ein Klanmitglied auserwahlt wurde, urn als Braut des Gottes 
dessen geheimnisvolle Ruckkehr in diese Welt abzuwarten. Ais spater die 
kaiserliche Hauptstadt nach Heian verlegt und die Beziehung des Hofes zum 
Kamo-Schrein enger wurde, schickte der Kaiser eine Tochter zum Vollzug der 
Empfangszeremonien fUr die Gottheit Kamo no Waka-ikazuchi no Mikoto. Das ist 
ein Fall, wie einem hochfeierlichen und komplizierten Ritual ein urtumliches 
Ackerbaufest, die Wiederkehr des jugendlichen Gottes Waka-ikazuchi, zugrunde
Iiegt. Der Name des Gottes deutet auf Donner hin. Das Fest wird im vorgeruckten 
Fruhling gefeiert, also zu der Zeit, in der es angebracht ist, urn Bewahrung der Saaten 
vor Gewittersturmen zu beten. Das Kamo-Fest diente zur Sicherung der Saaten in 
der Umgebung der Hauptstadt. 

1m Glauben an die Herabkunft von himmlischen Gottern auf Berge oder Baume 
wurzelt auch die Ankunft des Himmelsenkels Ninigi no Mikoto auf dem Takaehiho
mine (einem Berggipfel) in Hyuga, Kyushu. 

In den Engishiki sind 33 Schreine genannt, deren Gotter auf Wasserverehrung 
zuruckgehen. Es sind dies entweder Quell- oder FluBgotter. In allen Landern gibt es 
Minushi-jinja, Schreine des Herrn des Wassers. Die am meisten vertretene 
Kategorie von Schreinen bezieht sich auf Wassergottheiten, hervorbrechende 
Quellen (yu), Trinkwasser (i), Bache, Seen, Hafen, Regen, Bewasserung, Meer. An 
Schreinen von Gottern des Trinkwassers finden wir in der Provinz Yamashiro Ooi 
und Iwai; in Yamato Hata-mikai, Mii und Itsui; Ite, Izumi, Ishiri und Ooi in Ise, 
Sakai, Asai und lte in Owari, und zahlreiche andere. Einsehreinungen der 
Wassergottheit sind Omizukami (GroBer Wassergott) und Minushi (Herr des 
Wassers) in Yamashiro und Sanuki; in Omi gibt es Schreine fur Mio und 
Omizuwake. Ferner gibt es anderswo noeh Shimizu (Klares Wasser)- und 
Imizu (Quellwasser)-Sehreine. Schreine fur hervorquellendes Wasser sind u. a. auch 
Amayu-Kawata in Kawaehi, Yu-Schreine in Settsu, Yuta in Watarai in Ise, zwei 
Yu-Schreine und einen Yu-no-ishi-Schrein in Mutsu. Ein FluBgott ist der Gott der 
Kawa-ai-jinja in Shinano. Gotter des Meeres und der Seefahrt sind die Gotter des 
Sumiyoshi-Schreines in Settsu. Dieser Schrein wurde zuerst erbaut von der Kaiserin 
Jingo-kogo nach der Ruckkehr von ihrer Korea-Expedition. Er wurde von Kaiser 
Nintoku auf die jetzige Stelle verlegt. Es gibt auch einen Sumiyoshi-Sehrein in 
Tsushima, wo auch ein Watatsumi(Meergott)-Sehrein steht. 

Jeder der zahlreichen Yama no kami (Berggotter) im ganzen Land ist fur sich 
selbstandig. Es gibt aber auch eine Synthese von vielen Berggottern; das ist der Gott 
Omononushi, der im Schrein am Berge von Yamato no Omiwa verehrt wird. Die 
politische Einigung des Landes braehte aueh eine weitgehende Vereinheitlichung 
der Gotter zustande. Dennoch gibt es noch uberall dort, wo ein Dorf in der Nahe 
eines Berges ist, Berggotter von nur lokaler Bedeutung. Der Abschnitt uber das 
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Gotterzeitalter (lindai-kan) des Kojiki wurde Mitte des 6. Jh.s verfaBt und spater 
noch weiter vervollkommnet. Der Yamato-Hof hatte damals das Werk der 
Vereinheitlichung der Gotterverehrung schon weit vorangebracht. Der Staat war 
organisiert, im Yolk war die Klan(uji)-Organisation gesichert, wenngleich mehr in 
der Theorie als in der Praxis. In die Zeit des Kaisers Kimmei fielen die Kampfe fiir 
und gegen die Vbernahme des Buddhismus. Viele Gotter verloren ihre irdische 
Gestalt und wurden der Welt des Takamagahara angepaBt. Sie wurden in ein System 
gebracht, dessen Mittelpunkt die Ahnengottin Amaterasu ist. Gotter von fern und 
nah wurden ihr untergeordnet. Die Gotter, die in den My then am meisten 
hervorragen, sind die Ahnengotter der Klane, die sich fUr den Staat die groBten 
Verdienste erworben haben. Die urspriinglichen Berg-, Wasser-, Stein- und 
Baumgotter und andere gerieten mehr an den Rand und nahmen geringere 
Stellungen ein. Fiir die Religionsentwicklung war dieses staatliche Geprage der 
Gotter und ihrer Kulte ein Hemmnis. Immer wieder zeigt sich der aegensatz von 
Klanen, die sich unterwarfen oder nicht. 

Die My then sind nicht entstanden aus einer besonderen Bliite des religiosen 
Eifers, sondern sie zeigen politische Farbung. Die Gotter, die religiosen Kult 
erhalten, existieren mit doppelter Bedeutung. Die wirklich vorhandenen AhnengQt
ter des Gotterzeitalters Uindai), von Klanen, die sich dem Staat tributar machten, 
werden als hervorragende Gotter angesehen, doch schreibt man ihnen gleichzeitig 
eine giitige (nigitama) und eine wilde Seele (aratama) zu. Das ist menschlich gedacht 
und weniger religios. 

Als konkrete Methode, den Gottern eine Genealogie zu geben, wurde der Begriff 
umu ("zeugen", "gebaren") angewandt. Die Vorfahren, die leblosen Dingen wie 
Steinen und Wasser eine Vermehrung durch Zeugung zuschrieben, anerkannten das 
Vorhandensein einer Seele in den auWilligen Naturphanomenen, durch die die 
Dinge der Welt erzeugt werden. Es kam zur Divinisierung der Zeugungsgeister in 
den verschiedenen musubi no kami. Durch deren Tatigkeit entwickeln sich die 
Gotter als Ahnengotter mit Amaterasu als Mittelpunkt. 

1m Mittelpunkt der ganzen Theogenese in den My then steht ein Gott 
Ame-no-minaka-nushi ("Herr der Himmelsmitte"). Er ist eine reine Konstruktion. 
An eine direkte Vbernahme von chinesischen Himmelsvorstellungen ist dabei nicht 
zu denken. An eine vage Anlehnung an diese konnte man denken. Das chinesische 
Zeichen fur Himmel (t'ien) wird zur Wiedergabe von ame (Himmel) gebraucht. 
Zumindest seit Prinz Shotoku (572-621) war schon viel chinesisches Gedankengut 
im Zusammenhang mit dem Mahayana-Buddhismus bekannt. Der Prinzsandte 607 
die erste Botschaft nach China und fiihrte den chinesischen Kalender ein. Gleich zu 
Anfang des Nihon Shoki (720) finden wir das Weltei als Ausgangspunkt des 
Universums. Solche Spekulation liegt dem Denken der alten Japaner ganz fern, sie 
blieb auch nur innerhalb eines engen sinisierten Kreises. Ebenso blieb der 
Ame-no-minaka-nushi auBerhalb der gelebten Religion und erhielt keinen Kult. 
Die Bildung der My then geschah im Einklang mit der politischen Tendenz der Zeit, 
namlich den Yamato-Staat auf eine ideologische Grundlage zu stellen. Das 
Kaiserhaus wollte seine Erhabenheit herausstellen. Die Religion wurde gesetzlich 
und amtlich kodifiziert. 



Der Begriff kami "Gottheit" 7 

Die alten Japaner waren Ackerbauer. Ihre spontane religiose Verehrung bezog 
sich auf Naturdinge. Aus den Bergen kommt das Wasser, in den Bergen leben die 
Tiere, wie Schlange, Wolf und Fuchs. Die Welt von Ackerbauern ist geschlossen. 
Am Meer waren sie des Fischfangs und Transportes wegen interessiert; die alten 
Japaner waren aber keine eigentlichen Seefahrer. Nur die Strecke von Japan nach 
dem nahen Korea wurde schon fruh befahren. Auf dieser Strecke liegt die Insel Oki, 
die als Schutzgeist der Schiffahrt verehrt wurde. Auch in der japanischen Inlandsee 
gibt es fruhe Beispiele der Verehrung von Inselgottheiten. 

Eine "GroBe Gottheit" ist nicht nur die Sonnengottin. Nach dem Izurno Fudoki 
ist Okuninushi der "GroBe Gott" von Izumo; nach dem Hitachi Fudoki ist es der 
Gott von Kashima. Hier finden wir also bereits mehr als die spontane ehrfiirchtige 
Scheu vor einem N aturgegenstand. Wir haben es mit Landesgottern zu tun, die schon 
eine gewisse politische Gemeinschaft voraussetzen. Das andert aber nichts am 
Ausgangspunkt des religiosen Glaubens. Der Okuninushi von Izumo ist der 
Nachkomme des Windgottes Susanowo. In Yamato ist der GroBe Gott des Miwasan 
eine Schlangengottheit. Der Kashima-Schrein des Kashima-Gottes im Hitachi 
Fudoki hat Steinverehrung zum Ausgangspunkt. Der Rang eines Gottes als "GroBer 
Gott" beruht auf einer politischen Intervention: der Fuhrer oder Herrscher einer 
Gemeinschaft machte aus einem ursprunglichen Naturgott einen Schutzgott seines 
Gebietes. So entstanden die verschiedenen 6-karni, d. h. "GroBe Gotter". Neben 
ihnen bleiben andere Gotter mit ihren Kultplatzen weiter bestehen. Wenn Gebiete 
vereinigt wurden, stieg ein kunidarnagami "Gott der Landesseele" zu einem 
6-kunidarnagarni, also zu einem "GroBen Gott der Landesseele" auf. Die Annahme 
dabei ist, daB das Land, auf dem die Gemeinschaft der Ackerbauem lebt, als solches 
etwas Heiliges und Beseeltes ist. Nicht nur was den Menschen mit Furcht und 
Schaudern erfiillt, sondern auch was sein Dasein ermoglicht und sichert, ist heilig 
und gottlich. Die Getreideproduktion mit NaBfeldanbau tendiert zur Gruppenbil
dung. Die Vergesellschaftung beruht auf Blutsbanden und Personlichkeitsbanden, 
fiihrt zur Klanbildung von Blutsverwandten und solchen, die mit dem Klan 
zusammenleben und das Land bebauen. 

Es gibt einen Gott Ame no Mikumari no Kami, wortlich "himmlischer 
Wasserverteilungsgott". Damit ist ein Gotterpaar gemeint, namlich Haya-aki-tsu
hiko und Haya-aki-tsu-hime (kumari im Gotternamen ist kurnari oder kubari 
"verteilen"). Die beiden Gotter sind die Spender des Wassers. Den himmlischen 
Gottern mit dieser Funktion stehen andere, irdische Gotter mit der gleichen 
Funktion gegenuber (vgl. lingi liten, Gotterlexikon). So gibt es auch Kuni no Miku
mari no Karni. Diese Unterscheidung von himmlischen und irdischen Wasservertei
lungsgottern gibt es erst seit der Ausbildung der Mythologie. (Arne "himmlisch" 
bezieht sich auf die Gotter des ganzen, geeinigten Landes, kuni auf einen 
Landesteil.) In der vormythischen Zeit gab es nur e i n e n Wasserverteilungsgott. 
Zugrunde liegt die Verehrung von Quellen und anderen Wasserspendern. Diese 
Naturgottheit wurde dann in das offizielle System der Gotterwelt hineingewoben. 

1m Altertum wurden nur wenige Tier- und Pflanzenarten verehrt. An Tieren 
begegnet man in alten Berichten am haufigsten dem Wolf, dem Tiger, dem Krokodil 
(wani) und dem Hasen. An Pflanzen sind es nur groBe Baume, die durch ihr Alter 
und die Bemoosung Ehrfurcht geboten. Da auch die Jagd noch lange mit dem 
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Ackerbau zusammenging, waren einige Tiere als J agdbeute wichtig. Schlange und 
Wolf spielten bei der LanderschlieBung eine Rolle, sie kamen den Leuten heilig und 
gottlich vor. Der Fuchs war Bote des Berggottes. 

Sehr haufig ist die Steinverehrung. Der Stein hat Leben und wachst, er hat ein 
geheimnisvolles Alter und ist oft von uraltem Moos iiberwuchert. Vor allem ist die 
GroBe von einzelstehenden Felsblocken geheimnisumwittert. Dies sind auch Felsen, 
deren Kopf aus dem Boden hervorragt (siehe OWEHAND 1964: 67 ff.). Ahnliche 
Gefiihle liegen der Bergverehrung zugrunde. Der Berg als Spender des Wassers hat 
vie I mit dem Leben gemeinsam. Friiher war das Wort fiir Schrein (yashiro, jinja) 
einfach mori (Wald). Auch Wasserfalle sind gottlich, z. B. derjenige von Nachi in 
Kumano und der Kegon-Fall in Nikko. Die vielen vulkanischen Berge im Land 
gaben AniaB zur Vulkanverehrung und im Zusammenhang damit zur Verehrung 
von Warmwasserquellen. Erdbeben wurden durch hohere Machte hervorgerufen. 

Zum Meer sind die Beziehungen gering. Dber das Jenseits des Meeres gibt es nur 
wenige Erzahlungen. Es ist gottlich, auf seinem Boden befindet sich der Drachenpa
last. Die Toten gehen dorthin. Gegeniiber dem Meer, der Bucht und der 
Meereskiiste herrscht Furcht. 

Der Ackerbau steht im engsten Zusammenhang mit Wind, Regen, Blitz und 
Donner; so wurden diese Objekte der Verehrung. Es kamen eigene Gotter dafiir 
auf, Windgott und Drachengott. Der Donner heiBt Kaminari "gottliches Drohnen". 
Das Windgottfest wurde zu einer wichtigen Verrichtung. Der Feuergott scheint im 
Altertum weniger wichtig gewesen zu sein. Gegeniiber den Himmelskorpern scheint 
man sich wenig religiose Gedanken gemacht zu haben, abgesehen von der Sonne. 
Amaterasu ist die Sonnengottin. Es ist fraglich, ob sie in der Urzeit direkt als Sonne 
verehrt wurde. Auch einen Mondgott gibt es. Auf der Insel Iki und auf Tsushima auf 
dem Wege nach Korea gibt es bei Sonnen- und Mondgott eine Verbindung mit den 
Ahnen. Die gemeinsame Erwahnung der Sonnengottin Amaterasu und des 
Mondgottes Tsukiyomi no Mikoto ist in den Quellen schon friih belegt (HARADA 
1964: 57). Bei der Sonnengottin ist die physische Sonne irgendwie eingeschlossen. 
Ihr Titel Amaterasu o-mi-kami "die GroBe Gottin Amaterasu" (Himmelsleuchte) 
stammt aus spaterer Zeit und aus einem fortgeschrittenerem Stadium der politischen 
Entwicklung. Fiir die Allgemeinheit wichtige Gotter waren diejenigen von Sonne 
und Mond nicht. Die Sterne treten im Glauben iiberhaupt nicht auf. Naher zur Hand 
liegende und zu fiirchtende Dinge wie Blitz und Donner waren wichtiger. 

Das religiose Gefiihl der alten Japaner hat sich auch in der Sprache niederge
schlagen (dazu HARADA 1964: 70). Folgende Termini sind zu untersuchen: 
kashikoki mono, ikashiki mono, itsukushiki mono, ichihayaki mono, takeki mono. 
Das Adjektiv kashikoi bedeutet in der heutigen Sprache "weise", "klug", 
"gerissen". Eine altere Bedeutung liegt wohl in dem altertiimlichen kashikoki 
"erhaben", "majestatisch". Ikashiki diirfte eine gemeinsame Wurzel haben mit 
ikaru "zornig", "wiitend sein". Itsukushiki hat offenbar dieselbe Wurzel wie 
itsukushimu "lieben", "zartfiihlend sein". Ichihayashiki bedeutet "sehr schnell 
sein". Takeki steht dem takeru nahe: "wiitend werden", "toben" oder takeru 
"hervorragend", "fortgeschfitten sein". Es gibt auch das Nomen takeru "Haupt
ling", angewandt in dem Namen Yamato Takeru no Mikoto, der noch halb 
mythologische Sohn des Kaisers Keiko (12. Kaiser, 71-130?), der sich als Feldherr 
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in der Unterwerfung feindlicher Stamme auszeichnete. Er ist der groBe Held der 
noch legendaren Zeit. Das einem Worte angefiigte tsuchi diirfte gleich kami 
"Gottheit" sein, wie in Kagutsuchi, Takemikatsuchi, Ikatsuchi. Das chi solI identisch 
sein mit tsu, gebraucht fiir die geheimnisvolle Kraft, die manchen Dingen innewohnt. 
Auch unpersonlichen Dingen kann eine so1che Kraft innewohnen, vor der man sich 
fUrchtet. Blut ist chi, Muttermi1ch ist chichi. Ferner gehort das chi in yamasachi 
"Bergbeute" und umisachi "Meeresbeute" hierher; oro chi ist eine groBe Schlange. 
Chi wird auch an mizu "Wasser" angefiigt, mizuchibedeutet aber nicht den Geist des 
Wassers. Das Wort chi driickt Schrecken und Furcht aus, eine seelische Reaktion 
gegeniiber einer mysteriosen Sache, aber auch Ehrfurcht und Bewunderung. In 
vielen Gotternamen ist dieses chi ein ehrendes Suffix. Ein so1ches ist auch die 
N achsilbe ne. Sie bedeutet "liebenswert", aber mit Abstand. Beispiele sind 
Amatsuhikone no Mikoto, Hikone, Shimane (hiko "Hellebarde", shima "Insel"). 
Die Vorsilbe mi wird wahrscheinlich auch irgendwie fiir geheimnisvolle und 
verehrungswiirdige Dinge gebraucht. Beispiele: miko "Schamanin", miya "Gotter
schrein", "Palast", mine "Berggipfel", michi "Weg", mitsu "Hafen", mikoto 
"Gottheit", misaka "Bergabhang", miki "Opferreiswein", miyama "Bergwelt" u. a. 

1m Manyoshu finden wir oki-tsu-mi-kami fUr das aufgeregte Meer, kami-no-mi
saka "Gotterberg(abhang)", wobei es sich nicht urn einen Gott handelt, der den 
Berg beherrscht, sondern urn einen gottlichen Berg. Die N atur wird gefiihlsmaBig 
erlebt, und dieses Gefiihl ist religios. Oft wohnt im Naturding ein Geist oder ein 
Gott. Diese Art von Religion ist Naturismus. Dieser liegt der japanischen 
Religion zutiefst zugrunde. 

In den N aturdingen einen noch zusatzlichen Geist zu sehen, ist die nachste Stufe 
der Entwicklung. Man spricht dann von Ani m ism us. Begrifflich lassen sich 
Naturismus und Animismus deutlich scheiden. In der praktischen Ubung der 
Religion ist die Grenze zwischen beiden jedoch flieBend. Geister und Gotter sind 
Personifikationen, und auch in der Personifikation gibt es Gradunterschiede. In der 
Haltung Naturdingen gegeniiber gibt es von Person zu Person Unterschiede, 
andererseits war sie auch wieder Gemeingut. Ein Fischer, der durch taglichen 
Umgang mit dem Meer vertraut ist, wird anders auf seine gewaltige Erscheinung 
reagieren als andere Leute. 

1m spateren Kult wird anfangs der Geist gerufen und am SchluB wieder 
verabschiedet. DaB es sich urn mehr oder weniger individualisierte Wesen handelt, 
versteht sich. In den Liedern des Manyoshu, die z. T. auf das 8. lh. zuriickgehen, 
finden wir viel Naturstimmung ausgedriickt, aber zu dieser Zeit war auch schon viel 
Mythenbildung und so mit Individualisierung und Personifizierung der hoheren 
Wesen geschehen. Nur noch Spuren des alten Naturismus konnen wir im Manyoshu 
finden. Die neuesten Forschungen der urgeschichtlichen Prahistorie haben viele alte 
Reste von Kultstatten untersucht, und auf Grund dieses Materials konnen wir 
wesentliche Aussagen iiber die alte Religion bis in die ersten lahrhunderte unserer 
Zeitrechnung zuriick machen. Sie sprechen fiir N aturismus. 

Der Naturismus ist aber nicht als allgemeine Vorstufe hoherer Religionsformen 
aufzufassen. Er kann noch lange neben dem Animismus weiter bestanden haben. 1m 
Bezug, den die Wei-Annalen auf Pimiko, die "Konigin" des Landes Yamadai 
(wahrscheinlich) in Kyushu, nehmen, heiSt es, daB diese den "Teufeln" (kuei) 
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diente. Mit den konfuzianischen Augen des Berichterstatters gesehen, war Pimiko 
eine Schamanin, wie sie in China bis in die Han-Zeit hinein tatig waren, 
wahrscheinlich im Volke noch langer. Sie spielten im alten China in den jahrlichen 
Riten eine Rolle als Vertreiber boser Geister in den Gemachern der Aristokraten. 
Ais Bestandteil der Volksreligion war ihre Tatigkeit sicher wichtig, sie wurden aber 
von den Konfuzianern geringgeschatzt. Pimiko wurde in diese Kategorie von 
Schamaninnen eingereiht. Sieht man in Pimiko eine Schamanin, die auf ihre 
Tatigkeit ihre politische Macht begrundet hatte, so muB an Geister geglaubt worden 
sein, die mehr als gottlich angesehene Naturdinge waren. In Korea spieite der 
Schamanismus bis in die Neuzeit eine groBe Rolle. Dieser kann gemeinsamer 
Kulturbesitz Koreas und sudjapanischer Stamme gewesen sein. Zwischen Kyushu 
mit seinen vorgelagerten Inseln und Sud-Korea hat sicher schon in urgeschichtlicher 
Zeit enger Kontakt bestanden. 

Die Frage nach dem kami-Begriff im alten Japan ist auf jeden Fall am Platz, ihre 
Losung mussen wir auf allen Wegen versuchen, die uns offenstehen. Die Etymologie 
des Wortes kami wurde mit kami "oben" gegeben, also etwas, was uber dem 
Menschen steht. Andere bezweifeln diese Erklarung, und so ist die Etymologie 
einstweilen noch unklar. Es wird angenommen, daB das Wort kami ungefahr zur Zeit 
der Taika-Reform (645-701) andere, ursprunglich bedeutendere Worterverdrangt 
hat. Es bedeutete dann schon personlich und charakterlich bestimmte hohere Wesen 
im Zusammenhang mit einer politisch gesteuerten Mythenbildung. 

Bei der Obernahme der chinesischen Schrift wurde fUr kami das Zeichen fUr shen 
(japanisch shin) ubernommen. Kami und shen decken sich aber nicht immer. In 
China werden Naturdinge nicht als solche gottlich verehrt, sondern nur der Geist, 
der in ihnen wohnt. Stein-, Baum-, Berg- und Wasserkult finden wir in China nicht 
oder vielleicht nicht mehr so wie in Japan. Jedenfalls ist in China die Personifizierung 
und Mythologisierung von N aturdingen und Kraften viel alter als in Japan. Der 
chinesische Kaiser ist zwar der "Himmelssohn", aber nieht im biologischen Sinne 
wie in Japan, wo zwischen der Sonnengottin und dem Oberhaupt des Y amato-Klans 
ein genealogischer Zusammenhang besteht. Auch sonst wurden hervorragende 
Menschen nieht zu Gottern (shen) erkUirt. Ais vom 6. Jh. an die chinesische Schrift 
allmahlich in Japan Eingang fand, war die chinesische Kultur schon uralt, wahrend 
die Japaner vielleicht auf der Kulturstufe eines abgelegenen Gebietes der 
malaiischen Inselwelt standen. Der Naturismus der Japaner existierte bei den 
Chinesen vielleicht einmal in grauer Vorzeit. 

AuBer shen gibt es im Chinesischen auch ch'i, womit Erdgottheiten gemeint sind, 
unter anderem die in den Riten wichtige Erdgottin. Die J apaner setzten diese 
Erdgottheiten ihren kuni-tsu-kami (Landesgottheiten) gleich. Die Kombination 
jin-gi fUr Gottheiten allgemein wird angewandt z. B. in Jingi-kan "Amt fUr 
Gotterkult". In China wurden die Zeiehen fUr kuei (niedrige, bosartige und haBliche 
Geister) und shen "Gotter" gleichwertig gebraucht, wie man dem Hou-Han-shu 
(Annalen der Spateren Han-Zeit) entnehmen kann. Shen-ch'i (japan. jin-gi) 
"Gotter und Erdgeister" rucken an die Stelle von niederen Gottern herab, die 
Damonen miteingeschlossen. Wir mussen uns aber immer der Schwierigkeit bewuBt 
sein, religiose Begriffe aus anderen Religionen und Sprachen in unserer Sprache mit 
unseren religiosen Ausdrucken wiederzugeben. 
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In China steht der Begriff des Himmels und der himmlischen Gotter himmelhoch 
erhaben uber den irdischen Gottern und Geistern. Jedenfalls war es so, als die 
Japaner die passenden Schriftzeichen fUr ihre Gotterwelt suchten. Die Japaner 
hatten den chinesischen Himmelsbegriff nieht und empfanden deshalb nichts 
Minderes oder gar Abwertendes in den Zeichen fUr shen und ch 'i (jin-gi). AuBerdem 
hatten sie die Moglichkeit, den Wert von kami durch Beiworter und Suffixe zu 
steigern, wie in Amaterasu o-mi-kami "GroBe, erhabene Gottin Amaterasu." 

Die gebdiuchlichste Verwendung von kami ist die als Substantiv. Kami wird an 
gewohnliche Namen und Eigennamen angefUgt, wie in yama no kami "Berggott", 
kawa no kami "FluBgott", Okuninushi-kami "Gott GroBer Landesherr", N.N.
kami ist eine als Gott gedachte Person. Das Wort kann in seiner Bedeutung 
schwanken zwischen dem Ausdruck religiOser Verehrung und einem ehrenden 
Beiwort. Nicht von der Hand zu weisen ist die Moglichkeit einer Beziehung von kami 
zum Ainu-Wort kamui, das z.B. fUr Baren und unbekannte Menschen gebraucht 
wird. Beiden Erscheinungen haftet etwas Geheimnisvolles an, eine Parallele also 
zum naturistischen Sinn von kami. Mit der allmahlichen Mythenbildung und ihrem 
Gebrauch fUr politische Zwecke wurde die Individualisierung und Personifizierung 
der Gotter immer intensiver. 

Ein anderes haufig gebrauchtes Wort fUr hohere Wesen ist tama. Hier stoBen wir 
auf den Seelenbegriff. Das Wort bezeichnet zunachst etwas wunderbar Schones, 
Geheimnisvolles. Es ist ein hell strahlendes Ding. Die Alten haben die sogenannten 
magatama (wortlich "gekrummte Juwelen") als Sitz oder Gestalt einer Seele 
angesehen. Es handelt sich urn HaJbedeJsteine ungefahr in der Form eines Kommas. 
Der alte Sinn durfte aber kaum auf einen korperlichen Gegenstand deuten. Es waren 
eher wohlwollende Wesen, so wie sie in tamamono "Geschenk" enthalten sind. Der 
Seelenbegriff enthalt etwas Personliches, Individuelles, selbst Handelndes. Die 
personale Seele wie auch die freie Seele (ohne Korper) fallen darunter; Seelenkraft, 
Macht und Autoritat. Dies alles bedeutet tama. Dieses tama kann beeinfluBt und in 
seiner Kraft und Tatigkeit gesteigert werden. In der alten Zeit sprach man von 
mi-tama no fuyu, was mi-tama no hae "Aufleben", "Gedeihen des tama" entspricht. 
Man konnte die Seelenkraft verrnehren. In mi-tama no fuyu ist fuyu = furuhu 
"gewaltige Tatigkeit der Gotterseele" und "Gewahren von Gluck" enthalten. 
Mi-tama furi ist das Anregen des tama, der Seele. Dies sind Ausdrucke im 
Zusammenhang von Kultakten, durch die man auf eine Gotterseele einwirkt. Spater 
kam auch mi-tama-shizume hinzu, "Beruhigen, Befrieden einer (erregten) Gotter
seele". Es gab auch ein mi-tama-tama-hite, mi-tama tasukete, was bedeutet, die 
Seele zu einer Tatigkeit veranlassen, sie in einer Zeremonie in Erscheinung treten 
lassen. Es handelt sich urn die Seelen von Gottern und Geistern (shin-gi), die See len 
von kaiserlichen Ahnen und urn die Seele des Kaisers selbst. Diese Seele verlaGt 
nicht den dinglichen Gegenstand und existiert nicht unabhangig und getrennt von 
ihm. Ihre Tatigkeit ist Tatigkeit gegenuber dem Menschen, nicht eine menschliche 
Tatigkeit; sie ist eine Tatigkeit im Gegensatz zum Leben des Menschen, eine Kraft, 
deren sich der Mensch bewuBt wird, die aber in Wirklichkeit unabhangig existiert. 
Gewisse Dinge hatten ein tama, eine geheimnisvolle Kraft. Wenn zwischen ihnen 
und dem Menschen eine Beziehung bestand, wurden sie Gegenstand religioser 
Verehrung. Sie riefen im Menschen eine konzentrierte Spannung hervor. Sie wurden 
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mit menschlichem BewuBtsein begabt und als menschlich handelnd gedacht. Sie 
hatten eine nach menschlicher Art gedachte Kraft. 

Verglichen mit tama hat ein kami schon fruh mehr von einer menschlichen Person 
an sich. Es kam auch vor, daB man zu tama kami hinzufiigte wie in Inadama-gami 
"Reis-Seele-Gott". Wahrscheinlich geschah diese Anfiigung erst bei einer spateren 
Niederschrift. Es gibt auch gleichzeitig Okunitama und Okunitama-gami. Diese 
Aneinanderreihung zeigt einen Fortschritt in der Personifizierung von tama. 
Okunitama-gami ist ganz klar der Endpunkt einer Entwicklung. War tama in 
Okunitama die wirksame Kraft des Landes, so ist in Okunitama-gami diese dingliche 
Kraft bereits zu einer Gottheit geworden. In Okuni-nushi-kami ist es nur noch eine 
Gottheit, die Herr iiber das Land ist. 

1m Nihon Shoki (720) gibt es ein Kura-ina-dama "Seele des gespeicherten 
Reises", wenn man tama (dama) mit "Seele" oder Lebensprinzip wiedergeben kann. 
1m Kojiki (712) steht dafiir Uga no rni-tama-gami "Nahrung-Seele-Gott". An die 
Stelle von kami trat mehr und mehr mikoto, wodurch die religiose Natur des 
verehrten Objektes noch weiter in Richtung einer Personifikation gesteigert wurde. 
So entstand ein Kura-ina-dama no Mikoto. 1m Nihon Shoki und in den Engishiki 
(927 veroffentlicht) finden wir Inadarna Waka-uka no Mikoto "Reis-Seele 
lung-Nahrungs-Gottheit". Toyo-uka no Mikoto "Reichlich-Nahrung-Gottheit" 
und Yabune-toyo-uke-hime "Residenz-Reichlich-Nahrung-Gottin" wird beim 
Volk einfach Uka-no-mi-tama "Nahrungs-Seele" genannt. Ukihime "Prinzessin 
Nahrung" und Ina-darna "Reis-Seele" sind sachlich identisch; im ersten Fall stark 
personifiziert, im anderen noch nicht, nur irgendwie implizite. Tama war im 
Altertum nur eine geheimnisvolle Kraft mit Ansehen. 

Viele kami bekamen spater einen Eigennamen und wurden anthropomorph. 
Geister blieben ohne einen solchen. Die kami, die in Naturdingen wohnend oder mit 
diesen identisch gedacht wurden, blieben ebenfalls ohne Eigennamen, z. B. Ki (Ko) 
no karni "Baumgott", Urni no karni "Meeresgott", Varna no karni "Berggott". Bei 
ihnen besteht kein groBer Unterschied zu Geistern oder Seelen. Ihre Individualitat 
ist noch gering. Anthropomorph gedachte Gotter bekamen den Titel nushi 
"Eigentiimer", "Beherrscher"; hiko "Prinz", hime "Prinzessin". 

Haufig findet sich chihayafuri ("schnell aufgeregt und wiitend") oder arafuri 
("wild tobend") dem Gotternamen vorangestellt. Die Gotter waren demnach wilde 
Wesen, die man fiirchten und durch Kulthandlungen besanftigen muBte. Ais zur Zeit 
des Kaisers Sujin (97-80 v.Chr.?), einem Sohne von Kaiser limmu, eine Epidemie 
wutete, fuhrte man diese auf den Zorn des Gottes Onamochi no Mikoto zuruck. 
Onamochi war ursprunglich einer der Gotter der Provinz Izumo und erhielt spater 
auch in anderen Provinzen Kultstatten. Der Tod des Kaisers Chuai (192-200?) 
wurde auf die Wut von Gottern zuriickgefiihrt, die der Kaiser vernachlassigt hatte. 
Furcht vor den Gottern war eine der Wurzeln des Kultes. Sie wurden immer 
menschlicher gedacht, und man warb urn ihre Gunst mit Mitteln, die man auch zur 
Gewinnung von Menschengunst anwendet: man brachte ihnen morgens und abends 
Speiseopfer dar, gab ihnen Kleider, machte ihnen Musik und erfreute sie mit 
Gelagen. 

Es gab auch einmal ein Jagdzeitalter. Zur Zeit des ersten Staatsaufbaues war aber 
schon der Ackerbau zur Hauptbasis des Lebens geworden. Die Jagdgotter 
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wandelten sich in Ackerbaugotter, von denen es eine groBe Anzahl von Namen gibt. 
Ahnengotter sind friih bekannt, seit sich immer mehr Klane (uji) zu staatlichen 
Gebilden zusammenschlossen. Db diese Ahnengotter tatsachlich bio\ogische 
Klanahnen waren oder ob die Abstammung von so1chen nachtraglich konstruiert 
wurde, ist eine Frage fUr sich. Zur Zeit der Abfassung der Einheitsmythologie zu 
Anfang des 8. Jh.s waren jedenfalls schon verschiedene Klangott-Mythologien 
bekannt. 

Die Gotter wurden gruppiert in "himmlische" (Ama-tsu-kami) und "irdische 
Gotter" (Kuni-tsu-kami). Die himmlischen Gotter bevolkerten das "hohe Him
melsgefilde" (takamagahara), die irdischen Gotter herrschten in den Landem auf 
Erden. Diese Zweiteilung ist sicher erst spater zustandegekommen, als die soziale 
Schichtung durch die neuen Moglichkeiten der Reichtumsbildung infolge des 
Reisanbaues in Bewasserungsfeldern schon fortgeschritten war. Die himmlischen 
Gotter waren die Gotter des seine Herrschaft festigenden Y amato-Klans und seiner 
Anhanger, die eine Elite fiir sich bildeten. Die irdischen Gotter waren die Gotter der 
Klane, die entweder militarisch oder politisch gewonnen wurden. Beide Gruppen 
von Gottern fallen unter die yorozu no kami "Acht Millionen Gottep." . An der Spine 
dieses Gotterheeres steht dann nach AbschluB der Mythenbildung Amaterasu 
O-mi-kami, die Ahnherrin des Kaiserhauses. 

Die Gotter wurden ferner eingeteilt in "wilde Geister" (aratama) und "zahme 
Geister" (nigitama). Darin ist die alte Vorstellung von tama als geistigen Machten in 
Richtung auf die Ausbildung von Gottern schon iiberschritten. Ein nigitama ist der 
ruhige und friedliche Zustand der Seele; aratama ist ein ungewohnlicher, sich wild 
gebardender Geist. Ais die Kaiserin Jingo Kogo (170-269?) die drei Han-Staaten 
auf der koreanischen Halbinsel angriff, bildeten die aratama die Vorhut und fiihrten 
die Armee an; die nigitama begleiteten die Kaiserin und beschiitzten ihr Schiff. In 
so1chen Berichten erscheinen die beiden Arten von Gottern als verschiedene 
Personlichkeiten. Der Ort ihres Auftretens ist verschieden, und jede Art erhalt einen 
eigenen Kult. Es kommt aber auch vor, daB dem Kult eines nigitama der eines 
aratama beigefUgt wird. Es gibt verhaltnismaBig wenige Beispiele dafUr, daB ein 
nigitama allein verehrt wird. In der Watarai no Miya, und zwar in der Taka-miya, 
wird der wilde Geist von Toyo-uke-no-kami verehrt. Das ist das Gegenstiick des 
Aramatsuri-no-miya, eines vom Schrein der GroBen Gottheit in lse getrennten 
Schreins, in dem der "wilde Geist" (aratama) der Gottin Amaterasu-o-kami verehrt 
wird. Man glaubte auch, daB vier verschiedene Geister in einer Gottheit verkorpert 
sein konnten: nigi-mi-tama "der sanfte Geist", ara-mi-tama "der wilde Geist", 
saki-mi-tama "der gliickliche Geist" und kushi-mi-tama "der wunderbare Geist". 
1m Aramatsuri-Schrein in lse wird der wilde Geist von Amaterasu verehrt und in der 
Hirota-jinja im heutigen Nishinomiya der wilde Geist der Kaiserin Jingo Kogo. 

Religiose E thik. - Wir haben uns bemiiht, kami, den Grundbegriff der alten 
japanischen Religion, aufzuhellen. Wir wollen jetzt untersuchen, wie und wieweit 
das ethische Verhalten religios motiviert war (vgl. HARADA 1964: 116 fL). 1m 
sozialen Leben der alten Japaner gab es einen Unterschied zwischen Gut und Bose. 
Wenn wir he ute von Ethik sprechen, denken wir an zweierlei: an Verhaltensnormen, 
die fUr den Menschen unabhangig von der Gesellschaft, in der er lebt, gelten und an 
solche, an die er als Glied einer Gesellschaft gebunden ist. Dieser Dichotomie steht 
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aber die Erkenntnis gegentiber: unus homo - nul/us homo. Der Mensch wird erst 
zum Menschen als Glied einer Gesellschaft. Eine Gesellschaft wird erst moglich, 
wenn ihre einzelnen Mitglieder bestimmte Verhaltensweisen ins Gesellschaftsleben 
mitbringen. Bei den alten Japanern haben wir es mit einem Naturvolk zu tun, bei 
dem wir ausgebildete Reflexionen tiber den Menschen und sein Verhalten in der 
Gesellschaft noch nicht erwarten konnen. Wie die gesamte Menschheit tiberhaupt, 
so waren auch die alten J apaner in einem ProzeB der Entwicklung des ethischen 
BewuBtseins begriffen. Eine sogenannte Individualethik gab es bei ihnen insofern, 
als der Einzelne sich seiner Pflichten gegentiber seiner Gesellschaft bewuBt wurde. 
Ethik ist dasjenige Verhalten des Menschen, das erst ein menschliches Dasein 
ermoglicht. 

Zunachst muB das rein physische Dasein ermoglicht werden. 1m alten Japan war 
die Gesellschaft an den Ackerbau gebunden, zu dem noch Fischerei und J agd 
kamen. Den Machten und Kraften der Natur gegentiber wurde eine religiose 
Haltung eingenommen. Alles urn den Menschen herum hatte wie er seIber eine Seele 
(tama). Diese konnte gnadig oder ungnadig sein. Der Unterschied zwischen den 
Tatigkeiten, die ntitzlich oder schadlich sind, hatte eine religiose Basis. Die den 
Menschen umgebende Natur, andere Menschen eingeschlossen, konnte nicht nur 
gebraucht werden, sondern war heilig zu halten, zu verehren und zu fiirchten. Der 
homo faberist zugleich ein homo reJigiosus. Ja selbst seine Arbeitsgerate werden zu 
Gegenstanden religioser Verehrung. Bei den verschiedenen Zeremonien des 
Neujahrsfestes wurden auch die Ackerbaugerate verehrt. Was im modernen Japan 
noch geschah - vielleicht noch geschieht -, wird erst recht in der alten Zeit geschehen 
sein. Die Dinge wurden nicht nur als ntitzlich oder wertlos, sondern auch als heilig 
oder profan bewertet. Religiose Heilighaltung und Profanitat standen sich gegen
tiber. Schaudern, Furcht und Verehrung bestimmten die menschlichen Tatigkeiten. 

Dies ist ein Zustand, den die Menschheit als Ganzes einmal durchlaufen hat, 
sozusagen in ihrer Morgendammerung oder in ihrer frtihen Kindheit. Es ist nicht 
anzunehmen, daB die Japaner etwa der Yayoi-Periode, die der Periode der 
Htigelgraber (Kofun) voranging, sich in ihrer Gesamtheit auf dieser Entwicklungs
stufe befunden hatten. Wenn wir die Kulturhohe z. B. der Fundstatte von Toro 
betrachten, sehen wir in ihr vie I praktische Verstandestatigkeit an der Arbeit. Das 
spricht aber nicht dagegen, daB alte, urttimliche Vorstellungs- und Gefiihlsweisen 
noch lange weiter bestanden hatten. Rein und unrein, geziemend und ungeziemend, 
harmlos und gefahrlich, solche Gegensatzpaare mogen noch lange das menschliche 
Handeln bestimmt haben. 

Das Wort ashi, das spater "sittlich schlecht" bedeutete, bezeichnete in der 
Frtihzeit eine Qualitat des Handelns, das Gotter oder Geister verletzt, zum Zorne 
reizt, ihre Strafe herabruft, Verderben bringt. In den Gebetssprtichen (Norito) der 
Engishiki tritt der Ausdruck magagoto auf, wortlich "krumme Dinge". 1m Kojiki 
entspricht maga dem wazawai "Unheil". Aku und ashi der alten Zeit beinhalten 
auch das religiose wazawai "unheilbringend", vielleicht ahnlich dem "tabu". Die 
bose Handlung ist wie ein Ungltick, das eine hohere Macht verursacht hat. 

Wir sind bei der Suche nach dem alten Sittlichkeitsbegriff auf ein Vokabular 
angewiesen, das wir erst muhselig deuten mussen. Wir kennen die betreffenden 



Der Begriff kami "Gottheit" 15 

Worte erst seit ihrer Niederschrift mit chinesischen Zeichen, deren Bedeutung sich 
nicht immer mit den japanischen Begriffen ganz deckt. Ein solches Wort ist shiko, 
shikome "haBlich", "widerlich". Shiki und shiko bezeichnen nicht nur etwas 
Verachtenswertes, sondem es entspricht dem buddhistischen Begriff der "schmutzi
gen Welt" und steht dem kegare "Beschmutzung" nahe. Kitanaki ist "religios 
unrein" und bezeichnet eine Eigenschaft, die die Gotter hassen. In der alten Zeit 
nannte man alles Ungluck und Bose kitanashi, kegare oder maga. Derlei Ausdrucke 
wurden spater mit chinesischen Zeichen geschrieben, was den Unterschied der 
japanischen von der chinesischen Auffassung der Sache zeigt. Kitanashi und kegare 
sind etwas Ahnliches wie "ungottlich", "einem Gott miBfallig". 

Das Wort tsumi wird heute mit "Sunde" im christlichen Sinne wiedergegeben, 
obwohl es nicht ganz geeignet dafiir erseheint. Tsumi ist kegare "U nreinheit", und 
kitanaki ist ohne weiteres tsumi. Konkrete Angaben daruber, was alles tsumi 
"Sunde" ist, finden wir im Norito (Gebetstext) der "GroBen Reinigung" (6harai) in 
den Engishiki. Dort fallt eingangs sogleich auf, daB Sunden unwissentlieh und 
wissentlich begangen werden konnten. In der Wendung ayam[:chi kashikemu 
bedeutet das Verb ayamu "den gottlichen Zom unbewuBt erregen", wahrend okasu 
"bewuBt eine Untat begehen" bedeutet, d. h. Besehmutzung (kegare) durch 
absichtliche Handlungen. Objektive und subjektive Inkongruenz sind gleichwertig. 
Es heiBt dort: "Mogen die zahllosen Vergehen, unwissentlieh oder wissentlich 
begangen, beseitigt werden." Dann wird unterschi~den zwischen "himmlischen" 
(ama-tsu-tsumi) und "irdischen Sunden" (kuni-tsu-tsumi). Ais himmlische Sun den 
werden bezeichnet: NiederreiBen von Reisfelddammen, Zuschutten von Bewasse
rungskanalen, bffnen der Bewasserungswehren, Versetzen von Grenzpfahlen, 
doppeltes Anpflanzen, Abhauten lebender Tiere, Verunreinigung durch Exkremen
teo Ein lebendes Tier abhauten war tabu, wei I BlutvergieBen die Gotter beleidigte. 
Ais irdische Sunden werden aufgezahlt: Verunreinigung durch Schneiden lebendi
gen Fleisches, Schneiden von totem Fleisch, Hautausschlag, Gewachsbildung, 
Geschlechtsverkehr mit der eigenen Mutter oder Tochter, Geschlechtsverkehr mit 
einer Frau und hemach mit deren Tochter aus einer fruheren Ehe, Geschlechtsver
kehr mit einem Madchen und he mach mit dessen Mutter. Verunreinigung durch 
Bestialitat, durch kriechende Dinge, durch Gotter oben oder durch Vogel oben 
(uber dem Kopfe eines Menschen), durch Tod, den man bei Haustieren verursacht 
hat, oder anderen bosen Zauber. "Alle diese Verunreinigungen sollen beseitigt 
werden." Hautkrankheiten glaubte man durch Zauberei verursacht. Ais verunreini
gende Geschlechtsbeziehungen galt der Verkehr eines Mannes mit seiner Mutter, 
seiner Tochter, mit der Tochter seiner Frau (aus einer fruheren Ehe) oder der Mutter 
seiner Frau. Es wird nichts gesagt uber den Verkehr zwischen Kindem desselben 
Vaters, nur der Verkehr zwischen Kindem derselben Mutter war verboten. Der 
GroBe Exorzismus nach dem Tod des Kaisers Chuai (346?) erwahnt zusammenfas
send "hohere und niedere Inzeste". "Schaden, angerichtet von Gottem oben", 
schlieBt Blitzschlag ein und Ungluck, das durch Himmelskorper oder Tengu 
(Waldungeheuer) verursacht wurde. Der plotzliche Tod einer Konkubine des 
Kaisers Richu (400-405?) wurde einem "gottlichen Fluch" zugeschrieben. Unrein
heit kann aueh verursacht werden durch Exkremente von Vogeln oder sie kann ein 
Ungluck sein, das Raubvogel oder fliegende Damonen verursacht haben. "Haustie-
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re zu Fall bringen" (chiku taoshi), bedeutet Anwendung von boser Magie aus Wut 
gegen den Besitzer dieser Haustiere. Bose Magie oder Fluch ist majimono. 

Bei der Zeremonie der "GroBen Reinigung", bei der im dazugehorigen norito die 
versammelten kaiserlichen Prinzen und Prinzessinnen, andere Prinzen, Minister und 
eine groBe Schar anderer Beamten angesprochen werden, wird die erlauchte 
Zuhorerschaft und mit ihr die Umgebung von nah und fern von allem Unreinen 
befreit, so daB ihr rechtes Verhaltnis zu den Gottern wieder hergestellt wird. Das 
Verb harau (in 6harai) heiBt "wegfegen", das Objekt dabei ist bei der kultischen 
Reinigung tsumi "Sunde". Von Reue ist keine Rede, und viele tsumi sind aufgezahlt, 
die keinerlei moralische Schuld bedeuten, sondern einfach etwas den Gottern 
MiBHilliges. 

Die Wendung ama-tsu-tsumi "himmlische Sunden" erinnert an das ungeziemen
de Betragen von Susanowo no Mikoto, des Bruders der Sonnengottin Amaterasu, 
also eines himmlischen Gottes. Inhaltlich handelt es sich bei dessen Untaten urn 
VerstoBe gegen die Stammesgesetze einer Ackerbaugesellschaft. Die Klasse der 
irdischen Sunden (kuni-tsu-tsumi) sind die Verletzungen der sozialen Tabus und 
Verunreinigungen, die von Naturvorgangen bewirkt werden. Vermutlich war mit 
Hautkrankheit Albinismus gemeint, den man in Japan ab und zu antrifft. WeiBe 
Hautfarbe und helle Haare sind innerhalb der japanischen Rasse sehr auffallig. 
Befremdend ist, daB Geschlechtsverkehr zwischen Kindern desselben Vaters, aber 
verschiedener Mutter nicht untersagt war. 

Die verunreinigten Personen (tsumibito) muBten sich einer Reinigung unterzie
hen, die dreifacher Art war: 1) harae "Reinigung", eine Art Exorzismus, aber doch 
verschieden vom westlichen Exorzismus, in dem der Teufel als Verursacher des 
sundhaften Betragens aus einem Besessenen ausgetrieben wird; 2) misogi "Abwa
schung, Lustration", durch reines Wasser wird physische und geistige Unreinheit 
ausgetrieben; 3) imi "Abstinenz", entweder teilweise (ara-imi) oder totale 
(ma-imi). Gemeint ist zunachst absolute korperliche Reinheit. Wenn etwa die 
Notdurft nicht vermieden werden kann, ist hernach Waschung erforderlich; es foIgt 
die Enthaltung von allen verunreinigenden Speisen; am sichersten geht man mit 
vegetabilischer Nahrung. In einen gereinigten Zustand muBten sich aIle Kultdiener 
vor der Ausiibung ihres Amtes versetzen. Zu diesen drei Reinigungsverfahren 
kommen noch reinigende Gebetsspruche (norito). Die offiziellen norito sind fur 
offentlichen und staatlichen Gebrauch bestimmt. Private Reinigungsspruche werden 
vom Schreinpriester uber Einzelpersonen gesprochen. So gibt es ein norito fur eine 
Hausbauzeremonie. Fur aIle Kultdiener sind Lustrationen und Enthaltsamkeit vor 
Kultakten verpflichtend. 

Zur Reinigung von Sunden im obigen Sinne kommen noch Suhnopfer (harae-tsu
mono) und abzuleistende Strafen bei sozialen Vergehen, z. B. wenn jemand eines 
anderen Frau entfuhrt oder jemandes Besitz geschadigt hat. Die "GroBe Reinigung" 
der ganzen staatlichen Gemeinschaft wurde urspriinglich nur gelegentlich abgehal
ten, wenn eine groBe Naturkatastrophe das Land heimgesucht hatte, nach dem Tod 
eines Kaisers oder wenn offentliche Verge hen besonders zugenommen hatten. Nach 
der Obernahme des chinesischen Verwaltungssystems wurde auch die nationale 
Reinigung geregelt. Der Yoro-Kodex vom Beginn des 8. Jh.s enthalt die Bestim
mung, daB die groBe Zeremonie unter Anteilnahme der ganzen Nation am letzten 
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Tag des 6. Monats und am letzten Tag des 12. Monats gehalten werden solI. Der 
Yoro-Kodex gehort einer spaten Zeit (718) an, aber es ist klar, daB in ihm nur altes 
Brauchtum kodifiziert ist, das lahrhunderte vorher schon geiibt wurde. Der diesem 
Brauchtum zugrundeliegende Begriff von Siinde, von Rein und Unrein, und die 
Verfahren, den verlorenen kultisch-religios reinen Zustand wiederherzustellen, 
blieben durch die ganze Geschichte hindurch bis zum heutigen Tag als wesentliche 
Elemente erhalten. 

Wie gesagt, ist die friihe japanische Religiositat Naturismus. Die Natur ist gottlich 
und heilig. Ais eine andere Seite dieses Naturismus konnen wir auch den 
Siindenbegriff ansehen. Siinde ist alles, was dem Leben als Naturvorgang zuwider
Hiuft, alle Storungen in der Produktion der Lebensmittel, Ziigellosigkeit im 
Geschlechtsleben, alles, was den Bestand der Familie gefahrdet. Der Mensch lebt in 
einer Umwelt, die ihm nicht immer wohlgesinnt ist. Bose Machte und Krafte storen 
zuweilen den normalen Lebensablauf, Krankheit und Tod sind seine Verneinung. 
Ehemalige Lebewesen miissen, wenn sie tot sind, aus dem Lebensbereich des 
Menschen ausscheiden, Leichen sind Abfall. Unvermeidliche Beriihrung mit ihnen 
verunreinigt, ist tsumi und verursacht kegare "Verunreinigung", die beseitigt 
werden muB. Lebewesen sind heilig, etwas Reines, Erhabenes. BIut als Lebensprin
zip und QuelIe des Lebens ist mysterios, man halte seine Hande davon fern, es 
konnte schaden. Feindselige Gesinnung gegen andere schadet. Boser Wille richtet 
im Zusammenleben Unheil an, kann z. B. Haustiere toten. 

1m Text des Rituals der GroBen Reinigung wird zuerst ein Bild davon entworfen, 
wie das Leben sein solI: 

"Im Lande im Mittelpunkt aller Lander, die ihm [dem Abkommling der Sonnengottin, Ninigi no Mikoto] 
anvertraut wurden, das Land Yamato, wo die Sonne hoch scheint, ein reizendes Land ... 1m reizenden 
Lande, daB er [der Kaiser] ruhig regiert. von diesen zahlreichen Menschen, die durch gottliche Gnade in 
dieses Land geboren wurden, mogen die zahlreichen Vergehen, die unwissentlich oder wissentlich 
begangen wurden, beseitigt werden!" 

Alle Obel, die den Frieden storen, werden verwiinscht und mit Hilfe von guten 
Gottern und Gottinnen vertrieben. 

Der Gott Susanowo hatte ein gutes Herz ("rotes Herz") und ein boses 
("schwarzes") Herz. Mit dem bosen Herzen storte er die Harmonie unter Gottern 
und Menschen. Dasselbe tun die "Unfug treibenden Gotter" (araburu kami). Alle 
Stamme, die sich dem Yamato-Stamm nicht fiigten, hatten solche wilden Gotter. 
Kriegsgetose war nichts anderes als deren Tatigkeit. 

Ethik und Religion gingen zusammen. Was im schon errichteten Einheitsstaat ein 
Obel ist - Storung des friedlichen Daseins -, war vor der Griindung desselben alles, 
was in einem Stamm oder in einem Stammesverband das friedliche Dasein 
beeintrachtigte. Die Liste der himmlischen und der irdischen Siinden kann auch auf 
Verhaltnisse vor der Schaffung des Einheitsstaates angewandt werden. Siinde war 
immer Storung der Lebensharmonie. 

Wir haben bereits das Gegensatzpaar von nigi-mi-tama, milden, vertrauten 
Geistern, und ara-mi-tama, wilden Geistern, kennengelernt. Fiir das Verb araburu 
"toben" kann auch utoburu stehen, das das Gegenteil von "vertraut und freundlich 
sein", namlich "entfernt sein" bedeutet. In den Engishiki und im Many6shu wird 
araburu im Sinne von utoburu gebraucht. Etymologisch stehen sich die beiden 
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Worter nahe. Gotter und Geister, die so bezeiehnet werden, storen die Harmonie. 
(Ara sind Dinge im Werden, wie ara-kane "unbearbeitetes Metall", ara-tama 
"unfertige luwelen", ara-ine "unreife Reispflanzen". "Weit entfernen" ist araburu, 
"zerstreuen" ist araku. Das Gegenteil ist nigi, nigi-otoko ist ein nahestehender, 
vertrauter Mann, ara-otoko sein Gegenteil. In ara liegt aueh die Bedeutung von 
"hart" [katai], wie in arashi-wo "ein harter Mann".) 

Der Himmel ist das selige Gefilde der Gotter. Das Takamagahara ist eine ideale 
Welt. ledoeh ein Susanowo no Mikoto muBte wegen seines wtisten Benehmens diese 
ideale Welt verlassen. Sein Benehmen hat aber niehts an sich, was im Gegensatz zu 
"gut" steht. Er hat niehts moraliseh Sehleehtes getan. Sein araburu ist nieht das 
Gegenteil von dem, was spater "gut" genannt wird. "Gut" ist nieht die Norm ftir das 
Sein im Himmel. Aueh vor der Unterwelt - Ne-no-kuni - sind gute und bose 
Menschen gleich. Susanowo wurde seines wilden Betragens wegen dorthin 
verwiesen. Ftir die Unterwelt gibt es auch die Bezeichnung Yomi-no-kuni. Wenn der 
Mensch stirbt, geht er, ob gut oder bose, dorthin. Dieses Yomi-no-kuni war im 
Altertum keine bose Welt, es war eine Welt mit kegare "Unreinheit". Die diesseitig 
denkenden Menschen daehten sich die Welt jenseits des Todes im Gegensatz zu 
dieser Welt als verunreinigt, voller Heuschrecken. Die Gottin Izanami besuchte die 
Unterwelt und reinigte sich naeh der Rtickkehr in Tsukushi. Aus dem abgewasche
nen Schmutz entstanden allerlei Gotter. 

Ein erster, schwacher Anklang von einer ethischen Bewertung scheint eszu sein, 
wenn mit harai "Reinigung" Stinden des Herzens in Ordnung gebracht werden. 
Kiyomeru "reinigen" wurde mit naosu "ausbessern" gleichgestellt. Das harai war 
frtiher nur ein materielles Wegfegen und wurde dann zum Beheben der Verunreini
gung des Herzens. Diesen Unterschied kann man aus den im Kojiki und Nihon Shoki 
gebrauchten Zeichen herauslesen. Konfuzianisches und buddhistisches Denken 
waren zur Zeit der Abfassung der ersten japanischen Religionsquellen schon in der 
Luft. Einige Personen wurden davon starker beeinfluBt als andere Zeitgenossen. Die 
Kompilatoren des Nihon Shoki waren nicht dieselben wie die des Kojiki. 

Das alte Wort maga "gekrtimmt" ist nieht geistig gemeint. In Stil und 
Zeiehenwahl zeigt das Nihon Shoki die Wirkung chinesischer Muster. Man kam tiber 
die rein auBere Betrachtungsweise der Dinge hinaus. Literatur und Vberlieferungen 
wurden mehr und mehr ethisiert. Die ethisehen Auffassungen der alten lapaner 
waren sehr gefiihlsmaBig und utilitaristisch, vor aHem aber religios. Aber mit 
Rticksicht auf ein politisches Zentrum nahm die Entfaltung von ethischen Ansichten 
auch hinsichtlich der Gotterwelt infolge des Gewiehtes der Festlandkultur immer 
mehr zu. 

1. Archaologische Religionsforschung 

Die urgeschichtliche Spatenarbeit hat tiber die Friihformen der Gotterverehrung 
wertvolle Aufschltisse gebracht. Mit ihrer Hilfe konnen wir die Religion der lapaner 
einige J ahrhunderte hinter die durch Schriftquellen belegte Zeit zurtickverfolgen 
(vgl. zu diesem Abschnitt OBA IWAo 1971). 
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So finden wir einige Fruhformen der Be r g v ere h run g. Eine ehemalige 
Kultstatte dieser Art wurde u. a. im Suden der Izu-Halbinsel untersucht. Der Ort der 
Fundstatte ist in Senda, einem Weiler im Dorf Asahi, Bezirk Kisami und jetzt mit der 
Stadt Shimoda zusammengelegt. Dort liegt ein Hugel mit gemischtem Waldbestand. 
Es war Einheimischen bekannt, daB etwa 20 cm unter der Oberflache verschiedene 
Oberreste zusammenliegen. Es handelt sich nicht urn ein Hugelgrab. Westlich der 
Fundstatte erhebt sich der Berg Mikura (214,1 m hoch). Er ist dreieckformig wie der 
Miwasan in Yamato. Die Funde waren Haji- und Sue-Keramik, Massenware, wie sie 
am Ausgang der Hugelgraberperiode hergestellt wurde. Opfergerate waren in Ton 
und Steatit nachgebildet, darunter auch Tonimitationen von Bronzespiegeln. Am 
haufigsten kamen rohe, kleine, mit der Hand geformte Schalen, Kruge und 
Trinkbecher von 2-3 cm Hohe, mit der Fingerspitze ausgehohlt, vor. Es handelt sich 
nicht urn Gebrauchsgegenstande. Auch groBe, mit der Hand geformte Gegenstande 
waren vorhanden, auf dem GefaBboden befand sich ein Blattabdruck. 1m Bericht 
uber Jimmu Tenn6 im Kojiki werden solche GefaBe hiraka "flache Teller" genannt. 
Bei den Tellern mit Blattabdrucken hat man das Blatt mit einem Spatel eingeritzt. 
Diese Blattzeichnung ist ein Kennzeichen eines Kultgegenstandes und steht fur ein 
wirkliches Blatt, auf das man nach alter Sitte Speiseopfer legte. Diese Sitte besteht 
heute noch. Es scheint sich bei den Abdrucken urn ein Eichenblatt zu handeln. Bei 
den groBen jahrlichen Feiern am Ise-Schrein wird heute noch auf den Boden irdener 
GetaBe ein Eichenblatt gelegt. In Ton waren auch Spiegel und gekrummte Juwelen 
(magatama) nachgebildet, ebenso runde (marutama) und rohrenformige Juwelen 
(kudatama) und Morser. Die "Spiegel" sind primitiv mit der Hand modelliert, man 
hielt sie zuerst fur Deckel von GetaBen, erst als viele davon gefunden wurden, 
erkannte man sie als Spiegelnachbildungen. Es fanden sich auch solche ohne 
Kordelosen. Die Morser sahen auf den ersten Blick aus wie Trinkschalen (sazuki). 
Die Gegenstande aus Steatit waren schwertformige Gebilde. Alle sind fur den Kult 
bestimmte Gegenstande, wie sie aus dem ganzen Land bekannt sind. Eine 
Spiegelnachbildung zeigt einen langen Griff. Die klein en Morserfiguren (usutama) 
entsprechen wohl den im Many6shu genannten "Bambus-J uwelen" (takatama). Ein 
auffalliger Fund sind zwei Bronzespiegel-Nachbildungen, die auf der Rlickseite ein 
Perlenmuster haben, also Nachbildungen von Spiegeln, wie sie aus der spaten 
Hugelgraberzeit als Grabbeigaben bekannt wurden. Bei der dritten Grabung fand 
man einen ungemusterten Bronzespiegel. Wenn solche Spiegel auch in Japan 
hergestellt wurden, so konnte sich doch nicht jedermann einen solchen flir 
Kultzwecke leisten. Die Kultfeier, bei der man diese Bronzespiegel verwandte, 
durfte von besonderer Bedeutung gewesen sein. Echte Bronzespiegel fanden sich 
zwei, dazu noch Imitationen aus Ton und Steatit. Die Bruchstucke von Eisengeraten 
gestatten keinen SchluB auf ihre Gesamtgestalt. Weil auch auf anderen Kultstatten 
haufig Ackerbau- und andere Nutzgerate gefunden wurden, ist anzunehmen, daB es 
sich auch hier urn solche handelt. 

Zu beachten ist der Berg, der ungefahr 1 km von der Fundstatte entfernt ist. 
Wegen seiner kegelformigen Gestalt heiSt er Kisami-Fuji. Auf seinem Gipfel steht 
ein kleiner Schrein mit der Inschrift Mikura Asama Daijin ("GroBer Gott Asama 
von Mikura"). Die Wortbedeutung von Mikura ist "erhabener Gottersitz" (mi ist 
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Honorificum, kura ein Ort, an dem sich der gottliche Geist aufhalt und wo er verehrt 
wird). Urn den kleinen Berg Mikura he rum befinden sich alte Gotterschreine. 

Am FuBe des Hugels mit der Fundstatte auf seinem Gipfel breitet sich die 
Kisami-Ebene aus, durch die sich der Okawa-FluB schlangelt. Yom Senda-Hugel 
aus hat man ein herrliches Panorama vor sich, yom Mikura-Berg beherrscht. In der 
Morgen- und Abendsonne gewahrt er einen auffalIend schonen Anblick. Der Berg 
ladt geradezu zur Verehrung ein. So lag es nahe, auf dem Senda-Hugel eine 
Kultstatte zur Verehrung des Mikurasan zu errichten. Kisami liegt heute im 
Kamo-Distrikt der Shizuoka-Prafektur. 1m Gotternamenregister der Engishiki sind 
fur den Kamo-Distrikt 46 Kultstatten verzeichnet, darunter zwei Kamo-jinja 
(Schreine). Diese Gegend war, wie es scheint, von einem alten Kamo-Klan 
beherrscht. Kultur war hier schon fruh vorhanden. Ihr Zentralgebiet muB in der 
Gegend von Asahimura gelegen haben, denn nur hier gibt es eine groBe Siedlung, 
Okamogawa (GroB-Kamogawa). 

Der Kultplatz von Senda scheint aus der Zeit zu stammen, als der Kamo-Klan 
hier bluhte, nachdem er die Gegend erschlossen hatte. Dieser Klan bildete die Achse 
yom sogenannten Izumo-Gotterstamm, dessen ursprungliches Hauptgebiet die 
Gegend von Kamo, Katsuragi-Distrikt, Yamato, war. Zweigstamme wanderten 
schon fruh in verschiedene Richtungen abo Ihre Verbreitungsgebiete sind aus den 
Engishiki durch die darin angefuhrten Kamo-jinja zu ersehen. 1m Wamy6sh61esen 
wir von einem Dorf Kamo-go. Die Sud-Izu-Gegend wurde also von einem 
Kamo-Zweigstamm besiedelt, wahrscheinlich auf dem Seeweg. 1m Wamy6sh6 gibt 
es im Kamo-Distrikt von Mikawa ebenfalIs ein Dorf Senda. Moglicherweise kamen 
die beiden Siedlungen gleichzeitig zustande. 

Wie schon erwahnt, gleicht die Form des Mikurasan der des Miwasan in Yamato. 
Der Kamo-Klan pflegte seine Izumo-Gotter auf kegelformigen Bergen zu verehren. 
So ist es gut moglich, daB sich die Leute des Kamo-Klans auf dem Senda-Hugel 
versammelten, urn von dort aus den Geist des Mikurasan zu verehren. Auch die 
gefundenen Dberreste auf dem Senda-Hugel gleichen denen, die am Abhang des 
Miwasan gefunden wurden. An beiden Stellen fan den sich die gleichen irdenen 
Nachahmungen von Opfergegenstanden, ebenso gleichen sich hier wie dort die 
gefundenen Bronzespiegel in ihren primitiven Mustern. DaB es in Senda nur wenige 
Steatitgerate gibt, liegt wohl daran, daB in Siid-Izu dieser Stein nicht vorkommt. Die 
gefundenen Stucke sind wahrscheinlich bei der Einwanderung der Kamo-Leute aus 
ihrer Heimat mitgebracht worden. Das Ergebnis der Grabung in Kisami war dann: 
auf dem Senda-Hugel haben Kamo-Klanleute ein itsuki-no-niwa (Kultplatz, 
wortlich "geheimnisvolle Umfriedung zur Kultfeier") errichtet, urn dort zum 
Mikurasan urn Frieden fUr den ganzen Stamm und urn gute Ernte zu beten. 

AnschlieBend konnen wir zum Miwa no Kannabi Einiges sagen: Dber die 
Bezeichnung kannabi herrschen seit alter Zeit verschiedene Meinungen. Sie solI aus 
kami no narabi "Aneinanderreihung von Gottern" entstanden sein. Kannabi mit 
mori in Verbindung zu bringen, also "Got'terwald", ist sprachlich kaum zu 
rechtfertigen, wenngleich auch diese Erklarung versucht wurde. Sehr plausibel ist 
die Ableitung von kami nabari; nabari, nabaru ist namlich ein altes Wort fUr 
"verbergen", kannabi ware dann "Verborgensein von Gottern". Dieses Wort 
kannabi erscheint im Izumo Fudoki und im Rokkokushi ("Geschichte der Sechs 
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Lander"). In den Engishiki gibt es in allen Landern einen Berg und einen Schrein 
dieses Namens. Viele davon befinden sich in West-Japan. Der astlichste Berg dieses 
Namens ist in Mino, wo es einen Kannabi Myojin gibt. Der wichtigste Berg dieses 
Namens ist der Miwa no kannabi in Yamato. Die Gestalt eines kannabi ist iiberall die 
gleiche. Kegelfarmig ragen diese Berge in der Nahe einer Siedlung aus der Ebene in 
die Wolken empor. Seit altersher ist immer ein groBer Schrein am FuB eines Berges 
zu finden. Die Alten hielten einen solchen kegel- oder schirmfOrmigen in der Ebene 
alleinstehenden Berg fUr einen Zielpunkt der Gatter bei ihrer Herabkunft. Bei 
Bergen mit zwei Gipfeln, wie beim Chikubasan in der Ibaraki-Prafektur, werden 
zwei Gatter verehrt, bei drei Gipfeln drei, bei einem Gipfel in der Regel nur ein Gott. 
Es fallt auf, daB es zwar viele Berge mit dieser kannabi-Gestalt gibt, die aber 
dennoch nicht aIle so benannt werden, sondern nur solche mit einem Izumo-Hinter
grund ihrer Schreine. 

Der klassische Berg dieses Namens ist der Miwasan in Yamato. Auf dem Berg 
finden wir ein iwakura (Felsensitz). Vor dem Krieg war es seitens der Beharden 
streng verboten, den Bergwald zu betreten. Das jinja-Amt im Innenministerium 
hatte im Friihjahr 1928 einen groBen Skandal zu berichten. Ein Mittelschiiler, von 
archaologischen Amateurinteressen getrieben, war ahnungslos in den Bergwald 
gegangen. Das galt als ebenso schlecht wie das unbefugte Betreten des Kaiserpala
stes. Seit der Meiji-Zeit galt das Gebiet hinter dem Schrein bis hinauf zum Gipfel als 
heilig. Der iibrige Teil des Berges war Eigentum der Anrainergemeinden. Fiir das 
verbotene Gebiet gab es keine Grenzpfahle. Das damalige Innenministerium, dem 
die Shinto-Schreine unterstanden, nahm das Vorkommnis zum AnlaB, eine 
fachmannische Untersuchung der Geheimnisse des Miwa-Berges durchfiihren zu 
lassen. N ach einem vorausgehenden Reinigungsritus und in Zeremonialkleidung 
durften die Archaologen das verbotene Gebiet betreten. Etwa 100 m hinter dem 
Anbetungsraum (haiden) des Schreines lag ein kleines Tal Cha-usu-tani (Tee-Mar
ser-Tal), in dem zahlreiche kleine Marsernachahmungen aus Ton (usu-tama) aus 
der alten Zeit gefunden wurden. N ach einem starken Regen kommen solche 
Votivgaben zum Vorschein. Der Name des Tales riihrt von diesen Marsern her. Die 
Antiquitatenliebhaber der Tokugawa-Zeit haben hier auch komplizierte gekriimm
te Juwelen (komochi-magatama wartlich "Kinder-habende Krummjuwelen"), 
Halbedelsteine und kleine Steinmesser gefunden. Kansei 11 (1800) kam eine groBe 
Menge von Sue-Keramik (Ende der Hiigelgraberperiode, also urn 600 n.Chr.) zum 
Vorschein. Etwas weiter nach Norden ragten groBe Natursteine (hetsu-iwakura 
"Kisten-Steinsitz") aus dem Boden. Demnach scheint am Siidabhang des Miwa
Berges einmal ein Kultplatz gewesen zu sein. Nach alten QueIlen gab es friiher am 
Miwasan kein Schreingebaude, sondern nur drei torii (Eingangstore). Auf dem 
Gipfel (oku-no-iwakura "riickwartiger Felsensitz") wurde Omono-nushi no Mikoto 
verehrt. Auf dem mittleren Steinsitz verehrte man Omunachi no Mikoto und auf 
dem vorderen Sukunahikona no Mikoto. In der Schreintradition wurden die 
genannten drei Gatter verehrt. Die Felsen ragen an drei Stellen heraus; sie liegen auf 
einer geraden Linie vom Schreingebaude aufwarts bis zum Berggipfel. 

Man hat in Ton nachgeahmte ganze Garnituren von Geraten zum Reisweinberei
ten den Gattern des Miwasan geopfert. Eine Beziehung zwischen den Miwasan-Gat
tern und Gatteropferwein (miki) bestand seit alter Zeit. Nach dem Nihon Shokihat 
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Kaiser Sujin (97-30 v.Chr.?) Ota Taneko zum Priester des Gottes Omononushi 
gemacht und einen Mann namens Ikume zum Reisweinbereiter (sakabito) bestellt. 
Die Feier fUr den GroBen Gott fand im 4. und 12. Monat statt. Der Reiswein wurde 
im Schreinbezirk gebraut, die GeHiBe daflir waren mit Bllitenzweigen geschmlickt. 
Das alte Wort flir miki ("Gotterwein") war miwa. Heute noch sieht man an den 
Ladenschildern von Reisweinbrauerfamilien Zedernzweige, die yom Miwasan 
geholt wurden. Der Miwa-Gott ist der Urahn der Reisweinopfer empfangenden 
Gotter. Sake (Reiswein) war nicht oder nicht nur ein GenuBmittel, sondern ein 
Mittel, urn Gottbesessenheit zu bewirken. In der Trunkenheit wird der Mensch eins 
mit der Gottheit und kann deren Stimme horen. Der GroBe miwa-Gott zeigte seine 
Autoritat auch in dieser Offenbarung. 

Religionsgeschichtlich gesehen ist der Miwasan in mehr als einer Hinsicht 
bemerkenswert. Der Schrein am FuB des Berges hat kein honden, keine Halle also, 
in der die Gottheit in einem Altarschrein verehrt wird. Von der haiden (Anbetungs
halle) aus werden die drei Gottheiten, zusammenfassend "GroBer Gott" genannt, 
direkt verehrt. Man weiB sogar noch von einer Zeit, da es auch diese Halle nicht gab, 
sondern nur drei torii auf den Berg hinfiihrten. Wohl schon seit sehr langer Zeit sind 
die drei verehrten Gotter mit ihren Namen bekannt. Personifizierte Gotter werden 
auf dem Berg verehrt, nicht der Berg als so1cher ohne Namen. Und dennoch muB es 
einmal eine Zeit gegeben haben, in der der Berg als Naturerscheinung verehrt 
wurde. Die Benennung von Naturgottern mit Namen geschah aus politischen 
Grlinden. Die rivalisierenden Klane hatten ihre Gotter, deren Prestige zugleich 
Klanprestige war. 

In der Bergwelt von Nikko in der Tochigi-Prafektur am Rande der Kanto-Ebene 
liegt der Berg Futarasan (2484 m hoch). Er ist einer der vielen hochragenden 
kegelformigen Berge im Lande, wie Fujisan und Asamasan, und wurde schon frlih 
Gegenstand der Verehrung. Eine jinja steht dort, die in den Engishiki als Tsukurina 
Daisha angeflihrt ist. Es ist ein typischer Schrein flir Bergverehrung. 

In Kanto sind es Harunasan und Oyamasan, in Echigo Yahikosan, in Kaga 
Hakusan, in Shinano Tateshinasan, in Tohoku Iwakisan, Toriumisan und Adatara
san, in Hoki Okamiyama und in Satsuma in Kyushu Hirakikisan. Es scheint sich urn 
Vulkankegel zu handeln, die seit dem Altertum gottlich verehrt wurden. 

Von der Futarasan-jinja gibt es einen eigenen "rlickwartigen Schrein" (Oku-jin
ja). Von dort aus hat man den Berg unmittelbar vor sich. Die Legende sagt, daB der 
Gott des Futarasan mit dem Gott des slidwestlich gelegenen Akagisan gekampft 
habe. 1924 sind an einer lebensgefahrlichen Stelle viele buddhistische Gerate und 
alte Spiegel gefunden worden. Wichtige Kultobjekte kamen am Nantaisan von Nikko 
ans Licht. Spiegel sind unter den Funden am zahlreichsten, dann kommen 
Bronzestempel, eine Seltenheit, Sutrenrohren mit Sutrenrollen darin, Waffen und 
Waffenbestandteile, alte Mlinzen und PorzeIlan; 6400 Gegenstande insgesamt. AIle 
sind Zeugen der Bergverehrung, freilich vielfach unter buddhistischem Vorzeichen. 
Zeitlich gehen die Funde bis in die Hligelgraberzeit zurlick, dann durch die 
Nara-Zeit und aIle Perioden hindurch bis zur Edo-Zeit (1603-1867). Beachtens
wert sind darunter T'ang-Spiegel, von denen es sonst nur wenige gibt. Eine 
Seltenheit sind 11 aite Bronzestempel. Von buddhistischen Geraten gibt es 
Gegenstlicke im Sh6s6in (erbaut 756 im Tempelbezirk des T6daiji in Nara). Die 
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vielen vornehmen Opfergaben zeigen den Hochstand des Glaubens an den 
Futarasan. Der Wald- und Berg-Buddhismus muB in dieser Gegend von Kanto 
auBerordentlich gebliiht haben. 

Nach der Heian-Zeit zeigen sich Unterschiede in den Funden: buddhistische 
Dinge sind weiterhin da, Spiegel fast gar keine mehr, dafiir Sutrenrohren, Glockchen 
und viele Gongs. Teller und Schalen mehren sich. Der Futarasan-Glaube ging 
allmahlich zuriick. Die Grabungen zeigen, daB die Gegenstande zwischen den 
Felsen, in Mulden und auf Abhangen verstreut abgeIegt wurden. Es scheint sich urn 
Oberreste von buddhistischen Obungen zu handeln. In der Nara- und Heian-Zeit 
war der Berg-Buddhismus sehr in Schwung. Nach den Obungen der Bergverehrung 
wurden die Gegenstande dem Berggott geopfert. Der spatere Shugend6- und 
Yamabushi(Bergasketen)-GIaube haben hier ihren Ursprung. Der buddhistische 
Bergglaube war mit der einheimischen Bergverehrung von Anfang an vermischt. 
Auf den Bergen wohnen die Gotter. Der esoterische Buddhismus (Tendai und 
Shingon) sah die einheimischen Gotter als Erscheinungsweisen von Buddhas an. 
Etwas alter ist die Auffassung von Gottern als Beschiitzer von Tempeln und des 
buddhistischen Gesetzes. 

Ahnliche Berge wie der Futarasan sind der Kombusan im Hinterland von 
Yoshino, der Ishitsuchisan in Iyo in Shikoku und der Eihikosan in Buzen in Kyushu, 
der Mitokusan in Hoki (Shimane-Prafektur) und der Yokokurasan in Tosa in 
Shikoku. Oberall dort hat ein beriihmter und verdienstvoller Monch ein Kloster 
erbaut. Die Yamabushi-Bewegung schloB an solche Statten an. Die alte Bergvereh
rung verschmolz mit Buddhismus und Taoismus. Was hier zu bedenken ist, ist der 
Wandel des Bergglaubens. Urspriinglich war der Berg Sitz des gottlichen Geistes, ein 
reiner und heiliger Ort, den man nicht betrat. Die Verehrung des Berggeistes 
geschah am FuBe des Berges. Man sieht es bei Miwasan und Akagisan (Gumma-Pra
fektur). Die Buddhisten wollten aber mit dem Berggeist in unmittelbare Beriihrung 
kommen, wollten sich von der Macht des Berggeistes etwas aneignen und fingen an, 
friiher unnahbare heilige Berge zu besteigen. Sie errichteten auf den Berggipfeln 
Opferstatten und hielten Feiern abo 

Der Hauptschrein auf dem Futarasan stammt aus der ganz alten Zeit. 
Merkwiirdigerweise ist auch in Utsunomiya in der Ebene ein Schrein gleichen 
Namens. Es gibt zwei Ansichten dariiber. 1m Gotternamenverzeichnis der Engishiki 
ist der Schrein von Shimotsuke, Kawachi-Distrikt, (Futara-Schrein) als GroBer 
Schrein angefUhrt, die Futara-jinja von Nikko aber nur als gewohnlicher Schrein. 
Die einen sagen, die Engishiki meinten den Schrein in den Bergen, den jetzigen 
Ichinomiya. Andere treten fUr den Schrein in Utsunomiya als Hauptschrein ein. Die 
Tradition sagt, daB der Monch Sh6d6 Sh6nin (735-817) an der Futara-jinja in den 
Bergen gebetet, den Tempel Nik6san (japanisch gesprochen: Futarayama) gegriin
det und den Berggott verehrt habe. Am Chuzenji-See bei Nikko gibt es eine 
Naka-no-miya (mittlerer Schrein), auf einem Berggipfel die Oku-no-miya (riick
wartiger Schrein). Der Schrein in Utsunomiya konnte dann in diesem Schreinkom
plex die Sato-no-miya (Dorfschrein), der Schrein in der Nahe der Siedlung, sein. Die 
Futara-jinja der Engishiki diirfte wohl der kleine Schrein am FuB des Berges, die 
Naka-no-miya, sein. Der verehrte Gott war im Mittelalter Sanjo-gongen (gongen, 



24 Geschichte der japanischen Religion 

avatar oder "Erscheinung der drei Orte"), womit die drei Schreine gemeint sind. Es 
ist der Gott des Futarasan. 

Die Futara-jinja in Utsunomiya steht auf dem Hugel Usugamine. Der verehrte 
Gott ist Toyoshiro-irihiko no Mikoto. Nach der Schreinuberlieferung war er der Ahn 
des Landesherrn (miyatsuko) des Landes Shimotsuke und vor der Taika-Reform 
(645-701) ein Lokalhauptling namens Narawake no Miko. Er verehrte in der jinja 
seinen vaterlichen Ahn. Demnach bestand keine Beziehung zum Futarasan-Glau
ben. Die Etymologie von Utsunomiya ist nicht einheitlich erklart. Die einen sagen, 
der Name komme von der Verehrung des Usu-no-mine ("Morsergipfel"), was nicht 
ausgeschlossen ist; dann ware der Hauptschrein ohne Beziehung zum Futarasan. So 
scheint es zunachst. Aber ein Bodenfund beim Bau der Schreinhalle 1873 fuhrt auf 
eine andere Hihrte. Es wurden unter dem gegenwartigen Bau des Heiligtums 
(honden) kleine Morser aus Ton und Haji-Keramik gefunden, auch magatama 
(Krummjuwelen) und usutama (tonerne Miniaturmorser). Das Heiligtum der 
heutigen jinja in Utsunomiya steht auf der Nordseite des Usugamine auf der 
hochsten Stelle. Es ist anzunehmen, daB von hier aus der Futarasan aus der Ferne 
angebetet wurde. Heute ist im Umkreis viel verbaut worden, aber in der alten Zeit 
konnte man uber die Ebene hinweg die Nikko-Berge mit dem Futarasan gut sehen; 
von hohen Gebauden aus kann man es he ute noch. Der spatere Schrein, in dem der 
Ahnengeist des Klanhauptlings verehrt wurde, war sehr fruh eine Futarasan-jinja. 
Dafur sprechen auch die archaologischen Funde. 

In der Gegend urn Utsunomiya gibt es viele alte Hugelgraber; Kokufu 
(Regierungsamter) und Kokubunji (Regierungstempel) befinden sich in der Nahe, 
so daB die alten Lokalherrscher von Shimotsuke aIle zum Futarasan aufgeschaut 
haben. Er war ihr Berggott. Spater errichteten sie ihm in der Nahe einen Kultort. 
Ahnlich verhielt es sich mit der Mishima-jinja im Lande Izu. Nach dem 
Ichinomiya-System nahm der Futarasan von Utsunomiya den Rang einer Ichi
nomiya, d. h. des "Ersten Schreines" ein. Der Ortsname Utsunomiya ware dann 
nicht von Usu-no-miya (Morserschrein), sondern von Ichi-no-miya (erster Schrein) 
abzuleiten. Es kam auch verschiedentlich vor, daB der Kult eines Berges in einen 
Schrein in einer Siedlung verlegt wurde, Z. B. die Akagi-jinja am FuBe des Berges 
Akagi in der Gumma-Prafektur in Kanto. 

Ein eigenes Kapitel im Glauben an Berggotter bilden die P a B got t e r . Man nennt 
sie Tamuke-gami, d. h. Gotter, denen geopfert wird. 1m heutigen Sprachgebrauch 
bedeutet tamuke "Opfergabe", "Geschenk", "Abschiedsgeschenk". Das Jingi Jiten 
(Gotterlexikon) hat unter Tamuke-no-kami "Gott auf Bergwegen", "Wegschutz
gott". In der alten Zeit brachten Wanderer in den Bergen zur Verehrung des 
Berggottes diesem ein Opfer dar. Das toge fur PaB oder Bergkamm ist eine 
Kontraktion von tamuke. Toge ist ein passierbarer Berg, ein Bergubergang. In der 
Gedichtsammlung Kokin-wakashu wird der Berggott genannt. und gesagt, daB ihm 
nusa (Streifen weiBen Papiers) geopfert werden. Das Jingi Jiten sagt, daB Reisende 
einen nusa-bukuro (Opfergabenbeutel) mitnahmen. Die Opfergaben bestanden 
fruher aus MaulbeerstrauchbIattern. Spater nahm man buntes Papier und opferte 
dieses zusammen mit Reis oder Weizen (mugi). Solche Opfer wurden an 
Landesgrenzen oder an Bergbachen, aber auch dem Weggott (Dosojin) darge
bracht, urn sich eine gute Reise zu erbitten. Vor der Heian-Zeit war der PaBgott ein 
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geHihrlicher Gott (aragami), spater war er weniger gefiirchtet. Dies diirfte wohl mit 
dem Wandel des Berggottes der Jager zum Berggott der Ackerbauer zusammen
hangen, der doch insgesamt ein Wohltaten spendender Gott ist. In der alten 
Literatur haben sich noch die alten Berggottvorstellungen niedergeschlagen, so im 
Manyoshu und in den Fudoki von Chikuzen und Chikugo. An den steilen Abhangen 
dieser Lander forderte der Berggott das Leben der Halfte der Passanten, ahnlich im 
Harima Fudoki und im Hizen Fudoki. 1m Kojiki sind die PaBgotter von Shinanosaka 
und Ashigarasaka genannt, die dem Heerfiihrer Yamato Takeru schwer zu schaffen 
machten. Ais Mittel, Ungliick zu vermeiden, haben die Reisenden am Shinanosaka 
Lauch gekaut und sich und die Pferde damit eingerieben, urn sich gegen den 
Gifthauch der Berge gefeit zu machen. 

Ais Vorrat an Opfergaben trugen die Reisenden Reis, Papierstreifen, sakaki
(Eurya ochnacea) und Orangenbliitter bei sich. Tuch oder gefarbtes Papier als 
Opfergaben kamen in der Heian-Zeit (794-858) auf. In der ganz alten Zeit legte 
man einfache Keramiken auf Bergiibergangen nieder. In Shinano gibt es den PaS 
Amasaka-toge in der Nahe des Shirakaba-Sees und des Tateshina-Berges (1579 m 
hoch). Dort gibt es ein magatama-hara "Feld der gekriimmten Juwelen". Es wird so 
genannt, weil dort beim Grasmahen viele solcher Dinge gefunden wurden. Jetzt 
steht dort ein Larchenwald. Man sieht den Tateshina-Berg schon vor sich liegen. An 
dem Bach Sai-no-kawara "GrenzfluSbett" stehen viele Jizo-Figuren (Jizo ist der 
Fiihrer im Jenseits). Urn sie he rum findet man kleine Steine und bunte Blatter 
gehauft. N ach der Dberlieferung geschah dies als Zeichen der Trauer urn 
verstorbene Kinder, deren jenseitiger Beschiitzer Jizo ist. Grabhiigeln ahnelnde 
Steinhaufen in der Gegend werden lokal Yamabushi-tsuka "Graber von Bergaske
ten" genannt. An Hiigelgraber kann man aber nicht denken; es sind nur 
Anhaufungen von groBen und kleinen Steinen. 

Vom Sai-no-kawara 1,5 km entfernt, bevor es wieder abwarts geht, liegt der 
sogenannte naru-ishi "tonende Stein". Er schaut aus wie ein Schildkrotenpanzer. 
Zwei brotlaibformige Natursteine liegen aufeinander, beide zusammen sind 3,3 m 
hoch, davon miBt der obere Stein allein 2,5 m. Nach der Tradition kam im friihen 
Altertum ein gottlicher Spiegel geflogen und wurde hier zu Stein. Ais ihn einmal 
Steinmetzen teilen wollten und MeiBel und Hammer anlegten, gab es ein groBes 
Erdbeben, und die Steinmetzen fielen tot zu Boden. Noch jetzt ist das Beriihren des 
Steines untersagt. Bei einer archaologischen Untersuchung fand man an der 
Nordseite des Steins, von wo aus man einen freien Blick auf den Tateshina-Berg hat, 
polierte Steinbrettchen mit einem Loch, Stiicke von einem steinernen Schwert und 
Reste von Haji-Keramik. 

Spater wurden am Sai-no-kawara Sung-Miinzen gefunden. Auf der PaBhohe von 
1579 m kamen viele Steingerate zum Vorschein. In der Nahe des Baches und urn den 
Steinhiigel befindet sich keine Siedlung. Man muB wohl an einen Kultplatz fiir den 
PaBgott denken, fiir den Wanderer die vielen Steingerate als Opfergaben abgelegt 
haben. Der "tonende Stein" (naru-ishi) ist ein "Gottersitz" (iwakura). Die alten 
mayumi(Bastardzedern)-Baume rings umher luden den Gott zum Herabkommen 
ein. Die Steinhiigel nahe am Sai-no-kawara, spater Yamabushi-Graber genannt, 
waren Altare, vor denen im Mittelalter Buddhisten urn Wegschutz gebetet haben. 
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Aus all dem scheint etwas von der Gottlichkeit durch, von der der PaBiibergang 
einmal umwittert war. 

Die im Innern von Honshuliegende Provinz Shinano hat mehrere Ebenen, aus 
der viele Passe herausfiihren. Ein so1cher ist der Kamisaka-toge "Gottes-Abhang
PaB" im Shimo-Ina-Distrikt, der Mino mit Shinano verbindet. 1m Nihon Shoki (720) 
steht, daB Yamato Takeru bei seinem Durchzug vom Berggott belastigt wurde. 1m 
Manyoshu ist davon die Rede, daB ein Wanderer hier sein Gebet verrichtete und gut 
durchkam. Zu Anfang der Heian-Zeit, als der General Saka-no-ue Tamuramaro 
(758-811) seine Ost-Expedition durchfiihrte, kam er ebenfalls iiber diesen PaB. Der 
Gouverneur von Shinano Fujiwara Nobutane ging ihm entgegen. Auf der PaBhohe 
brach eine Briicke ein, Menschen und Pferde stiirzten in den Abgrund. Wie durch ein 
Wunder blieb der Gouverneur am Leben, er sammelte viele flache Pilze (hiratake) 
und opferte sie dem Berggott. Zu Anfang der Nara-Zeit (710-784) wurde ein Weg 
durch das Kiso-Tal gebahnt, und der siidliche Zugang nach Shinano wurde leichter. 

Auf dem Kamisaka-PaB (1595 m) muBte dem Berggott Tamuke geopfert 
werden. Am FuB des Berges steht die Kamisaka-jinja. 1m Hauptschrein wird 
Yamato Takeru verehrt. 1m Schreinbezirk befindet sich ein Stein, auf den sich der 
General gesetzt haben soil. Dies diirfte der Rest eines friiheren Gottersitzes 
(iwakura) sein. Auch gibt es einen "Kirschbaum zum Pferdeanbinden" (koma-tsu
nagi-sakura) , eine "Morgensonne-Kiefer" (asahi-matsu) und einen "Teich zum 
Sehen der Gestalt" (sugata-mi-ike): vielleicht Dinge, die einmal mit der Verehrung 
des Berggottes zusammenhingen. An alten Kultgegenstanden fand man Haji- und 
Sue-Keramik, polierte Steine in Gestalt von kleinen Morsern (usu-tama) und kleine 
durchlochte Steinplatten und Schwerter. 

Ein anderer Shinano-PaB ist der Iriyama-toge, der Shinano mit K6zuke 
verbindet. Er liegt etwas siidlich von Karuizawa. Der PaB liegt 1035 m hoch und 
fiihrt vom Stadtchen Matsuida hinauf zum Karuizawa-Plateau. Bei Bauarbeiten 
kamen dort Altertiimer zum Vorschein. 1935 fand eine systematische Grabung statt, 
bei der sich sofort Steinmesser und kleine Steinmorser, dazu noch 16mon-Keramik 
und weitere Steingerate und viele Sung-Miinzen fanden. Offenbar herrschte auf 
diesem PaB einmal ein starker Verkehr und daher stammen die vielen tamuke 
(Opfergaben), die die Wanderer niederiegten. 1m Nihon Shoki wird berichtet, daB 
Yamato Takeru, ahnlich wie auf dem Kamisaka-PaB, Last hatte mit der Wildheit 
(tatari) des PaBgottes. Wahrscheinlich ging hier einmal ein Hauptweg des alten 
T6sand6 ("Ostberge-Weg") durch, der dreizehn Provinzen verband. Neues 
Material ahnlicher Art konnte sicher noch von anderen Bergpassen im Lande 
beigebracht werden. 

Begeben wir uns nun zum Schrein auf dem Haguro-Berg in Dewa, der jetzt zur 
Y amagata-Prafektur gehort. Der Hagurosan gehort zusammen mit dem Yudonosan 
und Gassan zu den "drei heiligen Bergen von Dewa" (Dewa san-san). Vor der 
Haguro-jinja befindet sich ein Teich, in dem 1932 190 Metallspiegel gefunden 
wurden, die an das jinja-Amt im Innenministerium abgeliefert wurden. Der Teich 
heiBt der vielen Spiegelfunde wegen Kagami-ga-ike "Spiegelteich". Viele solcher 
Spiegel wurden von Erdarbeitern verkauft. Das Innenministerium suchte sie wieder 
einzusammeln und an den Schrein auf dem Hagurosan zuriickzugeben. 
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Weil auch anderswo in Teichen Spiegel gefunden wurden, befaBten sich die 
Archaologen mit den Hintergriinden dieser Metallspiegelopfer, urn die es sich 
offenbar handelt. Der Schrein auf dem Berg heiBt Ideha-jinja. Die Gottin Ideha ist 
nach den Schreiniiberlieferungen Uka-no-mi-tama no Mikoto, also die Gottheit der 
Reisnahrung. Die drei Dewa-Berge, besonders der Hagurosan, wurden zu groBen 
Zentren der Bergasketen-Bewegung (shugendo). Die Ideha-jinja ist bereits in den 
Engishiki angefiihrt. Der 1 m tiefe Teich davor ist rundlich, er miBt von Osten nach 
Westen 38 m und von Norden nach Siiden 28 m. Der Boden ist mit Schlamm 
bedeckt. Als 1931 Glaubige aus der Fukushima-Pratektur Karpfen ftir den Teich 
stifteten, muBte eine Einfassung gemacht werden. In 26 cm Tiefe kamen viele 
Spiegel zum Vorschein. Die Arbeiter verkauften sie bis nach Osaka, zuerst fUr 20 
oder 30 Sen (1 Yen = 100 Sen). Sie muBten aber wieder zuriickgegeben werden, 
dennoch befinden sich viele davon und sehr gute in Privatbesitz. 

Nach im Schrein verwahrten Quellen veranlaBte in den Taiha-Jahren (701-703) 
ein ErlaB des Kaisers Mommu das GieBen von 18000 Silberspiegeln als Votivge
schenke. Solche kamen auch an die Ideha-jinja. Beim Sieg iiber die Mongolen wurde 
eine groBe Bronzeglocke gegossen, zu der aus dem ganzen Land Spiegel beigesteuert 
wurden. Viele Spiegel blieben aber iibrig und wurden als Opfergaben in den Teich 
geworfen. Silberne Spiegel hat man noch keine gefunden, und keiner der 
gefundenen Spiegel geht auf die Taiha-Jahre zuriick. Viele der Spiegel stammen von 
Angehorigen der in Heian machtigen Fujiwara-Familie. Der Klan-Name des 
Spenders ist auf dem Spiegel angegeben. Japanische Spiegel wurden am zahlreich
sten gefunden, hauptsachlich solche von der Heian- bis zur Kamakura-Zeit 
(1192-1333), aber es fanden sich auch einige aus spaterer Zeit. Alle sind 
Zeremonialspiegel. Auch Miinzen, Sue-Keramik und Steingerate fehlten nicht. Die 
Legenden und Glaubensvorstellungen, die sich urn den Teich gebildet haben, sind 
nicht einheitlich. Es wird u. a. erzahlt, daB eine Prinzessin (hime) mit einem Spiegel 
und mit gewandeltem Korper ins Wasser gegangen sei. Moglicherweise war mit dem 
Hineinwerfen von Spiegeln und Mtinzen Divination verbunden. Das Hineinwerfen 
von Miinzen geschieht oft an Wahrsageplatzen. Aber auch ex votowirft man Spiegel 
und Miinzen ins Wasser. In Izumo gibt es einen Spiegelteich (kagami-ga-ike) an der 
Yaegaki-jinja, einen anderen in Hitachi, Tayanuma. Die Yaegaki-jinja wird in den 
Engishiki Sagusa-jinja genannt; als darin verehrte Gotter werden Kushinada-hime 
und Susanowo-no-Mikoto angegeben. Nach der Mythologie haben diese beiden an 
diesem Ort ein Ehegelobnis abgelegt. Der Schrein ist deshalb schon lange als ein 
giinstiger Ort zur Eheanbahnung bekannt. Hinter dem Schrein liegt ein kleiner 
Teich, ebenfalls "Spiegelteich" genannt. Verehrt wird dort Kushi-Inada-hime. 
Morgens und abends spiegelt sich ihre Gestalt im Teich. Heute noch kommen von 
nah und fern Manner und Frauen hierher, urn eine Divination vorzunehmen, indem 
sie eine Miinze auf ein weiBes Papier legen und dieses auf dem Wasser treiben lassen; 
aus der Art und Weise des Untergehens wird auf Gliick oder Ungltick geschlossen. 

In diesem Spiegelteich hinter der Yaegaki-jinja kam auch Sue-Keramik zum 
Vorschein, ferner Topfe, hohe Becher und Bruchstiicke von Pferdefiguren, jedoch 
keine Spiegel trotz des Namens des Teiches. Wahrscheinlich existierte der Glaube an 
diesen Teich schon im 7. und 8. Jh. Wenn man den Geist des Teiches verehrte, warf 
man Opfergaben hinein. Besonders interessant ist die Pferdefigur (siehe dartiber bei 
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ISHIDA EnCHIRO 1950). Solche pflegte man dem Wassergeist zu opfern. In Einklang 
mit der Divination zur Eheanbahnung steht eine zweischenkelige (gegabelte) 
Kryptomerie (sugi), Fufu(Ehepaar)-sugi genannt. Am Eingang zum Schreinkom
pie x steht ein Kamelienbaum (tsubaki), der "Verbindung ankniipfende Kamelie" 
(renri no tsubaki) genannt wird. Offenbar ist die alte Bedeutung des Schreines 
umfunktioniert worden. Beim Neubau der Haupthalle (honden) fand man ein altes 
Wandgemalde, das die dort verehrte Gottin Kushinada-hime und ihren gottlichen 
Gatten Susanowo darstellt. Demnach ware die neuere Funktion des Schreines nicht 
ohne mythologischen Hintergrund. Das Wandbild diirfte aus der Kamakura-Zeit 
(1192-1333) stammen. Vielleicht stand damals schon die Eheanbahnung als Motiv 
des Schreinbesuches in Bliite. 

1m Hitachi Fudokikommt ein Teich Numao-ga-ike ("Sumpf-Ende-Teich") vor, 
und heute noch steht dort eine Numao-jinja; der Teich ist jetzt ein Reisfeld. Nach 
dem Hitachi Fudoki ist der Sumpf vom Himmel herabgeflossen. Die im Teich 
wachsenden Lotospflanzen hatten einen wunderbaren Geschmack und wurden von 
Kranken gern gegessen. In der Nahe des Schreines fand man Sue-Keramik und 
japanische Spiegel. Das Nationalmuseum in Tokyo besitzt zwei alte Spiegel, die von 
hier stammen: ein Erzeugnis der Muromachi-Zeit (1392-1490) und eines der 
Friih-Edo-Zeit (1603-1867). Seit alter Zeit wurde hier ein Numa no kami 
(Sumpfgott) verehrt. Die dabei verwandten hohen Tonbecher warf man nach der 
Feier in den Sumpfteich. 1m Mittelalter traten Spiegel an die Stelle von Tonbechern. 

Vielfach wurde im alten Japan der Geist von Seen, Teichen, Siimpfen und 
Quellen verehrt und spater an solchen SteUen ein Schrein Uinja) errichtet. 

Bei einem anderen Fall von Wasserverehrung, der archaologisch untersucht 
wurde, in der Nagano-Prafektur (Shinano), etwa 6 km von Komazawa entfernt, 
traten zahlreiche Funde zutage, die fiir eine ehemalige kultische Verehrung einer 
QueUe sprechen. Gefunden wurden Haji-Keramik, Krummjuwelen (magatama), 
kleine Morser (usutama), tonerne Spiegelimitationen, zahlreiche Sue-Keramik und 
kleine Rohrchen aus Jaspis. Aus Steatit waren die Krummjuwelen und die kleinen 
Morser, aus Eisen Hackenspitzen, kleine Hellebarden, Sicheln und Messer, auch 
Spaten des Typs, wie er im ganzen Land von Anfang der Hiigelgraber-Zeit an bis zu 
deren Mitte bekannt ist. In der Nahe der Quelle fand man eine Brandstatte. 
Offenbar war die Quelle, die die N aBfelder bewasserte, Gegenstand der Verehrung. 
An einigen Stellen sprudelt eine Wasserader hervor. Die vergrabenen Kultgegen
stande waren Opfergaben an das Wasser. Hier fanden Ackerbauriten statt. Wie die 
Funde zeigen, ist die Gegend seit der J6mon(Schnurkeramik)-Zeit besiedelt. 

In den Engishiki sind fiir Shinano neun jinja angefiihrt, eine davon ist die 
Morita-jinja im Minochi-Distrikt. Dieser Schrein liegt etwa 3 km entfernt unserem 
Fundplatz am nachsten. Der Name Morita bedeutet "Feldbeschiitzer". Urn den 
Schrein herum liegen die Reisfelder, er selbst steht mitten im NaBfelderbereich. 
Vielleicht wurde der Feldgott vor der Errichtung des Schreines an der Quelle von 
Kumazawa verehrt und erst spater, nach dem Ausbau des Bewasserungssystems, in 
einer Schreinhalle. 

S t e i n v ere h run g. - Ais in der N euzeit viele Schreinverwaltungen sich urn eine 
Rangerhohung ihres Schreines bemiihten, ging das Schrein-Amt (Jinja-kyoku), die 
zustandige Behorde im Innenministerium, bei der Bearbeitung von Antragen streng 
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nach bestimmten Richtlinien VOL Ais eines der ausschlaggebenden Merkmale fur 
das Alter eines Schreines fand das Amt das Vorhandensein eines Felsens im 
Schreinbezirk fur die Herabkunft des Gottes. 

Ein so1cher Schrein mit iwasaka "Felsbezirk" oder iwakura "Felsensitz" wurde 
als sicher alt angesehen. (Wir haben uns oben schon mit dem Miwa-Schrein 
mit seinen drei "Felsensitzen" befaBt.) Das Alter dieses Schreines stand aber nie zur 
Debatte. GroBe Steine oder solche von merkwurdiger Gestalt, plotzlich auftretende 
Steine oder "vom Himmel gefallene Steine" wirkten geheimnisvoll, gottlich, waren 
beseelt. Die Alten sahen oft heilige Steine, Baume und Teiche als vom Himmel 
herabgekommen an. Es gibt Iwakami "Steingotter", iwakura "Steingottersitze" und 
iwasaka "Steinzonen". Die Volkskunde kennt fufu-ishi "Ehepaar-Steine", uba-ishi 
"Hexen-Steine", oni-ishi "Teufels-Steine", batei-ishi "Pferdehufsteine", kagami
ishi "Spiegelsteine", koshikake-ishi "Sitzsteine" (auf denen groBe Personlichkeiten 
gesessen haben) u.a.m. 

Hier einige Beispiele von Steingottern des Altertums: Das lzumo Fudoki enthalt 
verschiedene Berichte uber Steingotter (ishigami). 1m Dorfe Iishi im Iishi-Distrikt 
soli ein Iishi-tsube-no-Mikoto vom Himmel herabgestiegen sein und sich hier 
niedergelassen haben (iishi ist ein Stein, tsube hangt vermutlich mit tsubura "rund" 
zusammen; der besagte Stein ist tatsachlich rund). Es wurden Opfergerate in Ton 
gefunden. Bei der Schreinverlegung 1911 fand sich Sue-Keramik: ein hoher Becher 
und andere GefaBe, wie sie aus der spaten Hugelgraberzeit bekannt sind. Fur 
Kultzwecke gebrauchte Keramik ist in der Nahe des Steines vergraben worden. Man 
hat anscheinend schon lange vor dem Bau der lishi-jinja dort Opfer dargebracht. 
Auch die Engishiki erwahnen den Stein. Eine Anbetungshalle (honden) gibt es 
nicht. Der Schrein liegt in einem langen und engen Tal. Auf seiner Ruckseite steht 
ein feierlicher Wald. In einer doppelten holzernen Umfriedung befindet sich der 
trotz des Fehlens eines honden verehrte heilige Stein - ganz im Sinne des Izumo 
Fudoki (urn 600). Aus dem Boden ragt der Kopf eines Felsens hervor. 

Ein gutes Beispiel von Steinkult ist auch der Hitsu-ishi "Kisten-Stein" an der 
Akagi-jinja in der Gumma-Prafektur. Die fachmannische Untersuchung erfolgte 
1934. Der zirka 3 m hohe Stein liegt auf 880 m Hohe und ist vulkanischen 
Ursprungs. Gleiche Steine liegen rings herum wie in einem sai no kawara 
"GrenzfluBbett". Der Hitsu-ishi uberragt sie alle an GroBe. Schon in der 
Tokugawa-Zeit wurden am FuBe des Steines viele Funde gemacht. Der Name 
Hitsu-ishi wurde mit itsuki-ishi "Kultstein" erklart, hat aber weder etwas mit Kult 
noch mit einem Hugelgrab zu tun. Andere erklarten den Namen mit hitsugi-ishi 
"Sargstein". Wahrscheinlich kam der Stein nur seiner Gestalt wegen zu diesem 
Namen. Seit alters her berichtet man vom Toben eines Gottes (tatari) in der 
Umgebung des Steines; der Stein ist also von besonderer Art. (In einem hitsu 
"Kiste" werden Dinge verwahrt, in diesem Falle wohnt eine gottliche Seele darin.) 

Ober das Alter der Verehrung des Steines geben auch hier archaologische Funde 
AufschluB: Haji-Keramik, Sue-Keramik und zwei Arten von bearbeiteten Steinen. 
Der GroBteil der Funde sind Miniaturnachbildungen verschiedener GefaBe und 
Teller, 3-4 em groB, Opfergerate; ferner aus Stein: Krummjuwelen (magatama), 
kleine Morser (usu-tama) und Schwertformen. Die TongefaBe dienten zur 
Darbringung von Opfergaben. Die Steinmesser hangte man an sakaki-Baume und 
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opferte sie so dem heiligen Stein. Nach Beendigung der Feier wurden die 
Opfergaben in der Nahe vergraben. 

1m Hintergrund des heiligen Steines steht der Akagisan, ein erloschener Vulkan 
mit gezahntem Gipfel, einer der groBen Berge in der Nahe der Kanto-Ebene. Er war, 
wie bereits gesagt, schon in der alten Zeit Gegenstand des Glaubens. 1m Mittelalter 
wurde er zusammen mit den Bergen Fuji und Asama bertihmt; die Fuji-Asama 
Daib6satsu "GroBe Bodhisattvas", buddhistische Heilsgotter, die mit alten japani
schen Gottheiten verschmolzen, lieBen sich auf einem Gipfel des Akagisan nieder. 
Die Akagi- jinja am FuBe des Berges liegt auf einer geraden Linie tiber dem heiligen 
Stein zum Ro-no-take, einem der Gipfel des Akagi-Berges. Vielleicht war die 
Bergseele im heiligen Stein gegenwartig. 1m Sandai-litsuroku ist im Abschnitt tiber 
Yosei Tenno ftir das Jahr 880 ein Akagi Ishigami (Steingott) erwahnt. Das dtirfte 
unser heiliger Stein sein. Nach der Erbauung des Schreines am FuB des Berges wurde 
dessen Kult dorthin verlegt. Seit die Akagi-jinja in den Engishiki aufscheint, wurde 
der alte Kultplatz vergessen. Seine Spuren haben erst die Archaologen der Neuzeit 
wieder entdeckt. 

Ein weiteres Beispiel des alten Bergkultes ist der Berg Kinomunesan in 
Akimachi, Aki-Distrikt in der Hiroshima-Prlifektur. Hier ist der Kult bereits ftir die 
Yayoi-Zeit belegt. Man fand groBe stehende Natursteine und Bronzegerate. 
Archaologen der Hiroshima-Universitat fiihrten 1959 Untersuchungen durch. Am 
Dorfeingang sieht man den ganzen Berg (413 m hoch) vor sich liegen. Seine Gestalt 
ist dreieckig, kegelformig, gehort also dem kannabi-Typ an wie der Miwasan in 
Yamato. Die dort gefundenen Bronzegegenstande: groBe Glocke (d6taku), 
Schwerter und Helle barden, wurden 1962 als wichtiges Kulturgut (bunkasai) 
registriert. Der Verbleib der frtiher gefundenen Yayoi-Keramik ist nieht mehr 
auszumachen. Auf der Stidwest-Seite des Bergabhangs befindet sich eine Stufe, eine 
kleine flache Stelle. Dort sieht man auch von der Ebene aus die stehenden Steine. 
Ursprtinglich ist es nur einer gewesen, der sich spater in drei aufspaltete. Ihre Hohe 
betragt 3,75 m, ihre Breite 1,6 m, ihre Dicke 2,3 m. Hier war offenbar einmal ein 
Kultplatz, auf dem diese Steine verehrt wurden. 

Es sind verschiedene Kultplatze am FuB groBer Steine bekannt geworden. An 
einem groBen Stein in Kamikawamura in der Hiroshima-Prafektur wurde ein 
Bronzeschwert ausgegraben. Bronzene Hellebarden zusammen mit Krummjuwelen 
(magatama) wurden an einem riesigen Stein im Bezirk der Mikotonushi-jinja in 
Izumo (Shimane-Prlifektur) gefunden. In Minatomura in Tamba (Hyogo-Prafektur) 
kamen auf der Rtickseite eines groBen Steines drei Bronzeglocken (d6taku) ans 
Licht. An der Kamo-jinja in Sanuki (Kagawa-Prafektur, Shikoku) ragt ein groBer 
Stein aus dem Boden heraus, es wurde dort eine Bronzeglocke geborgen. Aus diesen 
Beispielen sieht man, daB in der Yayoi-Zeit Steine verehrt und ihnen sehrwertvolle 
Gegenstande geopfert wurden. 

Unerwartet viele Kulttiberreste wurden in Nordost-Japan (Tohoku) gefunden, 
also dem Teil der Insel Honshu, der am spatesten der Zentralregierung unterworfen 
und kultiviert wurde. In der Nahe der Stadt Taira (Fukushima-Prafektur), bei dem 
Berg Mizuishiyama (735 m), fand man aus etwa der Mitte des 5. Jh.s Haji-Keramik, 
in Tonimitation Spiegel, kleine Morser (usu-tama) und Messer. Wahrscheinlich 
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haben dort Ackerbauzeremonien stattgefunden, nach deren Beendigung aIle 
Gegenstande zusammengelegt wurden. 

In derselben Prafektur befindet sich im Nishishirakawa-Distrikt der Berg 
Takanobusan. In seinem Umkreis liegen die reichsten und besten Fundplatze von 
Tohoku. Der Berg ist 403 m hoch, kegelformig (kannabi-Typ) und Gegenstand der 
Verehrung. Auf der Bergeshohe steht ein kleiner Schrein (hokora). Nach der 
Legende hat Yamato Takeru hier eine Hellebarde (hoko) zur Verehrung des 
Berggottes aufgestellt. Der Berg heiBt daher auch Tatehokoyama "Hellebarden
Aufstell-Berg". Der Name des Gottes ist Tsutsukowake-gami. Es gibt auch eine 
Tsutsukowake-jinja im Stadtchen Tanekura, Higashishirakawa-Distrikt. Der Gott 
geht auch unter dem Namen Ajisukitakahikone-no-Mikoto. Eine ErkIarung des 
Namens sagt, Tsutsuko habe den Sinn von tsuchi-tsukuri "Erde-machen", der Gott 
Tsutsukowake sei auf diesen Landesboden herabgestiegen und habe das Land 
erschlossen, den Bewohnern die Kunst des Ackerbaues gelehrt und so seinen Vater 
Okuninushi-gami bei dessen Kulturarbeit unterstiitzt. Die Bewohner des Landes 
hatten ihn dann verehrungsvolI Tsuchitsukuriwake-gami genannt (nach dem lingi 
liten). Die Dbersetzung dieses Namens ist "Landmacher oder -verteiler". Nach der 
Uberlieferung des Schreines hat man friiher jedes Jahr Reis der neuen Ernte in 
strohgeflochtenen Sacken als Opfer dargebracht. Auf der Ostseite des Berges ist auf 
halber Hohe ein "riickwartiger Schrein" (oku-miya) der Tsuchikowake-jinja 
errichtet. Auf der Ostseite des Berges liegt das kleine Dorf Tsukiyasakura 
"Mond-Nacht-Kirschbaum". Hier findet sich ein uralter Keyaki-Baum (Zelkova 
serrata) , iiber den es eine eigene Legende gibt: Yamato Takeru sei urn Mitternacht 
hier durchgezogen und die Blatter des Baumes hatten im Mondschein gegIanzt. Der 
Baum habe wie ein Kirschbaum in VolIbliite ausgesehen. Daher der Name des 
Baumes. Fujiwara Kamatari (614-669) hat ein Gedicht hinterlassen, in dem er die 
Mondsichel besingt. Das Gedicht ist in den alten Aufzeichnungen des Schreines 
hinterlegt. So hat es seit altersher mit dem Takanobusan oder Takanobuyama 
"hochragender Berg" (alter Name fiir Tsutsukoyama) seine eigene Bewandtnis. Es 
verwundert nicht, daB in der Nahe Reste von Kultgegenstanden gefunden wurden. 

1m Hause des alten Schreines der Yatsuki no Tsutsuwake-jinja wird ein alter 
Band des Hitachi Fudoki aufbewahrt. Danach hat Yamato Takeru in dieser Gegend 
gegen die Ureinwohner, Tsuchigumo, gekampft und acht von ihnen in die Flucht 
geschlagen. Mit Pfeilen und Bogen aus keyaki-Holz totete er andere, und diese 
Pfeile trieben Wurzeln. Der Ort, wo dies geschah, hieB spater Yatsuki-go 
"Acht-keyaki-Dorf". So wird das Geheimnis des groBen keyaki-Baumes erklart. 
Der tsuki (keyaki)-Baum wurde im Altertum zu den heiligen Baumen gerechnet. 
Nicht wenige Schreine machen ihn zum "Gotterbaum" (kami no ki). 1m Band 11 des 
Manyoshu ist die Rede von einem iwai-tsuki "Feier-keyaki". Nach dem Zoku-Ni
hongi solI einmal jemand einen so1chen Baum umgeschnitten haben, worauf der 
Gott Matsuo Myojin zornig geworden sei. In den Engishiki gibt es eine Tsuki-jinja in 
Omi und in Hida und eine Tsukiori-jinja in Inaba (Tottori-Prafektur). Dieser Baum 
tsuki (Zelkova serrata), auch keyaki genannt, ist der Aufenthaltsort des Gottes von 
Tsutsukoyama, urn den sich dann die Legenden rankten. 

B a u m k u I t findet sich haufig mit der Bergverehrung verbunden. Grabungen von 
1939 zeigten, daB vom Ort Mimori aus, wo der alte Baum mit seinen Legenden steht, 
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der ganze Berg, den man dort schon vor sich liegen sieht, verehrt wurde. Der 
Eindruck des riesigen Felsens ist imposant. Auf einer alten Landkarte vom Ende der 
Edo-Zeit ist auf halber Hohe des Berges Takanobu ein umzaunter Ort mit 
"Mitama-mae" verzeichnet, also "vor dem [Berg]-Geist". Der Ort entspricht genau 
der Stelle, wo 1939 Grabungen gemacht wurden, namlich vor einem groBen Felsen. 
Dieses Mitama-mae bezeichnet also den Sitz der Gottheit. Ohne Schrein wurde der 
Felsen direkt als Sitz der Gottheit verehrt. Hier wurden seit altersher Opfergaben 
niedergelegt und vergraben. Es waren Dinge darunter wie bei den Beigaben in den 
Hiigelgrabern, auch Bronzespiegel, Eisenhellebarden und Eisenschwerter. Diese 
Funde iiberragen an Bedeutung aIle, die bisher an alten Kultstatten gemacht 
wurden. Die mitausgegrabene Haji-Keramik ist vom alten Stil. Der Gott Tsuchiwa
ke zeigt eine fortgeschrittene, namlich personifizierte Entwicklung der alten 
Naturgottheit, die zu einem Kulturgott wurde. Der Ortsname Mimori ist wahr
scheinlich verderbt aus mimoro, was soviel wie kannabi heiSt. 

Die nordlichste Stelle von Tohoku mit Kultrestfunden liegt in der Yamagata -Pra
fektur, Kitamurayama-Distrikt, Obamazawa-machi, Kami-Yanagibata. Dort befin
det sich ein Hachiman-Schrein, an dem verschiedene steinerne Opfergerate 
gefunden wurden. Schon vor dem AnschluB an die Zentralregierung in Yamato war 
das Land offenbar von Japanern besiedelt, denn es findet sich hier schon 
Yayoi-Kultur verbreitet. Die zahlreichen Hiigelgraber deuten auf Siedlungen 
verschiedener bekannter Klane hin. Alte Schreine, auch solche mit Verehrung alter 
Klan-Ahnen, finden sich. Noch weiter im Norden von Honshu herrschten die Ainu. 
Die Grenze zwischen ihnen und den J apanern fluktuiert noch bis ins 9. Jh. Gegen die 
Oberfalle der Ainu wurde 724 der Ort Taga befestigt. 802 wurde die Festung vom 
Heerfiihrer Sakanoue Tamuramaro (758-811) nach Izawa verlegt, bis schlieBlich 
derselbe Heerfiihrer die Ainu entscheidend schlug. Etwas siidlich von Hirosaki in 
der Aomori-Prafektur liegt der heilige Berg Iwakisan, der eine Glaubenswelt fiir sich 
bildet. Die Engishiki scheinen den beriihmten Schrein auf dem Berg, die Iwaki-jinja, 
noch nicht zu kennen. Er lag zur Zeit der Abfassung offenbar noch auBerhalb des 
Gesichtskreises der Zentralregierung. Bauern und Fischer lieben und verehren ihren 
Berg o-yama. 1m Friihling, wenn auf dem Berg der Schnee schmilzt, ist es Zeit, mit 
der Feldarbeit zu beginnen. Die Fischer orientieren sich eben falls an ihm. Ein 
Amulett vom Iwaki-Schrein begleitet sie in ihren Booten. Gruppen aus allen 
Dorfern wallfahrten zum Berg. 

Diese Bergwallfahrten sind der wichtigste Jahresbrauch von ganz Tsugaru 
(Nordteil der Aomori-Prafektur). Sie zeigen uns heute mehr vom alten Bergglauben 
als die schweigenden Dberreste auf archaologischen Fundstatten. Nach Beendigung 
der Bon-Feier (Ahnengedenkfest) beginnen die Vorbereitungen. Die Wallfahrer 
versammeln sich in einem vorher bestimmten Haus, in dem sie sich einquartieren. 
Sieben Tage lang bereiten sie ihre Mahlzeiten auf einem besonderen Feuer und 
stimmen sich geistig auf die Bergfahrt ein. Sieben Tage und sieben Nachte lang iiben 
sie migomori, d. h. sie reinigen sich mit Wasser von Schmutz. Taglich dreimal baden 
sie in einem Bach, Eltern und Kinder gemeinsam, urn vom Schmutz der Arbeit im 
Alltagsleben unbeschwert den Berg zu besteigen. Es handelt sich urn seelische 
Starkung, die erst die Bergbesteigung ermoglicht. AIle Kleidungsstiicke fiir die 
Wallfahrt sind weiB. WeiBe baumwollene Beutel, die vom Kopf auf die Brust 
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hangen, enthalten mit Salz gereinigte Munzen und enthulsten Reis. An den Kragen 
stecken sie sich kleine gohei (Opferpapierstreifen); wer zum erstenmal mitgeht, rote, 
blaue und gelbe, beim zweitenmal weiSe. Hernach werden mit den Jahren silberne 
oder goldene Papierstreifen genommen. AuBerdem tragt jede Gruppe Bundel von 
groBen weiBen Streifen auf ca. 3,6 m langen Stangen. Das Alter der erstmalig 
Wallfahrenden ist nicht festgesetzt. Vier- bis fiinfjahrige Kinder werden auf dem 
Rucken der Eltern mitgenommen. Vielfach schlie Ben sich die Kinder ab ungefahr 
zehn Jahren einer Gruppe an. In Tsugaru sagte man fruher: "Vor seiner ersten 
Wallfahrt zum Berg ist der Mann noch kein voller Mensch." Die Bergwallfahrt 
(yama-kake) gilt also als Initiation. 

Die "Eroffnung des Berges" (yama-biraki), d. h. der offizielle Beginn der 
Wallfahrtsperiode, findet am 1. Tag des 8. Monats im Mondkalender statt. Geht man 
gleich am ersten Tag, heiBt dies tsuitachi-yama wo kakeru (den Berg am 1. Tage des 
Monats besteigen). Alte Leute haben den Berg schon sehr haufig bestiegen. Nur 
Manner gehen mit. Zu FlOten und Trommeln wird unterwegs gesungen. So pilgern 
Gruppen aus ganz Tsugaru auf den Berg. 

Der Aufstieg findet von der Iwaki-jinja am FuBe des Berges aus nachts unter 
Fackelschein statt. Unterwegs gibt es muhsame Stell en und heilige Orte, auch einen 
Bergteich, Tane-maki-nawashiro "Saatbeet zum Aussaen der Reissetzlinge". Hier 
bringt man Opfer dar und diviniert zugleich gute oder schlechte Ernte, indem man 
etwas Reis in Papier einwickelt und das Bundel auf dem Teich schwimmen HiBt. Je 
nachdem wie es untergeht, sagt man die Ernte voraus. Am kleinen Schrein auf dem 
Gipfel angekommen, kundet man unter dem Tonen der Trommeln dem Gott die 
Ankunft an: Ima kita, ima kita "Wir sind jetzt gekommen, wir sind jetzt gekommen" 
und verrichtet seine Anbetung bis zum Morgen. 1m ersten Morgenlicht betet man 
zum Gott. 

Bei der Heimkehr pfluckt man unterwegs kleine Zweige der funfbIattrigen Kiefer 
zum Andenken an die Wallfahrt und als Mitbringsel (miyage). Wenn es donnert, 
wirft man spater solche Zweige in die Feuerstelle im Hause als Zaubermittel gegen 
Blitzschlag. In der Nahe von Hirosaki kommen den Pilgern die Leute zum Empfang 
entgegen. Bei Wein und Fisch wird die Abstinenz beendet. Dann setzt man Masken 
auf und geht tanzend auf sein Dorf zu, wahrend man singt: Ii yama kaketa "Wir 
haben den guten Berg bestiegen". Hernach versammeIt man sich in einem Schrein 
(miya) oder in einer Herberge zu einem Gelage, dem habaki-nugi "Abstreifen der 
FuBbekleidung". Fur Frauen war fruher der Iwakisan tabu. Seit den Meiji-Jahren 
(ab 1868) wurde das einst eiserne Verbot allmahlich aufgehoben, die Angst, dadurch 
den Gott zu erzurnen, schwand langsam. Eine plotzliche Anderung trat erst nach 
dem letzten Krieg ein, was fruher Glaube war, wurde jetzt Vergnugen. Seit 1965 
fuhrt sogar eine Autobuslinie auf den Berg. Man haIt zwar noch die Satzungen ein, 
aber sie sind zu einer auBeren Form geworden. 

Durch Rekonstruktionen werden wir nie KuItfeiern der Vorzeit so anschaulich 
schildern konnen, wie durch die Iwaki-Wallfahrt in Tsugaru. Halbwegs gelingen 
durfte vielleicht eine Rekonstruktion der alten Kultfeier an einem alten Schrein in 
Kami-Taga in Izu. 

1958 wurden Funde an der Taga-jinja untersucht. Der Schrein ist Schutzgott
schrein des Ortes, die verehrten Gotter sind Izanagi und Izanami. Es wird gesagt, daB 
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eine Beziehung zur Taga-jinja in Omi (Shiga-Prafektur) bestanden habe. In den 
EngishikiheiBt die Taga-jinja in Izu Shiranami-no-Mina-Awa-no-Mikoto-jinja. 1m 
Gotterkatalog von Izu heiBt die Gottheit Kami-Taga Myojin. Fiir eine alte jinja 
sprechen der Berg Mukaiyama hinter dem Schrein und die Funde innerhalb des 
Schreinbezirkes. Der Mukaiyama gleicht dem Miwa-Berg und gehort zum kannabi
Typ. Es werden auch besondere Kultzeremonien dort ausgeiibt. Genau hinter der 
Anbetungshalle (honden) steht ein riesiger keyaki-Baum von iiber 10 m Umfang. 
Sein dichtes Geast macht ihn zu einem richtigen Gotterbaum. bstlich von ihm steigt 
der kegelformige Mukaiyama 227 m hoch an, er wirkt besonders vom Meere her 
gesehen eindrucksvoll. Die jinja steht am FuBe seines Westabhanges. Durch den 
Schreinbezirk flieBt in nordwestlicher Richtung der Bach Okawa, bildet eine kleine 
Schlucht und wird von selbst zu einem mitarashi (Handewaschgelegenheit). Vor 
jedem Schrein steht sonst ein aus Stein gemeiBelter Wassertrog, in dem sich die 
Schreinbesucher vor der Verehrung der Gottheit die Hande waschen, man gurgelt 
auch mit Hilfe einer holzernen Schopfkelle. Zwischen dem groBen Schrein und dem 
Bach ragen groBe und kleine Steine aus dem Boden heraus. Hinter der Haupthalle 
findet man einen besonders groBen Stein. Hier wurden Keramikstiicke gefunden, 
polierte Steingerate und runde, flache Steine mit einem Loch - alte Kultgerate. 

Hinter dem Hauptgebaude wird in einem Nebengebaude der linushigami 
"Gott, der den Boden beherrscht" verehrt. Er scheint friiher ein Stein gewesen zu 
sein und stand 7 m westlich des Gotterbaums, dort wo die Steine am haufigsten sind, 
neben dem groBten Stein in Gestalt einer Zeremonienmiitze (karasu-boshi 
"Rabenmiitze") der Shinto-Priester. Der Bodengott ist alter als die heutige 
Taga-jinja. Als hier, am Stein und am Gotterbaum, gegraben wurde, kam ein 
Han-Spiegel mit 7,7 cm Durchmesser zum Vorschein, in der Nahe ein weiterer, aber 
roher Spiegel. Solche Spiegel sind von vielen alten Kultplatzen her bekannt. Die 
Keramik war Haji, zum Teil lomon, also eine Oberlagerung. Die beiden Spiegel 
lagen unter dem groBen Stein, sind also dem Stein geopfert worden. 

Beim Gotterbaum wurde der Boden zwischen den Wurzeln aufgegraben. An der 
Ostseite befand sich Haji- und Sue-Keramik in Menge. In der Nahe des groBen 
Baumes fand man einen weiteren, roh gegossenen Spiegel; auf dem Platz, an dem 
Steine aufgehauft waren, zwei Spiegel. Unter dem groBen Stein waren deutlich von 
Menschenhand kleine Steine ausgelegt; der groBe Stein seIber muB wohl von 
Menschenhand aufgestellt worden sein, er ist kein gewachsener Naturstein. Entlang 
den groBen Wurzeln des groBen Baumes liegen iiberall Haji- und Sue-Keramikstiik
ke verstreut und ein kleiner Spiegel mit rohem Muster. Unter den Haji-Keramik
stiicken befanden sich auch Bruchstiicke eines eisernen Spatens (kuwa). Der 
Han-Spiegel unter dem groBen Stein konnte auch aus Spat-Kofun (Hiigelgraber) 
stammen. Als Kultfund selten, muB er in einer besonders wichtigen Angelegenheit 
geopfert worden sein. Ebenfalls seltene FaIle sind die drei Spiegel unter demselben 
Stein und die zwei Spiegel mit rohem Muster unter den Wurzeln. Ein solcher wurde 
friiher in Kisami in Siid-Izu gefunden, einige am FuB des Miwasan in Yamato, ein 
anderer in einem Hiigelgrab am Kantombosan in Izumi (Osaka) und einer auf der 
Insel Oki vor K yftshft. AuBer in Izu-Taga ist kein Fall bekannt, daB an einem Ort fiinf 
Stiick zugleich gefunden worden waren. Natiirlich waren diese Spiegel keine 
Gebrauchsgegenstande, sondern nur Zeremonialspiegel fiir den Kult. N och weiter 
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vereinfacht wurden solche Spiegel in Stein oder Ton imitiert und sahen aus wie runde 
Brettchen. Nur ein Beispiel einer Spiegelimitation aus poliertem Stein mit Loch ist 
bekannt. In Kisami kamen tonerne, steinerne Spiegel vor und solche aus Bronze. 

Interessant ist der eiserne Spaten unter einer Baumwurzel an der Taga-jinja. 
Eiserne Gegenstande wurden sonst nicht oft gefunden. Auch sie waren Opfergaben. 

Zusammenfassend kann man sagen: die Kultreste von Izu-Taga gleichen denen 
vom Miwasan in Yamato und denen vom Migurasan in Kisami, Siid-Izu. Zeitlich 
gehoren die Izu-Taga-Funde dem 6. oder 7. Jh. an. Der Kult hier gilt mehreren 
Objekten, einmal dem Mukaiyama. In allen Provinzen sind Berge dieses kannabi
Typs zu finden, die als heilig verehrt wurden, weil der Gott auf sie herniederkam. Ftir 
Fischer waren sie sicher auch Orientierungspunkte. An der Ostktiste der Izu-Halbin
sel gibt es mehrere Buchten, die alte Fischereizentren sind. Ferner war der groBe 
Stein hinter dem Schrein in der alten Zeit ein "Gottersitz" (iwakura). Urn diesen 
Stein als Mitelpunkt wurden einfache Zeremonien abgehalten. Unter dem Stein 
wurden Opfergaben vergraben. - Der keyaki-Baum diente wahrscheinlich zum 
Einladen des Gottes. Diese Baumart (tsuki) galt als beseelt. Der sehr alte und 
feierlich wirkende Baum in Izu-Taga ist eine Wegmarke fUr den vom Himmel 
herabsteigenden Gott. Eine altere Glaubensrichtung sah im Baum seIber einen Gott 
oder Geist. 

Berg, Stein und Baum sind Gegenstande der altesten Glaubensform in Japan. Sie 
sind mit mana versehen. So verwundert es nicht, daB in Izu-Taga, wo aIle drei 
Objekte beisammen sind, auch Kultreste gefunden wurden. 

Auch heute noch finden wir hier einen besonderen Kult ausgeftihrt, der mit einer 
Legende (densetsu) tiber die Griindung der Taga-Jinja zu erklaren ist. 1m fernen 
Altertum kam der GroBe Gott (daijin) von Taga vom Meer her nach Kami-Taga 
(Ober-Taga) gewandert und ruhte sich auf einem vier FuB hohen Stein haufig aus. Er 
erhielt hier Gras ausgebreitet und manju (mit Bohnenmus gefUllte Kuchen) als 
Gabe, wortiber er sich freute. Man fiihrte ihn zur spaterenjinja und schreinte ihn ein. 
Der Weg, den er kam, heiBt he ute noch kami no michi "Gott-Weg". Von der jinja 
zum Strand ist noch ein schmaler Weg tibriggeblieben. Auf Grund der Legende zieht 
man beim Schreinfest (matsuri) mit der Gottersanfte (mikoshi) stets diesen Weg. 
Die jahrliche Feier findet am 28. Juli statt, wobei dem Ortsgott Uinushigami) ein 
Weizengericht geopfert wird. Urn Mitternacht nimmt der Gott die Mahlzeit ein. In 
derselben Nacht geht die Familie Kunono auf den Kumagatoge ("BarenpaB") 
hinauf, schneidet das Gras auf dem Wege und kehrt dann ungesehen zuriick. Wenn 
der Gott gegen 2 Uhr nachts an den Strand von Kumata kommt, erwartet und 
empfangt ihn der Schreinpriester dort und breitet auf einem rundlichen, oben 
abgeflachten Stein, der anIaBlich der Feier an den Strand gebracht wird, Opfergaben 
aus. Vom Hauptschrein kommt die Gottersanfte den "Gotterweg" herunter an den 
Strand von Tomata, von der jinja etwa 400 m entfernt, und wird auf den erwahnten 
Stein gestellt. Dann fUhrt man dem Gott zu Ehren den Kashima-Tanz auf. So 
geschieht es heute noch, einschlieBlich des Schneidens des Riedgrases, das auf dem 
Gottersitz geopfert wird. Dies scheint den Urkult der Taga-jinja darzustellen. In Izu 
sind Erzahlungen von Gottern, die auf dem Meere angetrieben kommen, haufig und 
im Glauben der alten J apaner eine Gruppe fUr sich. An der Ostkiiste von Izu scheint 
der Glaube an so1che Gotter besonders verbreitet gewesen zu sein. Bei Atami liegt 
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Kinomiya ("Baumschrein"), dessen Name statt mit "Baum" auch mit "Kommen" 
(ki, kuru) geschrieben wird. In der Mitte des Platzes vor dem Baumschrein steht ein 
groBer Zedernbaum, ein "Gotterbaum". Manche nehmen hier Baumverehrung an, 
aber man kann den Baum auch als das Ziel eines vom Meer her kommenden Gottes 
deuten. Ein Berg weist dem Gott den Weg, der Baum ist vom Gott beseelt, auf dem 
Stein ruht der Gott. Bei der Taga-jinja ist der Berg Mukaiyama richtungweisend. 
Die Kultfeiern wurden urn den Gottersitz (iwakura) unter dem Gotterbaum 
abgehalten. Zahlreiche Uberreste bestatigen das. Gottersanften, die naturlich im 
fruhen Altertum fehlten, braucht man bei vielen Feiern, in denen man einem Gott 
das Geleit gibt. Zweifellos waren die Kultfeiern auch ohne solche von Leben, 
Emotion und Geheimnis erfiillte Gemeinschaftsunternehmen zugleich ein Erleben 
der sie umgebenden sakralen Naturwelt. 

Insel- und Meeresgotter. - Ein klassisches Beispiel fur die Verehrung von 
Inselgottern ist das religiose Geheimnis, von dem die Insel Oki lange Zeit umgeben 
war. Diese Inselliegt ziemlich genau auf halbem Wege zwischen Nord-Kyushu und 
der Korea vorgelagerten Insel Tsushima und ist 83 km von Fukuoka, 75 km von der 
Slid-Insel von Tsushima und 145 km von der koreanischen Slidkliste entfernt. Die 
mehr slidlich gelegene Insel Iki ist 59 km entfernt. Diese Inselwelt war seit alter Zeit 
nicht nur flir die Fischerei von Bedeutung, sondern auch flir den Verkehr mit Korea. 
Der weitaus groBte Teil der Einwanderung nach Japan vollzog sich auf diesem 
Seeweg. Ebenso schlugen die Expeditionen der Japaner nach Korea aus der frlihen 
Geschichte diesen Weg ein. Als Kaiser Chuai (192-200?) die aufstandischen 
Kumaso in Tsukushi in Kyushu unterwerfen wollte, offenbarten ihm die Gotter, daB 
der Aufstand von Shiragi in Slid-Korea aufgestachelt worden sei und er daher zuerst 
dieses Land unterwerfen mlisse. Der Kaiser starb i. J. 200, nach koreanischen 
Quellen allerdings erst 346. Die Kaiserin Jingo Kogo (170-269?) unterwarf dann 
die drei Konigreiche in Korea. Die japanische Herrschaft in Slid-Korea fand 562 
durch den Verlust von Mimana, dem letzten Stlitzpunkt der Yamato-Herrscher auf 
der Halbinsel, ihr Ende, worauf dann die Eroberungszlige in ostliche Richtung auf 
Honshu einsetzten, die durch Sakanoue Tamuramaro urn 801 zum erfolgreichen 
AbschluB gebracht wurden. Auch die Schiffahrt von Izumo war auf die Insel Oki als 
Stlitzpunkt angewiesen. 

Systematische archaologische Studien auf Oki waren erst nach dem zweiten 
Weltkrieg moglich, da Oki militarisch befestigt und daher auch flir Archaologen 
nicht uneingeschrankt zuganglich war. Erst in den Mai- und Junitagen 1954 
schrieben die Zeitungen, daB jetzt der Schleier von der Insel Oki beseitigt werde. Es 
waren Ausgrabungen im Gange; die alten Kultliberreste wurden zum erstenmal und 
in groBem AusmaB studiert. Der GroBteil der Funde kam als "wichtige Kulturgegen
stande" unter staatliche Kontrolle. 

Die Oki-tsu-miya ("Oki-Schrein") ist ohne Zweifel die bedeutendste Kultfund
statte, die jemals in Japan untersucht wurde. Sie entspricht zeitlich der Hligelgraber
zeit. Wann hier die Gottheit eingeschreint wurde, ist schwer zu sagen. Schon die 
alten Aristokraten von Tsukushi kamen in Ehrfurcht hierher. Der Oki-Schrein ist 
einer der drei Munakata-jinja: Oki-tsu-miya Hetsu-miya im Dorfe Tajima 
(Munakata-Distrikt, Land Chikuzen, jetzt Fukuoka-Pratektur) und Naka-tsu-miya 
im Dorf Oshima. In der Oki-tsu-miya wird die Gottheit Tagiri-hime verehrt, nach 
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anderen Hinamaji-hime; in der Naka-tsu-miya Ichikishima-hime, in der Hetsu
miya, der ersten der drei Munakata-jinja, Tagitsu-hime; also drei weibliche 
Gottheiten. Sie wurden geboren, als Amaterasu 6-mikami und Susanowo no 
Mikoto ihren Vertrag machten. Auf Befehl der GroBen Gottin Amaterasu wurden 
sie zu Beherrscherinnen auf dem Weg zum Norden des Meeres, von Tsukushi aus 
gesehen; sie wurden Michi-nushi ("den Weg beherrschende Gottheiten") genannt 
und halfen ausschlieBlich dem Himmelsenkel Ninigi-no-Mikoto. 

Diese Gotter zeigten der Kaiserin Jingo Kogo auf ihrer Sill a-Expedition ihre 
hilfreiche Macht. Auch spater traten sie wiederholt als Unterstutzer kaiserlicher 
Unternehmungen und als Schutzgotter bei feindlichen Angriffen hervor. 

Der Oki-Schrein liegt mitten im Genkai-Meer (Genkai-nada) nordwestlich von 
Kyushu. Nicht nur kaiserliche Flotten, auch andere Seefahrer beteten hier inbrunstig 
urn gluckliche Fahrt. Die Insel, auf der die Schutzgottin wohnt, durfte nicht 
verunreinigt werden, keinen Baum und kein Gras durfte man wegnehmen. Streng 
verboten war die Landung von Frauen. Auf der ganzen Insel muBten bestimmte 
Worter vermieden werden. Sie hieS daher o-iwazu-shima "Insel, wo man nicht 
sprechen darf", d. h. Wortmeidungen einhalten muG. Betreffs dieser Worter hat der 
Gelehrte KAIBARA EKKEN lochun Koho 4 (1719) eine Zusammenstellung 
herausgegeben. Bestimmte Worter muBten durch andere ersetzt werden, ahnlich 
wie im Bereich des Ise-Schreins, z. B. die Worter fur Tod, Monch, Nonne, Frau, 
Rabe, Geburtsunreinheit, Salz, Scheffel, Miso (Bohnenmus). Auch die Engishiki 
kennen Meidungsworter, von denen sich aber diejenigen auf Oki unterscheiden. 

Unerwunschte Eindringlinge wurden von der Gottheit bestraft. 

Der christliche Feudalherr Kuroda N agamasa (1568-1623) wallte die Schreinschatze sehen, fand aber den 

Speicher verschlossen. Unheimliche Dinge (tatari) geschahen infolge des gottlichen Zornes. Der Daimyo 
hatte einen goldenen Webstuhl an sich genommen, den er wieder zuriickgeben muBte. Er hatte nicht die 
gottliche Autoritiit. sakrale Dinge zu verwahren. Die Schatzkammer des Inselschreins blieb immer von 
Geheimnissen umwittert. Aus den Jahren von Genwa (1615-1624), Meireki (1655-1658) und Manji 

(1658-1661) sind Erziihlungen im Umlauf, daB Seeleute aus groBer Seenot gerettet wurden. Holz, Gras, 
Bambus und Steine durften nicht von der Insel weggenommen werden, wenn man den Zorn des Gottes 
vermeiden wollte. Wurden soIche Dinge mitgenommen. so geschah es, daB sie im Hause zu leuchten oder 
zu tonen anfingen. und sie muBten wieder zuriickgebracht werden. Ein Beamter aus Fukuoka nahm ein
mal einen Baum mit und bekam zu Hause Fieber; ein Wahrsager sagte ihm, daB dies der Zorn (tatari) der 
Gottheit sei, und der Baum wurde wieder zuriickgebracht. 

Streng ist das Tabu fur Frauen. Der Leuchtturmwarter auf der Insel wird 
wochentlich abgelost. Es ist ihm nicht gestattet, seine Frau mitzunehmen. Nur die 
betagte Frau eines ShintO-Priesters aus Fukuoka soIl einmal ohne bose Foigen auf 
der Insel an Land gegangen sein. 

Ein Gouverneur der Fukuoka-Prafektur wollte einmal bei schonstem Wetter mit einer Damengesell
schaft einen Ausflug nach Oki machen. In der Niihe der Insel brach ein groBer Sturm los, eine Landung 
war unmoglich und das Boot muBte wieder umkehren. 

Wer die Insel besucht, muB sich strengstens von jeder Unreinheit (kegare, fuj6) frei 
halten und unterwegs Enthaltsamkeit uben. Ein alter Bericht von einem Gelehrten 
aus Fukuoka namens Aoyanagi Shigenobu besteht aus einer Tagebucheintragung 
uber einen Inselbesuch. Darin steht: 

Der groBe Gott der Insel verabscheut jede Unreinheit. Wer in den Wald geht, Holz zu holen, darf 
unterwegs nicht ausspucken und nicht urinieren. Wenn aus Versehen eine Verunreinigunggeschehen ist, 
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muB die verunreinigte Erde weggeschafft und ins Meer geworfen oder am Strand unmerklich vergraben 
werden. 

Das alles betrifft die Edo-Zeit, geriet aber auch nicht in der Meiji-Zeit in 
Vergessenheit. Ais spater die Insel befestigt wurde, blieb sie auch in der modernen 
Zeit unzuganglich. 

Flir wissenschaftliche Zwecke gingen ofters Leute noch Oki und bekamen auch 
die gottlichen Schatze zu sehen, z. B. der Amateurarchaologe Eto Masasumi (1888). 
Andere folgten. Oba Iwao, Archaologe mit langjahriger Erfahrung und Direktor des 
ehemaligen jinja-Amtes im Innenministerium, ging ebenfalls hin. Zeitweise tat er 
Dienst an der dortigen Munakata-jinja, war aber auch als Schreinangestellter 
Einschrankungen durch das Festungsmilitar unterworfen. Es stand fUr ihn fest, daB 
die Insel ganz andere Funde berge als andere alte Kultstatten. Erst 1954 konnte mit 
systematischen Ausgrabungen begonnen werden. 

Wie zuvor schon bekannt war, befand sich in einer Hohle in der Nahe des 
Oki-Schreines eine Goldkammer, aber auch anderswo schon seit alter Zeit 
Kultobjekte: Waffen, Spiegel yom Festland, zwischen Felsen eingeklemmt, steiner
ne Armringe und polierte Steingerate. Unter den kostbaren Opfergaben befanden 
sich Puppenfiguren (hinagata), Eisenmesser und Eisenbeile, etwa 3 cm groBe 
eiseme ZeremonialgefaBe. Die altesten Spiegel stammen aus der 2. Halfte des 
4. lh.s; Steingerate und luwelen gehoren der fruhen Hugelgraberzeit an. Vom 5. lh. 
an nahmen vergoldete Waffen zu, eben so goldene Kultgegenstande. Zahlreiche 
Kultgegenstande und Keramiken aus dem 6.-7. lh. fanden sich vergraben. Mit der 
Hand geformte Keramiken, wie sie aus zahlreichen anderen Fundstatten bekannt 
sind, gab es hier fast keine. Hier scheinen Kultformen eigener Art geherrscht zu 
haben. In der Fruhperiode opferte man luwelenarten, indem man sie bei Feiern an 
Baumzweige hing. 

Ais das Ansehen des Gottes die lahrhunderte hindurch weiter gestiegen war, 
stieg auch Zahl und Qualitat der Gaben, darunter seltene auslandische Schatze. 1m 
Schatten der Felsen errichtete man Gottersitze und bei groBen Feiern brachte man 
Speise- und Reisweinopfer dar. Die gebrauchte Topferware wurde hernach 
vergraben. Die Opfergaben berlihrte man nicht mehr und sie blieben bis heute in der 
Erde liegen. 

Eine Besonderheit der Opfergaben in Oki sind die Menschen- und Pferdefiguren 
unter den polierten Steingegenstanden. Es handelt sich urn aus Stein gemeiBelte 
Menschenkorper mit Gesicht. Die Pferdefiguren sind flach wie Bretter und gesattelt. 
Bootfiguren zeigen Kabinen an Heck und Bug, roh modelliert. Aile Figuren sind 
stark formalisiert, Symbole, die Absicht genligte fUr ihre Opferung. Die Menschen
und Pferdefiguren sollten das Herz der Gottheit beruhigen, so daB diese ihren Schutz 
gewahre. 1m Hizen Fudoki (Abschnitt Saga) wird als Mittel zur Beruhigung eines 
"wilden Gottes" (aragami) empfohlen, aus Ton hergestellte Menschen- und 
Pferdefiguren zu opfern. Dem Wassergott wurden tatsachlich auch Menschenopfer 
dargebracht, wie aus der fruhen Literatur hervorgeht. Darauf durften die Figuren
opfer folgen. Bootfiguren sind ebenfalls zur Erlangung sicherer Oberfahrt 
dargebracht worden. Man findet sie he ute noch an Kultstatten auf Inseln. 

Mit dem 5. lh. wurde der Verkehr liber Tsushima nach Korea besonders lebhaft. 
Die Kostbarkeit vieler Opfergaben und das Fehlen von Tonimitationen zeigen, daB 
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es nicht kleine Leute, etwa 10k ale Fischer sein konnten, die sie darbrachten. Es 
mussen Vertreter der sich immer mehr konsolidierenden Staatswesen gewesensein; 
zuerst vielleicht der Hauptling des Munakata-Klans in Kyushu, der Expeditionen in 
die Ferne unternahm, spater der Yamato-Hof. Man muB auch an Handelsbeziehun
gen denken, durch die auslandische Kulturguter ins Land gebracht werden sollten. 
Auch am Ise-Schrein konnte gewohnliches Yolk nicht beten. Das Heiligtum auf Oki 
konnte sich an Bedeutung mit dem spater entstandenen Ise-Heiligtum messen. 

Es gibt aber auch viele Beispiele der Verehrung von Inselgottern auf Volksebene, 
ebenso von Meeresgotterverehrung. Der groBe Schrein des Meeresgottes ist die 
Sumiyoshi-jinja in Settsu, zwischen Osaka und Sakai gelegen. Der Schrein scheint 
dennoch mehr von den GroBen als vom Yolk verehrt worden zu sein und ist unter 
die groBen Schreine des Landes gereiht worden. Die Seefahrer wandten sich sowohl 
an Insel- wie an Meeresgotter. Fur Kultakte, die direkt dem Meer galten, haben wir 
fur die alte Zeit nur literarische Hinweise. Archaologische Funde aus dem Meer sind 
selten. 

Nach dem Nihon Shoki geriet Jimmu Tenno in der Kumano-See einmal in Not, seine Schwester Inahime 
stiirzte sich mit einem Schwert in die Wogen und wurde zur Gottin Sahimochi-no-kami "Gottin mit dem 
Schwert". Es ist der Name der Meeresgottin. Ebenso stiirzte sich eine andere Schwester, Mike-no-irinu 
no Mikoto, in das Meer, als der Kaiser in der Kii-Gegend in einen Sturm geraten war. Beide Frauen 
opferten sich dem Meeresgott. 

Nach dem Kojiki hatte Yamato Takeru auf dem Meer in Sagami seine Not und seine Frau 
Ototachibana-hime sprang ins Meer. 

1m Zoku-Nihongi steht, daB Japaner zwei Frauen tiber Bord warfen, als sie auf dem Heimweg von 
China in Seenot geraten waren. 

Solche Menschenopfer durften aber Ausnahmen gewesen sein. Urn den Meeresgott 
gunstig zu stimmen, warf man auch Bronze- und Eisengegenstande ins Wasser und 
deshalb wird sich auch die Schwester von Jimmu Tenno mit einem Schwert in die 
Wellen gesturzt haben. 

Ebenfalls im Zoku-Nihongi finden wir, daB das Schiff mit einer Gesandtschaft mit dem Monch Dosho an 
Bord (654) in eine Windstille geriet. Ein Wahrsager tat kund, daB der Drachenkonig, der Beherrscher des 
Meeres, auf den dreifiiBigen Kessel warte, den der Monch bei sich trug und den er von seinem Lehrer als 
magischen Gegenstand mitbekommen hatte. Als er den Metallgegenstand ins Meer geworfen hatte, 
brachten gtinstige Winde die Reisenden wohlbehalten heim. 

1m Tosa Nikki finden wir, daB bei einer schweren Oberfahrt von Tosa (Stid-Shikoku) Ki no Tsurayuki 
(883-946) in Sturm geriet und dem Gott von Sumiyoshi vergeblich nusa (Papierstreifen) opferte. Es 
muBte ein dem Gott angenehmerer Gegenstand geopfert werden, und so versenkte man einen Spiegel, 
worauf sich die See gliittete. 

Als Nitta Yoshisada (1301-1338) Kamakura einnehmen wollte, opferte er nach dem Taihei-ki ein 
goldenes Schwert in einem fluB. 

In allen Landern Japans gibt es Dberlieferungen von einem Kagami-ga-fuchi 
"Spiegelteich" . 

1m Abschnitt tiber die Kaiserin Jingo Kogo im Kojiki steht, daB vor ihrer Korea-Expedition auf Anraten 
des Sumiyoshi-Gottes dessen Geist (tama) auf dem Schiff verehrt werden sollte. So wurden 
Flaschenktirbisse mit Fichtenasche geftillt und zusammen mit Tellern und EBstiibchen als Speiseopfer ftir 
die Gottheit ins Meer geworfen. 

Vielleicht ist der Flaschenkurbis ein magisches Mittel gegen das Versinken des 
Schiffes. Jedenfalls opferte man dem Geist des Meeres. Gut dokumentierte Opfer an 
den Meeresgott sind naturlich schwer zu erwarten. ledoch Keramiken kamen an 
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verschiedenen Orten zutage. So fand man z. B. 32 km von Tsunodahama entfernt im 
Nishikambara-Distrikt, Niigata-Prafektur, einen groBen Krug in Sue-Keramik, ganz 
von Muscheln iiberzogen. Ein yokobe, ein quer-Hinglicher Krug fand sich im Meer 
vor Izumosaki, Mishima-Distrikt, Niigata-Pdifektur. Einen Sue-Keramikkrug fand 
man in Nagato (Yamaguchi-Prafektur) in der Bucht von Aburaya (Otsu-Distrikt). 
Es gibt noch viele Beispiele von anderswoher. Besonders in der Japanischen 
Inlandsee (Setonaikai) wurden haufig Funde von Haji- und Sue-Keramik gemacht. 
Auf der Strecke zwischen der Noto-Halbinsel und dem Yahiko-Berg, der seit dem 
Altertum als heilig verehrt wurde, fand man in Ochiai in Echigo etwas Ahnliches wie 
einen Ankerstein. Auf dem Landweg der Kiiste entiang ist die Stelle Oyashirazu 
gefahrlich. Die Dbersetzung dieses Namens lautet, "wo man keine Eltern kennt", 
denn jeder rettet sich dort zunachst selbst. So empfahl sich der Seewe g. Wer von der 
Noto-Halbinsel die Toyama-Bucht iiberquerend nach Echigo kommt, sieht den 
Yahiko-Berg als Richtungsweiser vor sich. An schwierigen Stellen opferte man dem 
Meeresgott. 

Die Haji- und Sue-Keramik gehort dem Ende der Hiigelgraber-Periode an. Aus 
dem Mittelalter gibt es Funde von Glocken im Meer, die wahrscheinlich dem 
Drachengott in seinem Palast am Meeresboden gemacht wurden. Eine solche 
Glocke fand man nahe der Spitze der Miura-Halbinsel bei Y okosuka. Diese alte 
Bronzeglocke steht im Tempel Ensh6ji. Sie wurde Bunsei 5 (1822) von einem 
Fischer gefunden, der mit seinem Netz auf sie gestoBen war. Sie ist 48 cm hoch, die 
Offnung ist 29 cm weit. Die Inschrift konnte noch nicht entziffert werden. Bei ihrer 
Auffindung war an der Offnung ein Brett von Kesselbaumholz (enoki, Celtis 
occidentalis) fest angefUgt. Als man dieses wegnahm, kam der Text der Hokeky6 
(Lotossutra) zum Vorschein. Nach einer Inschrift im 8. Kapitel wurde die Glocke in 
der Kamakura-Zeit (Gentoku 2; 1330) von einem shami (Wandermonch) dem 
Drachengott geopfert. Der Meeresgott liebt Metall. Dberlieferungen vom Versen
ken einer Glocke gibt es im ganzen Land. 

Inselgott- und Meeresgottverehrung sind sicher nicht immer voneinander zu 
trennen. Inseln sind fUr Seefahrer immer wilIkommen; auf vielen weihte man dem 
Inselgott Opfergaben (tamuke). In alten Quellen kommen zahlreiche Beispiele von 
Inselgottern vor. In der J apanischen Inlandsee hat der schon im Iyo Fudoki erwahnte 
Gott Oyama-tsu-mi-kami ("Gott vom GroBen Berg") als Watashi no kami ("Gott 
der Dberfahrt") hohes Ansehen genossen. Auf der Insel ltsukushima "Erhabene 
Insel" in der alten Provinz Aki, heute Hiroshima-Prafektur, gibt es die ltsukushima
jinja, in der die drei Tochter von Susanowo no Mikoto, namlich Tagitsu-hime, 
Itsukushima-hime und Tayori-hime verehrt werden (so nach dem lingi liten). Der 
Schrein ist schon in den Engishiki unter den "Schreinen beriihmter Gotter" 
angefUhrt. Zugleich ist er der erste Schrein (Ichinomiya) des Landes Aki. Seine 
Griindung solI auf die Kaiserin Suiko (593-628) zuriickgehen. Schon der Name der 
Insel driickt Heiligkeit aus: itsu, itsuki "erhaben", "gottlich", "unnahbar", ein im 
Kult haufig gebrauchtes Beiwort. In Hizen (Saga-Prafektur) in Kyushu gehort die 
Tajima-jinja ebenfalls zu den "GroBen Schreinen beriihmter Gotter". In Chikuzen 
(Fukuoka-Prafektur) gibt es auf Shigashima den Schrein Shigakaijinsha (OBA 
1971: 140), in diesem Namen bedeutet kaijin "Meeresgott". AuBer der groBen 
Kashima- jin ja in Hitachi (Ibaragi -Prafektur) existiert ein Schrein gleichen 
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Namens in Harima (Hyogo-Prafektur) in der Inlandsee. Eine andere Kashima
jinja gibt es in Bitchu (Okayama-Prafektur), ebenfalls in der Inlandsee. 
Kashima heiSt "Gott-Insel". Inseln dieses Namens kommen auch andernorts, 
so in der Ise-Bucht und in der Inselkette von Izu, VOT. Man kann sie von der 
Siidspitze der Izu-Halbinsel aus sehen. In Iyo, Shikoku, Ehime-Prafektur, 
gibt es eine Kuroshima- jinja ("Schwarz- Insel-Schrein") und auf der Insel 
Takashima in der Inlandsee (Okayama-Prafektur) eine Takashima-jinja. Die 
Inlandsee ist ein sehr alter Schiffahrtsweg, auf dem die Inselgotter fur Sicherheit 
sorgten. Die Insel Takashima liegt an einer Enge, durch die man nach Westen zur 
Harima-See (Harima-nada) kommt. Diese einsame Insel hat einen Umfang von 2 
km, es steht nur die Takashima-jinja und ein Wohnhaus darauf. 

AnlaBlich der Gedachtnisfeier flir limmu Te'nn6, mit dem vor 2600 (?) lahren die 
fruhere offizielle Zeitrechnung begann, wurden samtliche heiligen Orte untersucht, 
darunter auch der Schrein auf dieser Insel. In der Mitte der Insel steht der Stein 
Iwadake My6jin ("Felsen-Bambus-beruhmter Gott"), unter dem Kultgegenstande 
zum Vorschein kamen. Dber der Erde ist der Stein 2,4 m hoch und 2,3 m breit. Es 
ragt aber nur der Kopf des Felsens aus dem Boden heraus. Urn den Felsen herum 
wurden die Feiern abgehalten, deren Dberreste die bei den alten Kultstatten 
iiblichen Stucke von Haji-Keramik, runde Brettchen aus glatten Steinen, Schwert
formen und kleine Morser, waren. Die Lage der Insel am Eingang einer Bucht mag 
die Schiffer der alten Zeit veranlaBt haben, hier urn Sicherheit zu beten, was sie 
offenbar auch an dem auffalligen Felsen getan haben. 

In der Kagawa-Prafektur, Kagawa-Distrikt, liegt ebenfalls in der Inlandsee die 
heute unbewohnte Insel K6jinshima mit groBen und kleinen anderen Inseln in der 
Nahe. Das kojin im Namen der Insel bedeutet "wilder Gott". Wegen der hier 
unregelmaBigen Stromung war fur Boote Vorsicht geboten. Auf der Westseite der 
Insel fuhrt von einem erhohten Ort aus nach Norden hin eine Einfahrt in eine kleine 
Bucht, in der mehrere Boote Platz finden konnen. Darum he rum ist ebene Flache. 
Hier wurden Kultuberreste gefunden, Haji- und Sue-Keramik und polierte 
Steinsachen, in der Nahe auch einige Hugelgraber. Weshalb spater der Kult des 
Inselgottes nicht fortgesetzt wurde, bleibt unbekannt. 

In der Okayama-Prafektur, 16 km von der Stadt Kasaoka entfernt, liegt die Insel 
Otobishima ungefahr in der Mitte der Inlandsee. Am Strand fand man Kultuberreste 
aus der Nara- (710-784) und Heian-Zeit (794-858). Vorbeifahrende Schiffer 
beteten auch dort urn Sicherheit. 

Wahrscheinlich kann man auf allen Inseln der Inlandsee Kultuberreste finden. 
Kamishima ("Gott-Insel") in der Ise-Bucht wurde bereits erwahnt. Es ist eine 

einsame Insel, 17 km von der Stadt Toba entfernt und nicht allzu weit von Kap 
Irakosaki auf der Azumi-Halbinsel von Mikawa. 1m Nordwesten hat Kamishima 
eine kleine Bucht, hier leben etwa 240 Familien. Die Insel ist im ubrigen flach und 
arm. Es gibt dort eine Yashiro-jinja, in welcher der Schutzgott der Insel verehrt wird. 
Hier fand man zahlreiche kamidama (OpfergefaBe) aus gebranntem Ton, einen 
Spiegel vom T'ang-Typ und zahlreiche japanische Spiegel. Auch bessere Keramik 
war darunter, an Porzellan Stucke von dreifarbigen Krugen, wahrscheinlich aus 
Seto, einem alten Porzellanzentrum bei Nagoya. Spinngerate aus Bronze gleichen 
Weihegeschenken an den Ise-Schreinen. Der Teil eines Helmes war ebenfalls dabei. 
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Ftir diese abgelegene Insel sind solche wertvollen Opfergaben auffallend. Sie 
wurden ursprtinglich wahrscheinlich am Strand niedergelegt und erst nach der 
Entstehung des Schreines dorthin gebracht und als Schatz verwahrt. Die Gegend urn 
Irako wurde immer von den Fischern geftirchtet, so wie Ch6shi in der Ibaraki-Pra
fektur und Naruto in der Meerenge zwischen Awa in Shikoku und der Insel Awaji in 
der Osaka-Bucht. Die Ise-Bucht solI tibrigens auch eine Ausgangsbasis flir die 
japanischen Seerauber (wako) gewesen sein, die noch in der Ming-Zeit chinesische 
Ktistengebiete heimsuchten und sogar einmal Nanking tiberfielen. 

Eine Verbindung von Gotterinsel und Steinverehrung liegt in Shingu in Kumano 
vor, eine Stadt an der Grenze der Mie- und der Wakayama-Prafektur. Der 
Kumano-FluB bildet die Grenze. Shingu liegt an diesem fluB, aber bereits auf der 
Wakayama-Seite. An der FluBmtindung am Meer erhebt sich ein Htigel, der 
H6raisan. Nach einer alten Dberlieferung solI dieses H6rai das Peng-Iai des 
chinesischen Kaisers Ch'in Shih-huang-ti sein, wo man das ewiges Leben gewahren
de Heilkraut zu find en glaubte, und wohin der Begrtinder der kurzlebigen 
Ch'in-Dynastie (249-206 v.Chr.) Hsu Fu mit einer Flotte schickte, urn es zu holen. 
Eine andere Dberiieferung verlegt dieses legendare H6rai tiefer in die Ise-Bucht 
hinein, in die Gegend des Atsuta-Schreines in Nagoya. In ganz alter Zeit wurde am 
H6raisan in Shingu die Asuka-jinja erbaut, von der aus der kleine 40 m hohe Berg 
mit kannabi-Typ als gottlich verehrt wurde. Frtiher war der Berg eine Insel, he ute 
hangt er mit dem Land zusammen. Der Kumano-FluB war frtiher breiter, und der 
H6raisan bildete eine Insel im fluB. Er wurde als Gotterinsel verehrt. Vrsprtinglich 
war die Asuka-jinja ein Zweigschrein (sessha) der Kumano-Hayatama-jinja, die im 
Hauptschrein (honsha) verehrten Gotter sind dieselben, namlich Kumano Fusumi 
no Okami, Kumano Hayadama no Okami und Ketsu Miko Okami. Nach der 
Tradition des Hauptschreines - Honsha Hayama-jinja - ist der Hayadama Okami 
zuerst yom Himmel herabgestiegen, und zwar in der Furt (fuchi) von Kiribeyama no 
Tamanagi. Er siedelte dann zum Kamikurayama tiber, urn sich endlich im 
Asuka-Wald niederzulassen. Vnter Kaiser Keiko (71-130?) wurde er im heutigen 
Shingu eingeschreint. Die Kumano-Gotter haben Beziehung zur Izumo-Gotterwelt. 
Diese mythologisierten Gotter tiberlagerten lokale Naturgotter oder verschmolzen 
zum Teil mit ihnen. 

1954 fand eine archaologische Forschung in Kumano statt. Man grub an der 
Asuka-jinja und fand Wohngruben (tate-ana) aus der Yayoi-Zeit (vor der 
Htigelgraberzeit), Haji- und Sue-Keramik, darunter auch Kultgegenstande: mit der 
Hand geknetete kleine Keramiken und kleine Morser aus glatten Steinen. Es war 
also einmal dort eine Siedlung gewesen, in der Kultfeiern stattgefunden hatten. Am 
FuB des Berges wurde der H6raisan verehrt. Gegentiber dem heutigen Schrein 
befindet sich links ein Stein, der yom Yolk als koyasu-ishi ("Leichtgeburtstein") 
betrachtet wird. Man glaubt, daB er bei Geburtsbeschwerden helfe. 1m letzten Krieg 
fiel der Schrein mit dem Stein einer Bombe zum Opfer. ledenfalls waren yom Stein 
1953 nur noch Bruchstticke vorhanden. Spater wurde der Schrein wieder aufgebaut, 
der alte Glaube lebte wieder auf. Der erwahnte Stein war ursprtinglich Symbol des 
Berggeistes, ein Steingott, Gottersitz (iwakura). 1959 richtete der groBe Taifun in 
der Izu-Bucht auch hier Verhehrungen an und warf gerade tiber dem koyasu(Leicht
geburt)-Stein einen Baum urn. Dabei kam eine Hohle zum Vorschein, die eine 
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Anzahl von kakebotoke ("Aufhange-Buddhas") enthielt, also Votivfiguren. Solche 
wurden nicht am Schrein, sondern in einer Hohle abgelegt. 1960 kiimmerte sich das 
Nationalmuseum in Tokyo urn sie. 

Am Siidabhang des H6raisan sind drei riesige Steine (A, B, C) und dazwischen 
kleine Steine aufgeschichtet (0-W 7 m, N-S 3 m). Nach den Uberresten zu schlieBen, 
gibt es zwei Schichten. Eine Schicht hinter dem Heiligtum (honden) enthalt Graber 
aus Spat-Fujiwara bis Friih-Kamakura. Die andere Schicht ist die Ablegestelle fUr 
Hange-Buddhas, von denen viele aus einer Steinkammer zum Vorschein kamen. Sie 
sind Ende-Fujiwara bis Anfang Muromachi (1392-1490) zu datieren. Die verschie
denen Buddhas sind aile nach der damaligen Lehre identisch mit den Kumano-Got
tern, sie sind die Urformen (honchi) und die Gotter die Erscheinungen (suijaku) 
dieser Buddhas. Die Statte der Vergrabung hat den Asuka-Schrein zum Mittel
punkt, einen heiligen Ort fiir den Kumano-Glauben des Mittelalters. Ein solcher 
Ablegeplatz fUr Votiv-Buddha-Figuren wurde selten gefunden. Er dokumentiert die 
japanischen Ideen iiber die Vereinigung von Buddhas mit den einheimischen 
Gottern. Eine neue Glaubensform tritt am H6raisan in Erscheinung. 

Von 1962 an hat die Kokugakuin-Universitat in Tokyo Glauben und Kult von 
Kumano systematisch untersucht. 1m Sommer 1964 wurde im Bezirk der Asuka-jin
ja geforscht. Haji- und Sue-Keramik lagen am kami-ombi durcheinander. Es gibt 
einen kami(oberen)- und einen shim 0 (unteren)-ombi. Unter diesem Namen kennt 
man im Schreinbezirk zwei Steine, einer rechts und einer links vor der Schreinhalle. 
Auf einer Karte des Hayadama-Schreines aus den Jahren Kaei (1848-1854) mit 
dem Asuka-Schrein sind ein kami-ombi und ein shimo-ombi eingetragen. In der 
Neuzeit wuBte niemand mehr die Bedeutung dieser Steinbezeichnung zu erklaren, 
auch der Schreinpriester nicht. Professor GBA IWAO, Leiter der archao\ogischen 
Sektion des Kumano-Forschungs-Teams, fiihrt folgende Erklarung an: ombi, ombe 
= onie, das ware ein Opfer an den ShingrJ-Gongen, d. h. die buddhistische 
Erscheinungsform des ShingrJ-Gottes. Nach dieser Erklarung mit onie (= onihe) 
waren dort Fischopfer dargebracht worden. OBA hat aber seine eigene Erklarung: 
ombi, ombe = on-he; he oder hei ist ein Biindel von Opferpapier (om, on ist nur 
Honorificum), das bei Festen den Gottern dargebracht wird. Man spricht dann von 
ombe-matsuri (Feier), dialektisch ombera, ombero. Beim sagich6 zum Kleinen 
Neujahr ist z. B. das ombe im Mittelpunkt einer Hiitte. Auch das Klangottfest 
(ujigami-matsuri) wird ombe genannt. Am Shirahama-Schrein in Izu findetjahrlich 
am 30. Tag des 10. Monats das ombe-nagashi ("ombe-schwimmenlassen") statt. 
Nach all dem ist ombe eine Bezeichnung fUr Gotterfeier und ombi nur eine lokale 
lautliche Abwandlung. Es fand also an zwei Stellen am FuBe des H6raisan eine 
Kultfeier statt. 

Warum aber kami (oben) und shimo (unten)? Die zwei Leichtgeburtsteine 
(koyasu-ishi) waren Gegenstand des Volksglaubens. Besonders dann, wenn die 
Kinder nachts schreien oder die Muttermilch unzureichend ist, opfern Frauen an 
solchen Steinen (ko "Kind", yasu "leicht", "erleichtern", also nicht nur Hilfe bei 
Schwergeburt) gerosteten Bohnenmuskuchen (abura-age) und Reiswein. Ais einer 
der beiden Leichtgeburtsteine oder besser: Kinderaufzucht-Steine im Krieg 
zugrundeging, wurde er bei seiner Neuaufstellung auf einen etwas hoheren Platz 
geriickt, was aber nichts zur Sache tut. 
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ledenfalls wurden im Bereich dieser zwei Steine alte Kultuberreste ausgegraben. 
Wahrscheinlich waren es ehemalige Gottersitze (iwakura), wie wir sie aus vielen 
anderen Gebieten 1 apans kennen. N ach der erwahnten alten Karte ist am unteren 
ombe-Stein ein stehender Stein verzeichnet und zwischen zwei Baumen davor ein 
Strohseil gespannt, und zwar ein shigomenawa (geschrieben: "sieben-funf-drei
Seil"). Dies laBt an das Kinderfest denken, an dem Eltern mit sieben-, funf- und 
dreijahrigen Kindern einen Schreinbesuch machen. Zu Ende der Edo-Zeit wurde 
dieser Gottersitz noch als solcher verehrt und ihm Opfergaben dargebracht, denn 
nach sehr alter Sitte wurden Kultplatze mit einem Seil umspannt. 

Ober den Grund dafiir, daB zwei Steine als Kultplatze fungierten, kann man nur 
Vermutungen anstellen. Der "untere" Stein steht nahe am Kumano- fluB, vielleicht 
lag einmal ein Kultplatz am FluBufer. Die Grabung fand am "oberen" Stein eine 
Steinanhaufung und ein Steinpflaster. Der kami-ombe war der Platz zum Ablegen 
der Votiv-Buddhas, runden, dunnen Bronzeblechen mit zwei Gsen zum Aufhangen. 
Ein solcher Votiv-Buddha wurde ausgegraben, er miBt 16,8 cm im Durchmesser und 
stellt Dai-i-toku-my6 (Yamantaka) dar, nach buddhistischem Glauben die Urform 
(honchi) des Schreingottes. Nahere Kenntnisse uber ihn im Kontext der indischen 
Religion sind yom japanischen Yolk nicht zu erwarten. Weil die Gottheit auf einem 
Ochsen reitend dargestellt wird, wurde sie von Ackerbauern verehrt. In diesem 
Buddha finden wir die "wahre Gestalt" des Asuka-Gottes. le nach der Zeitperiode 
waren diese Votiv-Buddhas der Gestalt nach mehr oder weniger verschieden. Die 
meisten durften aus der Kamakura-Zeit (1192-1333) stammen. Die Entfaltung des 
Kumano-Glaubens mit seinen weitverzweigten Aspekten fand in der Periode statt, 
in der die Kaiser im eigenen Namen regierten, das ware also von limmu Tenno 
angefangen bis zur Errichtung der Statthalterschaft in Kamakura. Von vielen 
Kaisern, Kaiserinnen und Aristokraten begunstigt, bluhten Kloster und Tempel, 
wurden alte Kultstatten in die buddhistische Stromung hineingezogen. Zugleich 
wurde auch der Buddhismus weitgehend japanisiert. Die Asuka-jinja auf der Insel 
Horaiji mit ihren Schichten der Oberlagerung mit verschiedenen Glaubensformen 
zeigt uns einen Querschnitt durch die japanische Religionsgeschichte. Ihr Ausgangs
punkt war aber ein urtumlicher Kult, der sich an zwei Steinen vollzogen hat. Von der 
Yayoi-Zeit an wurde hier zu Gottern gebetet. 

Die Archaologie unterscheidet, was die Kultfeier betrifft, eine U rzeit, eine 
Fruhzeit und eine Kulturzeit. In der Urzeit hatte der Gotterglaube, spater Shinto 
genannt, noch keine feste Gestalt. Es gab damals nur Jager, Sammler und Fischer, 
eine primitive Gesellschaft mit Naturverehrung und sehr wahrscheinlich auch 
Magie. Archaologisch ist der fruhzeitliche Gotterglaube die wichtigste Periode. Sie 
reicht von der Yayoi-Zeit bis zur Hugelgraberperiode einschlieBlich. Der NaBfeld
reisbau war ins Land gekommen, feste Siedlungen und Dorfbildungen machten 
Fortschritte, es kam zu Zusammenschlussen zu kleinen Landern und schlieBlich zur 
Yamato-Herrschaft mit ihrer Kultur. Die Glaubensbasis dieser Kultur war der 
Ackerbau. Die Einigung und Vereinheitlichung des Landes brachte Ritualisierung 
des Kultes mit sich. So kam eine das ganze Yolk umfassende Religion, Shinto, 
zustande. Das Wort "Shinto" kam spat auf, aber sein Inhalt bildete sich schon in der 
fruhgeschichtlichen Zeit aus. Der Kultur-Shinto ist die Zeit der Koexistenz mit dem 
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Buddhismus. Shinto und Buddhismus erlebten einen Wandel, und eine groBe 
religiose Literatur und eine reiche Ikonographie kamen auf. 

Ober die Bezeichnung" Ur-Shinto" (genshi-Shinto) kann man geteilter Meinung 
sein. Sie taucht bei japanischen und ausHindischen Forschern gelegentlich auf. Auf 
japanischer Seite fand man den Begriff schon Ende des vorigen Jahrhunderts. Das 
Wort "Shinto" taucht zum erstenmal im Nihon Shoki (720) als Gegensatz zu buppo 
("Gesetz Buddhas") auf. Von Kaiser Yomei wird gesagt, er habe an das Gesetz 
Buddhas geglaubt und zugleich shindo (Shinto), also den Weg der Gotter 
hochgeschatzt. Kaiser Kotoku, der 646 den Thron bestieg, wird nachgesagt, daB er 
an das Gesetz Buddhas geglaubt habe, die Gotter aber geringschatzte. Das Wort 
shindo ("Weg der Gotter") wurde in China gepragt (shen-tao), wo es das erstemal 
im Buch der Wandlungen (I-king) auftritt. Es ist dort yom "gottlichen Weg des 
Himmels" die Rede (T'ien-chih-tao): 

"Der Heilige laBt den gottlichen Weg des Hirnrnels erschauen, so daB die vier Jahreszeiten nicht von ihrer 
Regel abweichen. Der Heilige benutzt den gottlichen Weg, urn Belehrungzu spenden, und die ganze Welt 
fugt sich ihrn." 

Was immer die Bedeutung des Wortes im Zusammenhang der chinesischen Religion 
war, in Japan, wo man den Himmelsbegriff nicht kannte, muB es keineswegs schon 
zur Zeit seiner ersten Verwendung etwas wie einheimische Religion allgemein 
bedeutet haben; es kann vielleicht zunachst als Wirken oder Kraft der Gotter 
gemeint gewesen sein, wie im Kommentar zur neuesten Ausgabe des Nihon Shoki 
(1965) nahegelegt wird. Erst seit dem Ende des 7. Jh.s liegt in dem Wort der Sinn von 
einheimischer Religion, erst nachdem die Einfiihrung des Buddhismus groBe 
Kontroversen fiir und wider ihn ausgelost hatte. Der Kaiser Yomei regierte nur 
kurze Zeit, und seine beiden Regierungshandlungen zugunsten der Gotterreligion 
waren, daB er seiner Tochter den Dienst am Ise-Schrein iibertrug und daB er, wie 
andere Kaiser zuvor, am Niiname-Fest, dem rituellen Kosten des neuen Reises, 
teilnahm. Als er dabei erkrankte, suchte er bei Buddhas seine Hilfe. Unter der 
Kaiserin Suiko (568-628) wurde der Buddhismus von seiten der Regierung bewuBt 
gefOrdert. Der Sohn der Kaiserin, Prinzregent Shotoku, ermahnte 604 im 2. Absatz 
seiner 17 Regierungsmaximen das Yolk, die "drei Schatze" zu ehren: Buddha, das 
Gesetz Buddhas und die Monchsgemeinde. Nach schweren Nachfolgekampfen, die 
religios verbramt waren - Buddhismus versus Gotterreligion -, siegte der 
pro-buddhistische Soga-Klan, und von da an war der Siegeszug des Buddhismus 
nicht mehr aufzuhalten. Die Ambivalenz der kaiserlichen Haltung in Sachen 
Religion dauerte weiterhin an. Es war die Zeit, in der das Kaiserhaus im Kampf mit 
dem einfluBreichen Hochadellag, den es sich nach chinesischem Vorbild unterord
nen wollte. Der Tenno gilt von der hochsten Gottheit beauftragt, das Land zu 
regieren. "Wie es am Himmel keine zwei Sonnen gibt, so kann es im Staat keine zwei 
Herrscher geben." 

Dementsprechend wurden die Gottermythen kompiliert und systematisiert. Ais 
N achkomme der Sonnengottin war der Kaiser in Person ein gegenwartiger Gott. Es 
dauerte yom Ende des 6. bis zum Ende des 7. Jh.s, bis sich diese Auffassung 
durchsetzen konnte. In diese Zeit fallt die amtliche Mythenredaktion. DaB in den 
My then die Gotter aIle mit Namen und Genealogien auftreten, ist eine sehr spate 
Entwicklung des Gotterbegriffs. So wie auch heute noch das Yolk im allgemeinen bei 
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der Verehrung der Gotter kaum etwas von ihrem ganzen politischen Oberbau in den 
My then weiB, so wird es auch vor der Zeit der Mythenkodifizierung gewesen sein. 

In bezug auf die Archaologie des Klangottergla u bens besteht die Frage, ob 
Klanahnen als Klangotter verehrt worden sind und ob sich ein solcher Glaube in 
friihgeschichtlichen Oberresten niedergeschlagen hat. Diese Frage muB beriihrt 
werden, bevor wir uns naher mit dem sogenannten Kultur-ShintO befassen konnen. 
Es gibt viele alte Schreine, deren Namen Klannamen vorgesetzt sind, wie Kamo, 
Miwa, Mononobe, Otome; aber nur wenige Schreine sind aus Hiigelgrabem (kofun) 
hervorgegangen, in denen Ahnenseelen auf ewig Gegenstand der Verehrung 
wurden. Friiher wurde haufig behauptet, dieser oder jener Schrein sei aus einem 
kofun hervorgegangen, aber es stellte sich als sp~itere Konstruktion heraus oder es 
war zufallig in der Nahe eines Schreinbezirkes ein kofun, mit dem der Schrein in 
Zusammenhang gebracht wurde. Hiigelgdiber als Ursprung eines Schreines sind 
auBerst selten. 1m ujigami (Klangott) finden wir zwei Elemente verschiedener 
Herkunft: einen wirklichen Ahn oder einen Gott, der als Ahn angesehen wurde. Die 
Ahnenverehrung unabhangig von einem Grab ist die altere. Es wurde einem 
gottlichen Geist die Funktion eines Ahnengottes zugedacht, wobei kein biologischer 
Zusammenhang mit dem gottlichen Ahn vorliegt. 1m anderen Fall wurde im Verlauf 
einer bestimmten Zeit die Grabfeier eines Ahnen formalisiert und zur festen 
Einrichtung gemacht, und der Begrabnisplatz zu einem Schrein, in dem der Ahn 
gottlich verehrt wird. Diese Moglichkeit ist bis jetzt archaologisch jedoch noch nicht 
hinreichend untersucht worden. 

Bei einer Anzahl von untersuchten Grabern in den Prafekturen Gumma, 
Saitama, lbaraki, Chiba, Fukushima, Kyoto, Fukuoka, Hyogo, Nara und Aichi gab 
es zur Zeit der Hiigelgraber noch keine Schreinbauten. Wenn an Grabstatten jemals 
Ahnengottheiten verehrt wurden, so geschah dies nur unmittelbar an der Grabstatte 
selbst. Durch Funde wurde festgestellt, daB an Grabstatten (kofun) dieselben Feiern 
abgehalten wurden wie an anderen Kultstatten. Eine religiose Feier fand zunachst 
unmittelbar nach dem Tod bis zum eigentlichen Begrabnis statt, dann folgte die 
Begrabnisfeier selbst; hernach folgten Zeremonien vor dem Grab. Das meiste 
Fundmaterial stammt von diesen letzten Feiern. Wenn ein territorialer Aristokrat 
gestorben war, hatte ein Gott die Welt verlassen, und seine Klanleute hielten an 
seiner "riickwartigen Residenz" (oku-tsu-ki) zur Beruhigung seiner Seele Feiern 
(matsuri) abo Auch fiir spater wollten sie seiner Gunst teilhaftig werden. Bis 1958 
wurden an der Munakata-jinja Okutsumiya ("riickwartiger Palast") fiinfmal For
schungen angestellt, bei der Kultgegenstande ans Licht kamen, die in ihrer Art die
selben waren wie aus gleichzeitigen (Friih-kofun-) Kultstatten, unabhangig von 
einem Begrabnisplatz. Mit der Zeit traten Anderungen an den Kultgeraten ein und 
es kamen spezialisierte Kultdiener auf. Yom 7.-8. lh. an gibt es auch Kultplatze mit 
Hallen, sie sind alle einheitlich. Ein bliihender Klan setzte die Feiern fUr seinen 
Ahnengeist fort und errichtete am Bestattungsort (oku-tsu-ki) eine Halle. Es gibt 
noch eine andere Grabart, mairi-baka, das "Besuchsgrab", an dem man eine jinja 
errichtete. Der Ausdruck oku-tsu-ki, "riickwartige Burg" oder Residenz, schlieBt 
einen Gegensatz zu einem "vorderen", wahrscheinlich naherliegenden Ort fUr 
Ahnenkult ein. So konnte man jedenfalls denken. Die im Landeszentrum machtigen 
Klane und die in die Provinzen abgewanderten Klanmitglieder verlieBen haufig den 
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Ort des oku-tsu-ki und kamen auBerhalb ihres urspriinglichen Gebietes wieder zur 
Bliite. Solche Klane errichteten dann eigens eine jinja, in der sie ihren Klangott 
(ujigami) verehrten. Da am neuen Ort mit blutsverwandten Stamm- und Zweigfami
lien auch nichtblutsverwandte Leute Klanmitglieder (ujiko) wurden, wurde der Gott 
in der jinja dann mehr ein Lokal- oder Siedlungsgott (ubusunagami). Sowohl 
ansassige als auch umgesiedelte Klane, die aus groBen Klanen hervorgingen und 
anderswo seBhaft wurden, errichteten mit einem Hiigelgrab (kofun) als Mittelpunkt 
oder Ausgangspunkt eine jinja. Der Mononobe-Zweig des Taki-Klans hat z. B. eine 
Taki-jinja. Der Owari-Klan verehrt insgesamt seine Ahnen in der Owaribe-jinja (be 
sind einem Klan angegliederte, mit dem Klan nicht blutsverwandte Familien). Der 
Hauptschrein der Taki-jinja ist in Owari, Gifu-Prafektur, Y6r6-Distrikt, an einem 
Ort namens Takitsuka "Taki-Grab" . Ein Schrein aus dem Taki-Distrikt wird schon 
in den Engishiki genannt. In der Siedlung Otsukabe (6-tsuka "groBer Grabhiigel") 
im Bezirk des dortigen Schreines hinter der Haupthalle (honden) befindet sich ein 
Grabhiigel, ca. 4 m hoch und 60 m im Umfang. Noch finden sich Reste eines 
Umfassungsgrabens. Die jinja steht an der Seite des Grabhiigels und schaut nach 
Osten. Man verehrt den Grabhiigel durch die Haupthalle hindurch. Unter den 
Schatzen des Schreines finden sich 27 kakebotoke "aufhangbare Buddhas", 
Metallplatten, die wie Spiegel aussehen. Beim Lesen der zwolf Spiegelinschriften, 
die bis K6j6 3 (1557) zuriickgehen, findet man, daB der Schreinname immer 
Otsuka-sha (Otsuka-Schrein) oder Otsuka-Daisha (Otsuka-GroBschrein) war. Dies 
riihrt von dem Grabhiigel hinter dem Schrein her. Der Ursprung der Taki-jinja war 
sicher mit diesem 6-tsuka (groBer Grabhiigel) gegeben. Die Mononobe-Leute, von 
einem starken Klan im Zentrum abgezweigt, waren hier der herrschende Klan. Ihr 
Klangott war die Taki-jinja. 

Ahnlich verhalt es sich mit der Owaribe-jinja. Der Owari-Klan beherrschte in 
alter Zeit das Land Owari. Ihr Ahnengott war Ame-no-ho-akari-no-Mikoto. Der 
Klan entstand im Zentrum, ging nach Mino, entwickelte sich hier und riickte in die 
Owari-Ebene vor. Sein Oberhaupt wurde der Beherrscher (miyatsuko) des Landes 
Owari. Er hatte sich in Mino festgesetzt, bevor er in die Owari-Ebene einzog. Der 
alte Sitz des nach Owari gezogenen Klans liegt he ute noch im Higashi-Kasugai-Di
strikt in der Gegend von Shidamimura (mura "Dorf"), nahe der Grenze von Mino. 
An diesem Ort war die Grenzkontrolle (sekimon) in die Owari-Ebene hinein. Die 
Owaribe-jinja befindet sich auf dem Gipfel des Higashiyama. Sie ist ein alter 
Schrein, der schon im Gotterverzeichnis der Engishiki als Owaribe-Tenjin 
"Owaribe-Himmelsgott" angefiihrt ist. Der Berg heiBt auch Owariyama; er ist 
198 m hoch; man kann von ihm aus ganz Owari iiberschauen. Yom Westabhang an 
liegen ca. 100 groBe und kleine Hiigelgraber beisammen. 

Unterhalb der Haupthalle der Owaribe-jinja befindet sich ein rundes Hiigelgrab 
mit einer Steinkammer. Der Schrein steht inmitten einer Gruppe von Hiigelgdibern 
auf dem hochsten Platz mit weitem Ausblick auf die Owari-Ebene. Hier war das 
Herrschaftsgebiet und der wichtigste Stiitzpunkt des Owari-Klans. Der Grabhiigel 
hier enthielt Gegenstande vorziiglichster Art. Hiigelgraber mit solchen Gegenstan
den sind hier zahlreich. An der Owaribe-jinja haben also die be-min "Klan-Zu
gehorigen", "Klan-Horigen" ihre Kultfeiern abgehalten. Der Zentral-Klan (shizo
ku), die GroB-Owari-Sippe, ging dafiir nach Siiden zur Owari-jinja. Ihr Ahn wurde 
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auf dem Gipfel des Berges in der Owaribe-jinja verehrt. Hier haben wir ein 
eindeutiges Beispiel von Verbindung eines Klangottes mit einem Hiigelgrab. 
Wahrscheinlich wird die weitere Forschung auch in anderen japanischen Uindern 
solche Verbindungen finden. 

Die Ahnenverehrung soU erst mitdemBuddhismus ins Land gekommensein, 
so wurde zuweilen gesagt. Mit unserem heutigen Wissen diirfen wir annehmen, daB 
die Verehrung der Ahnen urjapanisch ist. Aus dem Altertum wissen wir allerdings 
nichts dariiber, ob auch das gewohnliche Yolk seine Ahnen verehrte oder sie 
iiberhaupt verehren durfte. Aus dem Altertum bekannte Ahnenverehrung ist 
Gemeinschaftskult. Nur die Herrscher der Gemeinschaft konnten ihre Ahnen 
offentlich verehren und verehren lassen. Wieweit es eine Individualreligion oder 
Familienreligion bei den Untertanen gab, dafiir finden wir direkt keinen Anhalts
punkt. Wir konnten hochstens von den Daten der Volkskunde her gewisse 
Riickschliisse auf die alte Zeit machen. Was so tief im Yolk verankert ist, kann man 
als uralte Tradition ansehen. Der Buddhismus fand unter anderem gerade deshalb so 
nachhaltigen Anklang beim Yolk, weil er der vorher schon vorhandenen Verehrung 
der Ahnen und der Sorge urn sie neue Moglichkeiten erschloB. 

Das Verhaltnis von Ahnengottern und Klangottern ist eine wichtige und viel 
diskutierte Frage in der japanischen Religionsgeschichte. Die noch wenigen 
bekannten archaologisch nachgewiesenen Falle von Identitat der beiden Arten von 
Gottern machen eine noch groBere Zahl solcher Falle jedenfalls wahrscheinlich. 
Auch ist es die Idee von der Abstammung von einem Ahnengott, die yom 
Yamato-Klan als Basis fiir die unanfechtbare Autoritat des Kaiserhauses ausgewer
tet wurde. Was der Yamato-Klan mit dem Kaiserhaus fUr sich in Anspruch nahm, 
taten andere Klane ebenfalls: sie leiteten ihre Herkunft und die Autoritat ihres 
Oberhauptes von einem Gott ab, waren Nachkommen dieses Gottes. ledoch ist bei 
einem Klangott die Idee der Abstammung nicht das Wichtigste, ein Klangott war in 
erster Linie Schutzgott des Klans. Meistens handelt es sich dabei nicht urn 
genealogisch-biologische Ahnengotter. Ein Klan ist eine Gruppe, deren Kern 
einmal eine Blutsverwandtengruppe war, urn den sich aber eine groBe Anzahl 
anderer Familien gruppierte. Die so entstehende Gruppe mag in einzelnen Fallen 
den Ahn der Kerngruppe als Klangott verehrt haben; dies diirften aber die 
selteneren FaIle gewesen sein. Meistens lag nur ein rein glaubensmaBiger Zusam
menhang vor, der als Unterlage fiir den Klanzusammenhang benutzt wurde. Wenn 
Amaterasu, die Ahnfrau des Kaiserhauses, iiberhaupt urspriinglich die Sonnengot
tin war - es gibt auch eine andere Deutung ihres Namens -, haben wir es mit einer 
Naturgottheit zu tun. Auch andere Klane, nicht nur der Yamato-Klan, haben einen 
Naturgott zum Klangott. So hat der Agumo-Klan z. B. den Meeresgott zum 
Klangott. Das setzt voraus, daB der Naturgott nicht mehr ein Gott des unreflektier
ten Glaubens ist, mit dem ein Naturmensch dem Meer gegeniibersteht, sondern daB 
eine Personifizierung des Naturgottes durch Mythologisierung stattgefunden hat. 
Die gottliche Verehrung von Menschen war selten. Der halblegendare Yamato 
Takem no Mikoto diirfte eine Kriegerpersonlichkeit gewesen sein. Ais Schreingott 
ist er mit dem Oyasami-Schrein in Settsu (heute Osaka, Sumiyoshi-Bezirk) und mit 
der Atsuta-jinja verkniipft. Auch mehreren Kaisern wurden Schreine gewidmet. 
Yamato Takeru und diese Kaiser wurden aber nicht als Ahnengotter verehrt. In der 
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Frage, ob und welche Gotter der zahlreichen, mit Namen genannten Gotter jemals 
wirkliche Ahnengotter waren, tappen wir noch im dunkeln. Mancher Klangottkult 
mag aus einem Ahnengottkult hervorgegangen sein, soviel konnen wir sagen. Von 
Anfang an verstand man den Kaiser als lebenden Menschengott. Die menschliche 
Seele hat die Eigenschaft der Heiligkeit an sich. Als solche anerkannt und schlieBlich 
einmal als Ahnenseele verehrt wird sie nur bei Menschen mit ausgesprochener 
Individualitat, am starksten beim Kaiser. Die in den Hiigelgrabem verehrten See len 
waren die Seelen von bedeutenden Personlichkeiten. Urahnen wurden spater sogar 
Staatszeremonien zugebilligt. An den Totenriten von Blutsverwandten nahmen 
auch andere Mitglieder des Klanverbandes tei!. NUT ethisch hervorragenden 
Personlichkeiten mit politischen Leistungen wurde solche Verehrung zuteiL Ihre 
Seelen sind nach dem Tod noch wirksam. Dabei spielt auch die Furcht vor erziirnten, 
machtigen See len eine Rolle. Aus historischer Zeit ist die Verehrung von Sugawara 
Michizane (845-903) und Kakimoto Hitomaro (gest. 729?) als Literaturgotter 
bekannt. Ehemalige Menschen aus historischer Zeit waren Tada Gongen und Tsubo 
Gongen. Minamoto Yoritomo (1147-1199) wird als Shirabata Daimy6jin ("groBer, 
ruhmreicher Gott") verehrt. Sogar noch nach der Meiji-Zeit wurden Menschen als 
Gotter verehrt, wie der Held der Seeschlacht von Tsushima, Admiral Togo 
Heihachiro, in der Togo-jinja in Tokyo. Auch der groBe Meiji-Schrein in Tokyo, 
der dem Kaiser Meiji, dem Begriinder des modernen Japan gewidmet ist, kann hier 
genannt werden. 

2. Kultur uDd Gesellschaft im Altertum als ReligioDsgruDdlage 

Zum besseren Verstandnis der alten Klan-Religion tun wir gut, etwas weiter 
ausholend uns die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhaltnisse im japani
schen Altertum vor Augen IU fiihren.! Die Geschichte der J apaner begann mit der 
Jomon(Schnurkeramik)-Zeit. Die Jomon-Kultur erstreckte sich iiber das ganze 
Land: sie bliihte besonders in Nordost-Japan (Tohoku), in der Kanto-Ebene und in 
Mittel-Japan (Chubu). Ackerbau gab es noch nicht. Man sammelte Niisse, 
Kastanien und Buchenkerne. Die Schwerpunkte der Wirtschaft waren Sam mel n, 
Jagd und Fischfang. Zu bestimmten Zeiten wurden Lachse (sake) und Forellen 
(masu), die zum Laichen fluBaufwarts zogen, gefangen. Die groBen Fliisse 
Ost-Japans waren ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Da und dort gab es schon 
seBhafte Lebensweise, wie Funde auf Hiigelriicken, Plateaus und Halbinseln zeigen. 
GroBe Muschelablagerungen (kaizuka) sprechen fiir langer dauernde Ansiedlungen 

ISHIMODA SH6 und MATSUSHIMA EliCH! 1948, besonders das Kapitel: Genshi shakai no hatten 
[Entwicklung der frtihesten GeselischaftJ; ferner EGAMI NAMIO, OKA MASAO und YAHATA ICHIR6 

1948; TSUDA S6KICHI 1963; - Obersicht tiber die vorbuddhistische Gesellschaft findet man 

in KAMSTRA 1967 (II: Origin of the Pre-Buddhist Society, First Phase: Pre-Imperial Society, pp. 

73-110; - Second Phase: The Imperial Society, pp. 110-141); KIDDER 1959; RYUSAKU TSUNODA, 
W. THEODORE DE BARY und DONALD KEENE 1958 (Vol. I, Ch. I: The Earliest Records of Japan. 

Japan in the Chinese Dynastic Histories). 
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auf Htigeln, entlang den Fltissen, Stimpfen und dem Meer. In den Bergen erlegte 
man Hirsch und Wildschwein. In der Jomon-Zeit lag der Strand tiefer landeinwarts 
als heute. In seiner Nahe gab es die groBten und am Iangsten dauernden Siedlungen. 
Die Leute lebten in tiberdachten Wohngruben (tate-ana), die ftir mehrere 
Familienmitglieder ausreichten. In der Mitte der Wohngrube befand sich die 
Feuerstelle. In Ubayama in der heutigen Chiba-Prafektur ostlich von Tokyo fand 
man 23 Grubenwohnungen beisammen mit Muschelhaufen daneben und in der 
Mitte dieser Siedlung eine kreisfOrmige freie Stelle von 150 m Durchmesser mit 
einer Vertiefung ohne Muschelhaufen daneben. Also kannte man schon gemeinsa
men Kult oder sonstige gemeinsame Veranstaltungen. Leute mit Gemeinschaftsle
ben waren sicher schon in Jagd und Fischfang fortgeschritten. So zeigt auch die 
zunehmend verfeinerte Abschlagtechnik der Steinwerkzeuge Fortschritte im Er
werbsleben. Ftir J agd und Fischfang mehren sich Gerate aus Hirschgeweih und 
Knochen. Die Keramik, zuerst in einfacher Spiralwulsttechnik, nahm immer 
mannigfaltigere Formen an. 

Die Siedlungen drangen in Berggebiete vor, was auf mehr Gemeinschaftsarbeit 
hindeutet. Eine groBere Speicherung von Lebens- und Produktionsmitteln war noch 
nicht moglich, und so fehlt noch die Basis fUr Klassenstratifikation. Es gab nur einen 
ZusammenschluB der Arbeitskrafte im Daseinskampf. Die Totenbestattung ohne 
Sarg weist keine Unterschiede im gesellschaftIichen Rang auf. Auch deutet nichts 
auf Ahnenkult hin. Es ist anzunehmen, daBesZusammenschltisseaufblutsverwandt
schaftlicher Basis gab. Die weiblichen Lehmfiguren und Lehmplatten scheinen auf 
magische Praktiken hinzuweisen. Auch fand man unnatiirlich groBe steinerne 
Keulen, Schwerter und Axte, die kaum praktischen Zwecken gedient haben, aber 
vielleicht zeremonielle Schatze von Verbandsoberhauptern waren. 

Lokale Differenzierungen gab es in der Jomon-Kultur von Hokkaido bis Ryukyu 
keine. Da Steinmaterial auBerhalb seines Vorkommensgebietes verwendet vor
kommt, kann man annehmen, daB Gruppenkontakte vorhanden waren. In Kanto 
und Chubu sind Gesteinsarten von der Izu-Halbinsel und aus Chichibu we it 
verbreitet. 1m Tohoku-Gebiet kamen schwalbenschwanzfOrmige Fischspeere ftir 
ziemlich groBe Fische und Meerestiere auf. Die Keramik wird auBerst verfeinert. In 
der Ou-Gegend nahe der Nordspitze von Honshu entstand der sogenannte 
Kamegaoka-Typ, in dem die Jomon-Keramik ihren Hohepunkt erreicht hat. In 
West-Japan wird die einmal verfeinerter gewesene Keramik gegen Ende der Periode 
zusehends grober, wahrend die Herstellung groBer Steinwerkzeuge in Abschlag
technik sehr zunimmt. Vielleicht begannen auf dieser Stufe die ersten Anfange eines 
primitiven Ackerbaus. Man verlegte nun auch die Siedlungen in Alluvialland an 
FluB- und Meeresufer, an Seen und Stimpfe. Die AusmaBe der Muschelhaufen sind 
groBer und reichhaltiger; die Musterungen auf Keramiken zahlreicher, was auf 
intensiveres Gruppenleben hinweist. Die Jomon-Periode zog sich lange hin und ging 
erst allmahlich in die der Yayoi-Kultur tiber. 

In der Entstehung der Ackerbaukultur zeigt sich schon der EinfluB der 
fortgeschritteneren Festlandkultur. In der Jamon-Zeit mit ihrer niedrigen 
Produktionskraft hatte der Verkehr mit dem Festland keine groBe Bedeutung 
gehabt. Die japanischen Inseln waren auch kulturell isolierte Inseln im Pazifik. Das 
asiatische Festland hatte am Ende der japanischen Urkultur bereits eine hochste-
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hende Ackerbauwirtschaft als Basis seiner alten Kultur, deren EinfluB an der 
Westkliste Japans zuerst wirksam wurde. Wahrend des allmahlichen Unterganges 
der Ch'ou-Dynastie und der Wirren der Ch'un-ch'iu-Periode fand in China eine 
sprunghafte kulturelle Entwicklung statt. Die Entwicklung der Produktionskraft, die 
auf der massenhaften Verwendung von Eisengeraten beruhte, brachte zugleich flir 
die Klassengesellschaft und die Tauschwirtschaft einen auBerordentlichen Fort
schritt mit sich und flihrte zur Entwicklung von Regionalstaaten und schlieBlich zum 
Aufbau des Ch'in- und Han-Staates. Die Entstehung dieser autoritaren Staaten 
flihrte zur Entfaltung des Gegensatzes zu und des Verkehrs mit den umliegenden 
Volkem und brachte so das Prinzip eines Weltreiches hervor. Die Metalle und die 
hohe Ackerbaukultur beeinfluBten zunachst die Volker der Mandschurei und die 
Koreaner. Flir Japan wurde besonders die Eroberung Koreas durch den Han-Kaiser 
Wu-ti von groBer Bedeutung. Aber auch schon vorher war die festlandische Kultur 
in der japanischen Urgesellschaft splirbar. Die Ubemahme des NaBfeldreisbaues 
revolutionierte geradezu die japanische Wirtschaft und Gesellschaft. 

Die NaB f e I d t e c h n i k war in den nassen Niederungen verhaltnismaBig leicht 
anzuwenden. So verbreitete sich die Yayoi-Kultur mit NaBfeldreisbau in verhaltnis
maBig kurzer Zeit von West-Japan in die Kinki-Gegend (urn Kyoto) und dann der 
pazifischen Kliste entlang nach Kanto (die groBe Ebene urn Tokyo) bis in den Sliden 
von Tohoku. Die Japaner der Spat-Jomon-Periode haben offenbar mit Enthusias
mus die Neuerung angenommen und sich in eine Ackerbaugesellschaft gewandelt. 
Die Niederungen, die bisher wenig Beachtung gefunden hatten, wurden jetzt zu 
Reisfeldem. Das Gruppenleben bekam eine neue Bedeutung. Ais Ergebnis des 
neuen Verfahrens wurden groBe neue Gebiete des Landes urbar gemacht. Siedlun
gen entstanden liberall an Wasserlaufen bis in die Bergtaler hinein und wurden 
bedeutend groBer. Die Wohnungen blieben jedoch weiterhin liberdachte Wohngru
ben. Die Bevolkerungsdichte nahm zu. Die Einheiten in der Gemeinschaftsgruppie
rung sind zunachst noch nicht klar erkennbar. In einer Siedlung, die in Hie bei 
Fukuoka (Kyushu) ausgegraben wurde, sind einige Grubenwohnungen von einem 
viereckigen Graben umgeben. Dies scheint eine Siedlungseinheit gewesen zu sein, so 
daB man annehmen kann, daB hier eine erweiterte Familie (GroBfamilie) eine 
Einheit bildete. 

Das Gruppenleben mit Ackerbau als Basis brachte eine Lebenssicherung mit 
sich, wie sie die Leute der Jagd- und Sammelwirtschaft nicht gekannt hatten. Die 
Funde in Toro bei Shizuoka und Abbildungen auf Bronzeglocken zeigen Getreide
speicher in der Siedlung auf Pfahlen gebaut (takatoko "hohe Speicher"), Speiche
rung von Lebensmitteln wurde also moglich. Das war zugleich die materielle 
Grundlage zur Klassenbildung. Die neue Lebensflille zeigt sich auch im Innem des 
Hauses. Dort finden sich SpeichergefaBe mit Getreide in Krugform, schon poliert 
und verziert. In groBen Ebenen sind diese Krlige groB, man lagerte Getreide flir die 
Winterzeit darin ein. Es gab auch KochgefaBe flir Reis. 

Die Ackerbaugesellschaft der Yayoi-Zeit behielt die Jagd- und Sammelwirt
schaft als zusatzliche Erwerbszweige noch bei. Gleichzeitig machte sich yom 
Festland her schon die Metallzeit bemerkbar. 1m Han-Reich wurden Bronzegera
te bereits zeremoniell verwandt, nachdem sie in der Ch'un-ch'iu-Periode und in der 
Zeit der Kampfenden Reiche noch praktische Bedeutung gehabt hatten. Es war 
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allgemein die Zeit des Eisens angebrochen. Die Japaner kamen damit uber Korea in 
Beruhrung und waren sehr begierig, Eisen einzufUhren; Bronzegedite, wie 
Hellebarden, Schwerter und praktische GegensHinde, wurden in West-Japan uber 
K yushu urn die Wette eingefuhrt. Bald schon schufen Bewohner von K yushu seiber 
neue GuBformen, schmolzen eingefUhrte und zerbrochene Ware ein und stellten 
nach eigenem Belieben und eigenen Formen Bronzegerate her. So wurde 
Nord-Kyushu der Ausgangspunkt einer neuen Kultur. Diese Bronzegegenstande 
waren kaum fur den praktischen Gebrauch bestimmt, sondern Rangsymbole und 
Kultgegenstande. Wirtschaftlich haben sie nicht revolutionierend gewirkt, eher 
sozial. 

In der Yayoi-Zeit verbreitete sich auch der Gebrauch des Eisens. Unter den 
Funden von Toro, etwa 2. Jh. v. Chr., und von Urigo in der Aichi-Prafektur gibt es 
so1che Gerate fur Holzbearbeitung. Revolutionierend hat das Eisen erst in der 
folgenden Hugelgraber-Periode gewirkt. Dit' Yayoi-Wirtschaft beruhte noch auf 
Holzgeraten. In Karako (Nara-Prafektur) gefundene Gerate sind Haken (kuwa) 
und Spaten (suki) aus Holz; die saubere Arbeit ist den Erfordernissen des neuen 
Ackerbaus angepaBt. Holzer wie Eiche (kashi) sind leicht zu spalten mit einem 
eisernen oder steinernen Messer in Form einer Muschelhalfte. Die Produktionsmit
tel haben sich zu einer wertvollen Schatzkammer gewandelt, und der umgebende 
Wald ist nicht mehr die Basis der Wirtschaft. Geerntet wird mit Steinmessern, mit 
denen man die Ahren abschnitt. 

Die gesteigerte Produktionskraft bewirkte auch in der Keramikerzeugung groBe 
Veranderungen. Die Yayoi-Keramik zeigt in ihren Verzierungen viele lokale 
Variationen, in denen die Erzeuger miteinander wetteiferten, schone unpersonliche 
Muster. Verglichen mit der Kofun(Hugelgraber)-Keramik sind noch merkliche 
regionale Unterschiede erhalten, aber eine Tendenz zur Vereinheitlichung im 
ganzen Lande ohne besondere Musterung tritt in Erscheinung. 1m Jomon hatte jedes 
GefaB seine Individualitat gehabt, im Kofun wird das ganz anders, Yayoi ist eine 
Dbergangszeit. Zunehmend gewinnen alle GefaBe die gleiche Form und Musterung 
und werden in groBer Menge erzeugt als Folge der Arbeitsteilung in der keramischen 
Produktion, die sich mehr oder weniger eingestellt hat. Fundberichte aus dieser Zeit 
von verschiedenen Orten zeigen, daB es nahe an Steinbruchen eines bestimmten 
Materials Werkstatten fUr Steingerate gab, wo die Spezialisten fur diese Steinarbei
ten auch wohnten. Die soziale Arbeitsteilung wird deutlich mit dem Einsetzen 
der Erzeugung von Metallgeraten. Die Ansatze dazu liegen nicht bloB in der 
Steingerateerzeugung, man erkennt sie auch in der Keramikindustrie. In der 
Kofun-Zeit kommt es so weit, daB bestimmte Siedlungen nur fUr die Keramikerzeu
gung da sind. Gegen Ende der Kofun-Zeit begegnen wir den hajibe, berufsmaBigen 
Topfern, die Massenware erzeugten. Die keramische Produktion wird immer mehr 
gewerbsmaBig und kommerziell betrieben, die Kunst der Jomon-Keramik, der Stolz 
ihrer Erzeuger, geht verloren. DafUr treten neue Stile auf in Bildern, und so kommt 
eine Kunst zustande, wie man sie auf den Bronzeglocken(dotaku)-Bildern sieht, die 
den Wohlstand und die Sicherheit des Ackerbaus zeigen, auf dem sie beruhen. 
Gleichzeitig entwickelt sich die Weberei der Frauen, die engmaschige Hanfgewebe 
mit Hilfe von Spindeln aus Stein und Ton herstellen. Die Herausbildung der 
Ackerbaugesellschaft fUhrte zum planmaBigen Pflanzenanbau in Gruppenarbeit. 
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Dies bewirkte in den Menschen auch ein neues GemeinschaftsbewuBtsein. Die 
magischen Figuren, eine Besonderheit der Jomon-Periode, verschwinden, Bronze
glocken (d6taku) treten dafiir auf. 

Zwischen den verschiedenen Landesteilen besteht nun Verkehr, auch Auslands
verkehr setzt ein. Der Verkehr zur See in Einbaumbooten scheint wichtiger gewesen 
zu sein als der miihselige Landverkehr iiber Berge und durch groBe Walder. Das 
Leben wurde seBhaft. Die Ackerbaugemeinschaft band die Leute an den Boden. 
Lagerung und Ansammlung von lebensnotwendigen Giitern ermoglichte die 
K I ass en b i I dun g. Auch regionale Machtunterschiede traten in Erscheinung 
infolge der unterschiedlichen Produktionskraft, die auf der Verwendung von 
Metallgeraten beruhte. Besonders in Kyushu und in den Kinai-Landern gab es 
Reichtum und Machtzusammenballungen. Die Bronzegerate, wie Glocken, Helle
barden und Schwerter, die kaum Produktionsmittel, sondern eher Zier- oder 
Kultgegenstande waren, sind vorwiegend hier verbreitet. Die Voraussetzung fiir die 
Herausbildung politischer Machtzentren wurde bereits in der Yayoi-Periode 
grundgelegt. 

Wie die Funde in Tsukushi und Suku in Kyushu zeigen, gingen mit den 
Bronze-Hellebarden und -Schwertern Spiegel und Juwelen zusammen, die man in 
groBer Menge als Beigaben in Bestattungsurnen fand. Reichtumsanhaufung 
innerhalb der Siedlungen muB hier wohl vorausgegangen sein. Die Klassenunter
schiede wurden ausgepragt. Umliegende Siedlungen schlossen sich als Satelliten 
machtigeren Siedlungshauptern an und waren nicht mehr isoliert. Ein Stammes
hauptIingstum bildete sich heraus. Die Urnensarge auf dem gemeinsamen Begrab
nisplatz der Gruppe enthielten bronzene Grabbeigaben; die kostbaren Bronzen ge
horten diesen Hauptlingen und zeigten deren Wiirde und Macht. Auffallige Graber 
mit groBen Steinplatten und Quadern dariiber konnten sich nur Machtige leisten. Es 
gab auch Gebietsverbande, rudimentare Staatenbildungen. Das Halten von Sklaven 
kam auf, diese waren von auswarts hergebrachte Gefangene oder anderswie 
erworben worden. Sie gehorten zum Besitzstand der Hauptlinge. Eroberungslust 
oder, wenn man es so nennen will, ZusammenschluBtendenzen machten sich 
bemerkbar. Die festlandische Kultur wurde bewuBt nachgeahmt und iibernommen. 
Man wollte den Volkern des Festlandes ebenbiirtig sein. Die herrschenden Klassen 
im Siiden strebten jedenfalls danach. 

Rassisch haben sich die Japaner bereits in der Jomon-Zeit konstituiert. Sie 
waren Mongoliden wie die Chinesen, Mongolen und Koreaner. Schon die Jomon
Leute waren mit den jetzigen Japanem identisch. In der Kanto-Ebene soli es 
Ortsnamengeben, die weder aus dem Japanischen noch aus dem Ainu stammen. Es 
konnen sowohl in Japan wie auf dem benachbarten Festland Stamme gelebt haben, 
die spater untergingen. Die Zugehorigkeit des Japanischen zu einer anderen 
Sprachfamilie ist immer noch ein ungelostes Problem. Einige allgemeine Struktur
iibereinstimmungen erlauben noch keinen SchluB auf eine Sprachverwandtschaft. 
Uralaltaisch ist die Basis, auf der sich in insularischer Abgeschlossenheit die japa
!1i~che Sprache herausgebildet hat. Die Sprache auf den Ryftkyu-Inseln ist eine 
alte Variante des Japanischen, die noch viele Sprachaltertiimer enthalt. 1m 
Many6shu findet sich Sprachgut, das den Dialekten auf Ryukyu nahesteht. 
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Politisch-territorialer ZusammenschluB. - In Produktionskraft und 
Klassenbildung waren die West-Japaner am weitesten fortgeschritten. Von dort her 
kam der AnstoB zur Bildung eines Einheitsstaates. In den Friihen Han-Annalen 
(Ch'ien-Han-shu) ist zum erstenmal ein japanischer Stamm erwahnt, die Wa 
(chinesisch Wo). Es heiBt: ,,1m Meere von Lo-Iang sind die Wo-jen, bilden 100 
Lander. Auf Neujahr kommen sie, Tribut zu entrichten." Ob schon ganz Japan in 
den chinesischen Gesichtskreis getreten war oder nur Kyushu, wissen wir nicht. Die 
Wo (Wa) wurden zu den Ost-Barbaren (Tung-i) gerechnet. 1m Jahre 57 n. Chr. 
sandte unter dem Han-Kaiser Kuang Wu das Land der Nu (urn Fukuoka) Gesandte 
nach Lo-Iang mit Tribut fUr den Han-Hof und wurde vom Kaiser mit einem Siegel 
belehnt. Jedoch i. J. 107 schickte das Land I-to (Fukuoka-Prafektur, Ito-Distrikt) 
mit anderen Uindern zusammen 166 Sklaven. Das zeigt, daB Stammeshauptlinge 
ihre Gruppen zusammengeschlossen hatten. Die Hauptlinge oder Konige gehorten 
den GroBen an, die in den Urnensargen von Suku und Migumo bestattet wurden. Sie 
besaBen viele Spiegel, Hellebarden und Schwerter aus Bronze und waren stolz auf 
ihre Macht. 

Die Klassenabstufung beschleunigte das Tempo der geschichtlichen Entwick
lung. Die Lander, die den Han-Kaisern Tribut schickten, beherrschten den 
Kiistengiirtel. Nach dem chinesischen Wei Chih fanden am Endes des 2. Jh.s im 
Lande der Wo Unruhen statt. Die wichtigsten Waffen waren Pfeil und Bogen, die 
Pfeilspitzen aus Stein oder Knochen. Eisen- oder Bronzeschwerter waren noch nicht 
allgemein verbreitet. Ais Ergebnis der Unruhen kamen weitere Machtzusammen
schliisse zustande. Nach dem Wei- Wo-jen-chiian waren es im 3. Jh. nicht mehr 
100 Lander, sondern nur noch 30. AuBerdem tritt ein Land Yamadai im spateren 
Chikugo (jetzt Fukuoka-Prafektur) mit einer Konigin Himiko in Erscheinung. Ein 
Staat als Organ der Unterwerfung hatte sich gebildet. Vom 1. bis 3. Jh. war die 
Geschichte einen groBen Schritt vorwarts gegangen. Das Wo-jen-chiian (d. 
RYUSAKU TSUNODA et al.: Vol. 1,4 ff.) will wissen: 

"Wenn Untertanen auf dem Wege GroBen begegnen, weichen sie ins Gras aus und sagen ihre BegriiBung, 
sie verbeugen sich oder beugen das Knie, stiitzen beide Hande auf den Boden und machen ihre 
Ehrenbezeugung. " 

Die Chinesen scheinen aus eigener Ansicht urn die Verhaltnisse im Land zu wissen. 

"Die Wo-jen wohnen im Siidosten am groBen Meer [von Korea aus gesehen]. Durch Berge und Inseln 
werden Lander und Dorfer gebildet. Friiher waren es 100 Lander [natiirliche Gaue]. In der Han-Zeit 
besuchten sie den (chinesischen) Hof. Heute entsenden 30 Lander Gesandtschaften." 

Die "GroBen" (da-jen) sind die Hauptlingsklassen mit einem Klankonig als 
Mittelpunkt. Die "Untertanen" (hsia-hu) sind die Bauern, Seidenraupenziichter 
und Fischer, die Arbeitskrafte der GroBen. Die Abgaben wurden von diesen mit 
strengen Sanktionen eingetrieben. "Bei leichten Verge hen wurden Frauen und 
Kinder weggenommen, bei schweren Vergehen Familie und Sippe vernichtet." Die 
Konigin Himiko lieB ihren Palast von Soldaten beschiitzen und "hat dem Teufel 
gedient". Ais Teufelsdienst bezeichneten Konfuzianer den Schamanismus. Schon im 
China der ausgehenden Chou-Zeit wurden die Schamaninnen wegen ihres groBen 
Einflusses beim Yolk unterdriickt. Die Macht der Konigin scheint also im Einklang 
mit alten Vorstellungen auf ihrer Schamanentatigkeit beruht zu haben. 
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Die GroBen dieses Landes haben bereits hohe Grabhiigel errichtet. Ais Himiko 
starb, wurde ein Grabhiigel von ,,100 Schritt" im Durchmesser errichtet, 100 
Sklavinnen wurden mitbegraben. 

Die Konigin Himiko schloB Biindnisse mit anderen GroBen. 
"Das Land der Wo war in Aufruhr, man bekampfte sichgegenseitig. Mit den Jahren hat mansich auf eine 
Frau als Konigin geeinigt. Himiko lieS die Markte in den Landern beaufsichtigen und lieS den 
Kulturzustand der Lander im Norden, die ihr iiberlegen waren, untersuchen." 

Es gab also schon Staatsorgane. Himiko stiitzte ihre Macht auf Auslandsbeziehun
gen. Sie vertrat die Lander nach auBen und sandte Gesandtschaften an den 
chinesischen Hof. Sie sandte 239 Nashimi an den Wei-Hof. Die Jahre vorher hatten 
die Spat-Han die Liao-tung-Halbinsel und Nord-Korea erobert. Ais die Han von 
den Wei geschlagen wurden, wurde Lo-Iang und Tai-fang von den Wei beherrscht. 
Himikos Gesandtschaft an den Wei-Hof lohnte sich. Sie wurde als Konigin ihres 
tributaren Landes installiert und mit einem Siegel belehnt. AuBerdem erhielt sie 
vom Kaiser eine Menge Brokat und Seide, Gold und Perl en und 100 Bronzespiegel: 
fiir Himiko ein politischer Erfolg. Nach ihrem Tod aber gab es Nachfolgeunruhen. 
Das Konigtum stand noch auf wankenden FiiBen und war vom guten Willen der 
Aristokratenfamilien abhangig. 

Eisengerate als Produktionsmittel waren zu dieser Zeit noch nicht in Gebrauch, 
daher war auch Sklavenarbeit noch nicht ertragreich und noch kein wirtschaftlicher 
Machtfaktor. DaB der Yamadai-Staat die Sklavenhaltung ausbauen wollte, brachte 
ihm nur Unruhen ein. Yamadai verschwindet bald aus der Geschichte. In den 
Wei-Annalen lesen wir noch: "C>stlich vom Land der Konigin, 100 Ii (Meilen) iiber 
dem Meere, ist wieder ein Land, es sind alles Wo-Leute." Zwar ist die Angabe von 
100 Ii dafiir unzureichend, aber es konnte sich urn Yamato in Kinki handeln. In 
anderen Gegenden Japans scheint die gesellschaftliche Entwicklung noch nicht zu 
Staatsgebilden gefiihrt zu haben. 

Die Vereinheitlichung des Landes. - Die erste Staatsbildung in Yamadai 
fallt zusammen mit groBen Veranderungen in ganz Ostasien vier J ahrhunderte 
hindurch. Das Han-Reich, das Ruhe und Ordnung gebracht hatte, ging 221 n. Chr. 
unter. In der folgenden San-Kuo-Zeit beherrschten die Wei den Norden. 1m Siiden 
der Mandschurei und in Korea entstanden Stammesstaaten, die ebenso wie Yamadai 
den Wei tributar waren. In Korea verleibte sich Kao-ku-li Lo-Iang und Tai-fang ein 
und wurde in Nord-Korea ein machtiger Staat. We iter im Siiden traten andere 
Staaten auf den Plan, Kudara und Shiragi. Die Han-Kolonien Lo-Iang und Tai-fang 
gingen 313 unter. 

In Japan trat in Kinai im 3. und 4. Jh. eine politische Macht auf, die sich rasch 
ausbildete. Gegeniiber dem westjapanischen Kulturkreis mit seinen Hellebarden 
und Schwertern aus Bronze hatte sich im Osten mit Kinai als Mittelpunkt ein Kultur
kreis gebildet, der we iter nach Osten und Nordosten Omi und Kaga und im Westen 
Aki umfaBte. Es ist der dotaku(Bronzeglocken)-Kulturkreis. In der Kinai-Gegend, 
der Ebene nordlich der Osaka-Bucht mit den Landem Yamato, Kawachi, Naniwa, 
Yamashiro und Izumi, hatte sich, wie die Funde von Karako zeigen, seit der 
Yayoi-Zeit eine hochstehende Ackerbaugesellschaft entwickelt mit betrachtlicher 
Kultur und Produktionskraft. Die Bronzeglocken dienten als Prestige-Symbole von 
Klanhauptem bei klanmaBigen Kultfeiem. Eine soziale Hierarchie gab es also auch 
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in diesem Gebiet. Ungefahr vom 3. Jh. an ging Kinai vom Dotaku-Zeitalter zur Zeit 
der Hiigelgdiber (kotun) iiber. Auch die Grabhiigel waren auBerer Ausdruck der 
Macht der Stammeshauptlinge. Ais in Kyushu urn das 3. Jh. das Land Yamadai 
bliihte, steuerte auch Kinai auf die Bildung von Stammesstaaten zu. Auch hier ging 
dies nicht ohne Kampf und Unruhen vor sich. Von der Verbreitung der Hiigelgraber 
her gesehen, ballte sich in Yamato, Kawachi und Settsu (Naniwa) zunehmend 
politische Macht zusammen, die sich vom 3. Jh. an derjenigen West-Japans 
entgegenstellte. 

Nord-Kyushu und Kinai gerieten zunachst am starksten unter den EinfluB der 
Festlandkultur. Das von Inseln durchsprenkelte Meer zwischen Japan und Korea 
und die Inlandsee (Setonaikai) waren der Zufahrtsweg. 

Von entscheidender Bedeutung war die Verwendung von Eisen. In der 
Kofun-Zeit scheint man damit angefangen zu haben, eiserne Spitzen an Hacken und 
Spaten anzubringen. An kurze holzerne Griffe steckte man Eisensicheln. Sogar 
Pflugscharen wurden geschmiedet. Solche vorerst noch seltenen Gerate konnten 
sich nur die Stammeshaupter leisten, die damit ihre Horigen und Sklaven 
ausriisteten und in die Produktion einspannten. Raub und Krieg hatten fiir die 
GroBen wirtschaftliche und politische Bedeutung zugleich. Aus der Hiigelgraberzeit 
haben wir Beispiele dafiir, daB einem Bestatteten bis zu zehn eiserne Schwerter 
mitgegeben wurden. Fiir den Kampf wurden auBerordentlich viele eiserne und 
bronzene Pfeilspitzen und eiserne Panzer gebraucht, was eine Revolution in der 
Kriegsfiihrung hervorrief, die den Kinai-Herrschern groBen Machtzuwachs ein
brachte. Von der 2. Halfte des 3. bis zur 2. Halfte des 4. Jh.s setzten sich die 
Kinai-Stamme nach allen Richtungen durch. 

Die Nachkommen der Stammeshauptlinge von Kinai haben in dieser Zeit viel 
iiber die Geschichte ihrer Ahnen reflektiert. Der nahere Verlauf der Einigung des 
Landes ist jedoch auch durch das Kojiki ("Aufzeichnungen iiber das Altertum") von 
712 und das Nihon Shoki ("Japanische Annalen") von 720 historisch nicht ganz 
aufgeklart (Eine kritische Betrachtung tiber die Daten des Kojiki und Nihongi in 
KAMSTRA 1967:Ch. 1,21 ff.). Der KaiserSujin, eigentlichderStammeshauptlingdes 
Yamato-Klans (nach offizieller Chronologie 97-30v. Chr., was aber unglaubhaft 
ist), schickte nach vier Richtungen Expeditionen aus: Otohiko no Mikoto nach 
Nordost-Japan, Takenunaka Wawake no Mikoto nach den Landern entlang des 
Pazifiks, Kibitsuhiko no Mikoto nach Westen, Taniwa Michinushi no Mikoto nach 
Tamba. Unter Kaiser Keiko (71-130), wurden die Hauptlinge von Nord-Kyushu 
und der Stamm der Kumaso in Stid-K yushu unterworfen und von Yamato Takeru no 
Mikoto das Land der pazifischen Ktiste entlang bis Kanto. Dies sind jedoch alles spa
tere Konstruktionen. Die Erzahlung vom Ostfeldzug des Kaisers Jimmu von Kyushu 
herauf ist unter den Erzahlungen von der Einigung des Landes am meisten fiktiv. 
Sogar die Existenz Jimmu Tennos ist erfunden, urn dem Yamato-Klan und dem 
Kaiserhaus Ansehen zu verleihen und dessen Ursprung zu erkHiren. Die Abtretung 
des Landes Izumo im Westen und die Auseinandersetzungen mit den Stammen in 
Kyushu blieb den Alten noch in Erinnerung, nachdem das Land im 3.-4. Jh. und bis 
in das 5. Jh. hinein geeinigt worden war. Der Wo-Konig Wu (Yuryaku Tenno, 
457-479) teilte dem Kaiser der Sung mit, daB die Ahnen des Kaisers von Japan die 
einzelnen Gaue des Landes erobert und befriedet hatten. 1m Osten seien 55 Lander 
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erobert worden, im Westen 66 und im Nordosten ebenfalls 66 Lander. So preist der 
Kaiser die Macht seiner Ahnen. In etwa kann man die Einigung des Landes damit 
erklaren. Sicher ist, daB sie durch die Zentralmacht in Kinai verhaltnismaBig schnell 
vonstatten gegangen ist. Bis Ende des 4. Jh.s ist die Alleinherrschaft von Kinai 
Tatsache. 

Zur Zeit der Festigung der Yamato-Macht im Inselland, etwa urn 360, begann 
der Verkehr mit der koreanischen Halbinsel. Diese Verbindung war notwendig als 
Briicke fUr den Verkehr mit China, aber auch, urn die Macht der Starn me in 
Nord-Kyushu zu brechen. Die politische Lage in Korea war fUr einen Einfall 
vonseiten des Yamato-Staates verlockend. Die Bildung eines Einheitsstaates dort 
wurde durch die Gegensatze zwischen den einzelnen Staaten auf der HalbinseI 
Kao-ku-li, Shiragi und Silla verzogert. Yamato verband sich mit Shiragi und 
unterstiitzte es bei dessen Angriff auf die beiden anderen Lander. ledoch zu Ende 
des 4. Jh.s erstarkte Kaokuli (Kokuryo) im Norden, so daB es die beiden siidlichen 
Staaten angreifen konnte. Nach einer Steininschrift von Konig Kuang K'ai-tu steHte 
die Macht von Yamato im lahre 391 eine groBe Armee auf, mit der sie SiIla und 
Shiragi schlug. 1m Jahre 396 fiihrte Kuang K'ai-tu eine F10tte gegen Shiragi an, so 
daB sich dann Kokuryo unterwerfen muBte. 1m Jahre 399 schloB Shiragi ein Biindnis 
mit den Wo-jen (Yamato) und rebellierte gegen Kokuryo. Die Wo-jen fielen in Silla 
ein und machten sich das Land tributar. Kokuryo unterdriickte Silla und breitete sich 
weiter nach Siiden aus. Die Wo-jen iiberschritten 404 den Han-FluB und kamen bis 
Tai-fang. Beim ZusammenstoB mit dem Heer von Kokuryo erlitten sie jedoch eine 
entscheidende Niederlage. Wegen der Ausdehnung der Macht Kokuryos nach 
Siiden wurde der Yamato-Staat von der Halbinsel verdrangt. Wenn aber eine 
Heeresmacht aus Yamato in die kriegerischen Wirren in Korea eingreifen und sich 
an der Siidkiiste von Korea die Kolonie Mimana halten konnte, muBte im 4. lh. 
bereits ein Einheitsstaat existiert haben. 

1m 5. lh.leisteten die Fiirsten des Yamato-Staates Tribut an die Sung (420-478). 
Kaiser Nintoku sancHe 421 Tribut und 425 eine Gesandtschaft, die ihm den Titel 
"Konig des Landes der Wo" zuriickbrachte. Dem Konig Wu (Yuryaku Tenno) 
wurde 478 der Titel "General von sechs Landern" verliehen. Dieser Titel war nicht 
nur von Wert, urn die Macht des kleinen Kaiserreichs von Yamato zu demonstrieren, 
sondern auch innenpolitisch wichtig. Die groBe Aufgabe fUr die Herrscher des 
Yamato-Klans im 4. und 5. Jh. war, sich unter den anderen Machtigen von Kinai 
durchzusetzen. Von Kaiser Yuryaku (457-479) wird im Kojiki folgende Episode 
erzahIt: Ais er einmal auf einen Berg stieg und das Land beschaute, entdeckte er ein 
Haus, dessen Dach mit Querholzern (uogi) iiber dem Giebel verziert war. Er sagte 
zu seiner Begleitung: "Wessen Haus ist das?". Die Antwort war: "Das Haus des 
GroBdistriktvorstehers (o-agatanushi) von Shiki". Der Kaiser erwiderte darauf: 
"Der Kerl hat sein Haus ahnlich dem meinen gebaut", und lieB erziirnt das Haus in 
Brand stecken. Das Kaiserhaus unterhielt im 3. und 4. lh. mit den Oberhauptern des 
Shiki-Distriktes und anderen Gauhauptern von Yamato und der Nachbarschaft 
Heiratsverbindungen. Ein solcher Hauptling scheint sich auf sein Biindnis mit dem 
Kaiserhaus gestiitzt einmal zuviel herausgenommen zu haben. 

Die Graber der Stammeshaupter in Kinai lagen haufig isoliert auf einem Berg. 
Die Graber der Konige (oder Kaiser) waren in der Ebene errrichtet und von 
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eindrucksvollen AusmaBen. Das dem Kaiser Nintoku zugeschriebene Grab in Izumi 
hat eine Vorderseite von 305 m Breite und von 23,2 m Hohe. Der Durchmesser des 
runden riickwartigen Teiles betragt 245 m, die Hohe des Grabes 34,6 m. Das Ganze 
ist umgeben von einem dreifachen Graben. Die gesamte Anlage ist aufgeschiittete 
Erde. Ungefahr ein Jahr lang muBten taglich 5000 Leute daran arbeiten. Die fiir 
eine solche Arbeit notigen Steine wurden von einem Berg bis zur Baustelle von 
Menschenhanden herbeigeschafft, die wie eine Kette aneinandergereiht waren. Das 
fertige Werk galt spater als Werk von Gottern. Dber ein solches Grab pflegte man zu 
sagen: "Bei Tag arbeiten Menschen daran, bei Nacht die Gotter." Nur eine 
despotische Konigsmacht konnte solche Fronarbeiten erzwingen. Die gottgleiche 
Autoritat der Konigsmacht unterscheidet sich von dem religiosen Ansehen der 
Haupter anderer Gemeinschaftsgruppen. 

Die Erbfolge der Yamato-Konige war gesichert. In Yamadai hing sie von der 
Zustimmung der anderen Aristokraten des Gauverbandes abo Die materielle 
Grundlage der erblichen Konigsmacht waren Lan d ere i en und Get rei des p e i -
c her, die mit dem Thron verbunden waren; sie wurden also nicht von den Prinzen 
geteilt. So wird es seit Kaiser Suinin (4. lh.) iiberliefert. Fiir die Verwaltung der 
Throngiiter waren eigene Beamte und Landarbeiter notwendig. Die Erweiterung 
der Konigsmacht ging zusammen mit der sprunghaften Erweiterung der Throngiiter. 
Dariiber gibt es viele Dberlieferungen, die sich mit Teichanlagen, Dammbauten und 
der ErschlieBung von Ebenen in groBem AusmaB befassen. Der Schauplatz dafUr 
waren nicht enge Talboden in den Bergen, sondern weite, wasserreiche Ebenen, 
denen sich die Alten nicht nahern konnten. Die Kaiser Ojin und Nintoku verlieBen 
die zwischen den Bergen liegende Yamato-Ebene und verlegten die Residenz nach 
Naniwa in den Bereich der Fliisse Yamatogawa, Kawachigawa und Yodogawa. 
Durch diese Residenzverlegung soli die Macht des Herrscherhauses neuen Auftrieb 
erhalten haben. Der Bau von Dammen in Manta im Landa Kawachi unter Kaiser 
Nintoku und die Errichtung eines Speichers ebendort blieb als groBes Unternehmen 
lange in Erinnerung. Man hat bei den groBen Schwierigkeiten dabei aus Silla als 
Tribut erhaltene Arbeitskrafte verwendet, so wurde das Werk urn so denkwiirdiger. 
Solche Arbeitskrafte sollen auch fiir die Errichtung der riesigen kaiserlichen 
Grabbauten verwendet worden sein. Die Sklavenhaltung diente vornehmlich der 
landwirtschaftlichen Produktion. Dem Verbot unter Kaiser Suinin, bei der 
Bestattung von Kaisern und sonstigen GroBen auch Sklaven mitzubestatten, lag eine 
sehr reale Erwagung zugrunde. Der Kaiser gab dem Oberhaupt der Berufsgruppe 
der Topfer (hajibe) namens Nomi no Sukune den Befehl, als Ersatz fiir Sklavenopfer 
Tonfiguren (haniwa) zu formen, die von da an auf die Grabhiigel (kofun) gestellt 
wurden. Solche Figuren sind in groBer Zahl gefunden und studiert worden, sie sind 
eine Fundgrube fUr die Kultur- und auch die Religionsgeschichte. 

Solche Wasserwerke und LanderschlieBungsarbeiten groBen Stils konnten nicht 
allein mit den Mitteln und Arbeitskraften einer Gruppe und den dazugehorenden 
Distrikthauptlingen (agatanushi) als Exekutivorgane ausgefUhrt werden. Die 
konigliche Macht suchte eine erweiterte Basis in ihren Kolonialunternehmungen in 
Korea. In Mimana und Kudara wurden dem Kaiserhaus direkt unterstellte 
Statthalter eingesetzt wie auch im Inland seiber, z. B. in Nanotsu in Hakata 
(Nord-Kyushfi) und auf Inseln in der Inlandsee (z. B. der Speicher in Kojima). Die 
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Statthalterschaft (miyake) in Mimana war durch Generationen hindurch erblich. 
Solche Stiitzpunkte waren unmittelbare Quellen des Reichtums (an Gold, Silber, 
Juwelen und Stoffen), sie waren aber auch wichtig fUr den Erwerb der fUr die 
gesteigerte Produktion im Inland benotigten Arbeitskdifte, darunter Leute mit 
technischen Fertigkeiten. Solche Einwanderer (kikajin) wurden in Kinai in groBer 
Zahl eingesetzt und als horige Landarbeiter (tabe) organisiert. Sie waren Spezialar
beiter (bemin) und dem Y amato-Klan angeschlossen. Es waren aber nicht nur 
Bauern, sondern auch Metallarbeiter, Weber und andere Handwerker. So fUhrte 
man auch vie I von der fortgeschrittenen chinesischen Kultur ein. 

Die Verbindung mit China war von groBer wirtschaftlicher Bedeutung. Diese 
nationalisierten Auslander, Chinesen und Koreaner, wurden seBhaft angesiedelt, sie 
waren Horige und muBten ihre Kenntnisse vererben. Die meisten siedelten in Kinai 
und in benachbarten Gebieten. Der hohe Kulturstand der Zentralprovinzen gab 
diesen auch politisch einen groBen Vorsprung gegeniiber anderen Ui.ndern. Kudara 
und Mimana hatten im Yamato-Staat ihrerseits wiederum eine Stiitze anderen 
koreanischen Kleinstaaten gegeniiber. 562 wurde Mimana von Kudara erobert, 
und so verloren die Yamato-Herrscher ihren Briickenkopf auf der koreanischen 
Halbinsel. Von da an begann die Ausdehnung und Konsolidierung der Yamato
Macht in ostlicher Richtung bis zum Norden von Honshu. 

Der koreanische Klan der Hata war auf Seidenraupenzucht spezialisiert. Sein 
Ahn geht in Japan unter dem Namen Yuzuki no kimi (Herr von Yuzuki) und soIl als 
koreanischer Prinz 283 nach Yamato gekommen sein. Hier wurden die Hata ein 
wichtiger Faktor in der Seidenweberei. Yom koreanischen Prinzen Achi no Omi 
wird iiberliefert, er sei ein Nachkomme der Spat-Han-Kaiser (25-221) gewesen. 
289 lieB er sich mit einer groBen Zahl koreanischer Einwanderer in Japan nieder. 
Der Kaiser OJ in verlieh ihm das Dorf Hinosaki in Yamato. Er ging 307 in das Land 
Wu (japanisch Go) in Ost-China und brachte eine Anzahl Weberinnen nach Japan, 
die hier die Webkunst verbreiteten. Er bekam den japanischen Namen Kurando. 
Seine Nachkommen sind die Familien der Sakanoe, Harada und Akizuki. 

Ein anderer wichtiger Kulturtrager war Akichi am Hofe von Kaiser Ojin. Seine 
Nachkommen dienten dem Yamato-Hof als eine eigene Korperschaft von Schrift
kundigen. Auslandische Verwaltungsbeamte und Schriftkundige am Hof waren 
auch die Yamato no Aya-uji, und in Kawachi gab es die Mitglieder des Kawara no 
Aya-uji. Solche Trager der Festlandkultur haben zum Ausbau der kaiserlichen 
Macht in Japan wesentlich beigetragen. Einheimische Klane, die Otomo und 
Mononobe, bildeten die Streitmacht. Kultangelegenheiten wurden von den Nakato
mi und Imube erblich wahrgenommen. 

Die neue Gesellschaft konsolidierte sich am schnellsten in Kinai. Dariiber hinaus 
wurden als politische Bezirke Lander( kuni) eingerichtet, am friihesten in den Kinai 
benachbarten Gebieten und in Kyushu. Ehemalige Stammeshauptlinge wurden zu 
Gauvorstanden (agata-nushi). Ober einem ganzen Land stand ein Resident (miya
tsuko). Diplomatisch und militarisch kamen die Lander unter die Macht von Yamato; 
sich fUgende ehemalige Hauptlinge wurden zu Pfeilern der Staatsorganisation. 1m 5. 
Jh. fUhrte man noch haufige Unterwerfungskriege. Aus dieser Periode stammen die 
in den Hiigelgrabern gefundenen eisernen Waffen als Grabbeigaben, darunter 
Panzerriistungen fUr FuB- und Reitersoldaten. Solche Bewaffnungen wurden nicht 
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nur fiir die Kampfe in Korea gebraucht, sondern auch fiir innere Zwistigkeiten. Das 
Staatsgefiige war lange Zeit nur ein mehr oder weniger loser ZusammenschluB von 
Landern unter einer Zentralmacht. Fiir die Aufrechterhaltung der japanischen 
Herrschaft in Korea waren die Lander am Siidende von Honshu von entscheidender 
Bedeutung. Yom 5. Jh. an lehnten sich diese wiederholt gegen die Yamato-Herr
schaft auf. Ein Klan-Hauptling von Kibi, Tasa no Omi, entfachte einen Aufstand in 
Mimana, in den er auch Silla und Kudara hineinziehen wollte. Kibi in West-Japan 
und Mimana in Siid-Korea und am meisten Kudara besaBen chinesische Kultur. 
Yamato konnte einen Landstreifen in Siid-Korea noch eine Weile halten. In 
Nord-Kyushu revoltierte Iwai, der kaiserliche Resident (miyatsuko) des Landes 
Tsukushi. Dieses vom Zentrum weit abgelegene Land war immer schon relativ 
unabhangig gewesen, aber ein wichtiger Briickenpfeiler des Verkehrsweges nach 
Korea. Iwai, der viele Hauptlinge hinter sich hatte, wurde 528 mit einem 
Heeresaufgebot geschlagen. An die Stelle der Herrschaft von Tsukushi trat Dazaifu, 
eine Militarregierung fiir Kyushu. In Siid-Honshu und in Kyushu hatten die Lander 
bisher in einem Verhaltnis derTributpflicht gegeniiber Yamato gestanden. Nach der 
Beilegung der Revolten wurden sie militarisch gesicherter GroBgrundbesitz der 
Y amato-Herrscher. 

Der Verlauf der Einverleibung von Izumo, dem Land an der Nordhalfte der 
Siidspitze von Honschu, ist historisch nicht ganz aufgehellt. Das Land Kizuki, wie es 
auch hieB, war einmal sehr machtig. Es wurde mit Waffengewalt bezwungen. Der 
Stammeshauptling von Kizuki verlor auch das Kultrecht. Der Yamato-Staat richtete 
weitum das Horigen( bemin )-System ein. Es scheint, daB man die bisherigen 
Stammeshauptlinge zu Oberaufsehern der Horigen machte. Durch das Horigensy
stem wurden auch auswartige Lander dem Yamato-Herrscher unmittelbar untertan. 
Die Macht iibten von der Zentralregierung eingesetzte Wiirdentrager aus. Wenn sie 
hinreichend loyal waren, konnten bisherige GroBe im neuen System eine Wiirde 
bekleiden. Die Herrschaft der alten Stammeshauptlinge wurde zunehmend in ein 
Horigensystem umgewandelt. Der Yamato-Staat nutzte bei der Eroberung der 
Lander auch Gegensatze zwischen den Hauptlingen aus. 

In den Landern fand eine neue Klassenschichtung statt. 1m Osten in Kozuke und 
Shinano, in Mittel-Japan in Mino und Owari, im Westen in Bizen und Bingo und in 
Izumo begann man damit, vorne rechteckige und riickwarts runde Grabhiigel zu 
errichten, die friiher eine Besonderheit von Kinai waren. Das zeigt die Ausdehnung 
der Macht von Kinai in die Lander. Die Adeligen, die sich solche Grabanlagen 
leisten konnten, hatten sich also in diesen Landern entfaltet, wo sie die Aufgabe von 
Stiitzpfeilern der Yamato-Herrschaft erfiillten. 

Yom Ende des 5. Jh.s an bis ins 6. lh. hinein, von Kaiser Yuryaku (457-479) bis 
Kaiser Keitai (507-531), war der Yamato-Staat innen und auBen von Krisen 
bedroht. ledoch fiihrten Aufstande wie derjenige von Iwai in Tsukushi zu einer 
Erweiterung der Zentralgewalt in die Provinzen hinaus. Kinai und das benachbarte 
Omi blieben vor Schwankungen ziemlich bewahrt. Die Hauptlingsklasse von Kinai, 
die politische Stiitze fiir den Yamato-Staat, erfuhr im 5. und 6. lh. eine 
Durchorganisierung und konnte sich in Korea und im Inland bereichern. Besonders 
aus dem fortschrittlichen Kudara kamen Menschen und Sachen, Techniken, Beute 
und Tribut. Aufgrund des im Lande eingefiihrten Horigensystems mit Lehensgiitern 
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und Reisspeichern erwuchsen den Aristokraten neue Quellen fUr Macht und 
Wohlstand. 

Der Imube-Klan, der am Yamato-Hof erblich mit Kultangelegenheiten betraut 
war, rich tete sich Domanen in A wa und Sanuki in Shikoku ein, von denen ihnen 
horige Bauern (bemin) Baumwolle, Hanfstoffe und Bauholz liefern muBten. 
Besonders der auf Militarwesen spezialisierte Mononobe-Klan, der viel mit der 
Unterdruckung von Aufstanden zu Beginn des 6. lh.s zu tun gehabt hatte, konnte 
seine Hausmacht gewaltig ausbauen. N ach Dberlieferungen verteilte besonders 
Kaiser Yuryaku seine GroBgauvorsteher mit Horigenvolk uber das ganze Land. 1m 
Kinai-Gebiet waren an die Stelle der Stammeshauptlinge Aristokraten getreten, 
deren Macht und Reichtumsbasis Landereien mit Speichern waren. Aristokraten mit 
auswartigem Horigenvolk kamen im Yamato-Staat hoch. Es waren die Mononobe, 
Otomo, Soga, Ki, Kose, Katsuragi und Heguri. Ihre Herkunft und Berufsart waren 
sehr verschieden, ebenso ihre Blute und ihr '/erfall; von vielen wurde der Name 
vergessen. 

Diese Adeligen waren entweder Klane, d. h. Nachkommen derselben Ahnen, 
oder Leute, die sich mit Annahme eines fiktiven gemeinsamen Ahnen zusammenge
schlossen hatten. Ein uji (oder shizoku) unterscheidet sich von einem blutsmaBigen 
Sippenverband der Urgesellschaft. Unter einem Klan-Oberhaupt (uji no kami) 
konnten sich auch ehemalige Horigengruppen, deren Familien nicht blutsverwandt 
zu sein brauchten, zusammenschlieBen. Der Yamato-Staat hatte mit einem 
ZusammenschluB von Hauptlingen begonnen. Ein Hauptling besaB seine Residenz, 
er war ein tomo no miyatsuko, Residenzinhaber des Verbandes. Sein Land war 
erblich. Solche Verbandshaupter hatten ihre Gefolgschaft, tomo no 0, wortlich: 
"Faden, Kordeln der Gefolgschaft". Der Vergleich mit einem Gewebe scheint hier 
vorzuliegen. Dem ganzen Gefolgschaftsverband waren die Horigen angeschlossen. 
Ein solcher uji ist also eine gestaffelte Gemeinschaft. Das Land wurde aber regiert 
yom Oberhaupt des Yamato-Klans an der Spitze und von einem System ihm 
untertaniger Aristokraten, aIle mit einem Gefolge von beruflich spezialisierten und 
wirtschaftlich und politisch wichtigen Horigen. 

Es wurde notwendig, die Aristokratenklassen nach Rangstufen zu gliedern. U m 
das Kaiserhaus gruppierten sich dann die sogenannten kabane, Inhaber von 
Adelsrangen. Die Klanoberhaupter unterschieden sich rangweise. Die Nakatomi, 
Mononobe, Fujiwara etc. waren Klane, Namen von Klanen. Omi, muraji, tomo no 
miyatsuko, kuni no miyatsuko, waki, kimi, atae, agata-nushi, inagi, suguri u. a.m. 
waren Range, kabane. Sie druckten eine Regierungsfunktion aus. Der Titel wurde 
mit dem Ort der Tatigkeit zusammen genannt: omi, kimi etc. von irgendwo (suguri 
heiBt Dorfherr). Solche Rangunterscheidungen wurden mit der Vermehrung der 
Klane notwendig. Ais die Klanrange erblich wurden, bildete der Name des Klans 
zusammen mit Rangbezeichnung und Ortsnamen den Namen der Person. Durch die 
Taika-Reform (ab 645) wurde die Erblichkeit der Amtsfunktion abgeschafft, die 
Familien behielten aber den Titel bei. Ais der Fujiwara-Klan machtig angewachsen 
war und Zweigfamilien gebildet hatte, behielten diese den Namen Fujiwara bei, 
erhielten aber einen zusatzlichen Namen, z. B. Kondo, Naito, Kato, Saito u. a. m. 
Dieser dem Klannamen beigefUgte Familienname ist der Ursprung der japanischen 
Familiennamen. Sich seIber einen Adelsrang (kabane) beizulegen, war streng 
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verboten und zog die Strafe der Gotter herab. Es war ein VerstoB gegen die 
AutoriHit des Kaisers und der sozialen Ordnung. 

Die Kulturentwicklung schritt zugig voran. Die machtigen Aristokraten waren 
die Kanale, durch die die chinesische Kultur ins Land stromte. So spricht man von 
der Kofun( Grabhugel)-Kultur, denn in den Grabbeigaben spiegelt sich die Kultur 
der GroBen wider. Andere Dokumente blieben nicht erhalten. In den Grabbei
gaben der Hugelgraber in Kyushu findet sich auslandisches Kulturgut, Bronzespie
gel, Schwerter und Hellebarden aus Bronze und Juwelen. Diese Prunksucht regte 
auch die einheimische Produktion an. Das Anlegen von Grabkammern und -hugeln 
geschah in Nachahmung des chinesischen Vorbildes. Ende des 3. Jh.s wurden 
chinesische Spiegel in Japan nachgemacht, mit der Zeit auch mit eigenen 
einheimischen Motiven. Kulturgeschichtlich wertvoll ist eine Hausabbildung auf 
einem Spiegel. 1m 5. Jh. gibt es Jagdszenen auf Spiegeln. Grabfiguren (haniwa) sind 
in Kozuke in Kanto am zahlreichsten gefunden worden. In den Grabkammern malte 
man auch Bilder auf die Steinwande, was in Kokuryo und Kudara Tradition war. Die 
Sue-Keramik der spaten Kofun-Zeit war festlandischen Ursprungs. Sie wurde in 
ansteigenden Brennofen (noborigama) gebrannt, die uber 1000 Grad Hitze 
entwickelten. Die Topferscheibe wurde weitumher verwandt. Diese Techniken 
verdankt man Einwanderern, die als Tribut, Schiffbruchige oder sonstwie ins Land 
gekommen waren und den Aristokraten als bemin erblich horig wurden. Der 
Gegensatz zwischen Hoch und Niedrig vergroBerte sich durch den Unterschied der 
Kulturhohe. 

Die Schreibkunst war unter den eingefuhrten Errungenschaften am wichtig
sten. Obwohl sich die chinesische Schrift fur die japanische Sprache, die Flexionen 
kennt, schlecht eignet, bediente man sich ihrer. Die Sanskrit-Schriftzeichen mit 
ihrem Silbenalphabet waren viel geeigneter gewesen, aber man kannte sie nicht. 

1m Kogo-shui, einem Werk vom Anfang des 9. Jh.s, steht: ,,1m fruhen Altertum 
gab es noeh keine Sehrift, Hoeh und Niedrig, Jung und Alt teilten sich (alles) 
mundlich mit ... ". Bis Mitte des 5. Jh.s wurden am Hof Berichte in J apanisch mit 
phonetisch gebrauchten Schriftzeiehen aufgezeichnet. Die Kaiserannalen, die das 
wichtigste Rohmaterial bei der spateren Abfassung des Kojiki und Nihon Shoki 
bildeten, enthielten die Genealogie des Kaiserhauses, die Namen der aufeinander 
folgenden Herrscher, den art des Palastes, Regierungszeit, Grab usw. Gleichzeitig 
begannen aueh machtige Klane, ihre Genealogien aufzustellen. Die Klanregister 
zeigen deren Blute und Verfall. Es fehlte dabei aber auch nicht die Tendenz, die 
eigenen Ahnen auf jeden Fall im gunstigen Licht darzustellen. AuBerdem wurden 
Geschichten (densetsu, Oberlieferungen) und Lieder niedergeschrieben. Weil die 
Schrift Monopol des Hofes war, wurden Kriege, Gelage, Kultfeiern und Liederwett
bewerbe (utagaki) verzeiehnet. Die Gebetstexte (norito) flir den offentlichen Kult 
und die Lieder (kayo) standen alle mit dem hofischen Leben in Verbindung. Lieder 
haben mit Feiern bei Hofe zu tun, viele von ihnen bringen Stimmungen wie 
Liebeskummer zum Ausdruck, der groBere Teil sind Epen in Form von regelmaBi
gen Lang- oder Kurzgedichten. Darunter finden sich auch Kriegs- und Gelagelieder 
und Kinderlieder. Unter den Ki-ki-Liedern (Abkurzung fur Kojiki und Nihon 
Shoki) gibt es keine individuellen Produkte, aile sind Lieder von Gruppen mit 
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Schauspiel und Tanz verbunden. Das darin geschilderte hofische Leben ist jedoch 
immer noch volksnah und hangt mit Ackerbau und Jagd zusammen. 

Die "alten Geschichten" (kyuji) beinhalten auBer Liedern auch My then und 
Erzahlungen (monogatari) , Oberlieferungen oder Legenden (densetsu); vielfach 
wurden sie erst nach dem 6. Jh. aufgezeichnet. Die Geschichten (setsuwa) iiber 
Landesgeburten (kuni-umi), die auf die Gotter Izanagi und Izanami zuriickgehen, 
zeigen den Zustand der Zeit nach der Einigung des Landes durch den Yamato-Klan. 
Die Berichte iiber die Unterwelt (yomi no kuni) beruhen auf der Vorstellung von 
einem Steingrab mit einer der Breite nach angelegten Wohngrube (yoko-ana). 
Solche Angaben diirften aus dem 6. und 7. Jh. stammen. Die Erzahlung iiber die 
Korea-Expedition der Kaiserin Jingo Kogo bezieht sich nicht auf die 2. Halfte des 
4. Jh.s, in dem Kokuryo der wichtigste Gegner war, sondern spiegelt das Ende des 
5. Jh.s wider, in dem der Kampf mit Silla ausgetragen wurde. Die Genealogie der 
sieben himmlischen Gotter nach Ame-no-minaka-nushi (Herr der Himmels
mitte) stammt aus der Zeit nach der Einigung des Landes, die das Kaiserhaus zu 
bewerkstelligen hatte. Dies sind die Gottervorstellungen jener Zeit, die mythischen 
Dichtungen. Die Gottin, die im Himmel (Takamagahara) das "hohe Himmelsgefil
de" regiert, war die Sonnengottin. Wei I sie die starkste Macht auf Menschen und 
Natur ausiibt, wurde sie als kaiserliche Ahnengottin am geeignetsten erfunden und 
als solche ausgedacht und eingesetzt. 1m religiosen BewuBtsein der alten Japaner 
bestand keine solche Beziehung der Abhangigkeit der Herrschaft zwischen 
Sonnengottin und anderen Gottheiten und schlieBlich einem herrschenden Klan. 
Die Alten hielten Berge, Fliisse und Meere fUr gottlich oder von Gottern beseelt und 
dachten sich im Hintergrund dieser Naturdinge ihre unsichtbaren Geister; auf den 
Bergen Schlangen und anderes Getier, im Meer Krokodile (wani), am Himmel 
Sonne und Mond, in der Luft Wind, Donner und Blitz, auf der Erde Steine, den 
Boden, Quellen, den Feuerplatz (kamado), alles gottliche Dinge. Die Natur als 
solche wurde gottlich verehrt. Die alteste Form der japanischen Religion ist 
Naturismus. Der Gotterhimmel der My then ist nicht das Ergebnis einer Evolution 
aus friiheren religiosen Gegebenheiten, sondern zeigt ein sprunghaftes Auftreten. 
Entweder haben einheimische Mythendichter daran gearbeitet oder es kamen von 
auswarts zumindest Anregungen dazu. Wenigstens das Gerippe des Mythenkorpers 
ist bewuBt fUr politische Zwecke der Herrscherschicht geschaffen worden. Anderer
seits basieren die My then auf der japanischen Ackerbaukultur und auch auf 
politischen Gegebenheiten des Landes. Besonders die My then des Izumo-Kreises 
enthalten Gotter, die einen anmuten, als ob sie einmal gelebt hatten, z. B. Susanowo 
no Mikoto und Okuninushi no Mikoto; sie tauchen sprunghaft auf, sind in Liedern 
und Volkserzahlungen eingeflochten und nehmen innerhalb der japanischen 
My then eine selbstandige Stellung ein. Okuninushi wird Kunitsukuro-oho-na-muchi 
no kami genannt, er ist also ein Gott, der ein Land geschaffen hat. Dieses Land ist 
nicht das Land Oho-yaezu-kuni der Landergeburt, sondern ein solches, das vor der 
Einigung des Landes schon da war. Okuninushi (GroBer Herr des Landes) 
reprasentiert die stammesmaBigen Gotter, die der kaiserlichen Ahnengottheit 
Widerstand geleistet haben. Susanowo no Mikoto wurde dichterisch geschaffen als 
Gott, der die My then mit Izumo-Herkunft beherrscht. Er ist ausgestattet mit den 
Eigenschaften von Sturm und Gewitter; ist der Gegenspieler zu den My then der 
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kaiserlichen Ahnengottheit. Er benahm sich ungehorig gegen die Sonnengottheit. 
"Er machte die griinen Berge zu verdorrten Bergen, weinte sie trocken; Fliisse und 
Berge weinte er trocken." Ais er zum Himmel emporstieg, "bewegten sich aHe Berge 
und Fliisse, die gesamte Erde des Landes bebte". Volkserzahlungen wie das 
Bewaltigen der achtkopfigen Schlange wurden diesem Gott wegen seines wilden 
Charakters unterschoben. 

Die Alten iibten Kultakte aus, urn den Schutz eines Geistes zu erlangen oder urn 
sich vor seinem Zorn zu sichern. Dazu besaBen sie Zaubergegenstande, mit 
magischer Kraft ausgestattete Schwerter oder Juwelen und Zauberspriiche. Zur 
alten Religion gehort auch der weibliche Schamanismus. Die Schamaninnen 
vermochten Gotter und Geister herbeizurufen (takusen). Himiko und Jingo Kogo 
wurden von einer Gottheit besessen und sprachen dann deren Worte. Durch direkte 
Verbindung mit einer Gottheit wurde das Ansehen des Herrschers gesteigert. Es ist 
wahrscheinlich, daB Japan seit je zum Verbreitungsgebiet des asiatischen Schama
nismus gehort hat. 

1m 5. und 6. Jh. kamen mit Konfuzianismus, Kalenderkunst und Medizin bereits 
chinesische Biicher nach Japan. Sie konnten aber lange Zeit nur von spezialisierten 
Einwanderern am Kaiserhof gelesen werden. Wann und wie sich ihr EinfluB auf die 
Geisteswelt der Japaner bemerkbar machte, ist schwer zu sagen. Yom 6. Jh. an hielt 
die zentrale Herrscherschicht sehr nach auslandischen Ideen Ausschau, vor allem 
nach Regierungskunst. Man sah in der chinesischen Kultur vor aHem ein Mittel zur 
Beherrschung des Landes bei den standigen Klan-Schwierigkeiten und ein Mittel zur 
Hebung des Wohlstandes und damit zur Starkung des Herrscherhauses. 

Wie die Grabbeigaben zeigen, fand die N achfrage nach den schonen Dingen der 
auslandischen Kultur den Weg vom Kaiserhof in die Residenzen der Stammeshaupt
linge. Die eingefUhrte Kultur hob die einheimische schnell. Schrift (fumi), Pinsel 
(fude), Dachziegel (kawara), buddhistische Tempel (tera), Bohnenmus (miso) sind 
auslandische Giiter, wie sie in groBer Zahl iibernommen wurden. Kimmei Tenno 
(539-571) fiihrte den Buddhismus ein, der aber lange Zeit keinen sozialen EinfluB 
hatte. Auch bei der Herrscherschicht war er nur Kulturschmuck und es blieb 
zunachst bei der Errichtung von Tempeln und Klostern. 

Auf dem Hintergrund dieses Bildes von Kultur und GeseHschaft im Altertum 
wissen wir, wie die Ergebnisse der Archaologie des Kultes (matsuri) zeitlich und 
gesellschaftlich einzuordnen sind. Wir kommen damit nicht weiter zuriick wie 
hochstens zur Spat-Yayoi-Zeit, meistens in die mittlere und spate Zeit der 
Hiigelgraber-Periode. Das Bild kann sich aber aufgrund weiterer Funde jederzeit 
wieder andern. Die vielen Fundstatten mit Haji- und Sue-Keramik weisen in relativ 
junge Zeit zuriick, was natiirlich nicht ausschlieBt, daB es Kultstatten gibt, die alter 
sind als die dort gemachten Keramikfunde. Stein- und Bergverehrung, Verehrung 
von Wasser und Quellen konnen natiirlich in eine unbestimmte Vergangenheit 
zuriickreichen. In der Bergverehrung hat die heutige Volkskunde die Schicht der 
JagerkuItur von der der Ackerbauer deutlich zu unterscheiden vermocht. 

Tonnachbildungen von Metallgegenstanden lassen kaum an machtige Klanhaup
ter als Kultvollzieher denken. Eher kann man annehmen, daB so1che Opfergaben 
von Klanen oder Horigen-Gruppen, die in die Provinzen abgewandert waren, 
abgelegt wurden. Auch in Hiigelgrabern ist fUr den Totenkult nicht immer kostbare 
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Ware verwendet worden, sondern aueh dort gibt es Imitationen aus Ton und 
Gegenstande aus Steatit. Die haufigen iwasaka (Felsensitze) als alte Kultplatze 
gehoren sieher zum festen Bestand der alten Kultiibungen. Wir sind bereits 
Beispielen von nieht zu betretenden heiligen Waldern am Bergabhang hinter einem 
Sehrein begegnet. So zieht sieh auch an der Kita- jinja in Ichinomiya-machi 
(Hagui-Distrikt, Ishikawa-Prafektur) hinter dem Sehrein ein Wald hinauf, den man 
seit alters nieht betritt; er ist ein irazu no mOJ"i, "ein nieht zu betretender Wald". Auf 
dem Berggipfelliegt ein oku no miya, ein "riiekwartiger Sehrein", bei dem sich eine 
30 QuadratfuB messende Steinflache befindet, urn die herum groBe und kleine 
Steine stehen, die den Platz als sakral kennzeiehnen. Der Stein in der Mitte ist der 
Sitz der Gottheit. 1m Harima Fudoki wird ein solcher Steinsitz Kamiyama ("Berg des 
Gottes") genannt. In den Engishikibegegnet eine Iwakura-jinja (Steinsitz-Schrein) 
und naeh den Fudoki von Izumi, Harima und Hizen gibt es Beispiele, in denen ein 
"Steinsitz" als Steingott (ishigami) verehrt wurde. 

Von Ackerbaugottheiten ist in den alten Quellen wenig die Rede. Wahrschein
lich wurden als solche Berge und Wasserlaufe verehrt, jedenfalls im Zusammenhang 
mit dem Aekerbau. Eine Seele des Reises (inadama) war Gegenstand des Glaubens. 
Der Aekerbaugott Inari ist im Iwashiro-Fudoki erwahnt. Er nimmt eine untergeord
nete Stellung ein, sein Schrein erhielt aber von Amts wegen nusa (Opferpapier). Die 
N ahrungsgottin Uka no Mitama no kami ist wohl noeh alter. Es gibt aueh eine 
Gottheit Uke-mochi no kami, die als Beschiitzerin (mochi) der Nahrungsmittel 
verehrt wurde. Die alten Worter uke, uka, ke bedeuten Nahrungsmittel. Nach der 
Mythologie entstehen aus dem Leiehnam einer getoteten Gottin allerlei Lebensmit
tel, darunter auch Reis und andere Getreidearten und Bohnen (so nach dem Nihon 
Shoki). Die Idee aber, daB aus dem Leiehnam einer getoteten Gottheit Nahrungs
mittel entstehen, ist bei Aekerbauvolkern weit verbreitet und sieher nicht von den 
japanischen Mythenmachern erfunden, sondern als altere Vorstellung in die 
japanisehen My then urn Amaterasu eingebaut worden. Die Gottin Toyo-uke-hime 
im auBeren Schrein von Ise (Gegu) ist ebenfalls eine Nahrungsgottheit (toyo-uke 
"reichliche Nahrung", hime "Gottin"). 

3. Seelenglaube und Ahnenkult 

Der Ahnenkult wird schon seit langem als ein wiehtiger Bestandteil des Shinto 
angesehen. Man denkt dabei an die Klangotter, die man als Ahnengotter der Klane 
ansieht. Wie schon oben gesagt, ist ein ujigami (Klangott) nach unseren bisherigen 
Kenntnissen nur in wenigen Fallen als blutsverwandter, genealogiseher Ahn des 
Klans nachzuweisen. Ferner ist die Genealogie, die das Kaiserhaus mit seinen 
gottlichen Ahnen verbindet, reine Glaubenssache; es liegt von vornherein kein 
biologiseher Zusammenhang vor. So ist es auch bei den allermeisten u jigami. Sie sind 
nur Sehutzgotter des Klans, deren Verehrung die Klanmitglieder zusammenhalt 
(MIYAJI HARUKUNI 1956:22 ff.). 
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Urn die Ahnengottfrage zu erforschen, miissen wir zunachst der Seelenvorstel
lung der Alten nachgehen. Was war deren Haltung zu Tod und Toten? Man fiirchtete 
sie. Die Veranderung des toten Korpers fiihrte man auf einen Geist zuriick. So war 
der Korper der toten Izanami von acht Donnergottern besessen. Geister bringen den 
Tod und herrschen iiber den Toten. Die Leiche ist unrein und gefiirchtet. Nach der 
Bestattung werden Steine iiber sie gehauft. 

Die Begrabnisfeier im Altertum dauerte nach einer Stelle im KojikiachtTage 
und acht Nachte. Yom Tod bis zur Beerdigung wurde die Leiche in einer Hiitte 
aufgebahrt, dann folgte eine provisorisehe Beerdigung. Diese Trauerfeier hieB 
mogari. Die Etymologie dieses Wortes ist noch nicht aufgeklart. MOTOORI NORI
NAGA (1730-1801), ein Japan-Gelehrter (kokugakusha) der Tokugawa-Zeit, ver
mutet, das Wort komme von mo "Trauer" und agari "zu Ende kommen". Die 
Leiehenhiitte hieB mogari no miya (Wohnung, Palast wahrend der Trauerfeier), 
oder araki no miya (vorlaufige Wohnung, Residenz). Nach dem Ki-Ki und 
Manyoshu sind Gegenstand der Trauerfeier verstorbene Kaiser und Kaiserinnen, 
kaiserliehe Prinzen und Prinzessinnen. Die engeren und weiteren Verwandten des 
Verstorbenen ziehen sich in eine moya "Trauerhiitte" zuriiek (W ADA ATSUMU 
1969). 

Das mogari (ehinesiseh hin) ist eine ehinesisehe Sitte. Naeh dem I-Ii ging sie in 
China so vor sich: wenn ein Herr (shih) gestorben war, stieg jemand mit den 
Kleidern des Toten auf das Daeh des Sterbehauses und rief die Seele des 
Hingesehiedenen. Dann bereitete man die Einsargung vor. An der Weststufe der 
Haupthalle wurde eine Grube ausgeworfen und darin der Sarg einstweilen 
abgestellt. Das nannte man hin. Etwa drei Monate spater fand die wirkliche 
Beerdigung statt. In China ist hin nur eines der Elemente der Totenfeier. In Japan 
kommt ihm groBere Wiehtigkeit zu, und in mehreren Punkten unterscheidet sieh das 
mogari yom hin der Chinesen. Naeh den Angaben iiber die Ost-Barbaren (Tung-i) 
im Wei-shu, Absehnitt Wo-jen (Japaner), trauerte man zehn Tage lang und aB kein 
Fleisch. In Yamadai, dem Konigreich in K yushu, das den Chinesen bekannt war, 
erging sieh der Haupttrauernde in Wehklagen. Die anderen sangen, tanzten und 
tranken Wein. Naeh dem Begrabnis gingen sie naeh Hause und wuschen sieh. Ob die 
Angaben aueh fiir die anderen Gaue Japans gelten konnen, ist wohl wahrscheinlieh, 
aber nieht ganz sieher. Man kann darin aber Keime des mogari am Kaiserhof finden. 
In Siid-China, Melanesien und Polynesien ist das Doppelbegrabnis weit verbreitet. 
Die in Yamadai bekannte Friihform des mogariblieb hernaeh als Begrabnisform des 
gewohnliehen Volkes lange Zeit erhalten. Auf Inseln in Ryukyu wurde noch in der 
Neuzeit die Leiche in Matten eingeschlagen und im Wald ausgesetzt. Die 
Familienmitglieder, Verwandte und Freunde suehten sie jeden Abend auf, bis der 
Verwesungsgeruch eintrat, und sehauten dem Toten ins Gesieht. Wenn derTote ein 
junger Mann war, kamen seine friiheren Vergniigungsgefahrten und veranstalteten 
ein Trinkgelage. Wenn jeder einzeln den Toten angeschaut hatte, tanzten sie wie 
wild, urn den Toten zu trosten. 

1m 7. Jh. spiirt man noch den EinfluB des hin. Naeh dem Wo-jen-chilan des 
Sui-shu hielten sieh die Aristokraten drei Jahre auBer Hauses auf. Die gewohnliehen 
Leute divinierten den Tag des Begrabnisses und hielten es dann abo In der GroBen 
Reform von Taika ab 646 wurde bestimmt, daB niemand mehr yom Rang des Konigs 
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an abwarts das mogari abhalten diirfe. Demnach haben es friiher auch die 
gewohnlichen Leute getan. Das mogari der hohen Wiirdentrager aber stammt von 
den eingewanderten Chinesen und wurde dann japanisch zeremonialisiert. Die Feier 
wurde mit dem chinesischen hin bezeichnet und auch geschrieben. Sie kam zur 
Ausbildung in den Regierungsperioden Ankan (534-535) und Senka (536-539) 
Auch wenn das hin schon vorher ausgeiibt worden war, so wurde es jetzt 
fiir den Kaiser, verglichen mit dem des Volkes, groBartiger und langer gehalten. Dies 
ist aus den AusmaBen der Steinkammern der Graberbauten fiir die Kaiser Ojin, 
Ingy6 und Nintoku zu erschlieBen. 

Ober das mogari liegen noch wenig archaologische Studien vor. In der 
Kofun-Periode war die Trauerhiitte (moya) gewohnlich von der Begrabnisstatte 
ziemlich weit entfemt. Fundplatze von mogari sind noch keine bekannt. Wir miissen 
uns auf einige archaologische Erwagungen beschranken. In der Steinkammer des 
Grabes sind zwar Kultgerate zu finden, die mit den Begrabnisriten zusammenhan
gen, aber nicht mit dem mogari. Auch vor dem Grab diirften Zeremonien 
stattgefunden haben, vielleicht wurde vor und nach dem Begrabnis zur Ahnenseele 
gebetet. Wenn man sich den Hergang des Begrabnisses vorstellen will, stoBt man auf 
Probleme. N ach literarischen Quellen dauerte das mogari zuweilen bis iiber ein J ahr. 
Wie wurde aber wahrend dieser Zeit die Leiche behandelt? 1m Jindaiki (Bericht 
iiber das Gotterzeitalter), im Abschnitt iiber Tenson-korin ("Herabkunft des 
Himmelsenkels"), kam die Frau des Ame-wakahiko yom Himmel herab, legte die 
Leiche des Ame-wakahiko in eine Kiste, nahm sie in den Himmel mit und baute eine 
Trauerhiitte (moya). In den My then wurde die Leiche bald nach dem Tod in einen 
Holzsarg gelegt, der wie auch die Leiche rot angestrichen war. Urn auf die 
Verwesung der Leiche und den Verfall des Sarges vorbereitet zu sein, wurde der Sarg 
zuerst in der Trauerhiitte abgestellt und dann provisorisch begraben. Erst nach 
Vollziehung verschiedener Zeremonien wurde der Sarg schlieBlich am Begrabnis
platz beigesetzt. Wenn es ein Holz- oder Tonsarg war, wurde er direkt begraben. In 
einen Steinsarg hat man aber den Leichnam im Holzsarg nicht ohne weiteres gelegt, 
sondem ihn im Holzsarg erst zum Begrabnisplatz gebracht, wo der Steinsarg 
vorbereitet worden war. Wahrscheinlich wurde der Steinsarg anderswo hergestellt 
und der Leichnam (mit dem Holzsarg?) hineingelegt. 1m Hinblick auf die am Korper 
angebrachten Schmuckstiicke kann man es sich nur so vorstellen. In Steinsargen sind 
gelegentlich Holzstiicke gefunden worden. Wenn man an die Verrichtung des 
mogari denkt, ist es schwer vorstellbar, daB man den verwesten oder verwesenden 
Leichnam, so wie er war, direkt in den Steinsarg gelegt hatte. AuBer kistenfOrmigen, 
langlichen Steinsargen treten etwas spater auch hausformige Steinsarge auf; sie sind 
Nachbildungen der Trauerhiitte. 

1m Harima-Fudoki ist die Rede yom Knochenwaschen. Vielleicht hat man 
anschlieBend an die Trauerfeier (mogari) den zum Skelett gewordenen Leichnam 
ein zweites Mal bestattet. Man hat auch schon in einer Steinkammer zehn Skelette 
gefunden. Wenn man aber bedenkt, daB das mogari iiberall geiibt wurde, so kann 
man dieses Vorhandensein mehrerer Skelette nicht als aufeinanderfolgende 
Beerdigungen auffassen, sondem als Leichname, die an verschiedenen Orten durch 
ein mogari gegangen waren, dann aber gleichzeitig zusammen in einer Steinkammer 
beigesetzt wurden. 
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Solche kofun mussen nicht Familiengdiber gewesen sein, sie konnen auch als 
Gemeinschaftsgdiber einer Siedlung gedient haben. Starb jemand im Dorfverband, 
so baute man nicht gleich ein kofun, sondern hielt ziemlich lange mogari, urn dann 
mehrere Leichname zugleich in einer Steinkammer zu bestatten. Das Einhalten 
einer Trauerperiode war im aIten Japan allgemein. Theorien ORIKUCHI SHINOBUs 
weiterfiihrend sagt W AKAMORI TARO, das mogari sei gefiihlsmaBig noch 
nicht die endgultige Anerkennung des Todes. So wache man Tage und Nachte lang, 
bete unter Wehklagen urn die Wiederkehr des Toten, bringe ihm Speiseopfer dar 
und fuhre Liedertanze auf. Nach ORIKUCHI SHINOBU war im alten Glauben der 
Japaner der Unterschied zwischen lebend und tot unklar. Man glaubte, nach dem 
Tod eines Menschen die Seele durch Rufen ins Leben zuruckbringen zu konnen, was 
ungefahr ein Jahr dauere. Das Rufen der Seele ist noch lange nach der 
Kofun-Periode geiibt worden. MOTOORI NORINAGA, ein groBer Kenner des 
japanischen Altertums, berichtet yom Jahre 1025, daB die Divinatoren (inyoji) 
haufig See len gerufen hatten. Auch im heutigen Minzoku-Go-i (Nomenklatur der 
Volkssitten) gibt es ein Seelenrufen. 

Beim gewohnlichen Yolk war jedoch die Trauerzeit wesentlich kurzer. N ach dem 
Sui-shu Wo-jen-chiian dauerte sie fUr die Aristokraten drei Jahre lang und nach dem 
Nihon Shoki fur Kaiser und Kaiserinnen, Prinzen und Prinzessinnen uber ein J ahr. 
Man hat also mit dem ProzeB des endgiiltigen Abschieds von der Person iiber ein 
Jahr gewartet, den Abschied hinausgezogen. 

Bei der Trauerfeier fur einen Kaiser kommt noch als weiteres Moment die Frage 
der Nachfolge hinzu. Weil der Bau eines Grabes fur einen Kaiser oder eine Kaiserin 
lange Zeit in Anspruch nahm, beerdigte man den Sarg mit dem oder der Toten 
einstweilen im Hof des Palastes und errichtete auBerdem ein mogari no miya 
(Trauerhaus). Kaiser Nintoku solI schon zu Lebzeiten den Begrabnisplatz bestimmt 
und den Auf trag zum Grabbau gegeben haben (Nintoku-ki, Abschnitt 67). Soga 
Emishi (gest. 645), Sohn von Soga Umako, lieB fur sich und seinen Sohn lruka zwei 
GrabsHitten im voraus bauen. Eine zu Lebzeiten des Herrschers errichtete 
Grabanlage hieB shuryo "Grabhiigel des langen Lebens". 

Die Trauerfeier fUr Kaiser Temmu wahrte von 686-688, sie diente jedoch nicht 
dazu, fUr das Anlegen des Grabes Zeit zu gewinnen. Beim Tod der Kaiserin Jito, 
deren Leichnam 701 verbrannt wurde, war die Grabanlage von Ouchiyama schon 
vollendet, und dennoch wahrte fUr sie die Trauerfeier ein Jahr. Wenn sie mehrere 
Jahre dauerte, so lag das an besonders verwickelten Verhaltnissen. Fur gewohnlich 
wurde die Trauerhutte in der Nahe des Begrabnisplatzes errichtet. Zwei FaIle sind 
bekannt, daB sie 15-20 km yom Begrabnisplatz entfernt lag. Bei Kremation war der 
Beisetzungsort verschieden we it entfernt. 

In China wurden beim Wegtragen des Sarges Trauerlieder gesungen, in Japan in 
der Trauerhutte. Sie waren Bestandteil der offentlichen Trauerriten und sollten den 
Verstorbenen trosten. Es gab Hofdichter, z. B. Kakimoto Hitomaro, die so1che 
Lieder dichteten. 1m Manyoshu gibt es Lieder, die gesungen wurden, wahrend der 
Sarg in offentlicher Prozession zur Bestattung transportiert wurde, zum Trost und 
zur Beruhigung der Seele des Toten. Sie hieBen banka "Zieh-Lieder". 

In der Trauerhutte taten Leute yom Klan der Topfer (haji-uji) und berufsmaBige 
Spielleute (asobi-be) Dienst, wenn es sich urn ein Mitglied der Kaiserfamilie 
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handelte. N ach den Aufzeichnungen iiber Kaiser Suinin hatte der Topfer-Klan in der 
Nahe der Kaisergraber sein Zentrum. Er kiimmerte sich urn die kaiserlichen 
Begrabnisse. Seine Hauptfunktion war der Dienst in der Trauerhiitte. Ais in der 
Regierungszeit der Kaiserin Suiko ein Prinz gestorben war, traten die haji-Leute 
sofort ihren Dienst in der mogari no miya (Trauerhiitte) an. Sie waren auch die 
Verwalter der Graber. Aber schon zur Zeit der Kaiserin Suiko gaben sie diese ihre 
Haupttatigkeit auf, urn sich diplomatischen und militarischen Aufgaben zu widmen. 
1m 2. Jahre Taika (646) wurde durch neue Bestimmungen iiber einfache 
Begrabnisse die Veranstaltung von mogari fiir das gewohnliche Yolk verboten und 
blieb nur Personen von kaiserlichen Prinzen und Prinzessinnen an aufwarts 
vorbehalten. 

Zu Anfang des 8. Jh.s horten mit dem Aufkommen der Kremation die bisherigen 
moragi-Feiem iiberhaupt plotzlich auf. Nach der Obemahme des chinesischen 
Beamtengesetzes wurden mit der Trauerfeier fiir Kaiser Mommu (697-707) 
Beamte beauftragt. Die Topfenneister (haji-be) befaBten sich nur mit der Aufsicht 
iiber Krematorium, Grabkammer und Grabhiigel. Die haji-Meister wurden also 
eine Art Maurer. 

Die Spielleute (asobi-be) scheinen noch in den Bestimmungen aus der Yara-Zeit 
(697-707) auf, ebenso vorher schon im Taiho-ryoritsu (Gesetzbuch) von 701. Sie 
stammten aus dem Takaichi-Distrikt in Yamato und sollen Nachkommen eines 
natiirlichen Sohnes des Kaisers Suinin gewesen sein. Einer dieser Leute namens 
Marume muBte bei der Trauerfeier fUr Kaiser Suinin Schwert und Hellebarde 
tragen, ein anderer Wein und Speisen und in der Trauerhiitte Dienst tun. Einer mit 
Schwert und Dolch war Zeremonienmeister. Die Zeremonienmeister rezitierten in 
der Trauerhiitte Zauberspriiche, deren Wortlaut sie andere Leute jedoch nicht 
wissen lie Ben. 

Als Kaiser Yuryaku gestorben war, wurden dem Toten sieben Tage und sieben Nachte lang keine 
Speiseopfer dargebracht. woruber die Seele des Kaisers sehr erzurnte. Daraufhin holte man Hijiwaki, die 
Frau des Marume und befragte sie. Sie antwortete: "Meine Klan-Leute sind aile zugrunde gegangen, ich 
bin aile in ubrig geblieben. Ich kann aber als Frau keine Waffen tragen und dienen. Ich mochte, daB die 
Aufgabe des Dienstes in der Trauerhutte dem Prinzen Marume ubertragen werde." So tat dann Marume 
anstatt seiner Frau Dienst, worauf sich die Seele des Kaisers Yuryaku beruhigte. Daraufhin wurde 
Marume auf kaiserlichen Befehl zum Chef (kimi) der Spielleute (asobibe). 

Diese Oberlieferung ist sicher nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ais sie niederge
schrieben wurde, waren der Ursprung des Namens der asobibe (Spielleute) und ihre 
nahere Beschaftigung vergessen. Man erfahrt, daB der Zeremonienmeister (negi) 
und seine Leute Waffen trugen, urn zu verhiiten, daB die Totenseele wiitend wurde. 
Die asobibe reichten in der Trauerhiitte dem Toten Wein und Speisen dar. Die 
haji-Meister beaufsichtigten den Dienst in der Hiitte, die asobibe hatten sich urn den 
Leichnam zu kiimmern. 

Der Wohnort dieser Spielleute war nach heutiger Ansicht in Kashiwabara, 
Yowakemachi, Yamato. In diesem Fall ergibt sich ein art anschlieBend an die 
Westecke des Fujiwara-Palastes mit dem FluB Asukagawa dazwischen. Wegen des 
Baues des Fujiwara-Palastes scheint man sie zwangsweise umgesiedelt zu haben. 
Weil sie fiir den Kaiser und die Kaiserfamilie besondere Funktionen zu erfiillen 
hatten, wurden sie offenbar in strenger Untertanigkeit gehalten. Interessant ist, daB 
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in der Nahe des Palastes solche Horige existierten. Unter den Bediensteten in der 
Trauerhiitte waren Frauen, die Trauerlieder (banka) zu singen hatten. 

Die Trauerhiitte wurde bei jedem Trauerfall neu gebaut. AuBer dem 
Haji-Klan und den Asobi-Horigen taten darin auch andere Leute Dienst. Es gibt 
eine Dberlieferung von Amewaka-hiko. Als dieser starb, bauten sein Vater 
Amatsukunitamagami und seine Frau eine Trauerhiitte. Wer sich in diese zum 
Diensttun zuriickzog, ist nicht bekannt. N ach gesicherten Ouellen scheinen es nur 
Frauen gewesen zu sein. Bei der Trauerfeier fUr Kaiser Bintatsu (572-585) waren 
namlich die Kiichendamen der Kaiserin in der Trauerhiitte. 1m Manyoshu, Bd. 2, 
steht ein banka (Trauerlied), das Kaiser Tenchi (662-671) in der Trauerhiitte 
machte. Solche Lieder hatten oft einen hohen Urheber. Gesungen wurden sie nur 
von Frauen. Als Kaiser Temmu (673-686) in der Trauerhiitte lag, wurden viele 
Riten vollzogen, aber nur Frauen waren gegenwartig; es zogen sich nur Kaiserinnen, 
Prinzessinnen und weibliches Hofpersonal zum Leichnam in die Trauerhiitte zuriick. 
Die Topfer(haji)-Meister und die Spielleute (Tanzerinnen und Sangerinnen) 
walteten ihres rituellen Amtes auBerhalb der Trauerhiitte. Wenn die Trauerfeier 
einer Kaiserin galt, zogen sich bestimmte weibliche Verwandte in die Trauerhiitte 
zuriick, wenn ein Kaiser betrauert wurde, die Kaiserin und die nachsten Ver
wandten (ob auch mannliche, dariiber geben die Ouellen keine Auskunft). So 
sind die onna no banka, die Trauerlieder der Frauen, entstanden. 

Die Riten in der Trauerhiitte. - Die sparlichen Ouellen sagen aus, daB die 
Riten teils innerhalb, teils auBerhalb der Trauerhiitte ausgefUhrt wurden, im Hof, wo 
die Trauerhiitte errichtet war. Innerhalb der Hiitte fand zunachst eine Prostration 
(harabei) statt. 

Nach dem Kojiki gebar lzanami den Feuergott Kagutsuchi und starb dabei. Dann machte ihr Gemahl 
lzanagi zu EiBen der Gottin unter Wehklagen seine Prostration. 

Der Abschnitt fur die Zeit vor der Thronbesteigung Kaiser Nintokus enthalt die Oberlieferung, daB 
nach dem Tod seines Vaters Ojin Tenno sein Sohn Waka-iratsuko dem Willen des Vaters gemaB den 
Thron erben sollte, dieser aber die Ehre ablehnte. Osasagi, der jungere Sohn, wollte nicht gegen den 
Willen des Vaters handeln und lehnte ebenfalls abo Dieser Widerstreit dauerte zwei Jahre. Dann nahm 
sich Waka-iratsuko das Leben, urn seinen Bruder zur Thronbesteigung zu veranlassen, der dann wirklich 
Kaiser, Nintoku Tenno, wurde. Als Osasagi vom Tod seines alteren Bruders gehort hatte, begab er sich 
von Naniwa zu dessen Palast. In der Trauerhutte schlug er sich an die Brust, wehklagte, loste sich das Haar 
und tanzte vor dem Toten, wahrend er dessen Namen rief. Auch dies gehorte zum Ritus des harabai, der 
Prostration in der Trauerhiitte. 

In der Erzahlung im Ki-ki von Amewaka-hiko befanden sich in der Trauerhiitte 
Leute mit gesenktem Haupt, Besentrager, ein den Toten mimender Mann, junge 
Madchen, Wehklager, "Baumwollmacher" und "Wildschwein-Leute". Der den 
Toten mimende Mann wurde am meisten in Ehren gehalten. Hier finden wir ein 
Element aus der chinesischen Ahnenverehrung, den "Leichnam" (so der Sinn des 
Schriftzeichens). Wir finden ihn in China aber erst bei der Feier in der Ahnenhalle. 
Die jungen Madchen, "Friihlingsmadchen", und die "Wildschwein-Leute" kochen 
fUr die Toten und bringen ihm Speiseopfer dar. Andere haben Speisekisten und 
Besen auf dem Riicken, vielleicht aber erst beim Begrabnis. Klagefrauen fehlten 
ebenfalls nicht. Ob es die "Spielleute" (asobibe) waren, die sich fachmannisch urn 
Trauerriten kiimmerten, oder ob die nachsten Verwandten solche Rollen iibernah
men, ist nicht klar; ebenso nicht, was die haji-Meister zu tun hatten. Der Text ist zu 
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knapp. Zur Zeit des Kaisers Nintoku, den eine noch unsichere Chronologie auf 
313-399 zuruckdatiert, war das Ritual vielleicht noch nicht so festgelegt wie spater, 
als man chinesische Ritualisten zur VerfUgung hatte. 

Vber die Begrabniszeremonien fUr Temmu Tenno (673-686) finden wir einen 
eingehenden Bericht uber den Kaiser Temmu und die Kaiserin Jito im Nihon Shoki. 
Darin erfahren wir zum erstenmal von buddhistischen Zeremonien beim Begrabnis 
eines Kaisers. Wichtig dabei ist die Lobrede auf den Verstorbenen, im Nihon Shoki 
shinobigoto genannt. Beim Begrabnis fur Kaiser Bintatsu (572-585) hielten Soga 
Umako und andere solche Lobreden. Spater kommen viele andere Beispiele vor. Es 
scheint, daB shinobigoto bei Trauerfeiern von Kaisern, Kaiserinnen und Prinzen 
nicht fehlen durften. Das Wort karin mit "Erinnerung" oder "Gedachtnisrede" 
wiedergegeben werden. Gleichzeitig wurde die alte Sitte verboten, dem oder der 
Toten das Haar zu schneiden und in den Schenkel zu stechen, worin fruher das 
shinobigoto bestand. Mit einer anderen Bedeutung des lautlich gleichen Zeitwortes 
shinobu hieBe shinobigoto "eine (vom Toten) zu ertragende Sache". Diese wenigen 
Angaben sind alles, was uber die alten Riten in der Trauerhutte bekannt ist. 

Das mogari erlebte als bodenstandiges Begrabnisverfahren mit der Zeit durch die 
zahlreichen Einwanderer den EinfluB des chinesischen hin (pin) und wurde 
ritualisiert und allgemein ublich. Das Wort mogaribedeutete "vorIaufige Totenfei
er". 1m Chinesischen gehorte eine Leichenrede zu den "sechs Sprechweisen", Typen 
offentlicher Reden. Eine solche Rede in der Trauerhutte findet sich beim Begrabnis 
von Kaiser Bintatsu zum erstenmal erwahnt. 

Der Ritus des shinobigoto erhielt sich in Japan in abgeanderter Form, namlich 
verknupft mit darstellender Kunst (geino). Die Taika-Verordnungen verboten zwar 
das Abschneiden des Haars und das Stechen in den Schenkel, aber beim Begrabnis 
von Bintatsu hangte sich der Minister Soga Umako ein Schwert urn und vollzog das 
shinobigoto in der neuen Form als dramatische Vorfuhrung. Mononobe no Moriya, 
ein politischer Gegner Soga Umakos in der Kontroverse urn den Buddhismus, sagte 
von ihm: "Er schaut aus wie ein von Jagdpfeilen gespickter Spatz." Ais andererseits 
Moriya Arme und Beine schuttelte und sein shinobigoto auf diese Weise vollzog, 
sagte Umako lachend: "Man sollte ihm Schellen anhangen." So war die Zeremonie 
zu einer Art Tanz geworden, vielleicht zu einer Art Burleske. Bei der Umbestattung 
der Dame Katashio 594 fand ebenfalls eine solche Vorfuhrung statt, von der ein 
Kritiker sagte, daB es nicht nur eine Gedichtlesung, sondern ein dramatischer Tanz 
gewesen sei. Es gab eine Gedichtart, die shinobigoto hieS. IKEDA Y ASABURO, 

ein heutiger Fachmann fur dramatische Darstellungen (geino), sagt, daB es sich urn 
Trauerlieder handelt, von denen in den Quellen aus verschiedenen Kaiserperioden 
viele bekannt sind. Das shinobigoto als VorfUhrung im Hof vor der Trauerhutte kam 
unter Kaiser Ankan (534-535) nach Japan und nahm unter Bintatsu Tenno feste 
Form an. Die drama tis personae waren kaiserliche Verwandte und hohe Wurden
trager. 1m Zuge der Entwieklung des Beamtensystems wurde diese Zeremonie 
vielgestaltiger. Aueh der Inhalt dieser Art Trauergesehiehten berueksiehtigte die 
richtige beamtenmaBige Einordnung in die hierarehische Gliederung der Klan-Ah
nen in Unterordnung unter den Kaiser. Die Ahnen wurden als Vasallen des Kaisers 
mit Unterordnung und Gefolgstreue hingestellt. Die Vortragenden wandelten sieh, 
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mit der Zeit ergab sich daflir ein spezialisierter Beruf, was in der Nara- und 
Heian-Zeit deutlich hervortritt. 

Bei der Umbestattung der Dame Katashio Hillt die Einteilung dieser Zeremonie 
auf. Ais SchluBpunkt erzahlte Soga Umako den Ursprung des Klans der Soga. AIle 
Vorfahren der Soga vom ersten Ahn an wurden aufgezahlt und dann der Name der 
Verstorbenen eingefligt. Dies geschah zum Trost der Totenseele. Auch beim 
Begrabnis eines Kaisers oder einer Kaiserin wurde am SchluB der Zeremonie die 
genealogische Aufeinanderfolge der Ahnen vorgelesen und dann dem oder der 
Toten ein posthumer Name verliehen. 

Dber die Verleihung des posthumen Namens steht einiges im Zoku-Nihongi. Die 
Kaiserin Jito starb 702 (Taiho 2). Ein Jahr spater fand in Asukaoka die Kremation 
statt. Neun Tage spater wurde die Asche im Kaisergrab Ouchiyama beigesetzt. 
Dabei erhielt die Kaiserin ihren posthumen Namen (okurina). Durch die Feststel
lung der Genealogie mit der Einreihung des posthumen Namens solI die Totenseele 
beruhigt werden. Die Verleihung eines posthumen Namens gehorte schon im alten 
China zu den Totenriten. Trauerreden (shinobigoto) und posthumer Name wurden 
nach Japan iibernommen. Der wichtigste Grund oder AniaB daflir ist die 
Einwanderung zahlreicher Chinesen und sinisierter Koreaner, die in flinf Etappen 
geschah: 1. Ende des 4. Jh.s (Ojin- und Nintoku Tenn6), 2. Ende des 5. Jh.s 
(Yuryaku Tenno), 3. Ende des 6.Jh.s (Suiko Tenno), 4.zweite Halfte des 7.Jh.s 
(Tenchi Tenno), 5.8. Jh. (Nara-Zeit). Das hin (chinesisch pin) hat auf das alte 
mogari (Totenfeier) formend eingewirkt. Die Verleihung des posthumen Namens 
(okurina) solI durch die unter Kaiser Yuryaku eingewanderten Chinesen veranlaBt 
worden sein. 

Nach den Sui-Annalen ist das Begrabnissystem von Kokuryo, Kudara und Silla 
weitgehend sinisiert. Einwanderer aus Kudara brachten das hin und die Sitte der 
Gedenkrede (shinobigoto) nach Japan. Das legt sich dadurch nahe, daB nach der 
Zeit Kaiser Ankans (534-535) der japanische posthume Name verliehen wurde. 
Dabei scheint es, daB der nach dem Tod tabuisierte wirkliche Name (imina) des 
Toten und der posthume Name nicht klar getrennt wurden. Dies war so von Kaiser 
Ojin an bis Kaiser Keitai (507-531). Von Kaiser Ankan an werden die beiden 
Namen deutlich unterschieden. 

Der Ve rf a II der Totenfeier (hin). - Die Totenfeier dauerte fiir Kaiser in der 
Regel ein Jahr, also eine reichlich lange Zeit. Die in dieser Zeit im hin-Pavillon 
vollzogenen Zeremonien und der Bau des Hiigelgrabes waren kostspielig und riefen 
Unwillen im Yolk hervor. Weil wahrend dieser Zeit kein kaiserlicher Nachfolger den 
Thron besteigen konnte, wurde auch die politische Lage leicht unsicher und es 
entstanden Wirren. So setzte sich allmahlich die Idee eines gewohnlichen Begrabnis
ses durch. Ein ErlaB von Suiko Tenno (593-628) forderte eine Vereinfachung der 
Begrabnisse. Kaiserin Suiko tat viel fiir die Verbreitung des Buddhismus. AniaB fiir 
ihr Drangen auf einfache Begrabnisse war die Auswirkung der sechsjahrigen 
Trauerperiode flir Kaiser Bitatsu. 646 (Taika 2) erschienen Satzungen flir die 
Vereinfachung des Begrabnisses. Es findet sich in ihnen jedoch keine Spur von 
buddhistischen Gedanken. Durch die Taika-Begrabnisbestimmungen wurden 
hin-Veranstaltungen flir Personen von niederem Rang als 0 (Prinz, einschlieBlich 
der Sohne von Nebenfrauen) verboten, was zeigt, daB sie friiher in einem weiten 
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Umfang getibt wurden. Sie waren ein Luxus. Zusammen mit den Trauerreden wurde 
auch die Selbstentleibung Uunshi) von Gefolgsleuten beim Tod ihres Herrn 
abgeschafft. 

Mitte des 8. Jh.s horen die gruppenweisen Grabhtigel auf, es gibt nur noch 
Einzelgrabhtigel mit groBen Steinen oder gehauenen Steinquadern. Ftir Kaiser, 
Kaiserinnen und Prinzen (hoheren Ranges) hielt man noch Trauerriten im alten Stil. 
Die Kaiserin Jito starb 702 (Taiha 2) am 20. Tag des 12. Monats. Am nachsten Tag 
wurde eine Trauerhalle gebaut, am 29. Tag die Totenfeier (hin) veranstaltet und im 
folgenden Jahr fand im 10. Monat das Begrabnis statt. In Asukaoka wurde ein 
Krematorium gebaut und am 17. Tag des 10. Monats fand die Einascherung statt. 
Am 26. Tag erfolgte die Beisetzung im Kaisergrab von Ouchiyama. 

Nach Gemmei Tenno (708-714), einer Kaiserin, die 710 Nara zur Hauptstadt 
machte, wurde die Zeit zwischen Tod und Erdbestattung weiter stark verktirzt. 
Ausnahmen kamen vor, aber grundsatzlich fand das Begrabnis zwischen dem 7. und 
37. Trauertag statt. Tagelang wurde ein Seelengottesdienst (zuizen kuya) veranstal
tet und dabei urn die Seelenruhe des oder der Toten gebetet. Der wichtigste Grund 
ftir die Umgestaltung der Trauerfeier war die schrittweise Einftihrung des 
buddhistischen Begrabnisverfahrens und der Leichenverbrennung; das hin ver
schwand ganz. 

Die Einfiihrung der Lei c hen v e r b r en nun g und ihre Bedeutung. - Die 
Kremation ist eines der vier Begrabnisverfahren. Sie war in Indien bodenstandig, 
wurde von den Buddhisten tibernommen und tiberall hin verbreitet. Sie kam aber 
nicht immer gleich mit der Obernahme des Buddhismus zur Anwendung. Nach 
China kam der Buddhismus ungetahr zur Zeitenwende, die Kremation aber erst in 
der T'ang-Zeit (620-709) in den Jahren Yung Hui zur Bltite. Nach Japan kam der 
Buddhismus unter Kaiser Kimmei (540-571), aber erst im 8. Jh. finden wir die 
buddhistische Leichenverbrennung. In Japan wissen wir nicht sicher, seit wann vor 
der Leichenverbrennung der buddhistische Begrabnisritus in Gebrauch war. Das 
erste Beispiel daftir, daB bei hin-Palastriten buddhistische Elemente mitspielten, 
war die Trauerfeier ftir Kaiser Temmu (673-686). Sie kamen zum bodenstandigen 
Trauerzeremoniell hinzu und bestanden im Klagen von Monchen und Nonnen. 
Allgemein, d. h. auBerhalb der Hofkreise, dtirften, nach archaologischen Befunden 
zu schlieBen, buddhistische Begrabnisriten Anfang des 7. Jh.s begonnen haben. 

Die Leichenverbrennung geschah in Japan zum erstenmal im Jahre 700 (Momm u 
4), als der Monch Dosho verbrannt wurde. Vermutlich geschah sie schon frtiher, in 
einem Gedicht im Manyoshu von KAKIMOTO HITOMARO (gest. urn 729) wird 
sie angedeutet. Auch wahrscheinliche Oberreste von Kremationsstatten sprechen 
daftir. Der GroBteil der Verbrennungsofen gleicht in seiner Konstruktion einem 
Sue-Keramikofen. Die Grabkammer ist dieselbe wie bei Erdbestattungen. Es 
wurden aus mehreren Prafekturen Fundplatze bekannt. Nach den gemachten 
Funden von Kremationsofen miissen schon lange vor Dosho Verbrennungen 
stattgefunden haben. Dafiir sprechen die Ofenhtigel (kamado-zuka). Verbrannt 
wurden wahrscheinlich eingewanderte Topfer und Ziegelbrenner, und weil sich in 
der Nahe Reste eines buddhistischen Tempels (tera) finden, ist buddhistischer Ritus 
bei der Verbrennung sehr wahrscheinlich. 1m Manyashu-Gedicht von KAKIMOTO 
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HITOMARO wurde ein Ertrunkener verbrannt. Der alteste Bericht iiber ein nach 
einer Verbrennung angelegtes Grab stammt aus dem Jahre 705 (Kaiun 2). 

Dber die Anwendung von Kremation gibt das Taiha Ryaritsu (ein im 1. Jahre 
Taiha, 701, publizierter Gesetzeskodex) Auskunft. In den Yara-Gesetzen (718) 
wird die Kremation schon vorausgesetzt, die Taiha-Gesetze hatten sie namlich 
vorgeschrieben. Ob sie auf buddhistischem Hintergrund geschah, ist eine andere 
Frage, scheint aber der Fall zu sein. Aber immer noch erhielten eine Reihe hoher 
Leute Erdbestattung. Es gab also auch eine Stromung gegen die Leichenverbren
nung. Vielleicht hangt diese zusammen mit einem Verbot der Kremation unter den 
T'ang. In den T'ang-Gesetzen von Kai Yuan 25 (738) finden wir keine Bestimmun
gen, die die Kremation als buddhistische Begrabnisform zur Voraussetzung haben. 
In den Gesetzen aus den J ahren Yung Hui wurden Bestimmungen, die die 
buddhistische Kremation zur Voraussetzung haben, zum erstenmal angewandt. In 
Japan haben sie in den Gesetzen der Asuka-Zeit (vor der Nara-Zeit) und in den 
Taiha-Gesetzen moglicherweise ihre Fortsetzung gefunden. 

Hinsichtlich der Leichenverbrennung muB man auch die personliche Stellung 
Doshos bedenken. Er war ein Mann aus Kawachi, Tambi-Distrikt, und ging als 
studierender Monch von Genkoji 653 mit einer Gesandtschaft nach China. Dort 
bliihte die Kremation in den Jahren Yung Hui. Doshos chinesischer Lehrer ordnete 
in seinem Testament seine eigene Verbrennung an, wohl weil er sie in Indien im 
allgemeinen Gebrauch gefunden hatte. Er war ein gut durchgebildeter Monch mit 
einem Schiilerkreis, zu dem auch Dosho gehorte. 

Die Leichenverbrennung anderte die bisherige Auffassung von Leben und Tod 
von Grund auf. Bisher herrschten Totenfeiern (hin) und Erdbestattung. Jetzt 
machte die plotzliche Vernichtung des Korpers tiefen Eindruck. Der Toten- und 
Totenseelenkult war, solange Korper und Grabstatte in der Nahe waren, mit einem 
anderen psychologischen Unterton begleitet als jetzt mit dem Fehlen von jedem 
Anhaltspunkt fUr die physische Erinnerung an den Toten. Seit Dosho verbrannt 
worden war, verbreitete sich die Totenverbrennung schnell, wie Literatur und Stein
und Metallinschriften zeigen. Es kommen auch iiberall Gerate zum Verwahren von 
Kremationsiiberresten vor. Man findet he ute noch in unwegsamen Berggebieten 
Gruppenkremationsgrabstatten, was zeigt, wie schnell und we it sich damals die 
Kremation durchgesetzt hatte. Grund dafiir war wohl die Einfachheit dieses 
Verfahrens der Leichenbehandlung. Auch die Trauerriten wurden vereinfacht und 
von jedem Pomp und Aufwand entbloBt. 

Nach Dosho wurde die Kaiserin Jito verbrannt, aber fiir sie wurde die 
hin-Totenfeier noch abgehalten. Zu Beginn des 8. Jh.s geschah der Dbergang von 
der hin-Erdbestattung zur Verbrennung. Fiir das Kaiserhaus brachte die Kremation 
eine Verkiirzung der politischen Vakanz mit sich, die Thronfolge konnte beschleu
nigt werden. Ferner horte die Aufgabe der kaiserlichen Residenz nach dem Tod 
eines Kaisers auf. 

Die hin-Totenfeier und die Thronfolge. - Die erste Kaiserin in Japan war 
Suiko. Jingo Kogo regierte bloB fiir ihren Sohn Ojin. Wenn ein Kaiser starb und der 
zur Thronfolge ausersehene Mann ebenfalls, folgte die Frau des verstorbenen 
Kaisers auf den Thron. Eine weibliche Thronfolge geschah zur Vermeidung eines 
Thronfolgestreits. Vor der Thronbesteigung muBte aber die Trauerfeier fUr den 
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verstorbenen Kaiser beendet sein. Es gab verschiedene KonflikWille. Wenn, wie es 
geschehen war, der neue Kaiser vor Beendigung der Totenfeier den Thron bestieg 
und den Palast verlegte, ergaben sich sicher Schwierigkeiten. So hatten z. B. die 
Totenfeiern fur die Kaiserin Saimei (655-661) und den Kaiser Bitatsu (572-585) 
ungewohnlich lange gedauert. Saimei starb in Asakura in Chikuzen (K yushu) 
unterwegs auf einem Feldzuge nach Korea. Kaiser Bitatsu war in einem erbitterten 
Kampf verwickelt mit den Gegnem der EinfUhrung des Buddhismus. Die Soga, 
Vertreter des Buddhismus, standen den Mononobe, den Verteidigern der einheimi
schen Gotter, gegenuber. Die Nachfolgefrage des neuen Kaisers wurde durch 
politische Wirren erschwert. Ebenso hatten auch bei der Thronfolge des Kaisers 
Tenchi (662-671) und anderen vor ihm komplizierte ZusHinde geherrscht. Die 
Verkurzung der Totenfeier durch die Leichenverbrennung verhinderte nun die 
Wiederholung solcher Hille. 

Die Palastverlegung nach dem Tod eines Kaisers. - Vor dem Bau des 
Fujiwara-Palastes wurde beim Tod eines Kaisers dessen Residenz verlegt. DafUr gab 
es die ErkUirung mit der Unreinheit der Residenz, die durch den Tod mit den 
anschlieBenden Leichenfeiern verursacht wurde. Genauer genommen war es die 
Verunreinigung der heiligen Schatze des Kaisers (Spiegel und Schwert), vor der 
diese geschtitzt werden sollten. Die Verlagerung der Schatze nach einem neuen Ort 
oblag dem nachfolgenden Kaiser. Er siedelte deshalb anderswohin tiber. Es kam 
aber auch vor, daB der Palast wahrend einer Regierungsperiode zweimal verlegt 
wurde. Dies spricht gegen die Umsiedlung mit Rticksicht auf die heiligen Schatze. 
Ferner, wenn diese Rticksicht entscheidend gewesen ware, hatte die Obersiedlung 
nach einem neuen Ort gleich nach dem Tod des Kaisers geschehen mtissen und nicht 
erst, nachdem die Schatze schon der Verunreinigung durch die Leichenfeier in der 
hin-Halle ausgesetzt worden waren. Thronfolge und Obersiedlung fanden in 
Wirklichkeit erst nach der Totenfeier statt. 

Ftir die Thronfolgezeremonie wurde ein "hoher Thron" (taka-mi-kura) aufge
stellt. Bei der Thronfolgezeremonie ftir Kaiser Kotoku (645-654) bestieg die 
Prinzessin Karushi diesen Hochthron und ktindigte der himmlischen Sonne 
(Ama-tsu-hi) die Nachfolge an. Auf der rechten Seite des Thrones stand mit dem 
goldenen Schwert umgtirtet Otomo Naganori, auf der linken Seite Inukami Tatebe 
no Kimi. Seit der Zeit Kaiser Yuryakus ist es bei den Thronbesteigungen eine 
auffallende Erscheinung, daB an dem Ort, wo der Hochthron gebaut war, die 
Thronfolgezeremonie gehalten und nachher der Palast gebaut wurde. So war es bei 
Yuryaku und zwei anderen Kaisern. Bei einer Reihe anderer Kaiser finden wir 
keinen Hochthron, im tibrigen durfte die Zeremonie dieselbe gewesen sein. Der 
Platz fUr den Hochthron wurde durch Divination ausgewahlt. So ergab sich die Sitte 
des Palastwechsels nach dem Tod eines Kaisers. 

1m FaIle Temmu Tennos fand 673 (Temmu 1) die Obersiedlung nach Asuka, 
Kiyomiharamiya, zum neuen Palast statt, der Hochthron wurde aber erst 674 
errichtet und die Thronfolge vorgenommen. Die Art der Thronbesteigung Kaiser 
Kotokus war ein Ausnahmefall. 1m allgemeinen ist anzunehmen, daB doch der 
Palastwechsel eine enge Beziehung zur Thronfolge hat. Bei Tenchi Tenno 
(662-671) war es so, daB er im 3. Monat des 7. lahres seiner Regierung den Palast 
nach Omi verlegte, nachdem die hin-Palastzeremonie fUr die Kaiserin Saimei 
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(655-661) und Prinzessin Mabito zu Ende war und be ide zusammen im Kaisergrab 
Koichioka bestattet worden waren. Die Thronfolge wurde auf Neujahr 668 
festgesetzt. Nach einer anderen Quelle wurde ferner Tenchi 6 (667) im 3. Monat an 
einem Ort in Omi ein Hochthron aufgestellt und die Thronfolgezeremonie 
abgehalten. So ist es moglich, daB Omi auch fiir die Residenz festgelegt wurde. Diese 
Palastverlegung hort nach dem Bau der Fujiwara-Hauptstadt auf. Ferner war auch 
durch die Einftihrung der Leichenverbrennung die hin-Totenfeier zu einem Ende 
gekommen, die Sedisvakanz wurde abgekiirzt, die Nachfolge unabanderlich nach 
dem Gesetz gemacht und vereinfacht. Unter Kaiser Tenchi wurde 670 eine 
Gesetzessammlung (Omi-ryo) durchgefiihrt. Die vielen Schwankungen in der 
Thronfolgefrage waren von politischen Machtstreitigkeiten zwischen Klanen, in 
deren Abhangigkeit der Kaiser sich haufig befand, mitbestimmt worden. Die lange 
Sedisvakanz war jedenfalls eine Periode von Machtkampfen hinter den politischen 
Kulissen. Die Thronfolge war voll von Riten, in denen Kult und Regierung eng 
miteinander verquickt waren. 

Alter als die Thronfolgezeremonie ist die "Feier des GroBen Kostens der 
Erstlingsfrtichte" (O-nie-matsuri oder Dai-jo-sai) anlaBlich der Inthronisierung 
eines neuen Kaisers. Wahrscheinlich hatten das GroBe Reiskosten (6-nie) und die 
Regalieniibergabe eine lange Tradition und machten die Thronfolgezeremonie aus. 
Wahrend das O-nie-matsuri mit dem Reiskosten ein esoterischer Ritus zum 
Fortbestehen der See Ie des Kaisers war, ist die Regalieniibergabe die Zeremonie, 
durch die der Kaiser als solcher Anerkennung durch das Yolk gewinnt. Wenn es auf 
die Regalieniibergabe zuging, wurde ein geeigneter Platz diviniert und ein 
Hochthron errichtet. Ais Thronfolgezeremonie ist die Regalieniibergabe neu, frtiher 
geniigte die Zeremonie des GroBen Reiskostens. Yon einer Reihe von Kaisern, lito, 
Mommu u. a., wurde das GroBe Reiskosten ein oder zwei lahre vor der 
Regalieniibergabe gehalten. Aus der Zeit vor Temmu Tenno (673-686) ist die Form 
des GroBen Reiskostens nicht bekannt. Yielleicht wurden urspriinglich beide 
Zeremonien hintereinander verrichtet und sind erst spater getrennt worden. Nach 
dem Nihon Shoki geschah die Regalieniibergabe haufig auf Neujahr, bei Ojin Tenno 
(201-310?) und ebenso einer Reihe von Kaisern nach ihm. 1m Altertum wurde das 
GroBe Reiskosten Mitte oder Ende des 1. Monats gehalten. Bei der Thronbestei
gung wurde hinterher, wahrscheinlich zu Beginn des neuen Friihlings, die 
Zeremonie der Regalieniibergabe vollzogen; mit der neuen Zeit jedoch geschah die 
Regalieniibergabe sogleich, wenn ein Kaiser gestorben war und man die hin-Toten
feier abgehalten hatte, das GroBe Kosten des Reises jedoch ein oder zwei Jahre 
spater. 

Am Tag der Thronfolge des Kaisers wurden die hohen Wtirdentrager der Omi 
und Omura ji (GroBe Klanhauptlinge) ernannt. Dafiir gibt es viele Beispiele von 
Kaiser Richt1 (400-405) an bis Kaiser Kotoku (645-654). Eine Reihe von Kaiser
perioden hindurch war es Brauch, solche hohen Wtirdentrager mit einem neuen Kai
ser neu zu ernennen. Andererseits machte deren Ernennung viel fiir die Promotion 
eines Kaiserkandidaten ftir den Kaiserthron aus. Die komplizierte politische Lage 
nach dem Tod eines Kaisers hatte darin ihren Grund gehabt. Der Streit in der 
Totentrauerhiitte fiir Kaiser Bitatsu urn das shinobigoto (Leichenrede) von Soga 
Umako und Mononobe Moriya und anderen, das die Seele des Kaisers trosten sollte, 
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zeigt, wie sie auch den Kult flir ihren eigenen Machtkampf gebrauchten. Auch die 
Verschworung von Prinz Otsu (663-686), Sohn des Kaisers Temmu, gehort in 
dieses KapiteI. 

Wir sehen, wie Religion, KuIt und Politik ineinander spielten, Was die Verlegung 
des Kaiserpalastes angeht, mag die Todesunreinheit mitgespielt haben. Der Ort, wo 
der Kaiser starb, war doch von der Furcht vor dem Totengeist getroffen. Aber 
andererseits hat man - so konnte man annehmen - auch an die Schutzkraft des 
Verstorbenen als Ahnen der N achfolger gedacht. Auf tieferen Kulturstufen wundert 
es uns weniger, wenn die Hinterbliebenen die SHitte des Todes verlassen. Es hat auch 
Hille gegeben, daB ein Kaiser seine Residenz aus wirtschaftlichen oder politischen 
Grunden verlegte, urn seine Hausmacht durch Besitzerwerb zu starken. 1m 
Klanstaat stand die Macht des Kaisers nicht gerade auf starken FiiBen. Die 
eigentliche Macht des Kaisers lag in der Unterstiitzung durch andere Klane, die diese 
nicht umsonst gewahrten. Die Regierungskunst der Kaiser bestand darin, anderen 
Aristokraten wenigstens urn einige Schritte an Macht und Ansehen voraus zu sein. 
Dafur benutzten die Kaiser auch religiose Motivationen, kulturellen Prunk und 
rituellen Pomp. DaB nach dem Tod eines Kaisers in einer Trauerhalle mit dem 
Leichnam des Toten dessen Seele durch Totenfeiern getrostet werden sollte, ist 
sicher ein echt und urtumlich anmutender Zug. Kraft und Schwache der kaiserlichen 
Familie erkennt man an der normalen oder ungewohnlichen Lange der Trauerperio
de. Bei einem starken Kaiser ging die Machtergreifung des neuen Kaisers schnell vor 
sich. Nach den Trauerriten fan den Paiastverlegung und Thronbesteigung bald statt. 
Andernfalls war Wirrwarr zu erwarten. 

4. Totenseelen- und Ahnenkult im Volk bis zur Neuzeit 

Auf dem Hintergrund der altjapanischen Gesellschaft und Religion sind nun 
Gesellschaft und Religion als wesentliche Bestandteile der japanischen Volksindivi
dualitat weiter zu verfolgen. Welcher Baum ist aus diesen Wurzeln hervorgewachsen 
(vgl. HORI ICHIRO 1953a; MIYAJI HARUKUNI 1956)? Die Oberlieferung seit 
den altesten Zeiten sagt, daB die Seele, wenn sie den Schmutz der Leiblichkeit 
abgetan hat, auf hohen Bergen z\l wohnen beginne und von dort aus auf ihre 
Hinterbliebenen in der Ebene herabsehe und sie von Zeit zu Zeit besuche. Diese 
Anschauung ist sowohl in der alten Literatur (Manyoshu, Rei-iki) reichlich belegt als 
auch in vielen lebenden Volksbrauchen enthalten. 

Eine Halle auf einem Hugel in der Aomori-Prafektur flir den Gott lizo, dem 
Fuhrer der Totenseelen, wird wahrend der Nacht yom 25. zum 26. Tag des 6. Monats 
des Mondkalenders zum Mittelpunkt einer Feier, zu der sich die Totenseelen noch 
unverheirateter Manner und Frauen versammeln sollen. Die in Scharen erschiene
nen Hinterbliebenen fiillen die Halle mit lizo-Figuren. Sie wollen wissen, daB man 
an regnerischen Abenden die Verstorbenen sprechen hore. Am nachsten Tag bei der 
Totenfeier vor der lizo-Halle streicht man den lizo-Figuren weiBes Mehl ins 
Gesicht, hangt ihnen bunte Tucher urn, opfert ihnen Puppen, Strohschuhe und 
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HirsekloBe in einer Schachtel. Jeder Figur wird einzeln geopfert, so daB sich die 
Gaben zu Bergen anhaufen. Das Innere der Halle ist vom Rauch der Inzensstabchen 
erfiillt, drauBen flackern Fackeln und flattern in die Erde gesteckte Fahnen mit dem 
Namen des lizo. GroBe Gruppen von Frauen, die ein Gehibde ablegen wollen, 
stehen umher, und buddhistische Monche schlagen den Gong. In aus Matten 
errichteten Hiitten hinter der Halle waIten etwa vierzig blinde Frauen aus den 
Nachbardorfern ihres Amtes als Nekromantinnen, zu denen verstorbene Gatten 
oder Kinder aus dem Jenseits sprechen. Die Besucher konnen sich in Mattenhiitten 
neben der lizo-Halle zuriickziehen. Tanze und Lieder wahrend der ganzen Nacht 
sollen die Seelen unterhalten, damit diese den blinden Frauen ihre Wiinsche 
kundtun. So geschah es seit vie len Generationen hindurch bis in unsere Tage. 

Der Schreiber dieser Zeilen verbrachte 1958 selbst einen Abend bei einer 
solchen lizo-Feier mit Nekromantinnen in der Nahe des Dorfes Kanagi, Nishi
Tsugaru-Distrikt, Aomori-Prafektur. 

Noch bekannter sind die Totenseelenfeiern auf dem Osoresan im Shimokita-Di
strikt derselben Priitektur (vgl. KUSUNOKI MASAHIRO 1968). Dieser Osoresan 
an der auBersten Nordostspitze von Honshu wurde zum klassischen Gebiet fiir das 
Studium von Totenseelen- und Ahnenkult. Man fiihlt sich dort urn viele Jahrhunder
te in die Vergangenheit zuriickversetzt. So tief ist der Glaube an die Totenseelen und 
die Moglichkeit des Kontaktes mit ihnen noch im Volke verwurzelt. 

Bekannt sind auch die Wallfahrten zum Berg Iya in der alten Provinz Sanuki in 
Shikoku2

• Nicht nur Leute von den benachbarten Dorfern, sondern auch von den 
Inseln der Inlandsee kommen zum Berg hinauf, und zwar siebzehn oder zwanzig 
Tage nach einem Todesfall in der Familie, am 20. Tag des 12. Monats oder am 
J ahresgedachtnistag des Hinscheidens. Es kommen vor allem Leute mit viel Blut im 
Korper. Man nimmt Kopfhaar oder Kleidungsstiicke des Verstorbenen mit. 
Unterwegs zum Berg ruft man: "Iya ye maim zo (Iya, wir kommen zur Wallfahrt)", 
urn sich bei den Totenseelen anzumelden, und sprengt aus einem Bach Wasser auf 
eine Art Totenbrett mit dem posthumen Namen des Toten, das man mitbringt. 

In der Ibaraki-Prafektur am Nordostrand der groBen Kanto-Ebene urn Tokyo 
finden solche Wallfahrten nach Iya haufig zur Friihlings- und Herbstgleiche (higan) 
statt. Man stellt Totenbretter (toba) auf und verbrennt Inzens fiir die Seelen, die sich 
nach dem Glauben der Leute auf dem Berg einfinden. Viele lizo-Figuren stehen 
umher. Beim ersten Bergbesuch nach einem Todesfall stellt man nur ein 
gewohnliches Totenbrett auf, wie man sie beim Begrabnis auf den Grabhiigel steckt, 
bei spateren Besuchen einen Balken. Nach einer Schatzung aus der letzten Zeit sind 
in einem Jahr 350000 Menschen zur Seelenverehrung erschienen. Es muBten von 
der Polizei und von Burschenvereinen gebildete Schutzgarden aufgeboten werden, 
urn den Verkehr zu regeln und Untiille zu vermeiden. Die Monche im Bergtempel 
sind den ganzen Tag damit beschaftigt, Namen auf die Totenbretter zu schreiben. 
AuBer zu den Aquinoktien kommen auch Leute, die die 100tagige Trauerzeit 
beendet haben: auch wiinschen viele, im Tempel Knochen ihrer Verstorbenen 
aufzubewahren. Wah rend des Krieges pflegte man zur Friihlings- und Herbstgleiche 

2 EDER 1958; hier ist auch einschlagig der chinesische Wuismus, wie DE GROOT (1910) den volks
tiimlichen Schamanismus nennt, behandelt. 
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die Kremationsiiberreste (hone-bako "Knochenkisten") von Gefallenen hierher zu 
bringen, urn sie nachher jedoch wieder mitzunehmen. 

Am Abhang eines Berges in der Yamagata-Pdifektur, bei Yamadera, sind 
Grabstatten friiherer Feudalherrscher (Ishizawa) durch steinerne Stupen gekenn
zeichnet, neben die die Pilger im Laufe der Zeit groBe Mengen von Totenbrettern 
aufgestellt haben. Standig qualmen davor die Inzensstabchen (vgl. HORI IeHIRO 
1953a). In einer Halle des Bergtempels bewahrt man in kleinen Kistchen Zahne von 
Toten auf. Von Zeit zu Zeit stapelt man sie in einem eigenen Abstellraum, und hat 
sich auch dieser gefUllt, dann bringt man sie zur Herbstgleiche an einen sonst 
unbesuchten, verborgenen Ort, wo man sie verbrennt und die Asche vergrabt. An 
die Bergtempel sind Zimmer angebaut, in denen posthume Hochzeiten gehalten 
werden. Verlobten wird hier im Land der See len die Verwirklichung des Traumes 
zuteil, den ihnen im Leben der Tod zerstorte. Bilder oder Photographien dienen als 
Vertreter der Toten. Am Abend des 6. Tages des 8. Monats wird mit Tanzen und 
Trauerliedern eine Seelenfeier gehalten, die die ganze Nacht andauert und zu der 
Pilger von nah und fern kommen. 

Eine weitere bekannte Seelenkultstatte befindet sich in der Nahe von Tottori in 
West-Honshu. Hier fiihren 300Stufen einen Steilhang hinauf zum Tempel 
Majinji der Tendai-Sekte. Oberhalb der Haupthalle steht ein kleiner Schrein voller 
Seelentafelchen (ihai), vor denen standig Inzensopfer brennen. Am 49. Tag, dem 
Ende der Trauerzeit nach einem Todesfall, kommen die Verwandten hierher und 
stellen ein solches Tafelchen auf. Die Seelentafelchen werden mit der Zeit entfernt 
und verbrannt. Zum Seelenfest (o-Bon) im Sommer und zu beiden Aquinoktien 
(higan) kommen Pilgergruppen ohne UnterlaB und verbringen hier die Nacht. 

Beim Dorf Usuzu in der Nagano-Prafektur versammeln sich die Leute, die im 
verflossenen Jahr einen Toten zu beklagen hatten, zum o-Bon-Fest, d. h. am Tage 
der Riickkehr der Totenseelen, im Sommer in einer lizo-Halle. Sie brechen in der 
Nahe Kiefernzweige ab und stellen diese vor der Halle auf, wobei sie zu den Seelen 
sagen: "Bitte kommt und setzt euch darauf!" Nach dieser Anrede warten sie eine 
Weile, steeken sich die Zweige an die Hiiften, tun so, als ob sie jemanden triigen, und 
kehren so naeh Hause zuriick. Leute, denen ein Kind gestorben war, ebnen hinter 
der Tempelhalle den Sand und sagen: "Bitte laBt FuBspuren zuriick!" Dann rasten 
sie eine Weile unter dem geoffneten Schirm; man sagt, daB sie dann die FuBspuren 
der Kleinen sehen. 

Auf der Insel Iki vor der Westkiiste von Honshu pilgern die Leute zu einer durch 
die Anwesenheit von Seelen geheiligten Statte auf einer Anhohe. Dort halten sie 
einen griinen Bambusstab hoch, an dessen Spitze eine Kamelienbliite steckt, und 
kehren in dem Glauben, daB sich eine Seele darauf niedergelassen habe, heim. Es 
gibt zahlreiche Beispiele von Seelenfeiern, die gelegentlich aus praktischen Griinden 
auch in die Ebene verlegt wurden, aus dem ganzen Land. Sie aIle zeugen von dem 
Glauben, daB man an diesen Statten den Verstorbenen begegne und mit ihnen in 
Verbindung treten konne. 

In Bergdorfern von Mikawa (Aichi-Prafektur) saubert man die Waldwege von 
Gras in dem Glauben, daB die See len zur o-Bon-Feier (heute 8.VIII.) vom Berge 
herunter in die Hauser kamen. Man nennt dies shoreisama no michi-tsukuri, etwa 
"Wegbereiten fUr die Seelen". 
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In vielen Sitten ist der Glaube ausgedruckt, daB die Seelen auf Blumen, die in den 
Bergen gepfluckt werden, zum Seelenfest zu ihren Angehorigen zuruckkehren3

• 

Vielfach pfluckt man sie an einer bestimmten Stelle des Berges, die "Seelenberg" 
(o-tama-yama) heiBt. Mancherorts verbindet man das Saubern des Weges mit dem 
Blumenabholen. Die Sitte wurde sogar in SHidte verlegt, wo fiir "Seelenblumen" 
eigene Markte gehalten werden. In Hachinohe (Aomori-Prafektur) findet der 
Blumenmarkt yom Abend des 12. bis zum Morgen des 13. Tages des 8. Monats statt. 
Das Blumenkaufen dort nennt man "Seelen-Abholen" (hotokesama mukae). 
AuBer Blumen werden auch andere Dinge verkauft, wie KordeI, mit der man sich die 
Seelen bei der Heimkehr auf den Riicken zu binden glaubt; ferner kleine Boote, 
Spiegel und Gehstocke fur die Seelen. In Osumi und Kyftshft mieten sich die Leute, 
die im vergangenen Jahr in ihrer Familie einen Sterbefall hatten, im Haus des 
Blumenhandlers ein Zimmer und halten dort fUr die nach Hause zu geleitende Seele 
eine einfache Willkommensfeier. Man erzahlt auch, daB Leute, die mit Seelenblu
men umgehen, von der Seele besessen werden. Hierin setzt sich der Glaube fort, daB 
die Totengeister mit den Blumen, die an bestimmten Stellen des Bergabhangs 
gepfliickt werden, ins Haus kommen. 

Mehr als bloBer Schmuck sind auch die Blumen, die bei der Begrabnisfeier als 
"Leichenblumen" (shikabane-bana) eine Rolle spielen. 

In Niijima in der Izu-Inselkette nimmt man als "Leichenblumen" Bambusgras, 
tragt es beim Leichenzug in der Hand und stellt es am Begrabnisplatz auf. 1m 
Suwa-Distrikt in der Nagano-Prafektur wickelt man urn diinn gesplissene Bambus
stabe weiBes Papier. Die so entstandenen "Blumen" stecken sich die Manner hinter 
die Ohren und die Frauen ins Haar. So nehmen sie am Begrabnis teil. In Yusenji, 
Nomi-Distrikt, Ishikawa-Pratektur, steckt man an Kamelienbliiten oder -bIatter 
(tsubaki, Camelia japonica) Hanfstengel. Derlei "Blumen" werden entweder schon 
den Begrabnisweg entlang in die Erde oder nach dem Begrabnis aufs Grab gesteckt. 
Auch diese Sitten beruhen auf der besonderen Beziehung zwischen Berg, Blumen 
und Totenseelen. 

Auch mit Feuer werden die Seelen zur o-Bon-Feier willkommen geheiBen. Man 
zundet auf Bergen Fackeln an und geleitet damit die Seelen ins Tal. 1m 
Kami-Ina-Distrikt (Nagano-Prafektur) baut man auf dem Berg eine Hiitte und 
verbringt dort Fackeln schwingend die N acht. 

In Tobishima in Ugo (Akita-Prafektur) auBert sich der Glaube an die Berge als 
Seelenaufenthaltsort in folgenden Anschauungen. Der Lauf eines GrenzfluBbetts 
(Sainokawara) ist von Bergen mit Seelenversammlungsplatzen eingefaBt. Hierher 
geht man zum Betrauern der Seelen. Einer dieser Seelenberge liegt in Tobishima in 
der Nahe des Strandes. Wenn man beim Grasschneiden ein Lied singt, so laut, daB 
man es im Dorfe hort, dann findet am nachsten Tag yom Dorf her ein Begrabnis statt. 
So horten einmal Leute, die der Arbeit wegen am Sainokawara eine Hutte errichtet 
hatten und darin iibernachteten, jede Nacht eine weinende Stimme, und jeden 
Morgen waren vor den JizO-Statuen aufgeschichtete Steine vollig naB, was man 
Toten zuschrieb, die yom Meer her kamen. 

3 HORI IeHIR6 1953; - einschlagige Arbeiten sind hier IKEGAMI HIROMASA 1937 und 1959. 
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Die Verbindung von Berg und Seelen zeigen auch Seelentiere. Ais so1che gelten 
weiBe Vogel, die yom Berg ins Dorf fliegen. Mit Seelen stehen auch Libellen in 
Verbindung, sie heiBen daher "Aquinoktienlibellen" (higan-tombo), "Paradiesli
bellen" (gokuraku-tombo) oder ahnlich. Es gibt Gegenden, wo man glaubt, daB 
beim Ahrenschnittfest (hokari-matsuri) Feldgott und Ahnengeister auf Libellen 
anreiten. 

Obige Ausziige aus japanischen Publikationen von Ergebnissen der heutigen 
Volkskundeforschung beleuchten die Vorstellung von Bergen als dem Ort, wohin 
die Seelen nach dem Tode gehen, wo die Lebenden sich mit ihnen in Verbindung 
setzen konnen und woher sie gelegeutlich zu den Statten ihres friiheren irdischen 
Daseins zuriickkehren. 

In der alten Literatur finden wir im Begriff tokoyo eine andere lenseitsvorstel
lung. Unter diesem Wort - "standige, dauernde Welt" - versteht man ein 
Dreifaches: einen schrecklichen Ort der Toten; einen frohlichen, der nur den HeIden 
offensteht, und einen Ort, woher die Toten erscheinen. In allen drei Fallen liegt der 
Ort jenseits des Meeres. AuBer bei den Klassikern ist die Vorstellung von einem 
Totenreich jenseits des Meeres nicht lebendig. An die Stelle des Meeres treten Berg 
und Waldo Offenbar war friiher die Bestattung im Meer neben dem Begraben in 
Dbung, was man aus archaologischen Funden von Sargen in Bootsgestalt schlieBen 
kann. Den Sarg nennt man zuweilen heute noch norifune "Besteige-Boot", 
"Fahrboot" oder fune "Boot". Die Helfer beim Begrabnis hieBen funando 
"Bootsleute". Dies diirften Spuren einer fruher in Strandgegenden ublich gewese
nen Aussetzung der Leiche auf dem Meer gewesen sein. In Amami-Oshima, einer 
Insel sudlich von Kyushu solI dies bis in die Neuzeit hinein noch geschehen sein. 

Dber den Zustand der Seelen im lenseits gibt uns der Volksglaube, soweit er 
nicht buddhistisch geformt ist, sehr sparliche Auskunft. Sehr reichhaltig ist hingegen 
der Glaube uber die Riickkehr der See len in das Land der Lebenden, zu ihren 
Familien und Nachkommen. Wir haben beim Seeleng!auben die Unterscheidung zu 
machen zwischen Seelen, deren Individualitat im BewuBtsein der Hinterbliebenen 
noch lebendig ist, und so1chen, deren Individualitat vergessen wurde und die nur 
gruppenweise auftreten, ferner Seelen, derer man als Ahnherren Generationen 
hindurch gedenkt und die auch haufig zu Ahnengottern erhoben worden sind. 

Die Ruckkehr von Totenseelen findet in der Regel an den wichtigen Wende
punkten im lahreskreislauf statt: zu Neujahr, zur o-Bon-Feier und zur Erntezeit. 

Man glaubt an die sogenannten marebito ("seltene Menschen"?, Wortbedeutung 
noch nicht gesichert), unter denen man hohere Wesen versteht, die zu bestimmten 
Zeiten aus dem lenseits zu Besuch kommen, den Bauern Erntesegen bringen und 
allerlei UngJiick abwehren (vgl. ORIKUCHI SHINOBU 1949; 1955). Wir haben es 
hier mit bereits zu hoherem Dasein gelangten See len zu tun. 

Wenn bei Ackerbauriten der Boden mit Strohbiindeln oder Steinen geschlagen 
wird, will man damit Insektenschaden und anderes Ungluck abhalten, und zwar als 
Nachahmung des machtigen Schrittes der Ahnengeister, der alle Schadlinge des 
Feldes dem Erdgeist untertan macht (ORIKUCHI SHINOBU). 

Das dengaku (ein Pantomimenspiel mit Musik und Tanz) und andere dramati
sche Darstellungen der Landbevolkerung sind Umkleidungen dieser Gedanken. la, 
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die Wurzeln der dramatischen Kunst uberhaupt sind in diesen DarsteIlungen von 
Geisterbesuchen zu sehen (HORI ICHIRO 1953). 

Aus verschiedenen Landesteilen kennt man zu Neujahr auftretende Maskierte, 
die den Besuch von Geistern darsteIlen. Diese Torbesuchsbrauche mit ihrem 
Maskenwesen stellen ein reichhaltiges Feld japanischen Brauchtums dar. 
Geheimnisvolle Besucher, die zum Emtefest erscheinen, sind schon im Manyoshu 
und _ im Hitachi Fudoki erwahnt, sie werden "Ahnengotter" (mioyato no 
kami) genannt. Doch bevor wir auf Ahnenglauben und Ahnenkult, der eine 
bestimmte Form des Seelenglaubens ist, naher eingehen, mussen wir uns die 
weiteren Entwicklungsstadien der Seelen nach dem Tod vor Augen fiihren, denn 
Totenseelen und Ahnenseelen unterscheiden sich. 

Die Leiche gilt als unrein. Wer mit ihr in Beruhrung gekommen ist, muB sich 
Meidungs- und Reinigungsriten unterziehen. Es spricht vieles dafiir, daB die 
Doppelbestattung einmal we it verbreitet war, deren Vorformen das einfache 
Aussetzen im Wald oder Gebusch oder die Bestattung im Meer gewesen sein mogen. 
Yom fruhen Altertum her kennt man Ausdrucke fiir Bestattung, wie okutsusutae, 
okitsusutae, okutsuki, okitsuki, die dies nahelegen. Oku heiBt "das offene Meer", 
aber auch "abgelegener Ort in den Bergen", sutae durfte yom selben Stamm wie das 
heutige suteru "wegwerfen" herruhren. Die Beisetzung eines Kaisers wurde 
"Begraben auf dem Berge" genannt. In Okinawa war es bis in die Neuzeit Brauch, 
die Leiche im Gebusch niederzulegen. Die Angehorigen und Freunde besuchten sie 
taglich, bis sie zu verwesen begann. Die L u f t b est at tun g solI im Suden auf einigen 
Inseln von Satsuma, in Amami-Oshima und auf Ryukyu-Inseln heute noch 
vorkommen, und zwar verbunden mit Knochenwaschen und Wiederbestattung. 

In der geschichtlichen Abfolge der Entwicklung der Bestattungsformen kam das 
Zweigrabersystem nach der Leichenaussetzung und ist in der Neuzeit noch nicht 
ganz verschwunden. Die Ehrfurcht vor dem Leichnam war immer nur gering, und 
Spuren von Luftbestattung und Knochenwegwerfen zeigten sich noch lange. In der 
Tottori-Prlifektur und am Vfer des Biwa-Sees (Shiga-Prlifektur) versenkte man die 
Knochen im Wasser. 

1m FaIle des Zweigrabersystems, das im Honshu weit verbreitet ist, nennt man 
das Grab mit der Leiche "Bestattungsgrab" (ume-baka) im Gegensatz zum 
"Besuchsgrab" (mairi-baka) , das aus dem Grabmal besteht, vor dem man dem 
Verstorbenen Opfer darbringt und andere Ehren erweist. Als es die zweite Grabart 
noch nicht gab, geschah der Totenseelenkult ebenfaIls am Bestattungsgrab. Beim 
Zweigrabersystem werden die Knochen aus dem Bestattungsgrab entfernt und 
anderswo beigesetzt, das erste Grab gerat dann in Vergessenheit. Das zum 
Zweigrabersystem fiihrende Motiv war die Scheu vor der Leiche und vielleicht auch 
die Furcht vor der Totenseele (vgl. MOGAMI TAKAYOSHI 1955:1). 

Fur Bestattungsgrab sagt man auch "Berggrab" (yama-baka). Berg kann auch 
einfach Wald bedeuten. Das Berggrab lag an einem hochgelegenen Ort abseits yom 
Dorf, in einem Wald, einem Tal, am Strand oder an einem fluB. Berg und Wald sind 
das Land der Toten, die andere Welt, auch Ort der Gespenster und Teufel (oni) , die 
eine Weiterentwicklung der Totenseelen darsteIlen. Was man heute unter "Grab" 
versteht, ist der Ort, wo der Leichnam oder das Skelett des Toten begraben liegt und 
wo die Totenseele verehrt wird. Wegen der geringen Ehrfurcht vor dem Leichnam 
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und dem Skelett unter dem gewohnlichen Yolk war man seit altersher bestrebt, die 
Dberreste der Toten moglichst weit weg abzulegen und womoglich zu vergessen. 
Aus dieser Haltung mag die Trennung von Bestattungs- und Seelenkultort im 
Zweigrabersystem erwachsen sein. 

Hier solI zunachst yom Eingrabersystem die Rede sein: AuBer auf Bergen 
und am Strand be grub oderbegrabt man auf unbewohnten Inseln, aber auch in einer 
Ecke des Gehoftes, was eine Neuerung sein durfte. Moglicherweise ist dies eine 
Weiterbildung von Seelenkultstatten, die fruher keine Leichname bargen. In der 
Literatur aus dem Altertum findet man Stellen, in denen von Grabern die Rede ist, 
die an einer Art Klause von buddhistischen Gliiubigen errichtet wurden. Graber an 
Tempeln zu errichten, kam bereits wahrend der Heian-Periode (794-858) auf, 
erreichte eine Blutezeit wah rend der Kamakura-Periode (1192-1333) und breitete 
sich bis zur Neuzeit aus buddhistisch-religiosen Grunden aus. 

Die Vermeidung von Unreinheit durch Leichen kommt in verschiedenen Sitten 
zum Ausdruck. So wurde die Betreuung von Grabstatten schon fruh buddhistischen 
Tempeln ubertragen. An BegrabnispUitzen stellte man die sogenannten Sechs Jizo 
(Roku-Jizo) auf und erbaute Tempel, denen die Grabstattenverwaltung ubertragen 
wurde. Die Bezeichnungen fUr Grab drucken einen verlassenen und vergessenen Ort 
aus. Das gewohnliche Wort fur Grab (haka) bedeutet einen abgetrennten Ort. Sehr 
weit in Gebrauch sind auch no "Feld", nobe "Feldrand", yam a "Berg". Ortsnamen 
wie Ashikitani "schlechtes Tal", Ashikiyama "schlechter Berg", Ashikizawa 
"schlechter Sumpf", ferner (in den Prafekturen Aomori und Akita) Yantore, 
Yantakoro "zu meidende Orte" lassen vermuten, daB hier einmal Begrabnisplatze 
waren. In Hachijoshima, im auBersten Suden der Izu-Inselkette, gibt es den 
Ortsnamen Hitosuteyo "Menschen wegwerfen". In Shinano (Nagano-Prafektur) 
heiBt ein Ort Obasuteyama "Berg zum Wegwerfen alter Frauen". Solche Ortsna
men haben sich wahrscheinlich im Zusammenhang mit Begrabnispliitzen gebildet. 
Vielerorts findet man Sainokawara "GrenzfluBbett", ebenfalls alte Begrabnis
statten. 

Die Errichtung von Gra bs teinen ist buddhistischen Ursprungs. Sie dienten der 
Ahnenverehrung und haben im Lauf der Zeit verschiedene Formen angenommen. 
Daher wurden sie nicht nur am Grab selbst errichtet. Die Steinmaler am Grab 
dienten zur Kennzeichnung des Bestattungsplatzes. Beim gewohnlichen Yolk ist die 
Errichtung von Grabmalern erst neueren Datums. Fruher wurde in Dorfern das 
Grab nur mit einem gewohnlichen Stein gekennzeichnet oder ein Baum an die Stelle 
des Grabes gepflanzt, wenn man es nicht ganz in Vergessenheit geraten lieS. Die 
Aufstellung eines Grabsteins findet an einem der periodischen Totengedachtnistage 
statt, nach drei, sieben, dreizehn oder auch erst nach siebzehn Jahren. Einer fruheren 
Aufstellung stehen Meidungssitten entgegen. Der Grabstein dient weniger zur 
Kennzeichnung des Grabplatzes, sondern ist vielmehr die Statte des Totenkults. 
Ursprunglich pflanzte man jedenfalls bei einer solchen Feier einen grunen Baum, 
der spater durch eine Stupa oder ein Brett ersetzt wurde, bis es zu den heutigen 
Grabmalern kam. So zeigt die Entwicklung der Grabmaler den Wachstumsverlauf 
der Ehrfurcht vor den sterblichen Oberresten des Toten an. 

In Honshu wurden fruher Ertrunkene, Erhangte oder eines anderen gewaltsa
men Todes Gestorbene nicht auf dem allgemeinen Begrabnisplatz bestattet, sondern 
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abseits eines so1chen, ebenso Kinder unter sieben J ahren. Zuweilen werden heute 
noch Familienoberhaupter und auch Ehepaare und Personen von Rang abseits des 
Grabplatzes einer Familie bestattet. Man teilt zuweilen auch nach jeder zweiten 
Generation die Graber der Oberhaupter von Zweigfamilien einer Stammfamilie in 
zwei Gruppen, je nachdem, ob ihr Begrabnis nach schintoistischem oder buddhisti
schem Ritus stattfand, so daB sich von daher zweierlei Begrabnisplatze ergeben. 

Eine Besonderheit von Okinawa seit alter Zeit ist die Beisetzung in naturlichen 
oder kunstlich angelegten Hohlen. Man findet noch heute viele so1cher Graber, die 
mit einer steinernen oder holzernen Tur verschlossen sind. Kommt auch vor, daB vor 
der Hohle Steine aufgeschichtet sind. Erst in spaterer Zeit kam bei den herrschenden 
Klassen eine sudchinesische Grabart auf mit einem Grabhugel in Form eines 
Schildkrotenpanzers, der von einer Mauer hufeisenformig eingefaBt ist. 1st ein 
so1ches Grab fur die Toten einer GroBfamilie bestimmt, so kann es betrachtliche 
AusmaBe annehmen. Der Hugel umschlieBt zwei Grabkammern, eine vordere fur 
die Aufstellung des Sarges und eine ruckwartige fUr die Aufbewahrung von 
gewaschenen Knochen entweder in einer Urne oder nur in einer Vertiefung im 
Boden (eine Urne meist nur fUr die Knochen von Ahnen). 

Ein alter Brauch des gewohnlichen Volkes auf den Okinawa-Inseln ist aber ein 
Zweigrabersystem, das eine Hohle fur die Luftbestattung der Leiche und eine 
andere fUr die Beisetzung der gewaschenen Knochen vorsieht. Einfache Luft- oder 
Erdbestattung kommt auch vor (vgl. YANAGITA KUNIO 1947). 

In Japan ist heute das Zweigrabersystem weit verbreitet: AuBer dem Grab fUr die 
Leiche hat man einen davon getrennten Ort fUr den Totenkult. Eine haufig 
vorkommende Bezeichnung fur Totenkultplatz ist hiki-baka oder hiki-bosho 
"verlegtes Grab", oder mairi-baka "besuchtes Grab". Letzteres war stets in der 
Nahe des Dorfes oder sogar innerhalb des Gehoftes; mit Vorliebe errichtete man es 
in der Nahe einer Jizo-Halle oder innerhalb einer Tempelumfriedung. Das Grab fUr 
die Leiche befindet sich haufig auf einem Grundstuck, das im Besitz der Familie der 
Dorfgemeinschaft oder des Klans ist. Begrabnisplatze fallen bald in Vergessenheit 
und/oder werden fUr andere Leichen benutzt. 

Auf das Leichengrab legte man einen Stein als Kennzeichen. Mit dem 
Aufkommen anspruchsvollerer Grabmalerhort das Zweigrabersystem von selbst 
auf. Auf dem Besuchsgrab findet man durchweg steinerne Grabdenkmaler, beim 
gewohnlichen Yolk allerdings erst seit jungster Zeit. Die vollkommenste Form war 
jedoch, wenn auBerdem ein Wald oder ein Erdhugel den Ort des Seelenkults 
kennzeichnete. So haben in der Fukui-Prafektur, Oi-Distrikt, Oshima, einer Gegend 
mit ausgepragtem Zweigrabersystem, alte Familien noch eigens einen Wald als 
Statte des Ahnenkults. So1che Statten nahmen ursprunglich die Stelle des spateren 
Besuchsgrabes ein, so daB wir in ihnen die Urform des Ahnenkultes sehen durfen. 
Von dieser Urform zweigte sich der "Jahresaltar" (toshidana), ein fur die 
Neujahrszeit errichteter Altar, und der "Seelenaltar" (mitamadana) ab, dessen 
Stelle spater der buddhistische Hausaltar (butsudan) einnahm. Eine andere 
Entwicklungslinie fuhrt zu dem Steingrabmal auf dem Besuchsgrab (mairi-baka). 

Das Leichengrab wurde fruher nur eine kurze Zeit lang nach dem Begrabnis 
besucht (oder auch uberhaupt nicht mehr), meistens am Tag nach dem Begrabnis 
oder am 7. oder 77. Tag. Spater wurde jegliche Feier an das Besuchsgrab verlegt. Es 
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kam auch die Sitte auf, hier Fingernagel, Haare und Knochen des Verstorbenen zu 
vergraben (vgl. YANAGITA KUNIO 1947). 

Die Sitten nach einem Begrabnis im Hause des Verstorbenen zeigen, wie aus 
einem Verstorbenen allmahlich ein Ahn wird. Der Hergang ist heute nur noch zum 
Teil faBbar. Immerhin sind von der Feldforschung hinreichend Einzelheiten 
aufgezeichnet worden, so daB die Hauptlinien des Werdegangs eines Ahnen sichtbar 
werden. Wie bei vielen anderen Dingen der japanischen Volkskunde hat man auch 
in dieser Hinsicht auf den abgelegenen Inseln der Inselkette von Izu viele Altertiimer 
gefunden (SAKAGUCHI KAZUO 1954). 

In Toshima riickt das Seelentafelchen des Toten (ihai) , zuerst vor dem 
buddhistischen Hausaltar aufgestellt, nach bestimmten Zeitabschnitten jeweils eine 
Stufe hoher an diesem Hausaltar hinauf, nach 100 Tagen hat es die oberste Stufe 
erreicht, die Stufe der Ahnen. Die Seele wird unter die Ahnen eingereiht, zuerst 
freilich nur als "neuer Ahn" (niisenso) im Gegensatz zu den "alten Ahnen" 
(furusenso). Fiinfzig lahre lang empfangt ein "neuer Ahn" an den Todesgedachtnis
tagen Opfer, und zwar jedesmal ein Tafelchen. Nach fiinfzig lahren wird die Seele 
"ein riickwartiger Ahn" (okudamasama), weil sich inzwischen Seelen neuer Ahnen 
angesammelt haben, deren Tafelchen nun im Vordergrund stehen. Hiermit verliert 
die Seele des Verstorbenen, an den sich kaum noch jemand erinnert, ihre 
Individualitat. Sie wird in die "Generationen der Ahnen" (senso-daidai) eingereiht, 
ihr posthumer Name in ein Register eingetragen und ihr Tafelchen in einem Tempel 
abgestellt. Zu Neujahr, bei der Verehrung der Gotter auf dem Hausaltar, werden die 
"alten Ahnen" zuerst bedaeht. Fur Ahnen, die sieh besondere Verdienste fur die 
Sippe oder auf andere Art erworben haben, halt man nach hundert 1 ahren noeh eine 
Gedachtnisfeier. Hernach werden sie zu Gottern (kami). 

Auf Niijima sagt man, die Seele eines Verstorbenen halte sich 49 Tage lang auf 
dem Hausdaeh auf. Deshalb steigt man wahrend dieser Zeit nicht auf das Dach, aueh 
nieht urn es auszubessern. Beim Begrabnis wird ein drei FuB hohes Brett getragen. 
Es ist mit einigen Angaben iiber den Toten beschrieben und mit gebleichter 
Baumwolle umwickelt und wird nachher hinter dem Grab aufgestellt. Wenn die 
Trauernden am 7. Tag das Grab besuchen, zupfen sie flinf Zoll Baumwolle ab, 
ebenso bei ihrem Besuch am 27. Tag, und so fort, fiinf Zoll jeden 7. Tag. N ach 49 
Tagen ist die Baumwolle entfernt, und das Brett wird durch ein anderes ohne 
Baumwolliiberzug ersetzt. Bei der Gedachtnisfeier am 100. Tag wird ein vier FuB 
hohes Brett aufgestellt, nach drei lahren ein solches von flinf, nach sieben lahren von 
funfeinhalb und nach dreizehn lahren von seehs FuB Hohe, immer hoher bei jeder 
Gedachtnisfeier nach 17,23,27 usw. lahren. Nach flinfzig lahren verschwindet das 
Brett, und ein neun FuB hoher viereckiger Pfosten kommt an seine Stelle. 

Die allmahliehe Entfernung der Baumwolle, wohl ein Zeichen derTrauer (weiB !), 
und die allmahliche Umwandlung des Brettes in einen Pfosten, ein endgiiltiges 
Grabmal, gehen parallel mit der Reinigung der Totenseele von der Leichenunrein
heit und mit ihrem Werdegang als Ahnengeist. 

Auf der Insel Kojima werden die Knochen des Verstorbenen nach 23 oder 27 
lahren ausgegraben, in eine Urne gelegt und in das Ahnengrab gestellt. Wenn der 
Tote auf diese Weise ein Ahn geworden ist, bleibt seine Verehrung nicht mehr eine 
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interne Familienangelegenheit, sondern steht auch Auswartigen offen. Diesbeziig
liche Einzelheiten sind in anderen Gegenden verschieden. 

In der Miyazaki-Prafektur in Kyushu iibertragt man bei der Feier des 33. 
Todestages eines Familienmitglieds dessen Seelentafelchen in die Kiangotthalle 
(uchigando) und verehrt dort den Verstorbenen als einen der Schutzgotter der 
Familie und Sippe. 1m Osten der Hyogo-Prafektur sagt man, der Verstorbene werde 
nach fiinfzig Jahren zu einem Klangott, hier jigami "Ortsgott" genannt. 

In Kozushima, einer der Izu-Inseln, kehrt man vom Begrabnis nicht gleich heim, 
sondern geht fiir 25 Tage in eine T r a u e r h ii t t e (yumiya, yumi = imi "Meidung") in 
der Nahe eines Tempels. Die Zeit wird jedoch haufig abgekiirzt. Diese Absonderung 
ist notwendig, weil die Begrabnisteilnehmer ihr Essen iiber einem besonderen 
Feuer, dem "Trauerfeuer" (yumi-bi "Meidungsfeuer") bereiten miissen. Sie miissen 
in der Trauerhiitte auch untereinander Meidungen beobachten. Wenn ein Gefahrte 
die Hiitte betritt, haben sich die anderen in einen Nebenraurn zuriickzuziehen; die 
Hiitte hat drei Raume. Jeder besitzt ein eigenes Feuer zum Essenbereiten. Die 
Insassen heiBen "Meidungsgefahrten" (yumi-zure). Zwischen ihnen besteht auch 
noch nach dem Verlassen der Trauerhiitte ein besonderes Verhaltnis. 

Den Trauernden in der Hiitte werden von den Angehorigen Reis oder Nudeln 
gebracht. Die Abgeschlossenen gehen zur Arbeit iiber einen Schleichpfad oberhalb 
des Grabes von der Trauerhiitte her. Wenn sie in ihrem Haus etwas zu besorgen 
haben, gehen sie nur bis zu dessen Eingang und rufen jemanden heraus. Sie gehen 
auch nicht zum Strand, urn sich am Fischfang zu beteiligen; andere legen fiir sie 
Fische in der Nahe nieder, von wo man sie bis zum Eingang des Hauses bringt. Nach 
25 Tagen wird die Meidungsperiode (yumi-agari) aufgehoben. Nach einem Bad im 
Meer kehren die Trauernden in ihr Heim zuriick und nehmen ihre Mahlzeiten 
wieder in der Familie ein. Wahrend der Abgeschlossenheit in der Trauerhiitte diirfen 
sie nur vegetarische Kost essen. Wahrend dieser Zeit ist die Verehrung des 
Seelentafelchens Sache der Hausfrau oder, wenn diese sich seIber in die Trauerhiitte 
zuriickgezogen hat, des altesten Kindes. 

Ober die Tiirchen des Hausschreines auf dem Familienaltar klebt man bei einem 
Todesfall so fort weiSes Papier, wohl urn die Gottheit darin vor Leichenunreinheit zu 
schiitzen. Man bittet jernanden aus einer anderen Familie, dies zu tun, auch urn jede 
Handlung, bei der der Schrein beriihrt werden muS. Besuche in N achbarhausern 
werden streng vermieden. Einem Kondolenten reicht man Tee, der auf einem 
besonderen, also "reinem Feuer" bereitet wurde. 

Solche strengen Meidungen werden wohl iiberall in Japan befolgt. Der Schreiber 
dieser Zeilen fand vor einem Bauernhaus in den Bergen des Kitashidara-Distrikts 
der Aichi-Prafektur mehrere Kubikmeter Brennholz aufgestapelt, von dem nur 
selten Gebrauch gemacht wurde, namlich nur bei einer Geburt oder einem Todesfall 
im Hause. In solchen Perioden ist es namlich streng verboten, sich neues Brennholz 
im Wald zu holen. So muS fUr aIle FaIle ein Vorrat davon vorhanden sein, der zum 
gewohnlichen Verbrauch nicht angeriihrt wird. 

N ach der Riickkehr vom Begrabnis bringt man sofort ein Gewand des 
Verstorbenen zum Strand und wascht davon einen Armel, durch den man im Haus 
eine Bambusstange steckt. So hangt man das Gewand sieben Tage lang zum 
Trocknen auf, auch bei Regen. 
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DaB sich die Trauersitten in Einzelheiten von Insel zu Insel unterscheiden, zeigt 
die Beschreibung einer solchen von der Insel Kojima (vgl. SAKAGUCHI KAzuo 
1955). Dort stellt man das TotenHifelchen nicht in den buddhistischen Hausaltar, 
sondern auf ein niedriges Tischchen davor zwischen zwei Wandschirmen. Auf dem 
Tisch stehen auch Inzens und ein Uimpchen mit Kamelienol, die man dreimal am Tag 
anziindet. Mit dieser Verehrung des SeelenHifelchens ist eine eigene Person betraut, 
die sich selbst das Essen auf einem besonderen Feuer bereiten muB. Sie muB 
entweder ein Madchen sein, das noch nicht menstruiert, oder eine alte Frau. 1m 
Notfall bittet man jemanden aus einer Nachbarfamilie urn diesen Dienst. Wahrend 
dieser Zeit denkt man sich die Seele des Toten noch im oder in der Nahe des Hauses 
und als sehr feinhorig, weshalb man sie nicht durch Zankereien verstimmen darf; 
andererseits hort und erhort sie gern an sie gerichtete Bitten. 

Das Seelentafelchen des Verstorbenen umwickelt man mit gebleichter Baumwol
Ie, von der die diensttuende Person taglich etwas abzupft. Bei Erwachsenen ist nach 
49, bei Kindern nach 21 Tagen alles abgezupft und der/die Verstorbene zum 
Gott (kami) geworden. Auf der benachbarten Insel Hachijoshima ist der Hergang 
ahnlich. 

Diese Beschreibungen der verschiedenen Phasen des Totenseelenkults und des 
Glaubens an eine Welt der Totenseelen in den Bergen diirften fiir ein ungefahres 
Bild dieses Gebietes der Volksreligion ausreichen. Sie ist heute im Verfall begriffen, 
immerhin gelang es aber einheimischen Forschern, in abgelegenen, vom EinfluB der 
Stadtkultur noch wenig beriihrten Landbezirken reiches Material iiber altes 
Brauchtum zusammenzutragen. 

Wir sind bisher der abgeschiedenen Seele bis zu dem Stadium gefolgt, in dem sie 
nach langer Reinigungsperiode und nach Ablegung der irdischen Leiblichkeit in die 
Welt der Ahnen eingeht. Ihre Tatigkeit als Ahnengeist fiir die Nachkommen wurde 
nur kurz bei der Riickkehr der Seelen an den Wendepunkten des Jahreskreislaufes 
gestreift. 1m iibrigen galt un sere Aufmerksamkeit bisher den Totenseelen, 
die noch nicht als Ahnengottheit die Sippe als Verehrergemeinde hinter sich 
haben und noch nicht als solche iiber den religiosen Faktor hinaus auch zu einem 
sozialen Faktor geworden sind. 

5. Ahnengeister als Berg- ond Feldgott, Sippenahnen ond ihr Kolt 

Die auf den Bergen weilenden Ahnen, die Ahnengotter, werden weitgehend mit 
dem Berggott identifiziert. Dieser wiederum betatigt sich als Feldgott, der nach der 
Ernte wieder in die Berge zuriickkehrt. AuBerdem kommt der Berggott zu Neujahr 
mit dem aus dem Wald geholten "Jahresbaum" (toshigi) ins Haus und wird dort als 
"J ahresgott" (toshigami) verehrt ( vgl. TAKEDA HISA YOSHI 1949; M. EDER 
1955). Zum Jahresende wie zur Erntezeit kommen aus einer anderen Weltgottliche 
Gaste zu Besuch; ein Glaube, der zur Entstehung eines mannigfaltigen Maskenwe
sens und dramatischer Vorfiihrungen gefiihrt hat. Maskierte gehen von Haus zu 
Haus und sagen auf die Ernte bezogene Gliickwunschspriiche auf. Das eigentliche 
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Wesen des Feldgottes, der als Mittelpunkt der Ackerbauriten fungiert, ist das eines 
Ahnengeistes. Aufgrund zahlreicher Einzeluntersuchungen kam die japanische 
Volkskunde zu dieser Annahme (Minzokugaku fiten, s. v. ta no kami und 
toshigami). 

1m Koshi-Distrikt der Niigata-Pdifektur sang man vor einer Generation noch 
Lieder, die sich auf das Kommen des sogenannten J ahresgottes zu N eu j ahr beziehen 
(MIZUZAWA KENICHI 1955). Eines davon beginnt z. B.: 

"Wo ging der Jahresgott hin? 
Er ging bis an den FuB des Bando-Berges. 
Was fur Geschenke hat er gebracht? ... " 

Die Gaben, die dann aufgezahlt werden, sind Reiswein, in Essig eingelegtes Gemiise 
mit Rohfisch (namasu), Dattelfeigen (kaki) , Reiskuchen (mochi) und andere 
beliebte Speisen. Mit solchen Erwartungen sahen friiher die Kinder Neujahr 
entgegen. Das Lied wurde zum Berge gewandt gesungen, weil der J ahresgott mit 
seinem Knotenstock yom Berg her kommt. So hat sich den alten Leuten seine 
Gestalt eingepragt, namlich als ein Ahnengeist yom Berg. Dort ist die Kiefer der Sitz 
des Jahresgottes. So gibt es einen Neujahrsbrauch, das "Kiefem-Bewillkommnen" 
(matsu-mukai) oder auch "Neujahrsfeier der Kiefer" (matsu no toshitori) heiBt. Mit 
der Kiefer wird er willkommen geheiSen. Dem J ahresgott ahnlich, der als guter alter 
Mann erscheint, stellt man sich auch die zur Ahnenseelenfeier (o-Bon) im Sommer 
zur Familie zuriickkehrenden Ahnengeister vor. Man geht ihnen in den Wald 
entgegen, saubert fiir sie den Weg durchs Gebiisch und spricht sie beim 
WillkommenheiBen mit "GroBvater und GroBmiitter" Uisatachi, basatachi) an . 

. Beim "Blumenbewillkommnen" (hana-mukai) geht man in den Wald, urn "Seelen
blumen" (sh6rei-bana) flir die Feier zu holen. 

Viele Rollbilder stellen den J ahresgott als Paar dar: als einen alten Mann und eine 
alte Frau. Der Schreiber dieser Zeilen sah im Kitashidara-Distrikt in Mokawa 
(Aichi-Prafektur) einen Ahnengrabstein, der durch die eingemeiBelte Jahreszahl in 
die Kamakura-Zeit (1192-1333) zu datieren ist, mit der Darstellung eines alten 
Paares auf der Vorderseite, was man an jiingeren Grabsteinen nicht findet. 

Am 16.1. findet das "Neujahr der Verstorbenen" (hotoke no sh6gatsu) statt, an 
dem die Ahnengeister verehrt werden. Friiher war dieses "Ahnen-Neu jahr" (senso
sh6gatsu) die Hauptfeier beim sogenannten "Kleinen Neujahr", das in Japan 
(wie auch in China) eigentIich wichtigere Elemente der Religion enthalt, als 
die Neujahrsfeier am 1.1. Man sagt, an diesem Tag offne sich der Deckel der 
Unterwelt. Man stellt flir die an diesem Tag kommenden Krahen, die "Neujahrskra
hen" (toshi-garasu) oder "Unterweltskrahen" (meido-garasu) , Essen auf und nennt 
dies "Neujahr der Krahen" (karasu no toshitori) oder "Einladen der Krahen" 
(karasu yobari). Die Krahen sind Seelenvogel. Wenn sie nicht fressen, bedeutet dies 
Ungliick, schlechte Ernte, besonders aber den Verfall von alten Leuten. 

Der Neujahrsgott ist zugleich Feldgott. Darauf spielen zu Neujahr gesungene 
Kinderlieder an, in denen der Gott zu Neujahr und zur Erntefeier Reiskuchen 
(mochi) mitbringt. Aber auch unter Leuten mittleren Alters findet man den Glauben 
noch lebendig, ohne daB diese den Grund daflir wiiBten. Der Jahresgott kommt mit 
einem to und zwei sho Reis (zusammen etwa 19 kg), er iSt an einem Tag ein sho 
(ca. zwei kg) und kehrt dann zuriick. Er tritt also als Spender des Erntesegens auf. 



Seelenglaube und Ahnenkult 89 

Wenn am Tag seines Aufbruchs viel Reis tibrig geblieben ist - am besten 6 sho-, 
dann fallt die Ernte gut aus. An diesem Tag muS die Zeremonie des ta-ue 
"Feldpflanzens" vermieden werden. Ebenfalls dtirfen an einem Tag im 5. Monat des 
Mondkalenders mit denselben Kalenderzeichen wie am Tag des Aufbruchs keine 
Reissetzlinge in das NaBfeld umgepflanzt werden. Wenn dies aber unbedingt dann 
geschehen muS, legt man ein kleines "Gottesfeld" (kamisama no tambo) an, ein 
ungedtingtes Feld, von dessen Erntestroh die sakralen Seile flir die Verehrung des 
Jahresgottes gedreht werden. SoIche in bestimmter Weise geflochtenen Seile pflegt 
man zu Neujahr auch vor Hausaltare zu spannen. Bauernregeln schlieBen vom 
Wetter am Tag der Rtickkehr des Jahresgottes und am Tag des Reissetzens auf die 
Qualitat der Ernte. 

Nach der Feier des Jahresgottes zum Kleinen Neujahr spielt sich ein reiches 
Programm von Brauchttimern ab, darunter allerlei Jahresdivinationen und die 
Ermahnung der Obstbaume zur Fruchtbarkeit: Wenn man am Morgen des Kleinen 
Neujahrs die FtiSe in den Feuerplatz (irari) flir das Festgericht (mochi-kayu 
"Reiskuchenbrei") steckt, kommen die Krahen ins Reissetzlingsbeet. Das dem 
J ahresgott zu Mitte des Neujahrsmonates zu opfernde Bohnengericht wird schon am 
25.XII. gekocht. 18t man davon, wird das Setzlingsbeet von Krahen verwtistet. Auch 
diese Brauche und Meidungen lassen den Jahresgott deutlich als Feldgott erkennen. 
In den Anschauungen der alteren Leute sind beide identisch; er kommt im Frtihjahr 
vom Berg herunter und kehrt im Herbst dorthin zurtick. So ergibt sich die 
Beziehung: Jahresgott = Feldgott = Berggott = Ahnengeist. 

Eine solche Beziehung geht auch aus dem nattirlichen Kalender der Bauern 
hervor. 1m Koshi-Distrikt (Niigata-Prarektur) achtet man auf den im Frtihjahr noch 
auf den Bergen liegenden Schnee. Nimmt dieser eine bestimmte Gestalt an, beginnt 
man mit dem Saen des Reises im Setzlingsbeet. Diese Gestalt des Schnees nennt man 
"Saataussah-GroSvater" (tanemaki-jiza) und "Saataussah-GroSmutter" (tane
maki-basa). Man halt diese Schneefiguren flir Ahnen, die die richtige Zeit flir die 
Aussaat angeben. Wenn di~ Eschen (Fraxinus excelsior), in Japan "Seelenbaum" 
(tamagi) genannt, ihre Knospen offnen, ist es auch Zeit flir die Aussaat der 
Baumwolle, suzu-maki "Spatzen-Aussaen" (suzu Spatzen), dann konnen sich 
namlich die Spatzen schon in den Blattern der Eschen niederlassen. Eschen wachsen 
haufig am Rande der Reisfelder. An Schnittflachen beginnt ihr Holz haufig zu 
phosphoreszieren, so daS nachts ein grtinliches Licht schimmert, was zu der 
Bezeichnung "Seelenbaum" geflihrt hat. Ein im Setzlingsfeld aufgestellter Stock, 
den man gern von einer Esche nimmt, heiSt einfach "Feldgott" (ta no kamisama). 

Man spricht auch von "Feldgott-Libellen" (ta no kami tombo), die man nicht 
fangen darf, weil sie den Feldgott tragen. Wenn Libellen sich auf dem Stock des 
Setzlingsfeldes niederlassen, erwartet man eine gute Ernte. Wahrscheinlich kommen 
auch die Ahnengeister zur Seelenfeier (o-Bon) im Sommer auf Libellen geritten. 
Die yamabuki, eine an Berghangen haufige Staude (Kerria japonica) mit leuchtend 
gelben Bltiten, heiBt auch "Setzlingsfeldblume" (nawashiro-bana) oder "Reisfeld
pflanz-Blume" (ta-uchi-bana). Wenn diese bltihen, ist der Zeitpunkt flir das 
Anlegen des Setzlingsfeldes gekommen. Die runde Gestalt der Bltiten gleicht in etwa 
einem Menschengesicht; daher gelten sie als Seelenblumen. In Kinderliedern tiber 
Leuchtkaferfangen bringt man diese Bltiten ebenfalls in Verbindung mit Ahnensee-
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len. In anderen Dorfern nimmt man den Stock fUr das Setzlingsfeld yom nurudeki 
(Rhus javanica), einem Lackbaum, von dem man auch den Toten einen Stab mit in 
den Sarg gibt. Fiir den Beginn des Reisfeldpflanzens ist das Auftreten der 
Leuchtkafer ein natiirliches Kalenderzeichen. Auch eine Blume (hotaru-bana) 
nennt man Leuchtkater oder auch Feldpflanzblume (ta-ue-bana). So gibt der mit 
Ahnengeistern eng verbundene Leuchtkafer das Signal fUr den Beginn des 
Umpflanzens der Reissetzlinge yom Setzlingsbeet (nawashiro) in die NaBfelder. 
Man sagt auch, daB die Leuchtkater kommen, wenn sie die Feldpflanzlieder horen 
(MITANI EIICHI 1954). 

In solchen Leuchtkaterfangliedern der Kinder werden die Leuchtkafer mit 
KloBen, Lotosblumen, siiBem Wasser usw. herbeigelockt, Dinge, die man sonst den 
zur Seelenfeier ins Haus zuriickkehrenden Ahnengeistern opfert. 1m Herbst ist es 
streng verboten, die Reisschnittlibellen zu fangen, da auf ihnen der Feldgott reitet. 
Dieselbe Libelle heiBt auch Aquinoktien-Libelle (higan-tombo), Totengeisterlibelle 
(shorei-tombo) , Paradieslibelle (gokuraku-tombo) oder Buddha-Libelle (Nyorai
sama-tombo). So steht sie zugleich mit Feldgott und Ahnengeistern in Verbindung. 

Diese Beispiele von ungeschriebener Volksliteratur zeigen, daB Ahnengeister, 
Feld- und Berggott zu einer unzertrennlichen Einheit zusammengewachsen sind. 

Es ist aber nicht nur der Feldbau, urn dessen Gedeihen die Ahnen, beziehungs
weise der Berggott, sich bemiihen, er ist auch als Geburtsgott bekannt, der bei einer 
bevorstehenden Geburt ins Haus geholt wird (vgl. EDER 1956). 

Berge als Aufenthaltsort von Totenseelen und die Verehrung des Berggeistes als 
Ahnengott bringen die uralte japanische Bergverehrung ins B1ickfeld. Die Vereh
rung des Berggottes wiederum hat ein doppeltes Gesicht; es gibt die altere der Jager 
und die jiingere der Ackerbauer. 

Welche Beziehungen bestehen nun zwischen Familie, Sippe, Klan und Ahnen
verehrung? Die Unterordnung des Individuums unter die Interessen der Familie und 
die der Familie unter die Sippenverbande bringt es mit sich, daB sich die religiose 
Betatigung zu einem sehr groBen Teil in der Gemeinschaft vollzieht. Wenn man von 
Buddhismus und Christentum absieht, bestehen fiir den Japaner nur sehr beschrank
te Moglichkeiten fiir ein personliches Verhaltnis zu einer Gottheit. Wie das 
Individuum fiir die Familie existiert und nicht umgekehrt, so iibt das Individuum 
auch Religion fiir die Interessen der Familie aus. Die Familien, die zu Familienver
banden zusammengeschlossen sind, iiben wichtige Kulthandlungen ebenfalls wieder 
in der Gemeinschaft der Sippe aus. Das bedeutet jedoch nicht das Untergehen des 
einzelnen im Verband, sondern die Existenzsicherung des einzelnen durch den 
Verband, die Familie, die Sippe. Der einzelne betet zum Gott des Verbandes daher 
auch im personlichen Interesse. 

Hier beschattigt uns weniger die familienweise betatigte Religion, sondern die 
Religion insoweit sie sippen- und klanweise ausgeiibt wird (vgl. TAKEDA 
HISAYOSHI 1949). Wir gehen dabei von den Ergebnissen der modernen 
einheimischen Volkskunde aus und glauben, damit den richtigen Weg beschritten zu 
haben. Aus den Quellen friiherer Zeiten wissen wir viel zu wenig, urn ein klares Bild 
zu bekommen, andererseits ist es so, daB das heute erfaBte Material alles in die 
Vergangenheit deutet und sich als lebendige Uberreste, Ausformungen der Sitten 
und Anschauungen der Vergangenheit erweist. Wir konnen annehmen, daB die 
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patriarchale GroBfamilie in die alte Zeit, etwa in die Kofun-Zeit zuriickgeht, wenn 
nicht noch weiter. 

Bei Wahrung ihrer agnatischen patrilinearen Struktur weist die japanische 
Familie im einzelnen auch regionale Unterschiede auf. So spricht man von einem 
nordost- und einem siidwestjapanischen Familientyp, zu denen noch die Sonderform 
der "GroBfamilie" von Shirakawa in Hida (Gifu-Pdifektur) kommt, die aber keine 
eigentliche GroBfamilie ist, sondem nur eine rein lokale, wirtschaftlich bedingte 
Sonderform. Ganz allgemein ist heute die Familie eine Wohn- und Wirtschaftsein
heit mit einem gemeinsamen Herd unter demselben Dach. Sie besteht aus einem 
Ehepaar und dessen Kindem, von denen eines als Stammhalter im Hause bleibt, 
wahrend die anderen entweder eine Zweigfamilie mit eigenem Haushalt griinden 
oder durch Heirat einer anderen Familie angegliedert werden. Mit den Nachkom
men durch patrilokale EheschlieBung des im Haus verbliebenen Sohnes, der seinen 
Vater beerbt, leben in einer Familie wenigstens drei Generationen derselben Linie 
zusammen. Die Erbfolge fallt zuweilen dem altesten Kind zu, gleich ob Sohn oder 
Tochter, oder auch dem jiingsten Sohn, meistens jedoch dem altesten Sohn. 
Mancherorts wahlen die Eltern eines ihrer Kinder als Erben aus, oder es verbleiben 
mehrere Kinder im Hause, so daB eine GroBfamilie oder eine zusammengesetzte 
Familie entsteht. In Nordost-Japan ist es Brauch, daB aIle Tochter nach drauBen 
verheiratet werden, die Sohne aber in der Familie bleiben, was zu einem bestimmten 
Typ einer GroBfamilie fUhrt. Dieser wird zuweilen noch dadurch betont, daB 
Nichtblutsverwandte ebenfalls als echte Familienmitglieder behandelt werden. In 
West-Japan lebten friiher auch Kognaten mit in der Familie. 1m iibrigen ist die 
patrilineare Agnatenfamilie die Norm. Werden mehrere Kinder im Hause behalten, 
dann leben kognatische Blutsverwandte auch dort zusammen. Auch wenn Blutsver
wandte mit Frau und Kindem da sind, wird nur ein Haushalt gefUhrt. Dies ist he ute 
noch eine Eigentiimlichkeit Nordost-Japans. 

Andere Sitten kennt man in Kyushu. Die Ehepaare fUhren dort je einen Haushalt 
fiir sich, so daB eine Familie mit mehreren Haushalten besteht. Das ist in Gegenden 
der Fall, wo das Austragssystem (inky6) in Schwung ist, nach dem man im 
Haupthaus (maya) den altesten Sohn mit seiner Familie wohnen laBt und die alten 
Eltern zusammen mit den Kindem des zweiten Sohnes in einem anderen Haus des 
Gehoftes wohnen. Der zweite Sohn seIber bleibt bei seinem alteren Bruder. In 
anderen Gegenden wieder wohnt der alteste Sohn mit seiner Frau zunachst 
getrennt in einem Nebenhaus. Wenn dann seine jiingeren Briider der Reihe nach 
durch Familienteilung ausgeschieden sind oder durch Adoption AnschluB an eine 
andere Familie gefunden haben und die Madchen nach drauBen verheiratet worden 
sind, wechseln die Eltem mit dem altesten Sohn die Wohnung. Beim Austragssystem 
wie beim Wechseln der Wohnung handelt es sich nicht nur urn getrennte Wohnungen 
innerhalb des Gehoftes, sondem es werden auch die Mahlzeiten getrennt zubereitet 
und eingenommen. Die Wirtschaftskasse wird bis zu einem bestimmten AusmaB 
getrennt gefUhrt, und die einzelnen Haushalte sind voneinander unabhangig. Diese 
Art von Familie mit getrennten Haushalten ist fUr West-Japan charakteristisch. 

Ein Fall fUr sich ist die gewohnlich als "GroBfamilie" bezeichnete Familie in der 
Siedlung Nakakiri im Dorfbereich von Shirakawa in Hida (Gifu-Priifektur). Noch im 
Jahre 1877 gab es dort Familien, die in mehrstockigen Hausern untergebracht 
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waren und an denen auffallt, daB die Mitgliederzahl der Seitenlinien (Kognaten) fast 
gleich ist mit der der Hauptlinie (Agnaten). Die Verwandtschaftsgrade der 
Seitenlinien sind sehr unterschiedlich, es finden sich aber unter ihnen wenig 
Ehepaare. Unter den in der direkten Linie angefiihrten Kindern gibt es viele von 
Schwestern des Hausherrn. Es haben namlich nur das Familienoberhaupt und seine 
Nachfolger das formale Recht zu heiraten. Die anderen Manner besuchen 
regelmaBig andere Familien, wo sie stillschweigend mit Frauen verkehren diirfen. 
Die Kinder aus solchen Verbindungen gehoren zur Familie der Mutter. Bis in die 
neunziger Jahre hatten die erwahnten Haushalte noch iiber 30 Mitglieder. Ihre 
wirtschaftliche Existenzbasis war Seidenraupenzucht im groBen Stil. Die Familien
haupter iibten absolute Gewalt aus. 

1m benachbarten Dorfe Taira in Etchu (Toyama-Prafektur) war die Lage wieder 
anders. Zweite und dritte Sohne und viele Madchen ohne Ehegefahrten mit ihren 
Kindern blieben lebenslanglich in der alten Familie. Feudalzeitliche Vorschriften 
gegen Abwanderung zusammen mit schwierigen Lebensbedingungen in den 
abgeschlossenen Bergtalern fiihrten zu solchen Familienformen. 

1m Dorf Kunimi im Nifu-Distrikt, Fukui-Prafektur, liegt die Fischersiediung 
Shimizutani. Der Fischereiertrag stellt zwar den Lebensunterhalt sicher, aber die 
Enge des Siedlungsraumes macht Familienteilung und Vermehrung von Wohnhau
sern unmoglich, was zum Zusammenwohnen der Briider mit ihren Frauen und 
Kindern fiihrt, so daB im Hause 20-30 Personen leben. In Nordost-Japan (T6hoku) 
findet man haufig, daB nachgeborene Sohne erst mit etwa 40 Jahren durch 
Familienteilung einen eigenen Haushalt griinden konnen. So leben dann bis iiber 20 
Personen in einer Familie. 

In Amakusa, Kumamoto-Prafektur (Kyushfi), zahite die grol3te Grol3familie 
im Jahre 1889 noch 75 Kopfe. Bei ihrer spateren Auflosung teilte sie sich in zehn 
Familien. 

Modernes Verkehrs- und Produktionswesen haben die Macht des Familienhaup
tes und die Gebundenheit der dorflichen Gesellschaft gelockert. In Shirakawa in 
Hida wird heute auch die Instandhaltung mehrstockiger Wohnhauser als eine zu 
groBe Last empfunden. Wegen eines Staudammbaues sind ehemalige GroBfamilien
hauser dem Untergang geweiht, oder sie werden abgerissen und anderswo fiir 
museale Zwecke wieder aufgestellt (Nihon shakai minzoku jiten [Worterbuch der 
Japanischen Gesellschaft und der Volkssitten] 1954/11:862). 

Familienzusammenhalt und Macht des Familienoberhauptes treten am starksten 
bei den GroBfamilien in Nordost-Japan und in den alten Krieger(samurai)-Familien 
in Erscheinung, in gelockerter Form in Grol3familien mit Austragssystem (Stid
west-Typ). Der Erstgeborene wird mit Vorzug behandelt und ist seinen Geschwi
stern gegeniiber Autoritatsperson. Der Hauptgrund dafiir ist das Bestreben, das 
Vermogen der Familie in der Hand des Familienchefs zusammenzuhalten. Geld in 
den Handen anderer Familienmitglieder wird als Schaden fiir die Familieneinheit, 
oft geradezu ais Verbrechen behandeit. Durch Generationen hindurch soli das 
Familienvermogen ungeteilt zusammen bleiben (Nihon minzoku jiten [Worterbuch 
der Volkskunde]). 

Geschriebene Quellen tiber den Aufbau der alten japanischen Familie und des 
Dorfes gehoren nach chines is chen ZeitmaBstaben einer verhaltnismaBig spaten Zeit 
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an, die mit der chinesischen Tang-Zeit (618-905) zusammenfallt. 1m Jahre 701 
wurde im Zuge der Taika-Reform, die den chinesischen Beamtenstaat zum Vorbild 
hatte, im Taiho-ryoritsu (Taiho-Gesetzbuch) auch die Familie beriihrt. Das 
Gesetzbuch verlangte, daB die Familienregister alle sechs Jahre neu zusammenge
stellt wiirden. Aus Taiho 2 (702) sind eine Anzahl solcher Register erhalten 
geblieben und werden im Shosoin in Nara in der Sammlung Dai-Nihon-komonsho 
(Dokumente Japans) aufbewahrt. Sie sind fiir das Studium der alten Gesellschaft 
verschiedentlich ausgewertet worden (siehe OrA AKIRA 1955). 

Zu einer Familie gehorten folgende Personen: 1. der Hausherr, 2. dessen Frau 
(oder Frauen), 3. Verwandte des Hausherrn in der geraden Linie (Agnaten), 
4. solche von Seitenlinien (Kognaten), 5. Verwandte der Frau des Hausherrn oder 
anderer Familienmitglieder (Verschwagerte), 6. andere, nicht verwandte Hausge
nossen, 7. Sklaven. 

Das alte Wort fur Familie war he, was "Herd" bedeutet. Die Familie war eine 
Kiichengemeinschaft. Ein anderes Wort, ie "Haus", bezeichnet aIle Leute, die unter 
einem Dach wohnen, eine Wohngemeinschaft. Das Erbrecht fiel zur Zeit der 
Abfassung der alten Familienregister dem ersten Sohn der Hauptfrau zu. 

Diese Familienstruktur wurde nicht etwa erst durch die Taiho-Gesetzgebung 
geschaffen. Sie war damals die mehr oder weniger befolgte Norm, die von der 
Gesetzgebung beibehalten wurde. Auch freiheitliche Brauche und Anklange an 
matriarchale Verhaltnisse fehlen nicht. Beim kaiserlichen Klan und den Klanen der 
Mononobe und Owari war die Nachfolge in der altesten Zeit nicht auf den 
erstgeborenenSohn derHauptfraubeschrankt, und das Kojiki (712)vermerkt auch 
Falle matrilinearer N achfolge. N ach dem Ryo no gige (Erlauterungen zum 
chinesischen Gesetz [verfaBt 833 von KIYOW ARA NATSUNO]) gab es spater 
noch weibliche Familienhaupter. Matrilokale Heirat ist eine fUr die alte Zeit 
hinreichend belegte Tatsache. 

Spuren von Mutterfolge sind vereinzelt bis heute in religiosen Berufen erhalten 
geblieben; freilich darf man daraus nicht auf eine ehemals weiter verbreitete 
Mutterfolge schlieBen. Der Beruf der Schamanin und Geisterfrau scheint in gerader 
weiblicher Linie erblich gewesen zu sein; dies hat sich schon in der alten Literatur 
niedergeschlagen. Solche Schamaninnen, oder wie man sie auch nennen mag, 
verehrten eine weibliche Ahnengottheit. Schreinmadchen in Fushimi bei Kyoto und 
in Katsurayama in Echizen haben heute noch Mutterfolge. Auch die berufsmaBigen 
Geschichtenerzahlerinnen (kataribe), die die Worte und Taten der Gotter aufsag
ten, iibten wie die Schamaninnen ihre Tatigkeit als Familienamt aus. 

Aufgrund dieser Skizze der japanischen Familienstruktur einst und jetzt konnen 
wir uns nun mit dem Familienverband befassen, wie er sich durch die Abzweigung der 
Familien (bunke) von einer Stammfamilie (honke) ergibt. In bauerlichen Gebieten 
abseits von Stadten und lebhaften Verkehrswegen findet man noch viele Siedlungen, 
die zu einem groBen Teil aus einem Verband verwandter Familien zusammengesetzt 
sind, in deren Mittelpunkt eine Stammfamilie steht, von der sich Zweigfamilien 
abgetrennt haben. Die Zahl der zu einem solchen Verband gehorenden Familien 
kann verschieden groB sein, in einigen wenigen Fallen sind es bis zu dreiBig Familien. 
Was wir hier Sippe nennen, ist die Gesamtheit der Verwandten in gerader Linie, 
zusatzlich der Familien, die nicht durch Blutsverwandtschaft mit der Stammfamilie 
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verbunden sind, sondern z. B. durch Adoption, Einheirat eines auswartigen 
Brautigams in eine Familie mit erbberechtigter Tochter (muko-iri) und dergleichen. 
Die tragenden Elemente des Familienverbandes sind aber stets patrilineare 
Blutsverwandte. 

AuBer durch Blutsbande wird die Sippe durch wirtschaftliche, soziale, politische 
und religiose Motive zusammengehalten. In Kriegerfamilien war das politische 
Motiv besonders stark. Das religiose Motiv wirkt starkend auf alle anderen. Zur 
religiosen Fundierung einer Sippe gehort die Verehrung von Sippenahnen. Die 
Zusammenkiinfte zu gemeinsamen Kultfeiern fordern das GemeinschaftsbewuBt
sein. Sippen gehoren meistens auch derselben buddhistischen Sekte an oder haben 
einen Tempel oder Friedhof gemeinsam. Die Familienverbindungen lockern sich, 
wenn die Stammfamilie erlischt, die Zweigfamilien abwandern oder einem anderen 
Erwerbszweig nachgehen. 

Die einzelnen Familien des Verbandes (makl) helfen sich bei auftauchenden 
Bediirfnissen gegenseitig mit Sachgiitern und Arbeitsleistungen, so bei Neubauten, 
beim Dachdecken, beim Bootsbau, bei Hochzeiten und Begrabnissen, in Gliick und 
Ungltick. Die Mitglieder der Zweigfamilien gehen zu bestimmten Zeiten aus 
Hoflichkeit und zum Helfen in die Hauptfamilie. Solche Besuche sind im ganzen 
Land in der einen oder anderen Form zu feststehenden J ahresbrauchen geworden. 
1m folgenden seien einige Beispiele dafiir angeftihrt. 

Der Verband der Familie Saito im Dorf Arasawa, Ninohe-Distrikt (Iwate-Pra
fektur, Nordost-Japan), umfaSt die Stammfamilie und blutsverwandte und nicht
blutsverwandte abgezweigte Familien (vgl. ARIGA KISAEMON 1954). Auf 
Neujahr, zum Madchenfest am 3.111., zum Knabenfest am 5.V. und zum Seelenge
dachtnisfest (a-Bon) im Sommer versammeln sich die Zweigfamilien bei der 
Stammfamilie und beten dort zu den Hausgottern. 1st eine EheschlieSung in einer 
Zweigfamilie in Vorbereitung, redet dabei die Stammfamilie ein Wort mit, yom 
ersten Antrag angefangen bis zu den Hochzeitszeremonien. Sie ist zugegen bei der 
Verlobungsfeier, beim Austausch der Hochzeitsgeschenke zwischen den Ehepart
nern und bei der Hochzeitsfeier. Nach der Hochzeit muS das junge Paar unbedingt 
der Stammfamilie einen Besuch abstatten. Wenn jemand aus einer Zweigfamilie 
einen Partner aus einer auswartigen Familie heiraten will, muS dafiir die Erlaubnis 
der Stammfamilie eingeholt werden. Heiratet jemand aus der Stammfamilie, dann 
schuldet das junge Paar den Zweigfamilien keinen Besuch. 

Die Stammfamilie muS auch vor der Veranstaltung von Begrabnisfeiern gehort 
werden. Bis zur Meiji-Restauration (1868) gehorten nur die Stammfamilien dem 
Verband flir Kultangelegenheiten (miyaza) des Dorfschreins an, der hier dem Gott 
Hachiman geweiht ist. Selbst blutsverwandte Zweigfamilien wurden nicht als 
Mitglieder zugelassen. Die Stamm- und Zweigfamilien helfen sich gegenseitig bei 
Hochzeiten und Begrabnissen und beim Dachdecken, wobei allerdings die Pflichten 
der Stammfamilie den Zweigfamilien gegeniiber geringer sind. Bei den Jahreskreis
feiern ist das Verhaltnis rein einseitig, die Zweigfamilien mtissen in der Stammfami
lie ohne deren Gegenleistung Hilfsdienste verrichten. 

1m Zusammenhang mit dem Jahresbrauchtum vornehmlich zu Neujahr, den 
beiden Kinderfesten (3.111. und 5. V.) und dann zum Totenseelenfest (a-Bon), ergibt 
sich ftir die Zweigfamilien ein reichhaltiges Programm an Hilfeleistungen in der 
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Stammfamilie. Details veranschaulichen die im Familienverband herrschenden 
Abhangigkeitsbeziehungen. An den letzten Tagen vor Neujahr sind in den 
Bauernhausern aIle mit den Festvorbereitungen beschaftigt. Am 30.XII. geht von 
jeder Zweigfamilie jemand zur Hauptfamilie, urn beim Bereiten der groBen 
Reiskuchen (mochizuki) zu helfen. Gekochter Reis wird in einem groBen hOlzernen 
Morser mit einem schweren hOlzernen Schlegel von zwei starken Mannern im 
rhythmischen Takt stundenlang zu Teig geschlagen. In der Zeit yom 27.XII., dem 
Tag des RuBfegens, bis zum 30.XII. schickt die Stammfamilie den blutsverwandten 
Zweigfamilien eingesalzenes Gemiise und Gefliigel, den nichtblutsverwandten 
Zweigfamilien auBer den eingesalzenen Leckerbissen einen Bogen Papier zum 
Neubekleben der Papierschiebetiiren (shoji) im Hause. Fiir Familien, die besonders 
viel Hilfe geleistet haben, legt man auch Handtiicher bei. Die nichtblutsverwandten 
Zweigfamilien bringen der Stammfamilie zwei oder drei Paar Strohschuhe ins Haus, 
die man im Winter in den Bauernhausern in Heimarbeit herstellt. 

Friih am Neujahrstag begeben sich diejenigen der nichtblutsverwandten Zweig
familien, die sich am Reiskuchenschlagen in der Hauptfamilie beteiligt haben, wieder 
zu dieser hin, urn ihre Neujahrsgliickwiinsche auszusprechen. Sie werden mit 
Reiswein und dem besonderen Neujahrsgericht o-zoni (Reiskuchen und einige 
Blatter Gemiise in einer Schale Suppe) bewirtet und bekommen rote Bohnen und 
fUnf Schnitten Reiskuchen (omochi) mit nach Hause. Die Manner der Zweig- und 
Pachterfamilien begeben sich urn die Mittagszeit ins Haus der Stammfamilie, urn 
Geschenke zu iiberreichen und ihre Gliickwiinsche auszusprechen. Die Gratulanten 
aus den nichtblutsverwandten Familien diirfen dabei nur die Kiiche betreten, die aus 
den blutsverwandten Zweigfamilien werden in die Stube gelassen. AIle Besucher 
werden aber bewirtet. 

Am zweiten Neujahrstag begeben sich die Frauen der abhangigen Familien mit 
Geschenken, die sie gerade zur Hand haben, zum Neujahrsbesuch in die 
Stammfamilie. Diese beschenkt sie mit Haarol, Handtiichern und dergleichen. Fiir 
die Bereitung der Reiskuchen zum sogenannten Kleinen Neujahr am 15.1. gehen die 
nichtblutsverwandten Zweigfamilien zur Stammfamilie. Sie erhalten dafiir ihre 
Mahlzeiten und dazu noch zwei runde Reiskuchen mit roten Bohnen zum 
Mitnehmen. Wenn der Reiskuchen geschlagen wird, vollfiihren samtliche nicht
blutsverwandten Zweigfamilien in der Stammfamilie die Feldpflanzzeremonie. Aus 
den nichtblutsverwandten Zweigfamilien wird ein Mann als Leiter der Festzeremo
nien zum Kleinen Neujahr, als sogenannter toshi-otoko ("Jahresmann") gewahlt, 
dessen beide Eltern noch leben und den ein aufrechter Charakter auszeichnet. 
Dieser waltet J ahr fUr J ahr in derselben Eigenschaft seines Amtes, es sei denn, daB 
sich in seiner Familie ein Ungliicksfall ereignet hat. Seine Aufgabe besteht zunachst 
im Drehen des sakralen Strohseiles (shimenawa), das vor den Hausaltar der 
Stammfamilie gespannt wird; ferner im Schlagen von Neujahrskuchen am 30.XII. 
und zum Kleinen Neujahr. Er begibt sich auBerdem yom 30.XII. bis zum 
Neujahrstag und dann bis zum 7. I. taglich in das Haus der Stammfamilie, ebenso 
yom 1l.1. oder 15.1. bis zum 19.1. Vom l.II. bis zum 3.11. opfert er im Stammhaus vor 
dem Hausaltar und macht seine Ehrenbezeugung. Zu Neujahr und zum Kleinen 
Neujahr yom l.II. bis zum 3.11., holt er morgens friih, bevor die Leute aufgestanden 
sind, das "Jungwasser" (wakamizu) und kehrt dann in sein eigenes Haus zuriick, 
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findet sich aber zum Fruhstuck wieder im Stammhaus ein. Zum Reisweinopfer vor 
dem Hausaltar der Stammfamilie muS er im Laufe des lahres noch ofter erscheinen, 
namlich am IS.II., 3.1II., 3.1V., S.V., 1.VI., IS.VIII., 29.1X. und 20.X. 

Am 19.1. findet das Abraumen der Opfergaben statt. Die nichtblutsverwandten 
Zweigfamilien werden von der Stammfamilie mit o-zoni, ReiskloBen in einer Suppe 
mit Gemuse, bewirtet. Am 3.1II., dem Madchenfest, werden sie wiederum bewirtet, 
diesmal mit Reiskuchen und Reis mit roten Bohnen. Ebenso halt man es am 3.1V. 
Am S.V., dem Knabenfest, suchen samtliche Zweigfamilien und Pachter die 
Stammfamilie auf, der jede Familie fur sich etwas Geld iiberreicht. Sie werden zu 
einem Mahl aus Reiswein, Fischgerichten, einfachen Reiskuchen und Reiskuchen 
mit roten Bohnen gebeten. 

Zur Mitte des 7. Monats findet das Totenseelenfest (o-Bon) statt. Am 13.VII. 
werden die Graber gereinigt und fiir die heimkehrenden Ahnenseelen die Wege 
bereitet (michitsukuri). Die blutsverwandten und nichtblutsverwandten Zweigfa
milien begeben sich auf den Friedhof der Stammfamilie und saubern dort die 
Graber. Am IS. Tag morgens begeben sich beide Arten von Zweigfamilien zur 
Stammfamilie, urn das Fest vorbereiten zu helfen, die nichtblutsverwandten 
saubern das Gehoft, die anderen richten den o-Bon-Altar her, stellen die 
Seelentafelchen darauf, schmiicken den Altar mit Bon-Blumen und anderer Zier. 
Dann bringen sie die Opfergaben zu den Grabern, rezitieren Sutren vor den Grabern 
und kehren dann heim. Dieser Graberbesuch findet bis zur Dunkelheit statt. Am 
kommenden Morgen richtet die Stammfamilie den Zweigfamilien ein Fruhstuck, 
Reis mit roten Bohnen ist das Hauptgericht. Auch das Mittagessen wird gestellt, 
hernach gehen die Besucher nach Hause. 

Wahrend der Tage des o-Bon-Festes werden jeden Abend vor dem Haustor 
Kiefern verbrannt; es ist das "Bewillkommnungsfeuer" (mukaebi). Am 16.VII. 
nachmittags vollzieht die Stammfamilie das "Weggeleiten der Seelen". Daran 
nehmen die Zweigfamilien teil und erweisen dabei den Seelen ihre Ehrenbezeugun
gen. Auf o-Bon geben die Zweigfamilien der Stammfamilie keine Geschenke. Am 
IS.VIII. werden die Zweigfamilien zu einem Mahl geladen. Am 29.1X. gehen die 
nichtblutsverwandten Familien ins Stammhaus zum Reiskuchenschlagen (mochizu
ki) und werden dort bewirtet. Eine weitere Bewirtung je einer Person aus jeder 
Familie findet am 20.X. statt. 

Derartige Brauche, die das Verhaltnis der Zweigfamilie zur Stammfamilie und 
den Sippenzusammenhalt allgemein zeigen, gibt es im ganzen Land. Auf Amami
Oshima in der Kagoshima-Prafektur versammeln sich zu o-Bon und Neujahr und 
anlaSlich von Dorffesten und Geburtstagen aIle Mitglieder der Sippe. In Krankheits
und Ungliicksfallen, vor Antritt und nach der Ruckkehr von einer Reise eines 
Verbandsmitgliedes halt man eine gemeinsame Beratung abo Geht ein Sippenmit
glied am Haustor eines anderen voruber, so rufen sie sich gegenseitig zU. Bei 
Hochzeiten und Beerdigungen in der Hauptfamilie schreibt die Sitte den Zweigfami
lien bestimmte Hilfeleistungen vor. Auch beim Dachdecken, dem Herbeischaffen 
der erforderlichen Menge Schilf, dem Abnehmen der alten Schilfbedachung und 
Auflegen der neuen, hilft man sich in japanischen Dorfern gegenseitig aus, da in 
1 apan schones Wetter selten langere Zeit anhalt und die Erneuerung in moglichst 
kurzer Zeit geschehen muS. Die gewohnlichen Dorfleute genugen ihrer Pflicht, 
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wenn sie nur einen Tag helten; die Sippenmitglieder aber sind gehalten, bis zur 
Fertigstellung des neuen Daches mitzutun. So halt man es z. B. in Orten der 
Prafekturen Iwate, Chiba und Nagano, sehr wahrscheinlich auch anderswo. Die 
Sippe ist also nicht nur ein religioser, sondern auch ein wirtschaftlicher Verband der 
gegenseitigen Hilfe bei Feldbestellung, Ernte und beim Betreuen der Seidenraupen. 
Fischerboote sind (oder waren bis vor kurzen) nur mit Leuten derselben Sippe 
bemannt, und auch beim Feldbepflanzen arbeiten Sippenangehorige Schulter an 
Schulter zusammen. Miihlen werden unter einer gewissen Aufsicht der Stammfami
lie von der ganzen Sippe benutzt. 

1m allgemeinen ist der Zusammenhalt zwischen den Familien einer Sippe und mit 
der Stammfamilie urn einen Grad enger als zwischen den iibrigen Verwandten, die 
keine nahere Beziehung mit der Stammfamilie haben. In wichtigen Angelegenheiten 
wird stets der Rat der Stammfamilie eingeholt. Die Mitglieder einer Sippe offnen 
nach Belieben Schranke, Schubladen, Speicher und Reiskasten einer anderen 
Familie der Sippe. Sie besprechen innerhalb der Sippe oder einer ihrer Untergrup
pen (kabu) Dinge, iiber die sie sich mit Auswartigen in kein Gesprach einlieBen, 
eben so beraten sie sich in Geldsachen untereinander. 

Auf der Insel Sado statten die Zweigfamilien und Bauern, die das Anwesen ihrem 
Sohne iibergeben haben, am 28.XII. der Stammfamilie einen Hoflichkeitsbesuch ab 
und helten, den Kiefernschmuck fiir Neujahr vorzubereiten, was man be
zeichnenderweise "Neujahrsrobot" (nen-boko) nennt (TAKEDA HISAYOSHI 
1949:252 ff.). Auf Miyakeshima, einer abgelegenen Insel der Izu-Kette, besorgen 
die Manner aller Zweigfamilien am 24.XII. in der Stammfamilie das RuBfegen. Der 
Rauch steigt im japanischen Bauernhaus vom offenen Feuerplatz in das Gebalk des 
Dachstuhls und lagert sich dort in dicken Schichten ab; das RuBfegen ist eine 
miihselige Arbeit. Nur die besseren Zimmer haben eine Decke. Die Manner helten 
auch am 26.XII. beim Reiskuchenschlagen, am 3D.XII. beim Flechten der Strohseile 
fiir den Altarschmuck und beim Schmiicken des Altars. Am 3D.XII. versammeln sich 
aIle Frauen in der Stammfamilie zum Scheuern der Mobel und Gerate und zum 
Mahlen des Mehls fiir die FesttagskloBe. Wenn die Familie nicht seIber zuerst den 
Reiskuchenteig geschlagen hat, tun es die Besucher aus den Zweigfamilien auch 
nicht. Auf der Insel Iki in West-Japan bringen die Zweigfamilien verschiedene 
Speisen auf EBtischchen4 in das Haus der Stammfamilie. In Orten der Hyogo-Pra
fektur werden Vertreter aus Zweigfamilien von der Stammfamilie zum Jahresende 
bewirtet, was "EBstabchenabgabe" (hashi-osame) heiBt. Wahrscheinlich ist dies der 
Oberrest einer friiheren Sitte, nach der die Zweigfamilien die fiir das Neujahrsfest 
benotigten EBstabchen herstellten und an die Stammfamilie abgaben (YANAGITA 
KUNIO 1947:43 f., 164). 

Aus der Tokushima-Prafektur in Shikoku ist die Sitte bekannt, beim Abstatten 
der Neujahrsbesuche und Austauschen der Gliickwiinsche mit der Stammfamilie zu 
beginnen, auch wenn man seine engsten Verwandtschaftsbeziehungen mit anderen 
Familien hat. Auf der Insel Iki halt man am Neujahrsmorgen zuerst vor dem 

4 Nach japanischer Art iBt man auf dem Boden urn einen gemeinsamen niedrigen Tisch hockend. 
Werden Gaste bewirtet, stellt man vor jeden ein eigenes Tischchen, auf dem die Speisen aufgetragen 
sind. 
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Klangott (ujigami) seine Anbetung, dann sucht man gegebenenfalIs die Stammfami
lie auf. In der Shizuoka-Pdifektur kommt es sogar vor, daB die Zweigfamilien noch 
vor dem Besuch des Klangottes der Stammfamilie Geschenke bringen, was man 
"Toroffnen" (kado-ake) nennt. In Bergdorfern der Pdifekturen Tokushima und 
Kochi auf Shikoku ist es Sitte, daB Sippenmitglieder tatsachlich zum Offnen des 
Tores zur Stammfamilie gehen. In den Prafekturen Nagano und Wakayama nennt 
man es "Toroffnen", wenn sich der Hausherr einer Zweigfamilie am Neujahrsmor
gen ins Haus der Stammfamilie begibt und dort vor dem Hausaltar ein mitgebrachtes 
Strohseil spannt. 

In der Iwate-Prafektur sitzt am 5.1. der Hausherr der Stammfamilie vor einem 
Pfosten des besten Zimmers, vor ihn setzen sich ihrer Rangstufe nach die 
Zweigfamilien und trinken Reiswein. Anderswo geschieht dies am 2.1. Die 
Zweigfamilien nehmen bei dieser Gelegenheit Reiskuchen als Opfergaben wieder 
mit und verzehren sie zu Hause. Man sagt dann, man habe sie von den Gottern 
erhalten. 

Auf der Insel Ikema in Okinawa kommt man zu Neujahr und zum o-Bon-Fest zu 
dem Brunnen, der dem Grabe der Ahnen der Stammfamilie am nachsten ist, urn 
Wasser zu schopfen. Man erhebt dabei die Hande zum Brunnen und betet urn Gluck 
fur das ganze Jahr. Mitglieder alter Sippen halten eine Versammlung ab, zu der die 
uber 55 Jahre alten Manner in einem Haus zusammenkommen, das uber den Ruinen 
des Gehoftes der Ahnen erbaut ist. In Orten der Nagano-Prafektur ist es Brauch, 
daB sich die Sippenmitglieder an einem passenden Tag am Schrein des Sippengottes 
versammeln und dort ein Gelage halten, bei dem sie die Sippe betreffende wichtige 
Angelegenheiten besprechen, wie Richtlinien fur das Leben im begonnenen J ahr 
aufzustelIen und sich uber Kauf und Verkauf von Grundstiicken zu einigen. Auf 
Tanegashima in der Kagoshima-Prafektur versammelt sich die Sippe am 11.1. im 
Haus der Stammfamilie und feiert das "Felderfest". 

1m folgenden solI nun uber das Brauchtum urn die gemeinsame Verehrung der 
Sippenahnen ausfuhrlicher berichtet werden. 

AlIgemein werden die Ahnentafelchen in den buddhistischen Ahnenaltar der 
Stammfamilie gestelIt. Die Zweigfamilien versammeln sich in deren Haus, urn dort 
vor dem Hausschrein (kamidana) und dem buddhistischen Ahnenaltar (butsudan) 
ihre Opfergaben darzubringen, von denen man einen Teil iBt oder nach Hause 
mitnimmt. Darin zeigt sich eine alte Form der Ahnenverehrung. Zu den Neujahrs
feiern und zur Feier der beiden Aquinoktien bringen die Zweigfamilien beim 
Aufsuchen der Stammfamilie mit Bohnenmus gefiilIte Brote mit. Sie versammeln 
sich auf dem Sippenfriedhof, rufen einen Priester vom Tempel, urn mit ihm die 
Ahnen zu verehren. Die gemeinsame Verehrung der Sippenahnen zeigt sich am 
deutlichsten bei den Zeremonien des o-Bon-Festes. In ganz Japan geht man dann in 
das Haus der Stammfamilie, urn dort vor dem buddhistischen Ahnenaltar zu beten. 
Man nennt dies "zu den Ahnen pilgern" (senso-mairi) oder "zum Hausschrein 
pilgern" (tana-mairi). Erst dann besucht man die anderen Familien. 1m Kitashidara
Distrikt der Aichi-Prafektur zunden die Zweigfamilien bei der o-Bon-Feier auf dem 
Friedhof fur die Stammfamilie Fackeln an. Auf Miyakeshima in der Izu-Inselgruppe 
gehen Leute von den Zweigfamilien zur Starnrnfarnilie, urn dort fur die o-Bon-Feier 
den Ahnenaltar zu errichten (HORI ICHIRO 1953). 
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In dieser Auswahl von Brauchen, die iiber das ganze Land verstreut sind, 
erscheint die Stammfamilie als Mittelpunkt, urn den sich die Zweigfamilien (bunke) 
gruppieren. Der Sippenzusammenhalt beruht auf der gemeinsamen Abstammung 
und der natiirlichen verwandtschaftlichen Zuneigung. DaB dabei die wirtschaftliche 
Sicherung eine Rolle spielt, sieht man am Vorhandensein von nichtblutsverwandten, 
nur verschwagerten Familien im Verband. Da auch jene die Ahnen der Stammfami
lie verehren, kann dies nicht rein aus dem Gefiihl der Pietat heraus geschehen, 
sondern es miissen die Ahnen auch als Schutzgeister der Gemeinschaft angesehen 
werden. Das erklart auch, weshalb so leicht und so haufig andere hahere Wesen als 
Sippengott (ujigami) verehrt werden. 

Vber die Berge als Land der Totenseelen haben wir bereits Belege beigebracht 
(EDER 1956). Mit der Idee von den Bergen als Seelenland steht die Tatsache im 
Einklang, daB man fiir die Ahnen zwei KultpIatze kennt, einen in den Bergen 
(yama-miya "Bergschrein") und einen in der Nahe der Siedlung oder des Dorfes 
(sato-miya "Dorfschrein"). Damit geht die Zweizahl von Grabern, "Bestattungs
grab" (ume-baka) und "Besuchsgrab" (mairi-baka), parallel. Mit Schreinen (miya) 
in der Nahe eines Berges ist vielfach noch ein zweiter Schrein verbunden, der 
entweder auf dem Gipfel oder am Abhang eines Berges steht; wenn es nicht ein 
richtiges Gebaude ist, dann ist es wenigstens ein kleines Heiligtum (hokora) oder 
einfach ein als heilig gehaltener Ort. Es kann auch sein, daB der ganze Berg als heilig 
gehalten wird und an seinem FuB im Dorf der sogenannte Dorfschrein (sato-miya) 
zu finden ist. Man glaubt, daB der im Schrein verehrte Gott zwischen Berg- und 
Dorfschrein hin und her geht oder zu bestimmten Zeiten im J ahr zum Dorfschrein 
herunterkommt, an dem dann Zeremonien abgehalten werden, urn den Segen des 
Gottes zu erlangen. 

Dieselbe Gottheit wird also an zwei Stellen verehrt, und die beiden Schreine fur 
sie bilden eine Einheit. Damit steht der unter Bauern allgemein verbreitete Glaube 
im Zusammenhang, daB der Ackerbaugott, der auch als Erdgott oder Feldgott 
gedacht wird, im Friihjahr von den Bergen herunterkomme, die Saaten und 
Feldfriichte segne und beschiitze und im Herbst, wenn ihm yom neuen Getreide ein 
Opfermahl bereitet worden ist, in die Berge zuriickkehre, urn dort den Winter 
wieder als Berggott zu verbringen. Damit verbunden ist die Vorstellung von diesem 
Berg/Feldgott als Schutzgott der Sippe oder der einzelnen Familien. Daher wurde 
die Sippengottfeier urspriinglich als Friihlingsfest im zweiten oder vierten Monat 
und als Winterfest im elften Monat begangen. 

Fiir die Zusammengeharigkeit von Ahnen und Bergen, das heiBt, fUr eine gewisse 
Identitat von Berg- und Ahnengeistern, spricht u. a. ein konkreter Fall von heute 
noch geiibtem Ahnenkult: Zwei Sippen, die Arakita- und die Watarai-Sippe, die 
von alters her mit dem Kult am GroBen Ise-Schrein betraut sind, halten je einmal im 
Jahr an einem Bergschrein, den jede der beiden Sippen fiir sich hat, eine Feier, die 
der Sippengottfeier vorausgeht. Die Arakita-Sippe benutzt dafiir einen Ort etwa 
500 m yom Kultplatz fiir die Sippengottheit entfernt. Die Watarai-Sippe hat ihren 
urspriinglichen Ort verlegt, der neue Ort heiBt aber noch "Bergschreintal" 
(Yamamiyatani). Die Eigentiimlichkeit dieser Feiern der beiden Sippen ist, daB im 
Gegensatz zu den sonst bei religiasen Feiern geiibten Brauchen die gemeinsame 
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Mahlzeit vor der Feier stattfindet, somit also unmittelbar nach der Feier die zu 
erwartende gemeinsame Mahlzeit fiir Gott und Menschen ausbleibt. Das Mahl fUr 
die Feier am Bergschrein stimmt also iiberein mit dem Mahl bei einem Begrabnis. 

Die Feier fUr den Gott der beiden Sippen findet im Friihjahr statt; der dabei 
amtierende Priester muB unbedingt drei Tage vorher in Zuriickgezogenheit und 
Enthaltsamkeit leben, nur so gilt er als befahigt, am groBen Schrein die Opfer 
darzubringen. Vor allem von der Watarai-Sippe wird berichtet, daB samtliche 
Mitglieder an der Feier des Sippengottes teilnehmen; auf dem Heimweg miissen sie 
einen "Meidungsweg" einschlagen, also einen Weg fUr Leute in Trauer, die mit 
Totenseelenunreinheit behaftet sind; den von allen iibrigen Leuten benutzten Weg 
diirfen sie nicht betreten. Auch dies zeigt, daB die Sippengottfeier etwas von einer 
Totenfeier an sich hat. Auch die Oberiieferung sagt, daB die beiden Bergschreine die 
Grabstatten der Ahnen beider Sippen waren. 
FaBt man alle diese Besonderheiten der Sippengottfeiern von Araki und Watarai 
zusammen, so kommt man zu der Annahme, daB der Kultplatz am Bergschrein in 
ganz alter Zeit die Familiengrabstatte war; ferner, daB in der alten Form der 
Sippengottfeiern der Ahnengeist von seinem Aufenthaltsort auf dem Berg zum 
Dorfschrein herabsteigt, wo ihm eine Willkommensfeier bereitet wird, von der er 
nach einem gemeinsamen, von der neuen Ernte bereiteten Mahl mit den 
Sippenmitgliedern wieder auf den Berg zuriickkehrt. 

Dem Bericht iiber die Brauche innerhalb der beiden genannten Priesterfamilien 
liegt die Vorstellung von Bergen als der jenseitigen Welt zugrunde. Sie stimmt 
iiberein mit der anderwarts iiblichen Bezeichnung von Berg fUr Grab und mit den in 
den Neujahrsbrauchen und o-Bon-Feiern zutage tretenden Anschauungen von 
Bergen als der Welt der Ahnenseelen. Die beiden angefUhrten Faile von Ahnenkult 
im Zusammenhang mit einem Grab in den Bergen und unter der Beteiligung der 
ganzen Sippe zeigen, daB der Sippengott der Sippenahn ist (Y ANAGIT A KUNIa 
1947; HaRI ICHIRO 1949). 

Wenn auch nicht mit derselben Eindeutigkeit, so weisen doch auch verschiedene 
andere Formen der sippenweisen Ahnenverehrung Beziehungen zu Grabern auf. 1m 
Kami-Ina-Distrikt der Nagano-Prafektur, im Dorf Inasato, versammelt sich die 
Familie Komatsu am 4.11. an einem Ort, von dem es heiBt, er sei das Grab des 
Sippenahnen Komatsu Shigenori, und halten dort eine Feier. Andernorts versam
melt sich eine Sippe in der Ahnentafelhalle der Sippenahnen zum Rezitieren von 
Sutren. Der Sippenahn erscheint in diesen Fallen allerdings nicht zum Sippengott 
erhoben, doch konnen wir die sippenweise Ahnenverehrung sehr wohl als Vorstufe 
der Sippengottverehrung ansehen (HaRI ICHIRO 1949: 139). 

Aus der Gumma-Prafektur, Seta-Distrikt, Dorf Tachibana, wird von einer 
gemeinsam am 21.1. veranstalteten Ahnenfeier der Familien der Sippe Kiso 
berichtet. Am Vortag geht je einer aus jeder Familie zum Grab des Ahnen, urn es zu 
saubern. Am Tag des Festes selbst versammeln sich dann aile Familien zu einem 
Mahl in dem Hause, das in dem betreffenden Jahr dafUr an der Reihe ist. Hernach 
gehen sie zum Kiso-Schrein (Kiso-jinja), unter dessen Schutz die Sippe Kiso steht, 
zu einem Kultakt und besuchen das Ahnengrab. Dann gehen sie wieder auseinander. 

In Dorfern der Kumamoto-Prafektur in Siid-Kyushu gibt es zahlreiche Familien 
namens Abe, Iwashita und Sakamoto. Sie bilden zusammen eine Sippe mit einem 
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Ahnengrab, vor dem sie am 22.XII. gemeinsame Feiern, die "Ahnenfeiern" 
(senso-matsuri), halten. Ebenso heiSt der Grabbesuch zu Neujahr und zu o-Bon. In 
West-Japan, in den Pdifekturen Shimane, Okayama und Yamaguchi, verehren 
zahlreiche Familien, die sich als Zweigfamilien urn eine Stammfamilie gruppieren, 
den Sippenahn als Sippengott auf dem gemeinsamen Begdibnisplatz der Sippe oder 
in einem Waldchen, das als Ahnengrabstatte angesehen wird, oder einfach im 
Gebiisch. 

Es kommt ofter vor, daB ein Verstorbener, dessen Individualitat und Personlich
keit noch festgesteIlt werden kann, schon zu einem Sippengott erhoben worden ist. 
Diese Erhebung erfolgt zuweilen schon zwei bis drei Generationen nach dem 
Hinscheiden, aIlerdings nur bei einem Sippenahn, der sich fUr Familie und Sippe 
besondere Verdienste erworben hat und den man nun fiir aIle Zeiten als Schutzgott 
verehrt, und zwar in einem kleinen Schrein auf dem Gehoft, der dem urspriinglichen 
Sippengott geweiht ist, mit dem zusammen man nun spatere Ahnen gruppenweise 
als Sippengott verehrt. Gewohnlich bringt man die Ahnentafelchen der zum 
Sippengott gewordenen Ahnen hierher. 1m Denken der Leute steht der Sippengott 
eine Stufe hoher als eine gewohnliche Totenseele (hotoke). 

DaB die Sippenmitglieder direkte Nachkommen ihres Schutzgottes sind, ersieht 
man auch aus den religiosen Brennpunkten der Sippe: dem gemeinsamen 
Begrabnisplatz mit den Grabern der Ahnen und Urahnen und dem Sippenschrein. 
Es gibt auch FaIle, wo das AIlerseelenfest im Gebiisch an einer uralten Grabstatte 
(kofun) aus der friihgeschichtlichen Zeit gefeiert wird. Friiher hie It man die 
Ahnenfeiern an einer solchen Grabstatte sippenweise, heute familienweise. Ahnen 
werden aber auch in normalen groBen Dorfschreinen Uinja) als Sippengott und 
zugleich als Ackerbaugott verehrt. Beriihmte Schreine wurden haufig an einer 
Grabstatte erbaut. Gewisse Sitten in Tosa (Shikoku) lassen vermuten, daB diese 
Beziehung zwischen Schreinen und Ahnengrabern in def alten Zeit sehr eng war. 
Wenn Sippen als solche einen Berggott verehren, so bezieht sich auch diese 
Verehrung auf einen Ahn, da Berggott und Ahnengott identisch sind, wofiir die 
japanische Volkskunde viele Belege beigebracht hat. 

6. Erdgott (jigami) oDd AhDeDseeleD oDd der Haosgott Kojin 

In der Erorterung des Zusammenhangs von Ahnenkult und Grabstatte sind auch 
diejenigen FaIle zu beriicksichtigen, in denen der Ahnengott in abgewandelter Form 
auftritt. We it verbreitet ist die Verehrung eines Erdgottes (jigami). Die Verehrung 
eines Gottes dieses Namens geschieht vielfach sippenweise auf dem Sippen
begrabnisplatz. 

Aus der Toyama-Prafektur sind den Volkskundlern sieben Sippen bekannt, die 
das Grab ihres gemeinsamen Ahnen "Erdgott" nennen. Sie verehren diesen vielfach 
in einer Ecke hinter dem Haus unter einem groBen Baum, wo sich eine kleine Stupa 
und eine in Stein gemeiBelte Darstellung des Erdgottes in einem kleinen steinernen 
Schrein befindet. Diese sieben Sippen sagen, ihre Ahnen seien von Sado her 
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eingewandert, hatten das Erstwohnrecht beansprucht und von spater Zugezogenen 
ji:ihrliche Reisabgaben erhoben. Die Sippe Nagai umfaBt 57 Familien, die Sippe 
Oritani 44 und die Sippe Takeuchi ebenfalls 44. Diese Sippen stammen von den 
"Erdgott" genannten Ahnen abo Wie die anderen vier verehren sie auBerdem noch 
einen gemeinsamen Sippen- oder Klangott, der offen bar nicht als Ahn, sondern als 
bloBer Schutzgott des Familienverbandes angesehen wird. Es sind bei weitem nicht 
aIle Gotter, die unter dem Namen ujigami (Klangott) gehen, Ahnen des betreffen
den Klans. Der Erdgott wird von den genannten Sippen auBerdem noch an einem 
Baum im Wald, dem "Erdgottbaum" Uigami-ki) verehrt. Sakaki-Bi:iume (Eurya 
ochnacea) und Kryptomerien, die durch umgespannte Strohseile als sakral 
bezeichnet sind, gibt es auch auf Sado, von wo die sieben Sippen zugewandert sein 
sollen. 

In der Shizuoka-Prafektur gibt es kleine Erdgottschreine, deren Dach am 15.XII. 
mit neuem Stroh gedeckt wird. In den beiden Distrikten Minami-Shidara und 
Kita-Shidara in der Aichi-Pri:ifektur findet sich tiberall ein Erdgott, und zwar in der 
Ni:ihe des Gehofts der Hauptfamilie. Oft steht am FuB eines alten "Seelenbaums" 
(tama-no-ki, Fraxinus excelsior, Esche), Aprikosen- oder Eichbaumes ein nattirli
cher Stein, eine kleine steinerne Stupa oder eine liz6-Statue5

, haufig auch ein 
kleiner, aus Stein gebauter Schrein. Dergleichen Male nennt man Ahnengrab. Zu 
Neujahr und den beiden Aquinoktien pilgern aIle aus der Familie hervorgegangenen 
und auswi:irts lebenden Personen zu diesem Ahnengrab. Trotz Abwanderung und 
neuzeitlichen Lebensverhaltnissen ist aber das sippenmaBige Zusammengehorig
keitsbewuBtsein auch in der Ferne wirksarn geblieben. In der Toyama-Pri:ifektur, 
Distrikt Shirno-Niikawa, Dorf Miyazuki, kennt man einen Erdgott, bei dem es sich 
ebenfalls urn Ahnengri:iber von sieben Farnilien handelt, die als erste diese Gegend 
besiedelten. Dieser Erdgott befindet sich stets in einer Ecke des Gehoftes, hi:iufig an 
der Bergseite auBerhalb der Hinterttir des Hauses zwischen riesigen Bi:iumen. Eine 
Familie verehrt eine Steinfigur in Gestalt eines Bauern in einem kleinen steinernen 
Schrein; die anderen haben nur eine kleine Stupa oder irgendein Steinttirmchen. 

Auf der Insel Oki in West-Japan nennen die Sippen ihren Erdgott Chinushigami, 
also "Erdherr", Gott des Platzes. Es handelt sich urn innerhalb des Gehoftes 
liegende Grabsti:itten von Ahnen der ersten Generation, die die Gegend erschlossen 
haben und die dadurch ausgezeichnet wurden, daB man sie im Gehoftbereich 
bestattete und ihre Grabsti:itte zu einern Kultplatz machte. Die gewohnlichen 
Sippenmitglieder werden auf dem gemeinsamen Friedhof beigesetzt. Bei Gri:ibern, 
die zum Mittelpunkt eines besonderen Kultes bestimmt sind, verwischt man die 
Spuren des Begri:ibnisses, weil man sonst der Knochenreste wegen stan dig die 
Meidungssitten beobachten mtiBte. Die oberen Klassen haben eigene Grabbezirke 
ftir ihre Ahnen; bei den gewohnlichen Sippenleuten werden die See len der vielen 
Toten zusammen mit den Seelen der Urahnen der Sippe am Grabmal derselben 
verehrt, so daB sie doch irgendwie an der einern Erd- oder Sippengott erwiesenen 
Verehrung Anteil haben. Als die Trennung von Bestattungs- und Besuchsgrab 

5 JizQ ist ein giitiger Gott der Unterwelt, der den Seelen behilflich ist, die japanisierte Form des 
chinesischen Ti-ts'ang-wang und des indischen Kshitigarbha. 
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aufkam, waren es zunachst die besonders auszuzeichnenden U rahnen, den en man 
ein Besuchsgrab gab. Die iibrigen, gewohnlichen Seelen verloren ihre Individualitat 
und waren somit nicht mehr Gegenstand einer besonderen Verehrung. Die 
Beziehungen zwischen Ahnenkultplatzen und Grabern wurden auch durch Grabun
gen bestatigt (MOGAMI TAKAYOSHI 1955). 

Wenn auch ein Erdgottschrein mit einem bestimmten Gehoft verbunden auf tritt, 
so ist er doch haufig mehr als nur ein von der Bewohnerschaft des Gehoftes verehrter 
Gott. Der Erdgott tritt als Sippenahnengott auf, und es sind Falle bekannt, daB sich 
seine kleinen Schreine auf einer Ahnengrabstatte befinden. Ein Verstorbener kann 
nach Ablauf einer fiinfzigjahrigen Trauerperiode zu einem Erdgott (jigami) werden 
(HORI ICHIRO 1953: 153). Eine Sippe kann also auch als solche einen Erdgott 
haben, dessen Kult die Sippenmitglieder im Laufe des Jahres mehrmals zusammen
bringt (ibid.). 

Der heutige Bestand der Volkssitten zeigt einen groBen Verfall des friiheren 
Aufbaus der dorflichen Gemeinschaft. Dennoch tritt der Ahnenkult immer noch als 
ein fundamentales Element der dorflichen Religion bis in die Gegenwart hinein klar 
hervor. Zu demselben Ergebnis fiihrt die Betrachtung noch einiger anderer Gotter 
der bauerlichen Religion: z. B. des sogenannten "Gehoftgottes" (yashikigami) 
(SUZUKI EITARO 1935). Darunter versteht man einen von einer Einzelfamilie 
verehrten, aus Holz, Stroh, Stein oder Keramik bestehenden kleinen Schrein im 
Bereich des Gehofts oder manchmal auf einem Berg in seiner Nahe. Zuweilen wird 
der Gott nur durch einen Baum dargestellt. 

1m Schrein des Gehofts konnen verschiedene Gotter verehrt werden, Ahnensee
len, der Gott des Bodens (jinushigami "Gott Bodenherr"), Inari (gewohnlich als 
Fuchsgott bezeichnet, ein Gott der Fruchtbarkeit und des gewerblichen Erfolgs) 
oder Hachiman. 

Die meisten Schreine im ganzen Land sind dem Gott Hachiman geweiht. Seine 
Verehrung ging von Usa in Kyfishfi aus. Der Gott wurde dann Schutzgott der alten 
Hauptstadt Heian, heute Kyoto. Hachiman wurde mit Kaiser Ojin oder auch mit der 
Kaiserin Jingo identifiziert und zum Klangott des machtigen Minamoto-Klans, der 
mit dem Kaiserhaus verwandt war. Durch die Minamoto wurde Hachiman zum Gott 
der Krieger. Schon seit dem 8. Jh. wird er im ganzen Land verehrt. Vor seiner 
Verbindung mit Kaiser Ojin und Kaiserin Jingo wurde nach der Oberlieferung iiber 
den Kagoshima-Schrein Hachiman, eine weibliche Gottheit namens Ohirume und 
ihr kleiner Sohn verehrt, wahrscheinlich durch die Tatigkeit von Schamaninnen
gruppen, die den Glauben an Mutter-und-Sohn-Gottheiten verbreiteten. Die Eigen
schaft Hachimans als Orakelgott bewirkte im Yolk die Sitte, daB man im Mittelalter 
zum Sohn der Mutter betete und dabei an einen machtigen und zu fiirchtenden Gott 
dachte. Als ein solcher galt Hachiman. Der Glaube an solche Geister entstand in den 
Stadten zu Zeiten kriegerischer Wirren und Epidemien und verbreitete sich iiber das 
ganze Land. Ihr Kult unterschied sich von Anfang an wesentlich von dem bis dahin 
herrschenden Sippen- und Klangottkult mit seinen Abwandlungen, und zwar durch 
groBen Pomp in Prozessionen, dramatischen Vorfiihrungen und Tanzen. Der Kult 
eines Klangottes hatte einen durchaus internen Charakter, seine Festzeiten fallen in 
den zweiten, vierten und elf ten Monat. Der neue Kult des Hachiman vollzieht sich im 
fiinften, sechsten und siebten Monat (Minzokugaku jiten). Wahrscheinlich war die 
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Furcht vor den Ahnenseelen, dem Erdgott und anderen Naturgeistern der 
gemeinsame Boden, auf dem sich der Einzug Hachimans in den Bereich der 
d6rflichen Religion vollzog. 

Der Schrein des Geh6ftgottes yashikigami ist meistens zwei FuB hoch. Die Regel 
ist, daB jede Familie fUr sich einen so1chen Schrein besitzt. Es kommt auch vor, daB 
mehrere Familien einer Sippe gemeinsam einen Geh6ftgott verehren. Solche 
Geh6ftg6tter gibt es yom Norden Japans bis zum Suden. In der Nahe von Shuri auf 
Okinawa werden ihm in einer Ecke des Geh6fts auf einem Steinpflaster Inzens 
verbrannt und Reis und Reiswein geopfert. Ein Schrein fehlt hier. Einen so1chen 
Gott zu haben, scheint das Privileg der Stammfamilien gewesen zu sein, von denen 
Zweigfamilien abhangig waren. Heute ist ein lokaler Gott daraus geworden, der von 
30-40 Familien aus der Nachbarschaft der Stammfamilie verehrt wird. Dies durfte 
uberhaupt der Entwicklungsverlauf vieler G6tter der Dorfgemeinschaft gewesen 
sein: zuerst Verehrung in einer Familie als Ahnengeist und dann infolge der 
Lockerung des Sippenzusammenhalts Verehrung als lokale Gottheit. Beim Geh6ft
gott ging die Vorstellung von einem Ahnengeist meistens schon am Ausgangspunkt 
verloren; es bildete sich ein Schutzgott des Geh6fts unter verschiedenen Namen und 
von verschiedener Herkunft aus. 

Am meisten verbreitet ist die Verehrung Inaris als Schutzgott der Familie und des 
Geh6fts. Der Schutzgott des Geh6fts ist wohl yom oben genannten Erdgott (jigami) 
nicht wesentlich verschieden. Bei beiden findet man noch Spuren einer Verbindung 
mit Ahnengrabem. Dasselbe gilt von einem weiteren Familiengott, Kojin ge
nannt. 1m Dorf Osugi in der Prafektur Kochi auf Shikoku besitzen die beiden 
altesten Familien in einem aus Holz gebauten Schrein einen Geh6ftgott, den sie zwar 
Wakamiya Hachiman ("junger Prinz Hachiman") nennen, von dessen Kultstatte 
aber gesagt wird, daB ihr Ahnengraber vorausgingen. 1m Dorf Kamimutobe in 
Kyoto-Land haben funf Familien je einen Geh6ftgott. Bei zweien ist der Kultplatz 
ein Ahnengrab. Es kommt auch vor, daB ein Geh6ftgott von Leuten des gleichen 
Familiennamens verehrt wird. Die Feier fUr den Gott findet zu Neujahr und nach 
beendeter Herbsternte statt. Der gemeinsame Kult eines Geh6ftgottes geschieht in 
der Stammfamilie, und zwar als Ahnenfeier, zu der sich die Sippenmitglieder 
versammeln. Man zundet mancherorts auch zu Neujahr vor dem Gott eine Lampe 
an, was auf den Kult einer Ahnenseele hinweist. Wahrscheinlich liegt dem Glauben 
an einen Geh6ftgott wieder Ahnenkult in Verbindung mit einer Grabstatte 
zugrunde, jedenfalls findet man im ganzen Land Beispiele fur diese Verbindung. 

Es gibt Geh6ftg6tter, die eindeutig der Ahnengeist der Sippe sind und die diese 
als Sippengott verehrt, so im Dorf Sakahogi, Kamo-Distrikt, Gifu-Prafektur. Die 
Sippe halt ihre gemeinsame Feier vor dem Geh6ftgott. DafUr hat man in vielen 
Fallen einen eigenen Schrein, ahnlich dem Dorfschrein. Von einem so1chen 
Sippenschrein zum Dorfschrein ist es nur noch ein Schritt, und viele Dorfschreine 
sind sicher auf diese Weise entstanden: Zuerst wurde der Geh6ftgott einer 
angesehenen Familie durch die Zweigfamilie verehrt, dann entstand ein gr6Berer 
Schrein als Zentrum dieses Kultes, und schlieBlich wei tete sich der Sippengott zu 
einem 6ffentlichen Schutzgott des Dorfes aus. DafUr gibt es ein Beispiel aus der 
Gifu-Prafektur, Gunjo-Distrikt, Dorf Yatomi: Die sieben Grunderfamilien dieses 
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Dorfes hatten je einen Schrein, von denen heute drei zu Dorfschreinen geworden 
sind, drei sind Privatschreine geblieben, und einer ist eingegangen. Die Nachkom
men dieser sieben Familien sind bekannt, auch ihre Beziehung zum Schrein hat sich 
erhalten, und die Dorfbewohner wissen gut dariiber Bescheid. 

Es scheint nicht viele Hille zu geben, wo sich gemeinsame Schreine lokaler 
Siedlungsgemeinschaften aus privaten Schreinen einzelner Familien oder Sippen mit 
einem Gehoftgott als Ausgangspunkt entwickelt haben. Viel haufiger sind Gotter, 
die mit bestimmten Familienahnen nichts mehr zu tun haben. Was blieb, ist die 
gemeinsame Verehrung eines Schutzgottes, meistens ujigami (Klangott) genannt, 
durch eine Lokalgruppe und nicht mehr durch einen exklusiven Verband von 
Blutsverwandten. Der Gehoftgott ist offenbar nur eine von mehreren Ausformun
gen des Ahnengeistes, und seine Funktion als Schutzspender fur das Gehoft und die 
Familie darf an erster Stelle von einem Ahnengott erwartet werden. Sie fiigt sich 
auch gut in die alteste Gesellschaftsform ein, in der die Familie noch relativ 
unabhangig von Verbandsbildungen hoherer Ordnung war. Die spater die Gesell
schaft bestimmenden groBen Klane waren nur zum Teil Ausweitungen von 
Familienverbanden, es spielte das politische Moment in ihnen eine starke Rolle. Das 
Machtprinzip rivalisierte mit dem Verwandtschaftsprinzip. Ais gesichert darf gelten, 
daB neu entstandene Familien sich immer mit der Stammfamilie verbunden fiihlten 
und diese Verbundenheit auch auf dem Gebiet der Religion, vornehmlich in der 
Verehrung der Stammahnen als Schutzgeist der Sippe, zum Ausdruck brachten. Die 
Verehrung des Erdgottes und des Gehoftgottes sind zwei verschiedene Ausformun
gen des Ahnenkults und mehr oder weniger sippenmaBig. 

Eine weitere Ausformung ist der Glaube an einen Gott Kojin (NAOE HIROJI 
1956). Dieser Gott tritt vielgestaltig auf, hauptsachlich wird er am Feuerplatz des 
Hauses als Feuergott oder Feuerabwehrgott verehrt und auBerhalb des Hauses als 
Gehoftgott (yashikigami) , als Schutzgott des Gehoftes oder auch als Sippengott6• 

Der japanische Ausdruck fiir Kojin als Erdgott ist ji-Kojin, Kojin des Bodens, auf 
dem das Gehoft steht. Wortlich bedeutet Kojin "wilder Gott". Der Kojin
Glaube wurde am haufigsten in West-Japan festgestellt. Auf der Insel Iki 
versteht man unter Kojin den Herdgott. Es gibt aber auch Kojin als Gott einer 
Siedlung. Der Kojin wird haufig neben dem Brunnen verehrt. In der Nagasaki-Pra
fektur, Kitamatsuura-Distrikt, auf der Insel Uku findensichzweierlei Kojin, einerals 
Feuergott im Haus und als so1cher Ofen-Kojin (kudo-Kojin) genannt; ein anderer 
als Schutzgott der Felder, und dieser wird auBerhalb des Hauses an einem hoch
gelegenen Ort mit guter Femsicht verehrt. Weil nur die Wiirdentrager des 
Dorfes ihn am 10.111. und am 10.IX. des Mondkalenders verehren, scheint es 
sich urn einen Gott der Siedlung zu handeln. Auf den Goto-Inseln westlich von 
Nagasaki verehrt man den ji-Kojin (Erd-Kojin), indem man fiir ihn Steine auf dem 
Feld aufschichtet oder einen kleinen Schrein baut, vor dem man zur Sommermitte 
WeizenmehlkloBe und Reiswein opfert. In Aso und an anderen Orten der 
Kumamoto-Prafektur wird der Gehoftgott Kojin genannt. In der alten Familie Abe 
des Stadtchens Uchinomaki stoBt der Schutzgottschrein, an dem die Ahnenfeiern 

6 GOD A HIROBUMI 1955; - iiber den kojin als Erdgott vgl. MIURA HIDEHIRO 1955. 
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gehalten werden, an das Grab der Ahnen. Gleich neben dem Schrein wird Kojin 
verehrt. In der Osthalfte von K yushu unterscheidet man den in der Nahe des Herdes 
verehrten Kojin und den auBerhalb des Hauses, an einem Baum, verehrten 
"AuBen-Kojin" (soto-Kojin), "Gebusch-Kojin" (yabu-Kojin) oder "Wald-Kojin" 
(mori-Kojin). In der Oita-Prafektur in Kyushu findet sich ein solcher AuBen-Kojin 
in fast jeder Familie. In einem Winkel des Gehoftes steht ein kleiner Schrein aus 
Stein fUr ihn. In Gegenden der Miyazaki-Prafektur in Kyushu tritt er ebenfalls haufig 
als Gehoftgott auf. Die Westseite des Gehofts ist seiner Anwesenheit wegen tabu. 
An einer sauberen Stelle dort hat der Gott einen klein en Schrein, vor dem im 11. 
Monat eine Feier abgehalten wird. In der Osthalfte von Kyushu falIt auf, daB Kojin 
weder als Gott der Siedlung auf tritt, noch als Gott des Getreides oder des Viehs 
verehrt wird, wohl aber als Ahnengeist. In West-Harima, West-Honshu, hat jeder 
patrilineare Familienverband (kabu) einen eigenen Kultgott (iwaigami), der oft der 
Erdgott oder Kojin ist. In Tamba, ebenfalls in West-Honshu, gibt es sippenweise 
Ahnenandachten (kabu-ko), wobei der Ahnengott und Kojin als identisch 
erscheinen. 1m Kasai-Distrikt in der Hyogo-Prafektur verehrt ein Familienverband 
bei der Ahnenfeier den ji-Kojin (Erd-Kojin). 

Ais Sitz des Gottes wird ein Brettchen angesehen, das im buddhistischen 
Hausschrein verehrt wird und eine Inschrift tragt, die eindeutig die IdentiHit von 
Ahnen und Kojin und den Zweck der Verehrung, namlich Sicherheit der Verehrer, 
bezeugt. Ahnengott und Kojin sind also hier miteinander verschmolzen. 

Die Verbreitung der Kojin-Verehrung zeigt, daB in Gegenden mit Erdgott -Ver
ehrung Kojin nicht verehrt wird, was dafUr spricht, daB der Erdgott und Kojin in 
ihrem Wesen Gemeinsamkeiten besitzen, z. B. die Beziehung zu den Ahnen. 
Sippen-Kojin gibt es besonders viele in den Prafekturen Okayama und Shimane in 
West-Honshu. Die reine Form des Sippen-Kojin-KuItes ist die VeranstaItung einer 
Kojin-Feier durch die Stammfamilie unter Teilnahme der Zweigfamilien. Diese 
Form entwickelte sich in zweifacher Weise weiter: 1. Wenn der Sippenzusammen
hang verfallt, legen sich auch die Zweigfamilien einen Kojin als Gehoftgott zu. Diese 
Tendenz durfte verstarkt worden sein durch den Glauben, daB Kojin Schutzgott der 
Familie oder des Grundbesitzes ist. Es gibt viele Siedlungen, in denen jede Familie 
einen Kojin besitzt, aber auch solche, in denen eine Anzahl von Familien einen 
Kojin gemeinsam oder allein fUr sich verehren. Dies richtet sich nach der Starke des 
SippenzusammenhaIts. 2. Die andere Tendenz ist, in die Kultorganisation des 
Sippen-Kojin nichtblutsverwandte Zugehorige aufzunehmen, so daB sich der 
KuItkreis erweitert; eine Entwicklung, die yom Sippengott weg zur Entwicklung 
eines Siedlungsschutzgottes fUhrte, als welcher dann Kojin auftritt. Man kennt genug 
FaIle fUr diese Entwicklung yom Gehoft-Kojin zu einem Siedlungs-Kojin. 

Das Wesen des Kojin ist kompliziert. Neben den bereits erwahnten Seiten tritt 
Kojin auch als Beschutzer der Rinder und Pferde auf. Es kann sein, daB ihm ein 
eigener Viehgott vorausging, mit dem er spater verschmolz. Wahrscheinlicher ist es 
aber, daB Kojin eine Abzweigung des Ackerbaugottes ist. Kojin werden bei der 
Ernte die ersten Ahren geopfert, die man einen oder zwei Tage vor der Ernte 
schneidet. Es kommt auch vor, daB man geernteten Reis zum Sitz (shintai) des 
Gottes Kojin macht. Eine Kojin-Bruderschaft (Kojin-ko) zieht diesen Reis auf 
einem eigenen Feld. Das Fest des Ackerbaugottes Kojin feiert man in der Regel nach 
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der Herbsternte. Vielerorts opfert man ihm dazu aus Stroh gedrehte Schlangen, was 
zu einem Ackerbaugott paBt. Der Ackerbaugott ist Schutzgott aller Lebensbereiche, 
also auch der Viehzucht. 

Kojin als Sippengott verdit deutlich, daB er im Grunde ein Ahnengeist ist. Auf 
o-Bon wird der Ort, wo man fUr die Ahnengeister eine Lampe anbringt, Kojin-Hain 
(Kojin no furo) genannt, und von dort her werden die Seelen ins Haus geleitet. In 
einem Fall wird ein Kojin, den dreizehn Familien verehren, als Ahn gedacht, in 
einem anderen Fall verehren 22 Familien in Kojin ebenfalls einen Ahn. Der 
Kojin-Hain der Stammfamilie Fujii umschlieBt das Grab der Ahnen. 1m selben Hain 
verehrt man unter mehreren anderen Gottern den Ahnen-Kojin (misaki-Kojin), 
GroBvater Uiza) und GroBmutter (basa). In Izumo kommt es vor, daB man ein altes 
Grab der Ahnen als Kojin verehrt. In der Tottori-Prafektur verehrt man in der 
Stamrnfamilie Kinoshita einen Gehoft-Kojin (yashiki-Kojin), der ein Ahn ist. In 
Kyushu fand man viele Beispiele ftir die Verbindung des Kojin mit einem 
Grab oder fUr die Verehrung eines Ahnen oder ersten Siedlers der Gegend als Kojin. 
Aus diesen und vielen anderen Beispielen geht hervor, daB Kojin wie der Erdgott 
Uigami) eine Beziehung zu den Ahnen hat. Ein Verstorbener wird naeh etwa 30 oder 
50 lahren zu einem Erdgott. DaB er zu einem Kojin geworden ware, ist nieht 
bekannt. In Nord-Bitehu in Kyushu wird der Tote naeh 50 lahren zu einem 
Ahnengeist (misaki) , die Sippe halt dann ein Ahnengeistfest (misaki-matsuri), 
wobei der Ahnengeist-Kojin verehrt wird. So ergibt sieh aueh darin eine Parallele 
zum Erdgott. 

Eine auffallende Eigensehaft des Kojin ist seine Reizbarkeit, daher aueh sein 
Name "tobender Gott". Diese Eigensehaft hat er mit dem Erdgott gemeinsam. Das 
liegt wahrseheinlieh daran, daB es sieh urn eine Ahnenseele handelt, die bei 
geziemender Verehrung zu eigenen Hinterbliebenen gut, gegentiber Fremden aber 
bose ist. 

Das Wort Kojin findet sieh bereits im Kojiki (712) und im Nihon Shoki (720). Es 
ist dort von zwei Bergen die Rede, auf denen es Kojin, oder japaniseh ausgesproehen 
araburu kami "tobende Gotter" gibt. Naeh dem Kojiki gab es in den Kumano-Ber
gen viele Kojin, naeh dem Nihon Shoki gab es Kojin auf dem Kimo-Bergin Omi. Es 
ist jedoeh nieht ohne weiteres anzunehmen, daB es sieh dabei urn dieselben Kojin 
handelt wie die heutigen in den Gehoften und Familien. Eher muS man sie als Gotter 
der Wildnis der Berge ansehen. Der heutige Kojin ist vielleieht das Produkt der 
Tatigkeit von Geomanten (inyoji), Zauberern, Betern und anderen berufsmaBigen 
Religionsdienern im Yolk, die den Namen Kojin in Umlauf braehten und den 
Kojin-Glauben komplizierten. 

Der Hergang der Entwieklung des Komplexes Ahnengeist-Erdgott-Gehoft
gott-Kojin ist noeh nieht geklart. In einer nieht von oben gelenkten Religion mit 
einer systematisehen Lehre, entspreehenden Orthodoxie und verponten Heterodo
xie, also in einer natiirlieh gewaehsenen Religion, finden wir vie 1 mehr Labilitat und 
Wandlungen in den Glaubensvorstellungen als in Systemreligionen. Diese Wand
lungen sind aber nur Variationen bestimmter und ziemlich konstanter Grundvorstel
lungen. Wie wir eingangs sagten, ist Naturismus der Grundzug der japanisehen 
Religion, Gegenstande und Krafte der Natur, die mensehliehe Personliehkeit mit 
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ihrer mysteriosen Seele miteingeschlossen. In der bergigen Landschaft Japans sind 
zunachst die Berge die groBen Dinge, die ein Gefiihl des Schauderns und der 
Ehrfurcht erwecken. Sie seiber sind gottlich, und auf den Bergen und in den Waldern 
wohnen zahlreiche hohere Wesen, mit denen der Mensch moglichst reibungslos 
leben muB. In einem Inselland sind die Inseln Zufluchtsorte beim Dberqueren 
groBer Strecken des wogenden und bedrohlichen Meeres. Der Boden, von dem man 
lebt, ist beseelt von einem Leben spendenden Geist, kunidama "Landseele", 
kuninushi "Landherr", jinushi "Bodenherr", jigami "Bodengott". Die schiitzende 
Gemeinschaft des Familienverbandes wurde verehrt in den verschiedenen Varian
ten des Ahnengottes. Das administrative Dorf verehrt als Gott der Gemeinschaft 
den Klangott (ujigami), sob aid eine Siedlung iiber einen Verband von blutsverwand
ten und verschwagerten Familien, mit dem sie begonnen hat, hinausgewachsen ist. 
N ach der Ausbildung hoherer politischer Einheiten brachten auch diese ihre Gotter 
mit sich, deren Verehrung unter autoritativem Druck verbreitet wurde. Politische 
Macht sucht sich zu verewigen, und die sie tragende religiose Grundlage wird 
institutionalisiert. In der Geschichte der japanischen Religion ergibt sich so eine 
groBe, aile Lander umfassende Tradition. Die kleine Tradition, d. h. die Religion auf 
der Ebene der Familie, des Verwandtschafts- und Dorfverbandes, liiuft parallel 
dazu, sie hat sich bis zum heutigen Tag erhalten. Man wiirde weit fehlgehen, wenn 
man glaubte, das Yolk sei vertraut mit den vielen Gottern der von der herrschenden 
Schicht niedergeschriebenen Mythologie und verehre sie in ihren Dorfschreinen. 

Schon in friihgeschichtlicher Zeit finden wir ein ausgebildetes Klansystem. Es gilt 
aber als erwiesen, daB sich bei solchen Klanen (uji) schon friih urn einen Kern von 
Blutsverwandten andere Familiengruppen gruppierten und den gemeinsamen 
Schutzgott verehrten. Die Gemeinschaft als solche ist sakral: die FamiIie mit ihren 
Familienahnen, die Familienverbande mit ihren Sippenahnen, der Dorfverband mit 
seinem Dorfschutzgott (ujigami, ubusunagami). 

Wie reichhaltig die Glaubenswelt der sogenannten kleinen Tradition ist, zeigen 
uns die mannigfaltigen Vorstellungen yom Berggott. In bisher veroffentlichten 
Gesamtdarstellungen der japanischen Religionsgeschichte ist der groBe Komplex 
des Berggottglaubens noch nie behandelt worden. Sie stammen aus einer Zeit, in der 
den Verfassern noch nicht wie heute die Fiille der Errungenschaften der religiosen 
Volkskunde zur Verfiigung stand. Was ist in Japan Volksreligion? Welche andere 
Religion gibt es auBer der Volksreligion? An Volksreligion nehmen aile Japaner teil. 
Das Verhaltnis von Volksreligion gegeniiber Hochreligion oder System religion ist 
hier ein ganz anderes wie in den christlich geformten westlichen Landern (vgl. 
EOER 1972:305 ff.). Volksreligion ist hier alles, was nicht offizieller Staats- oder 
Kaiserkult, nieht in Klostern betriebene buddhistische Theologie, nieht Scholastik 
und Philosophie ist. Weitaus der GroBteil der japanischen Religion ist Volksreligion. 
Das Anliegen des Staats- und Kaiserkultes ist eines von vielen religiosen Anliegen, 
aber bei weitem nieht das einzige und vorherrschende. Einer buddhistischen Sekte 
(Ikko-shu) gelang es nur voriibergehend, sich eine Art Kirchenstaat aufzubauen 
und darin andere Glaubensrichtungen als die allein seligmachende Amida-An
rufung zu verketzern. 
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7. Der Berggott der Jager uDd BauerD 

Heute weiB man, daB Berggottheiten schon vor den ersten schriftlichen Quellen 
bekannt waren. In dem Abschnitt iiber archaologische Funde von Kultstatten wurde 
bereits iiber die Bergverehrung gesprochen. Die Mythologie erwahnt einige Male 
Berggotter, die sie in die offizielle Liste der Gotter' einreiht (NAUMANN 1963). 1m 
Rahmen des offiziellen Shinto sind die aufgefiihrten Berggotter von niedrigem 
Rang. In der alten Literatur werden Berggottheiten gelegentlich erwahnt. Erst die 
neuzeitliche Volkskundeforschung widmete dem Berggott die gebiihrende Auf
merksamkeit und trug eine groBe Fiille von Teilresultaten der Quellen- und 
Feldforschung zusammen. 

Angeregt wurde diese emsige Forschertatigkeit von dem Begriinder der 
japanischen Volkskunde, YANAGITA KUNIO, in dessen Buch Go-karikotoba-ki 
"Dber Tabu-Worter der Jagd" die Frage nach der Art dieses Berggottes 
aufgeworfen wird, in dessen Bereich die Jager eine eigene Sprache, die Jagdsprache, 
zu gebrauchen haben. 1926 erschien eine eigene Bibliographie der Literatur iiber 
den Berggott (vgl. NAUMANN 1963:180). Man vermutet ein sehr hohes Alter der 
Berggottverehrung und halt die mit ihr zusammenhangenden Fragen nur mit Hilfe 
der vergleichenden Volkskunde fUr losbar. 

1m J apanischen versteht man unter yama "Berg" immer eine bewaldete 
Bodenerhebung. Man iibersetzt yama am besten mit "Bergwald". Yama-kasegi ist 
Brotverdienst durch Arbeit im Wald, wie sie Holzfaller, FloBer und Jager verrichten. 
62 % der Gesamtflache Japans ist mit Wald bedeckt, so daB der Wald einen groBen 
wirtschaftlichen Faktor im Land bedeutet. In der alten Zeit nahm der Wald eine 
noch viel groBere Flache ein und war daher eine noch viel eindrucksvollere 
Naturerscheinung; kein Wunder, daB der Glaube an Wald- und Berggotter und 
-geister sich in einem solchen MaBe ausbildete und ein so hohes Alter gewann. 

In der lomon-Zeit (bis ca. 3. Jh. v. Chr.), der Zeit der Jager und Sammler, muB 
die Einstellung zur Bergwelt, von der man damals eben noch mehr umschlungen war, 
ganz anders gewesen sein als in der spateren Zeit der Ackerbauer. In der Yayoi-Zeit 
(3. Jh. vor bis 3. Jh. nach Chr.) entwickelte sich der Ackerbau, aber Jager und 
Waldarbeiter gab es noch lange Zeit zusammen mit den Ackerbauern. SchlieBlich 
lebten auch die Bauern in nachster Nahe des Bergwalds, den sie wirtschaftlich 
nutzten wie bis zum heutigen Tag. 

Die alteste Literatur laBt vermuten, daB der Berggottglaube im 8. Jh. schon eine 
bestimmte Gestalt besaB. In den My then des Kojiki und Nihon Shoki gehoren die 
Berggottheiten zu den vielen Gottern, die yom Gotterpaar Izanagi und Izanami 
erzeugt wurden. Entscheidend jedoch ist - da die Erzeugung ja doch nur eine 
zweckbestimmte Konstruktion darstellt -, daB aile Naturdinge, Meer und Fiiisse, 
Berge und Feuer, Baume und Krauter, Wind und Nahrung und Felder, gottliche 
Wesen, Herren der betreffenden Naturdinge sind. Einer dieser Herren ist der 
Berggott Oyamatsumi no kami. 

Izanami stirbt bei der Geburt des Feuergottes. Dariiber erziirnt, zerstiickelt ihr 
gottlicher Gemahl Izanagi den feuergott Kaguzuchi no kami. Wenn wir auch der 
mythischen UrsprungserkIarung fiir den Glauben des Volkes keine Bedeutung 
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beizumessen brauchen, so zeigt doch die groBe Zahl der Berggottheiten ihre 
besondere Stellung. Nach dem Kojiki sind die acht Gottheiten, die aus den acht 
Korperteilen hervorgehen, alle mit Namen genannte Berggottheiten: 

Aus dem Kopf des getoteten Kaguzuchi entsteht Masaka-yama-tsu-mi no kami "Bergherr der steilen 
Abhange", aus der Brust Odo-yama-tsu-mi no kami "Herr der abfallenden (?) Berge", aus dem Bauch 
Oku-yama-tsu-mi no kami "Herr der entlegenen Berge", aus dem Geschlechtsteil Kura-yama-tsu-mi no 
kami "Herr der dunklen Berge" oder "der in den Talschluchten wohnende Herr der Berge", aus der 
linken Hand entsteht Shigi-yama-tsu-mi no kami "Herr der dicht bewaldeten Berge", aus der rechten 
Hand Ha-yama-tsu-mi no kami "Herr des Bergrandes", aus dem Iinken FuB Hara-yama-tsu-mi no kami 
"Herr der Bergheiden", aus dem rechten FuB To-yama-tsu-mi no kami "Herr der auBeren Berge". 

Dem oder den Mythendichter(n) hat es gefallen, die verschiedenen Aspekte der 
Bergwelt in Allegorien auszudriicken oder sie zu verschiedenen Gottheiten zu 
hypostasieren. AuBerhalb dieser poetischen Darstellungen finden wir im Berggott
glauben keinen dieser Namen vertreten. Eine poetische Note obwaltet auch, wenn 
nach einer anderen Version im Nihon Shoki Kaguzuchi in drei Teile zerstiickelt wird: 
ein Teil wird zu Oyamatsumi, ein anderer zum Donnergott Ikazuchi no kami, ein 
dritter zum Regengott Taka-okami. Es gibt auch eine Version, nach der aus dem 
Blutstropfen, der von Izanagis Schwert fiel, der Gott Kura-yama-tsumi "Gott des 
dunklen Berges" entstand. 

Die Berggottheit war bedeutend genug, urn in die Tbeogonie eingebaut zu 
werden. Dber die verschiedenen Tochter des Oyamatsumilaufen Verbindungsfaden 
zur Linie der Sonnengottin Amaterasu, also zu den gottlichen Vorfahren der 
Kaiserfamilie, sowie zum Gott Susanowo, deren Gegner. Der Berggott muB also 
zum altesten Bestand der japanischen Gotterwelt gehort haben. AuBerhalb der 
Theogonie begegnen wir Berggottern im Laufe der halblegendaren, halbhistori
schen Eroberungsziige des Yamato-Klans nach Osten, nachdem die Ausdehnung 
nach Westen immer schwerer wurde und schlieBlich mit dem Verlust der Kolonie 
Mimana in Siid-Korea 562 ganz zu Ende ging. 

Schon bei der Eroberung der siidlich des Zentrums der Yamato-Macht gelegenen Bergwelt von Kumano 
durch Jimmu Tenno (oder Kamu-Yamato Iwarebiko no Mikoto) begegnete der Kaiser in den Bergen 
unheimlichen Gewalten. 1m Dorf Kumano zeigte sich ein Bar, bei dessen Anblick der Kaiser und seine 
Heerscharen aile in Ohnmacht fielen. Man brachte dem Kaiser ein wundertatiges Schwert, mit dem die 
wilden Gottheiten der Kumano-Berge in Stucke geschlagen wurden. 

Zahlreiche Erlebnisse mit Berggottern hatte auch der Heerfiihrer Yamato-Takeru, 
Sohn des Kaisers Keiko. 

Nachdem er schon unterwegs viele FluBgotter und bose Menschen besiegt hatte, iiberschritt er auf dem 
Heimweg nach der Unterwerfung der Emishi, eines feindlichen Stammes im Osten, den Ashigara-PaB. 
Als er gerade eine Mahlzeit einnehmen wollte, zeigte sich ihm der Berggott; diesmal nicht, wie in Kumano 
dem Jimmu Tenno, in der Gestalt eines Baren, sondern in der eines weiBen Hirsches. Yamato-Takeru 
warf dem Hirsch Knoblauch in die Augen, worauf dieser sofort starb. 

(Auch Wanderer, die einen BergpaB zu iiberschreiten hatten, bestrichen sich und ihre Tiere mit Lauch, 
urn gegen den tobenden PaBgott gefeit zu sein.) 

Spatertrat dem Eroberer auf dem Ibuki-Berg ein weiSer Eber so groS wie ein Ochse entgegen. Dieses 
Tier war ein Bote des Berggottes. Yamato-Takeru tat zuerst prahlerisch, als aber der Berggott Eisregen 
niederprasseln lieS, wurde ihm angst und bange. Er stieg den Berg hinab und ruhte sich an einer Quelle 
aus, doch starb er bald wegen des schadlichen Einflusses, der vom Berggott ausgegangen war. 

N ach dem Nihon Shoki wurde der kaiserliche Prinz auf einem Berggipfel in Shinano von einem wei Ben 
Hirsch erschreckt, in den sich der Berggott verwandelt hatte. Der Prinz warf einen Knoblauchstengel 
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nach dem Tier, der es todlich ins Auge traf. Als der kaiserliche Prinz nach Owari kam, horte er von einer 
Gottheit, die auf dem Berg Ibuki toben sollte. Er ging unbewaffnet hin. Am Berge traf er auf eine 
Riesenschlange, die sich tiber den Weg legte. Der Prinz hielt die Schlange fUr einen Boten des Berggottes, 
stieg tiber sie hinweg und hie It Ausschau, wie er den Gott seiber antreffen konne, urn ihn zu toten. Er 
geriet aber nur in Wolken, Nebel und einen eisigen Regen. Mit groBter Mtihe gelangte er wieder vom Berg 
herab, erkrankte und starb. Der Berg Ibuki ist he ute noch seiner haufigen Wolken und Gewitter wegen 
bekannt. 

Aus dem Leben des Kaisers Yuryaku wird folgendes Erlebnis mit einem Berggott 
berichtet: 

Der Kaiser wollte den Gott des Mimoro-Berges sehen und sandte den Distrikthauptiing aus, den Gott zu 
holen. Dieser stieg auf den Berg und brachte eine groBe Schlange mit. Der Kaiser hatte aber keine 
Enthaltsamkeit getibt, wie es notwendig ist bei der Begegnung mit einem Gott. So kamen Blitz und 
Donner, und die Augen der Schlange blitzten und gltihten. Von Angst erftillt befahl der Kaiser, die 
Schlange wieder auf dem Berge freizulassen. 

In den My then und Legenden treffen wir einen "GroBen Bergherrn" (Oyama
tsumi). Er ist nicht lokalisiert, tritt in einer My the aktiv auf und spielt im ubrigen nur 
in Gottergenealogien eine Rolle. Das kann aber eine spatere hierarchische 
Einordnung sein; andere Berggotter erscheinen ihm nicht unterstellt. Die Berggott
heiten treten dem Eroberer entgegen. Sie zeigen sich in Tiergestalt: als Schlange, 
Bar, Hirsch und Eber. Die letzten drei sind Jagdtiere. Der GroBe und Farbe nach 
unterscheiden sie sich aber von gewohnlichen Tieren ihrer Art. Die Schlangengestalt 
paBt eher in eine agrarische Vorstellung, ebenso wie die Erscheinung von Blitz und 
Donner. Die Berggotter beherrschen auch das Wetter. 

Diese Berggottvorstellungen zeigen nichts von dem freundlichen Wesen, das wir 
in der Verbindung Berggott-Feldgott-Ahnengott tinden. Wir mussen sie der alteren 
Schicht der Jager zuschreiben. Der Bauer setzt sich nicht den Gefahren der Berge 
aus, sondern der Berggott kommt mit seinen Wohltaten zu ihm herab. Der Berggott 
der Jager ist Herr der Tiere, und er erscheint seIber in Tiergestalt als Affe, Hase, 
Wildschwein, Wolf, Dachs, Wiesel. Als Kaiser Ingyo nach dem Nihon Shoki im 14. 
Jahr seiner Regierungszeit (412-453?), also 425, auf der Insel Awaji in der 
Osaka-Bucht auf die Jagd ging, "wimmelte es dort von groBen Hirschen, Affen und 
Wildschweinen bunt durcheinander auf den Bergen und in den Talern ... ". 

Der Affe war fruher ein Jagdtier. Das Wort fUr Affe muB in der "Bergsprache" 
der Jager und Waldarbeiter vermieden werden. Es gibt etwa ein Dutzend anderer 
Worter dafUr, wie yama no hito "Bergmensch", yama no oyaji "Bergvater", yama no 
ani "Berg-(alterer )Bruder". 

In Fukui und Saga tritt der Berggott als Hase auf. In Marchen ist die Rede von 
einem "Bergalten" (yama-jiji), von einer "Bergfrau" (yama -uba), gespensterhaften 
Erscheinungen des Berggottes als Hase. Der weiBe Hase tritt auch als Bote des 
Berggottes auf. 1m Herbst sammelt er den von den Baumen gefallenen Samen, den 
er im Fruhling aussat. Man darf an diesen Tagen nicht in den Wald gehen. 
Nichtbefolgung wurde zum Tode fUhren. In den Prafekturen Shimane, Gifu und 
Chiba reitet am 20.1. der Berggott auf einem weiBen Hasen zur Wildschweinjagd 
aus. Der weiBe Hase ist auch anderswo der Berggott selbst. 

1m Kitashidara-Distrikt (Aichi-Prafektur), in den Dorfern Toyama und Toyone, 
gibt es Platze, genannt notaba, an denen sich Wildschweine tummeln. Weil sich hier 
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eine Gottheit befindet, darf man ihnen nicht nahekommen. Besonders Frauen, die 
als unrein gelten, miissen sich fernhalten. Exkremente oder Urin wiirden den Platz 
verunreinigen. Demjenigen, der dort seine Notdurft verrichtet, wiirden die 
Wildschweine zur Strafe seine Felder verwiisten. Urn solche SammelpUitze von 
Wildschweinen spannt man Strohseile (shimenawa), die den Platz als gottlich 
erkUiren. Dort wird die Berggottheit verehrt, die aus Dankbarkeit dafiir die 
Wildschweine vom Verwiisten der Felder abhalt. Der Berggott ist also ihr Herr. 

Das Wildschwein tritt als Reittier des Berggottes auf und der Berggott als 
Urheber von Tiermerkmalen. Aus der Shimane-Prafektur gibt es folgende 
Volkserzahlung: 

Bar und Wildschwein trafen sich im Wald zu einem Ringkampf. Der Berggott spielte den Schiedsrichter. 
Das Wildschwein verlor und der Berggott ritt mit ihm davon. Das Wildschwein hatte Angst, wiederum 
dem Baren zu begegnen und von ihm aufgefressen zu werden. Da nahm der Berggott ein Stuck weiBes 
Papier und klebte es dem Wildschwein als Amulettzeichen gegen den Baren auf den Kopf. Seither haben 
Wildschweine einen weiBen Fleck auf dem Kopf, und Baren ruhren Wildschweine nicht mehr an. 

Auch der Wolf wird haufig als Bote oder als Erscheinungsform des Berggottes 
angesehen. In der Bergsprache von Kumano spricht man vom Wolf als Berggott. In 
Berggebieten Mittel-Japans nennt man den Wolf "Bergherrn" (yama no aruji). 
Stiickchen von der Leber eines eriegten Jagdtieres wurden friiher "dem Wolf" 
geopfert. 1m Dorf Kasuga in der Niigata-Pratektur gibt es zum Kleinen Neujahr am 
15.1. eine Zeremonie, die "Weggeleiten des Wolfes" (6kami-okuri) heiSt. Dabei 
steigen urn Mitternacht Burschen mit Fackeln und Muscheln blasend auf den 
Shojenji-Berg. Es ist eine Parallele zum Weggeleiten eines Gottes (kami-okuri), der 
voriibergehend im Dorf war. Es gibt noch weitere solcher Anklange der Identitat 
von Berggott und Wolf. In der Iwate-Prafektur in Ost-Japan gibt es ein 
"Hundvertreiben" (o-inu-oi, gemeint ist dabei der Wolf). 1m Distrikt Kamihei die
ser Prafektur macht man am 15.1. "Wolfsreiskuchen" (o-inu-mochi), indem man 
Scheibchen von Reiskuchen in Stroh wickelt und am FuSe des Berges den Wolfen 
zum FraS an Zweige hangt. Nach dem Reispflanzen opferte man vor dem 
Ehepaarstein am Takamuro-Berg Reiswein, was "Wolfsfest" (o-inu-iwai) genannt 
wurde. 

In Dorfern des Kitakoma-Distrikts in der Yamanashi-Prafektur brachte man 
dem Wolf, der geworfen hatte, ein MaS gerosteten Reises in den Wald und nannte 
dies "Wochnerinnenbesuch des Wolfes" (o-inu-bokomi, 6kami no san-mimai oder 
uba-yashinai). Der Berggott bekommt im Wald Junge. Zwei oben zusammenge
wachsene Baume nennt man in der Gumma-Prafektur "Wolfsdurchschlupf" 
(inu-kuguri), weil hier der Wolf als Bote des Berggottes durchschliipft. 

Der Drache gilt auf Sado als Berggott. Auch das Wiesel wird vielerorts in Ehren 
gehalten. Wenn man eines verietzt, solI der Berg zu toben anfangen. Stellen, an 
denen ofter Wiesel gesehen werden, nennt man "Wald des Berggottes". Waldarbei
ter, denen ein Wiesel in den Weg tauft, arbeiten in Okayama an diesemTage nicht 
mehr. 

Der weiSe Hirsch ist in der Tochigi-Prafektur Bote des Berggottes. Man darf 
weder einen weiSen Hirsch schieSen noch einen solchen mit nur einem Horn in der 
Mitte der Stirn. 
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Den Baren nennt man in der Jagdsprache "Bergmensch" oder "Berg-Alten". In 
Gifu herrscht der Glaube, daB starker Schneefall kommt, wenn man im Winter einen 
Baren totet. 

In solchen Tiergeschichten ist der Berggott identisch mit seinem Boten oder 
Reittier und ist Herr und Besitzer der Tiere. Der Berggott tritt femer als Spender der 
Jagdbeute auf, denn ihm gehoren ja die Jagdtiere. Bis in die Neuzeit wird der 
Berggott in Glaube und Brauchtum als Spender des Jagdgliicks verehrt. 1m Norden 
von Honshu gibt es noch eine Art berufsmaBiges Jagertum. Man nennt diese Jager 
"Bergkinder" (yamako) oder "Bergleute" (yamatachi, eigentlich "Berger"). Sie 
heiBen auch matagi (Wortbedeutung nicht klar). Es kommen auch dort noch 
vereinzelte matagi-Dorfer vor. Diese Jager jag~n GroBwild, Kleintiere und Vogel 
und kommen als Handler von Hauten und Fellen weit herum. Sie glauben noch 
eindeutig an den Berggott. Manche matagi-Familie bewahrt alte Schriftstiicke auf, 
eine Art Jagdbuch (kari no maki) oder Entstehungsgeschichte der Jager (yamadachi 
no yurai-ki). Darin finden sich auch Angaben tiber Jagdriten, Verehrung des 
Berggottes und diesbeziigliche Legenden und Erzahlungen. Die alteste bekannte 
Schrift dieser Art geht auf 1193 (Kenkyu 4) zuriick. 

Dber den Ursprung des Berggottes ist folgende Geschichte am weitesten 
verbreitet. 

In alter Zeit gab es zwei Briider, Onanji und Konanji. Beide wollten zur Jagd ausziehen, Onanji ging 
zuerst. Er begegnete einer schonen Frau, die zu ihm sagte: "Ich bin hier in den Bergen zum Gebaren, aber 
seit drei Tagen habe ich keinen Tropfen Wasser gefunden; bitte, besorge mir einen Trunk Wasser." 
Onanji ging aber herzlos voriiber. Dann kam Konanji und stieB auf die Frau. Er wollte Wasser bringen, 
hatte aber kein GefaB. So holte er Wasser mit seinem PulverfaB. Die dariiber hocherfreute Frau sagte zu 
ihm: "Ich bin hier die Berggottin und heiBe Shachi-nanji. Ich gebe mich zum erstenmal zu erkennen. Zum 
Dank sollst Du von jetzt an groBes Jagdgliick haben. Wenn du in den Wald gehst, nenne meinen Namen 
uno bringe auf der Stelle Baumzweige als Opfer dar. Du wirst dann dort auf Wild stoBen." 

Mit einigen Abwandlungen findet sich diese aus Tonemura in der Aichi-Prafektur 
notierte Geschichte auch in anderen Gegenden. Dberall verleiht die dankbare 
Berggottin Jagderfolgc. 

Die Jager-Berggottheit ist selbst ein Jager. Vor Beginn der Jagd muB die 
Berggottheit verehrt werden. Man bittet urn Schutz vor Gefahren und urn gute 
Jagdbeute. 1m Distrikt Kitakambara in der Niigata-Prafektur versammelt man sich 
im Hause des Anfiihrers. 1m Kit~-Uonuma-Distrikt derselben Prafektur nimmt 
jeder Jager ein ema (Votivtafelchen) mit, urn es dem Berggott zu geben. Man hangt 
es an die Aste eines Baumes, sobald der Platz ftir die Berghtitte bestimmt ist. 
Opferwein wird dargebracht und ein Lied gesungen. Die Zeremonie nennt man 
"Kampffeier" (ikusa-matsuri). In der Miyazaki-Prafektur vollzog man das "Pfeil
aufstellen" (yatate), indem man zuerst eine Salve zu Ehren des Berggottes schoB. 
Mit diesem Pfeilaufstellen stehen wahrscheinlich die an vielen Orten bekannten 
yatate-Baume (Zedern, Kiefern u. a.) in Verbindung. Der Berggott bestraft alle, die 
die Verehrung unterlassen. 

Wegen ihrer liingeren Abwesenheit von Hause miissen sich die Jager in den 
Bergen eine Bleibe errichten. In der Aomori-Prafektur stellen sie dann rechts vom 
Eingang eine holzgeschnitzte Figur des Berggottes auf. Beim Beziehen der Hiitte 
weihen sie ihre ganze Ausriistung, Reiskuchen und Reiswein dazu, der Gottheit und 
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beten urn gute Jagd. In der Fukushima-Pdifektur wird der Gott gebeten, ihre 
Vordite zu beschiitzen gegen Marder, Mause und Insekten. Ein Gebet der Jager 
lautet: "LaB uns die nabiri (Jagdwort fUr Bar) und koshimaki (Jagdwort fUr Rehe) 
der sieben Taler und der sieben Marschen schieBen und erbeuten!" In der 
Yamaguchi-Prafektur wird nach Fertigstellung der Unterkunftshiitte zuerst der 
Platz des Berggottes hergerichtet und ihm Verehrung erwiesen. Taglich stellt man 
gekochten Reis auf den Topfdeckel und bringt diesen dem Berggott dar als "erste 
Ahre" (o-hatsu-ho). Auch Strohseile mit Papierstreifen werden urn den Platz des 
Berggottes gespannt wie sonst bei Kultakten. Jeden Morgen verbeugt man sich vor 
diesem sakralen Ort und betet urn Jagdgliick. 

In der Kagoshima-Prafektur in Kyushu durfte beim Bau der J agdhiitte kein Nagel 
verwendet werden. In Kanagawa-Gebieten nahm man es mit diesen Vorschriften 
ebenfalls genau. Bei Zuwiderhandeln hatte sich der Berggott durch Umwerfen von 
Baumen und durch Rollen von FelsblOcken bemerkbar gemacht. Wenn das 
Jagdgliick ausbleibt, nehmen in der Fukushima-Prafektur zunachst aIle Jager eine 
kultische Reinigung vor. Dann iibernimmt der dem Rang nach zweite in der Gruppe 
die Fiihrung, indem er Opferzeremonien vollzieht, bei denen man den Berggott urn 
einen Baren bittet. 

Wahrend der Abwesenheit der Jager von Hause opfert die Hausfrau dem 
Berggott den ersten Schlag Reis. In der Yamanashi-Prafektur halt sie dabei den 
ersten Spatel voll Reis in Augenhohe und ruft den Berggott an mit den Worten: 
Namu 0- Yama no kamisama ,,0 du erlauchter Berggott". In Akita-Gegenden 
ziinden die Jagerfrauen im Haus Lichter an und beten, "daB der Berg nicht tobe" 
und daB die Manner mit Beute gesund zuriickkehren mogen. 

Es gibt auch eine "Bitte urn hundert Herzen" (hyaku maru no gan). Man meint 
damit hundert Wildschweine oder Hirsche, deren Kopfe dann dem Berggott 
geopfert werden sollen. Erlegt man tatsachlich eine groBe Anzahl Tiere, dann feiert 
man ein Fest. In Okinawa bewahren die Jager die Schadel ihrer Beutetiere auf. Nach 
dem Erlegen von tausend Wildschweinen wird ein groBes Fest gefeiert. In der 
Kagoshima-Prafektur errichtet man nach der Erlegung von hundert Wildschweinen 
einen Gedenkstein. Auf der Halbinsel Kunisaki stehen fUnf solcher Steine mit den 
Jahreszahlen 1822, 1844, 1845 und 1867, ein Stein tragt keine Jahreszahl. 

Nach der Jagd wird der Berggott verehrt, der die Beute geschenkt hat. Beim 
Zerlegen von Bar, Hirsch, Reh und Wildschwein sind bestimmte Regeln zu 
beobachten. Das erlegte Tier wird an Ort und Stelle oder an einem Bach geoffnet 
und sein Herz herausgeholt. Der Jager halt es zum Berggott empor und spricht ein 
Dankgebet. In der Yamanashi-Prafektur legt man das Herz zu Hause auf einen 
Teller vor den Hausaltar. 1m Norden der Miyazaki-Prafektur ist die Lunge das Opfer 
fUr den Berggott. In Gegenden Mittel-Japans hangt man den weichen Fleischteil am 
Brustbein von Hirsch und Wildschwein als Opfergabe an einen Zweig und nennt dies 
yabukake "im Gebiisch aufhangen". Es kam auch vor, daB man dem Berggott ein 
Stiick Fell von der EinschuB- oder einer anderen Stelle an eine Astgabel hing, 
manchmal auch nur die Ohren oder ein Stiick Fell von den Ohren, urn das ganze Fell 
zu erhalten. In manchen Gegenden falteten die Jager rotes Papier nach Art eines 
Zeremonienhutes (eboshi) und klemmten dieses in einen gespalteten Stab, den man 
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unter einem Felsen aufstellte. Vor diesem verehrte man dann den Berggott. Man lieB 
auch in kleine Rechtecke geschnittenes rotes Papier davonfliegen. In der Iba
raki-Pdifektur opferte man den Kopf des Hirsches oder Wildschweins an einem 
kleinen Schrein des Berggottes. Die Jager tranken dabei Opferwein. Hernach nahm 
man den Kopf mit zum Haus des Jagers, der als erster Jagdgluck gehabt hatte. Noch 
in Jagdkleidern nahm man dort dem Tier die Gallenblase heraus, zerschnitt sie in 
drei Teile, rostete sie und brachte sie dem Berggott als Opfergabe dar. Darauf 
wurden die anderen Innereien und der Kopf gebraten und gemeinsam gegessen. 

In der Kagoshima-Prafektur trug man ein erlegtes Wildschwein eben falls ins 
Haus des Schutzen mit dem ersten Treffer. Man legte je eine Scheibe von Leber, 
Lunge und Niere zusammen mit gekochtem Reis auf einen Opfertisch fur den 
Berggott, vor dem die Eingeweide gemeinsam gegessen wurden. Zum SchluB sang 
man dem Berggott ein Lied und betete urn weiteren Jagdsegen. In der Miyazaki-Pra
fektur wird nach der Verteilung eines Wildschweins eine dreifache Salve fur den 
Berggott abgeschossen. 

In der Tochigi-Prafektur in der Gegend des Futara-Berges feiert man nach der 
Erlegung eines Hirsches ein "Hirschfest" (shika-matsuri), bei dem die Berggottheit 
urn weiteres Jagdgluck gebeten wird. Das Ritual des Festes und die Behandlung der 
einzelnen Teile des Wildbrets sind sehr umstandlich. Jager in der Akita-Gegend 
legen einen Baren an einen Bach, den Kopf in der Richtung des Unterlaufes. Wenn 
sie den Baren gehautet haben, bedecken sie seinen Korper wieder mit dem Fell, und 
der Jagdanfiihrer sagt mit einem Sakaki-Zweig (Eurya ochnacea) in der Hand einen 
Spruch auf. Danach fassen die Jager das Fell am Kopf- und Schwanzende und legen 
es verkehrt herum uber das Tier. Dies ist wahrscheinlich der Rest einer Sitte, den 
Baren wieder fluBaufwarts fortzuschicken. Darauf steckt jeder zwolf Scheiben 
Fleisch auf Stabchen, rostet sie im Feuer, opfert sie dem Berggott und iBt sie seIber 
auf. 

Ahnlich geschieht es in der Iwate-Prafektur. Auch dort wird der Bar zerlegt, wo 
er geschossen wurde, und eine Feier gehalten, die "umgekehrtes Fell" (saka
sa-gawa) genannt wird. Dabei wird ein Gebet gesprochen. Es heiSt, wer das 
Barenfest nicht kenne, werde nie einen Baren erlegen, denn der Bar sei dem 
Berggott heilig. 

In der Yamagata-Prafektur, Chosagahara, stellen sich die Jager in einer Reihe 
auf, legen den Baren mit dem Kopf zum Oberlauf des Baches hin und bewillkommen 
den Berggott, indem sie ihm Reiswein und Papierstreifen zum Dank als Opfer 
darbringen. Dann wird der Bar gehautet. 

Vielerlei Brauche sind aus der Niigata-Prafektur bekannt geworden. 1m 
Iwafune-Distrikt hautet man den Baren und legt das Fell auf den Schnee. Dann 
bindet man ihm die FuBe zusammen und legt das Fell mit dem Kopf zum Schwanz 
hin dariiber. Wahrend man "tausend Stuck, zweitausend Stuck, dreitausend Stuck" 
sagt, nimmt man die FuBe des Baren in die Hand und bewegt sie auf und abo Beim 
letzten Wort legt man das Fell wieder richtig auf den Baren. 

In der Ginzan-Gegend legt man den Baren auf einen vom Schnee freigefegten 
Platz so hin, als ob er kriechen wurde. Dann zieht man ihm die Zunge nach links 
heraus, was eine baldige erfolgreiche Barenjagd bewirken soli. Am Kopfende des 
Baren steckt man Zweige in den Boden, deren GroBe derjenigen des nachsten Baren 
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entsprechen soli. An die Zweige lehnt man Gewehre und J agdspieBe und bindet 
Papier daran wie an ein ema (Votivbild). Dann spricht man ins Ohr des Baren einen 
Segensspruch, damit dieser schnell die Buddhaschaft erlange. Das Ganze heiBt 
"Barenfest" (kuma-rnatsuri). 

In Yunotani in derselben Pratektur heiBt das Fest sagarni-rnatsuri "Berggott
fest"; hier bedeutet sagami die Berggottheit. Man steckt hier Buchenzweige, die man 
als Sitz des Berggottes betrachtet, in den Boden. Wahrend das Gebet in die Ohren 
des Baren gefliistert wird, klatschen aile in die Hande als Zeichen des Dankes an den 
Berggott. In Kurozawa steckt man die Eingeweide des Baren auf Stabchen und 
opfert sie dem Sagamisama (Berggott). Spater iBt man sie zusammen mit Opferreis. 

Aus der Gumma-Pratektur wurde bekannt, daB auf kleine Steinschreine die 
Inschrift lu-ni-sarna no karni "Zwolfergott" eingemeiBelt wurde, wenn ein Bar 
erlegt worden war. Vor dem Wildbretmahl fand das hodo-matsuri "Feuer-" oder 
"Herdfest" statt. Zu Beginn teilte man den Brustknochen in zwolf Stiicke und warf 
diese ins Feuer, urn sie dem Berggott zu opfern. Dann folgten auf einem Brettchen 
die Nieren. Erst nach diesen Opfern konnte man das Fleisch kochen und essen. 

Wenn ein Neuling sein erstes Wild erlegt hatte, wurde er erst als Vollmitglied in 
die Jagergemeinschaft aufgenommen. Bei diesem AniaB erhielt der neue Jager das 
Tier, das sonst als Geschenk des Berggottes an die Jagdgesellschaft verteilt wurde. 
Es wurde ein Fest gefeiert, zu dem man die Jagdgetahrten und Angehorigen einlud; 
das Tier wurde dabei verzehrt und dazu Reiswein getrunken. In Gegenden urn 
Kagoshima bekam der Schiitze den Kopf, die iibrigen Teile gingen an die 
Jagergruppe. Nase, Schwanzpartie und Leber opferte man dem Berggott. Die Leber 
wurde in zwolf Teile zerschnitten, von denen je sechs Teile auf EBstabchen gesteckt 
und gekocht wurden. Hernach muBte die Frau des Jagers oder, wenn dieser 
unverheiratet war, seine Mutter die Leber essen. 

Jagdzeremonien dieser Art sind in groBer Anzahl von volkskundlichen Feldfor
schern aus allen Teilen des Landes zusammengetragen worden. Die Erlegung eines 
Jagdtieres war nach all dem eine von religiosen Vorstellungen getragene Handlung. 
Die Bergwelt durfte man als heiligen Bezirk nur mit Ehrfurcht betreten; sie war 
voller Gefahren, wenn die Berggottheit beleidigt wurde. Das Jagdtier war ein 
Gnadengeschenk dieser Gottheit an die Jager, die sich darum ihrer wiirdig erweisen 
muBten. 

Mit Bitt- und Dankopfern an die Berggottheit war es aber nicht getan. Der 
Rahmen der religiosen Pflichten der Jager ist noch weiter gespannt. Ihre erste Pflicht 
ist rituelle Reinheit.Korperliche Sauberkeit auch in bezug auf Wasche und 
Rasur wird als selbstverstandlich vorausgesetzt. Die Familie eines Jagers darf nicht 
von einem Todesfall heimgesucht worden, also mit Totenunreinheit belastet sein. 
Ebenso darf die Frau des Jagers nicht schwanger sein oder im Wochenbett liegen. 
Erlegt der Mann einer schwangeren Frau ein Wildschwein, dann wird das Kind an 
der EinschuBstelle des Wildschweins ein Muttermal mit borstenahnlichen Haaren 
darauf erhalten. Geschlechtliche Enthaltsamkeit muB wenigstens eine Woche lang 
vor dem Aufbruch zur Jagd eingehalten werden. Die Frauen der Jager (rnatagi) 
diirfen sich vor dem Auszug der Manner nicht die Zahne schwarzen. (Geschwarzte 
Zahne hatten nur verheiratete Frauen, heute existiert der Brauch nicht mehr.) 
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Die Manner verraten niemandem, wohin sie zum J agen gehen. Die Berggottheit 
k6nnte es erfahren und die Tiere fruhzeitig wegziehen lassen. 

Bereits jenseits des Dorfes wird fUr die J agdgruppe die Anwendung der 
Bergsprache (yam a no kotoba) verpflichtend. AIle auf die Jagd bezogenen 
W6rter wie Bar, Wolf, Hirsch, Affe, auch Schlange, Katze u. a., ferner Blut, 
Bohnensuppe (miso), Reis, Brennholz, EBstabchen, Besen, Regenmantel, Ring
kampf, hinken usw. aus der gew6hnlichen Umgangssprache mussen durch eigene 
W6rter ersetzt werden. Die sprachlichen Tabus greifen also tief ins tagliche Leben 
ein. 

Man gebraucht auch eine Sprache ahnlich unserer Kindersprache durch 
Vorsetzen an sich bedeutungsloser Silben. 1m Yuri-Distrikt, Niigata-Prafektur, ist es 
die Silbe sa, z. B. sa-jinaru "sterben", sa-jinatta "gestorben", sa-jidorigoe "Todes
schrei des Baren", sa-dareru "ermuden", sa-kawa "Haut" usw. 1m Dorf Kurozawa 
(Niigata-Prafektur) sagt man fur Regenmantel (mino) mino-su-gara, fur Handtuch 
(tenugui) tenuge-sugara; es wird also ein ganzes Wort angehangt. Auch W6rter, die 
ahnlich klingen wie die verbotenen, mussen vermieden werden. Am besten ist es, 
uberhaupt nicht viel zu reden, die Berggeister k6nnten mith6ren. 1st eine 
Tabu-Obertretung geschehen, wird die ganze Gruppe gefahrdet. Der Obertreter 
muB sich Reinigungen unterziehen, oder er wird ausgeschlossen und ins Dorf 
zuriickgesehiekt. Es kommt aueh vor, daB die ganze Gruppe ihr Unternehmen fur 
diesmal aufgibt. 

Auch Holzarbeiter sind Sprachvorschriften unterworfen. Wenn unter ihnen ein 
Tabu gebrochen wird, stellen sie fUr diesen Tag die Arbeit ein, und der Unachtsame 
muB den ausgefallenen Tageslohn ersetzen. Das Verraten der Bergsprache an 
gew6hnliche Leute zieht die Strafe des Himmels (tenpatsu) nach sich. Sie darf auch 
nicht im Dorf gesprochen werden. 

Fur die Frauen zu Hause gibt es wahrend des Jagdunternehmens der Manner 
ebenfalls strenge Meidungsvorschriften. Schlechtes Betragen zu Hause wurden die 
Manner in den Bergen sofort zu spuren bekommen. In manchen Familien beten 
sogar die Manner jeden Morgen am Dorfschrein urn das Gelingen des Jagdzugs. 
Dabei tauchen sie einen Zweig aus Bambusgras (sasa) ins Wasser und benetzen 
damit die Schultern. Erhalt man N achricht von einem J agderfolg, so stattet man dem 
Berggottschrein einen Dankbesuch abo Urn Lawinengefahr abzuhalten, unterlaBt 
man es, Bohnen in Reis zu kochen. Kinder durfen nicht Verstecken spielen, da sich 
sonst auch die Jagdtiere verstecken. Berghutten durfen nicht von Frauen betreten 
werden. Auch singt oder pfeift man nicht darin. Flotenblasen ist in den Bergen 
unm6glich. An der Berghutte angekommen, sammeln die Manner zunachst 
Brennholz. Erst dann durfen sie ihre Strohsandalen ablegen. Wer beim Aufstieg den 
Reis getragen hat, schlagt mit dem Feuerstein Feuer; Streichh6lzer durfen nieht 
benutzt werden. AIle waschen sich zuerst und gehen dann in die Hutte. Reinigungs
tage sind auch der 3., 5., 7.,9. und 12. Tag in den Bergen. Die AnfUhrer verordnen, 
wenn notig, Reinigungen verschiedener Hartegrade fUr Tabu-Obertretungen. 

Die Berufsjager (matagi) kannten auch eine groBe Anzahl von Zauberspru
c hen fUr verschiedene Situation en, die sie aber vor ihren Frauen geheim hielten und 
auch sonst nicht aufsagten. Sie gaben so1che Spruche nur weiter, wenn sie sich von 
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ihrer beruflichen Tatigkeit zuriickzogen. Dafiir gingen sie in die Berge, nachdem sie 
sich vorher einer Reinigung unterzogen hatten. 

Wenn, durch einen SchuB aufmerksam geworden, ein Fremder zur Jagergruppe 
kam, muSte diese ihm bei der Beuteverteilung einen Anteil abgeben. StieS man auf 
Leute eines anderen Dorfes, wahrend das geschossene Wild noch da lag, so muBten 
auch diese ihren Anteil bekommen. Bei der Barenjagd war jeder, der zur Gruppe 
stieB, bevor der Bar gebunden war, wie ein Mitglied zu behandeln und ihm ein voller 
Anteil zu geben. Alle Treiber ohne Unterschied von Alter und Stand bekamen 
gleiche Anteile. Auch an der J agd nicht beteiligte Zufallsbesucher muBten beteiligt 
werden, weil die Jagdbeute ein Geschenk des Berggottes in gleicher Weise war. An 
den Festtagen des Berggottes durfte der Berg von niemandem betreten werden. Das 
Verbot wird verschieden begriindet. Man konnte die Berggottheit in Tiergestalt 
oder seiber auf der Jagd antreffen. Sie laBt auch die Hirsche zur Ader. 

Wie man jede Arbeit im Neuen Jahr rituell beginnt - z. B. kakisome "erstes 
Schreiben" -, so gibt es auch eine "erste Jagd", die zuweilen am Festtag des 
Berggottes gehalten wird. Friiher kam es auch vor, daB man jahrlich ein- oder 
zweimal an festgesetzten Tagen eine J agd abhielt und das dabei geschossene Wild, 
Hirsch oder Wildschwein, dem Berggott opferte. In der Gegend des Y amiso-Berges 
in der Ibaraki-Prafektur geschah dies am 5.11. und am 5.IX., in Dorfern hinter 
Shizuoka am 2.111. 

Der Berggott ist aber nicht nur Herr der Tiere des Waldes, sondern er gewahrt 
seinen Schutz auch den Haustieren. Wenn sich friiher auf der Insel Sado von einer 
weidenden Rinderherde ein Tier verlaufen hatte, betete man zum Berggott. Man 
nahm dabei im Armel versteckt einen okoze (Minous Adamsi) genannten Fisch mit 
und zeigte ihn dem Berggott, der ein Liebhaber dieser Fischgattung ist. Dasselbe tat 
man auch we it im Westen in der Okayama-Prafektur. Auch dort wurde auf den 
Weideplatzen der Berggott verehrt und ihm im Friihjahr und Herbst Reiswein 
geopfert. Auch auf der Insel Iki ist der Berggott Viehpatron. Man betet zu ihm urn 
leichtes Fohlen und Kalben und besonders urn weibliche Kalber. Ein okoze-Fisch 
wird dafiir als Dankopfer dargebracht. 1m Rinderzuchtgebiet von Mishima in der 
Yamaguchi-Prafektur glaubt man jedoch, daB ein in den Wald gelaufenes Rind 
erkranke und eingehe. Das Wiesel wird dort weithin als "Vieh" des Berggottes 
angesehen. 

Die Viehzucht hat bislang in Japan nie eine groBe Rolle gespielt. Wahrscheinlich 
ist der Glaube an den Berggott als Beschiitzer der Haustiere eine Ausweitung der 
Vorstellung yom Berggott als dem Herrn der GroBtiere. Wir haben es bei diesem 
Berggottglauben mit der Welt der Jager zu tun. 

In diesem Zusammenhang konnte man auf ethnologische Parallelen bei 
nordeurasischen VOlkern eingehen, was aber auBerhalb unseres Themas von der 
japanischen Religion lage. Von der Jagerkultur, die es im bergigen Japan auch 
einmal gegeben hat, ist noch viel erhalten geblieben, ihre religiosen Grundvorstel
lungen sind noch im berufsmaBigen Jiigertum Nord-Japans und bei den Ainu sehr 
lebendig. Noch in den Muschelhaufen der Jomon-Zeit finden sich viele Hirsch- und 
Wildschweinknochen. Wildschweinzahne wurden als Schmuck umgehangt. In der 
Yayoi-Zeit wird das Land fiir den Ackerbau erschlossen, aber die Jagd auf 
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Wildschwein und Hirsch hatte noch lange wirtschaftliche Bedeutung, wie es die 
Jagddarstellungen auf den Bronzeglocken (d6taku) und Grabbeigaben aus Ton 
(haniwa) aus der Kofun-Zeit zeigen. 

Der Berggott, also eine N aturgottheit, zugleich als Herr der J agdtiere, findet sich 
auch bei nordeurasischen Volkem (NAUMANN 1963:180). Fur die sibirischen 
Jager waren Opfer und Gebete an den Herm der Berge oder der Walder Pflicht. Zu 
ihm wurde vor der Jagd urn Jagdgliick und Schutz vor den Gefahren des Lebens in 
der Wildnis gebetet. Man verrichtete stets seine Danksagung fur die Gaben von 
Tieren und betete urn weiteren Jagderfolg (NAUMANN 1963: 195 ff.). Die rituellen 
Reinheitsvorschriften und den EinfluB der Frauen zu Hause teilen die Jager Japans 
mit den sibirischen Jagem, ebenso die besondere Jagersprache, deren Vernachlassi
gung hier wie dort iible Folgen hat. Bei den Yakuten und Karagassen ist das 
Jagdfeuer heilig und muB mit dem Feuerbohrer entfacht werden. Die japanischen 
Jager miissen zum Feuermachen den altmodischen Feuerstein benutzen. 

Obwohl die alte Jagerkultur in Japan nur noch in Bruchstiicken vorhanden ist, 
reichen die Parallel en zum J agdgottglauben und den J agdsitten der N ordeurasier fUr 
die Annahme aus, daB die japanischen Inseln einmal Teil des Verbreitungsgebietes 
einer alten Jagerkultur gewesen sind. 

In japanischen My then, Sagen und Marchen gibt es viele Motive, die sich auf 
Wild- und Waldgeister beziehen. Dieses Material bezieht sich jedoch nicht 
unmittelbar auf den Berggottglauben, wohl aber der Berggott als Herr des 
W a Ide s. Der Gott ist der Besitzer des Bodens und Herr der Baume, die vielfach 
sein Wohnsitz sind. 

Wer den Bergwald be tritt, befindet sich im Hoheitsgebiet des Berggottes. 1st 
jemand gezwungen, im Freien zu iibemachten, so muS er den Berggott dafiir urn 
Erlaubnis bitten, indem er mit immergriinen Zweigen den Platz abgrenzt, den er von 
ihm ausleiht. Morgens vor dem Weggehen bedankt er sich. In Gegenden von Oita 
fiirchtet man, daB einen ohne diese Anerkennung der Rechte des Gottes Ungliick 
oder gar der Tod treffe. Beim Ausschachten eines Grabes legt man Miinzen in die 
vier Ecken, das "Grube-Offnungs-Geld" (ana-aki-zeni), mit dem man vom 
Berggott die Erde kauft. Manche Walder oder dem Berggott heilige Platze diirfen 
von Frauen nicht betreten werden. Defakation und Urinieren solI im Wald nicht 
geschehen, auf jeden Fall muB Verunreinigung bestimmter Platze vermieden 
werden. Gewisse StelIen des Bergwaldes sind fUr alIe Menschen unzuganglich, weil 
sie Aufenthaltsorte des Berggottes, sein Spielplatz oder Weg sind. Auch baumlose 
Berggipfel sind heilig. An bestimmten Stellen darf kein Holz geholt werden. Vber 
Bergriicken verlauft der Weg des Gottes, sie darf der Mensch weder begehen noch 
darf er dort eine Hiitte bauen. Er konnte auf FuBspuren des Gottes treten und diesen 
dadurch zum Zorn reizen. Man wiirde plotzlich erkranken oder die Orientierung 
verlieren. Wenn in manchen Gegenden Kyushus jemand beim Roden fur einen 
Brandacker durch einen fallenden Baum umkam, versprach man dem Berggott, in 
diesem Bereich nicht mehr zu roden. Diesen "Opferberg" (age-yama) stellte man 
dem Berggott zur VerfUgung, da man glaubte, daB das Ungliick durch Verletzung 
der gottlichen Hoheitsrechte verschuldet worden sei. 

Der Berggott ist Herr der Baume und wohnt auch in Baumen. Bestimmte Baume 
in den Bergen gelten im ganzen Land als Wohn-, Ruhe- oder Sitzplatz des Gottes. 
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Oft ist ein Baum der Platz (yorishiro), auf den der Gott bei einer Kultfeier herab
kommt. Zuweilen stellt man am FuB eines heiligen Baumes einen kleinen Schrein 
auf. Solche Gotterbaume sind vorwiegend Kiefer, Zeder, Kirsche und Kastanie. Alte 
und groBe, besonders dichtlaubige Baume sind als Sitz der Gottheit heilig, auch sol
che von auffallender Gestalt. Dazu gehort die "Schirmkiefer" (kasa-matsu), deren 
Aste nach unten streben. Solche Baume diirfen unter keinen Umstanden gefallt, oft 
nicht einmal beriihrt werden, will man nicht den Zorn des Gottes erregen. Durch sol
che Baumfrevel sollen nicht nur die Dbeltater selbst gestorben, sondern sogar deren 
Familien erloschen sein. Sie wurden auch durch Irresein, Brand oder Seuche 
bestraft. Bei Versuchen, einen heiligen Baum zu fallen, glitt die Axt aus,und die 
abgehauenen Spane wuchsen von selbst wieder an. MuB ein Baum unbedingt gefallt 
werden, so konnen nur besondere Gebete und Opfergaben das Ungliick fernhalten. 

Zu Beginn der Holzarbeit wird die Zeremonie des "Baum-Empfangens" 
(ki-morai) vollzogen. Ais Opfergabe dient meistens Reiswein in Bambusrohren, die 
man an den FuB des ersten zu fallenden Baumes stellt. 1st ein besonderer 
Gotterbaum in der Nahe, so opfert man dort. Zum Opferwein kommen mancherorts 
Salz, Fische, gewaschener und geschalter Reis oder Reiskuchen (mochi) , auch 
spannt man ein sakrales Strohseil (shimenawa) urn den Baum. Ais man in der 
Gifu-Prafektur einmal Baume zu fallen begann, ohne vorheriges Opfer an den 
Berggott, verschwanden plotzlich aIle Arbeitsgerate und kamen erst wieder zum 
Vorschein, als man Reiskuchen opferte. Anderswo nahm man zwar Kuchen mit, aB 
sie aber seIber auf und vergaB das Opfer. Da fielen groBe Baume in einem Sturm urn, 
und der Wald beruhigte sich erst wieder, als man neue Kuchen gebacken und 
geopfert hatte. Es handelt sich hier urn harte Reiskuchen, die man an einem 
holzerne Stabchen am offen en Feuer im Wald brat und mit SoyasoBe (miso) 
iibergieBt. Die ersten fUnf oder sechs legt man auf Blatter und opfert sie an einem 
sauberen Platz. Die Kuchen sollen wegen ihrer Schmackhaftigkeit "alle Tengu" 
(Waldkobolde) anziehen. Sie werden deshalb nie im Dorf zubereitet. 

Aus frtiher Zeit schon sind Gebete und Opfer vor dem Beginn des Holzfallens im 
Wald bezeugt. Eine Urkunde im Shosoin (756 gebautes Schatzhaus in Nara) zahlt 
den Aufwand an Opfergaben auf, die man 762 dem Berggott weihte, bevor man in 
den Waldern von Omi die fiir den Bau des Ishiyama-Schreines benotigten Baume 
fallte. Noch beim Fallen des fiir den Neubau des Hauptschreines von Ise notwendigen 
Holzes wurden eingehende Holzschlagzeremonien durchgefiihrt unter dem N amen 
"Bergeingangsfeier" (yama no kuchi no matsuri) (SAKURAI KATSUNOSHIN 
1969: 182 f.) und dabei der Waldgott urn die zu fallen den Baume gebeten. Urn einen 
der Baume wurde eine Strohkordel mit Papierstreifen gebunden und ein viereckig 
abgesteckter Platz davor mit Strohmatten belegt. Darauf hocken Schreinpriester in 
weiBen Gewandern. In den Engishiki heiBt die Zeremonie "Feier, bei der der 
Mittelpfeiler der Haupthalle geschnitten wird" (seiden no shin no hashira wo toru 
matsuri). Es werden fUr die Schreinerneuerung nattirlich mehrere Baume benotigt, 
aber die Zeremonie wird nur am ersten Baum vollzogen. In dem dabei rezitierten 
Gebet wird deutlich die Idee ausgedriickt, daB diese Baume ein Geschenk des 
Berggottes sind. Es wird auch urn gliicklichen Transport des Bauholzes gebetet. Die 
Engishiki enthalten auch Angaben tiber die Zeremonien bei der Herbeischaffung 
des Bauholzes fUr die Halle des ersten Reisopfers (aname) bei der Thronbesteigung 
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eines Kaisers. Ein Divinator (urabe) fiihrte Provinz- und Distriktwiirdentdiger und 
Holzarbeiter in den Wald und huldigte dort der Berggottheit. Dann vollzog ein 
Madchen, das zum Brauen des Opferreisweines bestimmt war (sakatsuko), mit der 
Zeremonialaxt den ersten Schlag, und die Holzfaller begannen ihre Arbeit. In 
einem Gebetstext (norito) der Engishiki wird noch naher ausgefiihrt, was nach dem 
Umhauen der Baume geschah: Wipfel und Stumpf wurden dem Berggott geopfert 
und die iibrigen Holzer abtransportiert. Ein Gedicht im Manyoshu bezieht sich auf 
das "Wipfelaufstellen" (tobusa-tate), eine Zeremonie beim Schlagen von Tempel
bauholz im Tsukuba-Distrikt, Chikuzen, Fukuoka-Praiektur: 

Tobusa tate 

Ashigarayama ni 
funagikiri 
ki no kiri yukitsu 
atara funagi wo 

Wipfel aufstellend 
auf dem Ashigara-Berg 
beim Schiffsholz schlagen, 
hierher gekommen zu schlagen 
die Baume. 0 neues Schiffsbauholz! 

Ein anderes einschlagiges Manyoshu-Lied von OrOMO Y AKAMOCHI (gest. 
785): 

tobusa tate 
funagi kiri to yu 
Noto no shima yama 
Kyo mireba 
kodachi shigeshi mo 
iku yo kamibi zo 

Wie Wipfel aufstellend 
man Schiffsholz schlagt, 
Berge der Insel Noto: 
sehe ich auch heute, 
wie dicht sind eure Walder, 
wie vielen Zeiten Gottlichkeit! 

Tobusatate (Wipfel aufstellend) ist zum stehenden Beiwort (makura-kotoba) fiir 
"Schiffsholz fallen" geworden. Sehiffsholz diirfte wohl mit Sehiffen wegzuschaf
fendes Holz, nicht Holz zum Schiffbau bedeuten, denn im vorausgehenden Lied 
handelt es sich urn Tempelbauholz. Es stammt von einem Priester (Sami) Mansei, 
der Vorstand eines Kannon-Tempels war, den Kaiser Tenehi im Tsukuba-Distrikt 
bauen lieS (NAUMANN 1963:204). Urn noeh sieherer zu gehen, pflanzte man noch 
vor dem Fallen eines groBen Baumes zwei junge Baume und iibertrug in diese 
"dureh Zauber" die Eigensehaft des alten Baumes. Riten und Sitten aus neuerer Zeit 
sind noeh wesentlieh dieselben, wie sie in der alten Literatur vor tausend Jahren 
bezeugt sind. AIle bestatigen, daB der Berggott als Eigentiimer der Baume des 
Waldes zu verehren ist. 

Abgesehnittenen griinen Zweigen begegnet man oft als Sitz (yorishiro) des 
Berggottes, was sonst lebende Baume sind. In einem Dorf der Kagoshima-Prafektur 
muBten einmal drei "Tengu-Kiefern" (Tengu = Waldkobold) gefiillt werden. 
Hernaeh unterzog sieh das ganze Dorf Reinigungszeremonien aus Angst vor der 
Strafe des Berggottes. Aus den Prafekturen Aichi und Shizuoka wird berichtet, daB 
Holzarbeiter, wenn sie besonders heilige Baume gefallt haben, zwar Reiswein 
opfern, aber ein unsieheres Gefiihl nieht loswerden konnen. 

1m Friihling wird der Berggott zum Gott der Felder. Beim Reispflanzen steekt 
man an versehiedenen Stellen, vor allem an den Wasserzufliissen (minokuchi) , 
Kastanienzweige, mit Vorliebe dreigabelige Zweige ein, auf denen sieh die Gottheit 
niederlaBt. 1m Neujahrsmonat macht man den "ersten Gang in den Wald" 
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(hatsuyama), der mit dem Besuch eines kleinen Schreines des Berggottes beginnt, 
oder man bringt an einem Baum, der als Sitz der Gottheit gilt, Opfer dar. Vielerlei 
Opfergaben werden genannt: das heilige Strohseil, Strohbuschel, Opferpapierstrei
fen, mit Steinen gefiillte Strohbeutel, Strohschlangen mit Drachenkopf, kleine 
holzerne Schwerter und Lanzen, Opferreiswein, Reiskuchen, KloBe, roter Reis 
(seki-han) , Fische, Bohnen. Nach der Opferdarbringung werden ein ganzes 
Baumchen oder nur Zweige geschnitten und nach Hause gebracht. Daruber ist viel 
Brauchtum gesammelt worden (vgl. TAKEDA HISAYOSHI 1949:22ff.; NAUMANN 
1963:207 Anm. 305): 

In Gegenden der Akita-Prafektur machte man den ersten Waldgang am 6.1. und 
holte mehrere Baumchen. Die mizuki- (Comus controversa Hemsl.) und tara-no
ki-Baumchen (Aralia elata Seem) stellte man gleich am Hauseingang auf. Andere 
Baumchen verwahrte man bis zum Kleinen Neujahr. Von besonderer Bedeutung 
war das als erstes gefallte Baumchen. Man steckte es neben dem Eingang in den 
Boden und opferte ihm Reiswein, Heringe und Seegras. Andere Bauern holten die 
"Torkiefern" (kado-matsu) erst am 11.1., nannten sie "Jungbaume" (wakagi). Sie 
blieben bis zum Herbst stehen und wurden dann zum Aufhangen von Reisgarben 
verwandt. 

Vielerorts in Mittel-Japan wird der "Jungbaum", ein mizuki-Baum, am 13.1. mit 
allerlei Figuren aus Teig, Reiskuchen, Kokonkugelchen (mayudama), Hirsekolben, 
Reisahren und Fruchten geschmuckt. Am einfachsten ist es, den Baum mit kleinen 
Teigkugelchen zu behangen. Der Baum druckt die Bitte urn ein gesegnetes Neujahr 
aus. Kleine Zweige davon steckt man auf den Jahresaltar (toshidana). Die KloBe 
werden nach einigen Tagen gekocht und die Kochbruhe urn das Haus ausgegossen, 
urn Schlangen und Insekten fernzuhalten. Auch schuttet man davon an die Wurzeln 
der Obstbaume, damit sie reichlich tragen. Die Baume werden einzeln gefragt, ob sie 
tragen wollen oder nicht, und mit Morser und Sichel bedroht. Der leere Jungbaum 
wird verwahrt und seine Zweige bei Gewittern im Sommer verbrannt als Sicherung 
des Hauses vor Blitzschlag. In einigen Gegenden der Prafekturen Nagano und 
Niigata schneidet man am unteren Baum ein Stuck ab, spaltet es und klemmt einen 
geraucherten Hering oder Fischschwanz ein, der dann am Hauseingang als Amulett 
gegen bose Geister dient. 

Urn die Teufel zu vertreiben, werden manchmal auch stechende Blatter in 
gespaltene Holzscheite eingeklemmt und vor den Turen angebracht. Zum selben 
Zweck schreibt man auf gleichlange Holzstiicke, die man beim Ersten Waldgang 
mitbringt, das Zeichen "Teufel" oder "Auge". Diese Holzer heiBen "Teufelshol
zer" (onigi). Hier ist das Holz schon seiber zur Gottheit geworden. 1m Garten 
werden "Teufelsbaume" aufgestellt, mit heiligen Strohseilen umwickelt, als Mann 
und Frau bezeichnet und zuweilen mit Strohhut und Mantel bekleidet wie nach alter 
Sitte zu Besuch kommende Gottheiten. Andernorts zieht man solche Holzstucke wie 
Wegegottheiten (Dasojin) auf und gibt ihnen entsprechende Namen. AIle diese 
einfachen Figuren sind Schutzgottheiten. Oft mit Gesichtern versehen, bewachen sie 
das Haus gegen bose Geister. Die Holzer, beim Ersten Waldgang mitgebracht, 
wurden vermenschlicht und vergottlicht. Stellenweise werden solche Bundel von 
Teufelsholzern (onigi) , satome, saotome genannt, Namen von Frauen und 
Madchen, die beim Reispflanzen helfen. Sie haben also Beziehung zum Ackerbau. 
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So1che Torholzer (okkadobo) werden oft mit Hirsekolben oder Reisstrohsacken 
beladen, die beschrieben sind mit "Reissack", "Weizensack", "Bohnensack" . Darin 
ist die Bitte urn reiche Ernte ausgedriickt. Die Stabe sind also nicht nUT Wachter vor 
bosen Geistern, sondern auch Spender von Fruchtbarkeit. Die Kraft dazu wohnt 
dem "Jungbaum" inne. Das Gleiche driicken die "Schabblumen" (kezuribana) aus, 
Holzer, an denen man mit einem Schabeisen spiralige Formen anbrachte und denen 
eine phallische Urform zugrunde liegt. Das Symbol der Fruchtbarkeit, das sich auch 
im Kult des Weggottes (Dosojin) findet, hat zugleich die Kraft, das Bose zu 
vertreiben. 

In direkter Verbindung mit dem Reisbau stehen die "Reisbrei-Umriihrstocke" 
(kayukaki-bo). Auch sie werden beim Ersten Waldgang geholt. An einem Ende 
werden sie gespalten und am anderen kreuzweise eingeschnitten. Wenn dann am 
Morgen des Kleinen Neujahr der "Erste Reisbrei" gekocht wird, dem auch Stiicke 
von Reiskuchen (mochi) beigegeben werden, riihrt man ihn mit dem gespaltenen 
Ende urn. Enthalt der herausgezogene Stab vie I Reis in den Spalten, dann wird die 
Ernte gut ausfallen. Die Stocke stellt man hernach umgekehrt auf den Hausaltar 
(toshidana). Spater werden sie an den Wasserzufliissen der Reisfelder in den Boden 
gesteckt und dienen dort als Sitz des Feldgottes (ta no kami), dem hier auch 
Opfergaben niedergelegt werden. 

Das "Brennholz", das man vom ersten Waldbesuch mitbringt, wird zum Teil zum 
Teewasserkochen verwendet. Der Tee dient als Opfergabe fiir den Jahresgott. Das 
iibrige legt man an den Rand des Jahresaltares und beniitzt es zum Kochen des 
Reisbreies zum Kleinen Neujahr oder auch bei anderen gliicklichen Gelegenheiten 
und Anlassen wahrend der Neujahrszeit. 

Die fUr das GroSe Neujahr herbeigeholten Torkiefern sind im wesentlichen 
dasselbe wie die "Jungbaume" des Kleinen Neujahrs. Beim Abholen dieser 
Baumchen oder Aste am 30.XII. wird zuerst das Kiefernbaumchen, das der 
"Jahresgott" werden solI, geschnitten. Der Jahresgott kommt in jede Familie zu 
Besuch und residiert im Kiefernbaumchen. Dazu wah It man das groSte der geholten 
Baumchen aus und stellt es an einem wichtigen Platz auf. Es wird selbst Jahresgott 
genannt. Zuweilen hangt man kleine Strohbehalter (o-yasu "Nestchen") mit den 
Opfergaben fiir den Jahresgott daran. Urn den Baum wird ein sakrales Strohseil 
gespannt, an die Aste hangt man Mandarinen (mikan), Seetang, Krebse, Hanf und 
getrocknete Persimonen. Der Jahresbaum wird nach einigen Tagen an einen in der 
"gliicklichen Richtung" stehenden Baum im Garten gebunden. Zwolf Zweige vom 
Jahresbaum finden spater Verwendung beim "Reispflanzen" zu "Beginn der 
Feldarbeit". Diese Zeremonien werden meistens am 11.1. ausgefUhrt. Dabei geht 
der "Jahresmann", eine Art Familienpriester, auf einen Acker in der Nahe des 
Hauses, hackt drei Furchen auf, in die er die zwolf Kiefernzweige als "Reissetzlinge" 
steckt. Unter Darbringung von Opfergaben betet er urn gute Ernte. 1m Jahresbaum 
oder seinen Asten ist die Kraft enthalten, die die Feldfrucht gedeihen laSt. Baum, 
Strohschmuck und Torstabe (okkadobo) vom vorjahrigen Kleinen Neujahr werden 
allgemein von Kindern gesammelt und beim Feuerfest zum Kleinen Neujahr 
verbrannt. Andere Zweige werden als Brennholz fiir bestimmte festliche Anlasse, 
z. B. zum Essenbereiten beim Reispflanzen, gebraucht. 
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Die beim Neujahrsfest verwandten Baumchen und Zweige enthalten einen Teil 
der Lebenskraft des Waldes, die letzten Endes vom Berggott herstammt. Dies 
kommt auch in dem Verbot zum Ausdruck, an Festtagen des Berggottes in den 
Wald zu gehen. An so1chen Tagen ist der Berggott mit lebenswichtigen Dingen 
beschaftigt, er liest die Baumsamen auf oder sat sie, laBt den Saft in die Baume 
steigen oder zahlt seine Baume. Es wird der Naturvorgang bestaunt, in dem nach der 
Starre des Winters wieder Leben in den Bergwald zieht. Der Frevel durch Betreten 
des Waldes und Storung des geheimnisvollen Naturvorganges kann den Tod des 
Frevlers herbeifiihren. In manchen Gegenden sagt man, wer vom Hauch des 
Berggottes bertihrt werde oder den Reisbrei oder die Suppe mit Bohnenmus (miso) 
rieche, die die Berggottheit an diesen Tagen kocht, der werde sterben. So1che 
Vorstellungen konnen erst entstanden sein, als sich die innere Beziehung zum Wald 
und zur Berggottheit schon gelockert hatte. Noch weitervom alten Berggottglauben 
entfernt ist die Vorstellung, daB an einem so1chen Tag die Bergkobolde (Tengu) 
Federball spielen und man vom Ball oder Schlager getroffen werden konnte, wenn 
man den Wald betrete. 

Wir finden in Japan neben den heiligen Baumen des Berggottes oder Baumen 
und Hainen in Schreinbezirken eine groBe Gruppe von Baumen, die seIber eine 
Gottheit sind. Sie bilden nicht selten den Mittelpunkt eines Kultes. Zu so1chen 
Baumen betet man urn gltickliche Eheanbahnung, urn Kindersegen und leichte 
Geburt, urn reichlich Muttermi1ch und urn Heilung von bestimmten Krankheiten. 
So1che Baume sind dann behangt mit allerlei Votivgaben, z. B. Strohbeutelchen, die 
einer Mutterbrust gleichen und mit Reis gefiillt sind. Man borgt sich ein solches 
Sackchen mit gekochtem Reis. 1st die Bitte urn Muttermi1ch erfiillt worden, hangt 
man zwei so1cher Sackchen an den Baum. Zuweilen wird ein Absud aus der Rinde 
des hilfreichen Baumes oder von abgefallenen Blattern getrunken. 

In ganz Nordost-Japan kann man sich eine Ge burt ohne Mithilfe des Berggottes 
nicht denken. Wenn in einem Hause eine Geburt zu erwarten ist, fiihrt man ein Pferd 
aus dem Stall, sattelt es und laBt es frei laufen. Wenn es zittert und wiehert, ist dies 
ein Zeichen dafiir, daB der Berggott es bestiegen hat. In Familien ohne Pferd holt 
man den Berggott mit dem Gtirtel ab, mit dem man sonst kleine Kinder tragt. Meist 
erfolgt die Geburt gleich, nachdem man mit dem Berggott im Hause angekommen 
ist. Nach der Geburt begleitet man den Berggott bis zu seinem Schrein oder bis zur 
Dorfgrenze. 

Vor der Geburt pilgern Frauen gern zu Berggottschreinen, die schon als wohltatig 
in Geburtsnoten bekannt sind. Ein so1cher Berggottschrein liegt in Itsugigaoka, 
Kogata-machi, T6da-Distrikt, Miyagi-Prlifektur. Dort finden sich an Berggott-Fest
tagen einige tausend schwangere Frauen zum Beten ein. 1m Gebetsraum des 
Schreines hangen eine groBe Anzahl neuer Htifttticher, das innerste Unterkleid der 
Frauen, in allen Farben als Votivgeschenke von der Decke herunter, oder sie sind auf 
den Boden gefallen. Kleine Strohsackchen, wie weibliche Briiste geformt, werden 
auch hier der Berggottheit mit der Bitte urn reichlich Muttermi1ch dargebracht. In 
der Yamagata-Prafektur wird von einem Baum des Berggottes berichtet, an dem an 
Faden aufgehangte okoze-Fische (Minous Adamsi) mit der Bitte urn Muttermi1ch 
oder leichte Geburt geopfert worden sind. Dieser merkwtirdige Fisch solI dem 
Berggott als Opfergabe besonders willkommen sein. 
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Es gibt verschiedene ErkUirungsversuche ftir die Funktion der Berggottheit als 
Geburtshelferin. Einleuchtend mutet folgender an: Der Berggott gilt als Aufent
haltsort der Totenseelen. Wenn eine gelauterte Totenseele zur Seele eines Kindes 
werden solI, ist also der Berggott der richtige Oberbringer. In zahlreichen Sagen ist 
auch der Baum ein Seelentrager. Er nimmt die Seele eines Verstorbenen auf, der 
nach J ahren wiedergeboren werden kann. Baum und Berggott hangen eng 
zusammen. So richtet man auch an Baume die Bitten urn Kindersegen, sie sind die 
Mittler zum Berggott. 

Bei verschiedenen Krankheiten betet man zum Berggott urn Heilung. In Oki 
und in Gegenden der Tokushima-Prafektur brachte man okoze-Fische oder 
Votivbilder von solchen dar. In Kenomura (Tochigi-Prafektur) geht man mit 
Zahnweh zum Schrein des Berggottes, leiht sich dort EBstabchen aus utsugi 
"Hohlbaum" (Deutzia scabra) aus und bestreicht damit die schmerzende Stelle. 
Hilft dies, so bringt man zehn oder zwanzig Stabchen zuriick. Am Schrein liegt ein 
ganzer Haufen davon. Da der Berggott krankheitserregendes, unheimliches 
Ungeziefer schicken kann, muB er auch wieder davon heilen konnen. Die ta-mushi 
"Feldwtirmer" genannte Hautflechte und "Ungliick durch kriechendes Gewtirm" 
gehorten im Altertum zu den irdischen Stinden, die durch die GroBe Reinigung 
(oharai) beseitigt werden. Darauf folgt unmittelbar "Ungliick durch himmlische 
Gottheiten", von den Gottern verhangte Fltiche und Strafen. Berg und Baum sind 
Inbegriffe von Leben und Kraft. Damit hangt es wohl auch zusammen, daB man von 
ihnen Heilung und Gesundheit erwartet. 

Der Glaube, daB der Berggott (yama no kami) zu Beginn des Frtihlings von den 
Bergen herabsteigt und zum Feldgott (ta no kami) wird, ist in Japan weit verbreitet. 
Ais Feldgott bewacht er Acker und Felder. Der Gott wird zwischen Neujahr und 
ungefahr der Mitte des dritten Monats abgeholt und nach der Ernte innerhalb des 10. 
und 12. Monats wieder fortbegleitet. Nicht tiberall wird der Aufenthaltswechsel des 
Gottes zeremoniell begangen, auch wenn man an einen solchen glaubt. Man hat 
diesen Glauben auch auf andere Gottheiten libertragen. 

In Kyushu glaubt man vielfach an einen Wechsel von Berggott und Wassergeist 
(kappa). Auf der Halbinsel Noto zieht sich der Berggott nach der Ernte ins 
Bauernhaus zuriick, wo er iiberwintert. Es gibt auch Gebiete, in denen man zwar 
einen Feldgott kennt, ihn aber nicht mit dem Berggott identifiziert. Der Feldgott 
kommt nach manchen Reispflanzliedern vom Himmel. Kein Berggott ist im Spiel, 
wenn die "Reisseeele" nach der Ernte ins Haus gebracht wird und bis zur nachsten 
Aussaat dort verweilt (EOER 1955:216; NAUMANN 1963:246). Andere Brauche 
und Vorstellungen zeigen wiederum einen deutlichen Zusammenhang zwi
schen Berg- und Feldgott, so z. B. beim "Ersten Waldgang". 1m alten Inaba 
(Tottori-Prafektur) gehen die Bauern am zweiten Neujahrstag in den Wald, opfern 
dem Berggott Hirse (kibi) und Reiswein und hauen ein Kastanienbaumchen urn, das 
sie im Reisfeld aufstellen, und bewillkommnen dabei den Feldgott. Der Gott geht 
also direkt ins Feld, ohne zuerst im Haus zu verweilen. DaB Hirse und nicht Reis 
geopfert wird, mutet altertiimlich an. 

Weder im Glauben der Bauem noch in dem der Waldarbeiter kann man die 
Waldvegetation yom Berggott trennen. Flir die Jager ist der Wald vor allem der 
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Aufenthaltsort des Wildes, fUr den Waldarbeiter ist die Menge der Baume von 
Bedeutung. Der Bauer findet das Walten der Vegetationskrafte am starksten im 
Wald, und soleh iippige Lebenskraft wiinscht er sich fiir die Felder. 

Der NaBfeldreisbau war nicht die erste Ackerbauform. Noch zu Anfang dieses 
lahrhunderts war der Prozentsatz der NaBfelder kleiner als der der Trockenfelder. 
J e weiter man zuriickgeht, urn so kleiner wird der Anteil des Reises in der 
Volksernahrung. Archaologische Funde aus der Yayoi-Zeit weisen zwar Ackergera
te fUr den Reisbau auf, aber auch solehe, die dafUr nicht zu gebrauchen waren. Auch 
kamen in Yayoi-Schichten sowohl Reiskorner wie Weizenkorner zum Vorschein. 
Eine Friih-Yayoischicht mit Taro-Wurzeln laBt annehmen, daB schon vor der 
Yayoi-Zeit mit ihrer Reiskultur Taro ein Nahrungsmittel war. Der Anbau anderer 
Nahrungsmittel als Reis ist in Japan alter als Reisbau. Es gibt Feste, bei denen die 
Speisen aus Weizen, Buchweizen, Rettich usw. bestehen. Das Reiserntefest ist nur 
eines unter anderen. In einer Beschreibung der Kultzeremonien am GroBen Schrein 
von Ise (Dai-lingu gishiki-cho) scheint Reisbau nicht auf. Die darin erwahnten 
Friihlingszeremonien sind sehr einfach. Heute wird Reis kaum noch auf Trockenfel
der gesat. Wo es noch geschieht, in einem Teil der Saitama-Prafektur, tut man es mit 
einem sehr einfachen Zeremoniell. 

DaB beim Ersten Waldgang Hirse geopfert wird, mutet ebenso altertiimlich an 
wie Hirsespeisen bei Festen und Opfern in der Neujahrszeit, die in manchen 
Gegenden noch iiblich sind. KloBe aus Hirsemehl, Maismehl und Buchweizen 
wurden neben Reis- und Hirsekuchen als Neujahrsspeisen festgestellt. Dies 
mogen Dberbleibsel aus einer Zeit sein, in der diese Friichte die vorherrschenden 
Nahrungsmittel waren. Eine Nachforschung in der Tottori-Prafekturzeigte, daB dort 
der Berggottheit allgemein Hirsekuchen geopfert wurden. Bei der Neujahrsfeier 
werden allerlei Symbole von N ahrungsmitteln an einen im Haus aufgestellten Baum 
gehangt: Pfeilkrautwurzeln, Taro, Buchweizen, Hirsekolben, Kastanien, Persimo
nen, Pfirsiche, Kiirbisse, Gurken, Eierpflanzen, Pfeffer, Bohnen und Pilze. Die 
Herstellung von "Reisbliiten" und "Reisahren" wird als Neuerung in den 
Neujahrsbrauchen angesehen, so in den Prafekturen Nagano, Gumma und Niigata. 
Man formte Hirse naeh, urn eine gute Hirseernte zu bekommen. Stellenweise blieb 
so die alte Sitte noch erhalten, auch wo man bereits zum Reisbau iibergegangen war. 
Die holzernen Naehbildungen von Hirsekolben sind in den genannten Provinzen 
und im Kanto-Gebiet weit verbreitet. 

Die Hirse steht im Mittelpunkt der Neujahrsdekorationen, soweit diese 
Naehbildungen von Feldfriiehten sind. Daneben finden sich aueh Hackfriichte und 
Gemiise, die auf Bergackern wachsen. Die erste Verbindung von Berggottheit und 
Feldgottheit muB auf solehem Hintergrund zustande gekommen sein, auf dem 
Brandaeker mitten im Bergwald, der gerodet wurde und naeh einiger Zeit der 
Benutzung wieder zuwuehs, wenn andernorts ein neuer Brandacker angelegt 
worden war. Viele Ortsnamen deuten noch an, daB in Japan einmal Bra n d f e I d -
wirtsehaft weit verbreitet war. Sie ist immer noeh nieht ganz verschwunden. In 
Berggegenden war man, urn leben zu konnen, genotigt, an steilen Hangen oder auf 
Bergriieken Brandfelder anzulegen, die aber naeh ein paar J ahren erschopft waren, 
da sie nieht gediingt werden konnten. Waren solche, oft gemeinsam unternommene 
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Brandrodungen sehr we it abgelegen, baute man Unterkunfte fur den Sommer. 1m 
Herbst brachte man die Ernte dann zu Tal. Zuweilen entstanden an gunstigen Orten 
feste Siedlungen. In flacherem Gelande wurde ein Acker zwei bis drei Jahre gehalten 
und dann mit schnell wachsenden Holzern bepflanzt, die nach sechs oder sieben 
Jahren geschlagen und als Brennholz oder Holzkohle benutzt wurden. Hernach 
wurde wiederum ein Acker angelegt. 

Nach einem Bericht aus Hachijoshima in der Izu-Inselkette pflanzte man nach 
dem Roden SuBkartoffel oder Rettich (daikon), je nachdem ob im Fruhling oder 
Herbst gebrannt wurde. 1m dritten J ahr folgten Futterpflanzen und Schwarzerlen. 
Letztere lieB man 6-7 Jahre wachsen. In ahnlicher Weise werden in verschiedenen 
Gegenden abgeholzte Berghange aufgeforstet. Damit die jungen Zedernpflanzen 
nicht im Waldgras ersticken, pflanzt man 3-4 Jahre lang Hirse, Buchweizen und 
Soyabohnen dazwischen. Hernach sind die Baumchen stark genug, urn sich zu 
behaupten. Andernorts pflanzt man zwischen die Baumsetzlinge zwei Jahre lang 
Buchweizen, im dritten Jahr Papiermaulbeerblatter, dann ist der Jungwald allein 
lebensfahig. In Mittel-Japan wurde von altersher Eisensand gewonnen. Die dazu 
benotigte Holzkohle beschaffte man sich vielfach durch Brandrodung eines 
Abhangs, der dann mit Papiermaulbeerstauben bepflanzt wurde. 

Nur vorubergehend geplante Acker wurden oft dauerndes Ackerland. In 
Hirotamura im Mihara-Distrikt (Hyogo-Prafektur) blieb mitten auf den neu 
gewonnenen Feldern ein Kiefernwaldchen stehen, das dem Berggott geweiht war 
und fruher die Grenze zwischen Ackerland und Wald gewesen sein solI. Die 
Saatenfolge auf den Brandackern war festgesetzt, z. B. Buchweizen (soba), Hirse, 
Soyabohnen; im vierten Jahr versuchte man auch Mungo-Bohnen anzupflanzen. In 
der Kagawa-Pratektur (Shikoku) pflanzte man Weizen auf Brandackern. 

Nicht nur Bauern in Bergdorfern, sondern auch Holzarbeiter, wie die kijiya, die 
Loffel, Schusseln, Hackengriffe u. a. m. aus Holz herstellten, legten als zusatzliche 
Nahrungsquelle Brandfelder an und verehrten den Berggott ahnlich wie die 
Holztaller. Auf den Brandfeldern zog man gerade die Feldfruchte, von denen in der 
Beschreibung der alten Neujahrsbrauche die Rede ist. Bei den Bergbauern, deren 
Felder oft mitten im Wald lagen, wundert uns die Verehrung des Berggottes als 
Beschutzer ihrer Felder nicht. 

"Die Ausweitung des Ackerlandes und die damit verbundene Verdrangung des Waldes machten es mit 
der Zeit dann notwendig, daB die Berggottheit den Wald verlieB, sobald die Feldarbeit begann, urn ihres 
Amtes auch da zu walten, wo sie fruher einst unbeschrankt geherrscht hatte" (NAUMANN 1963:251).7 

So wurde der Berggott von selbst zum Feldgott. Dieser wirtschaftliche Wandel 
bedingte den Wandel des Berggottglaubens wesentlich mit. 

Yom Norden der Mie-Prafektur bis hinuber in die Shiga-Pratektur und in 
bergigen Gebieten von Kyoto-Land wird die Berggottheit auf besondere Weise 
durch "Hakenziehen" (kagohiki) herbeigeholt. Dieser Haken besteht aus einer 
Astgabel. Ursprunglich spannte man dazu von einem Gotterbaum zu einem 

7 Es ist ein besonderes Verdienst N. NAUMANNS, auf die Brandfelderwirtschaft in ihrer Beziehung 
zum Berggottglauben hingewiesen zu haben. 
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benachbarten Baum ein sakrales Strohseil, an dem man mit einer Astgabel den 
Berggott ins Dorf zu ziehen suchte. Mit dem Gott soUten Gllick und Reichtum 
gewonnen werden. In den Distrikten Ayama und Naka (Mie-Pdifektur) ging aus 
jeder Familie ein Mann morgens frlih am vierten Neujahrstag zum Berggott. Dort 
zogen sie am Strohseil und sangen Lieder, in denen sie den Berggott urn eine gute 
Ernte von Reis, SliBkartoffeln, Rettich und Bohnen baten. 1m Liedertext heiBt es 
u.a.: 

"Weizen und Reis von Yamato, 
Seide und Baumwolle von Kawachi, 
Silber und Gold aus Ise 
bring uns herbei, Berggott!" 

Es gibt auch ein Ziehen in entgegengesetzte Richtungen zwischen Vertretern 
verschiedener Dorfer. Wer gewinnt, darf gute Ernte erwarten; so in Iga und in 
Dorfern urn Ise. Eine ahnliche Sitte wurde aus dem Sliden von Kyushu bekannt: 
Dort holen am 13.11. Vertreter vom Nord- und Slidteil des Dorfes gegabelte 
Baumchen aus dem Gotterwald und machen groBe Haken (kagi) daraus, an die sie 
ein Seil binden. Auf ein Zeichen wird urn die Wette am Seil gezogen. In 
Koyamamura, Mimotsuki-Distrikt, heiBen die beiden groBen Haken "Mann- und 
Frau-Haken". Die Sieger nehmen die Aste des shii-Baumes (Pasania cuspidata), aus 
denen die Haken gemacht wurden, und laufen damit auf ihre Reisfelder, die sie mit 
den Haken schlagen. Das Ganze ist eine Art Divination, wie die Ernte ausHillt. 

In einem Ort in Ise werden an die Torkiefern von Neujahr so viele Haken vom 
heiligen sakaki-Baum (Burya ochnacea) aus dem Schreinbezirk, den man sonst nicht 
berlihren darf, gehangt, wie die Familie Kopfe hat. Am Festtag des Berggottes, wenn 
der Strohseilschmuck verbrannt wird, nimmt man diese Haken von der Torkiefer 
und schiebt damit den Strohseilschmuck zusammen. In einem dabei gesungenen 
Lied bittet man den Berggott urn Geschenke. In Kuchikumura im Distrikt 
Takashima (Shiga-Prafektur) gibt es Berggottgemeinschaften, die sich zum "Berg
anfang" am 2.1. aus Zedernholz Lanzen, Schwert und Messer, Stocke mit 
Papierstreifen (nusa) und ein Brett mit einer darauf gemalten Meerbrasse herstellen 
und damit zum Berggott ziehen. Sie hangen ebenfalls "Berggott-Haken" an den 
Gotterbaum. Man geht auch familienweise zum Berggott und hangt so viele Haken 
an den Gotterbaum, wie es Manner in der Familie gibt, die zur Waldarbeit gehen. 
Die Haken nimmt man wieder mit nach Hause und verbrennt sie beim Feuerfest zum 
Kleinen Neujahr. 

In Ikatatemura (Shiga-Priifektur) beginnt die Arbeit am 2.1. An diesem Tag 
findet auch der "Erste Waldgang" statt, bei dem ein Baum als Gotterbaum bestimmt 
wird. Darum spannt man das libliche Kultstrohseil und opfert Reiskuchen. Auch 
Haken aus Zweigen werden geopfert und die gleiche Anzahl mit nach Hause 
genommen, wie es Manner in der Familie gibt. Auch in Orten der Mie- und 
Kyoto-Prafektur wird dieser Brauch gelibt. 

Es gibt Haken-Brauche in noch vielen anderen Gegenden, aber ihre Beziehung 
zum Berggott ist schwach. 

In Morioka (Iwate-Pratektur) fiihren Leute eines Dorfes am Strand zur 
Neujahrszeit dramatische Tanze auf. Ein Tanzer in der Maske einer schon en 
jungen Frau ahmt das Aussaen, Feldbearbeiten, Setzlingepflanzen, Unkrautjaten 



Berggott 129 

und zum SchluB das Reisschneiden, Binden und Wegtragen der Garben nacho 
Am Ende des Tanzes nimmt der Tanzer die schone Maske ab und setzt dafiir eine 
groBe schwarze und haBliche Maske auf. In der dortigen Gegend entspricht diese 
Maske der Vorstellung, die man von der Berggottheit hat. Der Sinn des Tanzes ist, 
daB die junge, schone Gottheit nach Beendigung der Feldarbeit in die Berge 
zuriickkehrt und wieder zur gewohnlichen Berggottheit wird. Die Berggottheit ist im 
Friihling und Sommer, den Zeiten des Wachsens in den Feldern, eine schone junge 
Gottin und im Herbst und Winter wieder die Gottheit der Waldarbeit, eine alte Frau 
mit bosem und haBlichem Gesicht. 

1m Herbst findet das Wegnehmen der Vogelscheuche (kakashi-age) statt, der 
man irgendwie religiose Verehrung erweist. In Shinano (Nagano-Prafektur) pflegt 
man sie am 10.X. yom Feld zu holen, im Garten aufzustellen und zu verehren. Man 
legt zwei gerostete Reiskuchen in ein GetreidemaB, das auf einem Strohschweinchen 
steht, und opfert sie der Vogelscheuche. 1m Distrikt Shimotakai heiBt das Entfernen 
der Vogelscheuche kariage-iwai "Fest des Ernteschlusses". 1m Kami-Ina-Distrikt 
macht man an diesem Tag den "Vogelscheuchengott". Dazu nimmt man einen 
Morser, lehnt Ackergerate daran, denen man einen Hut aufsetzt und einen 
Strohmantel umhangt. Man bringt diesem Gebilde in Stroh verpackte Reiskuchen in 
einem GetreidemaB als Opfer dar. Diese Gestalt nennt man auch Berggottheit 
(yarna no karni). Man hort mancherorts, der Vogelscheuchengott steige zum 
Himmel empor, aber haufig wird gesagt, daB die Vogelscheuche die Feldwache 
beendet habe und wieder zum Berggott werde. 1m Minami-Azumi-Distrikt 
(Nagano-Prafektur) nennt man den Tag "Berggottfest". Die Vogelscheuchenvereh
rung ist weit verbreitet, aber nicht immer ist darin die Beziehung zur Berggottheit 
klar ausgedriickt. In Dorfern urn Shizuoka nennt man die Vogelscheuche "Berg
mensch" (yarnabito), als Gottheit wird sie weitum verehrt und empfangt zu ihrer 
Funktion passende Opfergaben, an vielen Orten wird sie direkt Berggott genannt. 
Sie paBt gut in die Vorstellungswelt des Berggottglaubens, insofern dieser 
voriibergehend zum Feldgott wird und dann wieder in die Berge zuriickkehrt. 

Ein bisher noch nicht beriicksichtigter Aspekt des Berggottes ist seine Be z i e
hung zur Dorfgesellschaft. In manchen Dorfern der Shiga-Prafekturwird eine 
Liste mit den N amen der mannlichen Mitglieder der Dorfgesellschaft beim 
Neujahrsbesuch bei der Berggottheit vorgelesen. In einer Reihe von Ortschaften im 
Koga-Distrikt derselben Prafektur werden zu Neujahr die drei Jahre alt werdenden 
Knaben zum Besuch der Berggottheit mitgenommen. Man bringt dazu ein sho 
(1,80 kg) Reiswein und in EBkorben verschiedene Speisen mit, mit denen man die 
Besucher aus dem Dorf bewirtet. Handelt es sich urn den ersten Sohn, wird zu Hause 
ein groBes Fest gefeiert, zu dem die Verwandten eingeladen werden. Bei weiteren 
Sohnen finden keine Einladungen statt. 

Es gibt auch "Berggott-Bruderschaften" (yarna no karni ko), Vereinigungen von 
Waldarbeitern, wie Kohler, Holzhacker, Schnitzer, Drechsler, die sich mehrmals im 
J ahr an festgesetzten Tagen im Haus eines Mitglieds versammeln, zuerst zur 
Berggottheit beten und dann gemeinsam essen und trinken. Die Bruderschaft kann 
auch eine Vereinigung von Dorfmitgliedern sein, bei deren Versammlungen urn das 
Gedeihen der "flinf Kornerfriichte" gebetet wird. Dieser dorflichen Berggott
Bruderschaft (oder Feldgott-Bruderschaft) gehoren das Dorf oder die mannlichen 
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Dorfmitglieder gewohnlich geschlossen an, so daB bei den Versammlungen auch 
Dorfangelegenheiten besprochen werden konnen. Das Bruderschaftswesen scheint 
erst im Mittelalter entstanden zu sein. 

DaB der Wald- oder Wildgeist bei der In ita t ion in die Dorf - oder Stammesge
meinschaft voransteht, ist ein sehr alter und im Volkerleben iiberall dort zu 
findender Zug, wo die Waldgottheit einer Jagerkultur mit den Toten- und 
Ahnengeistern einer Pflanzerkultur eine Verbindung einging. Die Berg- und 
Waldgottheiten sind Lehrmeister der J agd, und ihre Beziehungen zur Initation sind 
innerhalb des Gesamtkomplexes der Jagerkultur weitum bekannt. Wir konnen auch 
Japan in diesen Kreis einschlieBen, in dem der Waldgeist Kinder und Erwachsene 
raubt. 

Solcher Raub von Kindern und Entfiihrungen von Erwachsenen werden auch 
japanischen Berggeistern nachgesagt. Haufig sind solche Begebenheiten auf Tengu 
(Bergkobolde) bezogen, die besonders in buddhistisch geformten Gegenden die 
Stelle des Berggottes einnehmen. Der Name Tengu ist ein buddhistischer Ausdruck. 
Dieser Bergkobold wird mit langer N ase und im Gewand eines Wanderpriesters 
dargestellt. Er spielt eine Rolle in Sagen, die in Bezug zum Totenseelen- oder 
Ahnengeistcharakter der Berggottheit stehen. Der Tengu hat von einem Berggeist 
zu einem Kobold eine ahnliche Wandlung durchlaufen, wie die Totenseelen, die zu 
Teufeln (oni) oder Gespenstern wurden. 

Stellen auf Bergen, an denen ein Ungliicksfall geschieht, der entweder der 
Berggottheit oder einem Tengu zugeschrieben wird, sind zu meiden. Handelt es sich 
urn einen heiligen Wald oder Berg, haben entweder einmal Grenzstreitigkeiten dort 
stattgefunden oder - was noch haufiger der Fall ist - es sind dort Menschen eines 
gewaltsamen Todes gestorben, wodurch der Platz mit einem Fluch belastet blieb. 1m 
Wald gibt es auch beseelte Baume, durch die eine Stelle gefahrlich wurde. 
Ungewohnliche Gerausche umfallender Baume oder Steinschlag, weinende Kinder
stimmen, merkwiirdige Rufe und dergleichen stammen vom Berggott oder einem 
Tengu, der die Leute erschrecken will. Berggeister fiihren boshafterweise Menschen 
in die Irre oder wollen Manner zu einem aussichtslosen Ringkampf auffordern. Die 
Tengu verfiigen iiber ungeheure Kraft und gehen mit Menschen urn wie mit einem 
Ball. 

Berggeister, besonders der Tengu, besitzen oft Tarnmantel und Tarnkappe, die 
aussehen wie Regenmantel oder -hiite aus Stroh, wie sie auch die zu Besuch 
kommenden Gottheiten und die Ahnengeister tragen. In solcher Bekleidung darf 
man kein Haus betreten. Die Tengu besitzen auch einen magischen Facher, mit dem 
sie ihre Nase verkiirzen oder verlangern konnen. 

Es liegt die Annahme nahe, daB der Glaube an den Aufenthalt der Ahnenseelen 
im Wald und ihr Besuch bei den Hinterbliebenen im Dorf den Wechsel vom Berggott 
zum Feldgott gefOrdert hat. Dafiir sprechen auch die zusammenfallenden Termine 
von Seelenfesten und solchen der Berg/Feldgottheit. Die Vorstellung von Berg und 
Wald als Aufenthaltsort auch boser Totengeister, als "andere Welt", kann die 
Berggottheit in damonische Gestalten umgewandelt haben (NAUMANN 1963: 
269 f.). Das war natlirlich erst moglich, als die unvermittelte, spontane Bezie
hung zum Berggott durch das Eindringen neuer Glaubensinhalte mehr in den 
Hintergrund gedrangt worden war. 
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8. Berggottheit nod Dosojin (Weggott) 

Zum Kleinen Neujahr wird ein Feuerfest gefeiert, bei dem der Neujahrsschmuck 
verbrannt wird. Der eigentliche Sinn des Feuerfestes war sehr wahrscheinlich der 
eines Wintersonnwendfestes, wie es viele Volker kennen. Durch Feueranzunden soli 
die Sonnenkraft gesteigert werden. So nimmt diese Feuermagie auch in chinesischen 
Neujahrsbrauchen eine wichtige Stellung ein (vgl. EDER 1947:53 ff.). Wir denken 
aber fUr Japan nicht an eine spatere Dbernahme aus China, sondern an gleichzeitiges 
Vorhandensein auf der Basis gemeinsamer religioser Voraussetzungen. Die 
Deutung des Feuerfestes scheint sich aber im Laufe der Zeit gewandelt zu haben. Es 
wurde allgemein mit dem Weggott Dosojin in Verbindung gebracht, aber auch die 
Verbindung mit einem Fest des Berggottes gibt es. Die Feuerfeste sind irgendwie 
miteinander verwandt. 

Nicht alle Feuerfeste des Berggottes fallen auf das Kleine Neujahr. In Gegenden 
der Prafekturen Nara, Mie, Gifu und Nagano wird ein solches Fest im Neujahrsmo
nat und dann wieder im elf ten Monat (des Mondkalenders) gefeiert. In der Gegend 
von Hachinohe (Aomori-Prafektur) holt man beim Ersten Waldgang am 11.1. 
Brennholz und facht damit ein Feuer an. In der Iwate-Prafektur opfert man dem 
Berggott am I1.IX. (des Mondkalenders) We in und Fisch und nimmt dabei ein 
Bundel Stroh vom kleinen Schrein. In manchen Dorfern der Miyagi-Prafektur heiBt 
der Berggott Sappiko (Wortbedeutung unbekannt). In Akiumura feiert man am 
2S.XI. (Mondkalender), dabei brennen die Dorfjungen vor dem Berggott-Schrein
chen am FuB des Berges das Sappiko-Feuer abo Sie bauen eine kleine Bambushutte, 
in der sie sich bis zum Abend aufhalten und die nach dem Entfachen des Feuers aus 
mitgebrachtem Stroh und Bohnenhulsen mitverbrannt wird. Ein runder FluBgeroll
stein gilt als Berggott; man laBt ihn im Feuer. FluBfische und Sardinen werden 
geopfert. Dem nachher ruBgeschwarzten Berggottstein kleben die Kinder aus 
Reiskuchen eine weiBe Nase auf. Die Dorfbewohner betreiben Ackerbau zusammen 
mit Waldarbeit. So scheint es, daB in dem so behandelten Stein eine urtumliche 
Berggottvorstellung anklingt. 

In Ortschaften der Yamagata-Prafektur werden zur Zeit, in der sich der Berggott 
zum Feldgott wandelt, vor dem kleinen Schrein des Berggottes Imitationen von 
Hackbeil und Sichel dargebracht und das sogenannte dondo-Feuer (Wortbedeutung 
nicht klar) aus Stroh entfacht. Die Tage dafur sind der 1.11. und der LX. 
(Mondkalender). In anderen Doffern derselben Gegend feiert man ein eigenes 
Berggottfest am 12.1V., wobei die Kinder Ringkampfe auffUhren, und am IS.I. 
zundet man vor dem Schrein des Berggottes ein Feuer an, an dem man KloBe aus 
Reismehl rostet und iBt. Die Dorfer bestehen nur aus Bauern, die an den Wandel des 
Berggottes glauben, der am IS.II. zum Feldgott und am LX. wieder zum Berggott 
wird. 

In Chichibu (Saitama-Prafektur) wird jeden 17. Tag des Monats der Berggott 
verehrt, der 17.1. ist aber ein groBer Festtag, den man "Erster Berg" nennt. Nur in 
einem Doff fallt der Festtag auf den IS.XI. Geopfert werden Wein und geschalter 
Reis. Die Kinder bauen eine kleine Hutte, die sie dann unter groBem Hallo 
niederbrennen. In einem Ort nennt man dies auch Tengu-Fest. Auch in der 
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Nagano-Prafektur wird das Feuerbrennen (dondo-yaki) mancherorts mit der 
Berggottheit verbunden. In Inariyama im Sarashina-Distrikt hangen Waldarbeiter 
nach der Feuerfeier zu Hause ein Rollbild des Berggottes auf und essen und trinken 
davor. Friiher wurde das Gelage im Wald gehalten. 

In Dorfern der Gifu-Prafektur werden Berggottfeste am 7.11. und am 7.x1. 
abgehalten. Sie sind Sache der mannlichen Jugend. Am Tag zuvor gehen die Jungen 
Gaben sammeln: Reis oder Geld, mit dem sie Opfergaben kaufen. Abends 
veranstalten sie in einer Familie ein gemeinsames Essen mit Mungobohnen. 
Friihmorgens am Festtag ziinden sie dann ihr aufgeschichtetes Brennholz an. In 
einem Dorf drehen sie ein flinf Klafter langes Strohseil und flechten Strohringe, die 
mit Papierstreifen geschmiickt werden. Strohseil und Strohringe tragt man dann in 
Prozession zum Berggott. Andernorts wieder kochen sie Reis mit Gemiisearten und 
Fisch zusammen und malen auf Papier Sage, Sichel und andere Gerate. Dann wird 
alles ins Feuer geworfen. Offenbar ist dies ein Ersatz fiir die sonst aus Holz 
geschnitzten Nachbildungen. Den Kindern wird zuweilen von den Erwachsenen 
dabei geholfen, und im Mugi-Distrikt be sorgen an mehreren Orten sogar Erwachse
ne die ganze Feier. 

In Takahamamachi (Fukui-Prafektur) feiern Berggott-Bruderschaften (ko) ein 
umstandliches Fest. Mitglieder, die an der Reihe sind, miissen sich gegen ein Uhr 
nachts mit kaltem Wasser reinigen und dann mit Fackeln zum Berggott ziehen. 
Merkwiirdigerweise herrscht der Glaube, wer diesen Fackeln begegne, miisse 
innerhalb von drei J ahren sterben. Man schlieBt sich daher im Haus ein. Dem 
Berggott werden 36 shitogi (eine Art Reiskuchen) geopfert und 36 beschnitzte, 
fingerlange Kastanienholzer (saiki "FeierhOlzer?"), von denen die Halfte "Frauen" 
darstellen und deshalb mit einem Spalt versehen sind. Mit einigen Bund Stroh macht 
man Feuer, urn sich zu warmen. 

In Dorfern entlang der Meereskiiste der Ibaraki-Prafektur wird beim Fest am 
15.1. Reis mit Mungobohnen gekocht, in Speisekastchen gefiillt und nach dem 
Abendessen mit Sardinen zusammen zum kleinen Schrein des Berggottes gebracht, 
wo sich Jung und AIt versammelt. Dort macht man aus Brennholz ein Feuer, brat die 
Sardinen darin und iBt den Reis. Ein Vertreter der Berggott-Bruderschaft stiftet ein 
FaBchen Reiswein, von dem man etwas opfert, das iibrige aber erwarmt und 
gemeinsam trinkt. Bis das Feuer erlischt, bleiben alle frohlich beisammen. 

Wegen seiner Lebhaftigkeit fallt das Berggottfest in Dorfern der Aichi-Prafektur 
auf. In Takaokamura, Aomi-Distrikt, feiert man es am 25. oder 26.XII. In der 
Gegend von Koromo beginnen die Kinder schon einen Monat vorher mit der 
Vorbereitung, bis es dann am 6. und 7.XI. (Mondkalender) gefeiert wird. Knaben 
von 8 bis 13 Jahren versammeln sich mit ihren bunten Tuchfahnen, auf denen der 
Name ihres Ortes und ihrer Gruppe steht. Das Haus irgendeines verstandnisvollen 
Verwandten dient als Versammlungsort. Jeden Tag nach der Schule kommen die 
Kinder zusammen und laufen mit machtigem Geschrei "waisho, waisho ... " und 
allen moglichen Larminstrumenten in einem fort zwischen dem Dorfgott (ujigami) 
und dem Schrein des Berggottes (yama no kami) hin und her. Zuweilen geraten sie 
an die Dorfgrenze, wo sie Streithandel und Raufereien mit den ebenso gestimmten 
Jungen der Nachbardorfer suchen. Auch das ungiinstigste Wetter halt sie nicht von 
ihrem taglichen Treiben abo Am 6.XI. endlich gehen sie sehr friih zu zweit durch das 
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Dorf und erbetteln sich Brennmaterial, das man Ihnen bereitwillig gibt und das sie an 
einer Tragstange vor den kleinen Schrein des Berggottes schleppen. Jedes Kind 
bringt weiBen Reis und einige Miinzen mit zum "Hauptquartier". Dort wird der Reis 
mit allerlei Gemiisezutaten (gomoku-meshi) gekocht und siiBer Reiswein (amasa
ke) bereitet. Da es der letzte Tag ist, ist der Uirm nicht mehr zu iibertreffen. An 
diesem Tag treten auch die Erwachsenen in Erscheinung. Einige von ihnen Hillen im 
Wald einige starke Kiefern und stellen sie vor dem Heiligtum des Berggottes auf. 
Drei andere Kiefern werden wie zu einem DreifuB zusammengelehnt, urn die dann 
das Brennmaterial zu einer Pyramide aufgeschichtet wird. Die Kinder laufen 
inzwischen weiter zwischen Dorf - und Berggott hin und her. N ach dem Abendessen 
des letzten Tages tollen sie auch nachts herum. Urn 10 Uhr kommen sie ins 
Hauptquartier, urn zu essen und dann beim Berggott weiter zu toben. Urn 
Mitternacht wird in jedem Dorf die Pyramide angeziindet und machtig Larm 
geschlagen. Vater und Briider der Kinder und viele Dorfbewohner finden sich am 
brennenden Haufen ein, essen die mitgebrachten Bissen und warmen sich. 1st ein 
Haufen fast niedergebrannt, steckt man einen neuen an. Die von Miidigkeit 
iibermannten Kinder werden dann beim Morgengrauen von Eltern und Nachbarn 
nach Hause geschleppt. In Gebieten westlich und ostlich der Aichi-Prafektur gehort 
das Feuer zumBerggottfest. BAKIN schreibt in seinem Haikai saijiki (1803) unter 
dem 11. Monat: 

"Fest der Berggottheit. Die Leute aus dem Kinai, die Wald besitzen, verehren in diesem Monat den 
Berggott. Das ist ein Feuerfest. Auf einem Baum in der Nahe des Schreinchens des Berggottes bringt man 
kirikake (Papierstreifen?) und Opfergaben dar. Man entziindet ein Feuer" (iibersetzt bei NAUMANN 
1963:276). 

Das gilt fUr die heutigen Prafekturen Kyoto, Nara, Osaka und Hyogo. Auch aus der 
Mie-Prafektur liegen zahlreiche Beschreibungen des Festes vor. Ein bemerkenswer
ter Einzelzug ist, daB in einem Dorf die Kinder ihre "Schreibanfange" (kakisome) 
mitbringen und sie an langen Bambusstangen ins Feuer halten. Je hoher das Papier 
gewirbelt wird, urn so groBer wird im kommenden J ahr der Fortschritt im Schreiben 
sein. Jahresdivinationen sind es auch, wenn bei einer solchen Feier ein Tauziehen 
veranstaltet wird oder wenn man zum Festtag aus Stroh geflochtene Packchen mit 
Kieseln fiillt, je zwei zusammenbindet und mit Papieropferstreifen urn die Wette auf 
den Baum des Berggottes wirft. Wenn sie hoch oben hangen bleiben, so ist dies ein 
gliickliches Omen fiir das neue Jahr. 

In Nabari, Naka-Distrikt (Mie-Prafektur) verbindet man das Hakenziehen 
(kagihiki)-Orakel mit dem groBen Feuerbrennen. Man hangt so viele Haken, 
wie die Familie Kopfe zahlt, an einen Baum des Berggottes und sagt einen 
Spruch auf, in dem urn reichlich Reis und andere Gaben gebetet wird. Dann 
verbrennt jeder ein Biindel Stroh zum Warmen. Dies alles geschieht bei einem 
Waldgang friihmorgens am 7.1., etwa eine Stunde nach Mitternacht. Man nimmt 
auch kleine Knaben von etwa drei Jahren mit. Die Haken am Berggottbaum sollen 
Gliicksgiiter nach Hause ziehen. 

DaB gerade die Dorfer in der Mino-Owari-Ebene (Aichi-Prafektur) solche groB 
angelegten und ausgebildeten Berggottfeste haben, mag mit den vielen hohen 
Bergen zu tun haben, die das Landschaftsbild dort beherrschen. Die Feuerfeste 
(dondo-yaki) anderer Gebiete Japans sind lange nicht aIle mit der Berggottvereh-
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rung verbunden. Sie haben ihren eigenen Sinngrund. Yom Feuer gehen gute 
Wirkungen aus: wer am Feuerfest teilnimmt, wird sich das Jahr iiber nicht erkaiten 
und auch keine Sommerkrankheit bekommen; bisher unfruchtbare Frauen bekom
men Kinder, und man wird von Zahnschmerzen verschont bleiben, wenn man 
Reiskuchen oder KloSe iSt, die am Feuer des Festes gerostet wurden. Die Asche 
yom Feuerfest kann Schlangen und Ungeziefer fernhalten. Mit den Brandresten 
kocht man am Morgen des 15.1. den Brei. Feuer und Larm vertreiben die "Teufel", 
d. h. die bosen Totengeister. 

Mit all diesen AbwehrmaSnahmen gegen allerlei Ungliick geht aber auch der 
Gedanke an die Fruchtbarkeit parallel. Das Feuer gilt bei vielen Volkern der Erde 
als wachstums£Ordernd. In Japan hangt die Verbindung zwischen Feuerfest und 
Berggott zusammen mit dem Komplex Totengeister-Ahnengeister-Jahresgott. Die 
Berggottheit wird haufig dem J ahresgott gleichgesetzt. Den Totenseelen und 
Ahnengeistern weist das Feuer den Weg zuriick in ihr Dorf. Die beste ErkIarung der 
Verbindung von Berggott und Feuerfest scheint der Gedanke von der Fruchtbar
keitsforderung zu sein, der sowohl zum Berggottglauben paSt als auch zum Glauben 
an das Feuer, das als magisches Mittel zusammen mit der zunehmenden Sonnenkraft 
das neue Wachstum £Ordert. 

Das Feuerfest nennt man weitum dondo-yaki. Yaki heiSt brennen, Feuer 
anmachen; dondo ist Onomatopoie fiir das Gerausch bei explodierendem Bambus 
und loderndem Feuer. In einem Gesang heiSt es: "Todo ya todo"; das todo darin 
wurde zu dondo. So kam die Bezeichnung dondo-yaki fUr eine Zeremonie zustande. 
Auch beim sagicho im Kaiserpalast gebrauehten Viehtreiber und Gepaektrager seit 
der Muromaehi-Zeit 1392-1490 diesen melodischen Ruf todo ya todo. Dureh 
Korrumpierung wurden andere Worter gebildet, z. B. hojori im Korikami-Distrikt 
bei Kyoto. In der Chiba-Prafektur heiSt der Steeken zum Vogelvertreiben hojaribo. 
Dies sind Verstiimmelungen von hojoju, denn es gab einmal den Refrain hojoju 
"Erfiillung des (buddhistischen) Gesetzes". 1m Tsurezuregusa, einer Essay-Samm
lung aus dem 14. Jh. von YOSHIDA KENKO (1283-1350) mit buddhistischen und 
konfuzianisehen Ideen, ist Liedtext Hojoju no ike ni koso "gerade am Teich der 
Erfiillung des buddhistisehen Gesetzes" vermerkt, der auf ein erfolgreiches 
Regenbitten anspielt, das Kobo Daishi am Teich des Gartens Shinsenen ausfUhrte. 
An diesem Teieh wurde auch das hofische sagicho, ein Feuerfest veranstaltet. In der 
Harima-Gegend der Hyogo-Prafektur wurde daraus tondo ya hojoji. Das tondo 
wurde hochoji genannt. Wenn man in der Chiba-Prafektur hojaribo sagt, denkt man 
dabei vielleicht an hoshutsu yare "bring Ahren hervor!". Hier ist die Verbindung mit 
hojoju "Gesetzeserfiillung" fraglich. 

Die Verrichtung des sagicho wurde tondo, dondo genannt. Das Wort bereitete 
sieh dann von Kinai naeh Mittel-J apan und Shikoku aus. In den N achbarprovinzen 
urn Kinki entstand tondo-yaki (tondo-Brennen) und tondo-ya (tondo-Nacht), so 
auch in den Prafekturen Shizuoka und Nagano. Aus Takasaki in der Gumma-Pra
fektur ist dondo-yaki aus einer alten Quelle iiber jahrliche Verrichtungen (Murasato 
saijiki) belegt. In der Ibaraki-Prafektur nennt man die Hiitte zum Vogelvertreiben 
torioi-koya oder dondon-koya (koya "Hiitte"). In Kyftshft kennt man ein Feuerfest 
am Morgen des 7.1. und zum Kleinen Neujahr. In der Aso-Gegend bei Kumamoto 
wird am 7.1. das Bambusknallen ausgefUhrt, was man "Teufelsaugen-Schleudern" 
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nennt. Am 14. Tag verrichtet man das tondoya, das aus einem Liedtext stammt. 
1m Atsuki-Distrikt der Yamanashi-Prafektur lautet ein Lied: 

"Dondoya sagich6, iwai no kagi ya, kesa made, komame han ya, suetta - Dondo ya sagich6. " 
"Das ist der SchluB (Schliissel) des Feierns, heute friih haben wir Erbsen-Reis geschliirft." 

Man singt es mit lauter Stimme beim Verbrennen der Strohseile vom Neujahrs
schmuck. 

Dem dondo-yaki in Ost-Japan entspricht in der Stadt Kokura in Kyushu und 
anderswo das Feuerfest, das man tondara-yaki (tondara-Brennen) nennt. In der 
Stadt Nakatsu ist es tondoro-yaki, eine Variante, die man auch in Siidwest-lapan 
findet. In der Shimane-Prafektur gibt es dondoro-yakiwie dondoro-yaki. Weitum 
verbreitet ist der Brauch, den Reisbrei am 15.1. mit Feuer vom tondo zu kochen. 
Man spricht dann von dondora-gayu (kayu "Brei") oder von dondoroke-mochi 
(dondoroke-Reiskuchen). Das Rosten von Reiskuchen ist ein Zaubermittel gegen 
Krankheiten. Anderswo sagt man dondoro-mochi. Die der dondon-koya (dondon
Hiitte) in der Ibaraki-Prafektur entsprechende Hiitte der Ehime-Prafektur, 
Shuso-Distrikt, baut man kegelrund und nennt sie todohan, eine Abwandlung von 
tondosan; es ist hier noch das friihere Liederwort erhalten geblieben. 

Gewohnlich wird das tondo am 14. oder 15.1. abgehalten. In der Osaka-Prafektur 
nennt man den 15.1. tondo-shogatsu (tondo-Neujahr). In der Umgebung der Stadt 
Hirokata findet am Abend des 6.1., dem Tag des kami-toshigoshi (Neuj ahrsfeier der 
Gotter), das kami-tondo statt. Den 14.1. nennt man dort daitondo (groBes tondo). In 
der Nara-Prafektur nennt man das tondo des 15.1. das groBe tondo, was andeutet, 
daB es noch ein anderes gibt. Urn Kyoto he rum wird am 15.1. und 18.1. das sagicho 
gefeiert, was damit zusammenhangt, daB dies auch im Kaiserpalast zweimal 
geschah. 

Mancherorts wird tondo am letzten Tag des lahres ausgefiihrt. 1m Toyono-Di
strikt von Osaka geschieht es auBer an diesem Tag auch noch am Abend des 6.1.; in 
der Hyogo-Prafektur, Kato-Distrikt, zum zweitenmal am 15.1. Wenn es am 
Vorabend von Neujahr gefeiert wird, dann heiBt es joya no toshigoshi "Neujahrsfei
er am letzten Tag des lahres". Das Verbrennen des Neujahrs-Strohschmuckes 
geschieht beim zweiten tondo, auch das Verbrennen des Kiefernschmuckes am 15.1. 
gibt eine groBere Veranstaltung. Manche Dorfer feiern dreimal tondo: am letzten 
Tag des 1 ahres und noch zweimal hernach. Dem hojori am letzten Tag des 1 ahres im 
Korikami-Distrikt der Hyogo-Prafektur folgen noch zwei weitere, am 6.1. und am 
14.1. 1m Toyono-Distrikt der Osaka-Prafektur sind es der 31.XII., der 13. und der 
15.1. Am 13.1. verbrennt man den RuB und alte Besen, am 15.1. den Neujahrs
schmuck. 

Auch das Feuerfest zu o-Bon (Seelenfest) nennt man stellenweise tondo. In der 
Stadt Izumi in der Osaka-Prafektur heiBt das Feuerfest am 14. und 15. Tag 
kagaribi-tondo (Wachtfeuer-tondo). Kinder bis zu sieben Jahren bringen Strohfak
keln und buntes Opferpapier mit, legen die Fackeln zu einem Ring zusammen und 
ziinden sie an. 1m Kitakoma-Distrikt in der Yamanashi-Prafektur nannte man es 
"die Seelen bewillkommnendes Feuer" (mukaebi oder tondonbi). Man errichtete 
Hiitten im FluBbett des Kamanagawa und ziindete sie an - wie die Hutten (koya) des 
sagicho zu Neujahr. In den Distrikten Suwa und Kami-Ina in der Nagano-Prafektur 
zundete man donbuya oder donburi genannte Huten auf einem Berg an. Bei diesem 
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o-Bon-Fest wurden auch Strohfackeln geschwungen. AuBer dem Wort (dondo) hat 
dies jedoch nichts mit dem eigentiichen tondo-Feuerfest zu Neujahr zu tun (vgl. 
NISHITSUNOI MASAYOSHI 1971:555 f.). 

Das sagicho (die urspriingliche Schreibweise bedeutet wortlich "Drei-Bal
Ie-Stab") ist ein Feuerfest zu Neujahr. Sowohl o-Bon als auch Neujahrsfest waren im 
alten japanischen Glauben auch Seelenfeste. Die Feiern dienten dazu, bosartige 
Seelen fernzuhalten. Mittelpunkt des Feuerfestes zu Neujahr war das Kleine 
Neujahr, vielfach am Abend des 14.1. oder am Morgen des 15.1. abgehalten, 
mancherorts auch am letzten Tag des J ahres oder am 7.1. Es gibt viele Schreine 
Uinja), an denen man in der Nacht des 31.XII. bis zum Morgengrauen des 
Neujahrstages eine Feuerfeier abhalt. 

Die sagicho-Feier im Kaiserpalast in Kyoto fand am 15. und 18.1. statt' Die Feier 
am 18.1. ist eine Verschmelzung des Neujahrsbrauches matsubayashi "Kiefernor
chester" mit dem Feuerfest seit der Muromachi-Zeit (1392-1490). Das urspriing
Hche Fest lag am 15.1. oder auch am 14.1. oder 16.1. und dauerte wahrscheinlich nur 
yom Abend des 14.1. bis zum friihen Morgen des 15.1. 

Vber die Entstehung des sagicho am kaiserlichen Hof gibt es mehrere 
Erklarungen. In China lieB man am Morgen des Neujahrstages Petarden knallen, urn 
die Berggeister zu vertreiben (Ching-chu sui-shih-chi). Dies hat aber noch keinen 
direkten Bezug zum sagicho, wie es fUr Japan im Tagebuch der Dichterin BEN No 
NAISHI erwahnt wird (zwischen 1246 und 1251). Das sagichodiente ebenfallszum 
Geistervertreiben. Dabei wurden im Seiryoden, einem Hof des Kaiserpalastes, drei 
alte Ballschlager (sagicho) zusammengebunden und mit verschlissenen Fachern 
zusammen verbrannt. Palastdiener sangen dazu tadaya todo, woraus sich das tondo, 
dondo im tondo-yaki gebildet hat. Beim Yolk hat sich daneben auch sagicho als 
Name des Neujahrsfeuers erhalten, vielfach verderbt zu chincho, sancho, gitcho. Das 
Feuerfest ist meistens zu einem Vergniigen der Kindergeworden, aberim kindlichen 
Spiel steckt tiefer Sinn. 

Wir haben Verbindungslinien gefunden zwischen Berg- und Geisterglauben, das 
Feuer als magische, Fruchtbarkeit spendende Kraft kam hinzu. Berg- und 
Feuerglauben gehen im Neujahrsbrauchtum Hand in Hand. 

Nicht ganz unabhangig yom Berggottglauben ist der Glaube an den We ggo tt 
dosojin, der im Glauben und in der Religion der Dorfgemeinschaft von Bedeu
tung ist (TAKEDA HISAYOSHI 1949; zusammengefaBt bei NAUMANN 1963:298 ff.). 
Manche Neujahrsfeiern haben den Berggott und manche den Weggott zum 
Gegenstand. So scheinen die beiden Gottheiten aufgrund irgendwelcher 
Gleichheiten auswechselbar zu sein. Der Name Dosojin ist chinesisch und 
bedeutet wortlich "Weg-Ahnen-Gott". Dieser chinesische Gott hat seine japanische 
Entsprechung in Sae no kami oder Sai no kami, was wortlich "Abwehrgott" 
bedeutet. Er halt sich an Wegkreuzungen auf und wehrt Ungliick yom Dorf ab 
(EDER 1951:228 f.). Alte Bezeichnungen sind Yachimata no hiko und Yachimata 
no hime "Gott und Gottin der acht Weggabelungen" und Funato no kami "Gott der 
Wegkreuzung". Die Vorstellung von solchen Gottern finden wir schon in My then 
eingewoben. Ais Izanagi in der Unterwelt (yomi no kuni) war, bildete sich aus dem 
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Stock, den der Gott wegwarf, der Funato (= Kunato) no kami, d. h. Gott der 
Wegkreuzung. Das michiae-matsuri "Weg-Bankett-Fest", wie es in den Engishiki 
dargestellt ist (vgl. BOCK 1970:90ff.), wurde jahrlich im 6. und 12. Monat an den 
vier Ecken der Hauptstadt gefeiert zu dem Zweck, bose Geister oder Gotter von 
dem Eindringen in die Wege zur Stadt abzuhalten. 

Das Gotterpaar Yachimata-hiko und Yachimata-hime bewachte die Wegkreu
zungen und Weggabelungen vor dem Eindringen von Epidemien. ( Ya ist dekoratives 
Prafix, chi "Weg", mata "Weggabelung".) Kunado wehrt die bosen Geister abo (Ku 
ist die Wortwurzel von kuru "kommen", na ist Verneinung, to, do "Ort".) Als 
Izanagi in der Unterwelt einen Stock wegwarf, urn seine Verfolger aufzuhalten, sagte 
er: "Kommt nicht weiterl" (kunato). Die drei Gotter zusammen wurden Sae no 
kami genannt, d. h. Gotter, die Ungluck und Krankheit abwehren. Das offizielle 
Gebet (norito) beim Weggelagefest lautete: 

"Nachdem wir im Gefilde des Hohen Himmels im Auf trag des gottlichen Nachkommen begonnen haben, 
erheben wir nun unseren Lobpreis vor den machtigen Gottem, die wie mit machtigen Felsblocken die 
graBen Wegkreuzungen versperrten. So sprechen wir unterwiirfig. Indem wir wagen, die geheiligten 
Namen von Yachimata-hiko, Yachimata-hime und Kunado auszusprechen, erheben wir unsere Stimme 
zu ihrem Lobpreis. Wir beschworen [sie], wenn sich hiiBliche Dinge und solche mit iibler Absicht von der 
Unterwelt erheben, moge niemand mit ihnen in Beriihrung kommen und niemand dariiber sprechen. 
Sollten sie unten durchziehen, beschiitzt uns unten! Soli ten sie oben durchziehen, beschiitzt uns oben! 
Beschiitzt uns nachts, beschiitzt uns tagsiiber, wir flehen Euch in Demut an. Wirbringen Opfergaben, die 
wir Euch weihen: prachtigen Stoff, glanzenden Stoff, weichen Stoff IHd graben Stoff. LaBt den Reiswein 
die Opferkriige fUlIen bis an den Rand und laBt die dickbauchigen Kriige in Reihen aufstellen, wenn wir 
den Reis als Getrank und als Korner opfern, und Geschopfe, die in Bergen und Moor leben, solche mit 
weichem Fell und solche mit rauhem Fell; Dinge, die in der blauen See-Ebene leben, solche mit breiten 
Flossen und solche mit schmalen Flossen, in den Seegrasern der Tiefe wie in den Seegrasern des Strandes. 
Diese auserwahlten Opfergaben haufen wir zu Hiigelketten auf und bitten, daB es Euch gefallen moge, sie 
anzunehmen. Mochten wir die vielen Kreuzwege abschlieBen wie mit einem magischen Wall von 
Felsbl6cken, moge der gottliche Nachkomme [der Kaiser] gesegnet sein mit einer Herrschaft so fest wie 
ewiger, harter Fels, und moge seine Herrschaft bliihend sein und g1iicklich, so beten wiT. AuBerdem beten 
wir, daB die kaiserlichen Prinzen und Prinzessinnen, die Prinzen, Minister und die Beamtenschaft und 
selbst das Yolk unter dem Himmel gesegnet sein mogen in Frieden, so wie die Mitglieder des Gotteramtes 
[Jingikan], die diese feierliche Liturgie der himmlischen magischen Formel aufsagen und zu Euch diese 
Worte des Lobpreises emporsenden" (BOCK 1970:91 f.; Obersetzung M. EDER). 

Das Weggelagefest war eines der Feste des jahrlichen Festkalenders des Staates. Die 
Arten und Quantitat der Opfergaben waren gesetzlich geregelt. Wir mussen 
annehmen, daB Weggotter in der alten Zeit dem ganzen Volk gelallfig und wichtig 
waren, und nicht erst durch die Mythenkompilatoren aufgebracht wurden. Sowohl 
beim Oberschreiten eines Bergpasses, als auch bei Wanderungen den Strand entiang 
brachte man Opfer (tamuke) dar, entweder dem Berggott (oyamatsumi) oder dem 
Meeresgott (watatsumi). Flir Bergwanderer war die Gottheit der Bergwege und 
Passe gefahrlich. Sie verhangte Krankheiten und anderes Vbel uber die ehrfurchts
los in ihr Gebiet eindringenden Wanderer. In den My then spielen Sarutahiko und 
Uzume als Wegwachter fUr den Himmelsenkel eine Rolle, aber solche Gottheiten 
gab es, wenn auch noch unbekannt, sicher schon vorher. 

Als Weggotter gibt es noch die Sai no kami. (Sai, sae wird mit dem chinesischen 
Schriftzeichen flir "Abwehr" geschrieben.) In der alten Zeit scheint man mit sa 
Seelengeister oder auch Geister der Berge, Baume und Felsen bezeichnet zu haben. 
Sa no kami wurde dann zu sai no kami "Abwehrgotter" umgewandelt. Bei dieser 
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Ableitung stiitzt man sich darauf, daB unter den Jagern in den Bergen der 
Prafekturen Fukushima, Yamagata und Niigata fiir Berggott das Wort sa-gami, 
sa-gami-sama gebraucht wird. Bei diesem sa scheint es sich immer urn eine Gottheit 
der "Grenze", namlich der Grenze zwischen der Welt der Menschen und derjenigen 
der Toten gehandelt zu haben. Sai in sai no kami ware dann dasselbe wie sakai 
"Grenze". Die Grenzgottheit wird an den Dorfgrenzen, beim Aufstieg in die Berge, 
an Kreuzwegen, Furten und Briicken verehrt. Es gibt im ganzen Land sai no kawara 
"GrenzfluBbette" und saigawa "Grenzbache", an denen entiang haufig Jizo-Fi
guren oder einfache Steinsetzungen stehen. Es ist offenbar an eine Grenze zur 
Unterwelt gedacht, in der Jizo Weggeleiter der Seelen ist. Wenn das Zeichen sae 
"Abwehr" geschrieben wird, ist immer an Totenseelen in damonischer Form 
gedacht, die Ungliick bringen. Eine urspriingliche Verbindung des Weggottes 
Dosojin mit der Berggottheit ist nicht ausgeschlossen. Berg- und auch Weggott 
denkt man sich oft in einem runden Stein verkorpert, auf dem yama no kami 
(Berggott) oder Weggott (Dosojin) eingemeiBelt ist. Der runde Stein als Verkorpe
rung der Berggottheit scheint in Gegenden haufig zu sein, in denen auch 
Weggottfeste mit der Berggottheit verbunden erscheinen. Bei solchen Spekulatio
nen ist die mogliche Beziehung zum Berggott jedoch nur e i n Aspekt des Weggottes. 

Wichtiger ist seine Funktion als Dorfgottheit. Er wird verehrt als Gott der 
Harmonie in der Dorfgemeinschaft und auch des Familienfriedens. 1m siidlichen 
Teil der Nagano-Prafektur findet man auf D6sojin-Steinen haufig ein Ehepaar 
dargestellt. 

Es gibt eine Vielfalt von Wettkampfen und Divinationen iiber den Ausfall 
der Ernte im neuen Jahr, auch solcher, die Ausweitungen des Berggottglaubens sind. 
Hierzu gehort auch das Laufen der Knaben beim Berggottfest in Koromo 
(Aichi-Prafektur). Noch wichtiger sind geregelte Wettlaufe. In der Shiga
Prafektur, Kurita-Distrikt, im Dorf Hayamamura, wird am 7.1. das Berggott
fest gefeiert: Das Gebetsanliegen dabei ist der reiche Ernteertrag der "flinf 
Kornerfriichte". Man verfertigt aus zwei gegabelten Kiefemasten eine "mannliche" 
und eine "weibliche" Gottheit, flillt gekochten Reis in ein Strohkastchen, an das man 
mit Stroh getrocknete Sardinen bindet. Das Ganze legt man in einen Riickentrag
korb. Dann bindet man an die Enden von vier griinen Bambusstangen in Papier 
eingewickelten ungeschalten Reis. Aus einem ebenfalls griinen Bambus
stab fertigt man einen etwa 4 FuB hohen Bogen. Nach einem kleinen Wein
gelage werden aus einer Gruppe von Kindern sieben Knaben ausgewahlt, von 
denen sich zwei den Riickentragkorb umhangen, vier nehmen die Bambusstangen 
und einer nimmt den Bogen. An flinf Stellen im Gesicht malt man den Kindem rote 
Farbe auf, und urn die Stirn wickelt man ihnen ein gemustertes Handtuch. Wenn sie 
sich mit ihren Gegenstanden auf den Weg machen, singen die Erwachsenen: 

"Dieses Jahr ist die Welt gut! Auf den Halmen bliihen die Ahren, beim Einteilen mit dem GetreidemaB 
muB man mit der Getreideschwinge messen, hiyo, hiyo, hiyo!" 

Das ganze Dorf schaut zu, wenn die Kinder wahrend des Gesanges weglaufen. Die 
Hausherren, die im betreffenden Jahr an der Reihe sind, gehen in Zeremonienklei
dern hinterher und stellen am FuB des Berges zwei holzerne Gotter auf. Die Kinder 
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laufen weiter bis zu einer Stelle auf dem Berg, die ya-sashi-yama "Pfeil-Steck-Berg" 
heiBt. Dort wirft jeder Junge seine Bambusstange hin und es gilt als gutes Zeichen, 
wenn sie im Boden stecken bleibt. Dann gehen die Kinder umher und frohlich zum 
Ausgangspunkt zuriick, wo sie zur Belohnung ein paar Miinzen erhalten. 

In der Fukui-PrlHektur, in Akazaki nahe der Stadt Tsuruga, sammeln 7-14 Jahre 
alte Buben zum Fest des Berggottes am 9.XI. in allen Familien Reis. Bei einer 
Familie, die ein neues Haus gebaut oder das alte vergroBert hat, bitten sie, Quartier 
nehmen zu diirfen. Dort machen sie dann fUr jedes Kind eine Tiite und fUllen sie mit 
Reisgeback. Der alteste Junge dreht ein Zeremonienstrohseil, mit dem er sich 
umgiirtet, und nimmt eine Flasche Opferreiswein und ein Kastchen mit Reisgeback. 
Die anderen tragen die Strohtiiten. 1m Lendenschurz und barfuB laufen sie alle bis zu 
einem bestimmten Ort am FuB des Berges. Dort wird das Strohseil urn den Stamm 
eines machtigen Kiefernbaumes gewunden, die Strohtiiten daran gehangt und 
Reiswein dargebracht. Dann laufen die Knaben auf demselben Weg zu den anderen 
Leuten zuriick, essen mit ihnen und verbringen gemeinsam den Tag. 

In der Kyoto-Pdifektur gibt es folgendes Fest. 1m Distrikt Amada, Kumohara
mura, versammeln sich am 9.1. (Mondkalender) die Knaben unter 15 Jahren, 
erbetteln sich Reis, Stroh, Geld usw. und bauen eine kleine Hiitte, die sie dann 
beziehen. Wahrend der N acht laufen die Kinder teils auf allen Vieren kriechend, 
teils aufrecht zum Berggott, der sich im Bezirk des Dorfgottschreines befindet. Die 
kriechenden und die aufrecht laufenden Kinder werden mit dem Spat- und dem 
Friihreis verglichen. Man sagt, wer diesem nachtlichen Kinderschwarm begegne, 
miisse sterben. Man verschlieBt daher abends gut die Tiiren, und niemand verlaBt 
das Haus. 

In Hyogo, lzushi-Distrikt, findet ein solches Fest in der Nacht des 9.1. statt. 
Knaben unter fiinfzehn Jahren treffen sich in einem Quartier, vertreiben daraus alles 
Weibliche, sammeln Reis, Mungobohnen, Holz usw. und bereiten das Fest vor. Zwei 
J ungen werden toton und kakan genannt. Der toton reinigt sich am FluB, bringt Sand 
yom FluBboden zum Quartier und breitet ihn auf einem Tablett aus. Der kakan 
schopft Wasser, wascht sich und bereitet dann das Essen: gekochter Reis auf einem 
viereckigen Strohgeflecht, das zu einem Paket gebunden wird. Es werden zwolf 
solcher Pakete, in Schaltjahren dreizehn bereitet, die man laut zahlt und nach 
Anbruch der Dunkelheit als Opfergaben zum Berggott bringt, der hier keinen 
Schrein hat, sondern nur in einem Stein verkorpert ist. Nach der Opferung klettert 
der toton auf den Baum hinter dem Stein und gibt den Takt zum Singen des 
folgenden Liedes: 

"Verehrung Dir! DaB Wildschweine aus den Bergen und Affen nichts verwiisten, daB Reis in Menge 
vorhanden sei, daB die Scheffel voll werden, daB die Wurzeln der Rettiche (tief) in den Boden wachsen, 
daB die Wurzeln der Schwarzwurzel tief gehen, daB die Wurzeln der M6hren tief gehen! Einmal!" 

Das Lied wird zwolf- bzw. dreizehnmal wiederholt. Dann folgen Segensspriiche tiber 
die Familien, die im Dorf beliebt sind, und Verwiinschungen miBliebiger Familien. 
Wenn die Spriiche aufgesagt sind, laufen die Kinder schnell zum Quartier zuriick, 
ohne sich umzusehen. Am nachsten Morgen sehen sie nach den Opfergaben. Wenn 
nichts Weibliches die Gaben beriihrt hat und alles "rein" war, sind die Opfergaben 
restlos aufgegessen. 1st aber etwas Unreines iiber sie gekommen, dann sind sie 
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unberiihrt. Das Laufen, das mancherorts vollig ziellos vor sich geht, anderswo aber 
den Berggott zum Ziel hat, beruht auf dem Glauben, daB Laufen und Stamp fen den 
Boden fruchtbar mache und Schadlinge und bose Geister aus dem Boden vertreibe. 
Ritualisierte Laufe waren vielleicht friiher Wettlaufe, wie sie bei manchen Festen 
Brauch sind. 

In Kumamoto findet das S e i lz i e hen als J ahresdivination auch am Tage vor dem 
Fest des Berggottes, das hauptsachlich Sache der Waldarbeiter ist, statt. Ein 
Tauziehen ohne die andernorts gebrauchlichen Haken (kagi) halt en Kindergruppen 
in Katadamura (Mie-Prafektur) beim Berggottfest am 7.1. abo Hier wird die Ernte 
gut, wenn das Seil dabei friih reiBt. Seilziehen ohne Haken findet man auch in der 
Shiga-Prafektur. Von dort ist aus Shigamura, Flecken Seik6ji, ein eigenartiges 
Tauziehen bekannt: Kinder sammeln Stroh und bringen es zum buddhistischen 
Tempel, wo sich die Jungmanner versammeln. Diese flechten aus dem Stroh eine 
groBe Schlange, mit dem Kopf beginnend, der an einem Pfosten im Tempel 
festgebunden wird. Wenn auch der Schwanz geflochten ist, lauft man mit der 
Schlange zum Tempel hinaus. Dort verteilen sich die jungen Manner an Schwanz
und Kopfteil der Schlange und beginnen zu ziehen, als ob die Schlange ein Tau ware. 
Die Jungen am Schwanzteil beeilen sich, dieses urn den Torpfosten des Tempels zu 
winden; gelingt es ihnen nicht, haben sie verloren. SchlieBlich wird die Schlange in 
den Tempel gezogen und an der Decke aufgehangt. Wahrend der Tempelpriester 
Sutren liest, steckt man in Kopf und Hals der Schlange zwolf Stockchen mit 
Papierstreifen (nusa) und kleine Holzmodelle von Ackerbaugeraten. Hacken, 
Sicheln und Pflug werden mit Wistaria-Ranken angebunden, manchmal auch 
Bambusrohren mit Reiswein, und zwei Phalli aus Zedernholz, eineinhalb FuB lang. 
Dann nehmen Manner in Zeremoniengewandern die Schlange auf die Schultern und 
ziehen damit in Prozession in den Wald der Berggottheit, wo sie die Schlange urn den 
Baum der Gottheit wickeln und ihren Kopf in die Gliick bringende Richtung weisen 
lassen. Dies geschieht am 7.1., und zwar im Glauben, daB am 9.1. die Berggottheit zu 
dieser Schlange wird und d~nn Baumsamen saend umhergeht. Wer an diesem Tag in 
den Wald geht und die Schlange sieht, stirbt auf der Stelle. 

In dieser Verrichtung sind offenbar mehrere Glaubensvorstellungen enthalten. 
Das Seilziehen spielt eine untergeordnete Rolle, und Divination findet keine statt. 
Die Schlange tritt als Verkorperung der Berggottheit auf. Die Verbindung mit dem 
buddhistischen Tempel und mit Sutrenlesen muB aus einer Zeit stammen, in der die 
Verquickung mit Gotterkult und Tempel sehr eng war. 

1m Siiden und Westen von Kyushu, auf den Izu-Inseln, in den Prlitekturen von 
Chiba und Ibaraki, findet in Verbindung mit dem Ackerbau am I5.VIII. ein 
Tauziehen statt. Dort sind offenbar Vorstellungen yom Bewillkommnen und 
Verabschieden der Ahnenseelen lebendig. 1m nordlichen Kyushu wird haufig beim 
a-Ban-Fest ein Tauziehen veranstaltet. Jedenfalls tritt das Tauziehen in direkter 
oder indirekter Verbindung mit der Berggottheit in Mischformen auf. Beim 
"Hakenziehen" (kagihiki) wird die Berggottheit herbeigeholt. Dann gibt es eine 
Berggottheit in Schlangengestalt, mit der ein unorthodox anmutendes Tauziehen 
stattfindet. Die Termine liegen urn das Kleine Neujahr und urn das a-Ban-Fest. Es 
gibt eine Trennung in zwei Gruppen: Osten und Westen, oben und unten, wobei 
Divinationen tiber Ernteaussichten stattfinden. Auch Land- und Seeseite bilden ein 
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Gegensatzpaar, namlich in Strandgegenden, wo die Bewohner neben Ackerbau 
auch Fischfang betreiben. 

Divination und Ortung finden auch beim B a II w e tt k amp f statt, der entweder 
als Fest der Berggottheit oder Wegegottheit in den Dorfern der Insel Miyake 
(Izu-Inseln) zum Kleinen Neujahr ausgefochten wird. Zur Herstellung der Balle 
werden Bitterorangen (shibugaki) halbiert, ausgehohlt und mit Sand oder Asche 
gefiillt. Dann wird Stoff darumgewickelt und mit Pfeilwurzelranken und Hanffaden 
vernaht. Gruppen von jungen Mannern beginnen mit ihren Obungen am Abend des 
2.1. auf einem dafUr bestimmten Platz, der in "oben" und "unten" oder"Osten" und 
"Westen" geteilt wird. Entsprechend stellen sich die jungen Manner auf. Der Platz 
wird mit Sand bestreut und von einem Schreinpriester (kannushi) mit Salz 
"gereinigt". Zuerst rollt man den Ball von "unten" nach "oben" und wieder zuruck. 
Dann wird er von "unten" nach "oben" geworfen, und der Wettkampf beginnt. 
Vom 3. Tag an ubt man jeden Nachmittag nach Altersgruppen. Madchen schauen 
zu. An einem bestimmten Tag wird Reiswein zum Opfern und fur Gaste gebraut. 
Der eigentliche Kampf tag ist der 14. oder 16.1., in Tsubotamura der 9.1., der Festtag 
des Berggottes. 

Die Honoratioren des Dorfes werden eingeladen und fur die Zuschauer eine 
Tribune errichtet. Man spannt Strohseile und stellt Bundel von Opferpapier auf. Auf 
drei geschmuckten FaSchen in der Mitte des Platzes stehen Festgaben, auch je ein 
Tablett mit drei Wettkampfballen und eines mit Stirnbandern aus Stroh, die fUr die 
Kampfer bestimmt sind. An der Seite steckt man zwei Bambusstangen ein mit 
Papierhundeln an der Spitze und Fruchten am Boden. Nach Beendigung aller 
Vorbereitungen besucht man den kleinen Schrein des Dosojin, bzw. des Berggottes. 
In Tsubotamura trennen sich die Kampfer in Ost und West, und je drei Mann treten 
vor. Der mittlere ist der "GroSgeneral", die beiden anderen die "Seitengenerale". 
Neben ihnen steht eine ca. 6 FuS lange Stange mit Opferpapierbundeln an der 
Spitze. An der einen Seite hangt eine Tengu-Maske, an der anderen eine Tafuku
Maske (Frauengesicht mit aufgeblasenen Wangen; tafuku "groGes Gluck"). Zu 
dieser Stange gehort bei beiden kampfenden Parteien auch ein Mann, der "Blumen
general" genannt wird. 

Nach allerlei Zeremoniell beginnt der Kampf. Der Werfer bemuht sich, scharf zu 
werfen. Gelingt es dem Gegner, den Ball aufzufangen, so bedeutet dies fUr die erste 
Partei eine Niederlage. Unentschieden ist das Spiel, wenn der Ball nicht aufgefangen 
wird. Man wirft dann weiter. Wenn die Gegenpartei gut gefangen hat, kann sie einen 
Sieg verzeichnen. Der "Blumengeneral" tritt hervor und ruft: "Her mit einem!", 
und die unterlegene Partei muS einen aus der Gruppe auswahlen und ausliefern. Die 
Sieger schreien weiter: "Gebt einen heraus!", die Unterlegenen: "Wartet, wartet!" 
So entstehen zuweilen Zank und SchIagerei. Gesiegt hat am Ende die Partei, die die 
meisten Geiseln genommen hat. 

Auf den Ballkampf folgt ein Wettkampf mit einfachen Federballen. Dann 
erscheinen zwei Manner mit schwarz und rot bemalten Gesichtern in zerlumpten 
Kleidern, der eine als Mann, der andere als Frau aufgemacht. Der Mann tragt einen 
Sack mit Kamelienfruchten und in der Hand einen Stock, wie man ihn zum Sammeln 
dieser Fruchte benutzt. Die Frau gibt sich als Sammlerin von shii-Fruchten (einer 
Art Bucheckern) und tragt ebenfalls einen Sack mit diesen Fruchten und ein 
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Stoffsackchen am Gurtel. AIle laufen den beiden nach und suchen sie zu fangen und 
hochzuheben. Man verfolgt sie bis zum sogenannten "Fluchtende" (nigemoto) des 
Berggottes, wo man sich versohnt. 

Andernorts erscheinen wahrend des Kampfes drei Manner mit einem 3 m langen 
Strohseil, an dem an drei Stellen ungefahr 2 FuB lange Phalli hangen. Wahrend sie 
das Seil an beiden Enden halten, rennen sie Spruche schreiend durch die 
Menschenmenge. Das Ballwettspiel wird dann eingestellt. Man glaubt, daB eine Frau 
beim Beriihren dieser Phallusstocke schwanger werde. Madchen und Frauen laufen 
aIle davon. N achdem die Manner mit dem Seil durch das Dorf gelaufen sind, bringen 
sie es dem Dosojin als Opfer dar. 

In Akomura kampft man nur mit einem Lendenschurz bekleidet, es gibt ebenfalls 
"Ost" und "West". Benimmt sich eine Seite unfair, kommt es zu einem Krach. Die 
Manner einer Seite formieren sich zu einer Phalanx und gehen mit eingehangten 
Armen und gesenkten Gesichtern auf die Gegner los. Die AIteren miissen rechtzeitig 
zu vermitteln suchen. Auf den Ballkampf folgt ein Tauziehen, zu dem man eine 
Kamelienstaude mit der Wurzel ausreiBt und an das Seil bindet. Ein solcher Baum 
wurde auch ohne vorheriges Tauziehen den Alten ins Haus gebracht, wo dann bei 
Reiswein die Versohnung der streitenden Parteien stattfand. Das Dorf Akomura hat 
das Meer im Westen und einen Berg im Osten. Hat die Westpartei gesiegt, gibt es im 
neuen Jahr eine gute Ernte, im anderen Fall reichen Fischfang. 

In Izumura findet das Ballwettspiel am Fest des Dosojin statt. Hier ist es ublich, 
den Kampf unentschieden zu lassen. Scheint eine Partei zu siegen, schreiten altere 
Manner ein und verhindern den siegreichen Ausgang. Die jungen Manner fiigen sich 
den Alten. Nach dem Ballspiel findet ein harmloses Federballspiel statt. Dann folgt 
eine Bewirtung, bei der ein Korb mit weichen Federballen gebracht wird. Die jungen 
Manner vergniigen sich im wilden Durcheinander damit. Der Reiswein hat 
inzwischen schon seine versohnende Wirkung getan. Auf ein plotzlich gegebenes 
Zeichen laufen die jungen Manner yom Schreinchen des Dosojin ins Dorf und 
springen in den Badezuber. Wer als erster hineinspringt, dessen Gruppe wird als 
Sieger des Jahres ausgegeben. 

Die Behorden haben die Tendenz, diese nicht ganz ungefahrlichen Wettkampfe 
abzustellen. Ein sehr harmloser letzter Rest eines Wettkampfes am Fest des 
Berggottes findet sich in der Nahe des Kushita-Flusses in der Mie-Prafektur. Zur 
Vorbereitung auf ein Berggottfest im Spatherbst sammeln die Kinder Stroh und 
bauen eine kleine Hutte. Das ubriggebliebene Stroh verkaufen sie und kaufen von 
dem Erlos Geback, Mandarinen und dergleichen. Am 23.XI. morgens urn halb vier 
Uhr ziehen sie zu einem klein en Schrein des Berggottes, der Fuhrer opfert 1 sho 
(1,80 It.) Reiswein. Dann stellen die Kinder vor ihrem "Berggottquartier" zu beiden 
Seiten eine Flagge auf. Sie bilden zwei Gruppen und beginnen den Berggottkampf, 
indem sie sich mit Papierkugeln bewerfen. Dem Berggott wird weiBer Reis als 
niiname-age ("Kosten-des-neuen-Reises-Opfergabe"), als Erstlingsopfer des 
neuen Reises dargebracht. 

Ob in Japan jemals ernsthafte Steinschlachten, bei dem auch gelegentlich 
Todesfalle riskiert wurden, vorkamen, ist nicht sicher. Aus sparlichen Angaben kann 
man vermuten, daB anstelle der spateren Balle am Berggottfest einmal Steine 
geworfen wurden. Aus chinesischen, koreanischen und japanischen Quellen wissen 
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wir, daB regelrechte Steinschlachten in der Neujahrszeit oder im Sommer einmal 
Brauch waren (NAUMANN 1963:312f.; EDER 1947:191 f.). 

Einen Tag nach dem Fest des Berggottes kampfte man friiher in N anaho-mura no 
Fujikiya, Mie-Prafektur, Distrikt Watarai, zwar nicht mit Steinen, aber urn Steine. 
Zwei mit Seilen umwundene Steine, einenkleinenundeinenca.55kgschwerenStein 
bezeichnete man als den kleinen und den groBen Ball. Urn diese Steine raufte man 
sich mit der Jugend des Nachbardorfes Furusato. Man wad die Steine in den 
Abgrund und lief, ohne sich umzusehen, zum Sammelplatz der jungen Leute zuriick. 
Nur noch die altesten Leute erinnern sich an diesen ehemaligen Brauch. 

Noch zu Anfang (1603) der Tokugawa-Zeit schien man sich zwischen verschie
denen Ortschaften iiber einen fluB hinweg Steinschlachten zu liefern, und zwar zum 
Kleinen Neujahr und im 7. Monat. In der Kumamoto-Prafektur, Kikuchi-Distrikt, 
wurde beim Fest des Omiya-Schreines in Jinsaimura noch zu Ende des 17. Jh.s iiber 
den fluB Shirakawa hinweg gekampft. Ein Sieg kiindigte den Kampfern eine gute 
Ernte an. In Hiroshima gab es zwischen zwei Stadtteilen - Osten und Westen -
Kampfe mit vielen Verwundeten. Die Behorden schritten dagegen ein, und der 
Brauch geriet in Vergessenheit. Der Steinkampf war eine Methode der Erntedivina
tion und stand mit dem Berggott als Vegetationsgottheit in Zusammenhang. Am 
Atsuta-Schrein bekampften sich die Pilger von Nagoya und Atsuta. Am Naga
ta-Schrein von Matsusaka (Mie-Prafektur) gab es einen solchen Kampf am 15.1. 1m 
7. Monat vor dem 14. oder 15. Tag lieferten sich die jungen Manner in den Dodern 
Teno und Toriwa in der Nahe von Takatomimachi (Gifu-Prafektur) eine Stein
schlacht iiber den fluB hinweg. Wenn der Kampf voll im Gange war, beteiligten sich 
auch die Leute aus dem Dod; wenn Steine in die Felder flogen, sah man das als 
Vorzeichen einer guten Ernte an. 

Aus China und Korea liegen zahlreiche Berichte von Steinschlachten zu 
Jahresfesten vor, u. a. folgender aus dem Kao-li-chuan des Sui-shu (entstanden 
581-645): 

"Zu Beginn jedes lahres versammelt man sich zum Spiel auf dem [FluB] P'ai-shui ... Der Konig besteigt 
eine Sanfte, man reiht sich zum Zuschauen in Zeremonial-Ordnung auf. Wenn das geschehen ist, geht der 
Konig mit den Kleidern ins Wasser, teilt rechts und links und macht zwei Parteien. Mit Wasser und Stein en 
bewirft und bespritzt man sich gegenseitig, mit Larm und Geschrei verfolgt man sich. Dies macht man 
dreimal, dann hort man auf" (NAUMANN 1963:314, mit Quellenangaben). 

Ein aus der Neuzeit stammender Bericht sagt, daB das bis vor kurzem noch in 
Pyongyang am 15.1. ausgeiibte Steinschlachtspiel eine Fortsetzung des im 
Sui-shu beschriebenen Brauches ist (ibid.). Steinschlachten waren in Korea 
ein Jahresfest und wurden entweder zur Neujahrszeit oder am 5.V. abgehal
ten. Sie dienten der Jahresdivination. Die Kampfteilnehmerschaft war tradi
tionell festgelegt, der Kampf wurde iiber einen FluB gefiihrt oder an einem 
festgesetzten Platz an der Dorfgrenze mit Trennung von Ost und West. Noch 
mehr offenbaren die neuzeitlichen Wettkampfe in Siid-China den dem Brauch 
immanenten Charakter als Vegetationsfest. Wir haben es hier mit einem iiber 
Volker und Lander hinweg weit verbreiteten Glaubenskomplex zu tun. Was in Japan 
noch als harmlose Sitten oder unschuldige Kinderspiele existiert, beruht auf einer 
tiefgehenden und weit verbreiteten Matrix von Vegetationsriten. 
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Dank der regen Tatigkeit der japanischen Volkskundeforschung sind wir iiber die 
Phanomene des Berggottglaubens ziemlich gut unterrichtet. Es gilt fiir aIle 
Religionen, daB geographische Gegebenheiten fiir die Ausformung religioser 
Vorstellungen von grundlegender Bedeutung sind. Wie diese die Existenzmoglich
keiten bestimmen, so bestimmen sie auch die Gotter und Geister, zu denen der 
Mensch betet. Die Berge sind in Japan das iiberall vorherrschende Naturphanomen, 
und so nimmt es nicht wunder, daB der Berg als solcher etwas Gottliches war und sich 
dann ein hochausgebildeter Berggottglauben in reichen Ausformungen entwickelte. 
Mit dem Zuriicktreten von Berg und Wald als Wirtschaftsquelle im Zuge der 
zunehmenden AckerlanderschlieBung und der Gemeinschaftsbildungen inmitten 
bewasserter Reisfelder gewannen dann andere Gotter an Bedeutung. 

9. Gehoftgott (yashikigam,) 

Ein Gehoftgott wird von einer Einzelfamilie verehrt (SUZUKI EITARO 1935: 
73-86). Fiir seine Verehrung hat man einen kleinen Schrein aus Holz, Stein oder 
gebranntem Ton, zuweilen aus Stroh, innerhalb des Gehoftes (yashiki) , das aus 
einem Haupthaus, in dem die Familie wohnt, und mehreren Nebengebauden oder 
Hiitten fUr wirtschaftliche Zwecke besteht. Ais Gehoftgott konnen Ahnengeister 
oder Gotter, denen der Boden gehort (jinushigami), fungieren, aber auch 
verschiedene andere popular gewordene Gottheiten wie Inari oder Hachiman. Inari 
wird schon im Iwashiro-Fudoki erwahnt. Als man in der Heian-Zeit den Tempel Toji 
baute (796 durch Kobo Daishi), schnitt man Biiume eines Inari-Schreines, was eine 
groBe Aufregung verursachte. Der Inari-Schrein war damals noch niedrigeren 
Ranges, erhielt aber von Amts wegen Opferpapierstreifen (nusa), ein groBer 
Inari-Schrein in Fushimi bei Kyoto viermal im Jahr. Er ist auch in den Engishiki als 
wichtiger Schrein angefiihrt. Danach gibt es in der Provinz Yamashiro, Kii-Distrikt, 
drei Inari-Schreine hoheren Ranges, denen das Gotteramt (Jingikan) nusa schickte. 
Die in Fushimi verehrten Gottheiten sind Uka no Mitama no Mikoto und Omiya no 
Me no Mikoto, beide von hoherem Rang. Uka no Mitama ist die Nahrungsgottheit, 
die im AuBeren Schrein (gegu) in Ise verehrt wird. Tenkei 4 (939) wurde dem 
Fushimi-Inari-Schrein der Rang der ersten Schreinklasse verliehen. Ais Bote der 
Gottheit gilt der Fuchs. An allen Inari-Schreinen sieht man daher kleine 
Fuchsfiguren aus Porzellan als Votivgaben. 

DaB es sich bei Inari urn einen Gott des Reisbaues handelt, erhellt auch daraus, 
daB aIle Inari-Schreine Reisahren als Schreinsymbol (shimon) tragen. Die Wortbe
deutung von Inari ist "Reis-Gedeihen" (I-nari). Verehrt wird die Gottheit oder 
Seele des Reises. Die Inari-Schreine gehoren zu den zahlreichsten aIler Schreine. So 
ist es kaum verwunderlich, daB deren Gottheit auch als Gehoftschrein verehrt wird. 
In der Provinz sind oft an bedeutenden Schreinen verehrte Gottheiten zugleich 
Gehoftgotter. Der Gott Hachiman war der Klangott (ujigami) der Minamoto-Krie
ger und wurde durch diesen Klan und seine Anhanger verbreitet. 
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Der Schrein des Gehoftes ist meistens nur 2 FuB hoch, doch kommt es auch vor, 
daB ein torii (Zugangspforte) wie bei groBer gebauten Schreinen davorsteht. Andere 
Gehoftschreine sind nur aus Stroh gebaut und werden jedes Jahr erneuert. Der 
verehrte Gott kann von Familie zu Familie verschieden sein, doch vielfach findet 
man auch weitgehende Einheitlichkeit, die sich nach einem in der Provinz 
bedeutenden Schrein richtet. Es kommt vor, daB in einem Dorf jede Familie einen 
Gehoftgott hat, aber auch, daB es in einem Dorf keinen einzigen gibt. In der Regel ist 
der Kult dieses Gottes Sache der Familie, aber zuweilen verehren auch mehrere 
Familien einer Verwandtschaftsgruppe denselben Gott, oder es beteiligen sich sogar 
Familien auBerhalb dieser Gruppe an der Verehrung. 1m Prinzip ist der yashikigami 
der Schutzgott einer einzigen Familie. Fast uberall im ganzen Land werden solche 
Schutzgotter verehrt. 

Seltener hat eine einzelne Familie einen regelrechten Schrein Uinja) als 
Gehoftgott. Ein solcher Gott ist der Ochinsama (wahrscheinlich chinchusama 
"Lokalschutzgott") in Higashitani, Fukui-Prafektur, Minami-Distrikt. 1m Dorf Uno 
der Kyoto-Pdifektur gibt es einen Familienschrein, dessen Gott Komyo Daimyojin 
("lichtvoller, groBer, beruhmter Gott") genannt wird. Ein Fabrikbesitzer errichtete 
in einer Ecke der Fabrikanlage einen lnari-Schrein als eine Art yashikigami. Auch 
kommt es vor, daB eine Familie sowohl einen yashikigami als auch eine jinja 

(Schrein) besitzt, die von dieser Familie allein verehrt wird. In der Wakayama-Pra
fektur, Dorf Higashi-Kishi, wird eine Gion-sha (Gion-Schrein) von der Familie Ono 
unterhalten, die eher als Privatschrein denn als Gehoftgott anzusehen ist. In Ryukyu 
in der Umgebung von Shuri verehrt man einen uganjin eindeutig als yashikigami. 
Einem uganjin in einer Ecke innerhalb des Gehofts wird auf einem Steinpflaster von 
6 X 4 FuB Inzens, Reis und Reiswein auf einer steinemen Plattform geopfert, dabei 
fehlen Schrein und Symbol der Gottheit. Der ujigami der Stammfamilie des Haus
herrn ist ein usuku-Baum mit einer steinernen Plattform fur Inzensopfer davor. 
Heute ist dieser uganjin zu einem Lokalgott geworden, der von ca. 30 bis 40 Fami
lien aus der Nachbarschaft des Hausherrn verehrt wird (uganjin = Ryukyu-Dialekt 
fur ujigami). 

1m offiziellen Shinto-Kult gab es eine Palasteinweihungsfeier (Otonohogai), 
wenn fUr den Kaiser ein Wohnhaus gebaut worden war. Das bei der Feier rezitierte 
norito sagt manches aus uber die Gottheiten, die als Hausschutzgotter tatig sind. 
Bevor die Rede auf die Hausgotter kommt, wird mit groBer Weitschweifigkeit zuerst 
auf die Hierarchie unter den Gottem und auf die Stellung des Kaisers als 
GottersproB hingewiesen: 

"Nach dem Befehl der miichtigen Ahnengotter und -gottinnen, die in den Gefilden des hohen Himmels 
wohnen und den himmlischen Enkel erhaben auf dem Himmelsthron sitzen hieBen, erheben wir die 
gottlichen kaiserlichen Embleme, den Spiegel und das Schwert, wenn wir diese Segensworte aussprechen. 
Ihr [Gotter] habt angeordnet, daB unser Erlauchter Herrscher, der himmlische gottliche Abkommling, 
auf dem Thron des Himmels sitzend die gottliche Lichtfolge [ama-tsu-hitsugi ,himmlische Sonnenlinie'] 
unziihlige Herbste hindurch, ja tausendmal zehntausend Herbste, erhalte und daB er uber das Land der 
reichlichen Reisiihren aus den uppigen schilfbestandenen Ebenen des Landes mit den vie len Inseln 
[Yamato 1 in Frieden und Ruhe herrsche. Nach himmlischem Befehl, gegeben nach gottiichem RatschluB, 
der ausgesprochen wurde von den Felsen, den Biiumen bis herunter zum letzten Grashalm, stieg er [Ninigi 
no Mikoto] herab zur Erde, urn das Land unter dem Himmel zu regieren. Und fur die erhabene Wohnung 
des gottlichen Nachkommen, der die himmlische Nachfolge fortsetzt, werden die geheiligten Axte der 
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Imbe [Imbe-Klan] zum Fiillen der Baume genommen, die in den groBen und engen Schluchten tief in den 
Bergen gedeihen. Die Stumpfe und Aste liiBt man fUr die Verehrung des Berggottes zuruck, die Stamme 
nimmt man seiber. Mit den heiligen Spaten [imi-ono zum Bodenanheben beim Palastbau] werden die 
heiligen Pfosten aufgestellt zu einer herrlichen Wohnung fur den gottlichen Nachkommen, geschutzt vor 
dem scharfen Blick des Himmels und vor der sengenden Sonne. 0, ihr Yabune-Gottheiten, mit diesen 
wundertatigen, erhabenen Worten bitten wir Euch, daB ihr Gluck bringen und dieses Haus befrieden 
moget. 

An den Enden des Felsgrundes unter dem Boden des Palastes laBt weder die Bindetaue [ohne Nagel 
gebaut] noch irgendwelche kriechenden Wesen unten Unheil stiften. Und oben, soweit sich Wolken im 
Blauen haufen, lasset kein Unheil kommen von der Beschmutzung dureh fliegende Vogel. Die [mit 
Seilen] festgebundenen Pfosten, Querbalken, Daehsparren, Hiren und Fenster mogen sich weder 
bewegen noch reiBen und die Bindeknoten der Seile sich nicht lockern; moge kein Riedgras vom Dach 
sich losen und keine Bodenbretter knarren. LaBt nieht die Nachtwachter Unruhe stiften oder ihre Pflicht 
vernachlassigen. Wir wagen den erhabenen Namen der Gotter zu nennen, die in Frieden und Ruhe diese 
deine Wohnung beschiitzen - Yabune Kukunochi-no-mikoto [den Geist des Holzes] und Yabune 
Toyouke-hime-no-mikoto [der Geist des Reises, sonst Uka-no-mitama genannt] und erheben zu ihnen 
unseren Lobpreis. DaB sie die Regierung unseres gottlichen Nachkommen so sicher machen mogen wie 
festen Felsen, dauerhaft wie unterschiitterliches Felsgestein, daB sie eine bliihende Regierung sei, eine 
Regierung der Hille, eine lange Regierung; und damit sie gedeihe, lasset die Hersteller der heiligen 
luwelen die prachtvollen Myriaden langer Ketten von gekriimmten Edelsteinen weihen und zum 
Herzeigen reinigen. Und auf hellem, weiBem und glanzendem Tuch soli sie der Imbe von sukune-Rang 
[hier der Name des Rezitierenden] mit starken Armelbandern urn seine hageren Schultern als Opfergabe 
darbringen. Sollte irgendeine Unachtsamkeit beim Aussprechen der versohnenden Worte der Begliick
wunschung vorkommen, so beten wir, daB die Gottheiten Kamu-naobi-no-mikoto und Oo-naobi-no
mikoto dafUr gutstehen, daB sich unsere Gebete richtig anhoren und unsere Opfergaben passend sind [die 
beiden Gotter, die naobi "korrigierende Arbeit" tun]; wir beten in Demut. 

Indem wir uns wenden, sprechen wir nun aus und wagen den erhabenen Namen Oomiya-no
me-no-mikoto zu nennen, der die Wohnung unseres gottlichen Nachkommens verteidigt, da er die 
Verdienste der Personen, die von jetzt an hier aus und ein gehen, beurteiit, und die Gotter zur Ordnung zu 
rufen und zu besanftigen geruht, die erregt und unbotmaBig sind. Lasset denjenigen, die dem gottlichen 
Nachkommen die erhabene Morgen- und Abendnahrung auftragen, den Schulterttichern tragenden 
Palastdamen und den Palastk6chen mit aufgebundenen Armeln, nieht die Hand ausgleiten oder den FuB. 
LaBt aile kaiserlichen Prinzen und Prinzessinnen und aile anderen Prinzen, Minister und die 
Beamtenschar, ohne auf ihrem eigenen Willen zu bestehen, und ohne bose Absicht oder unlautere 
Gesinnung in diesen Palast kommen und in diesem Palast dienen. Sollte irgendeine Untat oder ein 
Ungliicksfall vorkommen, so lasset sie fUr Auge und Ohr in Ordnung gebracht werden. DaB sie dienen 
mogen in Frieden und Ruhe, erheben wir demiitig unsere Worte des Preises, indem wir deinen erhabenen 
Namen Oomiya-no-me-no-mikoto aussprechen" (BOCK 1970/II:80ff.; Obersetzung EDER). 

Bei all seiner Ritualisierung mutet uns dieses Gebet zur Einweihung des kaiserlichen 
Palastgebaudes so archaisch an wie die Hausbauweise seIber. Ohne Zweifel sind die 
Gedanken, die eine solche Einweihung des kaiserlichen Palastes beherrschen, nicht 
anders als bei jedem gehobenen Hausbau: Standfestigkeit des Hauses, Ruhe und 
Sicherheit fUr die Bewohner. Die Gottheiten, unter deren Schutz das Haus steht, 
sind weiblich. Es sind die sogenannten Yabune-Gottinnen, Yabune-kuku-nochi no 
Mikoto und Yabune-toyo-uke-hime no Mikoto. Die erstere ist ein Baumgeist, die 
andere ein N ahrungsgeist. Yabune wird geschrieben als "Haus-Boot", hat aber 
nichts mit einem Boot zu tun. Bune, fune wird als Abwandlung von oho-ne "groBe 
Wurzel" erklart, wie im Gotternamen Ame-no-oshi-ho-ne no Mikoto. Ho-ne 
"Ahrenwurzel", die "himmlische Ahrenwurzel treibende Gottheit", ist darin 
enthalten. N ach einer anderen Erklarung ist ya "Wohnung" und fune, bune ein 
Behalter. Oo-miya-no-me ist wortlich "die groBe Frau des Hauses", der Schutzgeist 
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der im Haus wohnenden Personen. Mit miya werden die Aristokratenwohnungen 
bezeichnet. 

Auf keinen Fall ist dieses hochfeierliche, amtliche Gebet in den Engishiki der 
Ausgangspunkt oder U rsprung der Wohnungs- oder Gehoftgotter. In den Engishiki, 
die 927 veroffentlicht wurden, sind viel altere Praktiken kodifiziert worden. Bei den 
heutigen yashikigami handelt es sich urn Schutzgeister einzelner Familien. In der 
Gegend von Morioka (Iwate-Prafektur) besitzt fast jede Familie einen aus Stein 
erbauten kleinen Schrein hir limmyosama (ein allgemeiner, ehrenvoller Gotterna
me) und einen anderen ftir Suijinsama, den "Wassergott". limmyosama ist derGott 
des Gehoftes, Suijinsama der Brunnengott. Beide Schreine werden auch ujigami 
"Klangott" genannt. Moglicherweise handelt es sich hier urn eine Abwandlung von 
uchigami "Hausgott". In der Akita-Prafektur haben an einem Ort mit 58 Familien 
acht Familien einen yashikigami, den sie entweder yama no kami "Berggott" oder 
Inari (Gott der Feldfrtichte) nennen. Die Verehrung geschieht in holzernen 
Schreinen, von den en einige sogar groBer als der Dorfschrein sind. AIle werden auch 
Ujigami genannt. 1m Kamo-Distrikt der Gifu-Prafektur haben nur alteingesessene 
Familien einen yashikigami. Die meisten davon werden an einem Stein verehrt, auf 
dem ujigami eingemeiBelt ist, es sind aber Schutzgotter einzelner Familien. Der 
Name ujigami kann andeuten, daB frtiher Familienverbande existierten, die den 
Gott gemeinsam verehrten. In Yutagawamura in der Yamagata-Prafektur verehren 
die alten Familien in einem steinernen Schrein Inari, der Yashiki-Inari sama genannt 
wird. Die Verehrung der Getreidegottheit Inari als Gehoftgott ist am weitesten 
verbreitet, so im Dorf Y oshihamamura, Ashigarashimo-Distrikt der Kanagawa-Pra
fektur, und vie len anderen Dorfem. Man sagt, N. N. no Inarisama und gibt den Ort 
an. 

In Kajimura in der Saitama-Prafektur kommt Inari als Gehoftgott am haufigsten 
vor, es folgen Hachimansama, Kanayamasama "Metallberggott", Kanjinsama 
(wahrscheinlich derselbe), Kumanosama (Gott von Kumano) u. a. m. An vielen 
Orten nennt man diese Gotter "Gehoftschutzgotter" (yashiki-jinju). 1m Dorf 
Horiemura in der Tokushima-Prafektur in Shikoku gibt es ebenfalls viele als 
yashikigami verehrte Gotter, man nennt sie linjusama oder Chinjinsama, "Platz
schutzgott", Inuisama "Nordwestgott", linushisama "Bodenherr", Dai-lingusama 
"GroBschrein von Ise", Sogonsan "erhabener Gott", Wakamiyasama "junger 
Prinz". In Osugimura (Kochi-Prafektur) in Shikoku besitzen die zwei altesten 
Familien einen yashikigami, den sie Wakamiya Hachiman "junger Prinz Hachiman" 
nennen. Man sagt, die beiden holzernen Schreine seien Ahnengraber. In Mochida
mura in der Shimane-Prafektur gibt es zweierlei yashikigami: Kojinsama, wortlich 
"wilder Gott", Herdgott, und linushisama "Erdherr". Als Kojinsama wird ein 
natiirlicher Baum, besonders der sakaki-Baum (Eurya ochnacea) verehrt. Der 
linushisama ist entweder ein Naturstein oder ein Kamelienbaum (tsubaki). Keiner 
der beiden Gotter besitzt einen Schrein, auch das Wort yashikigami ist nicht in 
Gebrauch. 1m Dorf Oshimura (Kochi-Prafektur) gibt es in fast allen Gehoften einen 
yashikigami, der Sai no Kojin "Grenz-Kojin" genannt wird, mit einem holzernen 
Schrein. Gemeinsamer Gott eines Familienverbandes ist Senzon-sama "Ahnen
gott". In Tsushima (Nagasaki-Prafektur) haben aIle Familien einen linushisama 
"Bodenherr" zum Gehoftschutzgott. Er wird dargestellt durch aneinandergefiigte 
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flache Steine. AuBerdem gibt es noch einen Dorfschrein, der von Einzelpersonen 
verehrt wird. 1m Dorf Uno in der Kyoto-Pratektur besitzen von 40 Familien hinf 
einen Gehoftgott, den sie ligami "Bodengott" nennen. Darunter sind zwei 
Ahnengdiber. In der Mie-Pdifektur, Futamimachi, Higashimi, hat nur eine Familie 
einen yasbikigami, O-Isesama "Ise-Gott". Der GroBe Ise-Schrein befindet sich in 
derselben Pdifektur. 

Formen des Gehoftgottes sind: Baum; Stein; Stein mit Inschrift; kleiner Schrein 
aus Stroh oder Bambus; aneinandergehigte natiirliche Steine; Steinkammer (ishi no 
muro); fiinfstockiger kleiner Turm (gorinto); Stein in der Form einer Ahnentafel 
(ibai); Schrein aus gebranntem Ton; Schrein aus Holz, meistens nur mit Haupthalle 
(honden), aber auch mit Anbetungsraum (haiden) und torii (Zugangstor). 

Ais Gehoftgotter werden verehrt: Ahnengeister, Erdgott, Hausgott, Schutzgott 
der Einzelfamilie, Schutzgott des Hausherrn, Berggott und Wassergott, allgemeine 
Gotter. 

Heute geraten vielfach die eigentlichen Gehoftgotter (yashikigami) in Verfall 
und gehen Vereinigungen mit allerhand anderen Gottern ein. DaB Kulte von 
Gehoftgottern neu entstehen, findet man nicht. 

Ein gutes Beispiel fiir den Verfall der Gehoftgotter und ihre Verschmelzung mit 
anderen Gottern findet man in Koriyama (Fukushima-Prafektur) im Bezirk der 
Tsumikunizukuri jinja, wo steinerne Schreine zusammen stehen. Koriyama wurde 
schnell zur GroBstadt und die einzelnen yashikigami in den Schreinbezirk verlegt, 
wenn wegen Hauser- und StraBenbauten fruhere Gehofte verschwanden. Niemand 
wagt, einen Gehoftgott einfach wegzuwerfen. Haufig verlegt man in solchen Fallen 
Gehoftgottschreine auf das Gelande eines Klangotts, zu dessen Verehrern man 
gehort. Auch beim Umzug oder Erloschen einer Familie wird ein Gehoftgott im 
Klangottbezirk abgestellt. Der jeweilige neue Besitzer des Gehoftes verehrt seinen 
eigenen Gehoftgott. Man trifft in Dorfern im Bezirk des ujigami solche abgestellten 
Gehoftgotter haufig an. In Tokutamura (Kochi-Prafektur) wird im Bezirk des 
Schreines Myokensha ein privater Schrein von Leuten mit dem Familiennamen 
Hamada gemeinsam verehrt. DaB yashikigami-Schreine einfach verfallen, ist eine 
Seltenheit. 

Heute haben eingesessene Familien einen Gehoftgott, fruher besaB wahrschein
lich jede Familie im Dorf einen solchen. Der Besitz eines Gehoftgottes durfte aber 
doch irgendwie auf Familien in gehobener Stellung beschrankt gewesen sein. Dort 
wo die Shinshu- und Nichiren-Sekte des Buddhismus bliihen, gab es wenig 
Gehoftgotter. In Nishisadagata, Tokushima-Pratektur, Ojinmura, haben von 38 
Familien nur neun keinen Gehoftgott. Hier ist der Volksglaube iiber tatari, den 
"Zorn" des Gehoftgottes, stark verbreitet und wird durch eine Art Schamaninnen 
(miko) gefordert wie auch auf Tsushima (zwischen Kyushu und Korea) der Glaube 
an den Gehoftgott durch schamanisierende Blinde (zato). Dort hat fast jede Familie 
einen jinushi "Erdherrn" zum Gehoftgott. In Yutamura, Yamagata-Prafektur, und 
Yoshihamamura, Kanagawa-Prafektur, hat fast jede Familie ihren Gehoftgott, 
meistens einen kleinen steinernen und deshalb dauerhaften Schrein. In Sakaiwaimu
ra, Gifu-Prafektur, sind steinerne Schreine hir die Gottheit haufig zu finden. In Tosa, 
Osugimura (Sud-Shikoku), ist es der Stolz der alten Familien, einen Gehoftgott zu 
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besitzen. In Nagashima-mura, Iwate-Prafektur, wird beim Hausbaurichtfest fur den 
Gehoftgott eine Feier abgehalten. 

Yom ursprunglichen Schutzgott fur eine Familie wurde der Gehoftgott haufig zu 
einem lokalen Schutzgott. Genaue Untersuchungen in Sakaiwaimura, Gifu-Pra
fektur, ergaben, daB dort ein Gehoftgott von Leuten gleichen Familiennamens 
gemeinsam verehrt wird. Die Feier (matsuri) fur den Gehoftgott findet im 
Neujahrsmonat und im Herbst nach der Ernte statt, und zwar in der Stammfamilie 
(honke) zugleich als eine Ahnenfeier. Die Sippenmitglieder versammeln sich mit 
einem buddhistischen Priester, der eine Sutrenlesung halt. An gewohnlichen Tagen 
wird dem Gehoftgott Inzens und Tee geopfert. Zu Neujahr stellt man auch eine 
Kiefer davor, opfert Reiswein und zundet jeden Abend davor eine Lampe an. Zu 
o-Bon und anderen jahreszeitlichen Festen (sekku) werden Reiskuchen (mochi) 
geopfert. Die Kinder vergnugen sich mit Reiskuchenwerfen (mochinage). 

Zuweilen wird ein Ahnengrab als Gehoftgott verehrt. Es ist moglich, daB der 
Gehoftgott dann ursprunglich eine Ahnenseele war. In Osugimura, Tosa (Sud-Shi
koku), z. B. ist Wakamiya Hachiman der Gehoftgott, sein Schrein ist zugleich 
Ahnengrab der Familie Sugimoto. Nicht selten lag das Grab innerhalb des Gehoftes. 
In Hisagimura, Shimane-Prafektur, befindet sich unmittelbar an der Westseite eines 
jeden Gehofts ein Grab, haufig auch in der Gifu-Prafektur. In Tosa wird im Volks
glauben das Grab nach 50 Jahren zu einem Schrein. In der Kochi-Prafektur werden 
unter den Dorfschreinen an die sechzig von Einzelfamilien verehrt, darin vor aHem 
der Geist (rei) bestimmter historischer Personlichkeiten der Familiengeschichte. 
Ihre Schreine sind zu gemeinsamen Schreinen des Gebietes geworden. Ob schon die 
Graber direkt zu Schreinen wurden, ist nicht bekannt, aber in Tosa aHgemein geiibte 
Sitten lieBen dies vermuten. 

Sicher hat der Gehoftgott nicht ausschlieBlich zu Grabern Beziehung. Er hat 
mehrere Urspriinge. Von den Grabern ist es auch nur ein kurzer Weg zu den 
Ahnenseelen. Die Verehrung eines Ahnengrabes ermoglicht es, daB ein gemeinsa
mer Sippengott zum Gott einer Gegend wird. Nach Auflosung der Klangesellschaft 
brauchten die Klangotter nicht zwangsIaufig zu verschwinden. In der Geschichte 
Japans liegt die Geschichte des Klansystems we it zuriick, es ist aber nicht ganz 
verschwunden. Der Klangott hatte sich einmal entwickelt aus der Verehrung der 
Ahnenseelen, die spater in die Verehrung eines gemeinsamen lokalen Schutzgottes 
(ubusunagami, Wortbedeutung problematisch) uberging. DaB ein ujigami der Ahn 
eines Klans war, traf schon lange nicht mehr allgemein zu. Der Fujiwara-Klan 
machte den Kasuga-Schrein zu seinem Klanschrein und den Tempel KOfukuji zum 
Klantempel (ujidera). Solche Verhaltnisse entwickelten sich allenthalben. Anderer
seits wieder blieb die Verehrung eines wirklichen Ahnengeistes nicht ausgeschlos
sen. So ist der Gehoftgott in dem erwahnten Dorf Sakaiwai in der Gifu-Prafektur 
eindeutig ein klanweise verehrter Ahnengeist. Leute, die sich als Blutsverwandte 
betrachten, verehren ihren Ahnengeist wie in der aitesten Zeit, als der Kern der 
Verehrergemeinde aus einem ujigamivon Blutsverwandten bestand. In Ishimushiro, 
Takagawamura (Tokushima-Prafektur), wird ein Gehoftgott zwar gemeinsam 
verehrt, aber die Verehrergemeinde besteht nicht aus Sippenmitgliedern, sondern 
aus verschiedenen Leuten aus der Nahe. In Kawasoemura (Akita-Prafektur) und 
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Osugimura (Tosa) finden wir andererseits wieder eine Sippe als Verehrer. Auch in 
Harajuku, Shibuya-Bezirk (Tokyo), versammeln sich an Kulttagen des yashikigami 
einer hohen Aristokratenfamilie die Sippenangehorigen. In anderen Hillen verehrt 
eine Sippe einen Gehoftgott gemeinsam, ohne daB dieser ihr Ahnengott ist, einfach 
nach stillschweigender oder vielleicht auch ausdriicklicher Obereinkunft. In 
Ishimushiro, Takagawamura (Fukushima-Prafektur), verehren mehrere Familien 
gemeinsam einen Gehoftgott. Wenn dort Leute desselben Familiennamens ihren 
Gott verehren, erfiillt dieser die Rolle eines ubusunagami (etwa "Heimatschutz
gott"). In Horiemura (Tokushima-Prafektur) wird in der aus 13 Haushalten 
bestehenden Sippe Kobayashi ein Wakamiya Hachiman verehrt. Es gibt auch 
andernorts von einem Familienverband (kabu) gemeinsam verehrte Schreine. In 
Oshinomura (Kochi-Prafektur) verehrt eine Gruppe von Leuten mit demselben 
Familiennamen in einer gemeinsamen jinja den sensoreisama "Ahnengeist". Auch 
in der Yamagata-Prafektur gibt es jinja, die von einer Verwandtengruppe (maki) 
gemeinsam verehrt werden. 

In Nagashimamura (Iwate-Prafektur) gibt es viele private jinja (und einen Tem
pel), an denen mehrere Familien gemeinsame Feiern abhalten, z. B. am Schrein 
Aiyusha vier Familien mit dem Namen Iwabuchi. Der Schrein Hachimansha ist das 
Kultzentrum der ganzen Sippe Mayama, der Schrein Inarisha vereinigt urn sich 26 
Familien mit dem Namen Takisawa, die Yasaki-Kannon neun Familien namens 
Yamadaira. In so1chen Fallen hat man in jedem Haushalt als Gehoftgott den Myojin 
("beriihmten Gott"), womit der im Schrein verehrte Gott gemeint ist. 

Ein Gehoftgott kann Schutzgott des Drtes, auf dem das Gehoft steht, oder 
Schutzgott der Familie sein; er kann ein Ahnengeist oder ein anderer Gott sein. Der 
yashikigami von Nagashima wird zwar he ute ujigami genannt, ist aber in 
Wirklichkeit ein Gehoftgott, da ein "Platzabtrennungsseil" Uiwarinawa) verehrt 
wird. Der Gehoftgott war anfangs Schutzgott des gesamten Lebensbereiches der 
Familie. Ais Schutzherr des Gehoftplatzes aIle in hat er eine Einengung oder 
Abspaltung erfahren. Oer Gott tritt auch mit beiden Funktionen auf. 

Die Yamagata-jinja in Neomura, Tsushima, wird von zwei Familien namens 
Nakayama verehrt, der Schrein Otakesha gehort der Familie Otake, der Schrein 
Daitosha der Familie Daito. ledesmal handelt es sich urn einen Familienschutzgott 
mit eigenem Schrein. AuBer diesem Familienschrein hat jede Familie ihren 
Gehoftgott, der "Bodenherr" Uinushisama) ist. Doch in der Wakayama-Prafektur, 
in Higashi-Kishimura, ist der Gion-Schrein der Familie Ono der Schutzgott der 
Familie Takayama. So1che Hausschreine gibt es auch in der Hyogo-Prafektur, wo 
aber kein Gehoftgott zusatzlich vorhanden ist. 

Von privaten Kultschreinen zu einem lokalen, gemeinsamen Oott ist es nur 
ein Schritt. Am Kult des Gion-Schreines in Higashi-Kishimura beteiligen sich 20 bis 
30 Familien aus der Nachbarschaft. Es gibt auch genug Beispiele dafiir, daB der Gott 
einer Familie oder einer Verwandtschaftsgruppe zum Gott eines fiir die Bewohner 
eines Gebietes gemeinsamen Schreines wird. Unzahlig sind die FaIle, in denen ein 
heutiger Dorf -ujigami urspriinglich nur von einer Familie oder von einer Verwandt
schaftsgruppe verehrt wurde. 

In Mifumura, Koriyama-Distrikt (Gifu-Prafektur), gibt es die "Sieben Hauser, 
sieben Schreine" (shichi-ken shichi-sha). Die sieben Griinderfamilien dieses Dorfes 



Gehoftgott 151 

verehrten je einen Schrein (sha), von denen heute drei zu Dorfschreinen geworden 
sind, drei andere zu Privatschreinen und einer eingegangen ist. Die Nachkommen 
der sieben Familien sind bekannt, und die Dorfbewohner wissen genau iiber deren 
Beziehung zum Schrein Bescheid. 

Der Obergang des Schutzgottes einer Familie oder einer Verwandtschaftsgruppe 
zum Schutzgott einer Lokalgemeinschaft ist jeweils deutlich erkennbar; nicht immer 
dagegen die Beziehung zwischen Gehoftgott (yashikigami) und Schutzgott einer 
Familie oder Verwandtschaftsgruppe. Abgesehen von der Verehrung des Ahnengei
stes einer Familie als Gehoftgott war ja noch eigens ein Schutzgott dieser Familie da, 
der heute haufig als gemeinsamer ujigami eines Dorfes verehrt wird. So wurde der 
Privatschrein einer Familie zum gemeinsamen Dorfschrein und war sicher kein 
Gehoftschrein. Die Beziehung zwischen dem Privatschrein einer Familie oder eines 
Verwandtschaftsverbandes und einem Gehoftgott (yashikigami) von Familien oder 
Familienverbanden mag auf den ersten Blick einfach erscheinen, sie ist aber in 
Wirklichkeit sehr schwer durchschaubar. 

Wahrscheinlich gibt es heute in den Dorfern nicht viele gemeinsame Schreine 
lokaler Gemeinschaftsgruppen, die sich aus privaten Schreinen einzelner Familien 
oder Familienverbande entwickelt haben; viel wahrscheinlicher ist es, daB die 
meisten Dorfschreine nicht mehr den urspriinglich verehrten Gott haben, sondern 
einen solchen, dessen Verehrung spater aufkam, und daB Dorfschreingotter 
mehrmals gewechselt, mehrere Wandlungen durchgemacht haben. Es durfte viele 
Schreine geben, die von Anfang an von einer lokalen Gemeinschaft verehrt wurden. 
Jedenfalls hat sich eine Anzahl existierender lokaler gemeinsamer Gotter aus 
privaten Schreinen einzelner Familien und Verwandtschaftsgruppen entwickelt, und 
zwischen diesen privaten Schreinen und dem Gehoftgott besteht eine tiefe 
Verbindung. 

Wie Religion iiberhaupt immer in der Gesellschaft betatigt wird und Religion und 
Gesellschaft standigen Wandlungen unterworfen sind, so auch die dorflichen 
Religionen und die dorfliche Gesellschaft, ebenso die familien- und sippenweise 
geiibte Religion, deren Geltung in der Dorfgesellschaft von der Geltung der 
Familien und Sippen im Dorfverband abhangt. Wandlung im gesellschaftlichen 
Dynamismus wird auch einen Wandel der Kulteinheiten bewirken. Unverandert 
bleibt nur die Tatsache, daB die Feste (matsuri) in der Dorfgesellschaft nicht nur 
deren religiose, sondern auch deren gesellschaftliche Bediirfnisse befriedigen. 
Dorffeste gehorten friiher viel mehr als heute zum Lebensrhythmus der dorflichen 
Gesellschaft. In der neuesten Zeit kann man noch erleben, daB sich zu Festen an 
bestimmten Schreinen Hunderttausende, wenn nicht Millionen, einfinden. Das 
sicher hochentwickelte Verkehrswesen Japans muB an solchen Tagen Hochstlei
stungen vollbringen. 

Eine bis in die Neuzeit wichtige und noch nicht ganz verschwundene Gruppe sind 
die Kultgemeinden, die sich zusatzlich zur allgemeinen Dorfgemeinschaft bildeten. 
Es sind die ko, die wir in Anlehnung an Parallelen im Christentum mit 
"Bruderschaften" bezeichnen. Das von chinesisch chiangstammende Wort ko 
bedeutet zunachst "erklaren". Die ersten solchen Vereinigungen bildeten sich unter 
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buddhistischen Glaubigen, die sich zu einem Lehrvortrag iiber ein Sutra mit 
anschlieBender "Andacht" zusammenfanden. Das Wesen der Bruderschaften liegt 
in der Vereinigung Gleichgesinnter auf religiosem Gebiet zwecks gegenseitiger 
Forderung im Glauben, oft verbunden mit gegenseitiger finanzieller oder sonstwie 
wirtschaftlicher oder charitativer Hilfeleistung. Objekt ihrer Verehrung konnen 
Buddhas und Bodhisattvas sowie Gottheiten der einheimischen Religion sein. Eine 
Bruderschaft muB im Zusammenhang mit dem ganzen Dorfleben gesehen werden 
(SAKURAI TOKUTARO 155:1-22). 

Ais vorrangig religiosen Vereinigungen liegen den ko zuweilen auch urspriinglich 
einheimische Vorstellungen zugrunde, wie bei der Verehrung des Berg- oder 
Feldgottes, bei Sonnenaufgangs(Himachi)- und Mondaufgangs(Tsukimachi)-ko, 
Dorfgott-ko (Ujigami-ko) und Dorfschutzgott-ko (Jinju-ko), bei der Vereinigung 
zur Gestaltung des Schreinkultes (Miyaza-ko), bei ko fiir leichte Geburt und 
Kinoeraufzucht (Koyasu-ko). Buddhistische Bruderschaften sind Kannon-ko, 
Jizo-ko u. a. m. Sehr zahlreich sind Wallfahrtsbruderschaften, die sich zu beriihmten 
Schreinen, Tempeln oder heiligen Bergen begeben. Der Gegenstand der Verehrung 
kann sich also auBerhalb des Dorfes, mitunter weit entfernt befinden. Die altesten 
Vereinigungen beziehen sich auf ein Heiligtum innerhalb des Dorfes, wo der 
Gegenstand der Verehrung in Reichweite des taglichen Lebens liegt, und konnen 
schon seit der ErschlieBung der Gegend bestehen. Nur Dorfmitglieder bilden die 
Vereinigung. Der Beitritt kann mehr oder weniger zwangsweise, aber auch ganz 
freiwillig sein, wie bei den Wallfahrtsbruderschaften oder auch den Dorfkultvereini
gungen (miyaza-ko), die nur eine zusatzliche Funktion in der offiziellen Dorfkultor
ganisation (miyaza) ausiiben. 1m Mittelpunkt der Dorfreligion stand von Anfang an 
die Verehrung des ujigami, der entweder - oder vielleicht urspriinglich - eine 
Ahnengottheit oder einfach ein territorialer Schutzgott war, ferner die Verehrung 
von Berg- und Feldgott. Wenn sich Dorfleute fUr diese Verehrung besonders 
einsetzen wollen, dann konnen sie sich zu eigenen Bruderschaften mit Satzungen 
zusammenschlieBen. Es ist klar, daB Mitglieder einer solchen dorflichen Vereini
gung untereinander ein engeres, vertraulicheres Verhaltnis haben, als mit den 
iibrigen Dorfgenossen. Vereinigungen mit einem Verehrungsobjekt auBerhalb des 
Dorfes sind auf Propaganda zuriickzufiihren. 

So schillert also der Dorfgott in verschiedenen Farben. Er ist vielfach der 
Gemeinschaftsgott der Dorfgemeinde, me is tens ujigami genannt, aber auch 
ubusunagami (etwa "Heimatortgott") oder jinjugami (etwa "Siedlungsgott"). 
Manche sehen die Entwicklungsreihe: jinushigami "den Boden besitzender Gott" ~ 
yashikigami "Gehoftgott" ~ dozokugami "Sippengott" ~ ujigami "Klangott" 
(besser vielleicht einfach Dorfgott). Das mag zutreffen, aber die Entwicklungslinie 
laBt sich nicht klar und einheitlich rekonstruieren. Geschichtlich mag zuerst der 
Schutzgott eines machtigen Klans, der das Gebiet besetzte, da gewesen sein. Vorher 
vorhanden gewesene andere Stammesgotter wurden "mite robert" . So entstand der 
ujigami eines zusammengesetzten Stammes. Es kam auch vor, daB die Ausbrei
tung eines bestimmten Glaubens, z. B. von Kumano oder Ise, mit hoherer 
Macht oder Gewalt erzwungen wurde. 

Wir miissen naher betrachten, welche Autoritat der Ujigami oder Dorfgott hat 
und inwiefern er Symbol der Dorfgemeinschaft ist. Auf dem Glauben an den 
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gemeinsamen Dorfgott beruhen die Verwaltung des Sehreins, die KuiHimter, die 
Kostenbeitrage, die Aufnahme in die Kultorganisation (miyaza) und die Kultfei
ern. Ein Kind muB einige Zeit naeh der Geburt zum Dorfsehrein gebracht werden, es 
macht dann seine "erste Wallfahrt" (hatsu-miya-mairi) und wird so Mitglied der 
Dorfschreingemeinschaft (Ujiko-iri). Diese letztere Zeremonie wird sehr ernst 
genommen, wo die Kultorganisation noch intakt ist. Von der Chiba-Prafektur an bis 
in die Ibaraki-Prafektur hinein findet die Aufnahmefeier fur neue Dorfgemeinde
mitglieder am 20.1. statt. 1m Hause des Kultvereinsvorstehers (toya) findet das 
sogenannte ujiko-aratame "Erneuerung der Dorfgemeinde-Mitglieder(liste)" statt, 
zu dem der Schreinpriester kommt, der den neugeborenen Mitgliedern einen Namen 
gibt, die Namen mit der Liste (o-nikki "Tagebuch") in eine oharaibako "Reini
gungskiste" legt, die vor dem Schreingott aufgestellt wird, und dann ein Reinigungs
gebet (norito) verrichtet. Wenn das Amt des Kultvereinsvorstehers nach Ablauf der 
Amtszeit an den Nachfolger weitergegeben wird, ist die Obergabe des Behalters mit 
den Zetteln der Gemeindemitglieder dabei das Wichtigste. An diesem Initiationstag 
am 20.1. findet auch ein BogenschieBen statt. Der Behalter mit den Mitgliedema
men wird am nachsten Tag yom Kultvereinsvorsteher aus den Handen des 
Schreinpriesters entgegengenommen, in Prozession, mit dem Schreinpriester an der 
Spitze, zum Schrein des Dorfgottes getragen und diesem geopfert. Hernach findet 
das BogenschieSen in einer Ecke der Schreinumfriedung statt. 

Auch in der lungmannervereinigung spielt der Dorfgott eine wichtige Rolle. 
Solange die jungen Manner ihre Aufgabe, bei Dorfgottfeiem die Gottersanfte 
(mikoshi) herurnzutragen, noch nicht erfullt haben, konnen sie nieht Mitglieder der 
Vereinigung werden. Ein von anderswoher eingeheirateter Sehwiegersohn hat 
verschiedene Aufgaben zu erledigen, urn Mitglied (ujiko) werden zu konnen. Fur 
diesen Zwang gibt es Beispiele aus allen Gegenden. Auch bei Gemeindemitglie
dern kann dies verschiedene Meidungen und Speisevorschriften erfordern, wenn es 
z. B. heiBt: "unser Dorfgott iBt nicht gem Soyabohnen" oder " ... [ein bestimmtes] 
Getreide" oder "... [bestimmte] Melonen". So zieht sich die Autoritat des 
Dorfgottes durch das ganze Leben seiner Untertanen. Aus dem Dorf Ausgewander
te mussen zur Teilnahme an einer Dorfgottfeier zuruekkehren, so wie es aueh zu 
Neujahr und zur Ahnenseelenfeier (o-Bon) Pflicht ist, sieh den Ahnenseelen 
vorzustellen. 

Dorfgott und Wallfahrtsvorbereitungen. - In Gegenden, in denen 
Bruderschaften (ko) fur stellvertretende Wallfahrt (daisan) zum GroBen Ise
Schrein bestehen, sind die Zeremonien im Dorfgottschrein bei der Abreise und 
Riickkehr besonders streng. Das ist auch im nahen Kinki der Fall. In der Nagano
und Yamanashi-Prafektur und in der Kant6-Ebene sind - oder waren - die 
Mitsumine-ko "Drei-Gipfel-Bruderschaften" in Schwung fur Wallfahrten zu den 
drei heiligen Bergen von Chichibu (Mitsumine-linja, Otakimura, Chichibu). Auch 
fiir diese und andere Wallfahrten gelten die strengen Verpflichtungen dem Dorfgott 
gegeniiber. Urn diese Strenge zu verstehen, muS man das Wesen der genannten 
Vereinigungen beachten. Geliibde (kigan) von Dorfleuten werden durch Vertreter 
zum Wallfahrtsort gebracht, der oft in weiter Ferne liegt. Die Leute im Dorf beten 
zum Dorfgott urn eine gute Reise und danken ihm fur eine gliickliche Riickkehr. 
Auffallig ist, daB in ganz Shinano bis nach Nord-Kant6 hinein in den Dorfem die 
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Sitte besteht, auf dem Gehoft von Familien, die an einer stellvertretenden Wallfahrt 
beteiligt sind, aus diesjahrigem neuen Stroh oder Riedgras eine kleine, provisorische 
Hiitte (kariya) zu bauen; erst wenn die Wallfahrer eine Nacht darin verbracht haben, 
brechen sie auf. Nach der Riickkehr such en sie zuerst ihr Gehoft auf, ruhen sich in 
der Strohhiitte aus und begriiBen erst dann ihre Familienmitglieder im eigenen Haus. 
Bis dahin diirfen sie nicht mit anderen Leuten reden. Ohne Zweifel sind diese 
provisorischen Hiitten etwas Ahnliches wie die in mittelalterlichen Berichten oft 
erwahnten "Reinigungshiitten" (shojinya). Haufig findet man in diesen Hiitten 
schon strenge Meidungen vor und nach der Wallfahrt, aber trotzdem muB von den 
Wallfahrern noch eigens vor dem Aufbruch und nach der Riickkehr der Dorfgott 
besucht werden, der ihnen iiber alles geht. So gibt es z. B. in der Yamanashi-Pra
fektur die Gassan-Wallfahrt jahrlich am 19.IX., an der Manner iiber 15 lahren 
teilnehmen. Eine Woche vorher nehmen sie ein Reinigungsbad und beginnen ein 
Leben der Enthaltsamkeit (monoimi). Die Nacht vor dem Aufbruch (detachi) 
verbringen sie in der Pilgerhiitte (gyoya), was man "Abhartung in der Pilgerhiitte" 
(gyoya-katame) nennt. Ebenso versammeln sie sich dort nach der Riickkehr zum 
"Abschied von der Pilgerhiitte" (gyoya-hanare). Nach der Abhartung in der 
Pilgerhiitte und vor dem Abschied von dieser muG dem Dorfgott unbedingt ein 
Besuch abgestattet werden; vielleicht darum, daB er seinen Segen gebe, oder wegen 
seines Interesses am Hereinbringen fremder Gotter in sein Gebiet? 

Urspriinglich wurden keine auswartigen Kulte zugelassen, aber dann trat eine 
gewisse GroGziigigkeit ein. So kamen lizo- und Kannon-Hallen (Jizo-do, Kannon
do) auf. Der Glaube an zusatzliche Gottheiten neben dem Dorfgott stammt aus 
zwei Quellen: Die Mitglieder der Dorfgottgemeinde (ujiko) brachten auswartige 
Kulte in die Dorfgesellschaft herein,oder es traten auswartige Propagandisten 
fremder Kulte auf. Sie wurden aber nicht bedingungslos zugelassen; so miissen z. B. 
die verschiedenen Bruderschaften (ko) wie Ise-ko, Mitsumine-ko, Sansan-ko 
(gemeint sind die drei heiligen Berge von Dewa) und Kumano-ko vor ihrer Abreise 
zur Wallfahrt und nach der Riickkehr auf jeden Fall dem Dorfgott (ujigami) einen 
Besuch abstatten, und nicht nur als Bitte urn und Dank fUr eine gute Reise. Die 
Wallfahrt zu einem Schrein auBerhalb des Dorfes ist etwas Ungewohnliches und 
bedarf der Zustimmung des Dorfgottes. Daher gehen die Mitglieder der Dorfge
meinde den zuriickkehrenden Wallfahrern zur "Bewillkommnung am Dorfrand" 
(saka-mukae) entgegen, urn mit ihnen den Dorfgott zu verehren. Dabei werden die 
vom Wallfahrtsort mitgebrachten Amulette verteilt. Am haufigsten sind die 
Wallfahrten nach Ise, so kamen von dort viele Amulette in die Dorfer. In der 
Nagano-Prafektur (Shinano oder ShinshG) wird an verschiedenen Orten ein Gott in 
einer Suwa-jinja verehrt, die ein Ableger des GroBen Suwa-Schreines in derselben 
Prafektur ist. Innerhalb des Dorfschreines befindet sich ein kleiner Schrein aus 
Zedernzweigen (sugi) von einer Drei-Gipfel-Bruderschaft (Mitsumine-ko) mit 
Amuletten aus Mitsumine (Saitama-Prafektur). Die bedeutsame Mitsumine-jinja 
liegt in dieser Prafektur, die Amulette stammen von diesem Schrein in den 
Chichibu-Bergen. Wir wissen he ute nicht mehr, weshalb sich diese Amulette (fuda) 
im Schreinbezirk des Dorfgottes befinden. Heute hangt man sie sofort an Haustore 
oder stellt sie auf Hausaltare (kamidana). AIte Amulette werden aber auch he ute 
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noch beim Dorfgott abgelegt zusammen mit alten, als Neujahrsschmuck gebrauch
ten Dingen. 

Besonders nachhaltig wurden der Kumano- und der Ise-Glauben verbreitet. Die 
Propagandisten lieBen sich an einem Schrein im Dorf nieder und bedienten sich 
weitgehend der Hilfe des betreffenden Schreinpriesters. So entstanden dem 
Dorfgott zwar Rivalen, aber seine Autoritat im Dorf war doch zu tief verwurzelt, urn 
sie verdrangen zu konnen. Mit dem Ise-Glauben als Basis entstanden die 
jimmyo-Schreine, in denen die Ise-Gottheit verehrt wird. Die Glaubenslehrer aus 
Ise (onji) organisierten die Bruderschaft fUr die stellvertretende Wallfahrt (daisan) 
nach Ise und errichteten eine Art von Zweigschreinen des GroBen Ise-Schreines, die 
jimmyosha. Die heute noch existierenden stammen aus der Meiji-Zeit (1868-
1912), was mit der Intensivierung und Popularisierung des Kaiserkultes dieser Zeit 
nach dem Sturz der Tokugawa-Statthalter zu tun hat. Aber bereits wahrend der 
Edo-Zeit (1603-1867) sind schon viele jimmyosha entstanden. 

Heute gibt es zwei Arten von jimmyosha, die als ujigami verehrt werden. Der 
Ise-Schrein besaB seit alters zu seiner Dotierung Landereien (jinryo "Gott-Ge
biete") an vielen Stellen des Landes, auf denen Zweigschreine des GroBen 
Ise-Schreines als jimmyogu "Schrein des gottlichen Glanzes" errichtet wurden, 
z. B. in Totomi (Shizuoka-Prafektur) der Kamada jimmyogu. Die andere Art der 
Entstehung von jimmyogu kam zustande, als in den ersten Meiji-Jahren im Zuge der 
amtlichen Bestandsaufnahme der Schreine kleine Dorfgottschreine, in denen bisher 
ein nicht naher bestimmter Gott verehrt wurde, zu Schreinen der Sonnengottin 
Amaterasu, der Ahnfrau des Kaiserhauses, gemacht wurden und demnach zu 
jimmyosha wurden. Mit "Glanz der Gottheit" (jimmyo) ist die Sonnengottin 
gemeint, und so wurde diese an vielen Orten zur Dorfgottheit (ujigami). Die 
jimmyosha, die seit dem Ende des Mittelalters von Propagandisten begriindet 
worden waren, sind nur selten Dorfgottschreine geworden. 

Innerhalb der Umfriedung eines Dorfgottschreines findet man haufig Neben
schreine. Wenn irgendwo ein Schrein als besonders wirksam bekannt wurde, galt er 
als reisha ("beseelter Schrein"), als Schrein, dessen Gott besondere Kraft entfaltete. 
Das wirkte sich auch auf die Dorfgotter aus. Solange die Leute im Dorf mit ihrem 
Gott zufrieden waren, war kein Grund fUr die Hereinnahme fremder Gotter 
vorhanden. Wenn aber das Vertrauen in ihn schwach geworden war, war das 
Eindringen fremder Gotter nicht aufzuhalten. So ergab sich eine Mehrzahl von 
verehrten Gottem. Von den Nebenschreinen urn einen Dorfschrein unabhangig 
entwickelten sich im Dorf auch Schreine neuer Gotter, und auch auf Gehoften und 
in den Hausern wurden neue Gotter verehrt. Niemals aber ging der Glaube an den 
Dorfgott und sein Schrein ganz ein. 

So fanden wir in den religiosen Bruderschaften (ko) einen wichtigen Faktor des 
Wandels in der Dorfreligion, wir konnen auch sagen, der Anreicherung der 
Dorfreligion. 
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10. Hausgotter 

Jigami (Erdgott) und Kojin ("wilder Gott") (vgl. NAOE HIROJI 1956). - Es besteht 
ein Zusammenhang zwischen Erdgott und Ahnenseelen. Wenn in Gegenden von 
Kumano (Berggebiet in der Wakayama-Pdifektur) von jigami (Erdgott) die Rede 
ist, handelt es sich urn den Pionierahn einer Siedlung oder eines Gebietes. In Mima
kimura (Ehime-Prafektur, Kita-Uwa-Distrikt) wurde am Ende des Mittelalters der 
Pionier des Dorfes als Jinushigami Myojin "Lichtvoller Gott, Erdbesitzergott" ver
ehrt. An seinem Todestag versammeln sich die Sippenleute bei einem kleinen 
Schrein zu einer Gedachtnisfeier. In Shikoku sagt man weitum jinushigami, und vie
lerorts wird dort eben falls ein Pionierahn als solcher verehrt. In den Bergen von 
Mikawa (Aichi-Prafektur) versteht man unter chi no kami ein Steinmonument im 
Gebiisch hinter dem Geh6ft oder auf einem Hiigel oder am FuB einer Eiche (kashi) 
oder eines anderen Baumes, etwa gut eineinhalb FuB hoch, oder eine fiinfstufige Stu
pa oder einen steinernen Schrein. Man sagt, dies sei der Ahn, der das Geh6ft begriin
det hat. Von Siid-Tajima (Hy6go-Prafektur) nach Harima und Settsu hiniiber wird 
vielerorts als jigami der Ahn einer Sippe verehrt. Uber den ji no kami "Bodengott" 
in der Shizuoka-Prafektur gibt es einen ausfiihrlichen Bericht, nach dem dort in 
einem kleinen Schrein der osenzosama "Ahnherr" enthalten ist. In einem Dort in 
der Inlandsee (Setonaikai) betet die aIte Familie Fujii zu einem Vorfahren, der mit 
dem Taira-Klan zugrundeging. Sie hat innerhalb des Geh6fts einen kleinen Schrein, 
den sie als jinushigami "Gott Bodenherr" verehrt. In der Miyazaki-Prafektur (Kyu
shu) wird am Rande eines Feldes der jinushisama "Boden herr" verehrt und man 
sagt, dort sei das Grab des ersten Bebauers der Gegend, also auch eines Pionierahns. 
Das Feld glaubt man bebauen zu miissen; lieBe man es verwildern, trafe die Familie 
allerlei Ungliick. Ahnliches findet man auf der Insel Oki, wo jinushisama 
"Bodenherr" als der Ahn, der das Grundstiick kaufte, am Rande des Feldes verehrt 
wird. In der Iwate-Prafektur in Nordost-Japan hat die Familie Takahashi an der 
Nordwestecke des Geh6fts ihren jinokamisama "Bodengott" , auBerdem Hachiman
sam a und eine Bato-Kannon (pferdek6pfige Kannon), sie aIle werden Geh6ftg6tter 
(yashikigami) genannt. Der jinokamisama gilt als Beschiitzer des Familienverm6-
gens, femer sollen alte Frauen Ahnengottheiten dieser Familie sein. Es wird also ein 
femer Ahn oder Pionierahn als Erdgott Uigami) verehrt. In manchen Gegenden 
besteht bemerkenswerterweise eine Verbindung der Erdgottheit mit dem Grab des 
Pionierahnen. In Tenryu in der Shizuoka-Prafektur ist der jigamider Begriinder des 
Geh6ftes, wo auch seine Knochen verteilt und verehrt worden seien. In einem Dorf 
in der Toyama-Prafektur leben sieben Pionierfamilien, jede nennt das Ahnengrab 
jishinsama "Bodengott", der sorgfaltig verehrt wird, und zwar immer in einer Ecke 
des Geh6fts, haufig am Abhang hinter dem Haus. Neben dem Ahnengrab wachst ein 
groBer Baum. Auf der Insel Oki liegt das Grab des Pionierahnen der Familie Omae 
innerhalb des Geh6fts mit einem groBen Kamelienbaum (tsubaki) daneben. Zu 
Neujahr und o-Bon werden auf beiden Seiten sakaki-Zweige (Eurya ochnacea) 
aufgestellt, und es wird eine Feier vor dem Ahnengrab gehalten. Fragt man die 
Leute, ob das Grab oder der sakaki-Baum als jinushisama verehrt werde, so wissen 
sie es nicht. Andemorts auf Oki weiB man es wiederum genau. Innerhalb des 
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Gehoftes sind Steine aufgehauft, die als jinushi (Erdherr) verehrt werden; man sagt 
das sei die Begrabnisstatte der ersten und zweiten Ahnengeneration. In K yoto
Land, Amata-Distrikt, Kami-Miobemura, Uno haben unter 40 Familien flinf einen 
jigami (Bodengott), davon verehren zwei ein Ahnengrab. In der Aichi-Prafektur, 
Minamishidara-Distrikt, Yokoyama, ist iiberall in den Familien die GrabsHitte aller 
Generationen im Gehoft vorhanden; an der Seite davon wird der Erdgott Ui no 
kami) verehrt. Eine Figur der Kannon und ein Stein mit eingemeiBeltem "Namu 
Amida-butsu" (Buddha-Anrufung der Jodo-Sekte) und fiinf oder sechs Bato
Kannon (Pferdekopf-Kannon)-Sehreine stehen he rum (Grabstatten von eingegan
genen Pferden). Das zeigt die Verbindung des Ahnengrabes mit dem Erdgott. 

Die enge Verbindung von Erdgott Uigami) und Ahnenseelen wird femer 
dadureh gezeigt, daB es Orte gibt, in denen die Verstorbenen der versehiedenen 
Generationen zu jigami werden. Wenn in Omaezaki (Shizuoka-Prafektur) die 
fiinfzigjahrige Trauerzeit zu Ende ist, wird der Verstorbene zum Erdgott Ui no kami) 
der betreffenden Familie. Das ist nieht bloB eine Eigentiimlichkeit dieser Gegend. In 
der Shizuoka-Prafektur, Ogasa-Distrikt, besteht der Erdgott Ui no kamisama) 
eben falls aus Ahnen, die vor 50 Jahren verschieden sind. In Tenryil, Iwata-Stadt 
(Shizuoka-Prafektur), gibt es Familien, in denen ein Verstorbener nach 38 Jahren 
zum Erdgott wird. 1m Kodama-Distrikt der Saitama-Prafektur wird der Verstorbene 
nach 33 Jahren zum Erdgott der Familie. In Orten der Hyogo-Prafektur wird der 
Erdgott Uigami) als Sippengott von der Stamm- und ihren Zweigfamilien verehrt. 
Jeder derartige Familienverband (kabu) hat fiir sieh einen kleinen Erdgottschrein. 
Der Verstorbene wird dort 50 Jahre nach seinem Tode zum Erdgott, also wie in den 
genannten Orten der Shizuoka-Prafektur. Der Erdgott der Siedlung Mie in der 
Fukui-Pdifektur gehort zur selben Gattung. Aueh hier verehren die Sippenangeho
rigen (kabu-uchi) den Erdgott gemeinsam. 50 Jahre naeh seinem Tode wird der 
Verstorbene zum Erdgott. Ein solches Beispiel wurde auch auf Yoronjima in 
Ryukyu festgestellt. 1st jemand gestorben, wird das Seelentafelchen (ihai) auf den 
Hausaltar (kamidana) gestellt. Auf Neujahr und am Sterbetag werden vor jedem 
Tafelchen Opfergaben dargebracht. Am 30. Todestag wird der Opferreis gebalIt, 
und die Opfergaben werden dem Erdgott dargebracht, denn der Verstorbene ist 
jetzt zum Erdgott (dort jinokamisama genannt) geworden. Am 33. Tage naeh dem 
Tode wird am Grab eine Art Totenbrett (toba) aufgestelIt, an dem noch Zweige yom 
Zedembaum (sugi) sind; damit ist die Trauerzeit beendet. Diese Sitte ist weitum 
verbreitet. 

Die Totenseele macht mit den Jahren eine Reinigung durch, verliert allmahlich 
ihre Individualitat, tritt in die Gruppe der Ahnenseelen ein, verschmilzt mit diesen. 
Das dauert 30-50 Jahre. Die obigen Beispiele spreehen daflir, daB der Verstorbene 
dann zum Erdgott Uigami) wird. Die gereinigten Ahnenseelen werden zum Erdgott. 

Auf Miyakeshima in Izu hat jede Familie aneinander gereihte Steine, die 
jinushisama (Erdherren) genannt und verehrt werden. Man nennt sie aueh 
toshigamisama ("Jahresgotter"). Der hiesige "Jahresgott" ist nieht bloB "Erdherr" 
(jinushisama), er wird auch auf dem vomehmen Platz (tokonoma) in der guten Stube 
verehrt und toshigamisama genannt; man bringt ihm Opferpapierstreifen (mitegura) 
wie einem regelreehten Gott dar. Was auf Mikurajima "Jahresgott" (toshigamisa
ma) genannt wird, ist bloB ein "Erdherr" Uinushisama). DaB der auf Neujahr zu 
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Besuch kommende "J ahresgott" ein Ahnengeist ist, hat bereits der Altmeister der 
japanischen Volkskunde YANAGITA KUNIO gesagt. Hier auf den Izu-Inseln, die 
viele Glaubensaltertiimer bewahrt haben, zeigt sich die Relation Jahresgott = 
Erdgott (jigami) = Ahnengeist ganz deutlich. 

Diese Annahme wird noch durch den Festtag des Erdgottes gestiitzt. In der 
Kanto-Gegend ist der Festtag vielfach der Schreintag im Friihling und Herbst oder 
auf Higan (Tag- und Nachtgleiche). In Minami-Aizu (Fukushima-Prafektur) heiBt 
die Nacht des 9.11. yoi-jigami ("Abend-Erdgott"). Die im Wald arbeitenden 
Manner versammeln sich in Gruppen und trinken Reiswein. Friih am Morgen 
schlagen sie einen leeren Morser, rufen damit den Erdgott, machen KloBe, die sie auf 
dem Hausaltar opfem. Die KloBe heiBen jigami-dago Erdgott-KloBe (dago = 
dango). Die Erdgottfeier im Herbst findet am lO.X. statt, ebenfalls mit ErdgottklO
Ben. Auch in Koshu (Yamanashi-Prafektur) ist die Feier des Erdgottes (dort 
jijinsama) am Schreintag (shanichi) im Friihling und Herbst. Man hat dort eine 
Erdgott-Bruderschaft (jigami-ko) organisiert. Der Erdgott ist ein Bauemgott, er 
kommt am Schreintag im Friihling ins Dorf und geht am Schreintag im Herbst 
wieder. In der Okayama-Prafektur findet das Fest des Erdgottes (jijin) eben falls am 
Schreintag im Friihling und Herbst statt, desgleichen in den Prafekturen Tokushima 
(Shikoku) und Oita (Kylishfi). Weil die Ackerbauvorbereitung ungefahr zum 
Friihlingsaquinoktium anfangt, halt man ein Fest (matsuri) zur Bewillkommnung 
des Feldgottes, der urn diese Zeit vom Berg herabkommt. Nach der Emte im Herbst 
wird der Feldgott verabschiedet. Diese heiden Erdgottfeiern im Friihling und Herbst 
entsprechen den im ganzen Land ersichtlichen Wechselperioden des Feldgottes. Wie 
YANAGITA in den letzten Jahren mit Nachdruck gezeigt hat, ist der Feldgott ein 
Ahnengeist. 1m Herbst zu bestimmter Zeit wird der Ahnengeist bewillkommnet, das 
ist gerade die Zeit der Feier Zur Bewillkommnung des Erdgeistes. In Omaezaki 
und iiberall in der Shizuoka-Prafektur wird der Erdgott (ji no kami) als "Schrein
gott" (ashagami) aufgefaBt. Man nennt ihn so, weil er der Gatt ist, der am Schreintag 
(shanichl) verehrt wird. Betreffs der Festtage des Erdgottes, ist auBer dem 
Schreintag ( des Dorfgottes) im F riihling und Herbst und abgesehen von N eu j ahr und 
auf a-Bon im Sommer, auch ein so1cher Festtag am IS.XL, ein wichtiger Tag, 
genannt "am Grab den Tag erwarten" (haka-hi-matsuri) , der in West-Japan 
besonders viel gefeiert wird. An nicht wenigen Orten findet an diesem Tag die 
Zeremonie des Beitrittes in die Gemeinschaft der Dorfgottverehrer (ujiko) statt, 
namlich die Feier des "Sieben-fiinf-drei" (shichi-go-san), bei der Kinder dieser drei 
Altersstufen zum Dorfgott gefiihrt werden. DaB das Erdgottfest auf den IS.XL 
fallen muB, zeigt, daB im Hintergrund die Verehrung des Ahnengeistes steht. 

Wenn man nun annimmt, daB die Ahnengeister in der Gestalt des Erdgottes 
gedacht werden, so folgt, daB der Erdgott den Charakter eines Ackerbaugottes hat. 
Spuren eines solchen sind leicht zu finden. Der Erdgott der Kanto-Gegend wird als 
Gott der Bauern vorgestellt. In Sanuki (Chiba-Gegend) und an anderen Orten 
kommt am Tage des Reisschnittes mit der zuletzt nach Hause gebrachten Garbe der 
Erdgott (jijin) mit. Auch bei den Bdiuchen des November (shimotsuki)-Festes 
(Mondkalender) in Nord-Kylishfi zeigt sich die gleiche Vorstellung; diese Reisgarbe 
wird namlich "Reis des (Zodiakzeichens) Ochsen" (ushi no me) genannt. Der 
Feldgott geht da vom Feld nach Hause; gemeint ist: zu sehr spater Zeit. Die zuletzt 
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heimgebrachte Garbe ist ein Opfer an den Feldgott und gleichzeitig dessen Sitz, 
Aufenthaltsort. Mit anderen Worten: der Reisgott wird im Haus bewillkommnet. 

In Orten der Ishikawa -Pdifektur wird in den Pionierfamilien der Erdgott verehrt. 
Wenn in einer alten Familie am 15.XII. das beriihmte aenokoto (Berggott-Emp
fangen) beendet ist, geht man an den Bergabhang hinter dem Haus und opfert dem 
Erdgott siiBen Reiswein. Mit einer brennenden Fackel gehen die Familienmitglieder 
schweigend dorthin. Dasselbe geschieht am 9.11. beim Berggott -Empfang. Hier zeigt 
sich so mit ebenfalls eine enge Verbindung von Feldgott und Erdgott. 

Nicht zu iibersehen ist die Verbindung zwischen Erdgott und Inari. In den 
verschiedenen Distrikten der Shizuoka-Pdifektur spricht man zwar von Erdgottem, 
aber man betet in ihnen haufig Inari an und hat in den kleinen Schreinen dafiir eine 
Keramikfigur von Inan in der Gestalt eines Fuchses. Am Festtag des Erdgottes am 
15.XI. kommen die Kinder zum Abraumen des geopferten "roten Reises" 
(akameshl), Reis mit roten Bohnen gemischt, und rufen dabei "konkon" in 
Nachahmung des Fuchsgebells. So gibt es auch Gegenden, wo man den Fuchs 
konkonsama nennt. In Gegenden von Ost-Harima (Hy6go-Prafektur) wird eben
falls haufig Inari als Erdgott verehrt. Bekannt ist, daB in Ost-Japan einer der am 
haufigsten vorkommenden Gehoftgotter (yashikigami) Inan ist. Der Inan ist der 
Bote des Feldgottes, entwickelte sich selbst zum Feldgott und wurde mit dem 
Feldgottglauben verbreitet. Also Ahnengeist > Erdgeist > Feldgott > Inari. 

Wir sind davon ausgegangen, daB Pionierahnen als Erdgotter verehrt wurden, 
oder Ahnen der verschiedenen Generationen werden Erdgott. Wahrscheinlich ist 
die Verehrung nur von Pionierahnen als die altere Form anzusehen. Das Grab des 
Pionierahnen, der den art erschlossen hat, oder das Grab eines hervorragenden 
Ahnen wurde lange Zeit hindurch als Kultstatte benutzt. Erst spater wurde dieses 
Grab zur State der Verehrung auch anderer Ahnen der Sippe gebraucht, wenn die 
33- oder 50jahrige Trauerzeit abgelaufen war. Die Ahnen wurden kollektiv zum 
Erdgott. 

War von Anfang an, also bevor ein Pionierahn eine Gegend erschloB, ein Gott da, 
der den art beherrschte? Wie war dann die Beziehung yom Gott der ersten 
Bewohner und dem Erdgott? Wenn irgendwo Felder angelegt wurden oder ein Haus 
gebaut wurde, muBte dafiir yom Gott, der die Gegend beherrschte, die Erlaubnis 
eingeholt werden, was "Boden-bekommen" (ji-morai) heiBt und wofiir es vielerorts 
noch Riten gibt. Vor der Erbauung eines Hauses wird die "Boden-Beruhigungs
feier" (chi-chin-sai) auch in den Stadten abgehalten. Beruhigte dann die Verehrung 
des Pionierahnengeistes den Erdgott oder Gott der Gegend oder verschmolzen 
Erdgott- und Ahnengeistverehrung in eins? Mehr als das letztere vermuten konnen 
wir noch nicht. 

Der Glaube an den" Wilden Gott" (Kojin) (s. NAOE HIROJI 1956). - Ein 
weiterer einschlagiger Fragenkomplex ist die Beziehung zwischen dem Erdgott und 
dem im Haus verehrten Feuergott Kojin. Zunachst eine Obersicht iiber die Ver
brei tung des Kojin-Glaubens. Dieser Glaube ist vielgestaltig. Seine Hauptformen 
sind: Gott, der am Feuerplatz des Hauses verehrt wird; er ist Feuergott, aber auch 
Feuerabwehrgott, wird auch auBerhalb des Hauses als Gehoftgott (yashikigami) 
verehrt; dann als Sippengott (dozokugami), als Siedlungsgott (burakugami), das ist 
dann der ji-Kojin "Erd-Kojin". Wir haben es also mit einer Vielschichtigkeit dieses 
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Gottes zu tun, mit der wir uns in einem Abschnitt iiber Haushaltsgotter weiter befas
sen miissen. Zunachst wird uns der Erd-Kojin beschaftigen. Die Verehrung dieses 
Gottes ist weit verbreitet, auch in Kyushu stellenweise. Auf der West-Japan vorge
lagerten Insel Iki versteht man unter Kojin den Herdgott, einen Gott im Hause. Es 
gibt aber auch einen Kojin, der Gott der Siedlung ist. Haufig wird Kojin neben einem 
Brunnen verehrt. In der Nagasaki-Prafektur, Kitamatsuura-Distrikt, auf der Insel 
Uku erscheint der Gott we iter abgewandelt; er erscheint in zwei Formen: als Kessel
herdgott (kudo-Kojin) und als Feldergott, als solcher genannt "Gott der drei Schat
ze" (sambO-Kojin). 1m letzteren Namen spielt Buddhismus herein, denn die "drei 
Schatze" sind Buddha, das buddhistische Gesetz und die Monchsgemeinde. Der 
Gott dieses Namens, der ihm sicher erst spater beigelegt worden ist, wird verehrt auf 
einem hochgelegenen Ort mit guter Aussicht. Weil ihn nur die Offiziale am 10.111. 
und IX. verehren, scheint er ein Siedlungsgott zu sein. Auf den Goto-Inseln nennt 
man den Erdgott "Erd-Kojin" (ji-Kojin). Jeder Bauer hauft auf seinem Feld Steine 
auf und stellt einen kleinen Schrein (hokora) hin, opfert davor im 5. Monat 
(Mondkalender) KloBe aus Weizenmehl und Reiswein. In Aso in der Kuma
moto-Prafektur kommt es vor, daB man den Gehoftgott Kojin nennt. In der alten 
Familie Abe in Uchinomaki-machi, Oribe beriihrt die Schutzgotthalle (chinjudo), 
wo man die Ahnenfeier hielt, das alte Grab der Ahnen. An der Seite davor wird 
Kojin verehrt. 

In der OsthaIfte von K yUshu nennt man den in der Nahe des Herdes verehrten 
Kojin "Kessel-Kojin" (okama-Kojin) oder "Drei-Schatze-Kojin" (sambo-Kojin) 
oder "inneren Kojin" (uchi-Kojin). Dagegen heiSt der Kojin, der als Gehoftgott 
verehrt wird, "auBerer Kojin" (soto-Kojin), "Gebiisch-Kojin" (yabu-Kojin) , 
"Wald-Kojin" (mori-Kojin), der in alten Familien haufig an einem Baum verehrt 
wird. In Orten der Oita-Prafektur hat fast jede Familie so einen "A..uBeren Kojin" 
und in einer Ecke des Gehoftes einen kleinen steinernen Schrein fiir ihn. Auf 
Neujahr kommt yom Dorf der Schreinpriester (kannushi) , spannt ein sakrales 
Strohseil he rum und rezitiert einen Gebetstext; das nennt man "Kleiderwechseln" 
(koromo-kae). In der Miyazaki-Prafektur ist der Gehoftgott ebenfalls Kojin, die 
Westseite des Gehoftes ist tabu, aaBerdem ist ein sauberer Platz ausgewahlt fUr die 
Errichtung eines kleinen Schreines, vor dem im 11. Monat eine Feier abgehalten 
wird. In der Osthalfte von K yushu ist beachtenswert: 1) es gibt bis heute keinen 
Siedlungs-Kojin. 2) der Kojin ist weder Getreide- noch Viehschutzgott, man verehrt 
als Kojin entweder in einem verlorenen Krieg geflohene und verstorbene Soldaten 
(Anhanger der Taira, ochindo) oder Ahnen (vermutlich Anhanger der Taira). 

In Tosa (Shikoku) ruft man, wenn eine Familie standig schlechte Ernten hat oder 
von anhaltendem Ungliick verfolgt wird, den Tempelpriester, der in der Richtung, in 
der das Haus sich offnet, den Erd-Kojin verehrt und so das Ungliick vertreibt. Es 
kommt auch vor, daB man fUr den Erd-Kojin, der Gehoftgott ist, auf einem Feld 
einen kleinen Schrein hat und den Gott dort verehrt. In Shikoku herrscht der Erdgott 
Uigami), der Kojin tritt dort zuriick. 

In West-Harima werden innerhalb des Sippenverbandes (kabu) Feiergotter 
(iwaigami) verehrt; zusammen mit dem Erdgott ist auch der Kojin eingeschlossen. 
Von Tamba an bis Tango kennt man Ahnen-Bruderschaften (senzoko), die ein 
Sippenverbandsfest (kabu-matsuri) feiem, womit der Erd-Kojin verbunden ist. 1m 
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Kasa-Distrikt, K6morimachi, Ueno ist ein Sippenverband Sako, dessen Ahnengeist 
(sensosan), den die Ahnenbruderschaft verehrt, ein Erd-Kojin ist. Dessen Symbol 
(shintai) hat auf der Vorderseite stehen: "Die Mitglieder der Bruderschaft des 
Ahnen-Erd-Kojin beten in Verehrung urn Sicherheit". Auf der Riickseite des 
Symbolsteines stehen die Namen der Mitglieder. In der Ktiche ist ein holzernes 
Amulett vorhanden, das ein Jahr lang im buddhistischen Hausaltar des Bruder
schaftsvorstandes verehrt wird. Am 8.X!' versammelt sich davor die Bruderschaft. 
Ahnengottheit und Erd-Kojin sind hier zu einer Einheit verschmolzen. 

Es gibt auch Kojin-Berge (Kojin-san), wo der Kojin verehrt wird. In der 
Nara-Prafektur, Yoshino-Distrikt, Nosegawamura gibt es einen Berg namens 
K6jindake; auf der Berghohe ist ein Schrein des Gottes. Ein Kojin-Baum wird in 
Shizuoka verehrt, im Hikisa-Distrikt, Mikabimachi hat die alte Familie Okamoto so 
einen Baum; Kojinsama no ki ist ein Erd-Kojin, der als Gehoftgott verehrt wird. In 
dieser Gegend wird der Erdgott in vielen Hillen am FuBe eines groBen Baumes 
verehrt. 

Aus der Chiba-Prafektur, die man gewohnlich als Ostgrenze des Kojin-Glaubens 
ansieht, zwei Beispiele. 1m Kimitsu-Distrikt, Kamayamamura wird als Gehoftgott 
der Erdgott Uigami) verehrt. Vor diesem Erdgott stehen viele Kojin und Inan. 1m 
Awa-Distrikt, Tomisakimura ist in jedem Haus ein K6jinsama. Man sagt, wenn man 
bei einem Wechsel des Gehoftes auch den Kojin wechselt, straft der Gott mit 
Krankheit. In Ost-Japan versteht man unter Kojin den Feuer- und Feuerabwehrgott 
im Haus, also den "Drei-Schatze-Kojin" (sambo-Kojin). Nach obigen Beispielen 
existiert aber auch ein Erd-Kojin. 

1m obigen wurde die Verbreitung des Erd-Kojin umrissen. Wo es einen eigenen 
Erdgott gibt, ist die Gestalt des Erd-Kojin kaum noch zu sehen. So zeigen sich 
Unterschied und Gleichheit von Erdgott und Kojin. Ob zwischen beiden nur ein 
Unterschied im Namen besteht oder ob sie ganz verschiedenen Ursprungs sind, das 
festzustellen ist noch Aufgabe weiterer Forschungen. Urn diese Frage losen zu 
konnen, muS man zuerst den Inhalt des Glaubens an die beiden Gotter eingehend 
untersuchen, wenn beide Gotter irgendwo gleichzeitig existieren. Dariiber unten 
weiteres. 

Der Erd-Kojin scheint am meisten in West-Japan, in den Provinzen Okayama 
und Shimane zuhause zu sein. Hier hat sich tiberall die Gestalt des Kojin entwickelt, 
auch findet man Gebete, iIi denen Kojin und Erdgott zugleich aufscheinen. Wir 
wollen daher besonders mit diesem Material den Glaubensinhalt untersuchen, und 
aus anderen Gegenden Material zum Vergleich heranziehen. 

Art der Verehrung des Kojin. - Da ist zuerst die Gott-Halle (jinja). Wenn 
der Erdgott Kojin wird, der Siedlungsgott (burakugami) ist, baut man ihm eine 
Sehreinhalle, nieht selten sogar mit Anbetungsraum (haiden) oder eine andere 
zusatzliehe Halle. Wo eine Halle vorhanden ist, ist in der Mitte im Boden ein 
Feuerplatz ausgeschnitten; hier versammelt man sich am Vorabend einer Festfeier 
(matsuri). So war es frtiher allgemein. Der Kojin-Schrein ist haufig in einem Wald, 
der Wald wird dann nach dem Gott Kojin-furo genannt. Wo kein Anbetungsraum 
vorhanden ist, wird auf einem freien Platz im Wald Feuer gemacht, dahin zieht man 
sich zur Festvorbereitung (komori) zuriick, was man sonst in der Halle tut. Der 
Ko jin, der von einer Sippe verehrt wird, hat oft einen kleinen Schrein, steht haufig in 
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einem Wald oder Gebiisch, an Baumgruppen. Betreffs des Kojin-Waldes ist es 
bemerkenswert, daB man den ganzen Kojin-Wald als "Gott-Halle" (shinya) ansieht 
und ihn fiir heilig halt. Auch fUr Kojin, die in Familien als Gehoftgott verehrt 
werden, gibt es zuweilen kleine Schreine in einer Gehoftecke. Zur Verehrung 
desselben breitet man feinen Sand aus und stellt Papieropferstreifen (nusa) auf. Hier 
und dort bezeichnet ein alter Baum den Platz des Gottes. In Tsuwamogawa in Ishimi 
haben alte Familien auf dem Berg hinter ihrem Gehoft einen Kojin-Wald oder ein 
Kojin-Gebiisch. Der Gott wird womoglich unter stattlichen groBen Baumen verehrt. 
Am FuBe eines groBen Baumes ist eine kleine Steinkammer (ishi no muro), darin 
opfert man auf Stabchen die iiblichen Papierstreifen. In Mimasaka (Okayama-Pra
fektur), Maniwa-Distrikt, Yuwaramachi, Honjo hat der Familienverband (kabu) 
Yabuki einen Erd-Ko jin, von dem die Leute sagen, er werde gereizt, wenn man ihm 
einen Schrein machen wollte. Man verehrt ihn am BergesfuBe in einer Urnzaunung. 
In der Erde ist ein Stein vergraben, den der Urahne Yabuki Shirosaemon auf dem 
Riicken hergetragen hat, wie erzahlt wird. Ein Schreinbau wird auch von anderen 
Familien in den Siedlungen urn Yugawaramachi vermieden. Auch wenn der Kojin in 
einer Schreinhalle oder in einem kleinen niedrigen Schrein verehrt wird, ist sein Sitz 
oder Symbol (shintai) ein runder Stein oder ein Zweig von einem sakaki-Baum 
(Eurya ochnacea), Kamelien- oder Kiefembaum. Also ein Oberrest aus der Zeit, als 
der Gott noch keinen standigen Schreinbau hatte. Das Aufstellen eines Schreines ist 
eine Neuerung, wie wir es schon beim Erdgott (jigami) gesehen haben. Vorher war 
der art der Verehrung ein Naturstein oder ein Baum, vor allem ein Kojin-Waldo Die 
Wald-Kojin (mori-Kojin) und Gebiisch-Kojin (yabu-Kojin) in Kyilshu sind von der 
gleichen Herkunft. In Siid-Satsuma (Kyilshu) kennt man einen "Waldherm" 
(moridon). 

Wenn ein Kojin in einem Schrein verehrt wird, ist der Raum darin durch eine 
Abgrenzung zwei- oder dreigeteilt. Eine Zweiteilung gibt es in den Bergen von 
Izumo im Kume-Distrikt (Shimane-Prafektur). Das entspricht dem Unterbringen 
eines Zweigschreines im Bezirk eines Dorfgottschreines. Es wird demnach ein 
anderer Gott im Schrein eines Hauptgottes verehrt. Wahrscheinlich erlaubte oder 
wiinschte das der Hauptgott. Kein Raum ist etwa bloB ein Abstellraum. 

Beim Erd-Kojin gibt es die folgenden drei Typen: 1) der Gott wird in alten 
Familien oder in der Stammfamilie (honke) verehrt, 2) in jeder Familie verehrt, 
3) als Siedlungsgott verehrt. Die drei Arten gibt es auch beim Erdgott. Der erste 
Kojin-Typ (Gott nur von der Stammfamilie verehrt) zeigt sich u. a. in Ishimi, 
Tsuwanokawa-Gegend. Zweigfamilien aus der neuesten Zeit haben keinen Kojin
Wald, stets aber haben die alten Familien einen. Manche alte Familie hat sogar zwei 
oder drei, narnlich dann, wenn eine Familie ein anderes Grundstiick dazu gekauft 
hatte; in diesem Fall vermehrten sich auch die Walder des Gottes. In Orten von 
Izumo hat eine Familie gewohnlich nur einen Wald (yama Berg), aber nieht selten 
haben Familien drei, fiinf, sogar zehn Walder. Das sind alles alte oder reiche 
Familien, die Land aufgekauft haben. Beim Ankauf von Wald geht der Kojin als 
Sehutzgott mit, oder er wird gerufen. Der Kojin gehort zum Grundbesitz, wenn 
dieser gekauft oder verkauft wird. Er gehort aber auch zum Haus und zur Familie 
und kann nieht gekauft oder verkauft werden, aueh diese Denkweise gibt es. Das gilt 
auch fiir den Erdgott (jigami). In Kyushu wird der Erd-Kojin vielfach nur in 
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Stammfamilien (honke) und in alten Familien verehrt, wie schon gesagt. In der 
Shizuoka-Prafektur, Hikisa-Distrikt, Mikabimachi ist der Kojin-Baum (Kojinsama 
no ki) ein Erd-Kojin, den alte Familien verehren. Es gibt Beispiele aus West
Honshu, daB angesehene alte Familien einen Gebiisch-Kojin (yabu-Kojin) vereh
ren. 

Wenn der Gott nur in Stamm- und alten Farnilien verehrt wird, ist der 
Sippenzusammenhalt stark. So kommt leicht der Typ eines Kojin zustande, der von 
der Sippe verehrt wird. Beispiele von Sippen-Kojin gibt es viele in den Pdifekturen 
von Okayama und Shimane, besonders in Izumo. Es kommt oft vor, daB innerhalb 
eines Farnilienverbandes (kabu) als yom Verband verehrter Gott (iwaigami) Kojin 
auftritt. Die reine Form des Kultes eines Sippen-Kojin ist, wenn eine groBe 
Stammfamilie ein Fest veranstaltet, an dem die Zweigfamilien teilnehmen. Man 
versammelt sich dazu in der Hauptfamilie. Oder ein Familienverband (kabu) hat 
einen Kojin. Es gibt zahlreiche Beispiele von solcher gruppenweiser Verehrung des 
Kojin. Die Kultorganisation fiir den Sippen-Kojin mit der Stammfamilie als 
Mittelpunkt geht in zweifacher Richtung weiter: 

l)Wenn der Sippenzusammenhang nachHiBt, dann legen sich auch die Zweigfa
milien einen Geh6ft-Kojin zu, so wie die Stammfamilien einen solchen haben. Was 
die Tendenz dazu verstarkte, diirfte die Meinung sein, daB der Kojin Schutzgott der 
Familie oder des Grundbesitzes ist. Sehr haufig kommt es vor, daB ein Geh6ft-Kojin 
vorhanden ist, der in keiner Familie der Siedlung (buraku) fehlt. Da ist irgendwo 
eine Sippe, wovon neun Familien gemeinsam einen Kojin verehren; gleichzeitig 
haben sechs Familien je ihren privaten Kojin. Einen Geh6ft-Kojin verehrt etwa ein 
Drittel aller Bauernfamilien. Da sieht man den Verlauf der Abzweigung von einem 
Sippen-Kojin zu einem Geh6ft-Kojin. Wenn der Sippenzusammenhalt gelockert ist, 
entsteht ein Geh6ft-Kojin. 

2) Eine andere Tendenz ist, daB in die Kultorganisation des Sippen-Kojin 
nichtblutsverwandte Zugeh6rige hineinkommen und sich so die Kultgemeinde 
erweitert. Wenn diese Tendenz noch weiter gebt, wird das Wissen urn einen 
Sippenschutz-Kojin geringer, es bildet sich ein Siedlungs-Kojin. Es kommt auch vor, 
daB von einer besonders alteingesessenen Familie der Geh6ft-Kojin den Glauben 
einer anderen Sippe erobert, wobei am SchluB ein Siedlungs-Kojin herauskommt. 
Eine einfluBreiche Familie hatte ihren eigenen Kojin, der sich zu einem Sied
lungs-Kojin ausweitete. Doch nicht aIle Kojin sind so entstanden. Die iiberall 
verbreiteten Kojin-Bruderschaften stehen in der Entwicklung in der Mitte zwischen 
dem Kojin einer alten, angesehenen Stammfamilie und dem Kojin einer Siedlung. 

Nach Obigem ist die Kultorganisation eines Sippen-Kojin die alte Form. Dann 
hat sich der Stammfamilien-Kojin zu einem Geh6ft-Kojin alIer einzelnen Familien 
entwickelt, sich andererseits zum Siedlungs-Kojin erweitert. Eine ahnliche Entwick
lung fand auch im FaIle des Erdgottes statt. 

Wo es Kojin-Bruderschaften gibt, fallen die Festtage auf den 28.1., 28.V. und 
28.1X. Der Geh6ft-Kojin wird haufig am lahresende oder auf Neujahr verehrt. Der 
Sippen-Kojin und der Siedlungs-Kojin werden an manchen Orten jahrlich zweimal 
gefeiert, an anderen nur einmal. Wenn zweimal, dann im 6. Monat und im 10. oder 
11. Monat. Wenn einmal, dann entweder im Sommer oder haufiger im Herbst. 
Weshalb besonders am 28. Tag? Auf diesen Tag fallen im ganzen Land sehr wenig 
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Festfeiem. Weshalb Kojin-Feiem so haufig an diesem Tag gehalten werden, muB 
seinen Grund haben. YANAGITA will dies mit dem Glauben an Fudo, eine 
indisch-buddhistische Gottheit (Acara) , erklaren, der mit diesem Tag enge 
Beziehung hat. Bei der Kultfeier des Kojin rezitieren alte Leute das Mantra des 
Kojin oder als Abwandlung davon einen Zauberspruch (noroibun). Heute holt man 
zur Kojin-Feier vielfach einen Schreinpriester (kannushi), fruher hatten dafur die 
Priester an Shingon-Tempeln groBes Interesse. Wie wir noch sehen werden, ist das 
Zornigwerden eine bose Eigenschaft des Kojin; man laBt dann buddhistische 
Tempelpriester zu ihm beten. 1m Nordteil von Mimasaka und in Higo (Kuma
moto-Prafektur) Kami-Ishi-Distrikt rufen Tempelpriester, die gerufen werden, 
vielfach den Fudo an und teilen Fud6-Amulette aus. In der Okayama-Prafektur sind 
Shingon-Tempel zahlreich, haufig wird darin zusammen mit dem Haupt-Buddha 
oder Bodhisattva (honson-butsu) der Fudo-son verehrt. Wenn so die Tempelprie
ster, die den Fudo zum Schutzgott haben, enge Beziehung zum Ko jin hatten, kam es, 
daB heute, nachdem man keine Schrein- oder Tempelpriester zu Kojin-Feiem ruft, 
eine Anzahl alter Leute das Fudo-mantra (Fudo-shingon) rezitieren laBt, und daB 
der 28. Tag zum Kojin-Tag wurde. In Nord-Kyushu waren es vomehmlich blinde 
buddhistische Monche, die zum Erdgott beteten, wenn sie Beschworungen (harai) 
des Kojin, der dort Herdgott ist, vomahmen. In ihren Gebeten bezogen sie sich 
hauptsachlich auf Fudo-sama und Dengyo-Daishi (767-822), der als Monch Saicho 
die japanische Tendai-Sekte begrundete, in der magische Spruche eine groBe Rolle 
spielen. Unter dem Yolk lebten verschiedene Zauberpriester, Beter und Exorzisten, 
eine Art von Schamanen, die urn ihre Dienste angegangen wurden. Sie hatten Fudo 
zum Schutzgott, den sie in schwierigen Lagen anriefen. Der Samoo-Kojin, auf 
dessen Behandlung sie spezialisiert waren, ist Erd- und Herd-Kojin. Der Beziehung 
zwischen Kojin und Fudo muG die Volkskundeforschung noch weiter nachgehen. 

Der 28. Tag als Kojin-Tag geht also wahrscheinlich auf den Fud6-Glauben 
zuruck. Wenn nicht am 28. Tag, dann wurden Kojin-Feiern am 4., 14., 15.,23. oder 
24. Tag abgehalten. Es scheint, man hat diese wichtige Feier in einer Vollmondnacht 
oder in einer Nacht mit zu- oder abnehmendem Halbmond gehalten. Es geschah im 
Fruhling und/oder Herbst vor dem Anbau oder nach der Herbstemte in einer 
mondhellen Nacht, wie bei der Feier des Erdgottes. Eine landlaufige Redensart sagt: 
,,1m 12. Monat gibt es keine Kojin-Feier." So hort man es uberall in der Okayama
und der Shimane-Prafektur. Die Ko jin-Feier muB im 11. Monat stattfinden. Da sind 
die Gotter, auch Kojin, abwesend. Vereinzelt gibt es einen Berggott-Kojin. So 
finden wir den Kojin in Verbindung mit dem Berggott und Feldgott. 

Das Wesen des Kojin. - Kojin gilt als Schutzgott von Rindem und Pferden 
(Shimane-Prafektur und Nord-Kyushu), der haufig Rinder- Kojin (ushi-Kojin) ge
nannt wird. Man findet auch ein "Sich Verbergen der Rinder" (ushi-komori), dabei 
werden im 5. und 7. Monat Rinder und Pferde in den Kojin-Wald gefuhrt. Sich in 
Walder und Berge zuruckziehen ist eine religiose Obung, die mit Enthaltungen und 
Abhartungen verbunden ist. In der Einsamkeit lebt man zusammen mit Gottern und 
Geistem, die hohere Kraft verleihen. Man bringt die Haustiere in den Kojin-Wald, 
opfert dem Kojin, gibt von den Opfergaben auch den Tieren mit. So werden sie dann 
glucklich. Eine Vernachlassigung des Kojin verursacht Erkrankung der Haustiere. 
Hat eine Kuh gekalbt, wird dem Ko jin Reiswein geopfert. Ob der Ko jin von Anfang 
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an ein Schutzgott der Haustiere gewesen ist oder ob vorher ein anderer Gott diese 
Funktion innehatte, konnen wir riur raten. Da die Viehzucht in Japan nie ein 
groBeres AusmaB angenommen hatte, diirfte kaum jemals ein besonderer Haustier
schutzgott existiert haben. Man kann vermuten, daB die Haustiere, wenn sie im 
Freien weideten, unter die Obhut des Berggottes kamen, der ja auch Herr der Tiere 
ist oder war. Uns scheint iiberhaupt, daB der Ursprung des K6jin-Glaubens im 
Berggottglauben zu suchen ist. 

Der Glaube an K6jin als Dorf- oder Klangott (ujigami) findet sich iiberall 
mit einem Gehoft- oder Siedlungs-K6jin verbunden, was stark bei den Feiern 
der K6jin-Bruderschaften in Erscheinung tritt, doch wenig im Glauben an den 
Sippen-K6jin. Ob der Klan (uji) ein Blutsverwandtenverband oder mehr oder 
zugleich ein lokaler Verband war, ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Jedenfalls war 
der urspriingliche Kult verbandsmaBig. Der Gegenstand der Verehrung war ein 
Verbandsgott (ujigami) , was spater auf einen Dorfgott hinauskam. Eine der 
Abzweigungen davon war der K6jin-Glaube mit einem Schutzgott der Haustiere. 
Der Rinder-K6jin wird am meisten verehrt in Gegenden mit viel Viehzucht. Am 
K6jin-Fest im Herbst halt man Rinder- und Pferdemarkte. 

Wahrscheinlich ging ein Ernte- oder Ackerbaugott dem Rindergott voraus. Auch 
wo der Glaube an einen Rindergott bliiht, geht dazu parallel der Glaube an einen 
Ackerbaugott, der K6jin ist narnlich auch ein solcher. Vor dem Feldpflanzen zieht 
man sich in die Einsamkeit zuriick zum K6jin. Das Fest am 15.111. heiBt 
"K6jinsama-Feldpflanzen" (Kojinsama no ta-ue). K6jin ist deutlich ein Ackerbau
gott der Siedlung. Ihm opfert man bei der Ernte die ersten Ahren, die man einen 
oder zwei Tage vor der Enrte schneidet; vorher darf mit der Ernte nicht begonnen 
werden. 

In der Hiroshima-Prafektur ist der K6jin vielfach Klan- oder Siedlungsgott. Als 
Schutzgott der Ochsen verehrt man dort einen Oyamasama ("GroBer Berggott"). Es 
kommt auch vor, daB man geernteten Reis zum Sitzoderzur Verkorperung (shintai) 
des K6jinsama macht. Eine Bruderschaft zieht diesen Reis auf einem ihr gehorenden 
Feld (k6-den), das der Vorstand pflegt und aberntet. 

Das Fest des Ackerbaugottes findet in der Regel nach der Herbsternte statt. 
Vielfach macht man zum K6jin-Fest Strohschlangen und bringt sie als Opfer dar. 
Das paBt zum K6jin als Ackerbaugottheit. Der Glaube an den Rindergott 
(ushigami) als Ackerbaugottheit ist sehr alt. Wahrscheinlich hat sich ein und 
derselbe Gott in einen Rinder-K6jin und einen Ackerbau-K6jin gespalten. Die 
Verbreitung legt nahe, daB der Glaube an K6jin als Ackerbaugottheit der altere ist. 
SchlieBlich ist ja nirgendwo in Japan die Viehzucht die primare Wirtschaftsform. Der 
Ackerbaugott ist Schutzgott aller Lebensbereiche, also auch des Viehes. 

Es gibt auch einen ubusuna-Kojin. Der Begriff des ubusunagami, der in der 
Literatur iiber die Volksreligion haufig auftaucht, muB hier einmal naher erklart 
werden. Dieser Gott unterscheidet sich praktisch nicht von einem Ujigami, Klan
oder Dorfgott. Dem fUr ubusunagami gebrauchten chinesischen Schriftzeichen nach 
ist das ein Schutzgott des Geburtsortes eines Menschen (ubu, umu "gebaren"). 
Etymologisch ist das Wort umstritten, das suna macht Schwierigkeiten. Man konnte 
an sumu "wohnen" denken, also: Ort, wo man geboren ist und wohnt, Heimat. Es 
wurde auch erklart mit umusune; umu, umusu "gebaren", erzeugen, ne "Wurzel", 
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Herkunft. Ubusuna ware dann "Ort der Herstammung", Heimat. Der ubusuna
Gott konnte dann der Ahnengott, der ErschlieBer einer Gegend sein oder ein Gott, 
der sich beim Ausbau der Wirtschaft und Lebensmoglichkeiten eines Gebietes groBe 
Verdienste erworben hat, ein Pioniergott, Kulturheroe. Die unter dem Schutz dieses 
Gottes stehenden Einwohner nennt man ubu-ko ("geborene Kinder"). Spater sagte 
man dafiir ujiko ("Klan-Kinder"). Ubusunagami und ujigami waren dann aquiva
lent. 

Neugeborene werden zuerst zum Kojinsama gebracht. Es gibt auch kultische 
Musik- und Tanzvorfiihrungen (kagura) zu Ehren des Kojin (Kojin-kagura). Auch 
sonst nimmt der Kojin in der Dorfreligion eine zentrale Stellung ein. Auch wo die 
ujigami-Feiern ernst genommen werden, blieb vielerorts Kojin als Gott des 
Her kunftsortes (ubusunagami) stark. Der Ko jin als ubusunagami ist der Grundpfei
ler des geistigen Zusammenhaltes des dorflichen Lebens. 

Allmahlich nahmen auswartige Gotter die Stellung von einem ujigami (Dorfgott) 
ein. DaB der Kojin, also kein fremder Gott, zum Dorfgott wurde, zeigt, daB er ein 
sehr alter und urspriinglicher Gott ist. 

Beziehung zwischen Kojin und Ahnen. - In Orten der Okayama-Pra
fektur ist der Kojin als Klangott deutlich eine Ahnenseele. Auch dort werden die 
Ahnenseelen haufig misaki genannt. Der misaki-Kojin wird yom Klan, hier 
Blutsverwandtengruppe, verehrt. Zu o-Bon (Seelenfest) ziindet man eine Lampe an, 
mit der die Ahnenseelen, die yom Kojin-Wald (Kojin no fura) her kommen, 
bewillkommnet werden. A.hnliche Beispiele gibt es in Sanin in Siidwest -Honshu. Ein 
Kojin, der dort in einem Ort von 13 Familien verehrt wird, ist als Ahne gedacht. Ein 
anderer Kojinwird von 22 Familien ebenfalls als Ahne gedacht. Der Kojin-Wald der 
Fujii-Stammfamilie (honke) schlieBt sich an das Grab der Ahnen an, das noch zum 
Wald gehort. 1m Wald werden misaki-Kojin (Ahnen-K.), Inan Daimyojin ("der 
groBe ruhmvolle Inari") , lisa ("GroBvater") und Basa ("GroBmutter") gemein
sam verehrt. Es kommt in Izumo auch vor, daB man ein altes Grab oder das Grab der 
Ahnen als Kojin verehrt. In der Tottori-Prafektur verehrt man in der Stammfamilie 
Kinoshita einen Gehoft-Kojin (yashiki-Kojin), der ein Ahne ist. Vielerorts wird ein 
Pionier oder friiherer Siedler als Kojin verehrt. 

In K yftshu gibt es noch viele Beispiele, daB Ko jin mit einem Grab verbunden 
sind, oder es sind Ahnen- oder Siedler-Kojin. In einem Ort der Kumamoto-Pra
fektur wird ein Kojin verehrt, der an ein Ahnengrab stoBt. Noch weitere Belege 
konnten dafiir angefiihrt werden, daB Ahnen und Kojin miteinander in Beziehung 
stehen. So wie wir es friiher beim Erdgott gesehen haben, besteht zwischen Kojin 
und Ahnen sogar eine tiefe Beziehung. Beim Erdgott Uigami) fan den wir, daB der 
Verstorbene nach 33 oder 50 1 ahren zum Erdgott wird. DaB ein Verstorbener zu 
Kojin wird, wurde nicht festgestellt. In einem Ort in Bitchu (Okayama-Prafektur) 
wird der Verstorbene nach 50 lahren zu einem Ahnen (misaki). Es wird das 
Ahnenfest des Klans (oder der Sippe) gefeiert, und es gibt einen Ahnen-Kojin 
(misaki-Kojin). 

Eine auffallende A.hnlichkeit des Kojin mit dem Erdgott ist seine Reizbarkeit. 
Wenn ein Baum des Erdgottes oder ein Baum im Kojin-Wald gefallt wird, kommt 
Ungliick. Auch bei ungeniigender Verehrung werden sowohl der Erdgott wie Kojin 
bosartig. Das liegt wohl in beiden Fallen daran, daB es sich urn Ahnenseelen handelt. 
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Die Ahnenseelen sind gut zu ihren eigenen Hinterbliebenen, bose zu Fremden. 
Ahnlichkeiten zwischen Erdgottern und Kojin gibt es genug. In der Tottori-Pra
fektur gibt es Erdgott-Kojin als Gehoftgotter und als Siedlungsgotter. In dieser 
Hinsicht fallen Erdgotter und Kojin zusammen. Von Tottori nach Osten ist die 
gewohnliche Bezeichnung Erdgott (jigami). Anderswo sagt man jinushisan ("Erd
herr") fur Gehoftgott, aber auch Kojinwird gebraucht. In der Yamaguchi-Prafektur 
ist "Erdherr" allgemein. 1m Kojin-Bezirk von Mittel-Sanin sagt man fur Gehoftgott 
(yashikigami) Erd-Kojin (ji-Kojin) oder Erdherr-Kojin (jinushi-Kojin). Als 
Siedlungsgott hat man Kojin, als Gehoftgott verehrt man den Erdherrn (jinushisan) , 
also keinen Kojin. Wenn Kojin und Erdherr zusammenfallen, ist Kojin ein 
Siedlungsgott, der Erdherr ist Gehoftgott, so fUr gewohnlich. Auffallt, daB zuweilen 
Erdherr und Kojin als Gehoftgott zusammentreffen. In Izumo gibt es Dorfer mit 
zwei Arten von einem Gehoftgott, Kojin und Erdherr. Der U nterschied beriihrt aber 
nicht den Inhalt des Glaubens. Der Erdherr wird verehrt als Gehoftgott zusammen 
mit dem Siedlungs-Kojin von H6ki-Gegenden an bis nach solchen von Mimasaka 
hinein. ledoch ist die Erdherr-Verehrung vielfach nur auf alte Familien beschrankt. 
1m West-H6ki-Distrikt, Sakitsumura, Yoshizu ist der Dorfgott (ujigami) der 
Yoshizu-Schrein (linja), in jedem Sippenverband hat die Stammfamilie in einer 
Ecke des Gehoftes einen Gehoftgott, der von allen Sippenmitgliedern der Reihe 
nach verehrt wird; es besteht die alte Sitte, den Erdherrn nur in der Stammfamilie zu 
haben. Die Okayama-Prafektur als Zentrum des Kojin-Gebietes betrachtend find en 
wir, daB in diesem Gebiet der Kojin ebenfalls zum Erdgott geworden ist. Aligemein 
IaBt sich sagen: 1) auBerhalb des Glaubenskreises des Kojin ist der Glaubenskreis 
des Erdgottes (jigami) verbreitet; 2) auch innerhalb des Glaubenskreises des Kojin 
existiert eine altertumliche Form des Glaubens an den Erdherrn (jinushi); 3) in 
Bezirken, wo Kojin und Erdherr zusammenfallen, ist der Kojin Siedlungsgott 
(burakugami) , der Erdherr ist Gehoftgott (yashikigami). Der Name Kojin kam 
spater dazu, ist vermutlich junger als der Erdherr. Aber in diesen FaIlen muB deshalb 
der Kojin-Glaube nicht junger sein als der Erdgott (jigami)-Glaube. Wie wir 
gesehen haben, gleichen sich diese beiden Glaubensformen weitgehend in ihrem 
Inhalt; sie werden wahrscheinlich in derselben Quelle ihren Ursprung haben, 
namlich im Ahnenseelenglauben. DaB daruber der Kojin-Glaube gestiilpt wurde, ist 
spater geschehen. Das Wort Kojin ist namlich fUr das Volk schwer zu erfassen. 

Das Wort findet sich bereits im Kojiki, wo von Kojin in den Kumano-Bergen die 
Rede ist und wo es heiBt, daB es sehr viele davon gegeben hat. 1m Nihon Shoki ist von 
einem Kojin auf dem Berg Ibuki die Rede. Es wurde zugleich das Wort araburugami 
("tobender Gott") gebraucht, die japanische Lesart von Kojin. Es ist auffallig, daB 
die chinesische Lesart fur einen Gott der Bauern allgemein in Umlauf kam; die alten 
Gotter des Dorfes und der Gehofte sind alle mit japanischen Namen versehen. Der 
Kojin-Glaube kam im Mittelalter durch Geomanten (inyoji) , Exorzisten und 
Wandermonche in Umlauf. Wir erwahnten bereits, daB sich Dorfpriester mit 
Tendai-Beziehungen und ihrem Fudo-Glauben fur den Kojin interessierten. Uns 
scheint aber, daB diese Religionsspezialisten nur einen neuen Namen fur einen alten 
Gott verbreitet haben. Dieser "wilde Gott" (Ko jin) ist dasselbe wie die araburugami 
("tobenden Gotter"), die in der Mythologie auftreten. Sie treten in Bergen auf, 
waren Berggotter, sie tobten, wenn jemand unbefugt in ihr Gebiet kam. In unseren 
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eingehenden Ausfiihrungen iiber den Berggott wurde klar, daB Berggotter nicht 
gereizt werden diirfen, daB sie strenge Herren des Bergwaldes sind. Ebenso fanden 
wir eine weitgehende Gleichstellung des Berggottes mit der Ahnenwelt. Besonders 
der Berggott der Jager war ein strenger Gott. Der Berggott der Bauern, der zugleich 
Feldgott ist, ist weniger gefahrlich. DaB mit Ahnenseelen nicht zu spaBen ist, sieht 
man aus der groBen und lang anhaltenden Verehrung, die man ihnen erweist. 
Irgendwie mag auch die Totenfurcht beim Respektieren der Ahnen mitgespielt 
haben. 

Von der Okayama-Prafektur wissen wir, daB dort die Tatigkeit von buddhisti
schen Dorfpriestern ihre Wirkung getan hat. Mit der Stammfamilie als Mittelpunkt 
gab es dort eine sippenweise Verehrung des K6jin. Dann kam die Aufspaltung in 
einen Gehoft -K6 jin und Siedlungs-K6 jin. Zuerst war der Sippen-K6 jin da. Das sieht 
sich archaisch an, ebenso die haufigen K6jin-Walder und das Interesse des K6jin an 
den Haustieren. Mit dem Berggott hat der K6jin wichtige Ziige gemeinsam. 
Wahrscheinlich war die Aufspaltung des Berggottglaubens in mehrere andere 
Gotter schon geschehen, bevor der Name K6jin in Umlauf kam. 

Aus West-Japan liegen eingehende Untersuchungen iiber die genannten Gotter 
vor, die ein etwas kaleidoskopartiges Gesamtbild ergeben. Immerhin treten wichtige 
Grundziige der alten Religion deutlich hervor. Sie weisen alle nach riickwarts, so wie 
der Berg- und Feldgottglauben und der damit verbundene Ahnenseelenglauben in 
die Zukunft weisen, in der sich die ganz alten Glaubensvorstellungen mit den en des 
Dorfes der Neuzeit begegnen. 

Wir miissen unser Bild von den in den Dorfern verehrten Gottern weiterhin 
erganzen durch Beriicksichtigungen der in den Haushalten verehrten Gotter (GODA 
HIROBUMI 1956). 

Das Problem der Hausgotter. - Von einem Problem kann man sprechen, 
insofern die Hausgotter in Japan keine Einheitlichkeit zeigen. In den Dorfem von 
Ost-Japan ist Ebisu das Gegenstiick zum Daikoku in West-Japan. 1m Hintergrund 
steht der Feldgottglaube. 1m Feldgottglauben seIber schon ist ein Unterschied 
zwischen Ost- und West-Japan vorhanden. In Ost-Japan wird Daikoku haufig als 
Hausgott verehrt, in West-Japan wird er yom Feld in das Haus geleitet. Das kommt 
nicht daher, daB Ebisu und Daikoku mit dem Feldgott eine Verbindung eingegangen 
sind, sondern es ist der dem Feldgott eigene Charakter, der regionale Unterschiede 
und Entwicklungsstufen aufweist. Es ist hier die Frage nach den Formen des 
Feldgott-Glaubens, nicht die Frage der Verbreitung des Ebisu-Daikoku-Glaubens. 
Denn der fiir gewohnlich standig im Haus wohnende Feldgott, dann der zwischen 
Haus, Feld oder Berg hin- und hergehende Feldgott, der mit dem Haus nicht in 
Verbindung stehende Feldgott, der zwischen Berg oder Himmel und Dorf hin- und 
hergehende Feldgott, das sind Vorstellungen, denen manches Problematische 
anhaftet. Auch im hauslichen Glauben finden wir diese problematischen Entwick
lungen. Wir befassen uns hier mit der gegenwartigen Form des hauslichen Glaubens 
und seiner Ausdrucksformen und ihrem Entwicklungsverlauf. Als Beispiel wird 
zunachst das Wesen des Herdgottes untersucht. 

Der Herdgott hat das Wesen eines Ackerbaugottes und eines Hausschutzgottes. 
Dazu kommen auch noch deutliche Charakterziige eines Wassergottes, die aber 
mehr im Hintergrund stehen. Die Kultriten fUr ihn finden wir im Norden und im 
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Siiden. Der Herdgott wird meistens "Kesselgott" (okamasama) genannt. Was von 
Mittel-Japan (Chfibu) an nach Kinki (Kyoto-Gebiet im weiteren Sinne), West-Ja
pan, Shikoku und einem Teil von Kyfishfi als Kesselgott verehrt wird, hat mehrere 
Aspekte, narnlich den eines Kojin ("wilden Gottes"), den eines Feuergottes (hi no 
kami) und eines Ackerbaugottes, Vorstellungen also, die nicht zusammenpassen. 
Von Chfibu an nach Kanto und Nordost-Japan (Tohoku) wird Kojin in erster Linie 
nicht als Herdgott, sondern als Feuerabwehrgott (hibushi no kami "Feuer 
niederwerfender Gott") verehrt. Der Herd- oder Kesselgott wird auBerdem noch 
eigens als Ackerbaugott verehrt. Von Kinki nach Westen war der Herdgott 
urspriinglich ein Ackerbaugott, dann ging durch die Tatigkeit von Glaubensagenten 
der Herdgott eine Verbindung ein mit dem Kojin al.;; Feuerabwehrgott (hibushi no 
kami). So ergab sich sein Doppelcharakter als Feuergott und Ackerbaugott. 

Bezirke, in denen der Herdgott iIi seiner Verschmelzung mit K6jin verehrt wird, 
lassen sich heute nicht mehr exakt abgrenzen. Noch nicht miteinander verschmolzen, 
sondern in ihrer getrennten Existenz werden die beiden Gotter verehrt von 
Mittel-Japan (Chfibu) an nach Kanto hiniiber und dann hinaufnachdemNordosten 
(Tohoku). In West-Japan ist namlich der Glaube an K6jin als neu hereingekomme
nen Feuerabwehrgott mit dem Herdgott zu einer Einheit verschmolzen, verborgen 
unter dem Namen Herdgott. Ostlich von Chfibu wird er als gesonderter Gott verehrt. 
Konkret gesprochen: dadurch, daB man den Feuerabwehrgott hereinnahm, wurde 
der Herdgott zum "Gott des Abstellraumes" (otanasama) (tana "Gestell") oder 
zum nandogami (nando wortlich ebenfalls "Abstellraum"). 

Die Entstehung des Otanasama. - Bei den einzelnen Familien in Ost-Japan 
sieht man klar, daB sich der Ort der Verehrung von Herdgott und K6jin ebenso 
getrennt hat, wie ihre Funktion. Der K6jin wird von vielen Volkskundlem und von 
Religionsdienern als Feuerabwehrgott verbreitet angesehen. Die urspriingliche 
gegenseitige Beziehung zwischen Herdgott und K6jin ist nicht in aHem klar. In Orten 
der Prafekturen Chiba, Gumma und Ibaraki geht auch K6jin unter dem Namen fUr 
Kesselgott, namlich okamasama, okamisama, 6kamisama; der Festtag ist zuweilen 
verschieden, aber man sagt, es sei derselbe Gott, und der Ort der Verehrung ist nicht 
getrennt. Andererseits findet man haufig, daB zweierlei Gotter unterschieden 
werden. In der Iwate-Prafektur, Kisen-Distrikt, verehrt man im selben Haus 
Herdgott (okamasama) und K6jin. Fiir den Herdgott (okamasama) stellt man auf 
Neujahr an der Saule neben ihm ein Opferpapierbiindel auf und opfert ihm auf dem 
Deckel des groBen Kessels flache Reiskuchen ("Spiegelkuchen" kagamimochi), vor 
dem Feldpflanzen (ta-ue) opfert man ihm zwei Biindel Setzlinge, was man "dem 
Feldgott opfern" (o-ta no kamisama wo ageru) nennt. Andererseits glaubt man hier 
an Kojin als Feuerabwehrgott, man verehrt ihn mit Opferpapierbiindeln (gohei), die 
man auf dem Dachboden aufstellt. In der Miyagi-Prafektur, Igu-Distrikt, verehrt 
man an der Decke an der Nordseite der Kiiche (daidokoro) den Herdgott (kama no 
kami); jedes Neujahr werden neue sakrale Strohseile (shimenawa) gespannt, mit 
herunterhangenden Papierstreifen daran. In der Fukuoka-Prafektur, Itachi-Di
strikt, Yanomura hat der "Drei-Schatze-K6jin" (samb6-K6jin) seinen Sitz am 
Feuerplatz (irori) in der Stube. Jeden Morgen werden Inzensstengel davor 
abgebrannt; im rUckwartigen Teil der Kiiche unter dem Dach wird ein Opferpapier
biindel aufgehangt; den Gott nennt man "Herdgott" (okamasama). Man sagt, es sei 
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ein weiblicher Kiichengott. In dieser Gegend iibt man das Bewillkommnen und 
Verabschieden des Feldgottes nicht, man opfert dem Gott Reissetzlinge (sanaburi, 
sanae Reissprossen, der Gott ist deren Besitzer); beim Reinigen der Dreschtenne 
(niwabarai) opfert man zwei kleine Reiskuchen, was auch schon bei der Ernte 
geschieht. 

In Orten der Tochigi-Prafektur gibt es den Feuerabwehrgott Aikosama iiber dem 
Kessel; ein sogenannter Okamasama (Herdgott) wird unter dem Dach der Kiiche 
verehrt, auf Neujahr werden ihm festliche Strohseile gespannt, Jahr fUr Jahr 
iibereinander. Dadurch, daB der Feuerabwehrgott Aikosama hereinkam, fiel er 
noch nicht mit dem Herdgott zusammen. Es gibt FaIle, daB der Herdgott 
(Okamasama) unter dem Dach verehrt wird. In der Nagano-Pdifektur, Chiisa
gata-Distrikt, Aokimura ist der Kojin des Kessels ein Feuerabwehrgott. Man stellt 
ihm Opferpapierstreifen auf. Dazu ist eigens noch ein Herdgott da. Wenn man die 
Setzlinge zu biindeln beginnt, nimmt der Hausherr drei Biindel, steckt sie an 
Schilfgrashiite und stellt sie auf den Bretterboden der Kiiche. Dann opfert man Reis 
mit roten Bohnen und gewohnlichen Reis. Ein eigener Herdgottschrein ist nicht da. 
Wichtig ist die Tatsache, daB dem Kojin nicht geopfert wird. Auch von Shinano 
(Nagano-Pdifektur) an nach Echigo (Niigata-Pdifektur) scheint derselbe Brauch 
weit verbreitet zu sein. 

Nach vielen Berichten ist der Herdgott (Okamasama) haufigzu Ebisugeworden. 
So werden in den Dorfern urn den Suwa-See in der Nagano-Pdifektur am Tage der 
Beendigung des Feldpflanzens (ta-ue) lange Setzlinge iibriggelassen; man wascht sie 
gut, formt Reis in der Gestalt von Reisahren und wicke It diese in die Setzlinge ein. 
Das heiBt: "Dienst an den Reissetzlingen" (nae-boko). Die Verrichtung macht man 
dreimal, tut das Ganze in einen kleinen Reisscheffel und opfert es dem Gott Ebisu. 
In der Niigata-Prafektur, Nishi-Kubiki-Distrikt, Matsuyamamura wird in manchen 
Siedlungen am 3.1. ein Kesselherdfest (kama-matsuri) gefeiert. Vor dem groBen 
Kessel opfert man sechs Reisballen (nigiri-meshi) mit einem EBstabchen dabei. 
Mancherorts tut man es am 4.1. Die Opferung gilt dem Kojinsama. 

Dadurch, daB als Okamasama (Herdgott) ein neuer Feuerabwehrgott verehrt 
wird, hat sich auch der Kultort verlagert. Es kam auch vor, daB dieser unter das Dach 
geriet. Dennoch bleibt es der Herdgott. Es gibt auch Falle, daB der Herdgottglaube 
sich nicht yom Kesselherd getrennt hat; z. B. in Koshu (Yamanashi-Prafektur), 
Nishi-Yamanashi-Distrikt wird auf dem Kesselherd (kamado) im ungedielten 
Vorraum der Herdgott (Okamasama) verehrt; man opfert ihm Setzlinge. Wenn der 
Ko jin-Glaube vorhanden ist, dann an der Saule im Brunnenraum (idoko no ma ), wo 
Kojin verehrt wird. Wird der Kojin als Feuerabwehrgott verehrt, kann auch der 
Tempelpriester vor Neujahr eingeladen werden, der ein Feuerabwehramulett 
mitbringt. 

Auch in der Ibaraki-Prafektur, Taga-Distrikt, Takaokamura sind Kesselherdgott 
(Okamasama) und Kojin verschieden. Beide werden an verschiedenen Stellen 
verehrt. Der Kojin wird entweder im Schrank (todana) oder an der Daikoku-Saule 
verehrt. Ahnlich wie im Kisen-Distrikt in der Iwate-Prafektur geht der Platz fUr die 
Verehrung alter und neuer Gotter durcheinander. AuBerdem kommt es haufig vor, 
daB am Feuerplatz (irori) in der Wohnstube sowohl der Herdgott wie der Kojin 
verehrt werden. 
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Ais eine andere Form, die ahnlich der Tradition ist, den Herdgott unter dem 
Dach zu verehren, gibt es in Orten der Ibaraki-Prafektur auch die Sitte, einen 
Otanasama ("Abstellraumgott") zu verehren. In Gegenden der Yamagata- und 
Fukushima-Prafektur sind der Otanasama und der Ot6kasama ("Gott des 10. 
Tages") dasselbe. Fur gewohnlich ist es ein Gott, der auf einem hohen Platz im ganz 
ruckwartigen Zimmer verehrt wird. Der Gegenstand, der als Sitz (shintai) des 
Gottes betrachtet wird, kann verschieden sein: eine tiefe Schale, ein Bambuskorb 
auf einem EBtischchen, eine in eine hOlzerne Kiste eingeschlossene Schale. Jedes 
J ahr werden am Festtag des Gottes Feststrohseile und in zwolf Streifen geschnittenes 
Opferpapier (nusa) aufeinander gelegt oder der Gegenstand hat etwas Kleidahnli
ches an. An gewohnlichen Tagen vermeidet man es, den heiligen Gegenstand zu 
beruhren. Stammfamilien (honke) oder andere alte Familien verehren solche 
Gotter. Der Festtag des Gottes kann yom alten 10. Monat der 7.,10. oder 17. Tag 
sein. Besonders in Stammfamilien ist es vielfach der IS.XI. An diesem Tag werden 
samtliche Personen, die aus der Familie hervorgegangen sind, zu einem Festessen 
zuruckgerufen; mit dem neuen Reis des Jahres werden Reiskuchen (mochi) 
gemacht. 

In abgelegenen Gegenden des Nishi-Okitama-Distriktes der Yamagata-Pra
fektur hangt von der Kuchendecke ein Bambuskorb herunter, auf dessen Boden ein 
EBtischchen angebracht ist; das Ganze heiSt otanasama ("Gott Abstellbrett"). Der 
Sitz des Gottes ist ein runder, kleiner Stein, der nicht beriihrt werden darf. Der 
Festtag ist am 18.X., geopfert werden kleine runde Reiskuchen (botan-mochi). Der 
Kesselherd steht ebenfaIls im Spulraum (nagashi no rna), aber man hat hier nicht das 
BewuBtsein yom Vorhandensein eines Herdgottes (ka:nagami). Man sagt, der 
"Drei-Schatze-K6jin" (samb6-K6jin) sei am offen en Feuerplatz (iron) in der 
Wohnstube. Was den Kultplatz betrifft, gibt es viele Beispiele, daB man den 
Herdgott (Okamasama) unter dem Dach verehrt. 1m Higashi-Okitama-Distrikt 
wird der Herdgott im ruckwartigen Gestell des ruckwartigen Zimmers verehrt, wo 
ein Bambuskorb fur den Gott aufgestellt ist. Der Festtag ist der 7., 10. oder I5.X. 
oder der 17.XI. Alte Familien feiem ihn haufig am IS.X. Man opfert neun aufein
ander gestellte Reiskuchen. Der Herdgott ist am Herd, es ist da ein yom Schreinprie
ster ausgegebenes Fuda-Amulett aufgeklebt, als Festtag ist kein bestimmter Tag 
festgesetzt. Es handelt sich urn einen Feuerabwehrgott. 

1m Dorf Nakatsugawa im Minami-Okitama-Distrikt (Yamagata-Prafektur) wird 
das Fest des Otanasama ("GesteIl-Gottes") am 10.X. gefeiert, weshalb der Gott 
auch haufig Ot6kasama ("Gott des 10. Tages") genannt wird. Dnter dem Namen 
Otanasama wird er nur in alten Familien verehrt. Der Sitz (shintai) des Gottes ist 
eine alte Schussel. Jedes Jahr am 10.X. spannt man ein heiliges Strohseil herum; 
solche Seile vermehren sich von J ahr zu J ahr. In die Schiissellegt man Reiskuchen als 
Opfergaben. Fur die Feier am Abend des 10. Tages ladt man von auswarts auch aIle 
zur Familie Gehorenden ein. Wer einmal daran teilgenommen hat, darf spater bei 
keiner Feier mehr fehlen. Wer zur Feier des Ot6kasama ("Gott des 10. Tages") 
gerufen wird, muS in die Familie zuriickkommen, einerlei aus welcher Entfernung. 
1m Dorf Nakatsugawa ist, was da Kama no kamisama genannt wird, der Kesselgott. 
Es wird nicht nur ein von einem Tempelpriester ausgegebener Amulettzettel daran 
geklebt, sondern es heiBt auch, der Gott wechselt in den vier J ahreszeiten seinen 
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Aufenthaltsort. Daraus sieht man, daB es sich urn einen Glauben handelt, der nach 
der Einfuhrung der Vorstellungen von doyo aufkam, wonach in jeder der vier 
lahreszeiten der Atem der Erde tatig ist, dem man sich anpassen muB. In Orten 
desselben Distriktes wird am 10.X. in einem riickwartigen Zimmer der Otanasama 
("Gestell-Gott") verehrt, wobei in einer geheiligten Schussel (ohachi) zwei groBe 
Reiskuchen geopfert werden. Je nach der Familie kann auch ein Fisch geopfert 
werden, manche Familien opfern einen groBen lebenden Frosch. Andere wieder 
opfern nur vegetarische Gerichte. 

Bedeutungsvoll ist der Fall der Familie End6 in der Siedlung Sugishita. Fur deren 
Otanasama hat man auf dem Boden davor Strohseile mit darangehangten 
Papierstreifen; jedes lahr kommt am I5.XI. ein neuer dazu. An diesem Tag werden 
samtliche Familienmitgleider zur Feier eingeladen. Zwei Reiskuchen werden in 
einer Teeschale geopfert. Doch am 31.XII. macht man fur den Otanasama zwolf 
Reisballen, die in Nordost-lapan allgemein o-mi-tama-sama genannt werden, ein 
Ausdruck, der an die "Reisseele" denken laBt. Man legt sie in ein Sieb und steckt 
Zweige dazu. Die Reisballen bleiben dann lange liegen, so daB sie hart werden. Sie 
werden dann in besonderen Pfannen, groBen und kleinen, gerostet und gekocht. Es 
gibt einen eigenen Spatel dafur, der verwahrt wird. Vorher wird der Herd gereinigt 
und Salz ausgestreut. Vorher gehen die Frauen, und nur sie, ins Bad. Ais Zukost gibt 
es Bohnen und Salzgemuse. An die Pfanne angeklebte Reisreste durfen auf keinen 
Fall weggeworfen werden. Man gibt mit dem Reisspatel Wasser in die Pfanne und 
trinkt es. Friiher dUffte das nur die Hausfrau. 

DaB der mitamameshi (etwa "Seelen-Reis") dem Gestellgott (oder Wandbrett
gott) Otanasama geopfert wurde, ist von Bedeutung. Weil der Herdgott mit dem neu 
dazugekommenen Glauben an den Feuerabwehrgott nicht zusammenfaIlt und 
deshalb sein Kultplatz nicht gewechselt hat, sieht man daraus den Wechsel des 
Kultplatzes yom Unterdach der Feuerplatzstube (irori no ma) an bis zum hintersten 
Zimmer. 1m Dorf Nakatsugawa, von dem oben die Rede war, ist die Kultstatte an 
dem Pfosten zwischen dem mittleren Zimmer (naka no ma) und dem davor Iiegen
den Teezimmer (cha no ma) oder ruckwarts im mittleren Zimmer. Aus dem bisher 
Gesagten sieht man, daB, yom Kultort her gesehen, der Otanasama eine Entwick
lungsform des Herdgottes (Okamasama) ist. 

DaB der Herdgott so leicht wandert, durfte davon herkommen, daB er nie einen 
Schrein hatte. Der Kultplatz des Herdgottes wurde einfach gekennzeichnet, indem 
man Opferpapierstreifen unter das Dach steckte und heilige Strohseile davor 
spannte; oder man baute ein Gestell oder Wandbreitt (tana) und legte die 
Opfergaben darauf. 

Die Entstehung des Zimmergottes (oheyasama). - Die Tendenz kam auf, 
den Otanasama ("Wandbrett-Gott") in ein Zimmer zu verlegen. Als "Zimmergott" 
( oheyasama) wurde der Gott auch im sogenannten nando (wortlich "Abstellraum") 
verehrt. Aus der Ibaraki-Prafektur, Makabe-Distrikt, Uenomura, Muk6kamino ist 
dariiber ein interessanter Brauch uberliefert. Zwei Untersippen Hoshino mit ihren 
Stammfamilien (honke) verehren zwei Gotter, genannt okasama und okamasama 
(Herdgott). Der Herdgott ist ein Feuerabwehrgott, als so1cher wurde er auf dem 
groBen Kessel verehrt, urn den auf Neujahr Strohseile gespannt werden. Fur den 
Okasama steckt der Hausherr unter dem Dach an einen Balken Opferpapierstreifen 
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und spannt jedes Jahr neue Strohkordeln. Oer Ort daftir ist gerade tiber dem heya 
oder Zimmer, das als Entbindungszimmer gebraucht wird. Weil in diesem Haus eine 
Zimmerdecke angebracht ist, ist das Aufhangen der Strohseile ftir den Hausherm 
nicht leicht. Oagegen hat beim Kesselherd urspriinglich der Schreinpriester 
Strohseile zum Aufhangen ausgegeben. Weil der Feuerabwehrgott dazwischen trat, 
wurde der Kult des Kesselherdgottes unter das Oach oder tiber das "Zimmer" 
(heya) verlegt. Okamasama (Kesselherdgott) als Feuergott und Okasama als 
Kesselherdgott bestehen nebeneinander. Oer Kesselherdgott wird sehr grob 
behandelt; die yom Schreinpriester erhaltenen Strohseile werden an Nagel gehangt, 
da der Gott doch "bloB" ein Feuerabwehrgott ist. Ooch der Okasama in der einen 
der beiden Vntersippen hat im heya genannten Zimmer einen Schrein, in dem er 
verehrt wird. Oas Strohseil (shimenawa), das wir in der anderen der beiden 
lJntersippen gefunden haben, ist durch einen Schrein ersetzt worden. Bei einem 
vergleichenden Studium der beiden Hauser muBten wir zuerst das Material aus dem 
ganzen Oorf Veno in Augenschein nehmen. Was da erfragt wurde, ist: der 
Okamasama hat in der Niihe des groBen Kessels einen viereckigen Schrein, wo er 
verehrt wird. Ein anderer Gott, der die Rolle eines Feuerabwehrgottes inne haben 
konnte, ist nicht vorhanden. So muB der Herdgott auch der Feuerabwehrgott sein. 
Oem Gott der Reissetzlinge Sanaburi opfert man an einem Btindel Reissetzlinge 
Reiswein, dem Erdgott Inoko werden zwolf oder dreizehn Reisahren geopfert, auf 
Neujahr eine bestimmte Sorte von Reiskuchen. Oer Herdgott ist weiblich, Gottin 
der Ktiche. Kommt ein Kind zur Welt, wird dem Sippengott und dem Herdgott 
geopfert. 

Oer Okasama in einer der beiden Hoshino-Familien oder der oheyasama 
("Zimmergott") hat als Kulttag den IS.XI. Man sagt, es handle sich urn den Gott ftir 
eine leichte Geburt, also urn eine Frauengottheit. Daher muB das Kleinkind dem 
Okamasama (Herdgott) seinen ersten Besuch (hatsu-mairi) machen. Wenn ein 
oheyasama ("Zimmergott") vorhanden ist, ist er der erste Gott, den es verehrt. 

Die 36 Setzlinge ftir den Saatgott Sanaburi werden, ohne jede Beziehung zum 
Herdgott (Okamasama), auf einem Wandbrett im Teezimmer (chanoma), das an die 
Ktiche anschlieBt, geopfert. 1m Herbst wird dann am Emtegott(Inoko)-Tag auf den 
aufgestapelten Reisgarben in einem holzemen Morser mit einem holzemen Schlegel 
gekochter Reis zu einem groBen Reiskuchen geschlagen, davon werden zwolf oder 
dreizehn kleinere Kuchen in ein Sieb gelegt und geopfert. 1m anderen Haus wird eine 
Handvoll Setzlinge (sanae) vor dem Sanaburi auf ein EBtischchen gelegt und tiber 
dem groBen Herd geopfert. Man sieht jedoch heilige Strohseile, die tiber dem 
Geburtszimmer (heya) ftir Okamasama angebracht sind. 

Beim Vergleich der Tradition der beiden Hoshino-Familien und der Sitten des 
ganzen Dorfes einschlieBlich des Inoko-Festes im Herbst fallt auf, daB die eine 
Familie das Zimmer, in dem Okasama verehrt wird, naya ("Abstellraum") nennt. 
Die Sanaburi-Setzlinge werden auf einem Wandbrett in der Ktiche geopfert, der 
Inoko-Reiskuchen wird auf dem Reisgarbenhaufen im Schuppen (nagaya) geopfert, 
also nicht im Abstellraum (naya). 

Oer in diesen beiden Hausern verehrte Okasama ist jedoch von derselben 
Herkunft wie der Okamasama (Herdgott). Weil aber der Okamasama zum 
Feuerabwehrgott wurde, hat man, urn mit seinem Namen eine Verwechslung zu 
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vermeiden, wohl deshalb Okasama gesagt. Bei der Beantwortung dieser Frage ist an 
die Nahrungsgottheit Uka no kami zu denken, Oka = Uka. So ist es auch im Fall des 
Otanasama ("Wandbrett-Gottes"). Wenn der Glaube an den Feuerabwehrgott und 
der Glaube an den Okamasama nicht zusammenfallen, sieht man, daB der Herdgott 
sich bis zum Nandogami ("Abstellraum-Gott") entwickeln konnte. Die in alten 
Familien oder in einer Stammfamilie verehrten Gotter haben haufig eine andere 
Gestalt, als die in anderen Familien. Wenn jedoch das heilige Strohseil fUr den 
Okasama, das uber dem Geburtszimmer hangt, zu sehen ist, wird die Frau des 
Hauses stark und tuchtig, sagt man. Anderswo ist aber dieselbe Tradition vorhanden 
betreffs der heiligen Strohseile des Kesselgottes (Okamasama). 

Mit dem Herdgott als Mittelpunkt stellt sich die ganze Sippe zu einer Feier in der 
Stammfamilie ein. Die Form des Gottersitzes (shintai) auf dem Wandbrett (tana) 
oder im Abstellraum (nando) ist fiir das Menschenauge nicht sichtbar. Man kann 
annehmen, daB der oheyasama ("Zimmergott", Geburtszimmergott) und der 
Otanasama ("Wandbrettgott") die alteren Gottergestalten des Herdgottglaubens 
sind. 

Okamasama (Herdgott) und Oka no kami (Nahrungsgott). - Auch in 
West-Japan werden im selben Haus Kojin und Okamasama verehrt, ebenfalls als 
zwei verschiedene Gotter gedacht. Der Kojin (Feuerabwehrgott) ist mit dem 
Okamasama (Kesselherdgott), der den Charakter einer Ackerbaugottheit hat, 
zusammengeraten. Auf Numajima in der Innensee (Setonaikai) verehrt man den 
Herd als Hetsuhisan ("Kiichenofen-Gott") oder Sambosan ("Drei-Schatze-Gott"). 
Hettsui ist ein Kuchenofen, sambO heiBt "drei Schatze" im buddhistischen Sinne. 
Man verehrt in der Kiiche an einer Saule den Kojin als Feuerabwehrgott. Der 
Okamasama ist der Gott des groBen Kessels, der auf den Kesselherd (kudo) gestellt 
wird. Der Kojin wird unter dem Dach verehrt. In der Kagawa-Prafektur, 
Miho-Distrikt sind der im Haus verehrte Ackerbaugott Ebisu und der Erdgott 
(jigami) haufig. Fur Erdgott sagt man auch Okahan. In anderen Familien nennt man 
den Gott Oga-Kojin und verehrt ihn gegenuber dem dokku-Kojin, dem Feuerab
wehrgott. Der Name Oga-Kojin ist eine Mischung von Kojin mit dem Herdgott 
Okamasama, der eine Ackerbaugottheit ist. In den Iya-Bergen in Shikoku ist der 
Okamasama ein Gott, der den Herd zum Mittelpunkt hat, der Kojin ist spater als 
Feuerabwehrgott dazu gekommen und wird unter dem Dach verehrt. Dort nennt 
man den Herdgott aber auch Okasama, Oka no kami, Okasama, Der Gott, der dort 
auf dem Ebisu-Wandbrett (Ebisu-tana) seinen Platz hat, wird Ukasan genannt. Man 
opfert ihm Reis von dem im Setzlingsbeet verbliebenen Reis oder man opfert ihm 
Setzlinge am Ende des Reispflanzens (ta-ue), und zwar auf dem sogenannten 
Ofuku-tana ("Gliick-Wandbrett") des Hauses. Ebenso opfert man dem Uka no 
kami ("Nahrungsgott") beim Reisschnittfest. Beim zeremoniellem Feldbaubeginn 
(no-hajime) am 2.1. opfert man ihm Reisbiindel. In der Siedlung Arise verehrt man 
auf dem Kesselplatz auBer dem Kojinsama auch den Ebisusama, der Okahan 
genannt wird, und ganz offenkundig ein Ackerbaugott ist. In dieser Gegend treffen 
wir den Ackerbaugott unter dem Namen Okamasan, Okasama, Okasama, Oka no 
kami, Okahan, Ukasan. 1m Namen Okama-san klingt anscheinend der Gedanke an 
den Kesselgott mit an, aber bei den anderen Bezeichnungen finden wir eindeutig das 
ganz alte Wort uka "Nahrung" und somit eine Naturgottheit. Wir konnen sogar 
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vermuten, daB die Verehrung eines Kesselgottes gerade dieser Wortwurzel in 
Okamasama wegen aufkam, als das alte uka, oka mehr und mehr auBer Gebrauch 
gekommen war. Die Gottheit wird auch okamisama ("Gottheit") genannt und als 
weiblich vorgestellt. Sie verabscheut den Luxus. Wenn die Gotter von Izumo 
zuriickkommen, gibt man ihnen zur Bewirtung nur drei Reiskorner als "Gaben
KloBe" (miyose-dango). An die Stelle der alten Nahrungsgottheit traten im Laufe 
der Zeit andere, die zwei Gliicksgotter Ebisu-Daikoku, der Erntegott Inoko, der 
Jahresgott (toshigamI). 1m Grunde genommen sind sie aIle Abwandlungen der 
Nahrungsgottheit Uka. In der Ibaraki-Pdifektur, Makabe-Distrikt, verehrt man 
diese noch als Okasama, auf Sado und in Nordost-Japan als Oka nokami. Wenndie 
Gottheit otanasama ("Wandbrett-Gottheit") oder o-heyasama ("Zimmer-Gott
heit") genannt wird, kommt nur der Ort der Verehrung im Namen zum Ausdruck. 

Hier diirfte der geeignete Ort sein, iiber die Gotter Ebisu und Daikoku einiges 
anzufiigen (HORI ICHIRO). Beide sind eine Verbindung mit den alteren 
Erd- und Ackerbaugottheiten eingegangen, ihr Ursprung und ihre Stellung im 
Buddhismus ist dem Volke unbekannt. Ebisu war von Haus aus ein indischer 
Himmelsgott und wurde in den Buddhismus iibernommen. Daikoku ist der indische 
Gott Maha Kala, wurde dann besonders in den Tendai-Klostem als Schutzgott von 
Kiiche und Speicher verehrt. Nach der Angleichung buddhistischer und japanischer 
Gotter wurde er mit dem Gott Okuninushi zusammengelegt. Der rein auBere AniaB 
dazu ist ikonographisch. Daikoku wird auf einem Reissack sitzend dargestellt, 
Okuninushi stehend, mit einem Sack auf dem Riicken. Ebisu und Daikoku wurden 
zu Gliicksgottern und werden als so1che auch in Stadten verehrt, haufig als Paar. In 
Ost-Japan ist Ebisu Feldgott, in Shikoku und Kyftshu ist Daikoku Feldgott. In 
Fischerdorfern ist Ebisu Spender eines reichen Fischfangs und wird als so1cher 
Ura-Ebisu ("Strand-Ebisu") genannt. In den Stadt en ist er seit dem Ende des 
Mittelalters Handelsschutzgott. Schon im alten Heian gab es Puppenspieler 
(kairai-shi) , die u. a. den Gott Daikoku tanzen lieBen (Daikoku-mai) und auch 
Ebisu zu Ehren brachten (Ebisu-mawashi). In Nishinomiya (zwischen Osaka und 
Kobe) haben die "Ebisu-Bitter" (Ebisu-negaibito) und die Auffiihrer von 
Daikoku-Tanzen (Daikoku-mai) ihren Ursprung. Auch lieB man eine Ebisu-Puppe 
tanzen (Ebisu-mawashi). Gruppen mit solchen Unterhaltungen tauchten jahreszeit
lich als Gliickwunschhersager auf. Sie haben viel zur Popularisierung des Gottes 
beigetragen. Schamaninnen (miko) haben ebenfalls Gotter weitum bekanntge
macht. Sie riefen den Inari herab und haben ihn im ganzen Land verbreitet. Er wird 
sogar auf den Dachern moderner Kaufhauser in einem kleinen Schrein verehrt. Der 
Gott der Suwa-Schreine in der Nagano-Pdifektur, eigentlich ein Doppelgott, 
Takeminakata no Mikoto und Yasakatome no Mikoto, schon im Engishiki 
aufscheinend, wurde durch die Tatigkeit von Propagandisten, wie die miko 
(Schamaninnen), als J agdgott, im Mittelalter als Kriegsgott, schlieBlich auch als Gott 
der Fischer verehrt. Zweigtempel von ihm finden sich sogar in Nagasaki und 
Kagoshima. 

Der Sumiyoshi-Schrein in der Osaka-Bucht, ein altes Zentrum fUr Fischerei und 
Schiffahrt, ist bei den Fischem bekannt als Herkunftsort von Ebisu-Amuletten, die 
der Sumiyoshi-Schrein ausgibt. Auf der Insel Awaji bauen die Fischer kleine 
Schreine, in denen ein Amulett von Ebisu oder vom Sumiyoshi-Schrein seIber 
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verehrt wird. Ebisu wird in ganz Japan als Fischereigott verehrt. Der Name Ebisu 
bedeutet "angetrieben gekommener Gott" (HORI ICHIRO), ein aus fremder Gegend 
zu Besuch gekommener Gott. In manchen Gegenden nennt man Walfische oder 
Delphine ebisu. Das jahreszeitliche oder auch unerwartete Ankommen eines 
Fischschwarms wird auf die gottliche Kraft von Ebisu zuruckgefuhrt. Bei einem 
Auszug zu einem Fischfang wird an sehr vie len Orten zu Ebisu gebetet. Das Symbol 
(shintai) des Gottes wird oft aus dem Meer genommen. In der Shimane-Pdifektur, 
Hiwaka-Distrikt, Kitahamamura holt der Vorstand der Drachenpalast-Bru
derschaft (Ryilgu-ko), einer Fischerei-Vereinigung, vier von ihm ausgt:wahlte 
Steine aus dem Meer, bindet je zwei zusammen und laBt sie an der Dorfgrenze vom 
Schreinpriester verehren, worauf sie in einem kleinen Ebisu-Schrein Gegenstand 
der Verehrung als Ebisu verwahrt bleiben. In der Kagoshima-Prafektur, 
Osumi-Halbinsel, Uchinoura wird auf dem Netzplatz ein Symbol fur Ebisugami 
aufgestellt. Dabei taucht eine fUr die Netze zustandige Person (amiko) mit 
geschlossenen Augen ins Meer und kommt mit einem im Wasser aufgelesenen Stein 
zuruck. In der Oita-Prafektur, Hayami-Distrikt, Kitsukamachi, Siedlung Naya wird 
im dortigen Ebisu-Schrein (Jinja) ein runder Stein, der sich mit einer Spitze dreimal 
am Schleppnetz festsetzt, als Wunderzeichen verehrt. Auf der Insel Iki werden von 
Walfischfangern der Fotus eines Walfisches oder Gebeine eines im Meer umgekom
men en Menschen auBer einem kleinen Schrein von Ebisu verehrt. Auch der 
Schwimmer in der Mitte eines Netzes heiBt ebisu. Vielerorts wird die Leiche eines 
Ertrunkenen ebisu genannt. Wenn die Taucherinnen (ama) im Meer arbeiten, wenn 
die Fischer ihre Leinen ins Wasser hangen lassen, singen sie mancherorts "ebisu". 
Ebisu ist Spender eines guten Fanges. 

Ebisu als einer der "Sieben Gliicksgotter" des Mittelalters wurde in den Stadten 
zum Schutzgott des Handels. Er wird dargestellt mit einem hohen schwarzen Hut 
(karasu-ooshi "Raben-Hut") und angelt eine Seebrasse (tai). Oder er sitzt auf einem 
Fisch oder halt einen so1chen unter dem Arm. Das zeigt, daB der Glaube an Ebisu aus 
Fischereikreisen kommt. Ein Wortspiel mit tai (Regenbogenfisch, Choerodonoides 
Japonicus) ist da ebenfalls beteiligt, mede-tai ist "Gluck bringend". Leute, die bei 
Kultfeiem fur darstellende Unterhaltungskunst (geino) sorgten, und die man 
"Gotter-Menschen" nannte, lie Ben Ebisu-Figuren tanzen, und so trugen sie viel zum 
Ebisu-Kult bei. In Edo gab es einen Meister fur kultische Tanze (shinji-mai Tayu) 
namens Tamura Hachir6, dem Artisten unterstanden. Ihr Zentrum scheint 
Nishinomiya gewesen zu sein, von wo sie sich iiberallhin verbreiteten. Sie haben auch 
eigene Siedlungen mit dem Namen Ebisu gebildet. Sie trieben auch Magie, 
Geomatik und Wahrsagerei. Ihrem EinfluB ist es zu verdanken, daB der Ebisu-Glau
be von den Fischerdorfem ins Hinterland gelangte. Mag sein, daB auch in 
Fischerdorfern fur magische Zwecke kultische Veranstaltungen gemacht wurden. Es 
gibt Ebisu-Bruderschaften (Ebisu-ko), die auf Neujahr oder auch zu anderen 
Zeiten tatig sind, wobei sie das Zur-Arbeit-Gehen des Ebisu (Ebisu-sama no 
dekasegi) oder sein ZUrUckkommen von der Arbeit (kasegi-modori) begehen, 
womit ein guter Fang erzielt werden solI. In fangloser Zeit feiert man das 
"Gezeiten-Fest" (shio-matsuri) oder das "Strand-Auffrischen" (ura-naoshi). Auch 
kommt es vor, daB man aus Siedlungen mit reichem Fang dessen Ebisu-Symbol 
(shintai) stiehlt. 
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Das "Ebisu-Weggeleiten" (Ebisu-okuri) ist eine gluckbringende landliche 
Zeremonie. In Obatamachi in der Kumamoto-Prafektur, wo eine Ebisu-linja ist, 
wird am letzten Tag des lahres das Ebisu-Symbolbild (shintai) von den Schrein
gemeinde-Mitgliedem (ujiko) in ein Privathaus gebracht und am 3. Neujahrstag 
nachts wieder in den Schrein zuruckgebracht. Wahrend dieser Tage wird dem Gott 
groBe Andacht erwiesen. Fur seine Ruckkehr in den Schrein legt man sein Bild in 
eine Truhe, und die Mitglieder der Schreingemeinde geleiten dieses mit lautem 
Singen wieder in den Schrein zuruck. In Tanabe in der Wakayama-Prafektur ist ein 
Urayasu-linja (Schrein), dessen Name schon die Beziehung zur Fischerei anzeigt, 
namlich ura "Strand", Betatigungsbereich der lokalen Fischer, yasu "erleichtem", 
beruhigen; dasselbe yasu wie in koyasu "Geburtserleichterung". 1m Schrein wird 
Ebisu verehrt und die Feier der "Strand-Emeuerung" (ura-naoshi) abgehalten. 

Da Fischerei in Reichweite der Kuste, also nicht die Hochseefischerei, traditio
nell meistens mit der Landwirtschaft verbunden ist, gibt es keine scharfe Trennungs
Iinie zwischen der Gotterwelt der Fischer und der der Bauern. Auch die Fischer ver
ehren Inari und Kannon und Ujigami (Dorfgott) und andere allgemeine Gotter. 
Besonderheiten des Fischerglaubens sind die Verehrung der Fischerbootgottin 
Funadama und des Drachenbootpalastes am Meeresboden. Ihnen mussen wir noch 
einen eigenen Abschnitt widmen. Einstweilen wollen wir noch bei der Linie Haus-, 
Sippen- und Dorfgotter bleiben. 

Ein Wort uber den buddhistischen Hausaltar (butsudan). Seine Gestaltung 
wurde mit dem Buddhismus von China ubernommen, aber eine Stelle fur die 
Verehrung der Ahnen im Haus gab es schon vor der Ankunft des Buddhismus und 
unabhangig von diesem. Das einzige, was man dem Buddhismus in diesem Punkt 
zuschreiben kann, ist, daB mit dem Hausaltar eine dauernde und kunstlerisch 
verfeinerte Statte der Ahnenverehrung ins Haus kam. Es gibt Gegenden, wo man 
den Altar "Seelenaltar" (hotokedana) oder "Ahnenaltar" (senzodana) nennt. 
Fruher hat man den Totenseelen voriibergehend einen Altar errichtet. Ein standiger 
Altar, in den man die AhnentafeIchen stellt, kam spat auf. Die Begrabnisfeiern 
waren lange Zeit Sache der Familie oder des Familienverbandes. Die Tempelprie
ster in ihren schonen Gewandern trugen wohl Zur "Verschonerung der Feier" bei, 
waren aber nicht die Leiter. 1m Altertum hatte man Klan-Tempel (ujidera). Dann 
kamen private Kapellen im Gehoft auf oder "Buddha-Zimmer" (butsuma), darin 
war ein Altar, auf dem, je nach der Sektenzugehorigkeit, ein Buddha verehrt wurde. 
Dann entstanden die Kastenaltare in der Ecke eines besseren Zimmers, die 
Ahnenschreine (sozendana) waren. Vor dem buddhistischen Hausaltarbetete man 
und las Sutren. 

Durch die Verdienstlichkeit des Sutrenlesens erhoffte man sich von der 
Barmherzigkeit des Buddha irdisches Gluck fur die Lebenden und jenseitiges Gluck 
fur die Verstorbenen und Ahnen. In den Tempeln verehrte man Buddhas und 
buddhistische Heilige, im Haus verband man Buddhakult und Ahnenverehrung. Die 
Buddha-Verehrung kam als sekundares Element zum alten Ahnenkult hinzu. 

1m 7. lh. beteten die buddhistischen Glaubigen urn Seelenfrieden fUr verstorbene 
Eltem und veranstalteten oft umstandliche Feiem fur Buddhas und Bodhisattvas. 1m 
Haus richtete man Ahnenschreine (sensodana) ein. Das Wort butsudan 
(Buddha-Altar) taucht erst in der Edo-Zeit auf. In einer Quelle aus Kanei 10 (1633) 
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aus Higo (Kumamoto-Prafektur) dem Higo-han-jin-chiku kaicho ("Neue Ausgabe 
der Liste von Menschen und Vieh im Lande Higo")8 finden wir: ,,1m Higo-Goshi
Distrikt gibt es in den Dorfern Bauern mit und ohne buddhistische Kapellen 
(ji-butsu-do)" . Offenbar hatten nur begiiterte Bauern eine KapeIle; das waren die 
Stammfamilien (honke) von Familienverbanden (kabu, maki). In der Kapelle 
wurden die Sippenahnen verehrt. Die kleineren Familien werden Buddha-Zimmer 
(butsuma) oder auch nur einen Buddha-Schrank (butsudan) gehabt haben. Es ist 
anzunehmen, daB mit dem allmahlichen Verfall des Sippenwesens die Familien fiir 
sich ihre Ahnentafelchen im Buddha-Schrank aufstellten und sie zu bestimmten 
Zeit en offneten, entweder wenn die Ahnengeister zu Besuch kamen, oder wenn eine 
lahresgedachtnisfeier fallig war. 

In jedem Bauernhaus gibt es heute einen Gotteraltar (kamidana). Dieser besteht 
aus einem nahe der Zimmerdecke der Wohnstube auf einem Wandbrett aufgesteIl
ten kleinen Schrein, neben dem auch "Gotteramulette" (oEuda) aufgestellt sind. 
Heute findet man in den meisten Fallen Amulette, die von dem GroBen Schrein in 
Ise stammen oder von anderen angesehenen Schreinen. In der Edo-Zeit diirfte es 
kaum einen Bauern gegeben haben, der nicht wenigstens einmal im Leben eine 
Ise-Wallfahrt (Ise-mairi) gemacht hat. Solche Amulette wurden auch von stellver
tretenden Wallfahrern mitgebracht. Vor dem Aufkommen der allgemeinen Vereh
rung der Ise-Gottheit hat man regional Berggotter auf dem Hausaltar verehrt und 
ihre Zettel (oEuda) aufgestellt. In selteneren Fallen wird der Klan- oder Dorfgott 
(ujigami) auf dem Hausaltar verehrt. 

Von groBerer Bedeutung als der Hausschrein und das Wandbrett mit den 
Amuletten ist die Verehrung des Herdgottes (okamasama) (vgl. oben) und von 
Ebisu-Daikoku. Der Herdgott war list der Gott des Herdfeuers. In Ryfikyfi ist der 
Gott des Feuers heute noch von groBer Bedeutung, und der Herd ist das religiose 
Zentrum des Hauses. In Kant6 nennt man den Gott me is tens Okamasama oder 
Kojin, womit wir uns bereits befaBt haben. DaB man haufig von einem "Drei-Schat
ze-Kojin" (samoo-Kojin) spricht, diirfte letzten Endes darauf zuriickgehen, daB die 
U rform des Herdes aus drei aneinandergestellten Steinen bestand. Die Verbindung 
mit den "Drei Schatzen" soIl einfach von China iibernommen worden sein. Es ist 
schwerlich anzunehmen, daB das Yolk von der Bedeutung dieser Bezeichnung 
bestimmte Vorstellungen hatte. 

Das Paar Ebisu-Daikoku fehlt praktisch in keiner Familie; es beschiitzt das 
Familienvermogen. DaB es seine Wurzeln in den alteren Vorstellungen von 
Fruchtbarkeits- und N ahrungsgottem hatte, wurde bereits oben gesagt. Von Ebisu 
erwartet man Reichtum. Daikoku kam als Gott der Kiiche ins Haus. 1m Hintergrund 
der Verehrung von Ebisu-Daikoku steht der Feldgott. Vielleicht hangen auch 
Herdgott und Feldgott zusammen. 1m Mittelpunkt des Kultes steht die Verehrung 
der Reissetzlinge. Die Offiziantin ist dabei die Hausfrau. 

Beim Bau eines Hauses wird iiberall eine "Erdberuhigungsfeier" (jichinsai) 
gehalten. Der dadurch beruhigte Gott des Bauplatzes bekommt den Charakter eines 

8 HIRAYAMA BINJIRO 1956; darin eine Quelle aus Kanei 10 (1633) zitiert: Rigo hanjin chiku kaicho 
[Neue Ausgabe der Liste von Menschen und Vieh im Feudalgebiet (han) von Higo]. 
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Schutzgottes des Hauses. Verglichen mit dem buddhistischen Hausschrein (butsu
dan) und dem Gotteraltar (kamidana) umgibt den Erdgeist ein vie I reichhaltigeres 
Brauchtum. Der Gott, der Kraft hat, Schutz zu gewahren, hat zugleich die Kraft, 
gegebenenfalls Unheil zu stiften (tatari). Der Gehoftgott kann, wenn vemachlassigt, 
den Ruin der Familie bewirken. Wie tief der Glaube an den Bodengott Uigami) und 
die Furcht vor ihm im Yolk eingewurzelt sind, erlebte vor einigen J ahren eine in 
Tokyo akkreditierte auslandische Botschaft. Als das auslandische Personal dersel
ben in kurzer Aufeinanderfolge von drei Todesfallen betroffen wurde, glaubten die 
einheimischen Angestellten an das Erzumtsein (tatari) des Erdgottes und verlang
ten, daB von einem Schreinpriester eine Zeremonie zur Beruhigung des Erdgeistes 
vorgenommen werde. Als Geist, der leicht Ungluck verursacht, gilt besonders ein 
Wakamiya ("Junger Prinz") genannter Erdgott. Er ist ein zum Gott gewordener, 
vorzeitig verstorbener Mensch, der zu einem Farnilienschutzgott wurde. Er kommt 
unter den Gehoftgottem (yashikigami) vor. Solche Wakamiya sind in Shikoku und 
Higo (Kumamoto-Prafektur) viel verbreitet. Bei der Emeuerung eines Schreines 
des Gehoftgottes, einerlei welcher Gott das ist, muB der neue Schrein unbedingt 
groBer hergestellt werden als der alte, weil sonst das Gluck der Familie verfiele. Ob 
der kleine Schrein aus Stroh, Holz oder Stein gebaut wird, bestimmt eine Gotterfrau 
(miko) , eine Art Schamanin. Es kann sein, daB diese Frau sagt, ein steinemer 
Schrein sei zu kalt, der Gott wunsche, daB man den ehemaligen Schrein aus Stroh 
emeuere. 

Wenn ein Gehoft aufgegeben und der Haushalt aufgelost wird, bleibt haufig der 
Schrein (hokora ) ubrig. Der neue Gehoftbesitzer muB unbedingt die Verehrung des 
Schreines fortsetzen. Der Gott darin gehort zum Platz und nicht zur Familie. In 
anderen Fallen wieder hat der Gehoftgott enge Verbindung mit einer Sippe; es 
handelt sich urn Verehrung von Ahnen. In Hyfiga (Miyazaki-Prafektur), Nishi
moro-Distrikt, Iinomachi wird nach der Beendigung der 30. Jahresgedachtnisfeier 
das Ahnentafelchen (ihai) vom Ahnenaltar (sensodana) in den Gehoftgottschrein
dort uchigando ("Hausgottschrein") genannt - verlegt. In Musashi in Kant(J, 
Kodama-Distrikt, sagt man jijin ("Erdgott"). Wenn dort die 33. Jahresgedachtnis
feier stattgefunden hat, geht die Seele des Verstorbenen zum Erdgott Uijinsama), 
sagt man. Nach etwa 50 Jahren wird der Verstorbene vielfach seIber als Gott 
gedacht. Die Erklarung, daB der Verstorbene seIber zum Gehoftgott wird, hat man 
auBer den eben angefuhrten zwei Beispielen sonst noch nicht gefunden. 

1m letzten Abschnitt haben wir uns mit Gottem und Feiem von Einzelfamilien 
befaBt. Als ausgesprochenen Gemeinschaftsgott mit entsprechenden Feiern 
kennen wir bereits den ujigami, den wir einfach Dorfgott genannt haben. Es gibt 
aber auch Zwischenstadien von einem Familiengott zum Dorfgott. Ausgesprochene 
Klangotter, die ausschlieBlich von Blutsverwandtengruppen verehrt werden, sind 
uns ebenfalls schon begegnet. Sie werden vielfach "Klangotter von (nur) einer 
Familie" (ikke-ugigami) genannt oder "Sippen-Klangott" (maki-ujigami). In der 
Gumma-Prafektur kommt es vor, daB man von einem N. N. Inari spricht. In einer 
Siedlung sieht man hier und dort auf Hugeln einfache holzgebaute Schreine, die 
N. N. Inari genannt werden; davor werden von Sippen Feiem abgehalten. In 
Gegenden von Iwashiro (Fukushima-Prafektur) hat derdortige uchigami("interner 
Gott", wahrscheinlich sippenintern) einen stark ausgepragten Charakter eines 
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Gehoftgottes. Abgesehen davon, daB Klangott und Gehoftgott mit dem "Erdherr
schergott" Uinushigami) verbunden erscheinen, wird der Gott als Ahnengott 
gedacht oder ist mit einem so1chen vermengt. 

Von Klan-Kulten gibt es zwei Typen. Der eine ist hierarchisch geordnet, es gibt 
ein Oben und ein Unten, der Offiziant steht eine Stufe hoher als die gewohnlichen 
Klan-Mitglieder. Der andere Typ ist gleichrangig geordnet, d. h. das Kultamt geht in 
bestimmter Reihenfolge zwischen hervorragenden Klan-Mitgliedern herum. Nie
mand genieBt eine Monopolstellung. Wahrscheinlich ist der erste Typ der altere und 
urspriinglichere. Erst nach dem Verlust der Vorrangstellung der Stammfamilie kam 
der zweite Typ zustande. 

We1che Beziehung hat der sippenmaBige Kult zum Dorfkult? In vielen Eillen 
fiihrt eine Klangruppenvereinigung zur Dorfbildung. Wenn der Klangruppen auch 
mehrere sind, so ragt vielleicht eine hervor und hat auch im Kult eine beherrschende 
SteHung inne. Es kam die Neigung auf, die einfluBreichste Stammfamilie als 
Oberhaupt der Klanvereinigung aufzustellen. Wir kennen aber noch keine allgemein 
giiltigen Prinzipien der Dorfbildung. Dafiir haben die Dorfbildungen zu viele 
geschichtliche Wandlungen durchgemacht. Eine einfluBreiche Stammfamilie hatte 
zuweilen auch militarische Macht zur Verfiigung, so daB die Dorfentwicklung keine 
natiirlich gewachsene mehr war. 

In der Nagano-Pratektur, Minamisaku-Distrikt, Hiragamura, gibt es die Familie 
Kitano Seiichi. Von 120 Familien haben 12 Familien einen Klangott (ujigami), der 
yom Gehoftgott-Typ ist. Die Stammfamilie schaut auf 20 Generationen zuriick. Man 
verehrt einen Stammgott als Klangott (ujigami). Der Schrein dafiir ist eine holzerne 
miya von etwa drei FuB Hohe, die durch einen Wald yom Stammfamilienhaus 
getrennt ist. Bei der jahrlichen Feier kommen alle Zweigfamilien zusammen, es 
kommt auch ein Schreinpriester, der einen Gebetsspruch (norito) liest. Am letzten 
der Feiertage findet in der Stammfamilie ein Gastmahl statt. Die ganze Veranstal
tung geht von der Stammfamilie aus, die Vorbereitungen dafiir treffen Zweigfami
lien, je nachdem, we1che an der Reihe ist. Auf Neujahr findet in der Hauptfamilie ein 
Freundschaftsmahl statt, die Auslagen dafiir werden aus dem genannten Wald 
bestritten. 

Eine Beobachtung liegt vor aus der Fukushima-Prafektur, Ishishiroki-Distrikt, 
Onamura, Tamayama von einer einfluBreichen Klangruppe, die nur vier Familien 
umfaBt. Diese sind die Nachkommen von lokalen Adeligen. Ihre Stammfamilie ist 
wohlhabend, hat sieben steinerne Schreine (miya), die an der Ruckseite des 
Gehoftes auf einem Hugel stehen. Der mittlere Schrein heiBt Klangott (ujigami), die 
anderen heiBen Akiba, Inari etc. Die Leute sagen, daB es der Wunsch der 
Stammfamilie war, daB so viele Schreine verehrt werden. Eine andere Sippe mit 
sechs Familien gebraucht das Wasser von einem Felsen. Ihre gemeinsame Feier ist 
am 7.IX., wobei sie einen aufrecht stehenden Stein verehren; yom Schreinpriester 
erhalten sie Opferpapierstreifen (nusa), von den en jede Familie einen opfert. Eine 
weitere Sippe mit acht Familien ist ein Klan fUr sich, der gut zusammensteht bei 
Bauarbeiten und sonstigen Hilfeleistungen und in Krankheitsfallen. Mit der 
Stammfamilie als Mittelpunkt wird jedes Jahr am 27 . XI. eine Amida-Bruderschafts
andacht in einem Haus der Sippe gehalten, das dafiir an der Reihe ist, in der Absicht, 
gute Beziehungen miteinander aufrechtzuerhalten. Auf Neujahr stellt diese Sippe 
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allein keine Torkiefern auf. Bei einem Vergleich dieser drei Sippen gehort die mit 
vier Familien dem hierarchischen, die mit sechs und die mit acht Familien dem 
horizontalen, sagen wir demokratischen Typ an. Bemerkenswert ist, daB der 
hierarchische oder vertikale Typ nur vier Familien umfaBt. Weil die soziale Stellung 
der Hauptfamilie betont stark ist, wurde das SippenbewuBtsein hinsichtlich Status 
und Zeremoniell ebenfalls stark. Fiir einen solchen Klan ist es schwer, in einem 
kleinen Dorf viele Mitglieder zu haben. 

In der alten Zeit kam es vor, daB ein Verwandtschaftsklan sich iiber das Dorf 
hinaus erweiterte. Heute sind im Zuge der Entstehung vieler Verbandsorganisatio
nen solche Spriinge unmoglich geworden. Die Klangruppe ist auf die Grenzen eines 
kleinen Dorfes beschdinkt. Zwar gehen Familien mit hohem sozialen Status durch 
Heiraten auch Verbindungen mit anderen Gebieten ein; das sind aber Verschwage
rungen, keine Klanverbindungen. 

Fragen von Gruppenbildungen im Dorf wurden in der neuesten Zeit von 
Gesellschaftshistorikern viel studiert. Einige Beispiele seien noch angefiihrt. In der 
Provinz Kii, Naga-Distrikt, Aramimura, wo man friih derartige, sich selbst 
regierende Gruppenorganisationen einging, war die Macht des adeligen Arami
Klans lange Zeit im Verborgenen vorhanden. Auch die Verehrung des neunkopfi
gen GroBen Gottes Kyoto-Daimyojin als Klangott (ujigami) war ausschlieBlich dem 
Arami-Klan vorbehalten, doch wurden urn etwa 1600 auch Dorfleute, obwohl nicht 
yom selben sozialen Stand, allmahlich zu den Kultfeiern zugelassen. Vielleicht sind 
Dorfer oft diesen Weg gegangen. Indem sie von der Monopolstellung von lokalen 
Adeligen frei wurden, kamen viele Dorfkulte zustande. Dennoch wurde auch dann 
noch der Klanverband aufrechterhalten. Innerhalb eines Dorfes konnten Klane 
sowohl Aufstieg wie Absturz erleben. Dabei ergaben sich bei einem Aufstieg starke 
Kultmonopole. 

In der Yamanashi-Prafektur, Kitatsuru-Distrikt, Yuzurihara, sind 60 Familien 
mit 11 Familiennamen vorhanden. Die Macht der Stammfamilie T ist stark, sie wird 
im Dorf "GroBer Herr" (okata) genannt. Ihr Klan hat einen eigenen Klangott 
(ujigami), namlich Hachiman, seine Monopolstellung erstreckt sich auch auf den 
Kult am Hakusan-Schrein, der der Schutzgott des Dorfes ist. Derartige Monopol
stellungen sieht man auch in Tohoku-Gegenden in den Siedlungen der sogenannten 
"beriihmten Leute" (Leute mit Namen, meiko). Aber auch diese sind heute zum 
Turnus-System iibergegangen. Der jeweilige Offiziant muB vor der Festfeier 
Enthaltsamkeit iiben, in diesem Punkt gibt es keine Nivellierung. Der jeweilige 
Kultvorsteher (toya) ist eine Amtsperson mit sakralem Charakter. Wenngleich die 
einzelnen Familien sich in der Dbernahme und Ausiibung der Kultfunktion 
abwechseln, ist das Priesteramt heilig. Und doch bedeutet der Wechsel des Amtes 
bereits eine Nivellierung der alten Kult- und Dorfstruktur. Der Dbergang von der 
Vorherrschaft einer Familie im Dorf zu einer aus mehreren Familien bestehenden 
lokalen Gruppe ging allmahlich und in verschiedenen Stadien vor sich. Mit der Bhite 
eines Klans war immer das Kultrecht am Klan-Heiligtum verbunden. Damit 
rivalisierte die horizontale Dorforganisation und siegte oft in der Nivellierung der 
Kultfunktion im Turnus-System. Der Dorfgott kann dann immer noch die Gottheit 
einer einfluBreichen Sippe sein oder der Schutzgott eines Lehens (shoen), auf dem 
viele Familien arbeiten. In Koshu, Kitatsuru-Distrikt, Yuzuriharamura, Hibara, 
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hatte eine "GroBe Herren" (okata) genannte Familie als Sippengott (ujigami) 
Hachiman, dessen Schrein zugleich der Schutzgott der Siedlung Hibara war. Urn 
1810 entstand dieses Schreines wegen zwischen der Herrschaftsfamilie und den 
Dorfbewohnern ein Streit, den das Gericht zugunsten der Herrschaftsfamilie 
entschied. Das Eigentumsrecht iiber den Schrein behielt die Herrschaftsfamilie, 
worauf die Dorfbewohner Aigan Gongen zum Schutzgott des Dorfes machten. 
StreiWille wegen divergierender Anspruche von alten Familien und der Dorfge
meinschaft auf Kultkompetenzen sind aus verschiedenen Gegenden bekannt 
geworden. 

Infolge K1anverfalls traten auch Auswechslungen von Dorfschutzgottern ein. In 
der Aichi-Pdifektur, Kita-Shidara-Distrikt, Furigusamura, Kanda, hat in der 
Siedlung Terashita die Familie Kaneda den Suwa-Gott (Suwa-Myojin) als Klangott, 
der auch Schutzgott von Kanda wurde. Nach dem Verfall der Familie Kaneda 
kam die Familie Ujihara hoch, die sich in der Siedlung niedergelassen hatte. Ihr 
Hausgott Tenjin erhielt groBartige Kultfeiern. Die Kritik der Dorfleute fiihrte nicht 
zur Auswechslung des Dorfschreines (Jinja). Wenn das in der alten Zeit geschehen 
ware, dann ware wahrscheinlich der Tenjin (Sugawara Michizane) anstelle vom 
Suwa-Gott (Suwa-Myojin) zum Siedlungsschutzgott (jinjugami) geworden. DaB es 
zu keinem Wechsel kam, lag daran, daB in der Neuzeit staatliche Behorden in 
Schreinfragen (bis 1945) ein entscheidendes Wort zu sagen hatten. 

11. Dorfgotter 

Die Urform des japanischen Dorfes ist noch nicht ermittelt worden. Erst seit dem 
Mittelalter ist die Dorfform einigermaBen aufgehellt. 1m 16. lahrhundert trat eine 
groBe Anderung ein, wobei sich die heutige Dorfform herausbildete. le nach 
Gegenden sind noch Oberreste aus alterer Zeit vorhanden. Besonders auffallig sind 
die Unterschiede in der Kultform des Dorfschutzgottes (jinjugami). Aligemein 
geiibt wird der Schreinbesuch (miya-mairi) des neugeborenen Kindes beim 
Schutzgott. Man spricht auch vom "Offnen des Kindsbettzimmers" (ubuya-ake). 
Haufig wird der Gehoftgottschrein (yashikigami) oder der Schrein des Sippen-Klan
gottes (maki-ujigami) besucht, und zwar dann, wenn sich noch keine vereinheitlichte 
Kultorganisation im Dorf herausgebildet hat. Es gibt auch Falle, daB man noch 
keinen Dorfschutzgott (jinjugami) hat, bloB einige K1angotter, die von Zweigen 
(maki) eines Klanes verehrt werden. 

In einer Siedlung von "beriihmten Familien" (meiko-buraku) in der 
Aomori-Prafektur, Sanohe-Distrikt, Shimo-Kawachimura, Todoroki, ist eine Fami
lie Suzuki ansassig, wo sich in einer groBen Stube im Haupthaus die Dorfleute zu 
einer kultischen Zuruckgezogenheit (komori) versammeln. Wenn sich in einem 
Dorf noch keine klanmaBigen Gruppen gebildet haben, miissen Kultfunktionen von 
Gruppen mit Klan-Ahnlichkeit ausgeiibt werden. Das konnen lungmannergruppen 
oder eigene Kultvereinigungen sein. In der Meiji-Zeit wurden von der Regierung 
kleine Schreine mit Dorfschreinen zusammengelegt, und so fie len viele Kultorgani-
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sationen weg. Abgesehen von Kinki in der naheren und ferneren Umgebung von 
Kyoto, wo sich die Dorfer sehr friih organisiert haben, gibt es viele Falle, wo sich die 
Entwicklung lang hinzog und noch im Gang ist, besonders was die Kultfunktionen 
betrifft. 

Aus Harima (Hyogo-Prafektur) ist aus dem Dorf Okuyoshikawa die folgende 
Situation berichtet. Von 37 Familien sind sechs Pionierfamilien (kusa-wake 
"Grasteiler"). Diese sechs Familien bilden je eine Sippenorganisation (kabu). Die 
Feier an der Otoshigami-Jinja, die der Dorfschrein ist, wird bloB von den 
Sippenoberhauptern (kabu-oya) veranstaltet. Viele solche Beispiele gibt es auch in 
Tamba (Kyoto-Land und Hyogo-Prafektur), wo der Klan-Kult in Bltite ist. 

Nahere Untersuchungen tiber den Entwicklungsverlauf der Dorforganisation 
liegen auch aus Ina in der stidlichen Nagano-Prafektur vor. Hinsichtlich der 
Kultfunktionen ist das Beispiel von Kawashima am aufschluBreichsten. 1m Dorf 
Kawashima, Siedlung Shimo-linomazawa, ist seit alter Zeit der Klan Ozawa 
ansassig. 1m Mittelalter lieB sich, aus Mikawa kommend, der Klan Asuke nieder und 
baute und verehrte den Schrein Asuke Hachimangu. Das war erst der Klangott der 
Asuke, mit der Zeit aber ging er Kultbeziehungen mit dem Ozawa-Klan ein, und die 
Ozawa schenkten dem Klan ein Feld. Wegen gtinstigen Ackerlandes tibersiedelte 
spater der Klan Asuke in den Nachbarweiler, ferner siedelten sich andere 
Klan-Leute in Shimo-Iinumazawa an, der Hachiman-Schrein wurde nahezu zu 
einem lokalen Schrein, und so kam die Neuzeit. Interessant daran ist, daB der 
Asuke-Klan immer noch mit diesem Schrein Beziehungen unterhalt. 1m Bergdorf, 
wo der Asuke-Klan sich zuerst angesiedelt hatte, war er namlich nicht lange 
wohnen geblieben, aber die Vertreter der Familien kommen noch zu den Festen 
dorthin. Weil die Dorfleute sich an dem Kult des Klangottes beteiligten, entstand ein 
regelrechter Lokalgott, wobei aber der Klangott nicht in Vergessenheit geriet, und 
von der alten Tradition tiber ihn noch etwas erhalten ist. Ein starker Klan- oder 
Sippengott (dozokugami) wird leicht zu einem Dorfschutzgott. Das ist auch in 
heutigen Dorfern noch festzustellen, in denen vorher kein Dorfgott vorhanden war. 

In der Lehensgtiter(shoen)-Zeit wurde allgemein der Schutzgott des Lehensgu
tes verehrt. Gewohnlich ging er mit dem Lehensgut ein, in manchen Fallen blieb er 
erhalten. Das hing von der Gruppierung des Dorfes abo Auf die Kompliziertheit des 
Verlaufs der Dorfbildung hat schon YANAGITA KUNIO aufmerksam gemacht in 
seinem "Clan-Gott und Clan-Leute" (ujigami to ujiko). Es wurde noch komplizier
ter, als in der 2. Halfte des 19.Jh.s wahrend der Regierung des Kaisers Meiji viele 
Schreine zusammengelegt wurden nach dem Grundsatz, daB eine Dorfverwaltungs
einheit nur einen Schrein haben sollte. Der niederste Schreinrang war der 
"Dorfschrein" (sonsha), so wie das Dorf die kleinste politische Verwaltungseinheit 
war. Auf diese Weise brauchten zwar nicht erfaBte Schreine nicht aufgelassen zu 
werden, sie wurden aber zu "ranglosen Schreinen" (mukaku-sha). Das ftihrte nicht 
selten dazu, daB der Dorfglaube bis in seine Wurzeln erschtittert wurde. So wurde in 
Mimasaka (Okayama-Prafektur) eine Glaubensgemeinde eines Kojin-Waldes 
(K. -buro) betroffen, als das Grundsttick, auf dem immer das Herbstfest stattgefun
den hatte, seiner religiosen Funktion entkleidet wurde. Die Glaubigengruppe muBte 
sich umbilden. Der Kojin-Wald war frtiher ein heiliger Ort, an dem ein Gebtisch als 
solches als heilig angesehen wurde. 
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In der Mie-Prafektur, Iiminami-Disti-ikt, Kushitamura, war die Schreinhalle 
ursprunglich viel kleiner als jetzt, so daB bei Regenwetter keine Feier stattfinden 
konnte. Als Symbol fur ihre Glaubigkeit brachten die Teilnehmer Kieselsteine mit 
und breiteten im Schreingehege Matten aus, auf die sie sich zur Feier setzten. Eine 
primitive Feier fie I weiter nicht auf. GewiB wurde fruh schon eine Anbetungshalle 
(haiden) errichtet, wie in Gegenden, wo Schreinorganisationen (miyaza) bluhten, 
die fur die am Boden sitzende Menge eine hubsche Hutte bauten. Oft hat sich das 
heilige Amt des Kultdieners nicht genugend zu einem System entwickelt (NAOE 
HIROJI 1956). 

In der langen Geschichte der linja (Schreine) finden wir auch haufige 
Einmischung der Politik. EinfluBreiche Schreine wurden immer Gegenstand von 
MaBregelungen von seiten der Machtigen der Gegend. Oft kam es vor, daB der 
Inhaber des Priesteramtes mit oder ohne Erfolg sich politisch betatigte. Mancherorts 
war der Glaube des Volkes ein Stabilitatsfaktor fUr die Regierungsgewalt. Daher 
suchte die Regierungsgewalt nach unruhigen Zeiten fUr Tempel und Schreine wieder 
geregelte Verhaltnisse zu schaffen. Andererseits wurden, wenn das Dorf als 
Gemeinschaftsgruppe stark wurde, je nach Notwendigkeit Organisationen geschaf
fen, die mehrere Dorfer vereinigten. Yom Ende des Mittelalters an gibt es dafur 
besonders in Kinki Beispiele in den dort sich bildenden Verbanden auf Distrikt- und 
Landesebene, die Nester des Widerstandes gegen die Machthaber waren. Wenn es 
zwar nicht uberall so we it kam, so gibt es doch Falle, wo mehrere Siedlungen sich zu 
Verbanden fur Wassergebrauch und Waldbenutzung zusammenschlossen. Die 
Regierungsstellen bemuhten sich urn Schaffung von Ruhe und Ordnung durch 
Verlegung einer Exekutivbehorde in die Dorfer. Die Kultfeiern an Landschreinen 
(go-sha, go-shinju) bluhten infolge dieser Politik. So1che Kultstellen waren zugleich 
von Nutzen fur Herrscher und Untertanen. Gemeinsam verehrte Gotter und 
gemeinsam gefeierte Feste waren einigende Bande. Was man "Gemeinschaftsfeste" 
(kamiai-matsuri oder yoriai-matsuri) nennt, waren Bildungen, durch die die Dorfer 
zusammenfinden sollten. 

Feiern bluhen und sind verbindlich unter der Voraussetzung einer zusammenfas
senden Organisation. Ein go ist eine Zusammenfassung von mura (Dorfern), ein 
mura ist ein ZusammenschluB von Klanen oder Sippen und Siedlungen (kaito). Aber 
zwischen Gruppenverbanden entwickelte sich auch Rivalitat. Bei Festfeiern wurden 
Theaterauffuhrungen und Kampfspiele veranstaltet. Es gibt Feiern, die "Be
schimpfungsfeiern" (waruguchi-matsuri) oder "Streitfeiern" (kenka-matsuri) hei
Ben; des weiteren Feiern mit Tauziehen, Pferderennen, Ringkampfen, Preisschie
Ben. Der Ausgang ist oft divinatorisch, Erntevorhersage. Die heutigen matsuri 
enthalten viele Volksbelustigungen, Unterhaltung, Erholung, Kirmes. Das rein 
religiose Element ist bei den Familienfeiern noch am starks ten wirksam. So findet 
man sich in den Neujahrstagen zusammen mit den Gottern und Ahnenseelen; die 
Welt ist dann nicht mehr dieselbe wie im Alltag. Die Sippen- und Klanfeiern geben 
das geistige Fundament fUr das BewuBtsein der Zusammengehorigkeit ab, dasselbe 
tun auch die Dorffeiern. Von den Gottern, we1che auch immer das sein mogen, 
erwartet man Schutz und Harmonie fUr sich und die Gruppe. Das Heilige ist letzten 
Endes die Gruppe selbst, Familie, Sippe, Klan, Dorfgemeinschaft, die dem einzelnen 
Geborgenheit im Dasein verleiht. Die verehrte Gottheit ist der symbolische 
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Ausdruck der Zusammengehorigkeit. Die Gruppe ist mehr als nur die Summe ihrer 
Mitglieder, sie ist etwas Neues, Machtiges. Die zwischenmenschlichen Beziehungen 
seIber gehoren dem Bereich des Heiligen und Gottlichen an. Die religiose 
Durchtrankung des Gruppenlebens, bewuBt oder unbewuBt, ist bezeichnend fur die 
japanische Gese11schaft und ist deren Starke. 

12. Die Schiffsgottheit Funadama 

Wie wir bereits vermerkten, beziehen viele Dorfer an der Meereskuste ihren 
Lebensunterhalt teils vom Ackerbau, tt:ils vom Fischfang. Die Fischerboote 
unterstehen einer eigenen Schutzgottheit, der "Boot-Seele" (Funadama). Diese 
Gottheit ist schon in alten Que11en bezeugt und ist fur die Fischer auBerordentlich 
wichtig und von vielen Brauchtumem umgeben. 1m Gotterverzeichnis des Engishiki 
ist eine Funadama-linja im Sumiyoshi-Distrikt von Settsu (zwischen Osaka und 
Sakai) erwahnt als einer der groBen amtlichen Schreine des Landes (Kampei
daisha). Wer eigentlich diese Gottheit war, ist nicht geklart. Sie tritt zunachst nicht 
als Gottheit der Fischer auf, sondem als Schutzgottin der Schiffahrt. Der Hafen 
Sumie oder Sumiyoshi war wichtig fur den Verkehr nach Korea und China. Wahrend 
der Regierungszeit der Kaiserin Jito (687-696) wurden Beamte mit Tributgaben aus 
Silla an die GroBen Gottheiten von Ise, Oyamato, Sumiyoshi, Kii Umatari geschickt. 
Der Sumiyoshi-Schrein war den drei Gottheiten des Meeres, d. h. den Schutzgottern 
der Seefahrer, und einer Erscheinung der Kaiserin Jingo Kogo, also vier Gottheiten 
geweiht. Jingo Kogo solI von Naniwa aus ihre Korea-Expedition gemacht haben. Die 
drei Meeresgotter waren Watatsumi, Tarumi und Tsumuchi. Die drei "GroBen" 
Schreine Sumiyoshi Daisha, Kashima Jingu und Katori Jingu werden/wurden a11e 
zwanzig Jahre neu gebaut. Der Sumiyoshi-Schrein war der Klangott der Klan-Haup
ter (muraji) des Tsumori-Klans. Besondere Zeremonien wurden am Sumiyoshi
Schrein abgehalten, wenn ein Gesandter zu den Tang entsandt wurde oder 
auslandische Gesandte ankamen. 

Es ist naturlich nicht anzunehmen, daB der Glaube an einen Schiffsgott mit den 
Sumiyoshi-Gottern angefangen hat. Funadama ist Herrin des Bootes. Ihr Symbol 
wird in einer Rohre mitgenommen: zwei Papierpuppen, einige Haare der Frau des 
Bootsbesitzers, zwei Wurfel, einige Munzen. Auch Fischerboote halten Funadama
sama hoch in Ehren. Der Schreiber dieser Zeilen wo11te einmal an der Ostkuste von 
Izu photographieren, wie eine Frau das Puppenpaar fur die Gottin machte. Es wurde 
abgeschlagen; Funadamasama konnte erbost werden. Nach einem guten Fischfang 
wird der Schutzgottin geopfert. Weiblich solI die Gottheit sein, weil fruher eine 
"Gottfrau" (miko) mitfuhr. 1m Wo-jen chuan der Wei-Annalen (Wei-chih) steht, 
daB die Wo-jen (Japaner), wenn sie uber das Meer fuhren, einen Zauberer 
mitnahmen, der sich kultisch rein halten muBte, so daB der Meeresgott nicht gereizt 
werde. 1m Shoku Nihongi, Abschnitt Tempyo-hoji 7. Jahr (763) ist vermerkt, daB 
die Bootsleute, als das Regierungsschiff Noto, das den Gesandten nach Korea 
gebracht hatte, auf dem Ruckweg in Seenot geriet, das GelUbde machten, wenn sie 
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durch den Schutz des Funadama wohlbehalten in die Heimat zuriickkehrten, sie den 
Hof urn eine baumwollene Krone fUr die Gottheit bitten wiirden. Das diirfte 
historisch das erste Auftauchen des Namens der Schiffsgottheit sein. 

Der Funadama-Glaube der heutigen Fischer ist im ganzen Land ziemlich 
einheitlich: als Sitz der Gottheit Frauenhaare, ein Puppenpaar, zwei Wiirfel, 12 
Miinzen, Getreidekorner, roter und weiBer Puder, Rattenmist. Bescheid dariiber 
wissen am besten die Schiffsbaumeister. Die ersten vier Dinge: Frauenhaar, ein 
Puppenpaar (mannlich und weiblich), zwolf Miinzen, zwei Wiirfel nimmt man 
hauptsachlich in Kyfishu und Kanto. BloB Frauenhaar, Wiirfel und Miinzen, ohne 
Puppen geniigen in der Iwate-Prafektur, dann im siidlichen Teil der Kiiste am 
Japanischen Meer (Nihon-kai), auf Oki, Tsushima und Sado. Beispiele von der 
Verwendung von Figuren, Wiirfeln und Miinzen gibt es an der Kiiste der Prafekturen 
von Iwate und Miyagi, in Kinki, in der Inlandsee und an der Westkiiste von Kyfishu. 
Getreidekorner werden beigefUgt in der Miyagi-Prafektur, in Izu-Oshima, Hachi
joshima, auf Ukishima (Kochi-Prafektur) und Uojima (Ehime-Prafektur); Reiskor
ner auf Sakushima (Aichi-Prafektur) und Ukishima (K6chi-Prafektur); bloB weiBen 
und roten Puder auf Sakushima und Ukishima. Auf Miyakeshima und Hachi joshima 
in Izu tut man Rattenmist hinein, der dem Boot Schnelligkeit verleihen solI. Je nach 
der GroBe des Bootes gibt es mehr oder weniger Bestandteile des Funadama. 1m 
Nordteil der Kiiste des Japanischen Meeres begniigt man sich mit einem papierenen 
Amulett von Kompira (Shikoku), Surniyoshi oder Inari, das bei der Bootseinwei
hung vom oder riickwarts angebracht wird. In Fischerdorfem der Fukui-Prafektur 
kommt der Tempelpriester von Hoshinji in Teradani und verkauft Amulette, die 
man am Bug oder Heck des Schiffes aufklebt und vor denen man dann taglich Reis 
opfert. Auf der Insel Awa ji baut man einen kleinen Schrein, in dem ein Amulett von 
Ebisu oder vom Sumiyoshi-Schrein enthalten ist. Es gibt auch von der Sekte 
Tenrikyo ("Religion der Gottlichen Weisheit") ausgegebene Amulette als Funada
mao In der Niigata-Prafektur kennt man Kompira-Amulette. Kompira ist eben falls 
ein Schiffahrtsgott, von dem es iiberall Schreine gibt, das Zentrum seiner Verehrung 
ist in Sanuki, Kagawa-Prafektur, Shikoku. Auf der Insel Iki in West-Japan wird 
Funadama auf einem Altar in der Kajiite des Bootes verehrt. Wird ein neues Boot 
gebaut, so wird das Funadama vom alten Boot heruntergeholt, vom alten Altar 
nimmt man wenigstens ein Brett fiir den Bau des neuen und stellt das bisherige 
Funadama wieder auf. 

Wenn man unter Zeremonien ein Funadama aufstellt, hat man ein Funadama-za 
("Funadama-Sitz") an dem Teil, wo der Segelmast aufgestellt ist. Darin wird ein 
Loch gebohrt, in das der Schiffsbaumeister vor dem Stapellauf das Funadama hin
einsetzt, und zwar in einer eigenen Inaugurationszeremonie ("Hineintun des Got
tes" go-shin wo ireru). Z. B. ist die Gotterfigux in der Oita-Prafektur (Kyushu) Kita
Amabe-Distrikt, Stadt Tsukumi, ein Paar (mannlich und weiblich), zur Halfte aus 
Holz, zur Halfte aus Papier. Man fiigt Augen und Nase dazu, laBt die beiden Figuren 
sich umarmen. Dazu zwei Wiirfel aus Weidenholz, zwolf Miinzen, Reis, Weizen, 
Hirse, Buchweizen, Soyabohnen. Am besten sollen Miinzen sein, die auf dem Fried
hof aufgelesen wurden. AIle diese Dinge kommen in ein etwas iiber zwei Zoll groBes 
Loch im Segelmast. Am Tage des StapeIlaufes muB der Schiffsbaumeister seinen 
Korper fiir das Hineinsetzen der heiligen Figur reinigen. Die Opfergaben werden 



Schiffsgottheit 187 

dem Funadama gegeben: zwolf, in Schaltjahren dreizehn Reiskuchen, zwei Fische, 
etwa 12 kg Reis, ein Hammer, ein Stemmeisen, eine Richtschnur mit Farbe dazu, ein 
eisemes Lineal, eine Sage, ein Handbeil; also Zimmermannsgerate. Die Wiirfel 
werden in einer bestimmten Augenkonstellation hingelegt. Beim Hineinstellen der 
Figur wird ein bestimmter Text unter dreimaligem Handeklatschen gesungen. Der 
geopferte Reis wird nach Osten-Westen, Siiden-Norden verstreut. Gotterwein 
(miki) wird geopfert und das Loch damit ausgefiillt. Mit drei Hammerschlagen 
schlieBt die Zeremonie. Der Schiffsbaumeister und der Kapitan beten zum 
Funadama-san. Fast im ganzen Land ist es so, daB man die Figur (shintai) auf ihren 
Platz stellt. Der Schiffsbaumeister und der Kapitan beten zu ihr, schlagen dreimal 
mit dem Hammer auf, legen die Wiirfel in bestimmter Konstellation hin. Auch wo 
man keine Funadama-Figur verwendet, werden Zimmermannsgerate, Opfergaben 
und Reiswein hingestellt, Gebete rezitiert und gemeinsam Lieder gesungen. Dann 
wird mit Hammer und Stemmeisen (nomi) am Trager (moTi) des Segelmastes ein 
Zeichen gemacht, worauf drei Hammerschlage folgen. Das alles nennt man "Die 
Gottheit hineintun" (go-shin wo iTeru). Das Schlagen mit dem Hammer (tataku) ist 
eine Eigentiimlichkeit der Funadama-Zeremonie. Folgt eine Zeitperiode ohne 
Fang, wird emeut eine Bootsweihezeremonie gehalten, genannt ma-naoshi no 
fun a tate, etwa "Zwischenwiederholung des Von-Stapel-Lassens". Dabei wird 
Funadama eingeladen, ins Boot zu kommen (war die Gottheit abwesend?), wobei 
dreimal auf den Boden des Bootes geschlagen wird. 

Eine andere Eigentiimlichkeit des Funadama-Glaubens ist die Verwendung von 
Miinzen und Frauenhaaren. In vielen Gegenden wird Funadama lu-ni (zwolf) 
-Funadama genannt. Das ist eine Parallele dazu, daB der Berggott lu-ni-yama-
-no-kami genannt wird, oder einfach lu-ni-sama ("Herr Zwolf") oder lu-ni-sha 
("Zwolf-Schrein"). Merkwiirdig ist, daB auch Kumano-ju-ni-sha Funadama vor
kommt, also "Kumano-zwolf-Schreine-Funadama". Darauf hat friih schon ORIGU
CHI SHINOBU, eine groBe Autoritat der religiosen Volkskunde, aufmerksam 
gemacht. "Zwolf" hat natiirlich mit den zwolf Monaten zu tun. DaB der Name 
mit Kumano zusammengestellt wird, laBt den Schreiber dieser Zeilen vermuten, daB 
die Ausbildung und Verbreitung dieses Glaubens an Funadama von den miko 
("Gottfrauen") betrieben wurde, die Kumano als ihr Zentrum betrachteten. Die 
Parallele zum Berggottglauben tritt in einem Bericht aus der Kamaishi-Gegend in 
der Iwate-Prafektur besonders ausdriicklich in Erscheinung. Wenn dort ein 
neugebautes Fischerboot dem Gebrauch iibergeben wird, schlieBt sich der Schiffs
baumeister mit dem ersten Lehrling am Vortag der Feier in die Kajiite am Bug des 
Bootes ein, urn zu fasten und Enthaltsamkeit zu iiben. Dann kommt der 
Schreinpriester und geht mit dem Baumeister in die Kajiite. Dort fiihren sie eine 
Reinigungszeremonie aus, kleben unter Gebetsspriichen das Funadama-Amulett 
hinein, bringen verschiedene Opfergaben dar: weiSen Reis (hakumai), Kastanien 
(kurumi), getrocknete Sardinen, Seegras, Bohnen, frische Fische. Der Baumeister 
geht mit dem Bootsmeister in die Kajiite und verehrt Funadama. Dann wird ein 
Gebet gesprochen urn Sicherheit auf dem Meer und reichen Fischfang. 

Wenn bei Morgengrauen die Aut zu erwarten ist und man das Boot ins Wasser 
gleiten lassen kann, werden erst drei Reiskuchen an drei Stellen geopfert, namlich 
am Bug, beim Funadama und am Heck. Der Bug wird kanagami "Metallgott" 
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genannt, das Heck yama no kami "Berggott". Dem "Metallgott" und dem 
Funadama werden dreistufige "Spiegelkuchen" (glatte, brotlaibformige Reisku
chen), dem "Berggott" werden zwolf kleinere runde Reiskuchen geopfert, ca. 4 Zoll 
im Durchmesser. AuBerdem wird ein genugender Vorrat an "Streureiskuchen" 
bereitgestellt, kleinere viereckige Stucke, die zum AbschluB der Feier unter die 
umstehende Menge geworfen werden, wie es sonst beim Richtfest eines Hausbaues 
geschieht. In der Tokushima-Pdifektur in Shikoku, Oe-Distrikt, Mukimachi, 
werden auf runden Reiskuchen Sterne angebracht und zwei Haufchen davon dem 
Funadama geopfert. Das hat Verbindung zu Hausbauzeremonien. Beim Richtfest 
(tatemae) werden menschliche Figuren, falsches Haar (kamoji) und Spiegel 
verwendet. Wir haben schon fruher gesehen, daB bei der Zeremonie der 
Einweihung eines neuen Wohnbaus fur den Kaiser (Otono-hogai) der gottliche 
Hausgeist weiblich ist, Omiya-no-me no Mikoto. Hausgeist und Bootsgeist sind also 
beide weiblich. Es wird vermieden, daB eine weibliche Person aIle in das Boot 
besteigt. Andererseits werden zu Frauen gehorende Dinge, wie Frauenhaare, 
Kamm, Haarnadeln, Spiegel als Symbole fUr weibliche Gottheiten genommen. In 
Miyakeshima sudlich von Izu ist es eine bestimmte Frau, die Haare fur Funadama 
spendet, z. B. die Frau des Bootseigentumers oder dessen Tochter oder die Frau des 
Bootsmeisters. In Hachijoshima stammt das Haar haufig von einem kleinen 
Madchen. Diese weiblichen Personen verbleiben in besonderer Beziehungzum Boot 
und dessen Funadamasama. Bei der Ausfahrt und bei der Ruckkehr und bei 
Bootsfesten sind sie Offiziantinnen bei besonderen Zeremonien. Von den von ihrem 
Boot aus gefangenen Fischen erhalten sie bestimmte Erstlingsanteile (wakemae). 
Die Haare spendende Frau wird Funadama-sasagi ("Funadama-Opferin") genannt. 
In Hachijoshima wird bei einem groBen Fang im Haus dieser Frau eine Funa
dama-Feier abgehalten. 

In anderen Gegenden wieder kennt man keine derartigen besonderen Beziehun
gen. Dafur kommt es vor, daB man einer Frau unbemerkt Haare abschneidet und 
diese als Symbol des Bootsgeistes beniitzt. Am Tag des StapeIlaufes wird die Frau 
auf das Schiff gesetzt, hernach zieht man das Boot wieder auf den Strand. Es kommt 
auch vor, daB man die Frau des Bootsmeisters oder die Tochter des Bootsbesitzers 
zeremoniell in das Boot setzt bei der Einweihungsfeier fUr ein neues Boot. DaB man 
Frauenhaar als Symbol (shintai) des Bootsgeistes nimmt, dazu paBt, daB in Okinawa 
die Schwestern die Schutzgeister der Bruder sind. Das ist dort der alte onari-Glaube. 
Die Schutzgeister der Boote sind weiblich, die Schwestern sind das yorimashi oder 
der Sitz eines solchen Schutzgeistes. Frauen sind/waren auch die Offiziantinnen von 
Festfeiem. 

Hier legt sich auch folgende Vermutung nahe: die Ju-ni Funadama 
("zwolf-Funadama") und die zwolf Miinzen deuten vielleicht auf die Bergasketen 
(shugenja) und die "Gottfrauen" (miko), zu deren GlaubensweIt Funadama gehor
teo Das im ganzen Land zu findende Brauchturn urn Funadama durfte von einem 
bestimmten Zentrum ausgegangen sein, das heute nicht mehr feststellbar ist. Es gibt 
Uberlieferungen uber die Stimmungslage des Bootsgeistes, Z. B. "Funadama ist in 
guter Stimmung" (Funadama ga isamu) oder "dem Funadama geht es gut" 
(Funadama ga shigeru). Das ist die divinatorische Technik der Fischer, wenn das 
Boot unterwegs ein sonderbares Gediusch macht. In der Oita-Priifektur gibt es zwei 
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Orte, wo das Funadama lustig wird. Wenn der Wind geHihrlich ist und man trotzdem 
dorthin fahrt, hort man lustige Laute. In der Gegend von Sasebo in der 
Nagasaki-Prafektur wird starker Wind einfallen, wenn der Bootsmeister auf der 
linken Seite des Schiffes zwei- oder dreimal einen merkwiirdigen Ton hort. 
Windstille tritt ein, wenn am riickwartigen Ende des Schiffes so1che Laute zu horen 
sind. In der Shimane-Prafektur, Yatsuka-Distrikt, Kawanamimura (heute Shimane
mura), hort man einen Ton jin-jin, als ob ein Insekt zirpte. Das gilt als Vorzeichen 
von starkem Wind und hohem Seegang. Wenn in Kitahama der Wind nach Siiden 
umschlagt, wird das Funadama lustig (shigeru) und laBt sich an verschiedenen 
Stellen des Bootes vemehmen. In Sotokaifumura in Sado kiindigt das Funadama 
durch Sauseln (saezuru) gliiekliehe Ereignisse an. 

Zur Erganzung seien noch einige Jahresbrauehe angefiihrt. Eine Neujahrsfeier 
(o-toshigoshi) des Funadama gibt es in der Iwate-Prafektur in der Miyako-Bucht vor 
der Stadt Miyako. In den Dorfem der die Bueht umfassenden Halbinsel betet man 
am 1 LXII. (Mondkalender) zum Funadama und opfert ihm Reiswein. Eine 
besondere Neujahrsfeier fiir die Gottheit gibt es in der Fukui-Prafektur, Mikata-Di
strikt, Mikatamaehi, Yokumigaura. Am 11. Tag yom (alten) Neujahr wird eine 
Funadama-Zeremonie abgehalten. Dazu ladt man den Amtsinhaber des Betplatzes 
(kitosho) ein, der die Daihanya-Sutra rezitiert und dann ein Gebet zum Insektenver
treiben (mushiyoke no kito) sagt. Wenn der Beter (kitoshl) nach Haus geht, suehen 
ihn die Kinder mit Seilen zu umwickeln und niederzuwerfen. Die Erwaehsenen 
begleiten und besehiitzen den Beter. In einem J ahr, in dem es gelingt, den Beter 
urnzulegen, gibt es einen reiehen Fang. 1m Nagaoka-Distrikt der Koehi-Prafektur 
(Shikoku) wird das Funadama-Marzfest am 3.111. gefeiert. Der 3.111. ist in ganz 
Japan das Madehenpuppenfest (sangatsu no sekku). Man stellt eine weibliehe Puppe 
als Symbol des Funadama her und bringt sie zusammen mit rotem und weiBem Puder 
als Opfergabe dar. 

13. Fischereigotter 

Wie schon der Name sagt, ist Funadama in erster Linie der Sehutzgeist eines Bootes. 
Jedes Boot hat seinen eigenen. Die Fischer verehren aber auBerdem einen 
Sehutzgeist der Fischerei und einen Meeresgott. Je nach der Gegend ist ein 
besonderer Fisch das Symbol, die Inkarnation oder der Bote des Meeresgottes. 
Diesen Fisehen gegeniiber sind besondere Tabus einzuhalten. Nach den bis heute 
gemachten Erhebungen wird von Kinki naeh Westen Ryugu ("Draehenpalast") 
oder Ryuo ("Draehenkonig") als Sehutzgott der Fiseherei verehrt. Sein Festtag wird 
nieht iiberall einheitlieh am selben Tag gefeiert. Der Drachenkonig beherrseht das 
Meer und das Fisehvolk. An seinem Festtag wird daher nicht gefiseht, was man 
"Stillhalten auf dem Meer" (okidome) nennt. Der Meeresgott verabseheut Metall; 
fallt jemandem ein metallener Gegenstand ins Meer, muB sofort ein Reisweinopfer 
dargebraeht werden. 
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Ebisu, von dem wir schon gesprochen haben, ist der Schutzgott der Fischerei. 
RyQo, Ebisu und Funadama sind die von den Fischern am meisten verehrten Gotter. 
Ober den Drachenpalast gibt es viele Volkserzahlungen. Leute find en Zugang in den 
Drachenpalast (ryiigii-iri) , das ist ein haufiges Motiv darin. Der Drachenkonig 
erscheint als grandioser Herrscher tiber die Welt der Fische, so wie der Gott des 
Bergwaldes in der Religion der Jager der Herr der Jagdtiere ist. Kleine Schreine des 
Drachenkonigs findet man in allen Fischerdorfem. GroBe Schreine scheint es nicht 
zu geben. 

Als Gott der Bootsleute ist noch Kompira zu erwahnen. Sein Wesen und seine 
Herkunft blieben bis heute unklar. In Sanuki in Shikoku gibt es den bertihmten 
Schrein Kotohira-jinja. Kompira ist eine Kontraktion von Kotohira. Die Geschich
te dieses Schreins ist insofern merkwtirdig, als er im 9. Jh. angeblich von KobO Daishi 
als Tempel einer indischen Gottheit gegrundet wurde. Erst 1874 wurde er zu einem 
Shinto-Schrein. Der frtihere Name Gongen (avatar, Manifestation), namlich 
Zozusan Kompira-Gongen, zeigt an, daB auch Landesgottheiten darin verehrt 
wurden. Dazu gehorten Omononushi und Kaiser Sutoku. 1m Laufe der Jahrhunder
te erfreute sich der Tempel bei Kaisern, Adeligen und Yolk groBer Beliebtheit als 
Wallfahrtsort, und zahlreiche Zweigtempel wurden als Wallfahrtsziel im ganzen 
Land errichtet. Der Tempel rivalisierte sogar mit dem GroBen Ise-Schrein. Auf 
unzahligen Hausaltaren im ganzen Land findet man Kompira-Amulette. Besonders 
Fischer, Schiffer und Reisende verehren den Gott Kompira. 

14. Gewerbliche Berufsgotter 

Bis jetzt haben wir uns mit Gottem befaBt, die durch Spendung der wichtigsten 
Nahrungsmittel das Menschendasein sicherstellen. Es ist klar, daB auBer Jagd, 
Ackerbau und Fischfang mit dem Fortschritt der Kultur auch verschiedene 
Kulturgtiter sowie Handwerk und Ktinste von zunehmender Wichtigkeit wurden 
und unter den Schutz von Gottem kamen, die als Kulturheroen auftreten. Der 
Ahnengott der Schmiede ist zunachst im Kojiki als Amatsumara erwahnt und macht 
einen Spiegel. Die Gotter Okuninushi und Sukuna haben sich in der Forderung des 
Ackerbaus und der Landesverwaltung Verdienste erworben, haben die Bewohner 
Pflanzenanbau und Viehzucht und Abwehrverfahren gegen Raubtiere und Insekten, 
Heilkunst und Reisweinbrauen gelehrt. Diese beiden Gotter wurden, nachdem sie 
bei einem merkwtirdigen Stein Oarai-iso erschienen waren, 856 vom Kaiser geehrt 
mit der Errichtung eines Schreines von Yakushi Bosatsu (der buddhistische 
Medizingott). Als Gotter der Heilkunde gerieten sie mehr und mehr in Vergessen
heit. Mit zunehmender Verbreitung der chinesischen Heilkunde traten Lu Tung P'in 
und Shen-nung als Ahnengotter der Medizin in den Vordergrund. 

Schon in den Legenden des Gotterzeitalters treten Namen von gewerblichen 
Gottem auf: Spiegelmacher, Schmiede, Juwelenmacher, Baumwollspinner, Herstel
ler von Gewichten, Schwertern, Axten und anderem Handwerkszeug, Saiteninstru
menten, Morsem und StoBeln, Lederverarbeiter, Keramiker. Mit der Beilegung 
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eines Gewerbe-Ahnengottes haben sie ihre Kiinste monopolisiert. Unter den 
Kaisern Ojin, Nintoku und Yuryaku erreichte die Einwanderung von Koreanern 
und Siid-Chinesen ihren Hohepunkt. Diese naturalisierten Auslander (Kikajin) 
riefen im alten Japan eine Revolution in Technik und Produktion hervor. Sie bilde
ten auch ihre eigenen Klane (HORI ICHIRO 1959:91-136). Durch die Taika-Re
form (645-701) bis in die Nara-Zeit (710-784) hatte sich die Technik bereits vom 
Bereich der Magie abgelost. Die gewerblichen Gruppen wurden selbstandig und 
lebten von ihren Techniken. Verschiedene Handwerksgruppen kamen unter das 
Patronat des Hofes, von Aristokraten und von groBen Schreinen und Tempeln. 

Die Handwerker-Klane standen dann auBerhalb des Volkes und galten als eine 
Art mit gottlicher Macht erfiillter Menschen (hijiri) , was noch durch ihren 
besonderen Glauben, ihre Riten und Gewohnheiten gefordert wurde. Auch die 
Handwerker betrachteten sich nicht als zum gewohnlichen Yolk gehorend. Man 
nannte sie "Wegleute" (michi no mono). Aus demJahre 1217 wird von einer groBen 
Liederversammlung so1cher Leute berichtet, woran 24 verschiedene Berufsspeziali
sten teilnahmen: Arzte, Geomanten (inyoji) , Hersteller von buddhistischen Statuen, 
Tapezierer, Schmiede, Schwertschleifer, GieBer, Geisterfrauen (miko) , Anstrei
cher, Statuenfasser, Taucher, Kaufleute, Mattenflechteru. a.m. Auch Zauberexper
ten aller buddhistischen Sekten werden in der Aufzahlung von Gewerbeleuten 
erwahnt. Wenn sie als "Wegleute" bezeichnet wurden, ist damit ihre mangelnde 
SeBhaftigkeit im Gegensatz zur Bauernbevolkerung gemeint. Sie boten ihre Dienste 
iiberan an. Mit der Zeit festigte sich ihr BerufsbewuBtsein als Gewerbetreibende. 
Edo, Osaka und Kyoto als Handelsmetropolen und die Burgstadte (jokamachi) 
benotigten viele Handwerker, so daB diese seBhaft wurden und berufsethische 
Normen und Gewohnheiten, Satzungen und Innungen bilden konnten. Viele 
Gewerbetreibende verehrten ihre alten Berufsahnengotter oder wahlten sich neue. 
Sie bildeten eigene Kultgruppen und Bruderschaften. AuBer dem Gemeinschafts
gott ujigami oder ubusunagami, an dessen Feiern sie sich beteiligten, hatten sie noch 
eigene Schreine und Festfeiern. 

Ais besondere Gewerbeschutzgotter bildeten sich die Matsuo-Jinja in Kyoto und 
die Miwa-Jinja in der Nara-Prafektur fiir Reisbrauer heraus. Zum Schutzgott der 
Schiffer (funenori) entwickelte sich die Kompira-Jingu in der Kagawa-Prafektur in 
Shikoku und die Shiogama-Jinja in der Miyagi-Prafektur und die Sumiyoshi-Jinja in 
Osaka. Eine Shiogama (Salzkessel)-Jin ja verehren als Schutzgott ihrer Salzfelder die 
Salzrnacher in der Hiroshima-Prafektur an den Gestaden und auf den Inseln der 
Inlandsee. In der N agano-Prafektur, wo es Dorfer von Papiermachern gibt, verehren 
diese als Schutzgott des Kessels den Gott Samoo Dai-Kojin auf Neujahr. Die 
Marionettenspielerinnen (Kugutsume) hatten als Schutzgott Hyakugami (wortlich 
"Hundert Gotter") und verehrten auch den "Grenzgott" (Sae no kami); die 
Affentheaterspieler standen unter dem Schutz von Sarutahiko, die Dirnen unter 
dem von Hyaku Tayu. Der Gott der Schauspieler war Ichibetsugami, der der 
Ebisu-Puppenspieler (Ebisu-negaibito) von Nishinomiya war ebenfalls Hyaku 
Tayu. 

Die Berufsgruppen und Gewerbetreibenden hatten auch ihre eigenen Bruder
schaften (ko). Die Jager, Kohlenbrenner und Waldarbeiter hatten ihre Berg
gott-Bruderschaft (yama-no-kami-ko). In Nord-Kanto und in Tohoku feiern die 
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Berggott-Bruderschaften das lu-nimatsuri ("Zwolf-Fest") am 12.XII. und 12.11., 
hangen dabei ein Bild des lu-ni-sama (Berggott) auf, opfern davor einen Fisch, 
Reiswein und einen okoze genannten stacheligen Fisch (Minous Adamsi), den der 
Berggott gem hat. An diesem Tag haben aIle Waldarbeiter frei und nehmen an der 
Bruderschaftsfeier teil. Die Zimmerleute, Maurer, Dachdecker, Schmiede, Bott
cher, Holzfaller und noch andere Handwerker versammein sich zum hi-machi 
("Tag-Abwarten"), wobei sie eine Taishi-Andacht abhalten. Dieser Taishi ist 
Shotoku Taishi (572-621). Die Tage dafiir sind der 16. und 21.1. und der 16.VIII. 
Die Berufsgenossen tun sich dabei an einem gemeinsamen Mahl giitlich und treffen 
Vereinbarungen iiber whne. Urspriinglich scheint das ein Treffen fiir Berufe, die 
mit Bauholz zu tun haben, gewesen zu sein. In der Prafektur Shiga, Aichi-Distrikt, 
Higashi-Oguramura, Iud der Bruderschaftsvorstand (ko-oya) aIle Mitglieder zu 
einem Mahl ein. Es war fiir aBe Holz verarbeitenden Gewerbe geschaftlich wichtig, 
daB die Teilnahme allgemein war. 

In Nord-Kanto wird in den Bergdorfern die Taishi-Andacht nicht nur von den 
Handwerkern, sondern von allen Holzarbeitern im weitesten Sinne besucht. Fiir die 
Zimmerle ute (daiku) findet auBerdem am 2.1. die Verehrung des Donbakosama 
genannten Gottes statt, so auf den Goto-Inseln in der Nagasaki-Prafektur. Der 
Name des Gottes bezeichnet wohl die Kiste mit den Arbeitsgeraten. Ferner findet 
eben falls in den Dorfern von Nord-Kanto am LX. in der Residenz des Schreinprie
sters das Teppo-uchi ("GewehrschieBen") statt mit einer Suwa-Andacht, bei der das 
Bild des Suwa-Gottes aufgehangt wird. Fiir Pferdebesitzer gibt es Kannon-Bru
derschaften. Bei den Andachten werden whne und Preise festgesetzt und 
Seelengedenkfeiern fiir eingegangene Pferde abgehalten. Die Kannon dabei ist die 
"Pferdekopf-Kannon" (Bato-Kannon). An diesen Tagen gibt man den Pferden 
Reiskuchen und SiiBigkeiten zu fressen. Das Fest fallt je nach der Gegend auf 
verschiedene Daten. In Tohoku, wo viel Pferdezucht ist, gibt es den Pferdeschutzgott 
Sozensama (etwa "Pferde-Ahnengott"). Ein Saruta Tayu (Saruta-Meister) genann
ter Pferdestallbeter kommt im Neujahrsmonat zum Verrichten von Gebeten. Am 
Pferdemarkttag kommen in groBen Scharen die Arbeiter und opfern dem 
Pferdeschutzgott Reiswein. Der Sozensama ist der Gott, den die Affentheaterspieler 
mit sich fiihren. Es gibt auch eine Sozen-ko genannte Andacht, die von Pferdebesit
zern abgehalten wird. Dabei wird die Sutra Shozen-kyo (Shozen des siegreichen 
Guten) gelesen. In der Nagano-Prafektur wird von den Rinderknechten eine 
Andacht zu Dainichi Nyorai (Roshana Budddha, Sanskr. Vairocana) abgehalten. 
Der Wallfahrtstag ist der 8.1V. Die Kaufleute der Stadte hatten ihre Ebisu-Bru
derschaften und -Andachten. 

Nicht immer sind Berufsgotter Neuschopfungen, sondern ein schon vorhandener 
Gott findet neue Verehrergemeinden; den Berggott z. B. verehren in den Bergdor
fern nicht nur Holzhandler, Holzhacker und Kohlenbrenner, sondern auch die 
Goldgraber. Deren Berggott unterscheidet sich von dem der Bauern, wie wir schon 
gesehen haben. Daikoku, der indische Maha Kala, wurde in buddhistischen Klostern 
zum Kiichengott; er wurde nach der Verschmelzung von Buddhismus und Shinto 
Okuninushi gleichgesetzt, wurde mit Ebisu zusammen einer der Gliicksgotter, 
wurde in Ost -1 apan, Shikoku und K yGshu zum Feldgott, in Fischerdorfern wird er ais 
Strand-Ebisu (ura-Ebisu) verehrt. Die Ebisu-Gliickwunschhersager von Nishino-
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miya farderten seine Verehrung als allgemeinen Gliicksgott. Inarisama war 
Feldgott, wurde als Fuchs zum Boten des Feldgottes. Die Gottfrauen (miko, itako) 
haben ihn im ganzen Land verbreitet, so daB er jetzt auch in den Stadten von allen 
Bevalkerungsschichten, z. B. auch von Studenten in Examensnaten, verehrt wird. 
Der Suwa Myojin, Gott des Suwa-Schreines, wurde zum lagdgott, im Mittelalter 
zum Kriegsgott und fand auch unter den Fischern Verehrer bis hinunter nach 
Nagasaki und Kagoshima. Auch Gatter von groBen Schreinen wurden yom Yolk fiir 
seine besonderen Zwecke verehrt, so geschah es mit dem Kashima-Schrein in 
Hitachi (Ibaraki-Prafektur), dessen Gatter Takamikatsuchi, Futsunushi und Ame 
no Koyane sind. Ohne auf einen davon Bezug zu nehmen, verehren und besingen die 
Bauern einfach den Kashima-Gott, dem sie fUr eine gute Ernte danken und urn eine 
weitere bitten. Sowohl die Kashima- wie die benachbarte Katori-jinja waren in der 
alten Zeit Statten der Kriegsgottverehrung. In der Edo-Zeit holte man deren 
Schreinpriester in die Darfer zum Kashima-kotobure ("Kashima-Ankiindigung"), 
die urn gute Ernte und Fernbleiben von Epidemien und anderem Ungliick beteten. 
Auch als Gott fiir leichte Geburt wird der Kashima-Gott angerufen. Es gibt dafiir 
auch Bruderschaften (Koyasu-ko). In Familien, in denen eine Geburt bevorsteht, 
bringt man eine halzerne Kiste ins Haus, in der zwei papierene Amulette enthalten 
sind; auf dem einen steht geschrieben "Amulett des GroBen Schreines von 
Kashima", auf dem anderen "Hitachi-Giirtel-Amulett". 1m Naka-Distrikt in der 
Gegend von Omiya-machi gibt es Kashima-ko, d.h. Kashima-Bruderschaften, die 
aus Frauen bestehen, die urn eine leichte Geburt beten. 

Eine ahnliche Popularisierung erlebte eine Aristokratengottheit von der Osugi
jinja von Aba, Sakuragawa, Inajiki-Distrikt, Ibaraki-Prafektur. In dieser Dsugi-jin
ja wird der Gott Yamato-Omono-nushi Kushi-mikatama no Mikoto verehrt. In der 
alten Zeit betete man, wenn die Blattern wiiteten, zu einer "Zweigseele" (bunrei) 
des Gottes Miwa-Myojin von Yamato urn Beseitigung der Epidemie. Man nannte 
das Ampa-shinko ("Ampa-Glaube"), Ampa = Aba. Heute besteht der Brauch, 
daB zu Beginn des Friihlings junge Burschen zur Osugi-jinja kommen und eine 
Tengu-Maske ausleihen. Der Tengu ist ein Vasall des Dsugi-Gottes, der in Zeiten 
von Blatternepidemien seinen Tengu ausschickt, die Epidemie zu beseitigen. Die 
einzelnen Darfer leihen sich die Tengu-Maske aus, ein Bursche tragt sie in einem 
schanen Behalter auf dem Riicken, und wahrend er ein Klanginstrument schlagt, 
geht er von Haus zu Haus und verteilt Amulette. 

Der Glaube an die Dsugi-jinja9 ist auch in den benachbarten Prafekturen 
verbreitet. Es Iiegt ein Bericht aus Edo yom 1 ahre 1718 vor (Dsugi-bayashi
zakki "Verschiedenes iiber Dsugi-Tanzlieder"), wonach im Schreinbezirk Edo
Fukagawa-Hachiman am 6.VI. eine wandernde Tanzliedergruppe ankommt, die 
durch sieben Lander reist (Hitachi, Shimosa, Kazusa, Awa, K6zuke, Musashi und 
Shimozuke). Angeblich solI dieser Brauch mit dem Dsugi-Glauben in den lahren 
Genroku (1688-1703) und in den lahren Kamp6 (1741-1744) zur B1iite gekom
men sein. 

9 Ober den Osugi-Glauben vgl. Bd. 8 (Ibaraki-Prafektur) der Sammlung Nihon no minzoku 
[Volksbrauche in Japan] 1973:117 ff. 
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Ein kleiner Schrein zur Verehrung des Gottes Ampasama liegt im Kashima-Di
strikt, Onomura, Kazu. Eine eingemeiBelte Inschrift liest man: "Zu Ehren des 
Blatterngottes" (hono-hosogami) , (Datum) Horeki 7.VII. (1757). Wenn hier die 
Blattern herrschten, wurden Tanze veranstaltet, bei denen man sich rote Handtti
cher urn den Kopf wickelte und sang: "Wenn der Wind von Ampa her weht, sind die 
Blattern leicht, wird gesagt, yohoi, yohoi yasa". Dieser Tanz hielt die Blattern abo In 
Ishisaki im Osten der Ibaraki-Prafektur ist eine Osugi-jinja, in der Nahe davon ist an 
einem Sumpf Hinuma Ampasama. Ais hier einmal die Blattern im Umlauf waren, 
lieh man von der Osugi-jinja in Aba eine Tengu-Maske aus. Hernach brachte man 
sie wieder zurtick, oder sie kam von selbst wieder in diese Gegend zurtick, worauf 
man sie hier verehrte. Der Festtag war am 28.VII. Man baut auf zwei Booten eine 
kleine Htitte und fahrt unter Liedersingen auf dem See Hinuma herum, tanzt mit 
Hyottoko (Feuergott)- und Fuchsmasken. 

Der Ampasama gewahrt auch Sicherheit auf dem Meer. Wir haben hier einen 
Fall, daB von einem groBen und alten Schrein die Verehrung eines Gottes sich 
abzweigte, der mit dem eigentlichen Schrein nichts zu tun hatte. 1m Falle des 
Ampasama war sicher auch die mit der Verehrung des Blattemgottes verbundene 
Tanzbelustigung an der Popularisierung der Gottheit beteiligt. 

In der Nagano-Prafektur, Higashi-Chikuma-Distrilri- gibt es einen Koshin-Glau
ben, der in allen erdenkbaren Farben schillert, je nach der Ortschaft und 
Bruderschaft. An sich handelt es sich urn einen taoistischen Ideenkomplex 
(SAUNDERS 1958). Wenn im Kalender das Affenzeichen mit dem Metallzeichen 
zusammenfallt, was gemaB dem chinesischen Sechzigerzyklus sechsmal im J ahr 
geschieht, wird "Koshin-Wachen" (Koshin-machi) gehalten, damit die Wtirmer im 
Menschen nicht dem Himmel tiber des Menschen Vergehen berichten konnen. Nur 
im Schlaf konnen sie den Korper verlassen. Urn das zu verhindern, bleibt man in der 
kritischen Nacht wach. Koshin, den wir in einem eigenen Abschnitt behandeln 
mtissen, ist eine der bekanntesten Gottheiten bis in die Neuzeit. Sie hat aber von 
ihrer eigentlichen N atur oft nur mehr wenig an sich, sondern wird ftir verschiedene 
Zwecke verehrt. In Higashi-Chikuma fungiert Koshin als Ackerbaugott, als Ungltick 
vertreibender Gott, als Glticksgott, als Ortsgott Uigami). Auch verschiedene 
Gewerbe verehren ihn als Schutzgott; er ist auch Beschtitzer der Pferde, sorgt ftir 
gltickliche Eheanbahnung, ist Schutzgott der Kinder. Die Funktion des Koshin hangt 
von der Bruderschaft ab, die ihn ftir einen bestimmten Zweck verehrt. Das hat man 
in Higashi-Chikuma festgestellt, aber die Unklarheit des Wesens der Gotter und 
deren Wandelbarkeit ist eine ganz allgemeine Erscheinung. 

Von den Geisterfrauen in Tohoku hat ungefahr jede ihren eigenen Schutzgott. 
Die wandernden Geisterfrauen (aruki-miko) , die frtiher im Land herurnzogen, 
haben zur Verbreitung von Modegottem viel beigetragen, ebenso zum Wandeln von 
Gotterfunktionen. Ein Lehrsystem mit verpflichtenden Glaubensnormen gibt es in 
der Gotterreligion nicht. So sind Berufsgotter und auch lokale Produktionsschutz
gotter neu entstanden oder beziehen sich nur auf einen lokalen Verehrerkreis. Vor 
dem letzten Krieg legte sich ein Tennis-Club den Gott Ame no Hayatama no Mikoto 
("Himmlischer-schneller-Ball-Gott") als Schutzgott bei und verehrte ihn eine 
Zeitlang. 
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1m Buddhismus wird Yakushi Nyorai als Gott der Heilkunst verehrt, bloB weil 
yakushi "Medizinmeister" heiBt. Yakushi ist im Buddhismus Bhaisajyaguru, hat in 
Indien nicht die Funktion eines Medizingottes; in Japan tritt er seit der Asuka-Zeit 
auf; besonders Saicho, d. h. Dengyo Daishi (707-822) solI die Darstellung gefordert 
haben. Der Buddha wird mit einem MedizingeHiB in der linken Hand dargestellt. 
Bato-Kannon ("Pferdekopf-Kannon"), d. i. Monju Bosatsu (Manjusri) wird ange
rufen, wenn man urn die Intelligenz von Kindem besorgt ist. In Nagano-Gegenden 
gibt es auch dafiir Bruderschaften. Buddhistische Gottheiten tun dieselben Dienste 
wie einheimische. Denken wir an die "Leichtgeburt-Kannon" (Koyasu-Kannon). 
Irgendwo wird das Gemcht in Umlauf gesetzt, daB ein bestimmtes Buddha-Bild in 
einem besonderen Tempel in bestimmten Angelegenheiten wirksame Hilfe gewahrt. 
Oder in einer linja (Schrein) folgt einem Gott der Ruf, in dieser oder jener 
Angelegenheit ein besonders guter Helfer zu sein, und so wird er vielleicht zum 
Schutzgott eines Gewerbes. 

Die Berufsgruppen mit ihren exklusiven Gotterkulten sind entweder gefiirchtet 
oder geachtet. In der Edo-Zeit, in der sich der GroBteil der heutigen Religionspha
nomene herausgebildet hat, zusammen mit der vorindustriellen Gesellschafts- und 
Wirtschaftsstruktur, gab es auf religiosem Gebiet viele Neuerungen. Das Bruder
schafts- und Wallfahrtswesen blUhte, ebenso die unterhaltsame Seite der Gotterkul
te, besonders bei Gemeinschaftsfeiem wie die des Dorf- oder Klangottes (ujigami). 
Wandemde Schauspielergruppen brachten artistische Errungenschaften in die 
Dorfkulte. 

Die in den Familien der Kaufleute von Edo ausgebildeten Familiengesetze und 
Geschaftsregeln hat man den Normen der Kriegerfamilien des Mittelalters 
nachgebildet; in ihnen wird die Glaubigkeit gegeniiber Gottem und Buddhas stark 
betont. Die Kaufhauser waren organisiert wie Sippen. Die Innungen griffen bis auf 
Shotoku Taishi auf gewerbliche Ahnen zuriick. Es war ja nie eine Autoritat da, die 
religiose Neuerungen iiberwachen, leoKen oder normieren konnte. Die Spezialisie
rung der gewerblichen Berufe fing zunachst in der Umgebung des Herrschers an, 
wurde ausgebildet im Schatten der Adelsresidenzen, der Schreine und Tempel, 
entwickelte sich dann besondem kraftig in den groBen Stadten und in den 
Burgstadten. 

Das zentrale Thema der bisherigen Volkskunde betraf die Bauemdorfgesell
schaft. Die Volkskunde der Stadtbevolkerung ist iiber die ersten Anfange noch nicht 
hinausgekommen, so auch nicht unser Wissen iiber die Schutzgotter der Gewerbe
gruppen. Vielleicht von der Edo-Zeit abgesehen ist damber noch wenig Material zur 
Hand. 
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II. Taoismns nod Koshin-Glanbe 

Wenn wir unsere Darlegung iiber den Koshin-Glauben an dieser Stelle unterbrin
gen, geschieht das nach Uingeren Dberlegungen und nur mit einigem Zogern. Koshin 
war namlich urspriinglich kein Gott, sondern eine Idee, die aus dem Volks-Taoismus 
stammt (SAUNDERS 1958). Mit der Idee gehen religiose Praktiken zusammen. 
Ikonographische Darstellungen mit allerlei Synkretismus erzeugten eine weitum 
verehrte Gottheit, Koshinsama, bei der die urspriingliche Idee zum groBen Teil 
vergessen wurde. Die so entstandene Gottheit ist in Bauerndorfern weit verbreitet. 

Die chinesische Idee ist folgende: 1m menschlichen Korper wohnen drei Wiirmer, 
die san-chi'i (oder san-shi). 1) Der "alte Blaue" (ch'ung-ko), der im Kopf lebt und 
Blindheit oder Taubheit, Kahlkopfigkeit, verstopfte Nase oder schlechten Atem 
verursacht. 2) Die "weiBe Magd" (po-Io), die in der Brust lebt und Herzklopfen, 
Asthma und Melancholie verursacht. 3) Der "blutige Leichnam" (hsiie-shih), der in 
den Lenden lebt, verursacht Eingeweidekrampf, Vertrocknen der Knochen, 
Verblassen der Haut, Rheumatismus in den Beinen, Gelenkschmerzen, Schwachung 
des Geistes und des Willens. Er ist schuld daran, daB man hungrig ist und doch nicht 
essen kann, keine Lebenslust hat und konfus ist. Einem Text nach ist dieser Wurm 
besonders begierig auf Geschlechtsverkehr. 

Die Wiirmer spionieren. Sie wollen befreit werden, was aber nur nach dem Tode 
ihres Tragers geschehen kann. An einem Koshin-Tag, der sechsmal im J ahr 
vorkommt - wenn im Datum die Zeichen fUr Metall (ko) und Affe (shin) 
zusammentreffen -, berichten sie dem Himmel (Shang-ti) alle Missetaten des 
Menschen, woraufhin der Lenker des Schicksals das Leben des Menschen verkiirzt, 
und zwar urn 300 Tage fiir schwere Vergehen und urn drei Tage fiir geringere. Die 
Drei Wiirmer konnen aber nur dann zum Himmel zur Berichterstattungentkommen, 
wenn der Mensch schlaft. Darum vermieden es die Leute an einem Koshin-Tag 
schlafenzugehen. 

Bereits in China beteiligte sich der Buddhismus an der Koshin-Feier, und zwei 
nichttaoistische Gottheiten wurden mit der Einhaltung des Affentages betraut, 
namlich Taishakuten (Indra) und Seimen Kongo (Vajrakumara). Taishakuten 
wurde mit Shang-ti gleichgesetzt, wahrend Seimen Kongo, der Bote des Taishaku
ten, den berichterstattenden Drei Wiirmern gleichgesetzt wurde. AuBerdem hatte 
Seimen (oder Shomen) Kongo im Buddhismus die Kraft, Krankheiten zu heilen, 
wodurch er Macht iiber die Dbel erhielt, die von den Drei Wiirmern verursacht 
wurden. Obwohl also Taishakuten und Shomen Kongo urspriinglich mit dem 
Koshin-Tag nichts zu tun hatten, wurden sie eng damit verbunden und blieben es bis 
heute. 

In Japan kam noch die Verbindung mit dem Sarutahiko no kami der japanischen 
Mythologie hinzu. Er ist Gott der Wegkreuzungen; daher die vielen Koshin-Steine 
am Wegrand als Schutzgott der Reisenden. Diese Verbindung ist schwer zu erklaren. 
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Vielleieht ist es nur das shin (saru "Affe") in Koshin-Tag und Koshin "Gliieksgott". 
Diese letzte Bedeutung hat aueh Sarutahiko. Oder es geniigte saru "Affe" als Teil 
des Namens des Gottes, urn die Beziehung herzustellen. Ko in Koshin ist "Metall", 
shin ist "Affe" (saru). Die Abbildung auf den Koshin-Steinen zeigt oft drei Affen, 
die sieh Augen, Ohren und Mund zuhalten, so daB sieh das Wortspiel ergibt 
miwa-zaru, kika-zaru und iwa-zaru, "Niehtseh-Affe", "Niehthor-Affe", "Nieht
spreeh-Affe". Der Gebraueh dieser Affendarstellungen ware dann bloB auf das shin, 
oder japaniseh gelesen saru, in der Zusammenstellung Koshin zu suehen. Einige 
Texte sagen, daB das Affensymbol aus der Tendai-Sekte stammt, in der die drei 
groBen Absehnitte (Leere, Zeitlichkeit, Mittelweg) durch Niehtsehen, Nichthoren, 
Niehtspreehen dargestellt sind. Die nachstliegende Verbindung ist aber dureh den 
Berggott Sanno gegeben, eine taoistisehe Gottheit, die urspriinglieh mit dem T'ien 
t'ai-Berg in China verbunden war. 

Eine dritte Assoziation kann in der Beziehung der Koshin-Gottheit mit dem 
Bodhisattva Myoken gesehen werden. Dieser regiert Langlebigkeit und Karma und 
solI den Maehten der Unterwelt Bericht erstatten. AuBerdem ist Myoken ein Wort 
fiir den Polarstern. Die ehinesisehen buddhistisehen Monehe waren mit den 
taoistisehen Glaubensvorstellungen iiber die Himmelskorper vertraut. Zweifellos 
wurden diese mit dem Buddhismus naeh Japan iibertragen. 

Der Tradition naeh wurde das Koshin als taoistische Verriehtung unter Kaiser 
Mommu (697-707) nach Japan iibernommen und 701 in Shitennoji, einem groBen 
Tempel in Osaka das erste Mal gefeiert. Zweifelsohne war es zu Beginn des 9. 
Jahrhunderts schon gut bekannt. Der beruhmte Tendai-Monch Jikaku Daishi 
(794-864) schrieb in China in seinem Tagebuch unter dem 26.XII. 738: 
"Abends schlafen die Leute nieht, genauso wie in Japan beim Koshin im 1. Monat." 
Das Shoku-Nihongi erwahnt fur 834 und 836, daB Tischgelage am Koshin-Tag 
abgehalten wurden, sagt aber nichts yom Durehwachen der Naeht, was doch spater 
fur Koshin-Tage bezeichnend wurde. Jedenfalls wurde Koshin in Heian Ende des 
8. Jh.s oder Anfang des 9. Jh.s wahrscheinlich in Monchs- und Aristokratenkreisen 
gefeiert. 1m Kaiserpalast sorgten Diener fiir besondere Matten und Wandschirme 
fiir diese Anlasse, Backwerk und Wein wurden aufgetragen, und Gediehte wurden 
wah rend der N acht verfaBt. Bei Morgengrauen gab der Kaiser den teilnehmenden 
Vornehmen Gesehenke, die diese mit den besten Wunsehen fur den Kaiser 
entgegennahmen. Zuweilen wurden zur Unterhaltung die Saiteninstrumente Koto 
und Biwa gespielt. Wiirfelspiele und Brettspiele standen ebenfalls auf der 
Tagesordnung. 

Die Hauptunterhaltung wahrend dieser Naehtwaehen war die Diehtkunst. 
MURASAKI SHIKIBU (gest. 992) vermerkt im Genjimonogatari: "Der verschwende
rische Aufwand, der fur den Haushalt [des Prinzen Genji] verwandt wurde, hatte 
trotz gegebener N aehteile eine gute Anzahl hiibseher Damen in Dienst genommen, 
die in phantastisehen Kleidern Diehterwettbewerbe inszenieren und Geschiehten 
schreiben, wahrend der Affennachte aufbleiben und iiberhaupt die Welt uberzeugen 
muBten, daB das Haus einem Mann von Geschmaek und Bildung gehorte". SEI 
SHONAGON (10. Jh.) schreibt in ihrem Makura no soshi Ahnliehes: "Jetzt war der 
Minister der Mitte (chunagon) daran, urn diese Zeit groBe Vorbereitungen fur die 
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Koshin-Nacht zu treffen. Ais der Abend voranschritt, lieB er die Damen Gedichte 
schreiben iiber Themen, die er vorschlug." 

So war in der Heian- und Kamakura-Zeit die Koshin-Feier Sache der 
Aristokraten. Beim Yolk kam sie erst in der Muromachi-Zeit (1392-1490) auf. 
Diesbeztigliche Texte werden aber erst in der Edo-Zeit (1603-1867) zahlreich. Seit 
Ende der Muromachi-Zeit ist der Ausdruck Koshin-machi ("Koshin-Abwarten") 
bekannt als Koshin-Nachtwache. In der Heian-Zeit sagte man asobi "Unterhal
tung", Koshin wo mamoru "Koshin beobachten", Koshin suru "Koshin tun", sanshi 
wo mamoru "die Drei Wiirmer beobachten" oder sanshi wo sakeru "die Drei 
Wiirmer vermeiden". In der Kamakura-Zeit hieB es meistens Koshin wo mamoru 
"Koshin beobachten". Das Koshin-machi der Edo-Zeit ist heute noch in Gebrauch. 

Die Koshin-Praktiken sind seit der Muromachi-Zeit viel einfacher als in der 
Heian-Zeit. In Dorfern versammelte man sich im Haus des Dorfvorstehers, nahm 
ein Reinigungsbad, opferte den Gottern und las zuweilen Sutren. Die Zeit nach 
einem Mahl wurde mit Geschichtenerzahlen verbracht. Die Versammlungen (ko) 
sind charakteristisch ftir die moderne Koshin-Feier. Die Zusammensetzung einer 
solchen Vereinigung oder Bruderschaft kann rein lokal, nach Familien geordnet 
oder eine Mischung von beiden sein. Dann entweder nur Manner, nur Frauen oder 
Manner und Frauen und auch Kinder. Wegen Taishakuten und Shomen Kongo 
handelte es sich urn eine buddhistische Veranstaltung, aber von der Edo-Zeit an gab 
es ein shintoistisches Koshin in Verbindung mit Sarutahiko no kami. Dabei wurden 
statt Sutren Norito, also japanische Gebetstexte rezitiert und Fischgerichte 
verabreicht. Bei den buddhistischen Koshin-Feiern gab es nur Vegetabilien, Bohnen 
und Reiskuchen (mochi). Der Koshin kann Beschiitzer der Ernte, der Kinder, der 
Pferde, der Wege sein, auch Gottheit des langen Lebens u. a. m. Sogar im selben Ort 
konnen ihm verschiedene Funktionen zufallen. Auf dem Lande ist Koshin 
hauptsachlich Erntegott. Die Gelage sind reichlich, "je mehr man iBt, urn so besser 
wird die Ernte". Koshin ist ein vielbeschaftigter Gott, und zwar besonders in der 
Gestalt des vielarmigen Shomen Kongo, den man oft auf Koshin-Steinen am 
Wegrand in Reliefdarstellungen sieht. Mit seinen vielen Armen kann er in der 
Landwirtschaft sehr behilflich sein. 

In der Edo-Zeit glaubte man, daB Kinder, die in einer Koshin-Nacht empfangen 
oder geboren wurden, Diebe werden. Die Dberlieferung gibt dafiir als ErkIarung, 
daB der beriihmte Dieb Ishikawa Goemon an einem Koshin-Tag gezeugt wurde. 
Dber sein Leben gibt es ein Jorun (eine Art Balladendrama) Kamagafuchi futatsu 
domoe. Auch sonst taucht in der Tokugawa-Literatur diese Idee auf. Solche 
Vorstellungen hangen mit dem Verbot der geschlechtlichen Betatigung in einer 
Koshin-Nacht zusammen. Die Affenfigur, die den Koshin darstellt, zeigt sexuelle 
Obertone. Die Gottheit wird oft in Verbindung mit zwei Affen dargestellt, von 
denen der eine Opferpapierstreifen (gohei) haIt, der andere einen Pfirsich, der in 
China wie in Japan ein weibliches Geschlechtssymbol ist. Das Affenpaar auf dem 
Altar des Taishakuten in Shibamata ist von dieser Art. 

Die Koshin-Feier findet sechsmal im Jahr statt, und zwar dann, wenn im 
Kalender das Affenzeichen shin mit dem Metallzeichen ko zusammenfaIlt. Der 
Koshin-Glaube wurde durch Geomanten oder Wahrsager (inyoji) nach Japan 
gebracht. 1m 8. und 9. Jh. gab es dazu literarische Bezugnahmen. Lange Zeit nur 
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Saehe der Heian-Aristokraten, kam Koshin in der Edo-Zeit unter das Yolk und 
wurde fast ganz japaniseh. Heute wird Koshin in Kant6 und T6hoku am eifrigsten 
verehrt. 

Wenn wir sagen, der Koshin-Glaube stamme aus der taoistisehen Religion, so ist 
dam it nieht die Philosophie von Lao-tze gemeint, sondern der Populiir-Taoismus 
(KUBO NORITADA 1958). In Japan wurden diese beiden Riehtungen gewohnlich 
vermengt. TOKUGAWA MITSUKUNI (1628-1700), KAIBARA EKKEN (1960-1714), 
KYOKUTEI BAKIN (1767-1848) taten das auch. Doch YAMASAKI ANSAI (1618 bis 
1682) schreibt, das Koshin-machifeiere den Gott Sarutahiko. Die Buddhisten sagen 
heute, daB das Koshin-machi sich die taoistische Erkliirung zu Unrecht angeeignet 
habe. Diese war in der Edo-Zeit jedoch die allgemeine Ansicht. Auch in der Meiji
Zeit wurde sie noch von Gelehrten vertreten. 

In China herrsehte der Glaube an die Drei das Leben zerstorenden Wiirmer bis in 
die Neuzeit. Dort sagt man nicht "Koshin-Warten", sondern "Koshin-Bewaehen", 
also Waehen, damit die Drei Wiirmer nicht im Sehlaf dem Korper entsehliipfen und 
durch ihre nachteilige Beriehterstattung bei Shang-ti dem Menschen das Leben 
verkiirzen. Diese geheimnisvollen Wiirmer konnten auch durch Zauberspruch und 
Medizin vertrieben werden. Sieher ist, daB sich der chinesisehe Koshin-Glaube in 
Japan stark gewandelt hat. Die Drei Wiirmer (san-shih) traten hier immer mehr in 
den Hintergrund. Wegen des Affenzeichens (saru) im Datum, also wegen eines rein 
iiuBerlichen Grundes, begann man, an den Gott Sarutahiko zu denken. 

O-Ise-san (Ise-Gottheit) wird in Ise-ko (Ise-Bruderschaften), KobO Daishi in 
Daishi-ko verehrt. Bei so1chen Versammlungen von Bruderschaftsmitgliedern 
kommen Leute desselben Glaubens zusamrnen. So gibt es auch Koshin-ko. Die 
Versammlungen wurden oft im Freien an einem Koshin-Stein, genannt Koshin-to 
("Koshin-Turm"), abgehalten. Bevor man im Haus die Andachtsfeier hielt, ging 
man erst zum Koshin-Steinmonument. Oder man verehrte zuerst im Haus ein 
Rollbild des Koshin und ging hernach zum Stein. 1m Haus unterhiilt man sieh bis 
Mitternaeht, naehdem man vorher gemeinsam gegessen hat; dann sehliift man. Es 
kommt aueh vor, daB man urn zwei Uhr naehts aufsteht und einen Gottesdienst halt 
und bei Morgengrauen weggeht. Also keine Einheitlichkeit, aus der man auf 
Riieksieht auf die Drei Wiirmer sehlieBen konnte. 

Wie sieht der Koshin-Glaube in den Bauernfamilien aus? Ein Fall aus der 
Niigata-Priifektur, Kitakambara-Distrikt, Nakaj6-maehi, K6ya. Dort war seit 
altersher der Koshin-Glaube in Bliite, und es gab zahlreiehe Vereinigungen (ko). 1m 
letzten Krieg versehwanden aIle, bis auf eine, die hier beschrieben werden soIl. Die 
Vereinigung besteht aus aeht Familien. Davon leben sieben nahe beisammen, eine 
Zweigfamilie weiter abwiirts. Miteinander verwandt sind nur drei Familien. Daher 
besteht ein ko nieht bloB aus Blutsverwandten, sondern es ist eine lokale 
Vereinigung. Alte Familien sind darin zahlreich vertreten, doeh aueh neue konnen 
beitreten. In der alten Zeit wurden Ise-Wallfahrten gemaeht. Der Mitgliedsbeitrag, 
der 50 sen betrug (ein halber Yen), dann 1 Yen, wurde vor einigen Jahren auf 100 
Yen erhoht, dann auf 200 Yen. Das Geld wurde bisher fUr Reisen und andere 
Zweeke gebraueht. November Showa 30 (1955) wurde der Beitrag auf 3200 Yen 
erhoht (wegen der Geldentwertung). Wer der Brudersehaft beitreten will, muB 
einmal Geld zahlen. 1m Prinzip, das streng eingehalten wird, werden die Versamm-
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lungen auch bei groBtem Arbeitsdrang, an einem Koshin-Tag gehalten. Wenn im 
Versammlungshaus (toya) sich gerade eine Geburt oder ein Todesfall ereignet hat, 
wird das Versammlungshaus gewechselt, aber die Versammlung wird zum falligen 
Termin gehalten. Fallt der Koshin-Tag auf den 31.XII., wird sie auf den 30.XII. 
vorverlegt. Wenn auf den ko-Tag das Fest der Kumano- Wakamiya-linja folgt, des 
Ortsgottes dieser Gegend, so wird nach gemeinsamer Beratung der ko-Tag 
gewohnlich urn einen Tag verlegt. 

Alle Nachbam werden der Reihe nach Vereinsvorstande (toya). Der neue 
Vorstand holt ohne Zeremoniell beim bisherigen das Koshin-Bild, Teetassen und 
Tablett abo An den ko-Versammlungen nehmen im Prinzip die mann lichen 
Hausherren tei!; im Falle der Verhinderung kann sich einer durch den altesten Sohn 
vertreten lassen. Frauen sind nicht unbedingt ausgeschlossen, kommen aber fast nie, 
hochstens urn etwas Arbeit dabei zu leisten. Am Versammlungstag wird morgens 
Nachricht (lure) gegeben. Gewohnlich versammelt man sich vor dem Abendessen 
urn funf Uhr nachmittags. Nach der Ausgabe der Benachrichtigung wird im Haus mit 
den Vorbereitungen begonnen. Wenn ein gutes Zimmer (zashiki) mit Alkoven 
(tokonoma) vorhanden ist, wird dort das Rollbild des Koshin aufgehangt. 1st kein 
solches Zimmer vorhanden, hangt man das Bild an einem Querbalken (kamoi) uber 
den Schiebwanden auf und setzt sich urn den offenen Feuerplatz (irari) in der groBen 
Stube. 

Die Opfergaben und Speisen werden zum Teil von den Teilnehmem mitgebracht. 
Urn 5 Uhr kommen die Leute, opfem zuerst Tee und schon im eigenen Haus 
gekochte Bohnen. 1m Versammlungshaus werden erst Lichter angezundet und 
Inzensstengel gebrannt, dann betet man mit gefalteten Handen die Bildrolle an. Bis 
aIle Mitglieder da sind unterhalt man sich am Feuerplatz. Dann reinigt man sich in 
einem Eimer Wasser die Hande. Wahrend ein Gong (kane) geschlagen wird, 
werden Texte rezitiert, die sich auf Shamen Konga beziehen. Wiederholt wird der 
Gott angesprochen. Es ist eine buddhistische Feier, so wie auch die Opfergaben 
buddhistisch sind. Dennoch sagen die Leute, daB der Koshin Sarutahiko ist. 

Nach der Verehrung ist das Essen, wobei Reiswein getrunken wird. Hernach 
beginnt die Unterhaltung (zadan). Die Themen sind rein weltlich. Dennoch nennt 
man die Unterhaltung "Koshin-Abend" (Koshinsama no ban), womit gemeint ist, 
daB sie lange dauert. Ober Sexuelles spricht man wenig, gelegentlich uber Reisen. 
Diese Beobachtungen wurden 1940 gemacht. Man ging urn 1 Uhr auseinander. 
ledoch auch fruher hat man nicht die ganze Nacht gewacht. Niemand wuBte etwas 
davon (KUBO NORITADA 1956). 

1m ganzen Land denkt man sich Koshin als Erntegott oder Bauemgott; er ist auch 
der Gott der Gesundheit und des langen Lebens. ISt man von den Opfergaben, so 
lebt man lange. Koshin bevorzugt Abstinenzspeisen. Fruher hat man soIche schon 
drei Tage lang vor der Feier gegessen. Auf keinen Fall gibt es Fischgerichte. Heute 
noch enthalt sich die ganze Familie am Feiertag und am Tag nachher von nieht 
entsprechenden Speisen. Leute, die aus Unachtsamkeit am Koshin-Tag Fisch aBen, 
durften nicht an der Feier teilnehmen. Koshin haBt "rote Unreinheit" (aka-fujo), 
Menstruation und Geburt. Wenn ein Vorstandshaus davon betroffen ist oder wenn 
"rote" Dinge sich bei nachsten Verwandten ereignet haben, so kann dort die Feier 
nicht stattfinden. Dagegen macht sich Koshin nichts aus "schwarzer Unreinheit" 
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(kuro-fujo) , d. h. aus TodesHillen. Bestimmte Tabus waren aber einzuhalten; auf 
jeden Fall muBte Coitus unterbleiben. Friiher rasierten sich die Manner nicht an 
einem Koshin-Tag, und die Frauen schwarzten sich nicht die Zahne, Manner und 
Frauen banden sich die Haare nicht. Den Grund dafiir weiB heute niemand mehr 
anzugeben. 

Der letzte Koshin-Tag im Jahr wurde friiher zwar nicht fUr besonders wichtig 
angesehen, doch sagt man, daB es fiir eine Familie gut sei, wenn sie fUr die erste 
Koshin-Feier im Jahr an der Reihe ist. Wenn in einem Jahr sieben Koshin-Feiem 
sind, stellt man eine Art Totenbrett (tsukatsuki) vor dem Koshin-Stein auf, 3 FuB 5 
Zoll hoch, 4 Zoll breit, mit einem dreieckigen Dach an der Spitze. Das Brett wurde 
am betreffenden Tag vor dem Abendessen von der ganzen Versammlung zum 
Koshin-Monument getragen. Auf der Riickseite des Brettes hatte ein Tempelprie
ster einen Bittspruch (ganbun) geschrieben. We1che Bewandtnis es mit diesem Brett 
hat, ist nicht vermerkt. Man konnte denken, daB ein siebter Koshin-Tag einem toten 
Koshin gilt, der begraben werden miisse. Nachdem man am Koshin-Stein Reiswein 
getrunken hat, kehrt man in das Versammlungshaus zu riick , wo die Feier ihren 
gewohnlichen Verlauf nimmt. Das Koshin-Abwarten wird nur als iiberkommener 
Brauch verrichtet. 

Der Koshin-Glaube in Fischerdorfern. - Ein Bericht aus der 
Aomori-Prafektur, Kodamarimura, Orihe. - Die Koshin-Feier wahrt die ganze 
Nacht hindurch. Das Dorf hat nur 28 Familien mit zwei Bruderschaften (ko), eine 
mit zehn, die andere mit neun Familien. AIle sind Fischer. Die Siedlung ist in eine 
siidliche und in eine nordliche HaUte geteilt. Die Versammlung findet in dem dafUr 
bestimmten Haus statt, auch wenn sich dort ein Ungliicksfall ereignet hat. Die 
Familien haben jeweils ihre eigene Koshin-Bildrolle. Nur eine Hagge zum 
Ankiindigen von Versammlungen wird von einer Familie zur anderen weitergege
ben. Es existieren zwei so1cher Haggen. Als Koshin wird Sarutahiko verehrt. 
Koshin-Bildrollen werden von Hausierem verkauft, die auch verschiedene 
Buddha-Bilder haben, z. B. von KobO Daishi, Kannon usw. Den Reiswein stellt die 
veranstaltende Familie, Speisen, und zwar nur Abstinenzspeisen, bringen die 
Teilnehmer mit. Die Feier beginnt abends urn 6 Uhf. Die Teilnehmer bringen ihre 
eigenen Bildrollen mit und dazu beliebige Opfergaben. Ein amtlicher Religionsdie
ner nimmt nicht teil. Die Inschriften auf der Einladungsfahne schreibt der 
Schreinpriester (kannushl). Die Bildrollen werden im Schmuckalkoven aufgehangt. 
Heute kann nur noch eine Frau die Gebetstexte hersagen, die anderen sprechen sie 
nacho Es ist darin vie I von sam ("Affe") die Rede. Die Verehrung wird dreimal 
wiederholt, worauf sich die Versammlung auflost. 

Tab us. - 1m FaIle einer Geburt findet die Versammlung in einem anderen Haus 
statt. Leute mit einer Wochnerin im Haus und Menstruierende konnen auch 
anderswo nicht an der Feier teilnehmen. Am Tag einer Koshin-Feier farbten sich 
friiher die Frauen nicht die Zahne schwarz und banden ihr Haar nicht. Auch ist es 
Sitte, Kindem, die an einem Koshin-Tag geboren werden, den Namen Okane 
(Metall), Otetsu (Eisen) oder Ginjiro (gin Silber) zu geben. Da an einem so1chen Tag 
geborene Kinder Diebe werden, gibt man ihnen diese Namen, so daB sie von Anfang 
an Geld (kane) haben. Coitus war hiiher an Koshin-Tagen verboten. Gegessen 
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werden nur Abstinenzspeisen. Hillt ein Koshin-Tag mit Neujahr zusammen, wird 
kein Fisch gegessen. Das wird heute noch streng eingehalten. 

Koshinsan ist in diesem Fischerdorf ein Gott, der Krankheiten heilt (essen von 
den Opfergaben bewahrt vor Verletzungen), und Feuersbrunst abhalt, weniger ein 
Gott fur guten Fischfang. Wenn man aber Hanffaden, die am Koshin-Hugel (Koshin 
no tsuka) [an einem Gedachtnisbrett?] angebracht waren, an ein Fischfanggerat 
hangt, gibt es guten Fang. Auch in benachbarten Fischerdorfem glaubt man daran. 
Man sagt ebenfalls, daB am Koshin-Tag das Wetter schlecht ist, "Koshin no are". 

Der Koshin-G laube in Stadten. - (Hirosaki, Aomori-Prafektur). Taisho 4 
(1916) herrschte in Hirosaki, einer alten Burgstadt, noch ein richtiger, wenn auch 
schon etwas geschwachter Koshin-Glaube. Der alteste Koshin-Gedenkstein tragt 
die lahreszahl Anei 3 (1774) eingemeiBelt. So1che Gedenksteine stellt man zur 
Erinnerung an Opferfeiem auf. Aus schriftlichen Quellen ist zu ersehen, daB es 
fruher noch altere Gedenksteine gegeben hat. Es sollen in den 1 ahren Hoei 
(1704-1710) noch viele gestanden haben. 

Ober die Organisation von Koshin-Bruderschaften im Stadtteil Tomita-machi 
sind Berichte erhalten von Meiji 33 (1900) bis Showa 24 (1949). In einem kowaren 
an die 16 Familien zusammengeschlossen, darunter zahlreiche Kaufleute, wogegen 
es friiher mehr Bauem gewesen sein sollen. Es waren friiher nur Manner, heute aber 
auch viele Frauen. Die Bildrolle stellt Shomen Kongo dar. Eine sehr einfache Feier 
begann urn 1/2 8 Uhr abends. Bei Trommelschlag wird das shingon ("wahre Wort") 
von Koshin dreimal rezitiert. Am SchluB wird im Sutren-Ton ein Spruch hergesagt, 
in dem die Rede davon ist, daB acht aufeinanderfolgende Generationen zu Shomen 
Kongo beten. Danach folgt eine Pause mit anschlieBender Unterhaltung. Aeischge
nuB scheint einmal verboten gewesen zu sein. Die Opfergaben werden verteilt und 
unter Plaudem wird Backwerk geknabbert. Fruher war es (auch hier) Sitte, einem 
Kind, das an einem ko-Tag oder an einem Tag vorher geboren wurde, den Namen 
O-Kin (Metall, Geld), O-Gin (Silber) oder O-Tetsu (Eisen) zu geben. Niemand 
weiB genau, was fur ein Gott Koshin ist. Man erwartet von ihm Erfolg im Handel, 
Gesundheit, Bewahrung vor Feuersbrunst und Diebstahl. 

B eobach tungen uber Koshin -Wachen in der Fukui-Prafektur. - In 
Mihamamachi, Sau, gab es vor gut 50 1 ahren viele Ise- und nembutsu (Buddha -An
rufen)-Bruderschaften. Bei Koshin-Vereinigungen war fruher das Durchwachen 
der Nacht die Regel. Die Bildrolle blieb bis zum nachsten Morgen aufgehangt. Jetzt 
schlaft man schon ab 10 Uhr oder spatestens ab 12 Uhr. Man muS aber vor dem 
Einschlafen einen Zauberspruch hersagen, dessen Inhalt ist: der Korperschlaftzwar, 
aber die Augen nicht. Fur dieses Spruchaufsagen werden zwei Grunde angegeben: 
Shokera ist Akolyth, Schuler von Koshin, der kontrolliert, ob die Leute an diesem 
Abend schlafen oder nicht, und man will ihn anscheinend tauschen. Eine andere 
Erklarung: Shokera macht die Menschen krank und verursacht viele andere Obel. 
Damit er kein Unheil anrichtet, halt ihn Koshin bei den Haaren nieder. Wenn man 
den Zauberspruch hersagt, kann man ohne bose Folgen schlafen. Shokera ist eine 
weibliche Figur, die von Shomen Kongo mit der linken Hand festgehalten wird. Es ist 
nicht klar, woher diese nackte Frauenfigur kam. 

Koshinsan ist Gott fUr Ackerbau, er schutzt auch gegen Krankheit und 
Erkaltung, wird aber leicht bose. Wenn man an seinem Tag die Feier vergiBt, erkaltet 
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man sich als Strafe dafiir. Tod und Blut passen nicht zu einem Koshin-Tag. Wegen 
Geburt oder Begrabnis muG die Feier einmal ausfallen. Friiher durften menstru
ierende Frauen die Opfergaben nicht beriihren. Auch banden sich Frauen am Fest
tag das Haar nicht und schwarzten sich nicht die Zahne. Coitus ist nicht gestattet. An 
diesem Tag geborene Kinder werden oft ungeraten. 

In Koshin-Bruderschaften kann jeder ohne Riicksicht auf seine Sektenzugeh6-
rigkeit eintreten, auch Shintoisten; bloB Jodo-Shinshu-Glaubige nicht, denn deren 
Sektengriinder, Shinran, war gegen G6tter. Schrein- oder T empelpriester beteiligen 
sich nicht, wohl aber die Bergasketen (yamabushi). Trotz seines schrecklichen 
Aussehens ist Koshin ein richtiger Volksgott, der zu verschiedenen Zwecken 
angerufen wird. Es sind viele Amulette von Koshin in den Hausem zu sehen. Bei 
Koshin-Feiern werden auch Gesprache zur Eheanbahnung gefiihrt. Es gibt auch 
kleine Koshin-Tempel (Koshin-do), die mit den Bergasketen in Verbindung stehen. 
Von diesen kommt auch die Unklarheit und Eigenwilligkeit in der Deutung des 
Wesens von Koshin. 

Koshin-to (w6rtlich "Koshin-Tiirme" , Monumente) gibt es im ganzen Land, am 
zahlreichsten vieUeicht in Musashi und iiberhaupt in Kanto. Oft ist es ein auf einem 
Sockel aufgestellter Naturstein mit eingemeiBelten Zeichen fiir Koshin-to. Andere 
Koshin-Tiirme sehen wie Grabsteine aus, viereckig mit einer Dachhaube dariiber; 
auf anderen ist eine Reliefdarstellung von Shomen Kongo zu sehen. Manche 
Koshin-Male sind aus Holz mit einem kleinen Dach. Sie sehen wie die buddhisti
schen sotoba (Stupas) auf Grabern aus. Koshin-Male werden zur Erinnerung an eine 
Koshin-Feier errichtet. Wenn eine J ahreszahl daraufsteht, so zeigt das, daB zu jener 
Zeit an diesem Ort der Koshin-Glaube bliihte. Nach soIchen Jahreszahlen zu 
schlieBen, hat man am Ende der Muromachi-Zeit angefangen, solche Steine zu 
setzen. In der Edo-Zeit haben sie sich im ganzen Land verbreitet. 

Diese Steine stehen im Bereich eines G6tterschreins oder eines buddhistischen 
Tempels, an den Wegseiten oder am Dorfrand, an einer Weggabelung oder an einer 
StraBenecke. Sie k6nnen auch auf einem Dorfplatz oder Friedhof stehen. Zuweilen 
finden sie sich in Gruppen. Meiji 7-8 (1874-1875) veranlaBte die Regierung 
vielfach ihre Zusammenstellung, besonders haufig in Tempelbezirken. Nach der 
Aussage von Dorfbewohnern stand friiher je einer in der Dorfmitte, an einer 
StraBenecke, am Dorfrand, an einer Weggabelung. In den J ahren Anei (1772-1780) 
standen nach einer QueUe die Koshin-ta im ganzen Land iiberall am Dorfrand. Aber 
nach einer anderen QueUe aus Tensh6 6 (1587) standen sie von Anfang an auch in 
Tempelbezirken. DaB man sie an den Wegrand stellte, kam von dem Glauben an 
Koshin als Sarutahiko (Weggott). Bis jetzt ist als altester Stein einer aus Daiei 7 
(1527) bekannt. 

Nach Auskunft von Dorfleuten wurde ein Koshin-Stein nach Ablauf eines 
Sechzigerzyklus im 61. Jahr aufgestellt. Nach einem Buch aus Tohoku stellt man am 
haufigsten einen Stein an einem Koshin-Tag auf, und zwar einmal aUe zehn Jahre in 
einem Koshin-Jahr. Es ist verhaltnismaBig neu, den Stein (ta) als Koshinsan 
anzusehen. Friiher war dieser nur ein Gedenkstein; Illan ging selten zu seiner 
Verehrung dorthin. Beim Vorbeigehen machte man eine Kopfverbeugung. Auch 
wenn er als Shomen Kongo dargestellt ist, sieht man darin Sarutahiko, so berichten 
die Leute oft. Aber selten sieht man in ihm Teishakuten und nie Jizo oder Shaka 
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(Buddha). Nach den eingemeiBelten Inschriften muB dies fruher aber doch der Fall 
gewesen sein. Aus der Muromachi-Zeit, Periode Genki (1570-1572) stammen 
verschiedene Steine, die Amida darstellen und heute noch bekannt sind. Dann gibt 
es Steine mit der Inschrift Sanno-ni-ju-san-sha (,,23 Schreine von Sanno"). Diese 
reichen bis Kanei (1624-1644). N ach der N amenseinmeiBelung zu schlieBen, treten 
bis Empo (1673-1681) nur auf: Shaka, Dainichi Nyorai, Amida, Jizo, Kannonund 
Fudo Myoo. Das Auftreten der Steine von Shomen Kongo datiert, wenn fruh, 
Kambun (1661-1673), ungefahr Empo (1679-1681), Genroku (1688-1704) und 
danach. 

Sarutahiko kommen noch spater. Bevor man also Shomen Kongo und Sarutahi
ko zu Koshin gemacht hatte, waren verschiedene Buddhas der Koshin. 1m heutigen 
Koshin-Glauben sind aus dem Anfang der Edo-Zeit nicht viele Oberreste vorhan
den. Da stehen irgendwo vier Steine (ta, Stupas), die Jiza darstellen. Sie wurden 
Kanei 21 (1644), Meireki 3 (1657), Empo 3 (1675) und Genroku 1 (1688) aufge
stelIt. Bei demjenigen von Meireki ist auf der Basis der stehenden JizO-Figur "Ko
shin" eingemeiBelt, auf demjenigen von Empo ist "Roku-Jiza" eingemeiBelt. 
Irgendwo ist auf einem Stein von Empo 2 (1674) "Namu Shakyamuni" eingemei
Belt. Ganz im Siiden der Kumamoto-Prafektur ist an solchen Stelen "Amida" und 
"Namu Amidabutsu" zu lesen; femer "Fud6 Mydd", "Shakamu-butsu", "Monju 
Daishi", "Marishiten" und "Shdmen Kongd". Diese Steinsetzungen beruhten auf 
einem Geliibde. Auf der Riickseite stehen die Namen von 41 Personen. 

Nicht bloB Shdmen Kongo ist zu Koshin geworden, sondern man hat Kdshin-ma
chi ("Koshin-Wachen") mit fiinf verschiedenen Buddhas gemacht. Shomen Konga 
tritt in der relativ spaten Genroku-Zeit besonders hervor. Bei einer Kashin-Feier 
muBte also nicht unbedingt Kashin-san verehrt werden. Das Aufstellen von Stein en 
von Sarutahiko ist verhaltnismaBig spat anzusetzen. Der bisher alteste ist mit Horeki 
2 (1752) datiert. EingemeiBelt ist "Sarutahiko a-kami" (GroBer Gott Sarutahiko). 
Es scheint, daB man so1che Steine als Wegschutzgotter aufgestellt hat. 

Shomen Kongd wurde zu Kashinsan. Er hat sich aus dem indischen Hanuman 
entwickelt. Die Zauberspriiche bei der Opferfeier fiir Koshin sind ein Verfahren, urn 
von Shamen Kongo Verlangerung des Lebens zu erlangen, wobei an die Drei 
Wiirmer gedacht ist (die san-shih). Ka (Metall) und shin (Affe) sind Tage zu ihrer 
Vertilgung. Das Griin in Shamen Kongd (sha-men "griines Gesicht") ist die Farbe 
des Lebens, an die man gedacht haben wird. Chisho Daishi (Kaiser Oaigo 898-930) 
hat als Tendai-Monch den Kult des Shamen Konga und das Koshin-Wachen 
(Koshin-machi) verbreitet. Wahrend der Muromachi- und zu Beginn der Edo-Zeit 
wurde dieser Kult von esoterischen Tendai-Anhangem weiter gefordert und 
gefestigt. So kam es zur Verquickung von Shamen Konga- und Kashin-Feiern. An 
den Stelen der Edo-Zeit, abgesehen von denen mit Sarutahiko, sind immer die drei 
Affen Mizaru, Kikazaru und Iwazaru abgebildet. Hauptgegenstand der Verehrung 
ist Sannd, die Zentralgottheit der Tendai-Sekte, dessen Boten die Affen sind. Erst in 
der Edo-Zeit trat Sanna zuriick; es entstand ein Koshin-Glaube ohne ihn, nur die 
Affen blieben iibrig. 

1m folgenden wird einiges iiber die Kashin-zuka von Tsugaru ganz oben im 
Norden von Honshu berichtet. Tsuka kann fiir ta Stele stehen, wortlich hieBe es 
dann Koshin-Grab, tsuka bedeutet "Grabhiigel". YANAGITA KUNIO schrieb in 
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"Saru no matsuri" ("Affen-Feier"): "Am Tage der Affenfeierwird am Wegrand ein 
Pfosten (hashira) aufgestellt, an dem noch kleine Zweige sind, und zwar in der 
Richtung zum heiligen Berg (o-yama). Man schnitt die Gestalt des heiligen Berges 
aus Papier und klebte sie auf den Pfosten" (zitiert in KUBO 1956: 106). WAKAMORI 
TARO schreibt: "In einem Koshin-Jahr stellte man ein Gedenkbrett (toba) am Platz 
der Koshin-Stele auf in der Richtung zum Iwaki-Berg und skizzierte darauf den 
Berg" (zitiert in KUBO 1956). Solche tsuka (Gedenkbretter oder -pfosten) werden 
am 7. Koshin aufgestellt; d. h. wenn im Jahr sieben Ko-shin-Konstellationen vor
kommen. Ihr Hohe ist wenigstens 3 m, besonders hohe Pfosten sind 5-6 m, aus 
Zedernholz, an dem ein griiner Zweig von etwa 1 m Lange gelassen ist. Der Pfosten 
ist viereckig und etwa 5-6 cm dick. Unter dem griinen Ast ist ein "Wolkenbrett" 
(kumodana) angebracht, von 50 cm bis 1 m Lange. Darauf ist das Datum geschrie
ben und ein Berg, Wolken und Koshin gemalt, was sich auf Koshin Sarutahiko 
bezieht: er moge Frieden im Dorfe und in den Familien gewahren, gutes Wetter, 
reichliche Ernte, Fernhaltung von Epidemien, Schutz bei Tag und Nacht. 

Der besagte Pfosten wird am Steinrnonurnent aufgestellt, wobei es zunachst urn 
gute Ernte geht. Beim Aufstellen ist die ganze Koshin-Bruderschaft oder sogar das 
ganze Dorf zugegen. Vor Dunkelheit versammeln sich alle urn den Pfosten herum zu 
einer Kultfeier und rezitieren kurze Sutren und Zauberspriiche (shingon), wah rend 
Trommeln geschlagen und Roten geblasen werden. Dann wird der Pfosten zum 
Steinmal getragen und aufgestellt. Nach der Riickkehr iBt und trinkt man 
gemeinsam. Beim Pfostenaufstellen wird "saegi saegi" gesagt, die Bedeutung davon 
ist nicht klar, wahrscheinlich "Feier, Feier" (wir feiern, verehren). Das sind 
Anbetungsworte (ogami-kotoba) der Bergasketen (shugendo) yom Haguro-Berg in 
der Yamagata-Prafektur. Moglicherweise ist das 10k ale saegi verderbt aus saigi 
"Anbetungsfeier". Die ganze Zeremonie nennt man tsuka-age "Gedenk
pfosten-Aufstellen". Es ist heute eine Bittfeier urn gute Ernte, vielleicht aufgekom
men als Abkiirzung des Aufstellens eines Steinmales (t6). 

Zeremonien, die der soeben beschriebenen von Tsugaru ahnlich sind, gibt es auch 
anderswo; sie konnen auch "Steinmal-Aufstellen" (t6-age) heiBen. Wenn in einem 
Schaltjahr ein K6shin-Tag kommt, versammeln sich die Mitglieder der Bruderschaft 
im Haus ihres Vorstandes, machen KloBe und Reiskuchen und stellen einen 1,20 m 
hohen Gedenkpfosten und drei Blumenstander (hanatate) auf. Das Material des 
Gedenkpfostens ist in der Ebene kunugi (Quercus serrata), in Berggegenden Zeder 
(Hohe 2 m; Durchmesser ca. 3 cm). Am oberen Ende werden shikibe-Blatter 
angebracht. Beide Seiten werden abgeschabt, und man schreibt auf die Vorderseite 
eine Widmung an Sh6men Kong6und ein Gebet urn gutes Wetter, Frieden im Lande 
und Haus, gute Ernte, langes Leben, gute Eheanbahnungen. Auf der Riickseite steht 
das Datum, das von einem Schrein- oder Tempelpriester oder einem hervorragen
den Bruderschaftsmitglied geschrieben wird. 

Wenn aIle Vorbereitungen getroffen sind, versammeln sich gegen zwei Uhr 
nachmittags alle Vereinsmitglieder, auch Frauen, am Gedenkmal, opfern Reisku
chen und Reiswein und ein Tempel- oder ein Schreinpriester rezitiert eine Sutra, 
Hannya-shinky6. Hernach werden die Opfergaben verteilt, und aIle gehen nach 
Hause. An diesem Abend haben alle Siedlungen ihre Bruderschaftsandachten (k6), 
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so wie an einem gewohnlichen Tag, an dem eine Zusammenkunft Hillig ist. Man 
verabreicht auch Fischgerichte. 

Es folgt ein Beispiel aus der Fukui-Prafektur, Mihamamachi. AnlaBlich eines 
Siebener-Koshin (shichi-Koshin) stellt man am Gedenkstein einen sogenannten 
iki-toba "lebenden Gedenkstock" auf und pilgert mit Opfergaben dort hin. Dieser 
Gedenkstock ist aus Eichenholz, an dem man noch einen lebenden Zweig gel ass en 
hat. Der Stock ist etwa 1,40 m hoch und ca. 2 cm dick. Auf die abgeschabte Seite 
schreibt man einen Gebetstext, der nicht festgelegt ist; es ist darin die Rede von 
langem Leben. Vor dem Krieg schrieb der Tempelpriester das Gebet. Die ganze 
Siebener-Koshin-Feier wurde damals im Tempel abgehalten, spater tat man es im 
Haus des altesten Vereinsmitgliedes. Die Beschriftung des "lebenden Gedenkstok
kes" geschieht am Vortag der Versammlung oder auch an dem Tag seIber. Die 
Bildrolle wird im Schmuckalkoven (tokonoma) des guten Zimmers aufgehangt und 
nach der Andacht laBt man einen Abend lang alles so wie es ist. Am nachsten 
Morgen geht man zum Koshin-Mal und stellt den Gedenkstock dahinter auf. Wenn 
die Opfergaben aufgestellt sind, rezitiert ein Vereinsmitglied eine Rolle der 
Hannya-shinkyo. Dann laBt man alles wie es ist; heutzutage spie1en sogar die Kinder 
damit. Man findet heute kaum noch Gedenkpfosten oder -stabe. BloB Leute von 
etwa 50 lahren stellen "lebende Gedenkst6cke" auf. Die tsuka (Steinmaler), toba 
(Gedenkpfosten) und iki-toba (lebende Gedenkst6cke) stimmen alle darin iiberein, 
daB mit ihnen urn gute Ernte gebetet wird. Ihr urspriinglicher Sinn aber war eine 
Feier zu Ehren von Koshin. Es liegen allerdings noch nicht von iiberall Untersuchun
gen vor. Klar ist das eine, daB fremdlandische und fremdartige Elemente jeder 
Herkunft in die Grundstruktur der japanisch-einheimischen Religion immer wieder 
Eingang gefunden haben. 

Koshin-Wachen und Koshin-Glaube vor der Edo-Zeit (1603-1867). -
In all dem bisher aus Stadten und Darfern vorgelegten Material ist fast nichts, was 
chinesisch anmutet. Aber aus einem Beispiel aus der Oita-Prafektur in Kyushu 
erkennt man doch den Glauben, daB man an einem Koshin-Tag nicht schlafen darf, 
weil sonst die Drei Wiirmer ein Menschenleben verkiirzen wiirden. Es gibt vereinzelt 
auch Koshin-Steine in die "san-shih (Drei Wiirmer)" eingemeiBelt ist. Die Leute 
haben die Beziehung zu den san-shih von einem Tempelpriester gehort und sie 
blindlings geglaubt. Eine unmitte1bare Verbindung mit dem chinesischen Taoismus 
und dem san-shih-Glauben ist damit nicht gegeben. Aber die Gelehrten aus der 
Edo-Zeit haben chinesische Biicher zu Rate gezogen und so das Koshin-Wachen 
erklart (KUBO 1956:113 f.). Der Minister zur Linken (sadaijin) Fujiwara Sadahiro 
wuBte aus einem Koshin-Buch aus der Zeit von Kaiser Hanazono (1308-1318), daB 
in den Eingeweiden des Menschen Drei Wiirmer sind, die dem Menschen schaden 
konnen. Sie lassen den Menschen friih sterben, schreiben namlich standig das Bose 
auf, steigen in einer Koshin-Nacht zum Himmel auf, urn dem Himmelskaiser zu 
berichten. Wenn man an diesem Tag nicht schlaft, konnen sie nicht aufsteigen. Das 
Buch weiB aber auch urn ein Gegenmittel: wenn man an einem Koshin-Tag einen 
Spruch zu Koshin hersagt, gehen die Drei Wiirmer fiir immer weg, und es folgt 
zehntausendfaches Gliick. Nach dem Nishiyama-ko zuihitsu ("Aufsatze von Prinz 
Nishiyama"), einem Werk, das in der Genroku-Zeit herauskam und sich auf das 
Hsi-yang tsa-tsu der T'ang-Zeit beruft, ist die Geschichte von den Drei Wiirmern 
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und die Notwendigkeit der Nachtwache eine ErkHirung der taoistischen Priester 
(tao-shih). In der Genroku-Zeit wuBte man noch urn den Zusammenhang mit dem 
Taoismus, daB es sich namlich urn asketische Praktiken der Tao-Adepten (hsien-jen, 
jap. sen-jin), urn eines ihrer Geheimverfahren zur LebensverUingerung handelt. 

Fiir die Edo-China-Gelehrten galt es als ausgemacht, daB das Koshin-Wachen 
aus China iibernommen wurde. Tatsachlich hatte es in der Heian-Zeit gebliiht. 1st 
die Sitte aber bis in die Edo-Zeit erhalten geblieben? Das Koshin-Wachen, iiber das 
die Edo-Gelehrten einiges wuBten und es yom Taoismus herleiteten, unterschied 
sich vom heutigen Koshin-Wachen wesentlich. Man weiB mit Sicherheit, daB in der 
ersten Halfte des 9.1h.s am Koshin-Tag auf Neujahr die Leute auch in Japan die 
Nacht durchwacht haben. Japanische Monchsstudenten, die im Tang-China diese 
Sitte vorfanden, vermerkten dazu, daB man sie auch in Japan befolge. Wir aber 
wissen nicht, we1che Kreise das taten, ob Klosterinsassen, Palastbewohner, Adelige 
oder das Yolk. Aus weiteren Quellen entnehmen wir, daB es Monche und Adelige, 
auf jeden Fall die letzteren waren. Aber es bleibt die Frage, wie sie ihr 
Koshin-Wachen gehalten haben und welcher Unterschied zwischen dem ihren und 
dem neuzeitlichen besteht. Am Koshin-Tag trafen auf Anordnung des Kaisers die 
Schatzbeamten alle Vorbereitungen. Der Kaiser lieB sich in der Seikyoden 
genannten Halle nieder und die Prinzen und Minister nahmen in Prunkgewandern 
ihre PIatze auf Sitzmatten an der Ostseite der Halle ein. Wenn alle versammelt 
waren, trat der Kaiser aus seinem Gemach heraus und lieB an die Anwesenden Wein 
und Speisen austeilen, die in der Palastkiiche bereitet worden waren. Die ganze 
Nacht wurde mit Schach- und Wiirfelspielen verbracht, Lieder wurden gedichtet und 
zum Vergniigen gesungen. In der Morgendammerung machten die Palastdiener 
Saitenmusik. Bei Tagesanbruch wurden Geschenke ausgeteilt, und die Versamm
lung loste sich auf. 

Nach einer anderen QueUe (Seikyuki) (KUBO 1956: 127) hat Engi 3 (903) bei der 
Koshin-Feier am zweiten Neujahrstag ein Hofrat dem Kaiser "Worte des langen 
Lebens" (Gliickwunsch) gewidmet. Aus Engi 16 (916) ist berichtet, daB bei einer 
Koshin-Feier am 7.VII. auch Musik und Tanze aufgefiihrt wurden. Das Vergniigen 
begann etwa 1/211 Uhr abends. Aus den in den Quellen verstreuten Notizen kann 
man sich ein ungefahres Bild von der Hofbelustigung der Koshin-Feiern machen. 
Unter Kaiser Murakami wurden Koho 3 (966) am 30.XI. die Palastbeamten zum 
Wiirfelspiel gerufen, Reiswein wurde ausgeschenkt und gegen Morgengrauen 
wurden japanische Gedichte (waka) gelesen und Geschenke verteilt. Von FUJIWA
RA MOTOSADA sind unter der Dberschrift "Koshin" japanische Gedichte erhalten, 
wonach Tentoku 3 (959) auch Palastdamen am Singen teilgenommen haben. Das 
Koshin-asobi (Koshin-Vergniigen) ging am Heian-Hof wie oben beschrieben 
vonstatten. 

In der Kamakura- und der Muromachi-Periode gibt es wenig literarische 
Bezugnahmen auf das Koshin-Vergniigen. Kenreki 2 (1212), 7.111. verlief es noch so 
wie in Heian, und zwar mit waka-Dichten und Liedersingen unter Beteiligung von 
Frauen. Ende Kamakura ging es dabei wiist zu. Nach den Sitten der Zeit haben 
siebenjahrige Kinder, darunter auch junge Prinzen (in lahren mit sieben Koshin-Ta
gen), Koshin-Wachen gehalten. Demnach waren damals Volkssitten in den Palast 
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eingedrungen. Der jungen Prinzen wegen wurde viel Kurzweil getrieben, damit sie 
die ganze Nacht wach bleiben konnten. 

Von dieser Zeit an haben die Prinzen immer an den Koshin-Wachen teilgenom
men. Es gab dabei einige literarische Verfeinerungen; es kamen noch KomOdien 
(sarugaku) und Geplauder (zadan) dazu, aber in der Hauptsache war es ein toIles 
Treiben. Wenn keine Prinzen zugegen waren, war die Veranstaltung vorwiegend 
literarisch. Ashikaga Yoshikazu (1407-1425) und seine Hofminister haben die 
Koshin-Nachte mit Wiirfelspielen und Teetrinken verbracht. In der Ashikaga-Zeit 
war das Teetrinken beliebt geworden. Lieder wurden auch weiterhin gesungen. 
Auch buddhistische M6nche waren beteiligt. Die Feudalherren (Daimyo) hatten 
wahrend der kriegerischen Muromachi-Zeit (1392-1490) keine Zeit fiir das 
Koshin-Vergniigen, aber am Hof betrieb man es ungest6rt weiter. 

Die Damen, die Hofleute (kuge), die Krieger (bukke). - Die Damen 
veranstalteten ihre eigenen Vergniigungen. So1che sind im Genji monogatari 
("Erzahlungen iiber Prinz Genji") aus dem 10. lh. beschrieben und auch in anderen 
Erzahlungen gibt es dariiber Berichte. Es ging dabei so zu wie bei einem asobi 
("Vergniigen") vor dem Kaiser. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daB von der Heian-Zeit bis zur 
Muromachi-Zeit das Koshin-Wachen bliihte, und zwar vorwiegend als Vergniigen 
mit mehr oder weniger literarischer Verfeinerung. Aristokraten fanden sich im Haus 
eines Freundes ein. Am Ende des 9. lh.s kam es auch vor, daB jemand fUr sich allein 
Koshin-Wachen hielt. Demnach muB der Koshin-Glaube bei den Zeitgenossen 
wenigstens im Hintergrund vorhanden gewesen sein. 

Nichts Genaueres ist dariiber bekannt, wann die Kriegerfamilien (bukke) mit 
dem Koshin-Wachen angefangen haben, jedenfalls schon bald nach der Errichtung 
der Kamakura-Regierung (1192-1333) durch Minamoto Yoritomo (1147-1199). 
Ebenso ist nicht bekannt, wann Oda Nobunaga (1534-1582) mit dem Koshin-Wa
chen begonnen hat. Bekannt ist, daB dabei Volkslieder gesungen wurden. In den 
Quellen ist von solchen weltlichen Liedem die Rede, deren allgemeiner Sinn es ist: 
"Selbst habe ich zwar geschlafen, aber man soIl nicht schlafen. Die Wiirmer (mushi) 
verlassen unser Bett. Nobunaga hat zwar Frieden gemacht, in Wirklichkeit ist aber 
kein Frieden." - Das Lied soIl von Nobunaga selbst stammen. Es entbehrt nicht 
einer ironischen Note: den noch herrschenden Unfrieden im Lande fiihrt er auf sein 
Schlafen wahrend der Koshin-Nacht zuriick. Es scheint, daB zu seiner Zeit das 
Koshin-Wachen in allen Gesellschaftsschichten geiibt wurde, nur so konnte 
Nobunaga dieses Gedicht machen. 

Nobunagas N achfolger Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) glaubte fest an Koshin 
als seinen Schutzgott im Korea-Feldzug (1592-1598) und in seiner Burg in 
Momoyama bei Kyoto. Ober den Koshin-Glauben des Volkes haben wir nur sehr 
karges Material. Ober die Koshin-Brettermale von Kanto liegen eingehende 
Studien vor. Demnach existierte hier der Koshin-Glaube seit Ende Muromachi 
(1490). Das Yolk wurde ermuntert, zur Erlangung von Gliick Koshin-Wachen zu 
halten. Von Ende der Muromachi-Zeit an hat man dabei Amida Nyorai, Sanno 
Gongen, Monju Mosatsu, Yakushi Nyorai und Shomen Kongo verehrt. Die 
buddhistische Auffassung der Koshin-Wachen ging vom Yolk aus. Man las auch 
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Sutren und sagte Zauberspriiche auf. Beim Reisweintrinken verbrachte man die 
Nacht mit unterhaltsamen Gespdichen. 

Edo-Zeit (1603-1867). - In der Muromachi-Zeit hatte sich der Koshin
Glaube allgemein ausgebreitet und in der Edo-Zeit wurde er noch intensiver. Wenig 
weiB man, wie es damit bei Hofe stand. Shomen Kongo wurde auch da verehrt. Es 
wurden Reiswein und Friichte gereicht, wobei Manner und Frauen sich vergniigten. 
Das Vergniigen bestand in der Muromachi-Zeit bloB in Gedichten und Wiirfelspiel. 
Man fing an, Damonen des Buddhismus zu verehren. Es gab noch keine 
Koshin-Monumente (Koshin-to) auf denen "Koshin" eingemeiBelt war. DaB man 
Shomen Kongo ausschlieBlich mit Koshin identifizierte, datiert seit Empo 8 (1679). 
Dafiir sind Tendai-Monche verantwortlich. Es drangen Volkssitten in den Palast ein. 
Man hat dort zuerst Shomen Kongo verehrt und ihm geopfert. Dann folgte ein 
Gelage mit Herren und Damen mit den iiblichen anschlieBenden Unterhaltungen. 
Das Enkyo 4 (1747) geschriebene Koshin no go-honchi (etwa "Das wahre Wesen 
des Koshin") berichtet: Die hohen Leute reinigen am Koshin-Tag zuerst ihr Herz. 
Von der shin-Zeit an (shin, saru Affe, 3 Uhr nachmittags) beseitigen sie nach Siiden 
schauend den Schmutz und ziehen frische Kleider an. 1m Siiden wird ein Gestell 
(tana) errichtet. Die Teilnehmer werden zum Essen und Trinken gebeten; der 
verehrten Gottheit - honson - werden F ackeln, Inzens und Speiseopfer dargebracht, 
in Reinheit muB gefeiert werden. Die mittleren und anderen Schichten ( des Volkes) 
ahmten das nacho - Es gibt aus der Mitte der Edo-Zeit mehrere solcher 
Beschreibungen des Koshin-Wachens. 

Die Leute aus dem Yolk feierten einfacher, mit einfachen Opfergaben an 
Shomen Kongo. Es kam auch stellvertretendes Wachen (dai-machi) auf. Geschafts
maBige Unternehmer, die ein Koshin-Bild mit sich herumtrugen, riefen auf der 
StraBe mit lauter Stimme aus: "Dai-machi"! Sie wurden von Leuten ins Haus 
gerufen und bekamen dort Reis und Geld. Diese Unternehmer waren Spezialisten in 
religiosen Dingen, wie Bergasketen (yamabushi), Nonnen, Geliibdemonche. Auch 
in Tempeln konnte man fiir sich Koshin-Wachen halten lassen. 1m Anfang der 
Edo-Zeit kamen auch Wallfahrten zu Koshin-Heiligtiimem (Koshin-do) auf. 
Besonders in Prozessen verwickelte Leute pilgerten zu solchen. Andere Anliegen 
waren Gliick und langes Leben. 

Urn einen ProzeB zu gewinnen, kannte man noch folgendes Mittel. Man holte 
einen Affen yom Sanshindo ("Drei-Affentempel") von Kuritaguchi ins Haus. Wenn 
man dann zum Gerichtshof ging, erhielt man bestimmt Recht. Wie ein solcher 
Glaube aufkam, weiB man nicht genau. Vielleicht dachte man an einen der drei 
Affen, der Iwazaru ("nicht sprechender Affe") genannt wurde und sich mit einer 
Hand den Mund zuhalt. Wenn man zu ihm betet, bleibt dem Gegner bei Gericht die 
Sprache weg. 

Der erste und der letzte der sechsjahrlichen Koshin-Tage wurden als die 
wichtigsten angesehen. Durch den Besuch eines Koshin-Tempels erlangt man Gliick 
verschiedener Art und langes Leben. AnschlieBend finden sich die Vereinsbriider zu 
gemeinsamen Essen und Trinken ein und erfreuen sich an Musik und Gesang. So 
blieb es bis in die Neuzeit. In der Stadt Yamagata, Takahara-machi versammelt man 
sich zunachst zu einem Gelage, dann schIaft man ein wenig. Zur Stunde des Ochsen 
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(acht Uhr morgens) steht man auf und geht zur Arbeit. Diese Stunde betreffend 
kommen Varianten vor, da sie aus Oberresten alten Brauchtums stammt. 

Das Kashin-machi (Kashin- Wachen) im Shinto. - Das bisher Beschrie
bene war buddhistisches Brauchtum. In der Edo-Zeit kam der Kashin-Glaube auch 
in der einheimischen Gotterreligion zur BlUte. 1m Buddhismus wurden viele 
Buddhas und Bodhisattvas, angefangen von Shamen Konga, als Gegenstand der 
Verehrung (honson) angesehen. 1m Shinto sagte man, daB Sarutahiko die wahre 
Gestalt (hontai) von Kashin ist. Sarutahiko ist ein Tengu (Waldgeist) mit rotem 
Gesicht. In den Mythen uber das Gotterzeitalter im Nihon Shokiwar er Wegweiser 
fur Ninigi no Mikoto, den Enkel der Sonnengottin, bei dessen Herabkunft vom 
Himmel und fiihrte den Enkelgott nach Takachiho in Hyfiga, Kyushu. Beim 
Kashin-Wachen wird dieser Sarutahiko verehrt. Diese Gleichsetzung mit Kashin 
vollzogen die Shinto-Gelehrten schon fruh und ihre Bemuhungen, den Buddhismus 
zuruckzuddingen und die Landesgotter wieder zu Ehren zu bringen, sind alt. Die 
Shinto-Gelehrten haben sich viel mit Sarutahiko und Kashin befaBt. Sarutahiko hat 
an der himmlischen Weggabelung (yachimata) auf den Himmelsenkel gewartet und 
ihn dann nach Hyuga gefuhrt. Sarutahikowar Wegweiser, Glucksgott, GroBfeldgott, 
Funadamagami (Bootsschutzgott), Dasojin (Weg- und Dorfgrenzgott), Ballspiel
gott und Gott fur Eheanbahnung (en-musubi no kami). Mit diesen seinen Eigen
schaften wurde er schon verehrt, bevor er Kashin-san wurde. In der Edo-Zeit hat 
Kashin die Eigenschaften von Shamen Konga und Sarutahiko aufgenommen, eine 
Vermengung also von einem buddhistischen und shintoistischen Gott. Beim Kashin- ~ 

Vergnugen wurde dem Kaiser langes Leben gewiinscht. Der Taoismus zielt auf 
LebensverHingerung abo Die Lehre von den Drei Wiirmern hangt ganz offenkundig 
damit zusammen. 

Der chinesisch-taoistische Hintergrund des Kashin-Glaubens (Ku
BO 1956: 167 ff.). - In China wurde am 5.V. ein Bild von Chung Kueiaufgehangt, das 
ist ein Gott, der Epidemien und Teufel vertreibt und Feuersbrunst fernhalt. In einer 
Sung-Quelle wird die Herkunft des Glaubens an Chung Kuei wie folgt berichtet: In 
den lahren K'ai-yuan der T'ang, als Kaiser Hsiian Tsung an Malaria erkrankt war, 
kam eines Abends von irgendwoher ein kleiner Teufel mit einem rot en Lenden
schurz angetan, stahl von einer Konkubine einen Parfiimbeutel der beriihmt-be
riichtigten Kaiserin Yang-kuei-fei und eine aus Edelstein gemachte Hote. Hsiian 
Tsung ruft erbost einen Wachsoldaten, der den Dieb fassen soll. Da tritt plotzlich mit 
einer zerrissenen Miitze und in Beamtenkleidung ein riesiger Teufel auf, packt 
miihelos den kleinen Teufel und friBt ihn vom Kopf angefangen vollkommen auf. 
Der erschrockene Hsiian Tsung fragt ihn: "Wer bist du?". Der groBe Teufel 
antwortet: "Ich bin beim Hallenexamen durchgefallen, bin beschamt in mein 
Heimatdorf zuriickgekehrt und habe Selbstmord begangen, indem ich meinen Kopf 
auf einer Treppe im Palast zerschmetterte. Ich heiBe Chung Kuei und stamme aus 
dem Chung-nan-Distrikt. Ich befriede jetzt die Teufel im Reiche und will das Gemiit 
Eurer Majestat beruhigen." Das glaubte Hsiian Tsung, und in diesem Moment 
erwachte er aus einem Traum. Da war auch seine Krankheit geheilt. Der Kaiser 
freute sich gewaltig, rief sofort den beruhmten Maler Wu Tao-tze und lieB ihn ein Bild 
von Chung Kuei malen. AuBerdem gab er den Beamten den Befehl, in allen Hausern 
ein Bild von Chung Kuei aufhangen zu lassen, weil dieser Geist die Macht habe, die 
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Teufel zu unterwerfen. Hemach wurden im 5. Jahr der Regierung des Sung-Kaisers 
Shen Tsung (1072) auf Befehl des Kaisers solche Bilder gedruckt, an die Minister 
verteilt und als Nachtamulett aufgehangt. 

Das ist naturlich nur eine spater erfundene Legende, jedoch kann man aus ihr die 
Vermutung ableiten, daB Chung KueiTeufel vertilgt, die Menschen krank machen, 
und auBerdem Katastrophen aller Art abwenden kann. Bilder von ihm kamen in 
allgemeinen Gebrauch. Es sind primitive Holzdrucke auf gelbem Papier. Chung 
Kuei schwingt mit der rechten Hand ein Schwert und neben ihm flattert eine 
Aedermaus. Das Wort fUr Aedermaus ist ein Wortspiel, p'ien-fu "Aedermaus" 
bedeutet, mit anderen Zeichen geschrieben "uberall Gluck". Chung Kuei ist ein 
Gluckssymbol, das die Rauber des Glucks vertreibt. Leute hangen sein Bild auf, 
wenn sie schnell Gluck haben wollen. 

Unter Kaiser Shun-ti entstand in der Spat-Han-Zeit (25-221) die erste 
taoistische Monchsgemeinde. Ihr Grunder ist Ch'ang Ling. Seine Nachfolger wurden 
durch alle J ahrhunderte hindurch T'ien-shih ("himmlische Meister") genannt. Die 
Stellung des Lehroberhauptes wurde erblich, d. h. jeder Gemeinschaftsvorsteher ist 
himmlischer Meister. Das Yolk schreibt ihm die Macht zu, Gespenster, Teufel und 
andere Unholde zu vertreiben. Das T'ien-shih, das auf den Bildem von Chung Kuei 
zu sehen ist, bezieht sich auf keine bestimmte Personlichkeit, es wohnt ihm aber 
ubematurliche Kraft inne. Es ist eine Anspielung von Ch 'ang T'ien-shih. Die 
Taoistische Monchsgemeinschaft und ihre Anhanger nennen sich T'ien-shih-tao 
("Religion des himmlischen Meisters"). Seit der Yuan-Zeit nennt sie sich 
Cheng-i-chiao (die "wahre Lehre"). 

Die Bilder von Chung Kuei wurden in der T'ang- und Sung-Zeit als Nachtamulet
te aufgeklebt. In der Ch'ing-Zeit wurden sie am Tuan-wu-Fest am 5.V. aufgeklebt. 
Zu Neujehr hat man solche Bilder auch in Japan aufgeklebt. Am 5.VII. wird in Japan 
chu-gen (chung-yuan) gefeiert. Das ist der Geburtstag des Gottes Chung-yuan. 
Dieser Gott liebt die Menschen und laBt ihnen die Sunden nacho In Japan ist der Tag 
nur mehr bekannt als Tag, an dem man sich Geschenke macht. In China betet man zu 
diesem Gott Chung-yuan urn SundennachlaB. Chung-yuan ist einer der drei yuan; 
die beiden anderen sind Shang-yuan ("oberer Anfang") und der Hsia-yuan 
("unterer Anfang"). Diese drei Anfange (san-yuan) nennt man im Taoismus 
San-kuan (die "Drei Beamten"). Der obere (shang) ist der T'ien-kuan ("Himmels
beamter") mit Geburtstag am 15.1., der mittlere (chung) ist der Chih-kuan 
("Erdbeamter") mit Geburtstag am 15.VII. und der untere (hsia) ist der Shui-kuan 
("Wasserbeamte") mit Geburtstag am 15.X. Dieser Wasserbeamte halt Feuers
brunst und Wasserschaden abo Wenn Glaubige Ider genannten taoistischen Sekte 
( Cheng-i-chiao ) von Krankheiten geheilt werden wollten, besorgten sie sich von den 
"Drei Beamten" ein Sundenvergebungsdokument. Der Glaube an die San-kuan in 
der jetzigen Anordnung geht auf die Zeit der Nord-Wei (urn 500 n. Chr.) zuruck. 
Nach einer Ming-Quelle steig en die San-kuan am 15.1. zum Himmel auf. Spater 
kommt nur der T'ien-kuan ("Himmelsbeamte") mit den himmlischen Geistern und 
Genien (shen-hsien) auf die Welt der Menschen herunter und entscheidet uber 
deren Sunden und Gluck. 

Auch der Herdgott (Tsao-wang) ubt eine Beamtenfunktion ethischer Natur aus 
und entscheidet uber Gluck und Ungluck in der Familie. Es gab anfangs nur einen 
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Herdgott, spater wurden es zwei, ein mannlicher und ein weiblicher. Yom Herd aus 
iiberwachen sie standig das Betragen der ganzen Familie. Am 23.XII. steigen sie zur 
Berichterstattung zum Himmel auf und berichten riickhaltslos dem Jade-Kaiser 
(Yii-huang shang-ti) , dem Himmelsgott der Taoisten, das Betragen der Familie 
wahrend des ganzen Jahres. Uberwiegt das Gute, so geht es der Familie im 
kommenden Jahr gut; iiberwiegt das Bose, so wird sie von Ungliick heimgesucht. 
Sittlich gute Lebensfiihrung ist im Taoismus Vorbedingung fiir ein langes Leben. 

Die Urform der chinesischen Religion ist Animismus mit vielen Gottern und 
Geistem. Diese sind in den Taoismus eingegangen, als dieser sich zu einer 
systematischen Lehre mit einer Priesterkaste (tao-shih) formierte. Vorher standen 
die Schamanen als Mittler zwischen den Menschen und den Gottem und Geistem. 
Sie wurden durch mannliche und weibliche Tao-Lehrer abgelost. Der in Gemeinden 
("Pfarreien") organisierte Taoismus wurde "Lehre der flinf Scheffel Reis" 
(wu-tou-mi-tao) genannt, weil die Glaubigen zum Unterhalt ihrer geistigen Meister 
und Tempel jahrlich diese Menge Reis beitragen muBten. Der alte Animismus 
kannte weder Lehrsystem noch Organisation von Glaubigen. Ch 'ang- Tao-ling 
(Ch'ang T'ien-shih) und seine Nachfolger, zusammen mit den Tao-Lehrern (Tao
shih), sind eine Organisation nach dem Vorbild der Buddhisten. 

Der Taoismus wurde ein Sammelbecken verschiedener Gottervorstellungen und 
magischer Praktiken, Geomantik und Divination. Ende derCh'ou-Dynastie kam an 
der Nordkiiste von Shantung die Genien (shen-hsien )-Lehre auf und verbreitete sich 
iiberall. Die Yin- Yang- und Elementen (wu-hsing)-Lehre sowie eine darauf 
aufbauende Heilkunst, gehorten in den Bereich des Taoismus. Man bemiihte sich 
intensiv urn die Verlangerung des Lebens und glaubte, den Tod abschaffen zu 
konnen, indem man sich bei Befolgung der verschiedensten Vergeistigungstechni
ken korperlos machen wollte, urn eines Tages einfach in den unendlichen Bereich 
des Tao entschweben zu konnen. Mit ungeheurem Optimismus suchte man ein 
Lebenselixier zu destillieren oder sandte Suchexpeditionen nach einer Pflanze der 
Unsterblichkeit aus. Das Nichtaltern ist der hauptsachlichste Zweck dieser Religion, 
Harmonisierung von Natur und Menschenleben ist ihr Ideal. Mit harten Ubungen, 
raffinierten Ernahrungsweisen und Einnehmen von Unsterblichkeitsmedizin suchte 
man das Sterben zu vermeiden. Das Tao ist der Ursprung der Welt, ist aber nicht 
statisch und von der Wirklichkeit weit entriickt, sondern iiberall zugegen, geistig und 
dynamisch. Die Schwere der Korperlichkeit mit ihrer lokalen Gebundenheit muB 
iiberwunden werden; der Mensch muB sich zum Genius (shen-hsien) entwickeln, der 
sich im All frei bewegen kann. 

Ein sehr ausgebildetes Amulettwesen gehort ebenfalls zum taoistischen Glau
bensleben. Es gibt Amulette, die Gliick herbeirufen, andere, die Ungliick von seiten 
der Gespenster, Teufelsgotter und Totenseelen abhalten. Darunter sind Amulette, 
die man am Korper tragt, und solche, die man an Haustiiren und in Zimmem 
aufklebt, wie Z. B. die schon erwahnten Bilder von Chung Kuei. 

Die taoistischen Kultakte sind in Anlehnung an die des Buddhismus ausgebildet 
worden. Vor einem Altar werden den Gottern Gebetstexte rezitiert. Es geht dabei 
urn Krankenheilung, Beseitigung von Naturkatastrophen, Erlangung zahlreicher 
Nachkommenschaft, urn Hilfe fiir die Toten und Ahnen und urn Frieden fiir den 
Kaiser und das ganze Land. Auch die Zahl der verehrten Gotter kann sehr groB sein, 



214 Geschichte der japanischen Religion 

bis zu 3600. Inzens und Lichter werden geopfert und Gongs geschlagen, und zwar 
nach sehr komplizierten Regeln. Es gab auch, so wie im Buddhismus, flinf, zehn und 
hundert Geliibde, und die Reinheitssatzungen sind auch dem Buddhismus angegli
chen. 

Nach dem Taoismus ist der Geist des Menschen in den Leib eingeschlossen. Urn 
lange zu leben, darf die Nahrung nur ein Minimum betragen und solI ohne Feuer 
bereitet sein. Richtige Asketen wollen sich von Nebel erniihren. Graswurzeln, 
Kiefemnadeln und Baumrinde werden zu Medizin gemacht und getrunken. Die 
Alchimie trieb zahlreiche Bliiten; es gab viele Arten von Goldpillen. 

Diesen Exkurs iiber den Taoismus in China haben wir gemacht, urn die Frage 
beantworten zu konnen, ob und wie we it Japan in die taoistische Geistesstromung 
hineingezogen wurde. Dazu konnen wir zuniichst sagen: einen in Klostem und 
Monchstum organisierten Taoismus hat es in Japan nie gegeben. Das lag zuniichst 
daran, daB der Taoismus keinerlei Verbreitungstendenzen hatte, und daB anderer
seits der Buddhismus als iibernationale Religion viel groBere Anziehungskraft 
ausiibte als der Tempel-Taoismus, dessen Kult kaum mit dem Buddhismus 
konkurrieren konnte und dessen Lehre, vorwiegend ein Sammelbecken der alten 
chinesischen Volksreligion, nicht die systematische Geschlossenheit zeigte wie der 
Buddhismus. Es mogen noch andere Griinde mit entscheidend gewesen sein. Ais 
Gemeinschaftsreligion konnte der Taoismus in Japan kein Vakuum ausflillen, denn 
die Klangottverehrung war schon als solche vorhanden. Wahrscheinlich wiire flir 
japanische Verhiiltnisse auch der jiihrliche Beitrag von fiinf Scheffel, also ca. 50 kg 
Reis, eine Unmoglichkeit gewesen, die der Gemeindebildung im Wege stand. 

Wir finden jedoch Einzelelemente taoistischer Herkunft, z. B. Zauberamulette, 
wie die des oben erwiihnten Chung Kuei. Der Glaube an die "Drei Wiirmer" 
(san-shih), auf die ODA NOBUNAGA noch Bezug nimmt, muB sich unterschwellig in 
Aristokratenkreisen gut eingenistet haben. Die Yin-yang-Lehre hat sich in Japan als 
Inyodo festgesetzt. BerufsmiiBige inyoji (Yin-yang-Meister) wurden fiir die 
verschiedenen Zauberzwecke gebraucht und wurden auf Volksebene zu wichtigen 
Religionsdienem. Zen (ch 'an) ist bereits in China taoistische Verbindungen 
eingegangen und damit nach Japan gekommen. Das Bergasketentum (yamabushi) 
mit seiner Gleichschaltung mit dem Atem der Natur sieht ganz dem taoistischen 
Asketentum mit dem Leben in Bergtiilern und auf Bergen iihnlich. Die Zen- Kunst 
mit ihren Landschaften mit wallenden Nebeln, Bergbachen, himmelhohen Felsen 
und Einsiedeleien mit einem steinalten Bewohner darin, der sich eins flihlt mit der 
umgebenden Natur, mit den knorrigen Kiefem und lebenskriiftigen Zedem, mit den 
rauschenden Wasserfallen und dem weiten Meer, laBt an die werdenden Genien 
(shen-jen) der Tao-Lehre denken. Die richtige Ortung eines Hausbaues mit dem 
unbedingten Vermeiden des "Teufelstores" (ki-mon) hat ganz evident mit der 
chinesischen Lehre von "Wind und Wasser" (feng-shui) zu tun. Wegen der blind 
durch die Luft sausenden Geister vermeidet man es, daB ein Weg direkt auf ein 
Haustor zufiihrt, es konnten ja bose Geister schnurstracks ins Haus geraten. Das 
Haustor liegt immer abseits von der Richtung einer geradeaus auf das Haus 
zufiihrenden StraBe. In und urn Nagasaki, wo seit Jahrhunderten chinesische 
Kaufleute wohnten, sind an T -formigen Weggabelungen nicht selten Steinpfeiler 
aufgestellt mit der Inschrift T'ai-shan-shih gen t'ang ("ein T'ai-shan-Stein kann [die 
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Geister] aufhalten") oder japanisch: Taisan-seki kan-to, oder auch ohne kan 
"wagen", die man auch vereinzelt in Musashi in der Kant6-Ebene sieht. An solchen 
StraBengabelungen stehen auch die Weggottersteine, von denen schon imEngishiki 
die Rede ist. 

Die chinesischen Taoisten sprachen von einer Insel der Seligen (Peng-iai, jap. 
HoraJ), die es im Ostmeer geben solI und auf der das Kraut der Unsterblichkeit 
wachsen solI. In Japan gibt es mehrere Orte Horai, die beanspruchen, der Ort zu 
sein, wohin Ch'in Shih-huang-ti seine Expedition auf der Suche des Unsterblich
keitskrautes geschickt haben solI. Von der Insel Horai nahe der Sudspitze der 
Kii-Halbinsel war schon oben im Exkurs uber die Archaologie von Kultstatten die 
Rede. Eine andere Stelle ist in der Nahe des Atsuta-Schreines bei Nagoya. 1m 
Minami-Shidara-Distrikt in Mikawa (Aichi-Prafektur) gibt es einen Ort H6raiji 
(H.-Tempel). 

Bekannt wurde in Japan auch das System der Pa-kua (jap. hakke), d. h. der acht 
Trigramme und der darauf beruhenden Wandlungen im Universum aufgrund der 
bipolaren Kraft der Natur. Das I-ching (jap. Eki-kyo) oder "Buch der Wandlungen" 
wurde in Japan fruh bekannt, und sein Inhalt fand Verwendung in der Wahrsagerei. 
Die alte Medizin war von der chinesischen nicht verschieden, sie beruhte auf der 
Yin-yang-Lehre. Spezialisten im Deuten der Handlinien (teso) findet man heute 
sogar noch in Tokyo; sie schlagen an StraBenrandem ihr Buro auf und werden auch 
von der jungen Generation nicht selten konsultiert. 

Kosmogonische Spekulationen chinesischer Herkunft und taoistischer Pragung 
werden im Nihon-Shokideutlich (NUMAZAWA 1946:23 ff., 212 ft). Das Urchaos ist 
ein Weltei. "Das Reine und das Helle davon breitete sich dunn aus und wurde zum 
Himmel; das Schwere und Trube blieb schwerfallig zuruck und wurde zur Erde ... 
Daher war der Himmel zuerst da, und erst spater nahm die Erde eine bestimmte 
Form an. Hierauf entstanden zwischen Ihnen gottliche Wesen ... So trennten sich 
also Himmel und Erde, das weibliche und das mannliche Prinzip und gestalteten sich 
allmahlich zum Kosmos." DaB der kosmogonische Vorgang in der Trennung vom 
weiblichen und mann lichen Prinzip besteht, die anfangs im Chaos vereinigt waren, 
ist taoistische Spekulation. Zur Zeit der Fertigstellung des Nihon-Shoki (720) war 
offen bar der Taoismus unter den Schriftkundigen im wesentlichen bekannt und 
schlug sich schriftlich nieder. Die Japaner haben seIber keine abstrakten philoso
phischen Ideen entwickelt. Die konkreten My then sind alter; bloB zu ihrer Deutung 
wurden chinesische kosmogonische Ideen verwandt. 
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III. Schamanismus (miko, itako) 

Uber die Gotterwelt der religios noch nicht von der Staatsmacht organisierten 
Gesellschaft haben wir das Wichtigste gesagt. In diesem Kapitel wollen wir uns mit 
den Personen beschaftigen, in deren Randen die Kultdienste und der Verkehr mit 
der Gotterwelt lagen. Natiirlich waren auch diese Personen dem Wandel der Zeiten 
unterworfen. Kultrecht, Kultpflicht und Kultverfahren erfordern eine eingehende 
Behandlung. Noch haben wir uns nicht mit Kultbauten befaBt, wann sie aufgekom
men sind und wer dafiir verantwortlich war. Mit bleibenden Kultbauten entstand 
auch ein beamtetes Priestertum, das weitgehend behordlichen Bestimmungen 
unterworfen war. Das alles laBt sich nicht mit ein paar Satzen abtun. Ganz kurz sei 
hier voraugeschickt, daB es seit der vor- und friihgeschichtlichen Zeit Schamanen 
und besonders Schamaninnen gab, die die Mittlerrolle zwischen Gottem und 
Menschen spielten. 

Bekanntlich findet sich das klassische Schamanentum bei den nord- und 
zentralasiatischen Volkem. Bei ihnen gibt es den weiBen und schwarzen Schamanis
mus. Zum weiBen Schamanismus gehort die Rimmelsreise und die Verbindung mit 
den guten Geistern zum Nutzen der Gemeinschaft der Menschen. Zum schwarzen 
Schamanismus gehort die U nterweltreise und Besessenheit, die Verbindung mit den 
bosen Geistern und als Ziel meistens die Schadigung der Menschen. Daneben gibt es 
eine Mischform, den schwarz-weiBen Schamanismus (SCHRODER 1955). 

Die Strukturgrundlage des Schamanismus ist die Ekstase. Diese ist das seelische 
Erleben der Jenseitsnahe und zunachst durch eine Diesseitsfeme gekennzeichnet. 
Wie die Seele und das Jenseits beschaffen sind, variiert je nach der vorgegebenen 
Ideologie. Die auBerseelische Ursache der Ekstase ist das seelische Gegeniiber. Ihre 
innerseelische Wirkung ist der Seinswandel der Person in Ekstase, was fiir diese eine 
passive Erscheinung ist. Das seelische Erleben kann auf den Leib iibergreifen, so daB 
es sich auch auBerlich kundgibt. Es kommt dann zu aktiven AuBerungen der 
Ekstase. Das seelische Geschehen besteht wesentlich in einer Seinswandlung, die im 
Leibe oder auch auBerhalb desselben vor sich gehen kann. Der Austritt der Seele ist 
nicht primar zur Ekstase notwendig. Die Seinswandlung hat ihre U rsache in der 
Verbindung mit einem auBerseelischen Gegeniiber. Zur Ekstase gehoren zwei 
Dinge, ein seelisches Erleben und eine sinnenfallige leibliche AuBerung desselben. 
Fehlt eines, so handelt es sich nicht urn eine volle Ekstase. Die Verbindung mit einem 
auBerseelischen Gegeniiber kann mehr oder weniger eng sein. Das hangt von der 
Intensitat der Verbindung ab: ist diese nur auBerlich kausal, so verwandelt sich das 
seelische Ich in ein hoheres Selbst; ist sie innerlich seinsmaBig, so gehen in der 
hOchsten Steigerung der Ekstase die Seelen in ein Gegeniiber auf. 

Demnach gruppieren sich die Bestimmungselemente urn die Zentralbegriffe: die 
Schamanenekstase, die Gestaltung der Schamanenperson, die Schamanentatigkeit 
und die Formgebundenheit. Die Schamanenekstase hat ihre ideologische Vorausset-
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zung. Das ist der Diesseits-Jenseits-Verkehr. Dieser kann sich im Leibe oder auch 
auBerhalb desselben vollziehen. 

Das Weltbild der Schamanen wird meist durch einen dreistufigen Kosmos 
gekennzeichnet. Die drei Stufen oder Schichten stehen unter sich durch eine 
Weltachse, einen Weltenberg oder Weltenbaum in Verbindung. Aile drei Schichten 
sind von eigenen Wesen belebt, ganz oben steht das hOchste Himmelswesen, das 
Prinzip des Guten. In der Unterwelt herrscht der HollenfUrst als Prinzip des Bosen. 
Dazwischen liegt das Reich der Menschen, zu denen die jenseitigen Weltenbewoh
ner von oben oder unten zu Besuch kommen konnen. 

Die Verwandlung des Schamanen geht von einem jenseitigen Agens aus, einem 
Schutzgeist, und vollzieht sich in Berufung und Initiation. Der Schutzgeist kann 
unter verschiedenen anderen Moglichkeiten ein Himmels- oder ein Unterweltgeist, 
ein Naturgeist, Schamanenahne, Geistertier oder eine Gottergestalt sein. Der 
Schutzgeist ist in der Konstituierung der Schamanenperson die aktive Komponente. 
Ohne seinen Schutzgeist kann kein Schamane eine Jenseitsexistenz erhalten oder 
behalten. 

Der Schamane wird durch den Schutzgeist auserwahlt. Psychische Eignung, wie 
nervose Labilitat, Epilepsie, Hysterie finden sich haufiger bei Frauen wie bei 
Mannern. Der Schutzgeist bekundet seinen Willen entweder mittel- oder unmittel
bar durch eine spontane AuBerung. Daraus ergibt sich die Unterscheidung in Erb
oder Klan-Schamanismus und in Individual-Schamanismus. Die erbliche Berufung 
hangt davon ab, ob im Klan Schamanen existieren. Der eigentliche Lehrmeister ist 
der Schutzgeist. Dieser kann durch einen Altschamanen oder eine Schamanenschule 
unterstutzt werden. Beim erblichen Schamanismus ist die EinfUhrung Sache der 
Sippe. 

Es gibt Wander- und Besessenheitsschamanen. Der erstere vollzieht die 
Jenseitsreise, der letztere wird yom Geist oder von der Gottheit besessen. 
Besessenheitsschamanismus ist Inkorporation des Geistes im Schamanen. Das 
Jenseits erlangt fur den besessenen Schamanen dieselbe Wirklichkeit wie fur den 
Wanderschamanen. Es ist nicht raumlich bestimmbar, sondem ist ein Seinszustand. 

Die obige Zusammenstellung der Hauptelemente des Schamanenphanomens 
genugt, urn die Frage entscheiden zu konnen, ob es in der Religion der Japaner 
Schamanentum gegeben hat, bzw. noch gibt. Wir werden sehen, daB im Laufe der 
Geschichte die wesentlichen Elemente des Schamanentums vorkamen und auch 
heute noch existieren, wenn auch nur mehr in abgeschwachter Form. 

In Japan sind es fast ausschlieBlich Schamaninnen, die als Mittler zwischen 
Gotter, Geistern und Totenseelen in Tatigkeit treten. Auch gehoren zum Schama
nentum Kinder, die in Einzelfallen als solche Vermittler verwendet werden. Der 
gebrauchlichste Ausdruck fUr Schamaninnen ist miko. Die Schriftzeichen dafUr (mi 
und ko) sind gleich denen, die in China fur die wugenannten Schamaninnen verwen
det werden, ko ist Kind, Person. Eine andere Schreibweise ist "Gott-Kind". Auch 
ichiko kommt vor, worin ichi etymologisch zweifelhaft ist, ichi "Markt"? In Japan ist 
viel von takusen von Gottern die Rede, was "Mitteilung von Gottern oder Buddhas" 
bedeutet, "anvertrauend sagen". Orakelspriiche haben stets eine groBe Rolle bei 
wichtigen Entscheidungen, die man yom Willen der Gotter abhangig machen wollte, 
gespielt. 
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Himiko, die Konigin der Wo-jen in Yamadai in Kyfishu wird im Wei-chih 
Wo-jen-ch'uan als Schamanin bezeichnet. "Sie diente dem Teufel." Mit diesem 
bei Konfuzianern nicht befremdenden Ausdruck ist eine Schamanin gemeint, die 
fiir Konfuzianer nur "dumme Weiber" sind und Hokuspokus machten (EDER 
1973:45). "Obwohl die tanzenden Weiber herumwirbeln und die Hoten hoch und 
klar ertonen, ist der Himmelsherr Shang-ti nicht giinstig geneigt und sendet allerlei 
Unheil", so urteilten Konfuzianer iiber die chinesischen Schamaninnen. In der 
Regierungszeit von Kaiser Sujin (97-30 v.Chr.?) und von Kaiser Suinin (29-70?) 
waren Toyoyasukiyorihime und Yamatohime Priesterinnen des kaiserlichen Klans 
und hochgestellte Schamaninnen. Ebenso sind Yamatotohimomosohime und 
Nunakatahime als einfluBreiche Schamaninnen iiberliefert. Solehe Traditionen sind 
auch mit Jingo Kogo, einer Kaiserin verbunden. Die kaiserliche Ahnengottheit im 
GroBen Ise-Schrein hatte als Priesterin eine kaiserliche Prinzessin. Sie wurde im 
Einfiihrungsweihegebet (norito) mitsueshiro der Gottheit genannt (mi ist Honorifi
cum, tsue "Stab", shiro "anstatt"), Stiitze, Magd der Sonnengottin. Es ist auch 
iiberliefert, daB sie vorher drei Jahre lang Abstinenz und Reinigung geiibt hat. Der 
Ise-Schrein erlangte seinen hohen Rang als kaiserlicher Ahnenschrein gegen Ende 
des 7. Jahrhunderts. 

1m ganzen Land sind an groBen Schreinen miko genannte Schreinmadchen 
angestellt, deren Titel mono-imi "Enthaltsamkeits-Oberinnen" war. So weit das 
Engishiki Auskunft gibt, assistierten sie den Schreinpriestern beim Bereiten der 
Opfergaben, wobei auch ihre Vater beteiligt waren. Der Stand der Schreinmadchen 
wurde heilig gehalten. Aus den Quellen kennen wir sie erst seit einer relativ spaten 
Zeit, als schon ihnen iibergeordnete Schreinpriester (kannushi, negi, halun) 
eingesetzt waren. In der urspriinglichen Form iibte der Stammeshauptling personlich 
das Priesteramt beim Gotterkult aus. Die Tatsache aber, daB sich eine eng verwandte 
weibliche Person beigesellte, laBt zumindest vermuten, daB sie im Kult eine Rolle 
spielte, die vom Stammeshauptling nicht ausgeiibt und nichtwahrgenommen werden 
konnte. Auch daB die kaiserlichen Prinzessinnen, die am Ise- und am Kamo-Schrein 
unentbehrlich waren, eine dreijahrige strenge Vorbereitungszeit durchmachen 
muBten, mag ganz gut ein Oberrest aus einer Zeit sein, in der sie noch schamanistisch 
geartete Funktionen auszuiiben hatten. Sie wurden vom Hauptling zu miko ernannt 
und standen in hohem Ansehen. Die miko am Kamo-Schrein fungierte als eine 
"Eine-Nacht-Braut" der Gottheit. Das Amt der miko erlosch durch Heirat. In 
Tango (Kyoto-Land), Kasu-Distrikt, wurden am alten Ise-Schrein fiir heilig 
gehaltene Kultdienerinnen durch "Gotterlose" ausgewahlt und ernannt, und zwar 
Madchen von etwa sieben Jahren. Wenn soleh ein Madchen ins Heiratsalter kam, 
erschien eine groBe Schlange und erschreckte es, worauf es seinen Schreindienst 
aufgab. Solehe miko wurden bei der Kultfeier von der Gottheit besessen und dienten 
der Kultgemeinde. Die friihesten so1cher miko wurden Tama-yori-hime genannt, 
sinngemaB "Frau (hime) , in die ein Geist (tama) herabkommt (yon)". Das dann 
geborene Kind war ein miko-gami (miko-Gott), auch waka-miya ("junger Prinz") 
genannt. Heute haben die miko an groBen Schreinen hauptsachlich mit kultischen 
Tanzen mit Musik (kagura) und mit Lustrationen mit heiBem Wasser (yutachl) zu 
tun. Das yutachi ("Wasser heiB machen") hatte urspriinglich die Funktion einer 
Divination ausdem Summton des kochenden Wasser im Kessel. Ferner wurden 
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beim Besprengen der Umstehenden mit heiBem Wasser mittels Bambusgras (sasa) 
Personen von einer Gottheit besessen und taten den gottlichen Willen kund. 

Statt yutachi (wortlich "heiBes Wasser (yu)-stehen") sagt man stellenweise toi-yu 
("heiBes Wasser befragen"). Auf einen Feuerplatz wird ein groBer Kessel gestellt 
und darin Wasser erhitzt. Mit einem Btischel Bambusgras wird dann tiber die Kopfe 
der Anwesenden Wasser zur Reinigung gesprengt. Aber frtiher war das ein 
Verfahren, einen Gott oder Geist herbeizurufen. Durch wiederholtes Besprengen 
mit heiBem Wasser fiel entweder die ausftihrende Schamanenfrau seIber oder 
jemand von den Anwesenden in Trance und offenbarte den Willen oder eine 
Auskunft der Gottheit auf eine an sie gestellte Frage. Der sa sa-Zweig ist Symbol der 
gottlichen Kraft (Minzokugaku Jiten). Die Ausgangsform der Lustrationszeremonie 
dtirfte wohl so gewesen sein, daB die Schamanin sich selbst mit heiBem Wasser 
besprengte, bis sie "besessen" wurde, und dann die Gottheit durch ihren Mund 
sprach. Es kann sich auch urn einen Dberrest von HeiBwasser-OrdaI handeln, das 
mehrmals im Nihongi erwahnt ist. Es hieB Kuka(kuga)-tachi. Die Gelehrten sind 
sich nicht einig tiber den U rsprung dieses Wortes und tiber das Verfahren. Kuga solI 
dasselbe sein wie koga "Verunreinigung" (kega) und tachi solI "Urteil sprechen", 
entscheiden sein. GroBere Wahrscheinlichkeit hat die koreanische Herkunft der 
Sitte. 1m Koreanischen ist kuk "heiBe Suppe" und chat ist "suchen nach", 
"aufsptiren". Der Gott ist es, der tiber Schuld oder Unschuld entscheidet. Personen, 
die eines Unrechtes gegen die Gemeinschaft verdachtigt wurden, muBten ihren Arm 
oder ihre Hand in heiBes Wasser oder in heiBen Schlamm tauchen. 1m Nihongi ist 
aus der Regierungszeit des Kaisers Ingy6 (412-453) das HeiBwasserordal von 
Amagashi erwahnt. Leute gewohnlichen Standes wurden angeklagt, sich adelige 
Abstammung und Beinamen angemaBt zu haben. Diejenigen, die unverletzt 
blieben, wurden als unschuldig erkIart. Die sich schul dig wuBten, rannten von selbst 
aus Angst davon. Das Nihongi berichtet noch eine andere Episode. Takeuchi no 
Sukune wurde von Umashi no Sukune eines Vergehens beschuldigt. Urn den Disput 
zu entscheiden, unterzogen sich beide dem Ordal, aus dem Takeuchi siegreich 
hervorging (Jingi Jiten)JO. 

Der Rang der miko an amtlich tiberwachten Schreinen schrumpfte im Laufe der 
Zeit ein. In der Edo-Zeit gab es im Yolk Generationen vonmiko-Familien. In ihnen 
wurde das Schamanenamt in weiblicher Linie vererbt; sie hatten aber noch haufig als 
Teil der Schreinfamilie mit einem Schrein Verbindung. In Echigo gab es in den tete 
genannten miko-Familien matriline are Familienregister. Die jeweilige alteste Frau 
(ch6j6) erhielt gegebenenfalls zur Sicherung der Nachfolge ein Madchen als 
Adoptivkind (y6shi), Knaben wurden stets nach auswarts abgegeben. 

Neben den miko, die zu groBen Schreinen gehorten, gab es auch solche, die 
verstreut mitten im Yolk lebten. Sie wurden in der alten Zeit "wandernde miko" 
(aruki-miko) genannt. Manche hieBen Azusa-miko, wortlich Catalpa-miko. Sie 
brachten die Sehne eines Bogens zum Summen und riefen Verstorbene herbei; sie 
betrieben Nekromantik als ihre Hauptbeschaftigung. Ohne Rticksicht auf seinen 
Namen wurde der Bogen nicht aus Catalpa-Holz (Gattung der Bignoniaceae, mit 

10 lingi liten (Y AMAKAWA UICHI [edit.] 1932); BOCK 1970/1:3-5. 
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dem Trompetenbaum), sondem aus Bambus gemacht. Vermutlich handelt es sich 
urn einen in China von taoistischen Zauberern benutzten Bogen, dessen Name 
eventueH gemeinsam mit dem Zweck in Japan iibemommen wurde (Nakayama 
Taro). Auch fiir Orakelzwecke (takusen) wurden Totengeister gerufen. Die 
Schamaninnen, die das konnten, wurden monosama "Toten-Leute" genannt. In der 
Neuzeit gehen solche Frauen von Dorf zu Dorf und betreiben auf Wunsch 
"Toten-Herbeirufen" (kuchiyose "den Mund [des Toten] herbeirufen [sprechen 
lassen]"). Sie heiBen in Tohokuitako (Etymologie?) oder Okamisama ("Gottfrau"). 
In der Aizu-Gegend nennt man sie wakasama ("junge Frauen"?). Die Moglichkeit 
besteht natiirlich auch, daB es sich beim oben erwahnten yutachi (Wassererhitzen) 
urn eine schamanistische Verrichtung handelt. Auch diese kann von Korea oder 
China iibernommen worden sein. HeiBes Wasser wird sonst fUr Lustrationszwecke 
im einheimischen Kult nicht verwandt. 

Bekannt ist ein Verfahren zur Herbeifiihrungdes Trance-Zustandes, bei dem die 
Schamanin (miko) einen kleinen Bambusgraszweig in beiden Handen halt, mit dem 
sie ihr Gesicht schlagt. Unter Beniitzung von heiBem Wasser bearbeitet sie mit 
naBgemachten Zweigen ihren ganzen Korper. In der Aomori-Prafektur gab es bis 
Meiji die sogenannten "blinden Nonnen" (mojozo), die zur esoterischen Tendai
Sekte gehoren. Sie verrichten auf Bestellung der Glaubigen Gebete und betreiben 
Sortilegien. Wenn sich in einem Haus ein Verstorbener befindet, so versammeln sich 
aHe verwandten Frauen, die blinde Nonne wird besessen, und die Anwesenden 
horen dann den Toten sprechen. Der Brauch wurde in der Meiji-Zeit verboten. 1m 
Altertum war er eine der gewohnlichen Verrichtungen der Volksschamaninnen 
(ichi-ko "Markt?-Person"). 

Es gibt insgesamt 30 verschiedene Bezeichnungen fiir Schamaninnen. Die miko 
sind in Japan eine wichtige religionsgeschichtliche Erscheinung, eine ParaHele zu 
den wu, den chinesischen Schamaninnen (DE GROOT 1910). Es ist durchaus am 
Platze, ihnen einen eigenen Abschnitt zu widmen. Sie gehoren schon lange zu dem, 
was man Volksreligion nennt. DaB sie in der amtlichen Religion einmal eine wichtige 
Rolle gespielt haben, wurde bereits gesagt. Ein wesentlicher Unterschied zwischen 
den beiden besteht nicht, ob sie nun miko der amtlichen Aristokratenreligion oder 
"nur" der Volksreligion sind. "Volksreligion" ist ebensogut japanische Religion wie 
die Kultfeiem an den ca. 100000 groBen und klein en Schreinen und die in 
buddhistischen Tempeln, mit ihren Priestern als Mittelpunkt, betatigte Religion. 
Dieser Gattung von Religionsdienem (miko) sind auch eingehende Studien 
gewidmet worden 11. 

Es gab in dieser Gruppe von Religionsexpe'rten auch mannliche Schamanen. 1m 
Ryogen hisho steht, daB in Azuma (Ost-Japan, Kanto) keine Frauen, sondern 
Manner von Gottem besessen werden. Aber tatsachlich sind sonst iiberall die 
weiblichen miko weitaus in der Mehrheit. Eine Darstellung der Berufsgruppe der 
miko muB sich mit ihrer Entstehung befassen, ihren Arten und Klassen, ihren 
Methoden, ihrer Ausbildung, ihrer Beziehung zu Krieg, Jagd und Ackerbau, mit 
ihrem Vererbungssystem und ihrer sozialen SteHung. Soweit wie moglich ist ihre 

11 NAKAYAMA T AR6 1930. - Ein neues Buch zu diesem Thema ist Y AMAKAMI IzuMo 1971. 
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eventuelle Verwandtschaft mit chinesischen Praktikanten derselben Dienste zu 
beriicksichtigen. 

Wir haben oben schon auf die Himiko in den Wei-Annalen hingewiesen, "sie 
diente den Teufelsgottem und beunruhigt das Volk". Ob sie ihre Funktion gegen das 
Yolk ausiibte oder ob diese Wendung von einem konfuzianischen Standpunkt aus 
diktiert wurde, ist natiirlich eine offene Frage. Es ist schwerlich zu erwarten, daB der 
chinesische Berichterstatter liber hinreichende Zeit hinaus Stellung und Funktion 
der Himiko beobachten konnte. Ais unter Kaiser Jimmu Michi-omi no Mikoto 
Priester der Gotter wurde, nahm er den Namen Itsuki-hime ("erhabene Frau") an 
und als unter Kaiser Sujin (97-30 v. Chr.?) Toyoshiro Irihime Dienerin der Gotter 
wurde, geschah das, weil sie eine Frau war. Mit dem Eindringen der chinesischen 
Bildung gerieten die Zauberinnen auch in Japan in MiBkredit. Daher sind in der 
Literatur sehr wenig Bezugnahmen auf sie zu finden. Von Mitte der Muromachi-Zeit 
an, als die Literatur der Zen-Kloster (go-san bungaku) in Bliite kam, werden darin 
gelegentlich die miko erwahnt. In der ersten Enzyklopadie Japans, dem Wa-myo 
ruiju-sho, werden die Zauberer den Dimen, Bettlem und Dieben gleichgestellt. In 
der hofischen Literatur werden die Schamaninnen dennoch nicht selten erwahnt. 
Aus der Regierungszeit der Kaiserin Suiko (593-628) erfahren wir bereits von 
mannlichen und weiblichen Zauberdienem; sie standen sozial niedrig und wurden 
gering geschatzt. Sie wurden wegen des bosen Gebrauchs, den sie von der Magie 
machten, gefiirchtet. In der Nara-Zeit wurde ihnen ihre Tatigkeit verboten. Das hing 
mit der Obemahme der Kultur der Sui und der T'ang zusammen, die konfuzianisch 
war. Die an den groBen Schreinen tatigen Priesterinnen behielten ihre Stellung bei 
und sind strikt von der privaten Gruppe der Zauberinnen zu trennen. 

Die letztere bllihte aber in den Jahren der Muromachi-Zeit (1392-1490), die 
wegen der standigen politischen Kampfe flir das Yolk eine bose Zeit war. Die 
Literatur wurde von den "Flinf (Zen- )Klostem" beherrscht, und aus gelegentlichen 
Bezugnahmen erfahren wir liber die Zauberer und Zauberinnen des Volkes. Erst in 
der Neuzeit verwandte man mehr Aufmerksamkeit auf das Schamanentum. Man 
erfahrt von Dorfern, die von miko begrlindet und besiedelt waren, und von 
Schreinen und buddhistischen Klostem mit Beziehungen zu Schamaninnen. Es gab 
miko, die eine Gottheit in Person waren. Sie waren entweder Gattin einer Gottheit 
oder Gottermutter und wurden als solche verehrt, auch in Schreinen. In allen 
Gegenden gibt es miko-Gotter (miko-gaml) oder uba-Gotter (uba-gami 
"Frauen-Gotter"). Diese haben bestimmt etwas mit Schamaninnen zu tun. Als der 
Buddhismus sich mit dem Schamanentum verband, wurden die miko bhikhuni 
"Nonnen" genannt. Sie machten Geliibde, lebten aber nicht in klosterlichen 
Gemeinschaften, sondern iibten in der Welt ihren religiosen Beruf aus. Als 
Zauberinstrument benutzten sie den Rosenkranz Uuzu). Auch Monche lasen vor 
Gottern Sutren als Hoshi-miko ("Gesetzesmeister-Schamanen") und waren gleich
zeitig shintoistische und buddhistische Amtspersonen. 

Seit dem Mittelalter, d. h. von der Kamakura-Zeit an, sind blinde miko besonders 
in Nordost-Japan haufig. Blinde eignen sich wegen ihrer gesteigerten Konzentra
tionskraft besser flir ihren Dienst. Blinde Madchen wurden zwecks Nachfolge 
adoptiert. Diese Frauen machten der Gottheit ein Ehegelobnis und durften keinen 
Mann heiraten. 
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Die erste Schamanin, die den Willen einer Totenseele kundtut, ist die im Nihon 
Shoki erwahnte Kikurihime von der Shirama-Jinja, einem Schrein in Kaga 
(Ishikawa-Prafektur). Nekromantik ist aber nur ein Teil des Tatigkeitsbereiches der 
Geisterfrauen. Es gibt in Japan viele Ortsnamen mit Onari und auch Onari-Schreine. 
Man darf annehmen, daB es fruher auch in Japan den Onari-Glauben gegeben hat, 
den wir noch in Ryukyu finden. 1m Westen von Honshu nennt man die Frauen, die 
den Mannern, die das Feld bepflanzen, das Essen bringen, onarisama oder onarido. 
In alten Registern des Kamo-Schreines in Yamashiro gibt es onari (geschr. 
"Nahr-Frauen"), ebenso in Chikuzen und in Aso in Kyushu. Sie waren Offiziale, die 
bei keinem Feldgottfest fehlen durften. Nur finden wir bei den onari des 
Feldpflanzens nicht die Idee von Schwesterngottheiten. In Okinawa waren die 
Schwestem onari ihrer Bruder. Der onari-gami (Onari-Gott) ist die Seele, durch die 
die Schwestern leben. Der Klangott war ein mannlicher und ein weiblicher Gott, 
wovon der weibliche der hohere war. 

Bei den Hochzeitszeremonien in Kudakashima wird gesungen: "Wenn ein Knabe 
geboren wird, soIl er Beamter am Hofe des Konigs werden; wenn ein Madchen 
geboren wird, soIl es Hofdame bei der Schwester des Konigs werden." Diese 
Schwester hatte hoheren Rang als der Konig und die Konigin. Zu der Zeit, als 
Regierung und Kult noch eines waren, soHten die Knaben die hochsten Regierungs
stellen erhalten und die Madchen die hochsten Kultamter. Die Madchen galten als 
von einer Gottheit mit heiliger Kraft ausgestattet und wurden deshalb in Ehren 
gehalten. In Kutakashima fand aIle zwolf Jahre ein Madchen-Erwachsenheits-Pru
fungsfest statt. Diejenigen, die bestanden, konnten bei der GroBen Herrin, d. h. 
Schwester des Konigs, in Dienst treten. 

Wenn Knaben ubers Meer gehen, bleiben sie immer einer Onari-Gottheit als 
ihrer Schutzgottin angeschlossen1 2

• Dieser Glaube ist noch auf ganz Ryukyu 
vorhanden. Die jungen Manner bitten urn Haar vom Onarigami, legen es in einen 
Amulettbeutel und gehen damit auf Reisen. Bis in die Gegend von Shuri und Naha 
tut man das heute noch. In einem Liedtext im Omoro-soshi heiBt es: "Unsere 
leibliche Schwester, du Gottin, du bist zu unserem Schutze gekommen. Die Seele 
(mi-tama), mit der unsere Schwester lebt, wird zu einem schonen Schmetterling, 
einem ungewohnlichen Schmetterling." Dabei werden Ausrufe getan, wie sie beim 
Starten eines Bootes ublich sind, woraus man sieht, daB die alten OmoT(}-Lieder auf 
See gesungen wurden. In Okinawa wird der Schmetterling heute noch als Bote aus 
der anderen Welt angesehen. In der Omoro-Zeit war er ein Symbol fur lebende 
Onari-Gotter. 

Die Ryukyfi-Inseln kann man in vieler Hinsicht als Reservoir alter japanischer 
Sitten ansehen, wie auch die Sprache eine, mehr als die anderen Dialekte, vom 
Standard-Japanisch abweichende Variante ist. So besteht die Moglichkeit, daB die 
religiose Stellung der Schwestern in Ryukyu zumindest mit der SteHung der Frau im 
Kult der fruhen japanischen GeseHschaft einen gemeinsamen Boden hat. Die Mutter 
des Kaisers Jimmu wird Tamayorihime ("Frau mit Geistbesessenheit") genannt. 
Wenn im Ryogin hisho vermerkt wird, daB in Ostjapan (Azuma) Manner von 

12 IFA Fuyu (zitiert in NAKAYAMA TAR6 1930:95). 
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Gottern ergriffen werden, solI damit ein Ausnahmezustand vermerkt sein. Die 
Himiko in Yamadai war offenbar unverheiratet und in Regierungsgeschaften 
standen ihr ihre Bruder zur Seite. Ehelosigkeit ist auch bei den spateren miko die 
Regel. In Rylikyli war eine Frau, die Gottesorakel vernahm, die Herrscherin. Ein 
Hauptling regierte nur aufgrund der Orakel (takusen), die ihm seine Schwester 
mitteilte. DaB das oberste Kultamt in Yamadai in den Handen einer Frau lag, zeigt 
ebenfalls die Verwandtschaft mit den Verhaltnissen in Ryukyli. Manches spricht fur 
die Annahme, daB Amaterasu den Gottern des Takamagahara ("des hohen 
Himmelsgefildes") diente und fur diese das "Kosten der ersten Erntefruchte" 
(niiname) vollzog. Ihr Name, "den Himmel erleuchtende Gottin", muB nicht 
unbedingt mit "Sonnengottin" wiedergegeben, sondern kann sprachlich auch als 
"weitum strahlende [hervorragende] Gottin" gedeutet werden. 

Am besten sind wir uber die Beziehung der miko zu den Seelen unterrichtet. 
Totenseelen, die beim Herbeirufen (kuchiyose) in die miko eingehen, sind fertige, 
friedliche Seelen (Nigitama), im Gegensatz zu den Aratama oderwilden, unfertigen 
Seelen. Was spatere Geisterfrauen kamikuchi ("Mund Gottes") nannten, sind 
Spruche von Gottern, die die Zukunft voraussagen, Ungluck in Gluck verwandeln, 
Gluck verleihen, sind "Gluck-Seelen" (sachi-tama). Ober den Verkehr der 
Schamaninnen mit den Totenseelen werden wir noch mehr vernehmen. 

In Iki beten die miko, dort ichi-jo ("Markt?-Frauen") genannt, zu Tendai
yabosa. Dieses yabosa ist anderswo yabusama "Gebusch-Gott". Es handelt sich urn 
ein Grab, moglicherweise eine Statte primitiver Windbestattung. In Ryukyu gibt es 
einen Ortsnamen Yabusa. In Tsushima sind eine Reihe von yabusa-gami bekannt, 
darunter auch Berg- und Clangotter. Diesen yabusa-Glauben findet man in Iki, 
Tsushima, Hyliga und Ryukyu. Der Gegenstand des Glaubens ist ein Grab und das 
Eingehen der Ahnenseele in eine Geisterfrau bei Besessenheit. Damit mag im 
Zusammenhang stehen, daB die spateren miko gern Erde aus Grabern gebrauchten. 
Friedhofserde, besonders von Ahnengrabern, hangt mit dem Glauben zusammen, 
daB in dieser Erde die Ahnenseele ruht. Diese wird in der Besessenheit zum Besitz 
ergreifenden Geist, und so kommt die magische Kraft der Geisterfrau zustande. In 
der Jimmu-Tenn6-Erzahlung wird berichtet, daB zwei Personen Erde yom Berg 
Ama no Kaguyama genommen, ein flaches OpfergefaB daraus gemacht und urn Sieg 
im Krieg gebetet haben. Eine der beiden Betenden war eine Frau, und der Berg 
Kaguyama ist einmal eine Begrabnisstatte gewesen. 

Der weibliche Schamanismus ist aus den geschriebenen Quellen nicht mehr recht 
faBbar. Zur Zeit der Abfassung dieser Quellen herrschte schon das Patriarchat, und 
der Kultdienst wurde von Mannern wahrgenommen. Nur als Hypothese konnen wir 
eventuell sagen, daB die miko einmal seIber als Gottheiten angesehen wurden. Seit 
der literarisch belegbaren Zeit ist miko nur mehr Stellvertreterin der Gottheit, 
Vermittlerin zwischen Gottem und Menschen. Ais Gottheit seIber tritt sie nur auf 
wahrend des takusen (Orakel), d. h. der Besessenheit durch eine Gottheit und ihrer 
Vermittlung des gottlichen Willens oder der Auskunft, die die Gottheit erteilt. Etwas 
fur sich hat die Erklarung, daB die Sonnengottin Amaterasu einmal Schamanin im 
Dienste der Sonnengottheit als Ohirumuchi war. Das konnte man vielleicht mit der 
Heranziehung des miko-Glaubens auf Ryukyu begrunden und dabei von der 
Annahme ausgehen, daB sich in Rylikyu sehr fruhe japanische Glaubensaltertumer 
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erhalten haben. Dort gibt es fur miko die Bezeichnung "lebende Gottheit" (ikigami, 
akitsugaml). Wenn man zu nom (= miko)-donchi betet, betet man auBerlich zum 
Feuergott (hi no kaml) , der yakatsugami ist, namlich Gott, der in die nom 
herabgekommen und sie besessen gemacht hat. Nach dem RyUkyU-koku shoji 
yurai-ki ("Herkunft verschiedener Dinge im Lande Ryukyfi") wird yom Feuergott 
direkt nicht viel Notiz genommen. Auf Neujahr gehen die Dorfbewohner zum 
Anbeten der nom-donchi, d. h. "Ihrer Hoheit der Schamanin". Auf Kutakashima, 
wo sich die altesten Sitten erhalten haben sollen, wird nicht der Feuergott seIber 
angebetet, sondern die nompersonlich; sie, oder mehrere davon, sitzen im Zimmer 
unter einem Schirm und nehmen die Anbetung der Dorfleute entgegen. Die nom ist 
die Gottheit seIber; sie wird als Gottheit gedacht, die mitsamt dem Schirm yom 
Himmel herabgekommen ist als Sonnengottheit (chidaganashl) oder als Gottheit 
(niree) , die yom Jenseits (tokoyo) gekommen ist. Auf einer anderen Insel, 
Tsukatashima, schlagt die Schamanin (dort ufunuru genannt, japan. a-hafun "groBe 
Priesterin") ihr Bett auf und schlaft darauf unter einem Moskitonetz mit ihrem Mann 
(Orikuchi Shinobu). Wir kommen nochmals auf Himiko zuriick. Aufgrund obigen 
Materials kann man vielleicht die Himiko aus den chinesischen Quellen in einem 
neuen Licht sehen. Die Chinesen sagten von ihr, daB sie einem "Teufelsgott" 
(kuei-shen) diene. Sie glaubten nicht an einen Menschen, der Gott ist. "Gott" ist in 
China und Japan nicht dasselbe. Vom chinesischen Standpunkt aus ist Schamanis
mus "Teufelsreligion" (kuei-tao "Teufelsweg"). Himiko wurde als Gottin verehrt. 
Sie hatte unter vie len Bedienten einen Mann, der ihre Kuche besorgte und ihre 
gottlichen Worte weitergab. Ihre Bruder unterstutzten sie in der Regierung ihres 
Landes. Regieren war die Ausfuhrung des gottlichen Willens. 

In der spateren Zeit erhielten japanische Herrscherinnen eine Mitteilung des 
gottlichen Willens (takusen) yom Gott, zu dem sie beteten. Der altere oder jungere 
Bruder fuhrte den gottlichen Willen aus. Davon sind in der japanischen Geschichte 
Spuren vorhanden. Kaiser Sujin, der nach uberlieferter Chronologie 97-30 v. Chr. 
regiert haben solI, hat angeblich aus Angst vor soviel gottlicher Macht, wie es die 
Verehrung der Sonnengottin und anderer Gotter innerhalb seiner Residenz mit sich 
brachte, seine Tochter Toyosuki-irihime mit dem heiligen Schwert und Spiegel 
woandershin geschickt. Von Bedeutung ist, daB die Sonnengottin als Hausgottin in 
der Residenz des Herrschers verehrt wurde und daB eine Tochter des Kaisers die 
Priesterin war. Urn der Gottheit weiter zu dienen, wurde die Prinzessin voriiberge
hend verbannt. Unter dem nachsten Kaiser Suinin (27 v. bis 70 n. Chr.?) wird zum 
erstenmal Ise als Ort der Verehrung der Sonnengottin erwahnt, ein Ort am FluB 
Isuzu im Distrikt Watarai (jetzt Mie-Prafektur). Der Platz war sehr passend 
ausgewahlt: das kristallklare Wasser mit den machtigen Zedembaumen am U fer und 
im Hintergrund der dichtbewaldete Kamijiyama ("Berg des Gotterpfades"). Es wird 
gesagt, daB, als die kaiserliche Prinzessin an den Isuzu-FluB kam, urn hier als 
Priesterin der GroBen Gottin Amaterasu zu wirken, die Gegend bereits einer 
Gottheit geweiht war, die ganz einfach "Sonnengottheit" (hi no kaml) genannt 
wurde. Fur eine so fruhe Zeit ist noch kein Schrein in Ise bezeugt. Es wird nur 
berichtet, daB Yamato-hime am Isuzu-FluB eineAbstinenzhutte, den "Strandpalast" 
(iso no miya) erbauen lieB. Dieser Name deutet nur die Nahe der Ise-Bucht an. Das 
Gotterregister des Engishiki fuhrt sieben verschiedene Schreine der GroBen Gottin 
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Amaterasu an. Sie liegen in den Provinzen Yamato, Kawachi, Settsu, Tamba, 
Chikugo (K yushu) und Harima (H yogo-Pdifektur). AuBerdem werden vier Himuka 
("der Sonne gegenuber")-Schreine und sieben Hioki ("wo die Sonne liegt")-Schrei
ne erwahnt und ein hi-matsuri ("Sonnenfest") und ein Hinode ("Sonnenaufgang"). 
Das sind alles Anzeichen fur eine sehr fruhe Sonnenverehrung, und zwar vor der 
Abfassung der Sonnengottin-Mythen. 

Von Kaiser Keiko (291-323) wird berichtet, daB er im 20. lahrseiner Regierung 
seine Tochter, Prinzessin Iyonu, nach Ise sandte, urn dort die Verehrung der 
Sonnengottin auszuuben. 1m 40. lahr (!) seiner Regierung zog der kaiserliche Prinz 
Yamato Takeru no Mikoto durch Ise auf seinem Feldzug gegen die Ainu (Emishi). 
Vor der Abfahrt aus Ise erhielt er von seiner Tante (!) Yamato-hime das gottliche 
Schwert Ame-no-mura-kumo ("himmlische Wolkenballung"), auch Kusanagi 
("Grasschneider") genannt. Ober den Bug seines Schiffes hing er einen groBen 
Spiegel als Schutz gegen Gefahren auf. Das Kultschwert und der Kultspiegel dienen 
als Beschutzer des kaiserlichen Hauses von Yamato. Nach der widerspruchlichen 
Chronologie - Kaiser Keiko hat doch nur 32 lahre regiert und nicht vierzig - war 
Yamato-hime 20 lahre Priesterin in Ise, was kaum anzunehmen ist. Wahrscheinlich 
war Yamato-hime der Titel einer kaiserlichen Prinzessin, die zum Kultausuben nach 
Ise geschickt wurde. 

Die Geschichte der Verehrung der GroBen Sonnengottin in Ise legt die Annahme 
nahe, daB eine Amaterasu wohl die Ahnfrau der Yamato-Herrscher war, aber nicht 
von Anfang an als Sonnengottheit verehrt wurde (BOCK 1970/1: 26 f.). Demnach 
ware die Verbindung mit der Sonne erst spater geschehen. Es kann sogar sein, daB 
eine Amaterasu die tatsachliche Ahnfrau der kaiserlichen Klanfamilie war, die 
zugleich mit dem Watarai-Distrikt eine besondere Verbindung hatte. Vielleicht hat 
sie bei der Eroberung oder der ErschlieBung der Ise-Bucht eine Rolle gespielt und 
war ihr Grab in dieser Gegend. Die kaiserliche Prinzessin ware dann zur Verehrung 
ihrer Ahnfrau hierher gekommen. NAKAYAMA TARO vertritt die Ansicht, daB 
hauptsachlich Frauen Kultdienerinnen des Yamato-Volkes waren und daB Graber
kult und die Verehrung von Ahnengeistem von Frauen ausgeubt wurden. Die 
matrilineare Genealogie des kaiserlichen Hauses ist eine der Erklarungen, weshalb 
dieses Haus keinen Familiennamen hatte. Es fallt auf, daB die mannlichen Ahnen 
des kaiserlichen Hauses zwar zu Gottem erhoben sind, ihnen aber kein groBerer 
Schrein gewidmet ist. Das trifft fur Ninigi no Mikoto zu, den "himmlischen Enkel" 
der Sonnengottin und dessen Nachkommen limmu Tenno, den ersten in der Linie 
der menschlichen Herrscher. 

Erst im 4. lh. wurde die Schreibkunst von koreanischen Gelehrten eingefuhrt. So 
kann man sich erst seit dem spat en 5. lh. auf eine Chronik stutzen. Nach modemen 
Historikem ist die Zeit von Kaiser Yuryaku (457-480) der Beginn unseres 
gesicherten Wissens urn das Interesse des kaiserlichen Hofes am Schrein seiner 
Ahnengottin in Ise. Urn diese Zeit war die Stellung des Yamato-Klans gesichert und 
seine Machtausdehnung nach Osten nach den Ruckschlagen seiner Kolonialpolitik 
in Korea gut im Gang. 

Zu dieser Zeit war die Ise-Provinz und besonders die Watarai-Ebene, in der 
spater die groBen Schreine gebaut wurden, von groBer politischer Bedeutung, und 
zwar als Briickenkopf fur die Ostexpeditionen zur See und fur die Beherrschung der 
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Naniwa-Gegend und der Inlandsee. Der Seeweg entlang der Ise-Bucht war von 
entscheidender Bedeutung. Jimmu Tenno ist an der Siidspitze der Kii-Halbinsel 
gelandet, also am Eingang zur Ise-Bucht. Seinen Ostfeldzug unternahm er zur See 
und erst auf dem Riickweg, von Norden kommend, unterwarf er das Land an der 
Suruga-Bucht. 

Ende des 5. Jh.s fand das Kaiserhaus die Ise-Gegend auch als Quelle 
verschiedener Einkiinfte wichtig. Aus politischen und wirtschaftlichen Griinden 
empfahl sich hier der Ausbau eines wichtigen Kultzentrums. Aller Wahrscheinlich
keit nach wurde die Verehrung von Amaterasu von anderswoher nach Ise verlegt. 
Hier best and bereits eine Statte der Sonnenverehrung, mit der sich der Amatera
su-Kult verbinden lieB. Der Ise-Schrein (Ise-Daijingu) ist ein Doppelschrein: im 
"AuBeren Schrein" (gegii) wird die Produktionsgottin Toyo-uke no kami verehrt, 
urspriingIich den "Inneren Schrein" (naigii) wahrscheinlich an Bedeutung iiberra
gend, ihm zum mindesten gleichwertig. 

Der rote Faden unseres Exkurses iiber die Vorgeschichte des Ise-Schreines ist die 
Entsendung einer kaiserlichen Prinzessin als Priesterin der Sonnengottheit. Ein 
Zwischenspiel war die Affare urn die Prinzessin Watarashi-hime oder Takuhata
-hime, die Kaiser Yuryaku entsandt hatte. Sie verwickelte sich in eine Liebesge
schichte, was im Widerspruch zu der von ihr geforderten J ungfraulichkeit stand. Mit 
dem heiligen Spiegel 109 sie sich an einen einsamen Ort am Isuzu-FluB zuriick, 
vergrub den Spiegel und erhangte sich. Der Spiegel scheint sich damals noch in mehr 
oder weniger privater Verwahrung der Priesterin befunden zu haben und noch nicht 
unnahbarer Gegenstand der Verehrung in einem groBen Schrein gewesen zu sein. 
Hierher paBt am besten die Geschichte des "Grasmahers" (kusanagl), den Yamato 
Takeru auf seinem Ostfeldzug mit sich fiihrte. Diesen vertraute er in Owari der 
Miyazuhime no Mikoto an. Das wundertatige Schwert befand sich lange in der 
Residenz dieser Gottin. In ihrem Alter fand sie die Verantwortung fiir das gottliche 
Schwert zu schwer. Sie berief eine Klanversammlung ein, die beriet, was mit dem 
Heiligtum geschehen solIe. Diese kam darin iiberein, daB das heilige Schwert zum 
standigen Kultplatz des Klans in Atsuta gebracht werden solle. Fiir uns ist hier von 
Interesse, daB sich das spater im Atsuta-Schrein als Heiligtum verehrte Schwert in 
den Handen einer Frau befindet. Wir haben keinen Anhaltspunkt dafUr, daB diese 
Frau eine Schamanin war. Sie hatte eine vornehme Residenz, in der sie Yamato 
Takeru gut bewirtete. Die in Owari besonders zahlreichen Hiigelgraber zeigen, daB 
hier eine zahlreiche und wohlhabende Aristokratie existierte. Die Geschichte will 
erkIaren, wie das heilige Schwert in den Atsuta-Schrein gekommen ist. DaB es in der 
Hiigelgraberzeit schon Schreinbauten gab, ist kaum anzunehmen. Heilige Gegen
stan de wurden in privaten Residenzen und von weiblichen Personen verwahrt. Die 
Annahme, daB diese sie fUr schamanistische Zwecke benutzten, liegt nahe. Die 
Entsendung von kaiserlichen Prinzessinnen nach Ise zur Betreuung des heiligen 
Spiegels wurde durch viele Regierungsperioden fortgesetzt und schlieBlich religions
gesetzlich institutionalisiert. 

In mehreren Fudoki (Hitachi, Harima, Hizen) ist die Rede von Tamayorihiko 
und Tamayorihime, also von mannlichen und weiblichen Schamanen. Eine altere 
Schwester, die schamanisierte, hatte einen jiingeren Bruder zur Seite. So gibt es 
Parallelen zu Himiko mit ihrem jiingeren Bruder. Aus der Friihzeit finden wir nur 
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Bruchstiicke von Schamanismus, und wir kommen iiber Konjekturen nicht hinaus. 
Ergiebiger ist das Material aus der Zeit, als die tatsachlich noch schamanisierenden 
miko ihre ehemalige privilegierte Stellung verloren hatten und doch wegen der 
Vermittlung des gottlichen Willens (takusen) gesucht waren, so wie auch in China 
die Geisterfrauen (wu) trotz ihrer niedrigen Einstufung in der Han-Zeit noch 
weitum tatig waren und eigentlich nie verschwunden sind. 

Eine Richtung der Religionskundler vertritt die Ansicht, daB der Kult vor 
Grabern der "Urkult" ist. Das ist natiirlich einseitig, aber viele Kultorte sind an 
Grabern entstanden, wie wir schon einmal sagten. Die von den Gotterschreinen 
verschwundenen Kultdienerinnen haben sich viel mit der Herbeirufung (kuchiyose) 
von Totenseelen abgegeben. Der Ausdruck kuchiyose findet sich zum erstenmal im 
Eiga monogatari (verf. 1027 von AKAZOME NO EMON), das den Glanz der Zeit von 
Fujiwara Michinaga schildert. Der Name kuchiyose diente auch als Berufsbezeich
nung der Wahrsagerinnen und Zauberinnen. Diese wurden auch Azusa-miko 
genannt, weil sie beim Herbeirufen von Seelen einen Bogen von Catalpa-Holz 
(azusa) benutzten. Die miko gerieten unter den EinfluB der Tendai- und der 
Shingon-Sekte mit ihren Zauberbetern (kitoshi). Ihr Schutzgott wurde oft ein 
Buddha oder Bodhisattva. Sie betrieben Krankenheilung, indem sie einen Krank
heitsgeist festbanden (shiman). Dariiber stehen Angaben im Heike-monogatari 
(Ende des 12. Jh.s). Sie versetzten sich in Besessenheit (yorimashl), lieBen den 
schadlichen Geist erscheinen und band en ihn fest. Dieser Geist kann auch Fudo sein. 
1m koreanischen Schamanismus betrieben die mudan genannten Zauberinnen 
Krankenbehandlung, indem sie dem Kranken ein langes Hanfseil urn den Leib 
wanden; so wurde der Krankheitsgeist gebunden. In Japan wanden sich die miko 
seIber ein hanfenes Tuch urn den Leib und vertrieben durch Stellvertretung den 
bosen Geist. Nach dem Hogen monogatari (12. Jh.) rufen die miko Fudo Gongen 
herab. Wenn er bis Mittag nicht erschienen ist, dann Ie sen etwa 80 alte Bergasketen 
(yamabushl) die Hannya-Sutra, werfen flinf miko auf den Boden und strengen sich 
aufs auBerste an, den Fudo herabzuholen, der Wundertaten bewirken soll. 1m 
Dewa-fudoki steht: Auf dem Berg Misakiyama ist eine Misaki-Jinja. Wenn in der 
Gegend jemand gewaltsam gestorben ist, ruft man eine Schamanin vom Schrein, die 
zur Seele des Toten betet. Man baut einen Altar fiir die Seele, richtet einen Kessel 
mit heiBem Wasser her und schneidet in Opferpapierbiindel (nusa) die Gestalt eines 
Vogels ein. Die miko nimmt Opferpapier und sasa-Gras, begieBt sich mit heiBem 
Wasser und nimmt so den Schmerz des gewaltsamen Todes auf sich. Die Frau des 
Toten und andere Anwesende weinen, wenn die Seele des Toten auf die miko 
iibergeht. Der Schreinpriester versichert, daB aufgrund dieser Verrichtung der miko 
der Verstorbene bestimmt zur Ruhe kommt. 

In Rikuchu (Iwate-Prafektur) wird am 5. Tag nach dem Begrabnis eine 
Seelenfeier mit einem Gemeinschaftsessen gehalten. Auch eine miko wird gerufen, 
durch deren Mund man die Seele des Verstorbenen sprechen laBt. Das ist dasselbe 
wie in Ryukyu das mabui-akashi ("Seelen-Sprechen-Iassen"). In den Dorfern von 
Ugo (Akita-Prafektur), Senhoku-Distrikt, wird am Tag nach der Beerdigung eine 
miko gerufen, die die Seele des Verstorbenen sprechen lassen soll. Der Tote beginnt 
dann unter dem Weinen der Verwandten zu erzahlen, wie es ihm geht. In 
Akita-Stadt wird auf Higan (Tag- und Nachtgleiche) in allen Hausern eine miko 
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gerufen, die Verstorbene sprechen UiBt. AuBerhalb der Stadt Aizu-Wakamatsu 
(Fukushima-Pdifektur) kommen zum Tempel Yayoji, den Kuya-Shonin (903-972) 
errichtet haben solI und der Aizu no Koya genannt wird (der eigentliche Koyasan, 
Zentrum der Shingon-Sekte, ist in der Wakayama-Prafektur), jedes Jahr im 7. 
Monat vom 1.-10. Tage Manner und Frauen und geben Zahne von Verstorbenen in 
der Votivhalle abo Zu dieser Zeit finden sich aus allen Dorfern zahlreiche miko ein 
und lassen Verstorbene uber Vergangenes und Zukunftiges Auskunft geben. 
Zahlreiche Pilger horen zu. 

Eine Richtung innerhalb der miko laBt die Perlen des buddhistischen Rosenkran
zes Uuzu), von ihnen ira taka genannt, durch die Finger gleiten und gerat dabei in 
Trance. Andere lassen eine Bogensehne ertonen oder schlagen sich mit sasa-Zwei
gen ins Gesicht, wobei sie einen Zauberspruch hersagen. So versetzen sie sich in 
einen Zustand der Geistbesessenheit. Das Wort ira taka fur Rosenkranz solI aus dem 
Sanskrit stammen und Perlenschnur bedeuten. 

Auch im Bergasketismus kennt man "Besessenheitsgebete" (yorikito). Eine 
Person wird dafur bestimmt, durch ihren Mund die Absicht der Gottheit kundzutun. 
Sie berichtet dann uber Gutes und Boses, Gluck und Ungluck. Die Person kann ein 
Mann, eine Frau oder auch ein Kind sein. Es gibt verschiedene Verfahren. So kann 
als Schutzgeist (gohogaml) eine Schlange verehrt werden. Aile Lichter werden 
ausgeloscht, die Menge rezitiert mit lauter Stimme einen magischen Spruch. Ein 
buddhistischer Priester wird fur eine Weile tot gebetet, dann wird er auf ein Brett 
gelegt, hinter den Tempel getragen, mit vie I Wasser ubergossen und so wieder zum 
Leben gebracht, worauf er nackt zum Schrein des Schutzgeistes geht. Was er im 
halbbewuBten Zustand sagt, ist Divination uber die Ernte, Gluck und Ungluck. Die 
Gebetstexte waren Geheimnis der miko, und ihr Sinn ist oft unklar; so Z. B., wenn 
eine miko den Gatt herbeiruft und im Zauberspruch sagt, daB der Gott auf einem 
Pferd von Nagahama angeritten kommt. Nagahama ("langer Strand") ist ein der 
Kuste entlang haufig vorkommender Ortsname. 

Die Idee, daB die miko eine Ehe mit ihrem Schutzgott eingeht und vorher ein 
keusches Leben gefuhrt haben muB, klingt in Reinheitsproben an, die von mehreren 
Orten, so von der Insel Kudakashima in Ryukyu berichtet sind. Jedes 12. Jahr 
versammeln sich dort die Frauen auf dem Kultplatz. Dort wurde eine kleine Briicke 
gebaut, woruber die Frauen einzeln gehen muBten. Diejenige, die auch nur einmal 
eine Beziehung zu einem Mann gehabt hatte, konnte nicht ohne Unfall die Briicke 
uberschreiten. Frauen, die sich eines Fehlverhaltens im Leben bewuBt waren, 
verschwanden deshalb fruhzeitig. Ein Sturz von der Brucke ware fur sie die groBte 
Schande gewesen und hatte es ihnen unmoglich gemacht, einen Ehepartner zu 
finden. Aber das Verlassen des Platzes tragt ihnen den Zorn der Gottheit ein. 
Andererseits sind Frauen, die das Risiko wagten, auf die Brucke zu gehen, oft vor 
Schreck gestorben, wenn sie auch bloB zwei FuB herunterfielen. Das Verfahren solI 
zeigen, we1che Frau bei der Gottheit in Gunst steht und geeignet ist, als 
Familien-Schamanin in deren Dienst zu treten. 

Spuren von so1chen Prufungsbrucken finden sich auch in Japan, Z. B. gab es eine 
an der Aso-Jinja (Kumamoto-Prafektur). Wenn eine leichtfertige Frau diese Brucke 
uberschritt, loste sich durch gottlichen Zorn ihr Haarknoten von selbst. An der 
Chikuma-Jinja in Omi (Shiga-Prafektur) gab es fruher ein nabe-kaburi-matsuri 



230 Geschichte der japanischen Religion 

(wortlich "Pfannen-Aufsetz-Feier") fiir Frauen, die an der linja das Amt einer 
Schrein-miko anstrebten. Die Pfanne symbolisierte, daB die Anwarterin Gattin des 
Getreidegottes werden sollte. Solchen Frauen fie I es schwer, nach getaner Dienstzeit 
an einem Schrein in das gewohnliche Leben zuriickzukehren. Viele siedelten sich 
daher in der Nahe des Schreines an, andere wanderten unstet herum. Ihre Tochter 
wurden meistens auch wieder miko. 

In der Nara-Zeit waren die Gotterfrauen (otome) nur mit einem Schreingott 
vermahlt, zugleich waren sie haufig Dimen. Das Wort otome bedeutet heute 
Madchen, Jungfrau, unverheiratete junge Frau. In der Nara-Zeit haftete ihm aber 
der Beigeschmack von Dime an. Wenn eine Gotterfrau auch verheiratet war oder 
gewerbliche Unzucht trieb, konnte sie sich aber durch eine Reinigungsiibung 
(monoiml) wieder fUr den Dienst am Schrein qualifizieren. Es ist eine bekannte 
Tatsache, daB Bordelle friiher haufig im Umkreis eines Schreines entstanden. In Ise, 
Toe-Distrikt, gab es eine Kugutsume-linja. Die kugutsume waren Frauen, 
die sich mit Puppentheaterspielen befaBten und meistens Dimen waren. Es 
gibt viele Beispiele, daB an Schreinen bedienstete miko einerseits gottliche 
Verehrung als Frau des Schreingottes genossen, aber zugleich einem ganz 
profanen Gewerbe nachgingen (NAKAYAMA 1930: 486). Ais so\Che erlang
ten Ono Komachi und Izumi Shikibe Bertihmtheit. Es sind zwanzig Orte 
bekannt, wo Izumi Shikibe, und zehn Orte, wo Ono Komachi, verehrt wird. 
In Kii (Wakayama-Prafektur), Naka-Distrikt, ist ein Schrein namens Shikibe
sha. Nach der lokalen Oberlieferung ist hier Izumi Shikibe auf der Rlickkehr 
von einer Wallfahrt nach Kumano an einer Krankheit gestorben; am Begdibnisort 
wurde zu ihrer Verehrung ein Schrein errichtet. Aus der groBen Anzahl von Fallen 
mit miko-Verehrung erhellt zur Geniige, daB die Idee von einer Vermahlung einer 
Schamanin mit dem Gott, der sie berufen, stark im Yolk verwurzelt war. 

Die uneme (Gotterfrauen)-Einrichtung, die seit unvordenklichen Zeiten bis in 
die Heian-Zeit existiert hatte, wurde aufgegeben. Seit Mitte der Heian-Zeit wurden 
keine uneme mehr angeworben. Die Fujiwara verausgabten zu sehr die Mittel des 
Kaiserhauses. Aber in den Provinzen wurden weiterhin von den lokalen Landesher
ren und Schreinpriestem "Gotterfrauen" berufen. Das ist eine profane Entartung 
einer ehemaligen sakralen Einrichtung, die die Haltung der Herrschenden gegen
iiber dem weiblichen Geschlecht zeigt. Wenn Bauem die Steuem nicht zahlen 
konnten, wurden ihnen Frauen und Madchen weggenommen. Das gehort aber nicht 
mehr zur Religions-, sondem zur Sittengeschichte. 

Weibliche Erbfolge und Verfall der miko. - Ftirdas Verkommender miko 
in der Heian-Zeit gibt es mehrere Ursachen: zunachst die Unzucht der damaligen 
Zeit und auBerdem der Entzug der Unterhaltsbasis durch die gesetzliche Institutio
nalisierung des Kultwesens. Eine andere schwache Seite in der Stellung der mikowar 
ihre weibliche Nachfolge im Rahmen einer ganz patriarchal und patrilinear 
gewordenen Gesellschaft. 

Urspriinglich lebten die miko ehelos; sie gehorten ganz ihrem Gott an. Weil 
ehelos, hatten sie keine eigenen Kinder und die Erbfolge ging auf ein Kind von 
Geschwistem tiber, und zwar immer auf die Tochter eines Bruders. Die von der miko 
ausgeiibte Magie konnte nur innerhalb der Frauenwelt tradiert werden. Die 
Beschrankung auf weibliche Blutsverwandte brachte eine Art Blutaberglauben mit 
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sich, in dem die miko befangen waren. Urn das Blut nicht zu beflecken und die Kunst 
der Magie nicht wegzuwerfen, wurde die weibliche Folge bis zur Heian-Zeit streng 
eingehalten. Nachher gingen Aufgaben der miko auch auf Manner uber. 

Abseits von Schreinen und Tempeln fUhrten die miko auch nach der Heian-Zeit 
ihr Dasein weiter. Sie gingen zunachst mit dem Kumano-Glauben eine besondere 
Beziehung ein. Die dicht bewaldete Bergwelt von Kumano auf der Kii -Halbinsel war 
schon vor dem Eindringen des Buddhismus ein religioses Zentrum eigener Art. Es 
gibt wenige Gebiete in Japan, wo man so viel religiose Vorstellungen und 
Betatigungen zusammengeballt findet, wie in Kumano. Was man jetzt "Kuma
no-Glauben" (Kumano-shinko) nennt, ist ein bunter Komplex von Glaubensinhal
ten verschiedenster Art. 

Der Kumano-Schrein besteht in Wirklichkeit aus drei Schreinen: Hongu 
("Hauptschrein"), Shingu ("Neuer Schrein") und Nachi (in der Nahe des 
Nachi-Wasserfalles), die betrachtlich weiter voneinander liegen als die beiden 
Ise-Schreine. Ferner liegt in demselben Berggebiet Koyasan, das groBe Zentrum der 
Shingon-Sekte. Tiefer in den Bergen befinden sich viele Tempel, die in der groBen 
Bewegung des Berg-Asketismus (Shugendo) eine groBe Rolle gespielt haben. 
Amulette von Kumano findet man im ganzen Land auf Hausaltaren. Heute ist 
Yoshino-Kumano eines der schonsten Naturschutzgebiete, die es in Japan gibt. Den 
Zusammenklang von Natur und Religion spurt man kaum irgendwo so stark wie 
hier, wo jedermann Religion und Natur oder Natur und Religion zugleich erleben 
kann. Die "Bergreligion" (yama no shukyo), die in Kumano gerade heute wieder in 
Schwung ist, hat hier ihr Hauptbetatigungsfeld, und das keineswegs fUr alte Frauen, 
sondern fur Manner jungeren und mittleren Alters, Geschaftsleute und Unterneh
mer aus der groBen Industrie- und Handelsmetropole von Osaka und Kyoto. Was sie 
hier suchen, ist das gleichzeitige Erleben von Natur und religioser Tradition. Diese 
"Bergreligion" soUte man eigentlich zu den sogenannten "Neuen Religionen" 
(shinko-shukyo) rechnen. Dabei ware es gar nicht notwendig, sie als Religionsge
meinschaft im Kultusministerium zu registrieren, denn diese "neue Religion" ist 
keine Neugrundung, sondern nur eine Neubelebung alter Traditionen. 

In geschichtlich nicht mehr feststellbarer Zeit wurde der Kumano-Schrein von 
einem Yolk aus Izumo errichtet. In der Heian-Zeit wurden Kumano-Wallfahrten, 
von Kaisern und Kaiserinnen angefangen, eifrig unternommen. Zwischen Gottern 
(kaml) und Buddhas (hotoke) wurde nicht unterschieden. Jeder Gott wurde als 
andere Erscheinung (Gongen) eines Buddhas verehrt. Die Kumano-Berge galten 
seit der vorbuddhistischen Zeit als Aufenthaltsort von Totenseelen. So konnten hier 
die miko als Nekromantinnen ein reiches Betatigungsfeld finden. Durch sie und 
durch Wandernonnen (bikum) ist im ganzen Land die Kumano-Wallfahrt angeregt 
und verbreitet worden. Ihre Stutzpunkte waren bis in neuerer Zeit der Tempel 
Myoshinji in Shingu und Fudarakuji in Nachihama sudlich von Shingu. Es ist 
anzunehmen, daB sie in der alten Zeit noch viele andere hatten. Kumano ist honzan 
(Muttertempel) der miko. Die miko von Kumano waren buddhistisch ausgerichtet. 
Wahrend der Kamakura-Zeit (1192-1333) trat der Kumano-Glaube mehr in den 
Hintergrund infolge der intensiven Tatigkeit der Volkspriester oder Zauberer 
(hijin) von Koyasan, dem groBen Zentrum der Shingon-Sekte. Die miko zogen 
we iter im Lande herum mit ihrer Gotter- und Totenbefragung und Magie oder als 
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Erklarerinnen von Bildem tiber Himmel und Holle. Sie kamen als Tanzerinnen und 
Sangerinnen wegen ihres losen Lebens mit den Bergasketen in Verruf. 

Die miko von T6hoku haben die alte Sitte der Heirat mit einem Gott treu 
bewahrt. Beim miko-Werden heiraten sie einen von den "Dreizehn hotoke" 
(Buddhas), was man kami-tsuki ("einem Gott zugeordnet werden") nennt. Auf 
diesem Gott beruht dann lebenslanglich ihre Zauberkraft. Er ist ihr Schutzgeist. Die 
Amulette mit dem Namen von Fudo und seinen beiden Begleitem stammen 
vielleicht von einer miko, die zufallig Fudo zum Schutzgott hatte. Wie die miko zu 
ihren Oshiragami-Figuren kamen, laBt sich nur vermuten. KIND AI CHI KYOSUKE, 
der beste (schon verstorbene) Ainu-Kenner der neuesten Zeit, vemeint die 
Dbemahme der Figuren von den Ainu, die doch sonst Stabe (inao) als Sitz ihrer 
Gottheiten haben. Am wahrscheinlichsten ist die Dbemahme von den in Heian 
kugutsume genannten Puppenspielerinnen, die so1che Figuren mit sich ftihrten. Die 
Dimen glaubten an ihren Meister Hyaku Tayu, von dem sie ebenfalls eine Puppe als 
Gestalt und Aufenthaltsort ihres Schutzgeistes hatten. Die miko tragen wahrend 
ihrer Tatigkeit eine Rohre auf dem Rticken, tiber deren Inhalt sie keine Auskunft 
geben. Sie enthalt verschiedene Knochenstticke und eine Art Berufsdiplom, das sie 
angeblich aus Kumano bezogen haben (Auskunft einer T6hoku-miko an den 
Verfasser). Jedesmal, wenn sie zu einer Gotter- oder Totenseelenbefragung 
antreten, haben sie diese Rohre quer tiber dem Rticken hangen. AuBerdem spielt die 
Perlenschnur (irataka) eine groBe Rolle. Die Puppenfiguren lassen sie tanzen, indem 
sie sie bloB mit den Handen herumwirbeln. 

ORIKUCHI SHINOBU sagt, daB diese Oshiragami Boten oder Diener des 
Kumano-Myojin (Kumano-Gottes) seien. Sonst findet man in Japan nur Tiere als 
Diener von Gottheiten, z. B. sind es Affe, Fuchs oder Schlange, die im Dienste der 
Berggottheit stehen. Zumindest indirekte Beziehung hat der Haarglaube mit den 
miko. Haare sind der Sitz des Lebens. Bei den Ainu ist die magische Kraft ihrer 
Schamaninnen (tsusu) zwischen den Haaren aufgespeichert. 

In Japan ist die Vogelscheuche (kagashl) eine interessante Erscheinung. Der 
Name kommt von kagu "riechen", kagashi ist "Riechenlasser" oder "Riechenlas
sung". Vogel und Tiere hassen den Geruch, der bei der Verbrennung von Haaren 
entsteht. Man hangt daher Haare an Baume oder klemmt sie in Bambus ein. In der 
Nacht vor dem Tag des Friihlingsbeginns (setsubun) "verbrennt man den Insekten 
den Schnabel", d. h. man wickelt den Kopf eines Herings in Haare, steckt in an eine 
Stechpalme und rezitiert dabei einen Zauberspruch. Damit beseitigt man ftir den 
Ackerbau schadliches Getier. Dieser Brauch geht auf Haarverbrennen zurtick. Wie 
schon erwahnt, gibt es in Ryfikyu den Glauben an den Schwestemgott (Onarigaml). 
Wenn Manner auf Reisen gehen, nehmen sie von einer ihrer Schwestern, oder, wenn 
keine Schwester vorhanden, von einer Nichte zwei oder drei Haare mit, im Glauben, 
daB diese sie vor Unheil bewahren. Beispiele von Haarglauben in Japan sind 
folgende: Urn eine Schwergeburt zum glticklichen Ausgang zu bringen, rostet man 
vierzehn Schamhaare des Mannes, erweicht sie in Wildschweinfett, rundet sie wie 
Bohnen und gibt sie der Gebarenden zum Trinken. - Man laBt jemanden, der von 
einer Schlange gebissen worden ist, eine Suppe mit zwanzig mannlichen Scham
haaren in den Mund nehmen und trinken, was verhindern solI, daB das Schlangengift 
in den Magen kommt. - Wenn in Shimotsuke ein Mann geschlechtskrank ist, 
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sammelt er von drei Frauen Schamhaare, rostet sie und legt sie auf. - Wenn 
Theaterspieler und Teehausfrauen nicht genugend Gaste haben, reiBen sie sich drei 
Schamhaare aus, vermischen diese mit Salbe, bestreichen damit unbemerkt den 
Inhaber eines gutgehenden Ladens, was so Gaste in den eigenen Laden zieht. Wenn 
in Harima eine Epidemie ausgebrochen ist, legt man zwei oder drei Haare als 
Abwehrmittel in die untere Rille einer Schiebetur. Haar wird als beseelt gedacht, 
weil es von seIber wachst, mit der Zeit weiB wird und an der Leiche erhalten bleibt. 
Oberall gibt es "Haar, das sieben Unheile behebt" (shichi-nan no soroge). In der 
alten Zeit hat man langes Haar in eine Kiste gelegt und zum Gottersitz (shintaJ) 
gemacht. In Musashi, Kita-Dachi-Distrikt, Tanizukamura, Niisato, gab es einmal 
einen Kenaga (Mocha?) Myojin ("Langhaar-Gott"), aber der Tempelvorsteher 
fand dann, daB es doch respektlos sei, unreines Haar (Schamhaar) zu einem Sitzder 
Gottheit zu machen und hat es im Kenaganuma ("Langhaar-Sumpf") wegtreiben 
lassen. Diese Beispiele von Haarverehrung sind in unserem Zusammenhang nur als 
Unterbau der Haarmagie im Onari-Glauben in Ryftkyft gerechtfertigt. 

Ritualtanze wurden im Zusammenhang mit Gottbesessenheit entwickelt. So sind 
auch die miko-Epen entstanden. Ein Beispiel dafiir ist sicher der Ritualtext der itako 
(= miko) von Tohoku, in dem sie den Werdegang der Seidenraupengottheit 
(Oshiragaml) schildem (siehe we iter unten) im AnschluB an das chinesische 
Shou-shen-ki (Spat-Han). Fur die Mitteilung einer gottlichen Auskunft (Takusen) 
wurde eine gebundene Form gebraucht, wie an den Schreinen von Atsuta, Kamo, 
Sumiyoshi und Miwa in der Form von waka (japan. Gedicht). Die miko trugen vie! zu 
deren Verbreitung bei. Es gab bei den miko Klassenunterschiede, z. B. miko von 
groBen Schreinen und solche von kleinen im Hinterland. An groBen Schreinen gab es 
unter ihnen namhafte Dichterinnen. 

Die miko haben Holzfiguren als Symbol und Sitz von Gottheiten aufgebracht. 
Diese gelangten dann in die Hande der Puppenschauspielerinnen (kugutsume), die 
die Figuren tanzen lieBen. Der Unterschied von miko und kugutsume verwischte sich 
dann. In einem Teil von Tohoku nennt man die miko heute noch kugutsume. Miko 
ist ein sakraler Begriff, die kugutsume waren Artistinnen, Tanzerinnen und 
Sangerinnen. 

In Ryukyu erscheint in sieben oder in zwanzig Jahren im 10. Monat einmal ein 
Gott vom Himmel (amori "Herabstieg vom Himmel") und verweilt eine Zeitlang 
auf den Inseln. Als Varzeichen der Herabkunft zieht im 7. oder 8. Monat auf den 
Berggipfeln eine Wolke auf. Wenn dann der Gott im 10. Monat erscheint, schlagen 
zu seiner Bewillkommnung aIle am Kanigshof beamteten Schamaninnen die 
Trommel und singen. Der Hof des Kanigspalastes ist das Ziel des Gottes. Man stellt 
dart zwanzig groBe Schirme auf. Auf der Insel Tokunoshima setzen sich die miko 
eine Kopfbedeckung aus Seidentuchem auf, ziehen ein weiBes Gewand mit 
fIatternden Armeln an, schmucken sich mit Edelsteinen (magatama) und warten die 
Ankunft (amon) des Gottes ab; unter ihnen sind auch miko-Kandidatinnen, 
12-16jahrige, unberuhrte Madchen. Auf dem Kopf tragen sie Geiereier- oder 
Falkenfedem. Sie tanzen mit einem Palmenfacher oder einem Schwert in der Hand. 
Dabei ertant leise eine seltsame Schelle oder ein Gong als Zeichen der Erscheinung 
des Gottes. 
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Schwache Anhaltspunkte solcher Gotteserscheinungen solI es auch in Japan 
gegeben haben, namlich die sogenannten marodokami ("Gastgotter"). Wenn in 
einem Dorf ein groBes Ereignis oder ein Kultfest bevorstand, war es herkommlich, 
daB ein Gott vom Himmel herabkam (amorimasu). Solche Anlasse waren der 
Neujahrsmorgen, Feldbepflanzung und Ernte. Es wurden die Klan-Angehorigen 
gesegnet und Gebete urn reiche Ernte verrichtet. Die Gebete wurden von miko, die 
den Gott vertraten, rezitiert. Das war eines ihrer heiligen Amter. Seit der Mitte der 
Nara-Zeit bestand fur die Zusammenstellung der genannten Segensgebete das Amt 
der hokaibito (geschr. "Nahrungs-Bitter"). Diese verrichteten Gebete bei der 
Gluckwunschfeier auf Neujahr und beim Richtfest (mune-iwai "Giebelfest") bei 
einem Neubau. Sie beteten auch urn Gluck auf einer Reise und urn Abwendung von 
Katastrophen, verfaBten dafur einen schonen Text und sangen diesen in rhythm i
schem Takt. Auf die marodo ("Gaste") und die hokaibito gehen die spateren 
Gluckwiinscher wie die senchu-banzai (wortlich "tausend Herbste zehntausend 
Jahre"), die monoyoshi ("Gabenbringer"), Daikoku-mai ("Daikoku [Gliicks
gott]-Tanzer") zuriick. Die Trommel, die die miko im Altertum bei sich hatten, 
brauchten sie des Rhythmus wegen beim Rezitieren der Gebete. Schellen, 
Saiteninstrumente und Trommeln sollten auch die Stimme des Gottes darstellen. 

Das japanische Wort fur Handtrommel (tsuzumi) soli zur uralaltaischen Sprach
familie gehoren (TORII RYDzO), und die entsprechenden Worter im Koreanischen, 
Mandschurischen und Mongolischen sollen dieselbe Wortwurzel aufweisen. Viel
leicht ist das Wort zusammen mit dem Instrument aus dem nordasiatischen 
Schamanismus ubernommen worden; Schamanin und Trommel sind unzertrennlich. 

Die Wichtigkeit der miko im amtlichen Kult ist auch ersichtlich aus der 
Einrichtung eines eigenen Buros fur Angelegenheiten der kaiserlichen Prinzessin 
(saigu, itsuki-no-miya, auch itsuki-no-miko oder itsuki-no-hime-miko), die den 
Kaiser bei wichtigen Kultfeiern zu vertreten hatte. Itsuki no miya bedeutet 
"geweihte Prinzessin". Das Buro wurde von Kaiser Temmu (673-686) eroffnet und 
ein kaiserliches Edikt richtete darin zehn Abteilungen ein. Am eingehendsten sind 
die Bestimmungen fur das Amt der miko im GroBen Ise-Schrein vor der 
Thronbesteigung eines Kaisers. Sie hatte erst in einer "Feldresidenz" (no-no-miya) 
drei Jahre lang in Abgeschlossenheit zu leben, wurde dann auf dem Weg nach Ise mit 
ungewohnlicher Ehrfurcht behandelt und tat in Ise drei Jahre lang Dienst. Aber auch 
an anderen groBen Schreinen gab es miko von hohem Rang, so an der Hirota- und 
Nishinomiya-linja. Aber schon zu Ende der Heian-Zeit war ihre SteHung stark 
erschuttert. Wie die groBen hatten auch die kleineren und klein en Lokalschreine 
ihre miko; schon allein fur die Auffuhrung der sogenannten sato-kagura ("Dorf
Gottersing- und Tanzspiele") wurden sie benotigt. 

Die Religion des fruhen Altertums war eine miko-Religion. Der lin ja-Shinto war 
zu sehr von politischen Erwagungen beherrscht und vermannlicht, so daB die miko 
an den Schreinen an echter Bedeutung und an Ansehen im Yolk verloren. Ihre 
Tatigkeit wurde als unnutze Zauberei und Aberglauben angesehen. Aber gleichzei
tig beherrschten die Zauberer weitgehend das Yolk, womit die adeligen Machthaber 
nicht einverstanden waren. Jedoch hatten die Verbote wenig Erfolg. 

Die Muromachi-Zeit (1392-1490) war eine Zeit voller kriegerischer Wirren, die 
fur das Yolk viel Kummer und Not mit sich brachten, aber gerade deshalb bluhten 
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okkulte Glaubensformen. In der Edo-Zeit waren Schreinkult und Buddhismus 
vorherrschend, aber parallel zu ihnen bliihlte auch das miko-Wesen in den 
verschiedensten Formen. In der Muromachi-Zeit waren Takeda Shingen und Uesugi 
Kenshin dem Okkultismus ergeben gewesen. Deren Zeit lag noch nicht weit zuriick. 
In der Edo-Zeit waren die miko der Tamura-Familie in ganz Kanto maBgebend. Sie 
hatten ihr Zentrum in Tawara-machi in Asakusa. Man nannte sie die "Acht 
Meisterinnen" (hachi tayu); als solche beherrschten sie die Acht Provinzen von 
Kanto durch Generationen bis in die Meiji-Zeit hinein als Oberhaupter der itako (= 
miko). Wahrend der Jahre Bunka (1804-1818) lieB die Tokugawa-Regierung eine 
Distriktbeschreibung aller Lander verfassen, in der sich Details iiber die Tamura in 
Asakusa finden, wonach der Mann iiber die Tanzmeister herrschte und die Frau iiber 
die miko. AuBerdem gab es die Wanderasketen (shugenja), deren Frauen ichiko (= 
miko) waren. Ichiko als Frauen von shugenja und als alleinstehende ichiko waren 
weitaus zahlreicher, als die mit Tanzem verbundenen. Aber aIle Frauen von solchen 
Meistem von Tanzerfamilien betrieben das miko-Gewerbe. 

HIRATA ATSUTANE (1776-1843), ein eifriger und gelehrter Forderer der 
Shinto-Studien, nannte den Yolks-Shinto der Edo-Zeit "Schellen schwingenden 
Shinto". Mit yamabushi (Wanderasketen) verheiratete Frauen, die Gotter oder 
Seelen sprechen lieBen (kuchiyose) , wurden moriko ("Schutz-Kind") genannt. 
Urspriinglich bedeutete moriko eine einem Gott dienende Person, so wie miko. An 
der Kaiya-Jinja in Hatano in Sagami (Kanagawa-Prafektur) ist eine Lizenzurkunde 
fUr eine miko aus der Bunka-Zeit (1804-1818). Darin steht, daB die miko auf 
keinen Fall Funktionen einer moriko ausiiben darf. Tatsachlich griffen aber auf dem 
Lande die Tatigkeitsbereiche beider Typen sehr ineinander. U m sich diese Zustande 
zu veranschaulichen, beachte man aus der Bunsei-Periode (1818-1830) den 
Rechtsstreit in Sado zwischen der Tosan-Richtung mit ihren Shugen-miko (mit 
Asketen verheiratete miko, also moriko) und einer anderen Richtung einer Familie 
namens Yoshida, die rein shintoistisch eingestellt war. Die Y oshidas betonten, daB in 
den lahren Kambun (1661-1673) in Iwashiro im Norden von Honshu die 
Shugen-miko der Tendai-Richtung und die Frauen von beamteten Schreinpriestem 
keinen Verkehr unterhalten, d. h. daB sie nicht in deren Tatigkeitsbereich 
iibergreifen durften. Dadurch wurde ihnen das Vollziehen des yutachi(HeiBwasser)
Rituals und das Auffiihren von Kagura (Kulttanze mit Musik) verboten. Auch der 
Name miko wurde ihnen nicht gestattet; sie muBten sich moriko nennen. Der 
richterliche Entscheid sprach also zugunsten des Schrein-Shinto. Die Yoshida-Fa
milie schickte ihre Beamten zum Kontrollieren der Lizenzscheine ins ganze Land 
aus. Miko ohne Lizenzschein muBten sich moriko nennen und durften sich 
bestimmter Paraphemalien nicht bedienen; auch durften sie bei ihren Kultakten 
keine kagura auffiihren. 1m Grunde genommen entsprang der Streit einem 
Konkurrenzneid der Frauen von Schreinpriestem, die wie die Shugen-miko durch 
Divination (takusen) Auskiinfte von Gottern erteilten. Es ist aber zweifelhaft, ob die 
gerichtliche Entscheidung zugunsten der Schreinpriesterfrauen allgemein durchge
drungen ist. Die Tamura-miko-Familie von Kanto wurde wegen ihrer guten 
Beziehungen zu den Militarbeamten selbstandig und einfluBreich. Man lieB sie als 
Azusa-miko (miko mit Catalpa-Bogen) und als Tanzerinnen Honorare annehmen, 
weshalb auch sie von den Y oshidas verklagt wurden. 
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Gegen Ende der Muromachi-Zeit bis in die Edo-Zeit hinein wird die miko in der 
Literatur ziemlich haufig erwahnt. Dennoch bleibt vieles im dunkeln dariiber, wie sie 
ihre Tatigkeit ausiibten. Sie seiber waren fast alle der Schrift unkundig und haben 
keine Angaben dariiber hinterlassen. Sicher ist, daB die miko verkamen und ihre 
Zaubermethoden nur Formalitaten waren. Die literarischen Erwahnungen vermen
gen die Unterschiede der verschiedenen Schulen. Es gab miko, die einen 
Fuchsschadel bei ihrer Amtsausiibung benotigten und solche, die Figuren brauchten. 
Es gab miko, die in ihrer auf dem Riicken hangenden Papierrolle (gehobako) 
Holzfiguren versteckten, aber es ist schwer zu sagen, ob von Gottern oder von 
Buddhas. 

Einiges ist iiber die Zitation von Gottern, Geistern und Seelen zu erfahren. 
Offenbar war dafiir weitum im Yolk Nachfrage und Glaubensvoraussetzung 
vorhanden. Es gab zwei Arten von Seelenzitierungen, je nachdem, ob es sich urn die 
See Ie eines Verstorbenen (shinikuchl) oder urn die Seele eines Lebenden (ikiguchl) 
handelte. 1m letzteren FaIle wird die Seele eines Lebenden aus der Ferne 
herbeigerufen und die miko von dieser besessen. Ferner geben die miko dem 
Bittsteller Auskunft dariiber, ob die Zukunft Gliick oder Ungliick bringt. Sie 
beseitigen Krankheiten und andere Obel und vollfiihren kultische Reinigungszere
monien (oharal)' Sie erfragen von ihrem Schutzgeist Medizin und geben Auskunft 
iiber verlorene Gegenstande. 

Am haufigsten wurden die miko beansprucht, urn Kontakt mit Verstorbenen 
herzustellen (shinikuchl). Verstorbene Eltern und Verwandte, Liebespartner und 
Freunde sprechen aus dem Jenseits zu den Lebenden. Sogar die natiirliche Stimme 
des Verstorbenen auBert sich in der Sprache der miko. Kleine Kinder lassen in der 
Stimme die Schmerzen der Holle erkennen, so daB die zuhorenden Eltern Tranen 
vergieBen. KINDAICHI KYOSUKE, ein sehr bekannter Ainu-Forscher und Volks
kundler, berichtet, daB im Haus seiner alteren Schwester kuchiyosegemachtwurde. 
Die miko drehte ihre Perlenschnur und wiederholte ihre Spriiche wie ein Lied. Dann 
bekam man den Eindruck, als ob die verstorbene Seele herabkame; Lacheln und 
Bewegungen waren ganz echt. Die Seele wird durch einen Zauberspruch in 
Liedform gerufen. 

Ganz gleich, ob eine Totenseele, eine lebende Seele oder ein gottlicher Geist 
herabgerufen wird, gieBt die miko dem Antragsteller Wasser in eine Teetasse und 
laBt diese vor ihre Knie stellen. Wird eine Totenseele gerufen, dann erhalt der 
Antragsteller ein vertrocknetes Blatt, das er dreimal im Wasser nach links 
herumdrehen muB. Wenn eine lebende Seele aus der Ferne herbeigerufen wird, so 
ist das Baumblatt noch griin und wird dreimal nach rechts herumgedreht. Wird ein 
gottlicher Geist herabgerufen (kamikuchl), so wird das Wasser mit einem gefalteten 
Papier umgeriihrt. Die miko halten diese Wasserzeremonie fiir sehr wichtig. Die 
dann erscheinende Seele sagt: " Yoku kozo mizu wo tamukete kureta" (du hast das 
Wasser richtig geopfert). Die Geistbesessenheit tritt ein, wahrend die miko den 
Bogen schlagt oder, wenn kein Bogen gebraucht wird, wahrend sie die Perlenschnur 
zwischen den Fingern dreht. 

In der Akita-Prafektur, Senhoku-Distrikt, waren die miko blinde Bauersfrauen, 
die man zato-kaka (wortlich "vorsitzende Frau") - kaka bedeutet allgemein 
(Ehe)frau - nannte. Wenn jemand gestorben war, wurde nach dem Begrabnis eine 
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solche Frau gerufen, durch die der/die Verstorbene zum Sprechen gebracht wurde. 
Es wurden auch Nachbam davon versHindigt, die dann kamen und Essen 
mitbrachten. Angehorige und Nachbam versammeln sich im friiheren Haus des/der 
Verstorbenen vor dem buddhistischen Hausaltar (butsudan). Zuerst wird die Seele 
des Verstorbenen, genannt shin-ootoke ("neuer Buddha"), gerufen. Wenn nach 
Beendigung noch jemand eine See Ie rufen lassen will, wird wieder vor dem 
Hausaltar ein Blatt von einer Citrus-Staude ins Wasser getaucht wie beim erstenmal. 
Die Geisterfrau hat eine lange Perlenschnur in den Handen, deren Perlen aus 
Friichten einer Eichenart (Quercus serrata) bestehen, die von der Frau mit den 
Fingerspitzen gedreht werden. 

Wenn ein schwaches Kind mit wenig Lebensaussichten geboren wurde, so 
empfahl man es der Geisterfrau als "iibemommenes Kind" (tonko) schon von 
Geburt an, damit sie fiir ein gIiickliches Aufwachsen bete. Die Geisterfrau gibt dann 
eine Perle aus ihrer Perlenschnur, die sorgfaltig in ein Tuch gewickelt und von der 
Mutter des Kinder gut verwahrt wird. So werden die Perlen der Schnur allmahlich an 
Miitter von "iibemommenen Kindem" verteilt. 

In der Iwate-Prafektur, Higashi-Iwai-Distrikt, Kadosaki, nennt man die Geister
frau Okamisama ("Gottin"). Diese Frauen sind durchweg blind. Urn miko oder 
okamisama zu werden, miissen die Madchen eine siebenjahrige Lernzeit durchma
chen, wahrenddessen sie fiir alles, auch fiir das Essen der Lehrmeisterin, seIber 
aufkommen miissen. 1st die festgesetzte Lernzeit zu Ende, findet die Zeremonie des 
kamizuke (etwa "AnschluB an - oder Verbindung zu - eine[r] Gottheit") statt, die 
so etwas wie die Graduierungsfeier der okamin ("Gottin") ist. Das sehr feierliche 
Zeremoniell bliebe unwirksam, falls etwa eine unreine Person den Platz bet rate, da 
dann keine Gottheit erscheinen wiirde. Es wird eine Biihne errichtet, urn die sakrale 
Strohseile herumgespannt werden. In der Mitte der Biihne nehmen die Kandidatin
nen und deren Verwandten Platz; die letzteren verbinden den Kandidatinnen die 
Augen mit einem urn den Kopf gewickelten Handtuch. Rundherum sitzen viele miko 
und beten. Auf die Frage, "welcher Gott ist gekommen?", antworten die anderen 
miko etwa z. B. Hachimansama ga tsuita oder Aiyusama ga tsuita ("der Gott 
Hachiman, resp. der Gott Aiyu ist gekommen"). Dann erheben sich die miko und 
"gehen dem Gott entgegen" (omukaJ). Gewohnlich sagen sie dann "Gott N. N. ist 
gekommen". 

Die Hauptaufgabe der miko ist es, nach einem Todesfall die Seele des/der 
Verstorbenen herbeizurufen. Das geschieht in fast allen Hausem am 7. Tag nach 
dem Begrabnis, und auch zum Seelenfest (o-Bon) und zum Herbst-Aquinokt 
(higan). Beim Herbeirufen einer Totenseele bitten die miko erst ihren Gott herab 
(kami-oroshi), indem sie ein Weilchen beten. Der/die herbeigerufene Verstorbene 
sagt traurige Worte, bei denen die Fragesteller zu Tranen geriihrt werden. Die miko 
wiinscht, daB an die See len Fragen (koikuchl) gestellt werden, da sie sonst schwer 
iiber die Seele Auskunft geben kann. Beim Gesprach mit der Seele gibt es das 
sogenannte hi-imi ("Tag-Meiden"), d. h. Fragen, wie z. B., ob es gut ist oder nicht, 
wenn man im Monat x, am Tage ynach zgeht, oder ob jemand unheilbar krank wird. 
Auf dem Lande glauben sehr viele Leute an diese Auskiinfte und bleiben an einem 
als ungIiicklich bezeichneten Tag bestimmt zu Haus. Kinder bleiben sogar der Schule 
fern. 
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1m Iwabune-Distrikt, in Echigo (Niigata-Pdifektur), gibt es eine eigentiimliche 
Abart von miko, namlich mannliche Personen. Nach einem Bericht aus Meiji 29 
(1897) finden dort jahrliche Feste und Vergniigungen statt. Neujahr, das Seelenfest 
(o-Bon) im Sommer und die Berggottfeier im 10. Monat des Mondkalenders am 12. 
Tage (yama no kami matsun). Man ruft Bergasketen(yamabushI), und etwa eine 
Woche lang ruht das ganze Dorf von der Arbeit und trinkt Reiswein. Beim 
Berggottfest wird kami-oroshi ("Gott-Herabrufen") ausgefiihrt. Dazu versammeln 
sich alle Dorfbewohner, aus denen ein gutmiitiger Mann als miko ("Gott-Mann") 
ausgewahlt wird. Dieser setzt sich zunachst hin, und das Yolk urn ihn herum schlagt 
den Boden mit Strohseilen und ruft laut: "Hoi, hoi!". Nach einiger Zeit schlaft der 
miko ein; aber nach kurzer Zeit fangt er an zu tanzen und herurnzuspringen. Dann 
befragen ihn die Dorfleute iiber den Ausfall der Ernte und iiber Gliick und Ungliick, 
worauf er antwortet. Wenn die Fragen beendet sind, fallt er urn und wird bewuBtlos. 
Auch Menschenseelen werden gerufen und befragt. Beim Erwachen weiB der miko 
yom Vorgang nichts mehr. 

In der Fukushima-Prafektur, Tsuchiura-Gegend, sagt man statt miko moriko 
("Schutzkind"). Es sind meistens blinde Ehefrauen. Wenn sie zu Kranken gerufen 
werden, verdunkeln sie das Zimmer; nur der Docht einer bllampe brennt. Der 
Boden wird zum Tonen gebracht, ,,8 000 000 Gotter" werden gerufen, dann wird 
die moriko zum Geist eines Verstorbenen (hotoke) und sagt, sie sei der verstorbene 
Ahne oder die GroBtante oder Urahne. Sie schilt oder ermuntert die Familie, 
berichtet von zukiinftigen Dingen, sagt, der / die Kranke sei verhext, an welchen Gott 
man glauben soll, welche Medizin in Frage komme, aus welcher Richtung der Arzt 
herbeizurufen sei und andere Ankiindigungen. Die Geisterfrau wird auch 
oyumi-moriko (oyumi "groBer Bogen") genannt. 

Eines der Hauptgebiete der Geisterfrauen war die Provinz Shinano (Naga
no-Prafektur). Sie waren besonders zahlreich im Chiisagata-Distrikt, Nezumura. 
Die Geister herbeirufenden Frauen nennt man dort nonou. Die zu einer linja 
gehorenden und Kagura-Tanze auffiihrenden heiBen suzu-furi nonou "Schellen 
schwingende Geisterfrauen". In Kawanakashima nennt man die Of en feger inn en 
nonosan. Man sagt, sie kamen aus der Gegend von Matsumoto, wo sie aber nicht 
naher bekannt sind. Sie waren vielfach auch Geburtshelferinnen, die eine etwas 
eigentiimliche Kleidung und vornehme Haartracht trugen. Wenn sie ein Haus 
betraten, sagten sie wie iiblich gomen nasai ("bitte urn Entschuldigung"). Wahrend 
sie ihre Schellen schwangen, lasen sie eine Sutra. Beim Auffiihren von Kagura 
schwangen sie in der rechten Hand eine Schelle, in der linken Hand hatten sie etwas 
wie ein Sutrenbuch, das in ein Tuch eingeschlagen war. Beim Sutrenrezitieren 
hielten sie beide Hande hoch iiber dem Kopf, lieBen dann plotzlich die Schellen 
schweigen und sagten: "Ich bin der Schutzgott einer Generation (ichidaI) ... ". So 
fingen sie an, und die Anwesenden vernahmen dann des Gottes Stimme und 
Mitteilung. In Kitakotani im Kita-Azumi-Distrikt (ebenfalls Nagano-Prafektur) 
nennt man die Ofenfegerinnen mori (Schriftzeichen?). Das waren vielfach erblinde
te Frauen, die haufig von Nochi in Echigo (Niigata-Praiektur) kamen. Sie hatten in 
einem viereckigen Einschlagtuch eine Schelle eingewickelt. N ach der BegriiBung der 
Hausbewohner reinigten sie den Herd, erhielten dafiir gewaschenen Reis und etwas 
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Geld. Auf Wunsch riefen sie auch Gatter herbei (kamiguchi). Vnter diesen mori 
waren viele junge Frauen. 

In Kawanakashima nennt man die Frauen mit einem Azusa-Bogen "Geisterher
beirufer" (kuchiyose) , die aber von den Ofen reinigenden norosan verschieden 
sind. Das Ofenreinigen galt als hahere Tatigkeit als das Geisterherbeirufen. Die 
Kuchiyose trugen ein Einschlagtuchbiindel auf dem Riicken, riefen Gatter und 
lebende und verstorbene Personen herbei. Sie hatten eine Kiste, eine Art tragbaren 
Altar, Wanderaltar, worin ein geho-botoke (wartlich "AuBerhalb-Ge
setz-Buddha", ein nicht allgemein anerkannter, heterodoxer Buddha) war, den die 
Frauen aber nie zeigten (wir setzen diese Angaben ins Imperfekt; der Autor, auf den 
wir uns stiitzen, gebraucht das Prasens). 

Auch in Tohoku sind die Geisterfrauen blind oder fast blind, dagegen nicht so in 
Hitachi (Ibaraki-Prafektur) und in Osaka, wo es miko-Gruppen unter den 
GHiubigen von Tennoji gibt. Das oben erwahnte Wort norou und norosan ist in 
seiner Bedeutung nicht ohne weiteres klar. Der Lautwandel n > r ist nicht 
ausgeschlossen; norou bedeutet wahrsagen. Die Schamaninnen in Ryukyu heiBen 
noro. Das mori diirfte dasselbe sein wie in morigami, dem lebenslanglichen 
Schutzgott einer Schamanin, der Quelle ihrer Zauberkraft. 

DaB oft blinde Frauen den Schamanenberuf ergreifen, muB keineswegs 
bedeuten, daB der Lebensunterhalt und nicht der Glaube dabei das Hauptmotiv ist. 
Schamaninnen und GIaubige sind von derselben Sache iiberzeugt und stiitzen und 
tragen sich gegenseitig im Glauben. Ihr Beruf gibt der Schamanin einen Sinn in 
ihrem sonst leidvollen Dasein. Der Schamanismus ist ein Versuch, das groBe Ratsel 
des Todes zu lasen. Der Tod zerreiBt stets eine Ich-Du-Beziehung, die der 
Schamanismus irgendwie wieder ankniipfen will. 

Der fUr echten Schamanismus wesentliche Zustand der Trance ist in den noch in 
der Neuzeit festgestellten Phanomenen nur schwach entwickelt, fehlt aber nicht 
ganz. Wenn die Geisterfrau mit einem Bambusstabchen die Hanfsehne des aus 
Bambus gemachten Bogens streicht und dabei ein Gebet spricht, sitzt der Gott oder 
der Buddha auf der Bogensehne oder reitet auf ihr und geht dann auf die miko iiber. 
Wenn die miko beim Herbeirufen eines Gottes ihre Perlenschnur zwischen den 
Fingern gleiten laBt, spielt sie in einem Gebet auf das Eintreten des Ekstasezustan
des an. Die miko tragt iiber ihrer gewahnlichen Kleidung noch ein besonderes 
Gewand. Erwahnt sei noch, daB in Shinano, Chiisagata-Distrikt, Mitsumura, 300 
Jahre lang ein miko-Dorf existierte, in dem diese Frauen nonou genannt wurden. 
Die Besonderheit dort war, daB sie einem mannlichen Oberhaupt unterstanden, dem 
kakaenushi (etwa "Zugeharigkeitsherr"). Die nonou unterstehen ihm wie einem 
Familienoberhaupt. Er adoptierte junge Madchen; sein Verhaltnis zu diesen war 
nicht das eines Lehrers zu Schiilem, sondern das eines Herm zu seiner Gefolgschaft. 
Die Herren haben durchschnittlich drei oder vier weibliche Personen in ihrer 
Gefolgschaft, manche auch mehr, sogar bis zu dreiBig. 1m ganzen Dorf gab es 
200-300 miko. 

Die nonou wurden von ihren Herren aus verschiedenen Gegenden angeworben, 
auch von auswarts, z. B. von Mino und Hida. In Wirklichkeit wurden sie fiir wenig 
Geld aufgekauft (!), was also kein religions-, sondem ein sittengeschichtliches 
Kapitel ist. Die Madchen waren bei ihrer Einstellung zwischen acht- und sechzehn 
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J ahren alt. Sie wurden von alteren nonou ausgebildet, was drei bis fiinf Jahre 
dauerte. Die nonou von Mitsu gingen jahrlich vom alten Neujahr bis zum 4. Monat 
auf berufliche Wanderschaft. Die von einer Familie bildeten dabei eine Gruppe von 
wenigstens vier bis flinf, aber manchmal von 20-30. Sie nahmen Winter- und 
Sommerkleider mit und ihr Herr begleitete und beaufsichtigte sie. Das nonou-Amt 
iibten sie in Familien oder bei Regenwetter in einer Herberge aus. Sie sind bis zu 
einem halben Jahr unterwegs. Ende des 11. oder Anfang des 12. Monats, auf jeden 
Fall auf Neujahr, wollen sie zu Hause sein. 

Nach der Heimkehr der nonou zirkulierte in der alten Zeit viel Geld im Dorf. Die 
nonou brachten flir die einzelnen F amilien Reiseandenken ( omiage) und Geschenke 
mit und bewirteten die zu Hause gebliebenen Familienmitglieder. Sie verehrten im 
Haus Higlich die Gotter, gingen gelegentlich in Nachbardorfer und iibten Magie aus 
fur Besucher im Haus. So hatten sie ein gutes Einkommen und lebten besser als die 
anderen Dorfbewohner. Sie waren gut gekleidet, aber sonst unterschieden sie sich 
nicht von anderen Dorfleuten. Offiziell waren sie unverheiratet. In Mitsu lebten sie 
streng zolibatar, aber unterwegs hatten sie Beziehungen mit Mannern, wenngleich 
sie in der Offentlichkeit ihren schamanistischen Dienst taten. Waren also die nonou 
religios getarnte Wanderbordelle mit einem Unternehmer an der Spitze? Wir 
miissen diese Erscheinung im Rahmen der kulturellen und sozialen Verhaltnisse der 
Tokugawa-Zeit sehen, die einem geregelten und normalen Familienleben nicht 
giinstig waren. Das Landvolk muBte den Reis fiir ca. drei Millionen unproduktiver, 
sich gelegentlich zankender Samurai produzieren. Es ist Tatsache, daB in der ca. 250 
Jahre wahrenden Zeit der LandesabschlieBung die Gesamtzahl der Bevolkerung, 
auf etwa 30 Millionen geschatzt, stationar blieb. Den Bauern wurde die Anzahl der 
Kinder streng vorgeschrieben. Die beriichtigte Sitte des mabiki verhinderte die 
unerwiinschte Bevolkerungszunahme. Der Ausdruck mabiki stammt aus dem 
Reisbau: wenn die Setzlinge zu eng standen, wurden die iiberzahligen ausgerissen, 
was man ma-biki ("Zwischenraum-Schaffen") nannte. Von der Meiji-Zeit an 
schnellte die Bevolkerungszahl schnell empor. 

Die miko oder itako, die es he ute noch besonders in T6hoku im Shimokita-Ge
biet und in Kanagimura, auBerdem im Innern von Shikoku gibt, befassen sich 
vorwiegend mit dem Befragen von Totenseelen. Es sind einige blinde Manner 
darunter; die meisten miko aber sind altere, fast durchweg blinde Frauen mit 
normalem Familienleben und Kindern. In diesen abgelegenen Gebieten sind 
offenbar noch die glaubensmaBigen Voraussetzungen fiir den Verkehr mit der 
Geisterwelt, die ein uraltes Anliegen der Menschheit ist, gegeben. Heute ruht auf 
den Geisterfrauen nicht einmal ein Schatten des Verdachtes eines Nebeneinkom
mens durch Unzuchtgewerbe. Sakrale Unzucht in Form einer Heirat mit einer 
Gottheit (oder deren Stellvertreter) gab es schon lange vor der Tokugawa-Zeit. 

Die Geschichte der miko (itako, ichiko, etc.) sowie die der Berg- und 
Wanderasketen ist ein etwas diisteres Kapitel der japanischen Religionsgeschichte. 
Es gehen da religiose Elemente zusammen mit neurotischen, pathologischen 
Zustanden und mit Sexualitat. In den Meiji-Jahren wurden aIle diese morbiden 
Auswiichse verboten und verfielen der offentlichen Verachtung. Ein schamanisti
scher Grundzug der japanischen Religion ist, wie noch gezeigt wird, der Wurzelbo-
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den, auf dem sich gegen Ende der Tokugawa-Zeit groBe religiose Sektenbildungen 
ereigneten. 

Ober den japanischen Schamanismus waren natiirlich vergleichende Studien bei 
den benachbarten Volkern zu machen, zu allererst bei den Koreanern. Mit den 
Koreanern bestand in der Friihgeschichte nicht nur direkter enger Kontakt infolge 
der japanischen Expansionsbestrebungen in Siidkorea, sondern die Koreaner 
stellten auch spater noch ein hohes Kontingent von Einwanderern. Es ist bekannt, 
daB in Korea auBer Konfuzianismus und Buddhismus eine einheimische Religion 
mit stark ausgepragtem Schamanismus lebenskraftig weiterexistierte. Leider haben 
politische Zeitverhaltnisse es nicht gestattet, daB sich eine intensive Volkskundefor
schung, wie sie in Japan seit einigen lahrzehnten existiert, entwickelte. Erst in 
neuester Zeit erfolgte ein Ansatz dazu. In China ist das, was DE GROOT Wu-ismus 
nennt, bekannt geworden. Dadurch ergeben sich wichtige Vergleichspunkte zum 
japanischen Schamanismus. Wir wissen, daB es die wu-p '0 genannten Geisterfrauen 
bis in die Neuzeit hinein gibt - oder gegeben hat -, aber auch in China hat sich keine 
Volkskunde vom Niveau und der Intensitat der japanischen Volkskunde entwickeln 
konnen, und es ist kaum zu erwarten, daB das unter dem derzeitigen Regime jemals 
geschehen wird. So miissen unsere Kenntnisse des japanischen Schamanismus 
einstweilen leider ethnozentrisch und somit unvollstandig bleiben. 

Ein merkwiirdiges und noch keineswegs ganz geklartes Kapitel sind die Figuren, 
die die miko von T6hoku mit sich fiihren und verehren, die sogenannten oshirasama. 
Es ist nicht bekannt, seit wann sie dort in Gebrauch sind. Wahrscheinlich wurden sie 
von den miko des Kumano Myojin (eine Sonnengottheit von Kii) verbreitet 
(Orikuchi Shinobu). Dieser Myojin ist nicht die Gottheit des GroBen Ise-Schreines. 
Oshirasama ist auch nicht mit dem Kumano Myojin identisch, muB aber doch mit 
dem Myojin, den die miko propagierten, Beziehungen haben. NAKAYAMA TARO 
hingegen meint, daB die Oshirasama eine figiirIiche Darstellung des My6jin sind. 
Nach dem Gempei-seisui-ki ("Geschichte des Aufstiegs und Niedergangs der 
M.i.namoto und Taira", erschienen 1160-1185) hieBen die miko von Kumano 
ita. In T6hoku nennt man sie itako, auch waka. Dem alten Wallfahrtsweg von Ky6to 
der Westkiiste der Provinz (Halbinsel) Kii entlang nach Kumano gibt es 99 Statten 
der Verehrung von oji (ku-ju-ku Ojl); oji ist dasselbe wie Wakamiya ("junge 
Prinzen"), Nachkommen eines Gottes und einer menschlichen Mutter. Diese vie1en 
oji-Schreine wei sen auf eine ehemals groBe Bedeutung und Tatigkeit der miko hin. 

Ein anderer Name fiir miko ist kugutsume "Puppenspielerinnen", von denen es 
unter dem Yolk in Heian viele gab. Fujiwara Hidehira (1096-1187) machte als 
Gouverneur von sechs Distrikten in Mutsu (T6hoku) mit seiner Frau eine Wallfahrt 
nach Kumano. Zwischen Kumano und T6hoku scheint es damals schon enge 
Beziehungen gegeben zu haben. Von besonderem Gewicht ist, daB die groBen 
Kumano-Schreine von Kant6 nordwarts bis Mutsu (Aomori-Prafektur) viel 
Landbesitz (shinryo "gottliches Herrschaftsgebiet") hatten. Auch Hakone gehorte 
dazu. Hier wurden von den miko die Sansho Gongen ("Gottheiten der Drei Orte", 
namlich Ho ngu , Shingu und Nachi) herabgerufen. Die groBe Zahl der Besitzun
gen der Schreine von Kumano beruht auf der friihen Verbreitung und 
Erstarkung des Kumano-Glaubens, fiir den die miko tatig waren. In einem alten 
Volkslied heiBt es: "Was die Wanderer aus Kumano (Kumano-doja) in der Hand 
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haben, ist ein Palmblatt, was sie sieh auf den Hut steeken, ist ein Palmblatt (yashi no 
ha)". Die Palme ist der Gotterbaum des Kumano-Gottes. Die Uberlieferung sagt: 
"AIs die Gotterseele Izanagi von Izumo naeh Kii gebraeht wurde, ruhte sie auf einer 
Palme." (Entlang der pazifisehen Kiiste von Honshu waehsen vereinzelt Palmen.) 

Seit alter Zeit gibt es Oberlieferungen (densetsu) von Riiekenkorben (OJ), in 
denen Gottersymbole (shintaJ) oder buddhistisehe Figuren enthalten waren und 
unterwegs sehr schwer wurden, was ein Zeiehen dafiir war, daB der mitgebraehte 
Gott oder Buddha an einem bestimmten Ort eine Niederlassung wiinsehte, urn da 
verehrt zu werden. Dieser Glaube stammt von den in die Ferne ziehenden miko, die 
irgendwo ein Land kuItivieren wollten. Wegen der Vermengung der miko mit den 
Wanderasketen (shugenja) ist es nieht immer klar, wer eine bestimmte Gottheit im 
Riickenkorb oder in einer Tragkiste (OJ) mitgebraeht hatte. Die miko trugen eine 
gehobako auf dem Riieken. Der Sinn des Wortes ist wortlieh: "AuBen-Recht
Kiste". Das ho ist das buddhistisehe Gesetz; geho ware dann mit unorthodox, 
"auBerhalb des buddhistisehen Gesetzes" stehend zu iibersetzen. Die Wander- oder 
Bergasketen haben Gotter (kaml) mit sich getragen. Die Grenze zwischen Gottern 
und Buddhas (hotoke) war flieBend. Beispiele von Griindungen von Sehreinen und 
Tempeln infolge Schwerwerdens der Tragkiste gibt es von T6hoku an bis 
West-Honshu, Shikoku und Kyftshu. 

Reprasentativ fUr die wandernden miko sind die "achthundert Jahre alten 
Nonnen" (happyaku-nen bikuni), d. h. nicht sterbende, ewig lebende Nonnen, 
die durch die Berge wandern. Bergwalder durchwandern, Orakelspriiche kund
tun, vom Volk wegen ihrer ewigen Jugend verehrt werden, all das, was diese 
legendaren Nonnen kennzeichnet, sind typisehe Ziige der miko. Legenden iiber 
so1che unsterblichen Nonnen entstanden in der Muromachi-Zeit (1392-1140) und 
wurden dureh miko verbreitet. So wird von einer Haku-bikuni (weiBen Nonne) 
erzahlt, daB ihr Vater in den Wald ging und einen Fremden traf. Der Fremde gab 
dem Mann etwas und sagte: "Das ist ein ,Menschenfisch'. Wenn du davon iBt, wirst 
du nicht altern." Der Mann nahm den Fisch mit nach Hause. Dort aB ihn seine 
Tochter und wurde 400 Jahre alt. Nach einer anderen Version erlangt die Nonne 
langes Leben oder Unsterblichkeit durch Essen von Meerjungfrauenfleisch oder von 
einer Auster mit aeht LOchern (in der Schale). Das haku (oder shira "weiB") in 
Haku-Bikuni konnte vielleicht auf eine miko deuten, die Oshira(sama) mitfUhrt als 
Quelle ihrer Zauberkraft. In Wakasa gibt es eine Happyaku-hime-linja ("Schrein 
der 800 Jahre alten Frau"). Der Name o-shira bedeutet zunachst weiB, 0 ist 
Honorificum. Damit sind aber Name und Wesen der Figuren noch nicht erklart. Fest 
steht, daB die Nonnen Haku- oder shira-Bikuni mit ihrem Oshirasama durch aile 
Lander gezogen sind. Wahrend der politiseh im ganzen Land unruhigen Muro
machi-Zeit haben die unter dem bedrangten Yolk tatigen Wahrsager, Beter, 
Wandermonehe und Wandernonnen mit ihrer Zauberei und Divinationskunst 
willige Gefolgschaft gefunden. In Zeiten von Not und Bedrangnis, suehten die Leute 
Rat und Hilfe bei solchen "Experten der Obernatur", von denen sie unterwandert 
wurden. 

Fiir die Verbreitung der Besessenheitsidee waren die yamabushi, d. h. die 
verschiedenen Wanderasketen noch wirksamer tatig als die miko. Beide Gruppen 
lebten jedoeh haufig in mehr oder weniger eng en ehelichen Verbindungen 
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zusammen. Es gab auch verschiedene Arten von Fuchsbesessenheit oder Besessen
heit durch andere Tiere, wie Hunde, Affen, Katzen oder Waschbaren. Leute mit 
solchen Anlagen wurden aber von der Allgemeinheit gemieden, verachtet und 
gefiirchtet. Derartige Tiergeister vermehren sich von J ahr zu J ahr und werden in der 
Familie regelmaBig gezuchtet. Tochter aus diesen Familien nehmen bei der Heirat 
solche Geister mit in die neue Familie. Menschen mit solchen Anlagen konnen 
schwarze Magie treiben und Gesundheit, Ernte und Vermogen anderer Leute 
schadigen. Fur die eigene Familie konnen die zur Tierbesessenheit fahigen 
Menschen sowohl Gliick wie Ungliick bringen. Personen mit Beziehungen zu 
Tiergeistem konnen trotz aller Anstrengungen nicht davon loskommen. 

Besonders machtige Besessenheitsgeister sind diejenigen von Fiichsen und 
Schlangen. Diese und andere Tiere waren urspriinglich Boten oder Diener von viel 
verehrten Gottheiten. So bestehen Beziehungen von Inari zum Fuchs, von der 
Kumano-Gottheit zum Raben, vom Gott Hiyoshi zum Affen, vom Kasuga-Gott zum 
Hirsch, vom Ontake-Gott zum Wolf. Die Wanderasketen flihrten durch besondere 
Gebete eine solche Tierbesessenheit herbei und erteilten dann Orakel. In Shinano 
bliihte in der Muromachi-Zeit die Fuchsbesessenheit von Iinawayama. Deren eifrige 
Glaubige waren sogar die machtigen Feudalherren und Kriegshelden Takeda 
Shingen und Uesugi Kenshin. Noch ofter als der Fuchs geht die Schlange in den 
Menschen ein. Tief eingewurzelt ist der Glaube, daB eine Schlange, die man halb 
totet, dem Menschen allerlei Schwierigkeiten bereiten kann. In der alten Zeit konnte 
man einen Schlangengeist mehr als einen Fuchsgeist zum Orakeln beniitzen. In 
Shikoku bliihte die Hundebesessenheit. In Hida gab es eine Besessenheit, die 
Mannem die Kraft eines Ochsen verlieh. 

Die in T6hoku erhaltengebliebenen Oshiragami. - Eine mogliche 
Herkunft derselben von Kumano haben wir schon behandelt. In T6hoku sind solche 
Figuren noch in der Aomori-Prafektur, Nishi-Tsugaru-Distrikt, Kanagimura, und 
auf der Shimokita-Halbinsel urn den religionskundlich auBerst interessanten Berg 
Osoresan zahlreich vorhanden. Sie finden sich aber auch in den Prafekturen Iwate 
und Miyagi. In Shimokita heiBen sie Shirasan. Es sind holzeme Figuren, die auf dem 
kistenformigen Hausaltar (yakata) verehrt werden. Sie sind ca. 30 cm groB und 
bestehen aus einem etwa 3.cm dicken Stab. Vielfach ist am oberen Ende ein 2-3 cm 
hoher Kopf mit Gesicht angebracht; es gibt aber auch Stabe ohne Kopf. Man sagt, es 
sei eine mannliche und eine weibliche Gottheit. Der etwas langere Stab stellt die 
mannliche dar und hat einen Pferdekopf. Viele der Figuren scheinen noch neu zu 
sein. Die Stabe werden jedes Jahr mit Stoff umkleidet, so daB manche schon viele 
Stoffschichten tragen und wie Stoffbiindel aussehen, wo nur bei der mannlichen 
Figur der Kopf noch heraus schaut. In Shimokita sind die Stabe mit Pferdekopf viel 
seltener als anderswo. In den Prafekturen von Iwate und Miyagi findet man flinf und 
mehr Gotterpaare in den Familien verehrt, dagegen in Shimokita in der Regel nur 
ein Paar. Hier gibt es in einer Siedlung nur eine oder zwei, im Hochstfall fiinf, 
Familien mit solchen Figuren. Man betet zu diesen Figuren urn Heilung von 
Krankheiten. In Tsugaru aber gibt es in einer Siedlung bedeutend mehr Familien mit 
Oshirasama, sogar bis zu fiinfzig, sechzig. Sie sind mit einer Kordel urn den Kopf an 
einem Pfosten im Alkoven (tokonoma) aufgehangt. In Shimokita ist Oshira 
Hausgott, wird auf dem Hausaltar oder im Alkoven verehrt, vielfach morgens und 
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abends. Der 16.1. ist omeiniehi (Bedeutung? "Verehrungstag"?). An diesem Tag 
ftigt die alteste weibliche Person im Hause eine neue Schicht Stoff zu, d. h. "Tag der 
neuen Schicht". 

Auch die itako (Geisterfrauen) haben Oshirasama als Kultgegenstand. Sie 
erhalten diesen Gott von der Meisterin mit ihrem Lizenzdokument. In der 
Miyagi-Prafektur finden sich Oshiragami, aber bei einer Verehrung derselben bringt 
die itako zugleich ihre eigenen Figuren mit. Wenn eine itako stirbt, dienen ihre 
Figuren vielfach nicht mehr als Kultobjekt. Der Herstellung und Form nach besteht 
kein Unterschied zwischen den Oshiragami in den Familien und denen im Gebrauch 
der itako. 

Den Oshirasama ist von den Volkskundlern viel Aufmerksamkeit gewidmet 
worden. So versuchte man auch, sich tiber das Wesen dieser Gottheit klar zu werden. 
Untersuchungen auBerhalb der Shimokita-Halbinsel stellten fur Oshirasama oder 
Oshiragami auch andere Namen fest, namlich Kuwaki-lizo (Maulbeerbaum-lizo), 
KobOsama (wobei KobO Daishi, Grunder der Shingon-Sekte mit Zentrum auf dem 
Koyasan, gemeint ist), lurokusen no kami (,,16 sen[?]-Gott"), Oshiragami 
("GroBer weiSer Gott"), Fudo-sama ("Gott Fudo"). Der Gott solI Augenkrankhei
ten heilen, Gift und Epidemien beseitigen, Feuersbrunst femhalten und Feldfriichte 
gedeihen lassen. Auch wird er als Gott der Seidenraupenzucht verehrt, worauf schon 
der Name "Maulbeerbaumholz-liz6" hindeutet. le nach der Gegend unterscheidet 
sich die Wirksamkeit des Gottes. In der Tsugaru-Gegend heilt er Krankheiten, in 
Shimokita verlegt er sich auf die Heilung von Augenkrankheiten und in der 
stidlichen Iwate-Prafektur ist er Schutzgott der Seidenraupenzucht. In Shimokita hat 
er keinerlei Beziehungen zur Seidenraupenzucht, wohl aber zum Ackerbau. 

Der Oshiragami-Glauben ist nur beim gewohnlichen Yolk verbreitet, hat aber 
vielerlei Beeinflussungen von Systemreligionen erhalten und ist also mehrschichtig. 
Form und Organisation seines Kultes sind einfach. Es gab in der Volkskundeliteratur 
bereits viele Diskussionen tiber Oshiragami, die zu keiner Einigung fiihrten. In 
Shimokita handelt es sich urn einen noch lebendigen Glauben des Volkes an ein Idol, 
das aber weder eine Puppe (ningyo) noch ein Spielzeug (omoeha) ist. ANEZAKI 
MASAHARU, eine Autoritat der japanischen Religionsgeschichte, hat Meiji 30 
(1897) den Oshiragami der Morioka-Gegend (Iwate-Prafektur) einen Aufsatz 
gewidmet und darin vertreten, daB Oshiragami ein aus Maulbeerbaumholz gemach
ter Fudo ist, der in die Volksreligion iibernommen wurde, nachdem er urspriinglich 
eine durch den Buddhismus verbreitete indische Gottheit war. Er wurde im Yolk zu 
einem Gott, der die Wiinsche und Bitten von Frauen und Kindern erfiillt und wurde 
oft zu einem Schutzgott der Kinder. Weil auf Amuletten von Oshiragami (in chine
sischen Sehriftzeichen) Aeala steht, nahm ANEZAKI die Identitat von Oshiragami 
mit Fudo (Acala) an. Aber deshalb allein diirfte die Gleiehsetzung noeh nicht ge
siehert sein 13. 1m Oshiragami-Behalter befinden sich aueh shintoistische und buddhi
stische Kultgerate, die die Wanderasketen und Zauberinnen (miko) mit sich gefiihrt 

13 Wir folgen hier der Argumentation des Verfassers der Monographie uber die Glaubenswelt von 
Shimokita, KUSUNOKI MASAHIRO (1968), einem Schuler des verstorbenen Prof. HORI ICHIR6, 
Sendai-Universitiit. 
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haben. Nicht selten sind auf dem Symbol (shintai) des Oshiragami eine lahreszahl 
und Sanskritzeichen geschrieben. Diese Schriftzeichen wurden beim Schnitzen der 
Oshira-Figuren darauf geschrieben. Das Schnitzen und Beschriften muB von einem 
Kultdiener geschehen sein, was uns auf die Fahrte der Wanderasketen bringt, die urn 
diese Tradition wuBten und die Figuren verbreiteten. Diese Art von Kultdienem 
sind irgendwann damit unter das Yolk gegangen, haben die Verehrung der Figuren 
organisiert und ihr einen Sinn gegeben. Doch restlos gesichert ist es nicht, daB die 
Shugend&Praktikanten Oshira-Figuren gemacht und propagiert haben. 1m nordli
chen Bereich von Tohoku findet sich namlich keine Einheitlichkeit im Glauben an 
die Funktion des Oshiragami. Auch in der Gestalt der Figuren findet sich keinerlei 
Hinweis auf Fudo, Dainichi Nyorai, Jizo oder Yakushi. Sollten die Wanderasketen 
diese Figuren verteilt und propagiert haben, wie sie es mit den Amuletten taten, 
miiBte ein Haus derselben oder ein mit ihnen in Verbindung stehender Schrein oder 
Tempel wenigstens an einigen Figuren zu sehen sein. Die Oshiragami haben enge 
Beziehung zu den itako (Geisterfrauen) und diese wieder mit den Asketen. Auf dem 
Berg Haguro, einem Zentrum des Shugendo, ist ein Druckblock fUr den Aufdruck 
Kokonoe mamon ("neunfacher Schutz") vorhanden, aber nichts findet sich mit 
Beziehung zu Oshiragami. Deshalb besteht kein zwingender Grund, einen Zusam
menhang zwischen Wanderasketen und Oshiragami anzunehmen und die ersteren 
als den Vrsprung des Oshiragami-Glaubens und dessen hauptsachliche Propagandi
sten zu betrachten. Wie ANEZAKI fand, werden die Oshiragami von Frauen und 
Kindem als Schutzgeist verehrt, was wohl zu beachten ist. Was die Verbindung von 
Maulbeerbaumholz und Oshiragami betrifft, so finden sich iiberall Dberlieferungen 
(densho). Das Maulbeerstaudenholz, aus dem die Oshiragami gemacht sind, deutet 
auf Weberei hin. 

Zu Ende der Meiji-Periode (1912) hatten die Hypothesen ANEZAKIS trotz 
einiger noch nicht geloster Fragen weitum Anklang gefunden. Auf jeden Fall hat 
ANEZAKI als Feldforscher die Aufmerksamkeit auf die Probleme urn den 
Oshiragami gelenkt. Vnter anderen noch ungelosten Fragen ist der Name Oshira 
noch aufzuhellen. ANEZAKI halt Oshira fUr eine Verballhornung von Acala (Fudo), 
was aber nicht erwiesen ist. Man hat Uma-naku (Ba-u)-Bosatsu ("Wiehem
des-Pferd-Bodhisattva") mit der Seidenraupengottheit zusammenbringen wollen 
und geglaubt, den Namen Oshira so erkIaren zu konnen (MURAKAMI KIYOBUMI 
und KINDAICHI KYOSUKE); "oshira" ware demnach Nachahmung des Pferdewie
hems. Als die Gottin das Pferd ritt, wieherte es. Nach einer chines is chen Legende 
war das Madchen eines Bauem in ein Pferd verliebt. Dariiber erbost, hieb der Bauer 
dem Pferd den Kopf abo Das Madchen ritt dann auf dem Pferdekopf zum Himmel 
empor und wurde Gottin der Seidenraupenzucht. Der Laut des Wiehems und die 
Legende von der Gottin der Seidenraupenzucht ergaben zusammen den Namen 
Oshira. In Nordost-lapan ist Oshiragami zur Gottin der Seidenraupenzucht 
geworden. AuBerdem wurden von Koyasan Amulette des Pferdewiehern-Bosatsu 
nach Kanto ge bracht und werden es noch (zu Nakayama Taros Zeiten). Allgemein ist 
dieser Bosatsu (Bodhisattva) Gott der Seidenraupenzucht und wurde Oshirasama 
genannt. Daher auch die Darstellung der Oshira-Figuren mit einem Pferdekopf. 

KINDAICHI verweist auf shirako ("weiBe Kinder"), eine volkstiimliche Bezeich
nung fiir kranke Seidenraupen. Wenn Seidenraupen krank sind (Fungus), werden sie 
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ganz weiB (von Natur aus sind sie griinlich). 1m Volksmund nennt man sie dann 
Seidenraupengottin (kaiko no kamisama) und laBt sie in Ehrfurcht in einem Bach 
davontreiben. Nach KINDAICHI ist Shirako von derselben Wortbedeutung wie 
Oshiragami. KINDAICHI KYOSUKE, ein hochangesehener Gelehrter und vor all em 
Ainu-Forscher, hatte aber noch nicht die Ergebnisse spaterer Feldforschungen zur 
Verfiigung. Diese fanden, daB es bei den Oshirasama mehrere Formen und 
Funktionen gibt. So ist das Gebiet, in dem man an den Pferdewiehern-Bosatsu 
glaubt und Oshira-Figuren mit einem Pferdekopf macht, auf Gegenden der 
Fukushima-Prafektur beschrankt (Kusunoki). Die Tohoku-Figuren haben keinerlei 
Beziehungen zur Seidenraupenzucht. Wenn man sich die Urform der Oshirasama als 
Seidenraupengottheit denkt, die den Glauben an den Pferdewiehern-Bosatsu zur 
Grundlage hat, dann waren die Oshirasama, an die man heute oben in Nord
ost-Honshu glaubt, davon eine Ableitungs- und nicht die urspriingliche Form. Die 
Urform ware die Seidenraupenzuchtgottheit, die in der chinesischen Erzahlung von 
der Vermahlung eines Madchens mit einem Pferd ihre Wurzeln hat. Diese Erzahlung 
scheint in den Erzahlungen durch, die die itako (Geisterfrauen) in die Oshira
gami-Riten einflechten. Aber fiir den Oshiragami-Glauben ist die Beteiligung von 
berufsmaBigen itako keineswegs notwendig. Somit kann man mit jener chinesischen 
Erzahlung den Oshiragami-Glauben in Tohoku nicht aufhellen. 

YANAGITA KUNIO schlug als Losung vor, "Oshirasama" als Korrumpierung des 
"Ohinasama" von Kanto und Kansai anzusehen. Beim Studium der Volksreligion 
innerhalb einer Kulturgesellschaft darf man geschichtliches Material nicht ausschlie
Ben, jedoch wird man mit der Zuriickfiihrung auf geschichtliche Urformen und 
Denkweisen den religiosen Phanomenen nur zum Teil gerecht und unterbewertet 
leicht den konkreten Glauben. In den Formen des Volksglaubens sind begriffliche 
Dinge und natiirlich gewachsene Dinge miteinander verflochten, was ja die 
Besonderheit der Volksreligion ausmacht. Es ergibt sich oft zwischen den zuerst 
dagewesenen und den propagierten und verpflanzten und den von den Leuten 
gewiinschten Dingen Gegensatz und Widerspruch. Die Namen von verschiedenen 
Gottern und Buddhas und Ahnlichkeiten in ihrer Gestaltung sind auBerordentlich 
zahlreich, und man tut ihnen leicht Gewalt an, wenn man sie Schulen und 
Richtungen zuweisen will. Nicht alle Phanomene der Religion, an die die Menschen 
in ihren Lebensbedingungen glauben, beruhen auf propagierter Verbreitung, 
sondem haben sich zusammen mit den Lebensbedingungen herausgebildet. Gleiche 
Lebensbedingungen bringen meistens gleiche Glaubensformen hervor. Es findet 
sich aber oft in der Volksreligion ein ganzlich verschiedener Unterbau fiir den 
Glauben, wenngleich die Gestalten von Gottem und Buddhas auch die gleichen sind. 
Was z. B. den Oshiragami betrifft, hnden wir in seiner Gestalt Ahnlichkeit mit dem 
Inabarai (oder EnabaraJ). Das ist ein Zaubergegenstand, mit dem man im Norden 
der Miyagi-Prafektur urn eine leichte Geburt betet. Nichts davon ist im Oshira
gami-Glauben vorhanden, und doch haben manche Forscher diesen Glauben darin 
zu finden geglaubt. Der Oshimmeisama in der Fukushima-Prafektur und der 
Okunaisama wurden ebenfalls trotz der Namensverschiedenheit als mit dem 
Oshiragami identisch angesehen. Sie unterscheiden sich aber vom letzteren in der 
Funktion, Glaubensstruktur und Gestalt. 
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Beim derzeitigen Stand der Forschung reicht das erarbeitete Material noch nicht 
aus, urn das letzte Wort iiber die Herkunft des Wortes Oshiragami zu sagen. Die 
Namen von Gottem und Buddhas andem sich im Laufe der Zeit und je nach dem 
Glauben der Leute. Es ist schon vie I erreicht, wenn wir iiber die Phanomenologie des 
Oshiragami-Glaubens zur Klarheit kommen. Bei der Karglichkeit literarischer 
Quellen verspricht das noch den meisten Erfolg14. Es handelt sich urn einen 
Volksglauben in T6hoku, der trotz verschiedener lokaler Varianten seine bestimm
ten Grundziige hat. Es wiirde in einer Gesamtdarstellung der japanischen Religion 
zu weit fiihren, auf die einzelnen Standpunkte der Forscher auf diesem Gebiet naher 
einzugehen. Nur noch einige Einzelziige der Betatigung des Oshiragami-Glaubens 
wollen wir als Erganzung hinzufiigen, die von verschiedenen Orten und Autoren 
stammen. Familien, die den Oshiragami verehren, taten das bereits seit Generatio
nen. In einem riickwarts gelegenen besseren Zimmer stehen die Figuren auf dem 
buddhistischen Hausaltar (butsudan), die aber nicht taglich, sondem oft nur einmal 
im Jahr, und zwar auf Neujahr verehrt werden. Es scheint neueren Datums zu sein 
(noch keine 100 Jahre: Sasaki Zen), daB die Stabe der Figur aus Maulbeerbaumholz 
gemacht sind. Der Gott ist ein Hausgott, und nicht von Anfang an Seidenraupengott. 
Oshiragami wird auch in Kansai und Kant6 viel verehrt, aber in Verbindung mit 
Seidenraupenzucht. Diese wird im Norden von T6hoku nur wenig betrieben. In 
Gebieten mit Seidenraupenzucht betet man zur Schutzgottheit, urn ein reichliches 
Ergebnis zu erhalten. In einigen Teilen von Nordost-Japan, besonders in den 
Prafekturen von Aomori und Iwate, hat man in alten Familien gewohnlich paarige 
Figuren, auf deren Staben ein menschliches Gesicht geschnitzt oder gemalt ist. 
Manchmal sind Figuren mit "Oshirasama" beschriftet, selten mit "Oshira-botoke" 
(O.-Buddha) oder Oshiragami (GroBer weiBer Gott). Der Name des Gottes kann 
uns dessen Wesen nicht aufhellen, denn es kommen auch andere Namen vor, wie: 
Todesama, Okunaisama und Shimmeisama. Die Stabe konnen auch aus Bambus 
gemacht sein. Uber die Herkunft einer Seidenraupengottheit herrscht keine 
Dbereinstimmung. Es liegt nahe, die Figuren als Zaubergegenstande anzusehen. An 
festgelegten Verehrungstagen nimmt man die zwei Figuren in die Hand und halt eine 
Familienfeier. Das geschieht zu Neujahr und am 16. des dritten und neunten 
Monats, und diese Tage sind in ganz T6hoku Feiertage des Ackerbaugottes. Die 
itako (Geisterfrauen) haben ihre eigenen Figuren, mit denen sie Familien aufsuchen, 
die keine besitzen. Sie gehen aber nicht herum, urn die Zeremonie des sogenannten 
Oshira-asobase ("Ergotzen des Oshiragami") zu vollfiihren, die bei kami-oroshi 
("Herabrufen des Gottes") vollzogen wird, sondem sie werden von Familien 
gerufen, die Oshiragami verehren und eine Feier halten wollen. Demnach ist die 
Verbindung des Oshiragami mit den itako und ihren Gebetstexten gar nicht so 
ausgesprochen. Deshalb ist es bedenklich, die Urform des Oshiragami von der 
Erzahlung im Ritualtext der itako herleiten zu wollen. Der Oshiragami ist ein 

14 KUSUNOKI MASAHIRO (1968: 151 f.) berichtet tiber die Geschichte der Religionsforschung in 
Shimokita, wie sie von der Sendai-Universitat durchgeftihrt wurde; tiber Oshiragami shinko to 
minzoku [Oshiragami-Glauben und Volkssitten] (p. 152) liegt kein abschlieBendes Ergebnis vor, 
was die Natur des Oshiragami betrifft. 
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Ackerbaugott. Die Hausfrau nimmt die Figuren in die Hand und diviniert den 
gottlichen Willen. 

1m folgenden beschranken wir uns auf den Oshiragami-Glauben auf der 
Shimokita-Halbinsel. Das ist die nordlichste Spitze von Honshu und wird mit Recht 
als Riickzugsgebiet alter Glaubensformen angesehen. Die auBere Erscheinung der 
Figuren ist dort so, daB der Kopf mit Stoff bedeckt ist oder daB er ganz oder nur halb 
aus der Stoffhiille herausragt. Bei den bedeckten Figuren kann man nicht 
unterscheiden, welche mannlich und welche weiblich ist. Der umgehangte Stoff ist 
zuweilen 1 m lang. Es kommen mannliche Figuren mit einem Pferdekopf vor, die 
weiblichen haben ein Menschengesicht. Bei beiden sind die Genitalien angedeutet. 
Die Gesichter sind ganz indivuell und in keinem Haus gleich. Es scheint, daB die 
Figuren mit Pferdekopf jiingeren Datums sind. Figuren sind in fast allen Siedlungen 
zu finden, auBer in ganz neu erschlossenen Gegenden. Eine Familie hat in der Regel 
ein oder zwei Paare, die sich auf dem Hausaltar oder im Alkoven (tokonoma) des 
besten Zimmers befinden. Es gibt Familien, die jeden Morgen davor beten. 
(1m riickwarts gelegenen "Buddha-Zimmer" (butsuma), das in den Hausern der 
Iwate-Prafektur anzutreffen ist, befinden sich keine Figuren.) Festgesetzte Feiertage 
sind der 16. Tag des ersten, dritten und zehnten Monats. Es kommt zwar auch in 
Shimokita vor, daB man Figuren weitergibt, aber nicht an einzelne Personen, 
sondern an glaubige Familien. 1m allgemeinen haben die Figuren enge Beziehung 
zur Familie. In Shimokita verehren in einer Siedlung eine bis vier Familien 
Oshiragami. Solche Familien heiBen "alte Familien" (furushii ie) oder es sind 
Stammfamilien (o-oya-ke) ("Eltemfamilien"). Wenn aber so eine alte Familie 
Oshiragami verehrt, ist es nicht so, daB man fUr die Stammfamilie und die 
dazugehorigen Zweifamilien gemeinsam je ein Paar Oshiragami hat. Das Priester
amt bleibt innerhalb des Gehoftes und wird durch eine altere Frau oder durch die 
Hausfrau ausgeiibt. So1che Frauengruppen sind exklusiv. Sie beteiligen sich an 
lizo-Vereinigungen, nembutsu-Vereinigungen (zur Anrufung von Amida) , an 
Tempelwallfahrten und an magischen und religiosen Riten. Der Oshiragami-Glau
ben wird ebenfalls von ihnen unterhalten und gepflegt. Ihre Gruppen sind die 
kleinsten unter verschiedenen anderen Gruppenbildungen. Auch in Siedlungen 
entlang der Kiiste der Iwate-Prafektur und im Innern dieser Prafektur findet man 
hier und da so1che Frauengruppen. In Tsugaru und in Kamikita sind sie selten. 

Auf die Frage, weshalb Oshiragami verehrt wird, bekommt man die Antwort: 
"Es war seit alters so" (mukashi kara atta) oder: "Wir haben es von den itako 
(Geisterfrauen) iibernommen" (itako kara moratta) oder: "Wir haben sie (die 
Figuren) von einer anderen Familie iibernommen" (hoka noie kara azukatta): "Wir 
haben ihn (Oshiragaml) Krankheiten wegen gemacht" (byoki no tame ni tsukutta). 
Nie wurde mit einer ErkIarung geantwortet, welcher Art Gott Oshiragami sei. Auch 
iiber den Ursprung des Oshiragami-Glaubens ist keine sichere Auskunft zu erhalten. 

Festtage des Oshiragami. - Urn das Wesen dieses Gottes erkennen zu 
konnen, muB man wissen, wann er verehrt wird, welche Gruppen es tun, in welcher 
seelischen Verfassung und bei we1chen Anlassen. In Shimokita sind die Festtage, wie 
schon gesagt, der 16.1., 16.111., 16.IX., manchmal auch der 16.XII. Diese Tage 
heiBen Oshirasan no meinichi (wahrscheinlich "Tage vor dem Oshirasan"). Die 
Verehrung besteht in Gebeten zu Oshirasama und in einer gemiitlichen Zusammen-
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kunft. Das Fest nennt man Oshirasan asobase ("Erfreuen des Oshirasan"). Der 16.1. 
ist das Kleine Neujahr, an dem der Ackerbaugott verehrt wird. Da es auch Familien 
gibt, die keinen Oshiragami verehren und doch das Kleine Neujahr feiern, ist die 
Kultgruppe der Oshiragami-Verehrung eine Gruppe fur sich. Wenn alte Frauen sich 
zur Verehrung des Oshiragami zusammenfinden, geht es lebhaft zu, denn der Gott 
ist ein lakashii kamisama ("ein Gott, der lebhaften Betrieb liebt"). In einer Siedlung 
Shiriya hillt der Festtag auf den 3.1. Am 16.1. ist das Kleine Neujahr und der 3.1. ist 
ein Frauenfest. In schonen Kleidern feiern Madchen und Hausfrauen den Tag als 
Ruhetag. Manner in frauenlosen Haushalten essen an diesem Tag kalten Reis. So 
erkennt man einen Unterschied zwischen dem kleinen Neujahr und dem Oshira
gami-Fest. 

Ferner ist auch der 16.111. und 16.1X. ein Festtag des Ackerbaugottes, der wieder 
mit dem Oshiragami-Fest zusammenfallt. Also konnte dieser Gott doch ein 
Ackerbaugott sein. Dennoch hat das Ackerbaugott-Fest, das von allen Bauern, 
Mannern und Frauen gefeiert wird, keine Beziehung zu Oshiragami. Das Oshira
gami-Fest ist fur die Frauen, die sich ebenfalls mit Ackerbau befassen, und es wird 
auch dabei urn Segen fur den Ackerbau gebetet, so daB der Oshiragami also auch ein 
Ackerbaugott zu sein scheint. Dagegen spricht, daB er am Strand, wo kein Ackerbau 
betrieben wird, von den Leuten ebenfalls eifrig verehrt wird, urn Gluck fur die 
Familie zu erlangen. Ein reiner Ackerbaugott ist Oshiragami jedenfalls nicht, 
sondern er hat ein mehrschichtiges Wesen. 

Zum Gluck stehen uns Feldforschungsergebnisse aus der letzten Zeit zur 
Verfugung15

• Wahrend 1967 gab es in Shimokita 237 Oshiragami-Feiem. Darunter 
fallen solche, die unter Mitwirkung von itako abgehalten worden sind und Feiern 
ohne deren Mitwirkung. Die Vorstellung vom Wesen des Oshiragami ist also doch 
von den itako abhangig. Nicht in jedem DOff ist eine itako seBhaft; in vielen Fallen 
muB sie von auswarts eingeladen werden. Wegen groBer Schneemengen im Winter 
ist das besonders im Januar bei der Feier zum Kleinen Neujahr schwierig. Fur diesen 
Zeitpunkt sind (1967) 128 FaIle von Oshiragami-Feiern bekannt, an denen in 47 
Hillen (38 %) eine itako teilnahm und in 78 Fallen (62 %) nicht. Am 16.111. sind es 
61 FaIle, davon 44 mit itako (72 %) und 17 FaIle ohne itako(28 %). Am 16.1X. sind 
es 51 FaIle mit itako (72 %) und 14 FaIle ohne itako (28 %). Von der Gesamtzahl 
von 237 Fallen sind es 128 unter Beteiligung von itako (54 %) und 109 FaIle ohne 
Beteiligung einer solchen (46 %) (KUSUNOKI 1968: 177). 

Die Basis der Oshiragami-Feiern ist demnach eine schamanistische Veranstal
tung. 1m Ritualtext, den die itako am 16.111. singt, wird dieser Tag als Geburtstag des 
Oshiragami bezeichnet. An diesem Tag ist eine itako am haufigsten beteiligt. Die 
Feiern im 1. Monat und im 3. Monat sind in ihrem Wesen irgendwie verschieden. 1m 
3. Monat ist die itako Offiziantin. Ihren Ritualtext, der aus einer legendenhaften 
Erzahlung besteht, konnen die gewohnlichen Frauen nicht absingen, denn er ist sehr 
lang und kompliziert und dauert 20-30 Minuten. In Tsugaru gab es Frauen, die als 
junge Madchen einmal von der langen Rezitation einer itako begeistert wurden, sich 

15 Diese verdanken wir KUSUNOKI MASAHIRO, d~r uns die in zehnjahriger Forschungsarbeit zusam
mengetragenen Angaben bis 1967 (Sh6wa 42) in seinem Buch (1968) vorlegt. 
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dann einer itako anschlossen und mit ihr herumwanderten und so allmahlich den 
Text auswendig lernten. Der einfache Rhythmus desselben sprach viele Leute an. 

Wenn keine itako an der Feier teilnimmt, z. B. zum Kleinen Neujahr, dann 
amtiert die Hausfrau der Familie bei der Oshiragami-Verehrung als Offiziantin. Der 
Feldforscher KUSONOKI bekam auf seine Erkundigungen Sh6wa 26 (1951) hin die 
Auskunft, daB in Shimokita bei der Feier zum Kleinen Neujahr die UrgroBmutter 
einer alten Frau bei der Oshiragami-Feier etwas rezitieren konnte, das also vor drei 
Generationen bekannt war. Die alte Frau konnte sich aber nicht mehr an den 
Wortlaut des Gebetes der UrgroBmutter erinnem. Der urspriingliche Ritualtext ist 
aus den Versammlungen der alten Frauen vollstandig verschwunden. In Familien 
mit Oshiragami-Feiem spielt die alteste der zusammenkommenden Frauen die 
Rolle der Vorsteherin (bett6) und vertritt irgendwie die itako. Kommt eine itako 
seIber, dann hort sie sich den Bericht iiber Gliick und Ungliick der einzelnen 
Familien an und vollfiihrt die Zeremonie des "Ergotzens des Oshiragami" 
(Oshiragami asobase), was in Wirklichkeit ein "Herabrufen der Gottheit" (kamio
roshi) ist. Bis in die Nacht hinein werden solche Herabrufungen fortgesetzt. Zu 
Feiem, zu denen keine itako kommt, bringen die alten Frauen ihre Enkel mit. Man 
iBt und trinkt und tanzt gemeinsam, aber man dehnt das Vergniigen nicht auf einen 
ganzen Tag aus. Fur das kamioroshi (Geistherabrufen) bringt jede Teilnehmerin ein 
sh6 (etwa 2 kg) Reis und 1 Yen (1963 50 sen) mit als Opfergabe. Diese Gaben 
kommen aIle der itako zugute. Wenn eben moglich, ladt man itako in abgelegene 
Dorfer ein. AuBer den itako gibt es auch Schamaninnen, die man me-aki 
("Augenoffnerinnen", "Seherinnen"?) nennt. Auch die Bezeichnungen sanya
san (?), oder kamisan ("Gottinnen") kommen vor. Sie befassen sich mit Kult, aber 
lassen keine Totenseelen sprechen. Diese kamisama befassen sich nur mit 
Oshiragami-Feiem und mit Divination (shinsen). Bei Feiern unter Beteiligung von 
itako ist ein Haus, in dem man zu Oshiragami betet, nur eine Statte fUr 
"Gotterherabrufen". Demnach weist eine Oshiragami-Feier eine doppelte Struktur 
auf. 

Die Gruppenbildungen der Oshiragami- Verehrung. -Esgibtzunachst 
sippenmaBige Gruppen. Die an Oshiragami-Feiem beteiligten itako und andere 
berufsmaBige Kultdienerinnen stehen heute mit dem Shingon-Tempel Kutoji in 
Hirosaki (Aomori-Prafektur) in Verbindung. Zu shintoistischen Sekten haben sie 
keinerlei Beziehungen. Da an Oshiragami-Figuren Sanskritzeichen eingeritzt sind, 
liegt auch eine Verbindung der Oshiragami-Verehrung mit den Wanderasketen 
nahe. Doch lassen sich heute keine konkreten Beispiele mehr finden. Heute kann 
man nur noch eine Analyse des Glaubens der itakoan Oshiragamiund des Glaubens 
des gewohnlichen Volkes an ihn machen. Den Glauben des letzteren mussen wir in 
den Oshiragami-Feiern, an denen keine itako beteiligt sind, suchen, das sind vor 
aHem die Feiem im 1. Monat. 

Der Oshiragami wird in Shimokita nicht uberall auf dieselbe Weise verehrt. Das 
kann je nach der Familie mit tiefem Giauben oder auf gleichgiiltige Weise 
geschehen. Wenn z. B. eine aite Familie zerfaIlt, umsiedelt oder ausstirbt und die 
Oshiragami in die Hande einer anderen Familie gelangen, kann die Feier leicht 
absinken. Das geschieht auch, wenn die sozialen Verhaltnisse sich andern, ein Weiler 
sich zu einer Kleinstadt entwickeIt, ein Dorf zu einer Handeismetropole wird, wenn 
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Leute zu einem anderen Erwerbszweig iibergehen, alles das fiihrt zu einem Wandel 
des Lebensrhythmus. So konnen die Oshiragami in die Obhut eines Schreines 
iibergehen oder werden in einem Privathaus beherbergt und werden zu einem der 
Gotter einer Kleinstadt. Damit vedindern sich Verehrerschaft und Verehrungswei
se. In Shimokita find en wir alle diese Wandlungsmoglichkeiten in der Oshira
gami-Verehrung. Das macht es beim Mangel an literarischer Dokumentation 
notwendig, die verschiedenen Verehrungsweisen des Glaubens beim gewohnlichen 
Yolk zu studieren, urn zum eigentIichen Wesen des Oshira-Glaubens vordringen zu 
konnen. Wir miissen uns dabei auf die bekannten Hille von Oshiragami-Verehrung 
stiitzen. Die dabei gegebene Gruppenbildung der beteiligten Frauenwelt kann 
1) sippenmaBig, 2) sippenmaBig und lokal zugleich, 3) nur lokal, 4) in der Form 
einer Schwesternschaft (k6), 5) individuell oder auch familienmaBig sein. Eine 
Siedlung (buraku) ist eine eng zusammengeschlossene, nach auBen abgeschlossene 
Einheit. Die Satzungen einer Systemreligionsgruppe haben auf sie keinen EinfluB. 
Selbst wenn eine ehemalige alte Siedlung von einer neuentstandenen Kleinstadt 
aufgesogen wurde, bleiben die alten Bande im Rahmen der Stadtbezirke weiter 
bestehen, die Oshiragami-Feiem wandem selten in neue Gruppen hiniiber. Es gibt 
auch Falle, in denen die Feiern auf einer starken Blutsverwandtschaftsbasis beruhen. 
Auch hier sind Wandlungen und Wanderungen von Oshiragami-Feiem selten. 
Solange in einer Siedlungsgruppe eine Kultvereinigung das Ansehen ihres Gottes 
hochhalt, zerfallt diese trotz gesellschaftlicher Wandlungen nicht. Die Gruppenbil
dung ist entweder ausschlieBIich sippenmaBig, oder es werden auch andere 
Bewohner der Ortschaft zugelassen. Bei einer solchen gemischten Gruppierung 
bildet eine Sippe den Mittelpunkt. Es ist aber auch eine rein lokale Gruppenbildung 
moglich. Wenn Frauen sich ohne Riicksicht auf die 10k ale Bindung zur Oshira
gami-Verehrung zusammenschlieBen, nimmt diese Gruppenbildung die Form einer 
Schwestemschaft (k6) an. Eine weitere Moglichkeit besteht darin, daB sich eine 
Gruppe urn eine Einzelperson oder urn eine einzelne Familie bildet. Die Mitglieder 
solcher Gruppen such en in Krankheitsfallen und anderen Anliegen Hilfe bei 
Oshiragami, z. B. durch Streicheln der Figuren des Gottes. Diese Form der 
Verehrung unterscheidet sich yom 1. und 2. Typ. Der Oshiragami ist nicht derselbe. 
Der Oshiragami ist zu einem Gott geworden, an den sich eine Einzelperson mit ihren 
Anliegen wendet. Und doch kann man streng genommen nicht von einem 
individuellen Glauben reden, denn dieser ware unmoglich, wenn nicht die Familie an 
Oshiragami glaubte. Der Glaube basiert auf der Familie. 

Zwischen diesen fiinf Typen besteht jedoch ein qualitativer Unterschied. Die 
Siedlungen in Shimokita sind ziemlich selbstandige und abgeschlossene Einheiten. 
Ehepartner werden sehr oft innerhalb derselben gesucht. Verwandtschaft und 
Verschwagerung ist haufig. Auf solchen gesellschaftlichen Gegebenheiten beruhen 
die Verehrergruppen des Oshiragami. Der gesellschaftliche Kontakt ist dabei 
wichtig, doch nicht allein ausschlaggebend. Man feiert z. B. Oshirasan no toshitori 
("Neujahr des 0. "), verehrt den Gott und unterhalt sich danach auch iiber weItliche 
Dinge wie Wetter- und Emteaussichten. 

Bei Sippengruppen ist der Oshiragami Schutzgott des Hauses, das Haus ist das 
Heiligtum seiner Verehrung. Der Gott verhiitet Krankheiten und Feuersbrunst; er 
wehrt jegliches Obel abo In der Siedlung konnen aber auch andere Gruppenbildun-
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gen vorhanden sein: Altersgruppen, Frauenvereine, Schwesternschaften alter 
Frauen (baba no ko), die ebenfalls zur Verehrung des Oshiragamizusammenkom
men. 

!taka und Oshiragami-K ul tgruppen. - Lokalgruppen verehren Oshiraga
mi als Gott der Siedlung oder des Stadtbezirks. Die weitergehende Tendenz ist die 
Individualisierung der Verehrerschaft. Itako treten in etwa 54 % in Tatigkeit, vor 
allem im 3. und 10. Monat. Es besteht ein qualitativer Unterschied zwischen Feiern 
mit und ohne Teilnahme einer itako. Es ist nicht dieselbe Feier. Am haufigsten ist die 
Teilnahme einer itako beim 5. Typ (individuelle oder familienweise Verehrung). 
Dabei wird die itako yom Gott besessen (yoritsukl) und laBt ihn sprechen 
(kamioroshl). Fiir die itako ist Oshiragami Gegenstand der Berufsausiibung. Sie 
kommt mit ihren eigenen Figuren und "arbeitet" damit in einem Inari-Schrein oder 
einer Kannon-Halle, wo sie auch ihren Ritualtext rezitiert. Sie dreht das Licht aus, 
klatscht in die Hande und laBt ihre Perlenschnur durch die Finger gleiten. Wenn sie 
aIle Buddhas und Bodhisattvas angerufen hat, dreht sie mit beiden Handen eine 
Oshiragami-Figur und beginnt, den Oshira-Kulttext zu singen. Hernach legt sie die 
Figur weg und sagt alles Ungliick voraus, das innerhalb des lahres das Stadtviertel 
heimsuchen wird. Das ist die Mitteilung einer Gottheit, die keineswegs immer 
Oshiragami sein muB, sondern haufig ein Ortsgott (ubusunagaml) des Stadtteils ist. 
Einzelne Teilnehmer wenden sich an die itako und lassen durch sie den eigenen 
Hausgott sprechen oder auch einen Gott, mit dem die betreffende Person eine enge 
Beziehung hat. Das ist dann kamioroshi ("Herabrufen des Gottes"). Wenn die 
Teilnehmerzahl groB ist, kann das bis zum nachsten Morgen dauern. Dieses 
Herabrufen von Gottern und Buddhas ist die hauptsachliche Berufstatigkeit der 
itako. Sie erhalt als Honorar Reis oder Geld, worin ihr ganzes Einkommen besteht. 
Ohne itako konnen natiirlich solche Feiern nicht stattfinden. 

Der Text, den die itako singend hersagt, wird Kinman-choja monogatari 
"Erzahlung yom reichen Mann voller Geld" genannt. Inhaltlich ist es eine 
Geschichte von der Heirat eines Madchens mit einem Pferd. Sie hat keine Beziehung 
zu dem Oshiragami-Glauben in seiner heutigen Gestalt. Dieser Text ist zwar mitten 
im "Herabrufen des Gottes" untergebracht, ist aber im gesamten ProzeB der Feier 
nur eine Vorstufe. Die Leute haben sich nicht zum Anhoren dieses Textes 
versammelt und sind auch nicht gekommen, urn des im Text erwahnten Reichtums 
teilhaftig zu werden, sondern nur, urn in eigener Sache von einer Gottheit durch den 
Mund der itako Auskunft zu erhalten. Das Hauptthema der Mitteilungen des Gottes 
ist der Verlauf und die Aussichten der Landwirtschaft. Wahrend der Schneesturm an 
der Haustiir ruttelt und die Leute sich in der groBen Stube am offenen Herdfeuer 
erwarmen, spricht die itako iiber Anbau, gute Ernte und reichen Fischfang. Die 
Leute glauben, daB Oshiragami oder sonst eine Gottheit iiber aIle diese zukiinftigen 
Dinge Bescheid weiB und die Macht hat, sie zu verwirklichen. Es ist ein gutes Teil 
Magie mit der Feier verbunden, die Feuersbrunst und sonstiges Ungliick damit 
fernhalten will. Die Zuhorer sind iiberzeugt, daB die itako ohne eigene Willensbetei
ligung die Auskunft der GoUer weitergibt. 

Der Oshiragami ist bei solchen Feiern nur ein Gastgott, d. h. nicht der Hauptgott. 
Er ist mit anwesend. Die itako berichtet in ihrem Ritualtext nichts anderes als die 
Herkunft des Oshiragami. Er tritt zuriick, sobald ein anderer Gott herbeigerufen 
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worden ist. Die Oshiragami-Figuren sind aber der Ort, auf den ein Gott 
herabkommt, sie sind yorishiro, d. h. Bereich, auf dem der Gott sich niederIaGt. Der 
Oshiragami und der herabgerufene Gott sind zwei verschiedene Gotter. Man muG 
sich also fragen, wozu der Ritualtext die nt, und wozu der Oshiragami eigentlich da 
ist. 

Der Inhalt des Textes ist, wie oben erwahnt, die Erzahlung yom reichen Mann. 
Der mannliche Gott des Oshiragami-Paares ist das Pferd, das sich der reiche Mann 
halt. Die weibliche Gottheit ist die Tochter des reichen Mannes. In der Erzah
lung wird das Pferd eines Tages krank und will nicht fressen. Bei der Unter
suchung stellt sich heraus, daB es Iiebeskrank ist. Es ist in das Madchen ver
liebt. Der reiche Mann gerat in Wut, totet das Pferd im Wald und hangt das Fell 
an einem Baumast auf. Aus Trauer urn das Pferd wird auch das Madchen krank. 
Nach einigen Tagen kommt das Fell des Pferdes Yom Himmel herab, wickelt das 
Madchen ein und fliegt damit zum Himmel empor. 1m nachsten Jahr fallen am 16.111. 
auf den Hof des reichen Mannes merkwiirdige weiGe und schwarze Wiirmer (mushi) 
herunter. Wahrend der reiche Mann daruber nachdenkt, erscheint ein alter Mann 
mit einem Maulbeerbaumstock. Die schwarzen und die weiBen Wurmer kriechen 
auf den Stock des alten Mannes. Nach dessen Auskunft sind es Seidenraupenwur
mer; die weiBen sind die Tochter (himesan), die sehwarzen sind das getotete Pferd. 
So lautet der Inhalt des Textes. 

Oshirasama hat die Gestalt dieser Wurmer angenommen und ist Seidenraupen
zuehtgottheit. Die obige Erzahlung aus dem chinesischen Shou-shen-ki ist der Kern 
des Ritualtextes, hat aber mit dem heutigen Oshiragami-Glauben in Shimokita 
kaum etwas zu tun. Dieser Text ist sicher nicht in T6hoku zusammengestellt und 
aueh nicht hier mit dem Oshiragami-Glauben in Verbindung gebraeht worden. Das 
ware schon deshalb nieht anzunehmen, weil in T6hoku kaum Seidenraupenzucht 
existiert. Diese Verbindung kann nur in Gebieten mit Seidenraupenzueht geschehen 
sein und hat da ihre definitive Gestalt angenommen. Es ist aber moglieh, daB in 
T6hoku vor dieser Verbindung eine Urform eines magischen und religiosen 
Oshira-Glaubens vorhanden war, uber den sich spater eine Glaubensform mit 
berufsmaBigen Kultdienerinnen lagerte. Ein solcher alter Urgrund ist aber nicht 
mehr greifbar. Der Gesamteindruck entsteht, daB es sich beim Oshiragami-Glauben 
in T6hoku urn einen Import durch die Shugend6-Praktikanten und Geisterfrauen 
(miko) handelt. Wenngleich es Oshiragami-Feiern ohne Beteiligung von miko 
(itako) gibt, kann eine vollwertige Feier nur unter Beteiligung einer solchen 
zustandekommen. Andere Personen sind nicht befahigt, Divinationen zu veranlas
sen und Buddhas und Gotter spreehen zu lassen. Die Oshiragami-Figuren sind ein 
magisches Mittel dazu und fur die itako eine Voraussetzung fur ihre berufsmaBige 
Tatigkeit und Befahigung, Gotter sprechen zu lassen. 

Beim heutigen Stand der Forschung konnen wir noch nicht erklaren, daB 
Oshira-Figuren auch in Privathausern zu finden sind und dort teils mit, teils ohne 
Beteiligung der itako verehrt werden. Gab es solche, bevor es itako gab, oder kamen 
sie dorthin als Ableger oder Nachahmungen der Figuren der itako? Wahrscheinlich 
gab es solche erst seit es itako gab, was wegen des ausschlieBlich weiblichen 
Verehrerkreises des Oshiragami naheliegt. Wenn wir Verehrergruppen finden, die 
analog anderen Verehrergruppen sippenweise oder lokal oder sonstwie organisiert 
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sind, so muB man deshalb nicht an eine alteingesessene Gottheit denken. Oshiragami 
kann dennoch eine spater erst propagierte Gottheit sein, die wie andere Gotter der 
Gesellschaft verehrt und in deren soziale Kategorien eingereiht wurde. Es werden 
die verschiedensten Gotter als Haus-, Familien-, Sippen- und Lokalschutzgotter, 
Clan- und Dorfgotter verehrt. Das numen ist bei den verschiedenen gesellschaftli
chen Gottem nicht die Gottheit, sondem die Gesellschaft seiber. Die Gottheit ist nur 
das zusammenhaltende, einigende Symbol. Die Gesellschaft ist es, von der der 
Mensch in seiner Existenz abhangt, die ihm einerseits Pflichten auferlegt, ihn 
andererseits tragt und schutzt. Die Symbole dieser Gottheit sind auswechselbar. Es 
kann ein wirklicher Ahnengeist durch einen fiktiven ersetzt werden. Wahrscheinlich 
ist kaum ein Schreingott zu finden, der mit der Gottheit identisch ist, die ursprunglich 
am jetzigen Ort des Schreines verehrt wurde. 

Der Oshiragami kam durch die Bewegung des Shugendo (Wanderaszetentums) 
und durch die Schamaninnen (miko) oder durch beide zusammen zu weitgehender 
Annahme. In literarischen Quellen finden wir begreiflicherweise nur Bruchstiicke 
von dieser mehr oder weniger okkulten Seite des religiosen Lebens des gewohnli
chen "niederen" Volkes. Durch den EinfluB der chinesischen Kultur mit ihrem 
rationalen Humanismus und dem Buddhismus als Systemreligion der grundsatzli
chen Abkehr von den Sorgen und Angsten des Daseins und seinem Streben nach 
Erlosung durch Aufgehen des Individuums im ewigen, universal en Buddha wurden 
die Unterstromungen der "Volksreligion" gering geschatzt oder ignoriert. Anderer
seits fanden letztere einen gewissen Nahrboden in den esoterischen Sekten Tendai 
und Shingon. Deren Ideen und Schoiastik leisteten der alten Magie und dem 
volkstumlichen Okkuitismus, vielleicht nur in halbverstandener Auslegung und 
Anwendung, groBen Yorschub. "Volk" ist nicht die untere Schicht einer Nation, 
deutlich abgegrenzt gegen die mehr oder weniger gebildete, jedenfalls rationalisier
tere Oberschicht, sondern im Yolk steht jeder Burger, der eine nur fuBtief, der 
andere knietief, manche bis zum Hals (R. WEISS 1946:6). Anfang der DreiBiger 
Jahre wurde in der Industriestadt Nagoya eine Fabrik gebaut. Zu Beginn des Baues, 
der nach allen Regein der modemen Bautechnik ausgefiihrt wurde, mauerte man ein 
Kistchen mit einem Amulett zur Yerhutung von Bauunfallen ein. Der Bau kam ohne 
den geringsten Unfall zustande. Ein am Bau beteiligter deutscher Ingenieur sagte zu 
einem japanischen Kollegen, daB das Amulettkistchen sich gut bewahrt habe; ob 
man solche Kistchen nicht auch nach Deutschland exportieren konne. Der 
japanische Ingenieur dachte erst eine Weile nach ehe er antwortete: "Nein, das geht 
nicht, denn durch das dffnen beim Zollamt verliert das Amulett im Kistchen seine 
Wirksamkeit. " 
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IV. Kultbauten 

In den vorausgehenden Seiten wurde versucht, Aufstellungen iiber die Gotter des 
japanischen Volkes und seme kultischen Vergesellungen zu geben. Das Schwerge
wicht liegt hier auf" Volk". Dieses besteht in der Hauptsache aus Ackerbauem und 
Fischern. Innerhalb einer Ackerbaukultur haben sich die Grundzuge der japani
schen Religion entwickelt. Es ist klar, daB es nicht bei diesen Grundziigen blieb, 
sondern daB ein Uberbau entstand, den wir bisher nur streifen konnten, den 
darzustellen aber noch manche Arbeit erfordert. Wir haben selten den Ausdruck 
Shinto oder shintoistisch gebraucht, denn das bisher Behandelte betrifft nicht den 
Shinto im eigentlichen Sinne. 

1m Begriff Shinto steckt eine wichtige politische Komponente. Wir haben bereits 
erwahnt, daB die Gemeinschaft als so1che sakral ist. Sie ist nicht die Summe der 
Einzelmitglieder derselben, sondern eine hohere Macht, die den Einzelnen zugleich 
beherrscht und beschiitzt. Der Gott, den die Gemeinschaft verehrt, ist das Symbol 
der Gemeinschaft. Mit der Entstehung der Super-Gemeinschaft Staat kamen auch 
Staatsgotter auf, die von dem Einzelnen und seiner Gemeinschaftsbildung verehrt 
wurden, insoweit sie sich mit dem Staat identifizierten. Das AusmaB, in dem sie das 
taten, war geschichtlichen Wechselfallen unterworfen. 

Der Einfl uB der staatlichen Einigung auf die Gotterwel1. - Man 
spricht heute von den Gottern der graBen und der kleinen Tradition (J. KREINER 
1969). Wir haben uns bisher fast durchweg mit der "kleinen Tradition" befaBt. Das 
sind die vielen lokalen Naturgotter, Dorf- und Klangotter, Haus- und Gehoftgotter. 
Die Klangotter (ujigami) waren die Schutzgotter der Klan-Gesellschaft. Das alte 
Japan bestand aus zahlreichen territoritalen Herrschaftsgebieten von Klanen, die 
untereinander wenig direkte Verbindung hatten (HARADA TOSHIAKI 1964:224 ff.). 
Ein Ackerbaugott war meistens der Landesgott. Der ZusammenschluB der Lander 
hatte zur Folge, daB die Landesgotter in ein Mythensystem gebracht wurden, parallel 
zum neuen politischen System. Ferner entwickelten sich feste Kultplatze und 
aufwendigere und umstandlichere Kultformen. Sehr wahrscheinlich waren am 
Entstehen fester Kultbauten auch auslandische Vorbilder beteiligt. Die engen 
Beziehungen Japans zu Korea haben sich bestimmt auch in dieser Weise ausgewirkt. 

Ais man Berge, Flusse, Baume und Steine als gottlich verehrte, handelte es sich 
urn unbewegliche Dinge, deren Kultplatz festgelegt war. Mit dem Aufkommen von 
festen Siedlungen und Dorfern ergab sich der Wunsch, einen einmal gebrauchten 
Kultort dauernd zu gebrauchen (MIYAJI HARUKUNI 1956). So kam es zur 
Festlegung des Kultplatzes und zur Errichtung eines Gebaudes, in dem die fur den 
Kult benotigten Gegenstande gesammelt und gespeichert werden konnten. Inzwi
schen war auch ein Wandel in der Gottervorstellung entstanden. Die GoUer wurden 
vermenschlicht. Das Wort fur Schrein miya bedeutete lange Zeit die Residenz eines 
lokalen Herrschers. Ein so1cher Bau wurde als wiirdig und geziemend fUr die 
"Residenz" einer Gottheit befunden. Dann muBte ein Aufenthaltsort (yorishiro) 
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des Gottes in der Schreinhalle geschaffen werden. Der Gegenstand (yorishiro), in 
dem der Geist des bei der Kultfeier anwesenden Gottes sich niederlassen konnte und 
der in der Schreinhalle verwahrt wurde, konnte ein Spiegel, ein Juwel, ein Schwert 
oder irgendein anderes Ding sein. Vorher glaubte man schon an eine gottliche Kraft, 
die in diesen Dingen wohnt. Der Yamato-Hof hatte seine drei gottlichen 
Gegenstande, die aus My then hervorgegangen waren: Spiegel, J uwel und Schwert. 
Ohne Zweifel hatten einmal alle Adelsfamilien solche Gegenstande als Sitz oder 
Symbol ihrer Stammesgottheit. Ob man in Anlehnung an den Buddhismus Statuen 
als Gottersitze angesehen hat, kann wohl kaum allgemein angenommen werden. 
Doch der Gott Ishigami in Kamishima in Harima (Hyogo-Prafektur) gleicht einer 
buddhistischen Statue. Wie bei der Miwa-linja in Yamato gibt es heute noch 
Schreinbauten ohne yorishiro; der Gegenstand der Verehrung ist der heilige Berg 
direkt oder sonst ein Naturgegenstand. Dennoch hat man ein Gebaude als Ort der 
Versammlung und fur die Aufbewahrung sakraler Gegenstande fUr notwendig 
gefunden. Das Gebaude war nur ein honden ("Haupthalle") und kein haiden 
("Anbetungshalle"), in dem ein gottbeseelter Gegenstand angebetet wurde. 

Von der Dorfgesellschaft wurde durch Divination ein Mann als Schreinverwalter 
bestimmt. 1m Falle der Oharano-linja gab es einen Beamten, der azuke ("Verwah
rer"). Der Schrein stand in enger Beziehung zum Fujiwara-Klan. Das Wort fur 
"Schreinpriester" (kannushi aus kamu-nushi "Herr des Gottes") bedeutete zuerst 
nur Schreinverwalter und war gleichbedeutend mit kanzukasa (kamu-tsukasa 
"Gott-Aufseher"). Derartige Schreinbauten standen entweder am FuBe eines 
Berges oder in der Nahe einer QueUe. Wahrend Tempyo 5 (723 im 2. Monat) 
entstand das Izumo Fudoki (Beschreibung der Provinz Izumo). Hiernach gab es 
damals in Izumo an 399 Orten amtliche Schreine, davon 184 mit und 215 ohne 
Schreinbeamte (Jingikan). In Izumo gab es 9 Distrikte, 61 Dorfverbande (go) und 
179 Dorfer. Bei 179 Dorfern (sa to) fiel im Durchschnitt je ein Schrein mit Beamten 
auf ein Dorf und von beamtenlosen Schreinen wenigstens einer, wenn nicht mehr, so 
daB auf ein Dorf mindestens zwei Schreine entfielen. Nach den Bestimmungen hatte 
ein Dorf (sato) 50 Haushalte. So ware also von den damaligen 399 Schreinen in 
Izumo ein Schrein auf je 25 Haushalte gekommen. Es sind aIte Listen uber die 
Schreine in den verschiedenen Landern Japans erhalten geblieben. Es gibt eine 
Kokunai limmyo-cho fur ganz Japan und eine Schreinliste im Engishiki (Engishiki 
limmyo-cho) yom Jahre 927. Die Liste im Engishikifuhrt 2,861 Schreine an. Das 
VerhaItnis der im Engishiki genannten Schreine (shikinaisha) zu denen in der 
anderen oben genannten Liste ist 1 : 5,6. Demnach ergaben sich fur das ganze Land 
12,011 Schreine. Bei der Auflassung des linja-Buros im Innenministerium nach dem 
Kriege gab es ca. 110 000 registrierte Schreine (Jinja), angefangen von solchen mit 
hohem Rang bis zu denen ohne jeden Rang. Der niedrigste Rang war "Dorfschrein" 
(sonsha). Von der Heian- bis Ende der Muromachi-Zeit (794-1573) betrug die 
Gesamtzahl der Gotterschreine etwa 30000. 

Als alteste bekannte Schreinform wird allgemein der GroBe Schrein von Izumo 
angesehen (EOER 1963). Hier finden wir noch die Verbindung einer Kultstatte mit 
einer Adelsresidenz. Der Raum ist so abgeteilt, daB der Verehrer des heiligen 
Gegenstandes diesem nicht unmittelbar gegenubersteht, urn davor eine Verneigung 
machen zu konnen. Der Schrein war ursprunglich nicht als Zentrum eines 



Kultbauten 257 

offentlichen Kultes gedacht, sondern der in seiner Residenz lebende Hauptling 
verwahrte das heilige Symbol seines Klangottes in einem seiner privaten Raume. Ais 
nachstaltester Schreinbautyp gilt der Sumiyoshi-Schrein, bei dem der Eingang noch 
so wie beim lzumo-Schrein an der Stimseite (Schmalseite unter dem Giebel) ist. Ein 
Fortschritt im Schreinbau besteht hier insofern, als im Innern dem Heiligtum ein 
Vorraum vorgelagert ist. Der Bau des Sumiyoshi-Schreines wird der Kaiserin Jingo 
Kogo (170-269?) zugeschrieben, die auf ihrer Strafexpedition nach Korea vom 
Meeresgott Sumiyoshi geleitet wurde. Der Konig von Silla, gegen den die Expedition 
gerichtet war, unterwarf sich und erstattete reichlichen Tribut. Zugleich unterwarfen 
sich die Konige von Kokuryo und Paikche. Die Kaiserin baute dem Meeresgott 
Sumiyoshi zuerst einen Schrein in Chikuzen (Fukuoka-Prafektur); erst Kaiser 
Nintoku (313-399) verlegte diesen nach Settsu zwischen Osaka und Sakai. Neuere 
Historiker setzen die Korea-Expedition der Kaiserin 346 an und als ihr Todesjahr 
380. 

Das dritte und die Entwicklung im wesentlichen abschlieBende Stadium in der 
Ausbildung des Schreinbaues ist im Ise-Schrein zu sehen. Der Eingang ist hier an der 
Langsseite des Baues; die innere Raumverwendung zeigt keinen Anklang mehr an 
Gebaude fur Wohnzwecke. Der Bau ist durch und durch Sakralbau. Spater fuhrten 
Obernahmen von buddhistischen Tempeln zu einigen unwesentlichen Anderungen 
am Schreinbau. 
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Mythenbildung gab es sicher schon im fruhen Altertum (MATSUMOTO NOBUHIRO 
in NBD 1:304-311). Es ist anzunehmen, daB die My then uber das Gotterzeitalter 
(Jindaiki) relativ spat in der Absicht zusammengestellt, wenn nicht gar erfunden 
wurden, die Stellung des Kaiserhauses zu stiitzen. Wir finden My then auBer im 
Kojiki (712) und Nihon Shoki (720) auch in den Fudoki niedergeschrieben. Die 
Kaiserin Gemmei gab 713 den Auf trag an aIle Provinzen, Berichte iiber ihre 
groBeren und kleineren Ortschaften, Bache und Berge, Erzeugnisse und Brauche 
niederzuschreiben. Das Wort fudoki bedeutet "Bericht iiber Winde und Erde", 
gemeint sind damit klimatische und geographische Verhaltnisse. Erhalten sind nur 
mehr die Fudoki der Provinzen Hitachi, Harima, Izumo und Bungo und Bruchstiicke 
von anderen. In religionskundlicher Hinsicht findet sich darin mancherlei von 
Bedeutung, z. B. iiber Baum- und Steinverehrung. Die Alten haben sich Berge, 
Walder und Teiche ihrer Umgebung als mit iibermenschlichen Wesen beseelt 
gedacht. Wenn Holz auf den Bergen gefaIlt, Wasserlaufe und Siimpfe ausgetrocknet 
und dann Felder angelegt wurden, haben sie zuerst den gottlichen Geist des Ortes 
beschwichtigt und ihn fiir den Eingriff in seinen Bereich urn Erlaubnis gebeten. Nach 
dem Hitachi Fudoki hat ein Yahazu no Matachi eine mit Schilf bestandene Flache 
erschlossen; da erschienen Scharen von Yato ("Nachtschwerter") no kami und 
opponierten. Matachi schlug sie mit Waffen nieder, gelangte zum Eingang in die 
Bergwelt (yamaguchi), rammte hier Pfahle ein und warf einen Grenzgraben aus; 
oberhalb davon war der Bereich der Gotter, unterhalb waren die Felder der 
Menschen. Matachi seIber wurde dann Priester (hafuri) zur Verehrung der Gatter, 
versprach diesen ewige Verehrung, und so durften sie nicht "ziirnen" (tatari). In 
diesem Fall stellte man sich den Yato no kami als Schlange mit Hornem vor. 
Derartige Gotter von Bergen und Feldern hatten Schlangen- oder irgendeine 
Tiergestalt. Es treten in den spateren N6-Spielen noch Schlangengottheiten auf. 

Unter den Tieren und Pflanzen wurden solche, die den Menschen Nahrung 
liefem, als besonders gute Gotter betrachtet. 1m Bungo Fudoki und in einem 
Fragment des Yamashiro Fudoki finden wir einen Mann, der sich seines Reichtums 
riihmt. Er macht viele Reisteigpasteten (mochi), die er dann als Zielscheibe beim 
PfeilschieBen beniitzt. Ais er einen Pfeil danach abschieBt, wird die getroffene 
Pastete zu einem Vogel und fliegt nach Siiden davon. Darauf verfallen die Reisfelder 
und die Leute sterben Hungers. Es ist also die Geschichte von der Verarmung und 
dem Ende eines reichen Bauem (choja). Die Reisseele ist durch den weiBen Vogel 
dargestellt. In den heutigen Inari-Schreinen wird der Fuchs (kitsune) verehrt, der die 
Reisseele darstellt. Das ist ein Beispiel dafiir, wie die Reisseele durch ein Tier 
dargestellt wird. Fiir die Japaner, deren Hauptnahrung der Reis ist, ist die Reisseele 
(inadama) eine hochverehrte Geistseele. Zeremonien mit Reis als Mittelpunkt sind 
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auch am Kaiserhof wichtige Kultakte. Bei Tanzen zu Ehren der Reisseele sind die 
Tanzerinnen wie Reisahren; der Tanz ist ein Fruchtbarkeitstanz. 

In einen weiBen Vogel kann sich auch eine Menschenseele verwandeln und 
davonfliegen. Das tat die Seele von Yamato Takeru im Sterben und stieg zum 
Himmel auf. Die Verlegung des Seelenlandes in den Himmel geschah erst unter dem 
EinfluB festIandischer Vorstellungen. In der alteren Zeit lag das Seelenland jenseits 
des Meeres, hieB higan no kuni ("jenseitiges Land"), auch tokoyo no kuni ("ewig 
wahrendes Land"). 1m Japanischen steht das Wort ama ("Firmament") auch fur 
"Meer". 1m Bericht uber Kaiser Jimmu ist Ina-ii-no-mikoto ein Gott, der ins Wasser 
geht und sich in ein Krokodil (wani) verwandelt. Nach einem Bericht im Sui-shu 
(Sui-Annalen) uber die Wo (Wa Japaner), werden die Toten in ein Boot gelegt und 
weggeschafft. Die Welt der Toten ist jenseits des Meeres, daher die Bootbestattung. 
In den My then gibt es Falle von Verkehr von Menschen mit der Gatterwelt des 
Meeres. Hikohohodemi-no-mikoto war ein Jager, sein alterer Bruder 
Hoderi-no-mikoto war ein Fischer. Eines Tages vertauschten sie Bogen und Pfeile 
und Fischangel, die Gerate ihres Berufes. Der jungere Bruder verlor die Fischangel 
seines alteren Bruders im Meer. Als der altere Bruder die Fischangel zuriickverlang
te, muBte der jiingere Bruder ins Meer gehen und die Fischangel suchen. Dort 
heiratete er die Tochter des Meeresgottes, mit deren Hilfe er die Fischangel 
wiederfand. Der Gott des Meeres Watatsumi kann in Menschen- und Tiergestalt 
erscheinen. 

Der auf der Erde wohnende Mensch hat die GroBe Erde zur Mutter, die 
Ursprung des Lebens ist, aber als Anwohner des Meeres g1aubten die alten Japaner, 
daB auch aus der Welt des Wassers ein Lebenselement kommt, das das Leben eines 
Neugeborenen starkt. In Okinawa laBt man bei der Geburt eines Kindes Krabben 
iiber das Neugeborene kriechen. Toyotama-hime, die Tochter des Meeresgottes, mit 
der Hikohohodemi eine eheliche Verbindung eingegangen war, legte das neugebo
rene Kind an den Strand, was ebenfalls den Glauben an die Leben spendende Kraft 
des Meeres belegt. Auf der Insel Ishigaki in der Yaeyamagruppe der Ryukyu-Inseln 
tritt jahrlich beim Ahrenfest am 2.V!. beim Dunkelwerden ein Gott namens 
Niirubito auf. Er kommt aus dem Jenseits (tokoyo), besucht die Hauser und gibt 
seinen Segen. Junge, starke Manner aus dem Dorf stellen diesen Gott dar; die 
Dorfbewohner erweisen ihm auBerordentlich groBe Ehrfurcht. Ein ahnliches 
Beispiel ist aus Motojima in Okinawa bekannt. Dort tritt in einem Theaterstiick bei 
einem Fest im 8. Monat der GroBe Herr des Jenseits auf, der sich mit dem 
Dorfoberhaupt unterhalt. In Amami-Oshima zeigten sich friiher die jenseitigen 
Gatter Naruko und Teruko. 

So haben in verschiedenen Darfern kleine Gruppen beim Wechsel der 
Jahreszeiten zeremonielle Veranstaltungen abgehalten. Sie bestanden aus ausge
wahlten Leuten, die sich von der Bevalkerung zuriickzogen, Enthaltsamkeit 
(monoimi) iibten und sich in Vertreter einer anderen Welt verwandelten, namlich in 
Ahnenseelen. Entsprechend maskiert und aufgemacht besuchten sie das Dorf. Die 
Zuschauer wuBten nichts urn die Wirklichkeit, hatten Furcht und Ehrfurcht vor den 
Besuchern, bewillkommneten sie als die wirklichen Ahnengeister und merkten sich 
die Worte dieser Gatter. Jedes Jahr zur festgesetzten Zeit kamen diese Gatter 
wieder, und so verdichteten sich die Erzahlungen von jahrlich zu Besuch 
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kommenden Gottern. Ais in Okinawa Glaube und Feiern verfielen, wurden aus den 
Ahnengeistem Gespenster. 

Die Azuma-uta ("Lieder aus Ost-Japan") im Manyoshuzeigen, daB die Frauen 
am Tage des Emtefestes (niiname) die Manner mieden; es kamen die "Gastgotter" 
(marodogami) in die Hauser zu Besuch. Nach dem Hitachi-Fudoki sind die zu 
Besuch kommenden Ahnenseelen das Hauptthema einer Erzahlung, die iiber die 
verschiedene Herkunft der Berge Tsukuba und Fuji berichtet. 

Erzahlungen von am Strand ankommenden Gottem wurden auch in die offizielle 
Tradition der japanischen My then iibernommen. Okuninushi bestieg bei der 
Verwaltung des Landes ein Spiegelboot, Sukunahiko kam in Izumo am Kap Niho 
no misaki angefahren, arbeitete mit Okuninushi zusammen, und beide bauten 
gemeinsam das Land auf. Sukunahiko fuhr von Misaki in Kumano ab in das 
jenseitige Land (Tokoyo). Als Okuninushi nun allein seine Miihe hatte, erschien auf 
dem Meer ein Licht, es zeigten sich der "Gliicksgeist" (sachi-mi-Tama) und der 
"wunderbare Geist" (kushi-mi-tama) des Okuninushi, die beiden Geister wurden 
dann seine Mitarbeiter. Solche Oberlieferungen waren nicht in die "groBe 
Tradition" iibemommen worden ohne den Volksglauben an Geisteskraite, die yom 
Meer her kommen. Das am Strand siedelnde Yolk ist mit der Zeit mit dem Inland 
vertraut geworden, sieht dann die gewellten Bergketten als heilig an und 
bewillkommnet von dorther die Gotter. Die Gotter und Geister dachte man sich als 
jenseits des Firmamentes wohnend. 

Tierische Nahrung trat mit der Zeit zuriick, Feldbau stand im Vordergrund, und 
Naturerscheinungen verschiedener Art zogen die Aufmerksamkeit auf sich. Bei der 
Ausbildung des Glaubens an Takamahara, d. h. an das "Hohe Himmelsgefilde", 
mogen festlandische Ideen mitgespielt haben, fanden aber im Lande den Boden 
vorbereitet, wenn erzahlt wurde, daB die Gotter yom Himmel auf die Erde 
herabkamen. 

Izanagi und Izanami schauen von der "himmlischen Schwebebriicke" auf die 
Welt herab, mit dem Speer wiihlen sie im Meer, erzeugen Onogoroshima, steigen 
darauf herunter, stellen die Himmelssaule auf (N. NAUMANN 1963), gehen darum 
herum, rufen sich gegenseitig, gehen eine eheliche Verbindung ein und erzeugen 
Oyashima. Das ist eine japanische Version von der Weltentstehung. Eine 
Himmelssaule, Herumgehen urn diese, gegenseitiges Anrufen, das alles geschah bei 
Naturvolkem in Siid-China beim Friihlingsfest, bei dem man sich auf einem Berg 
versammelte. Bei diesem Fest vergniigten sich junge Manner und Madchen und 
suchten einen Ehepartner. Die Himmelssaule und das Vorgehen von Izanagi-Iza
nami einerseits und die erwahnten Sitten in Siid-China andererseits sind zu ahnlich, 
als daB man sie als eine zufallige Parallele unbeachtet lassen konnte. Wie die 
Obertragung zustande kam, ist natiirlich keine leichte volkerkundliche Frage. 

Auch naturmythologische Versuche zur japanischen Mythenerklarung sind 
gemacht worden. Izanami gebar zuletzt den Feuergott, verbrannte sich dabei und 
starb. Izanagi folgte ihr, gelangte ins Totenland (yomi no kuni), brach das Verbot des 
Ansehens von Izanami, beniitzte seinen Bambuskamm, urn sich in der Dunkelheit 
Licht zu machen und sah mit dem Kammlicht Izanami bereits im Zustand der 
Verwesung. Der naturmythologische Sinn ist (nach MATSUMOTO NOBUHIRO), daB 
Izanami im Friihling auf der Erde ist, und als Mutter aIle Lebewesen hervorbringt. 
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1m Winter ist sie unter der Erde, wird zur Gottin, die aIle Dinge verdorren laBt. Sie ist 
Gottin der GroBen Erde, Erdmutter. Izanagi kehrt zur Erde zuriick und vollzieht 
eine Reinigung. Dabei entstehen aus seinem rechten und linken Auge Amaterasu 
Omikami und Tsukiyomi no Mikoto, aus seiner Nase Susanowo no Mikoto, den er 
die Welt regieren laBt. Er solI Sturm und die Kraft des Wassers symbolisieren. Als 
sich Amaterasu wegen eines Streites mit Susanowo in die himmlische Felsenhohle 
zuriickzieht, wird die ganze Erde dunkel. Die Ame no Uzume fiihrt einen obszonen 
Tanz auf, woriiber die versammelten Gotter in groBes GeHichter ausbrachen, was die 
beleidigte Gottin aus der Felsenhohle hervorlockt. Diese Erzahlung wird als 
Winterfest eines Stammes gedeutet, das an einem heiligen Ort zu Ehren der 
Sonnengottheit gefeiert wurde, urn die Leben spendende Kraft der Sonne zu starken, 
und zwar zu einer Zeit, in der alles Griin von der Erde verschwunden, die Sonne am 
schwachsten ist. Das wiirde aber die Entstehung der My the in einem nordlich 
gelegenen Land bedeuten. 

Tsukiyomi und Susanowo toten die Gottin Ogetsu-hime ("GroBe Nahrungsgot
tin"). Aus ihrem Leichnam entstehen dann die Getreidearten und die Seidenraupen. 
Auch diese Erzahlung, Entstehung von N ahrungsmitteln und anderen Gaben aus 
dem zerstiickelten Leichnam einer Gottheit, findet sich bei Ackerbauvolkern 
auBerhalb Japans, z. B. bei den Dema-Gottheiten in Indonesien und anderswo. Als 
der Himmelsenkel Ninigo no Mikoto zur Erde herabgeschickt wird, hindert ihn an 
einer Wegkreuzung Sarutahiko. Die Gottin Ame no Uzume beruhigt ihn durch 
einen Nackttanz; Sarutahiko wird zum Wegweiser des Himmelsenkels. Heute geht 
in manchen Kultprozessionen von Gotterschreinen Uinja) Sarutahiko voraus. Das 
solI in Erinnerung an das mythische Ereignis geschehen. In Dorfprozessionen der 
alten Zeit spielte Sarutahiko eine groBe Rolle als sexueller SpaBmacher, der 
vorausging. Das weist auf sexuelle Abwehrmagie hin. Die alteste Form seiner 
Erscheinung ist die, wie er in der My the dem Himmelsenkel im Wege steht. Erst 
durch die magische Handlung der Ame no Uzume wurde er ein gefiigiger Gott. 

Die Gotter der Naturmythen scheinen mit den Ahnengottem der Adelsfamilien 
Beziehungen eingegangen zu sein. So wurde die Gestalt dieser My then noch 
komplizierter. Der Gegensatz von Amaterasu und Susanowo, ihr Kampf, die 
Verbannung von Susanowo aus Takamagahara (dem hohen Himmelsgefilde), seine 
ErschlieBung des "Landes in mitten des Schilfgefildes", die Unterwerfung seines 
Nachkommen Okuninushi unter den Himmelsenkel, all das ist eine lange, aber 
bereits in ihrem Aufbau politisch orientierte Erzahlung. Gegeniiber der neu 
hochgekommenen Zentralmacht in Yamato sollte die offenbar vorherrschende 
Gewalt des Izumo-Klanes aufgeweicht, gebrochen werden. Der Himmelsenkel stieg 
nicht direkt nach Yamato nieder, sondem nach Siid-Kyushu, von dort aus muBte 
eine Zentralgewalt zum Verbiindeten gemacht werden. Dieses Bemiihen tritt in den 
My then stark hervor. 

Die Ahnengotter der Klane, einschlieBlich des Kaiserhofes in Yamato, treten in 
den Erzahlungen des Gotterzeitalters auf und erfiillen darin ihre Aufgaben. Ihre 
Stellung leitet sich aber nicht aus den My then ab; im Gegenteil, die tatsachlichen 
Machtverhaltnisse am Kaiserhof haben die Mythenbildung mitbestimmt. Der Staat 
war im alten Japan ein Gotterstaat mit den Nachkommen der Sonnengottin als 
Mittelpunkt. Die anfangliche Form dieses Gotterstaates hatte vielleicht eine 
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Schamanin an der Spitze, deren Bruder oder Onkel stellvertretend die Regierung 
ausiibte. Diese Schamaninnen (miko) verhiiteten, daB Amaterasu an Susanowo 
heranriickte. Sie zogen militarische Riistung an, erschienen in der Gestalt von 
mutigen Kriegern, bei einem Kriegszug schlugen sie die Trommel und feuerten an, 
besonders wenn ihr Stamm iiber das Meer hinweg neues Land eroberte. Sie 
schiitzten die Sicherheit und den Erfolg der Flotte und hatten eine wichtige Stellung. 
Diese spiegelt sich in der Erzahlung von der Expedition der Kaiserin Jingo Kogo 
nach Silla in Korea wider. Hier haben sich wohl eher mythologische Legenden als 
geschichtliche Tatsachen niedergeschlagen. 

Die Ahnen des Yamato-Hofes setzten unter der Fiihrung des mythologischen 
Reichsgriinders Kaiser Jimmu yom Westen kommend iiber das Meer. Dieser 
Angabe mag ein historischer Kern zugrunde liegen, wahrend begleitende Anekdo
ten reine My then sind. Der Rabe Yatagarasu, im Kumano-Glauben noch hoch 
verehrt, fiihrte die kaiserliche Expedition auf Bergpfaden an; der Rabe ist ein 
Sonnensymbol. Unter dem Schutz eines goldenen gottlichen Falkens, der geflogen 
kam, siegte Jimmu Tenno stets. Der Falke war fiir ihn ein Gliickssymbol. Der Kaiser 
seIber hat den Nigihayahi no Mikoto als Sohn der Himmelsgottheit anerkannt. Aber 
zunachst muBte der Stamm, der als Nachkommenschaft der Sonnengottheit 
bezeichnet wird, mit Rivalen kampfen. Das alles und wie der Yamato-Hof seine 
Hegemonie begriindete, wird in den My then erzahlt. In Kyfishfi wurde in einem 
Hiigelgrab ein Wandbild gefunden, auf dem ein Boot dargestellt ist, auf dem ein 
Rabe sitzt, der als Symbol der Sonne angesehen wird. Die Verehrer der 
Sonnengottheit verdanken ihre Oberlegenheit nicht zuletzt ihren iiberlegenen 
metallenen Waffen. 

Die Reichsgriindungsmythe. Wandel in der Gotterwelt (HARADA 
TOSHIAKI 1964: 133 ff.). 

Das alte japanische Yolk lebte in zahlreichen territorialen Herrschaftsgebieten 
mit wenig Verkehr untereinander. Auf diplomatischem sowie auf kriegerischem 
Wege machten verschiedene Zusammenschliisse Fortschritte. Die Gotter der 
Teilgebiete waren wahrscheinlich aIle Ackerbaugotter, aIle einander ahnlich, mit 
wenig eigener Individualitat. Ais schlieBlich der Einheitsstaat zustandegekommen 
war, lag es nahe, die Gotter aIle unter ein System zu bringen. Das fiihrte zur 
Schaffung einer Mythologie. Es ist eine noch nicht geklarte Frage, ob und in wieweit 
diese Mythologie eine N euschaffung ab ovo war, oder eine einheitliche Redaktion 
vorher schon bestehender Bestandteile. Sicher ist, daB fremde, nichtjapanische 
Elemente hineinverwoben wurden. Die My then liegen in zwei Fassungen vor, im 
Kojiki (712) und im Nihongi (720). Nur der erste Teil von beiden befaBt sich mit der 
Theogonie oder der Geschichte der Gotter, der Rest ist Reichsgeschichte. 

Der Mythenteil hat zum Ziel, die Sonnengottin als die Ahnfrau des Kaiserhauses 
hinzusteIlen, deren Enkel Ninigi no Mikoto yom Himmel herabstieg, urn im 
allerhochsten Auftrag die Inseln des Landes zu beherrschen. Die Hauptziige der 
sogenannten Shinto-Mythologie sind wie folgt (ANESAKI MASAHARU 1930). Aus 
dem Urchaos, einem in Dunkelheit gehiiIlten Ozean von Schlamm, traten drei 
Gottheiten heraus. Das Haupt dieser gottlichen Triade war der Herr der 
Himmelsmitte Ame-no-minaka-nushi oder der Ewige Landbeherrscher Kuni no 
Tokotachi. Die beiden ihm untergeordneten Gottheiten waren der Hohe Erzeuger 
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(Taka-mi-musubi) und der Geheimnisvolle Erzeuger (Kami-mi-musubi). Diese 
beiden scheinen Symbole zu sein und werden manchmal mit dem Gottlichen 
Mannlichen (Kami-rogi) und dem Gottlichen Weiblichen (Kami-rami) gleichge
setzt, also mit dem Gottlichen Vater und der Gottlichen Mutter, die in Zeremonial
gebeten immer wieder angerufen werden (ANESAKI ibid.:24). Die Gottertriade 
verschwand aber wieder ohne Nachkommenschaft. Sie scheinen der Ansatz zu 
einem Theogonieversuch zu sein, der von den Mythenverfassern nicht weiter 
durchgefiihrt wurde (ANESAKI ibid.: 24). 

ASTON (Shinto, S. 35) halt diese Triade fur eine Adaption der chinesischen 
Triade von der letzten Wirklichkeit und ihrer zwei Prinzipien Yin und Yang. Japa
nische Gelehrte halten es fUr moglich, daB Ame-no-minaka-nushi und Kuni-Toko
tachi identisch sind (ANESAKI ibid. :24, Anm. 1). Ais Schreingotter sind aile drei 
unbekannt. Sie sind Postulate oder Spekulation. Neue andere Gotter entstiegen dem 
Urchaos und verschwanden wieder spurlos. Alle waren ihrem Namen nach 
Personifikationen einer spontanen Zeugung, als welche Schlamm, Dunst und Keime 
gedacht wurden. Diese Gottheiten werden die Himmlischen Gottheiten der Sieben 
Generationen genannt zum Unterschied von den auf der Erde tatigen. Es ist kaum 
vorstellbar, daB die himmlischen Gottheiten jemals Verehrer gehabt haben, wenn 
man sich vor Augen halt, wie irdisch-konkret sonst die Gottheiten vorgestellt 
wurden, die sowohl vor der Mythenkompilation als auch nachher noch allgemein 
verehrt wurden und werden. Sie sind Erzeugnisse der Mythendichter oder 
Entlehnungen und Adaptionen von auswartigen Gottheiten. 

Das letzte Gotterpaar in der Reihe sind der Mannliche Einladende oder Izanagi 
und die Weibliche Einladende oder Izanami. Von ihnen heiBt es, daB sie auf Befehl 
der himmlischen Gottheiten zur Erde herabgestiegen seien, urn die irdische Welt 
hervorzubringen. Wahrscheinlich sollten sie die irdischen Verwirklichungen des 
mannlichen und weiblichen Prinzips der Urtriade sein. Ihrer Vereinigung entsprin
gen vor allem die japanische Inselwelt und die Geister des Wassers, des Windes, der 
Berge, der Felder, der Nahrungsmittel, des Nebels, des Feuers usw. Es handelt sich 
urn geschlechtliche Zeugungen, aber beim Entstehen ihrer Kinder tritt direkte 
spontane Zeugung und Metamorphose in Erscheinung. Beide Erzeugungsmythen 
bestehen nebeneinander. AIle hervorgebrachten Dinge galten alsGotteroder kami, 
wenn auch wenige davon Gegenstand der Verehrung wurden. Geschlechtsunter
scheidung zwischen ihnen wird zwar gemacht, aber das ist in Mythologie und Kult 
nicht von Bedeutung, denn die Personifikation der Nahrungsgotter war auch zur Zeit 
der Mythenabfassung noch nicht abgeschlossen. 

SchlieBlich erzeugte das Gotterpaar Izanagi und Izanami die Beherrscher der 
Welt, die den Himmel Erleuchtende GroBe Gottin oder Amaterasu Dmikami, den 
Mondbeherrscher oder Tsukiyomi und den Tapferen Schnellen (stiirmischen) 
HeIden oder Takehaya Susanowo. Nach einer anderen Tradition wurden diese 
Gottheiten von Izanagi aIle in hervorgebracht, als er die Befleckungen wegwusch, die 
er sich bei seinem Besuch in der Unterwelt zugezogen hatte. Aber dieser 
Unterschied macht im Ganzen des Mythenzyklus nicht viel aus. Nach dieser Version 
wurden die Sonne und der Mond von den Augen und der Sturmgott von den 
Nasenl6chern Izanagis hervorgebracht (ANESAKI ibid.:25, Anm. 1). 
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Der Bereich des Lichtes, Himmel und Erde einschlieBlich, wurde der Sonnengot
tin zugewiesen, die Nacht dem Mondgott und der Ozean wurde zusammen mit dem 
Bereich der verborgenen Dinge der Herrschaft von Susanowo tibertragen. Der 
Mondgott spielte nie eine wichtige Rolle. Die Herrschaft tiber die ganze Welt wurde 
zwischen den beiden anderen, Amaterasu und Susanowo, aufgeteilt, worin sich 
politische Hintergrtinde widerspiegeln, wie noch zu zeigen sein wird. Das gottliche 
Erzeugerpaar steht am Anfang des Lebens auf der Welt; aber Leben ist verbunden 
mit seinem unvermeidlichen Gegenteil, dem Tod. Die weibliche Gottheit wurde zum 
Geist von Unheil und Tod. Sie starb bei der Geburt des Feuergottes und ging in die 
Unterwelt, wo Tod und Dunkelheit herrschen. IhrTod tratdurchFieberein und war 
der erste Todesfall in der neugeschaffenen Welt. Der mannliche Gott verfolgte seine 
Gattin bis in die Unterwelt und ztindete, urn sie zu sehen, eine Fackel an, wodurch er 
den Unwillen der Gottin erregte, denn ihre Verwesung hatte schon eingesetzt. Aus 
lauter Unwillen rief sie einen Schwarm von bOsen und haBlichen Geistern herbei, die 
den Eindringling im Lande des Todes und der Dunkelheit festhalten sollten. Doch 
dieser erwehrte sich ihrer und erreichte den Ausgang, den er mit einem groBen 
Felsblock verschloB. Ober dieses Hindernis hinweg sprachen die beiden Gottheiten 
miteinander. Die Gottin drohte, tausend Menschen im Bereich des Gottes zu toten, 
worauf dieser erwiderte, daB er dann 500mal soviele Menschen zeugen werde. 
Damit sollte das Verhaltnis zwischen Geburten und Todesfallen in dieser Welt 
erklart werden (ANESAKI). Der Tod konnte das Leben nicht tiberwinden. Auch 
werden die Gefahren und Obel der Totenunreinheit gezeigt, und daB sie durch 
Reinigung beseitigt werden mtissen. Der Gott wusch sich im Meer. Verschiedene 
Gotter entstanden aus den Verunreinigungen, die der Gott aus dem Totenreich 
mitgebracht hatte. Diese bosen Geister umschwarmen immer noch den Menschen, 
urn ihm Unheil zuzuftigen. Yom weiteren Leben Izanagis ist nur bekannt, daB er sich 
in den Sonnenpalast der Jugend (Hi-no-waka-miya) zUrUckzog und verbarg. Der 
Taga-Schrein in Omi ist die wichtigste Stelle seiner Verehrung. Hier spielt er die 
Rolle des Wachters der weiblichen Keuschheit, wie aus einem dort gefeierten Fest 
hervorgeht. 

Izanagi und Izanami treten beide zurtick. Die Welt wird von der Sonnengottin 
und von Susanowo regiert. Die SonnengoUin ist von herrlicher und wtirdevoller 
Erscheinung, gtitig und ehrlich. Sie regiert ihr Reich mit Weisheit und Geschick, 
tiberall Licht und Leben spendend. Sie nimmt die Reisfelder in Schutz durch 
Anlegen von Bewasserungskanalen. Sie bildet die Kultriten aus, besonders die 
Reinigungsvorschriften. Sie herrscht als Gottin tiber Frieden und Ordnung im 
Lande, tiber Ackerbau und alle Lebensmittelerzeugung. Hingegen ist ihr Bruder, 
der sttirmische Susanowo, wild und anmaBend und ftigt sich nicht. Er tobt in blinder 
Wut, vernachlassigt seine samtlichen Pflichten und rast in der Luft umher, zwischen 
Himmel und Erde. Er benimmt sich wie ein Sturmgott. Das kommt von seiner 
Sehnsucht nach dem Aufenthaltsort seiner Mutter Izanami, des Geistes von Tod und 
Dunkelheit. Es kam zu zwei groBen Streitszenen der beiden Gottheiten. Die eine 
ereignete sich am Himmlischen HuBbett des Friedens (Ama-no-yasugawara), die 
andere in der Laube, in der die Sonnengottin Vorbereitungen ftir das groBe Erntefest 
traf. Die erste Auseinandersetzung kann als Symbol ftir den Kampf der Sonne mit 
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dem Sturm gedeutet werden. lede der beiden Gottheiten brachte Kinder hervor, und 
zwar durch Inspiration ihres Gegeniibers oder durch Tausch von Atem und luwelen. 

Der stiirmische Gott verwiistete das Gebiet seiner Schwester durch Zerstoren 
ihrer sorgHiltig gepflegten Reisfelder und durch ein schmutziges Vergehen gegen 
ihre Reinheitsvorschriften. Die Sonnengottin verbarg sich vor dem Wiistling in einer 
Felsenhohle, wodurch die ganze Welt in Dunkelheit und Unruhe gestiirzt wurde. 
Acht Millionen von Gottheiten versammelten sich vor der Felsenhohle, und es 
gelang ihnen, die Gottin durch Zauber und einen rituellen Tanz herauszulocken. 
Beim Wiedererscheinen des Lichtes brachen die Gotter in ein groBes Freudenge
schrei aus, so daB Himmel und Erde erbebten. Das ist der Hohepunkt der 
mythischen Erzahlung: der Sieg des Lichtes iiber die Dunkelheit, des Friedens und 
der Ordnung iiber wilde Zerstorungswut. Der Sieg der Sonnengottin iiber den 
Sturmgott stellte ihre Herrschaft iiber die Welt sicher, und der Glaube an sie als der 
Ahnfrau des Herrscherhauses wurde auf eine feste Grundlage gestellt. 

Der Sieg der Sonnengottin iiber die Dunkelheit wurde unter Mitwirkung einer 
groBen Gotterschar erreicht, die treu zu ihr stand in der Abwehr der feindlichen 
Macht. Ais Sonnenmythe stellt die obige Erzahlung die Verehrung der Sonne als 
Lebensspenderin durch eine Ackerbaubevolkerung dar. Der Ritualtanz vor der 
Felsenhohle war ein magisches Verfahren, urn die Sonnenfinsternis zu beseitigen. 
Zugleich festigt die My the die politische Hegemonie des Stammes, der die 
Sonnengottin als seine Ahnengottheit in Anspruch nimmt. Die Sonnengottin steht 
fiir Leben spendende Macht und fiir weise Herrschaft. 

Neben der Sonnengottin steht eine andere Gottin, die Gottin der reichlichen 
Lebensmittel, Toyo-uke-no-kami, die mit der Sonnengottin zusammen im groBen 
Heiligtum in Ise verehrt wird. In der Mythologie findet sich keine Erzahlung iiber die 
Gottin der reichlichen Lebensmittel. Der Glaube an den gottlichen Ursprung der 
Herrscherfamilie wird durch die heiligen Insignien des Kaiserthrones zum Ausdruck 
gebracht; ein Spiegel, ein Schwert und ein luwel, die von der Sonnengottin ihren 
Nachkommen verliehen wurden. 

Der rasende Sturmgott Susanowo wurde von den vor der Felsenhohle versam
melten Gottern in eine entfernte Gegend verbannt, in die Provinz von Izumo an der 
Nordkiiste von West-Honshu, gegeniiber der Halbinsel von Korea. Dort lebte ein 
Stamm, der seine Abkunft tatsachlich yom Sturmgott herleitete. Er widersetzte sich 
der Herrschaft des die Sonnengottin als Ahnengottin verehrenden Stammes, des 
Yamato-Klans. Als Ahnherr des Izumo-Klans leistete Susanowo Pionierarbeit. In 
einer Geschichte wird erzahlt, daB er von seinem Haar und Bart die Berge der 
Provinz Kii, also die Kumano-Berge, pflanzte. Offenbarwarder Izumo-Klaneinmal 
im Besitz dieser Provinz, bevor der Yamato-Stamm ihn daraus verdrangte. In Kii 
wird noch ein Blumenfest zu Ehren des Sturmgottes gefeiert. In den My then kommt 
zum Ausdruck, daB der Izumo-Stamm der gefahrlichste Rivale des Yamato-Stam
mes im Herrschaftsanspruch bei der Einigung des Landes war. Einer der Sohne des 
Sturmgottes war der GroBe Obeltater (O-maga-tsumi), die Quelle allen Obels. Ein 
anderer Sohn war der GroBe Landesherr (Okuninushi), der fiir das Wohl des Volkes 
tatig war, zusammen mit seinem Teilhaber, dem Kleinen Prinzen (Sukuna-hiko), der 
als Haupt der Medizinmanner galt. Wenn eine Epidemie wiitete oder sonst ein 
Ungliick eingetreten war, wurden die Gotter von Izumo-Herkunft verehrt. 
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Insoweit die mythischen Geschehnisse davon ein Spiegelbild sind, muB der 
Kampf mit dem Izumo-Klan ftir den Yamato-Klan ein Existenzkampf gewesen sein, 
der nicht mit einem vollen Sieg endete, sondern zu einem Yergleich ftihrte. 
Zwischen den beiden Gottheiten und ihren Nachkommen wurde der Machtbereich 
geteilt. Die rein weltliche Macht glitt in die Hande der Amaterasu-Nachkommen 
tiber, die religiose und geheimnisvolle Seite der Herrschaft mit Magie, Divination 
und Exorzismus wurde dem Sturmgott und seinen Kindern zugewiesen. Das 
bedeutete, daB die Sonnengottin und mit ihr befreundete Gottheiten offentlichen 
Kult, Gemeinschaftskult, zum Wohl des Staates und seiner Lander erhielten. Den 
Izumo-Gottern fielen die Mysterien des religiosen Lebens zu. Mit anderen Worten, 
Shinto wurde die amtliche Religion, Staatsreligion. "Die Folge war, daB Shinto im 
allgemeinen immer eine Neigung zu Formalismus und Yerbeamtung hatte, und daB 
man in jeder Reaktion dagegen immer zur okkulten Seite der Religion mit den 
aberglaubischen Ideen und Praktiken des Yolkes seine Zuflucht nahm" (ANESAKI 
ibid.:31). 

Shinto wurde die Religion der Staatsgemeinschaft. Der Yamato-Klan konnte 
aber seine Hegemonie nur durch einen Machtausgleich mit anderen Klanen aufrecht 
erhalten. Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr. wurde wahrscheinlich eine staatliche 
Einigung unter der Fiihrung des Kaiserhauses erzielt. Jeder sich diesem unterord
nende Klan verehrte seinen eigenen Klangott (ujigami) als seinen Beschtitzer und 
sein Gemeinschaftssymbol. Man betete zu diesem im Friihjahr urn gute Ernte und 
feierte ihn im Herbst beim Erntefest. Die Klanhaupter behielten ihre ujigamibei und 
sorgten dafiir, daB diesen in der Hierarchie der Gotter der geziemende Rang 
verliehen wurde und ihnen diesem Rang entsprechende Kultstatten gebaut wurden. 

Der Kern der Mythologie besteht aus Erzahlungen tiber die Sonnengottin 
Amaterasu O-mi-kami, die Ahnherrin des kaiserlichen Hauses, und wie ihre 
direkten Nachkommen das Yolk unter ihre Herrschaft brachten. In den beiden 
Mythenquellen Kojiki und Nihon Shoki ist auch von einer Unzahl anderer Gotter die 
Rede (yaho-yorozu-no-kami "achthundertmal zehntausend Gotter"). Einige von 
diesen wurden Klangotter und spater Schutzgotter (ujigami, chinjugami, ubusunaga
mi) von lokalen Gemeinschaften. Diese ganze Shinto-Mythologie hat im Yolk wenig 
Beachtung gefunden, und es gab lange Zeitperioden, in denen sogar die groBen 
Gotterschreine vernachlassigt wurden. Die Details der Mythologie sind nur den 
Schreinpriestern und spezialisierten Gelehrten bekannt. In der Neuzeit kam eine 
Bewegung zur Wiederbelebung des Shinto auf, die zum Kaiserkult fiihrte. Nur 
einigen wenigen Kaisern wurden Schreine zu ihrer Yerehrung errichtet (HIRAI 
NAOFUSA in: Encyclopedia Britannica 5:471). 

Alles in allem ist die My the von Amaterasu und ihren kaiserlichen N achkommen 
eine Staatsbegriindungsmythe. Sie tragt aIle Ziige einer kiinstlichen, gelenkten 
Konstruktion an sich, die von Festlandsvorbildern beeinfluBt ist. Konfuzianismus 
kam im 5. Jh. nach Japan und hatte sich im 7. Jh. auch schon im Yolk ausgewirkt, 
zusammen mit dem Taoismus und der Yin- Yang-Lehre (Harmonie zwischen den 
beiden Grundkraften der Natur). Auch die Dreischichteneinteilung des Univer
sums, die der Mythologie zugrundeliegt, ist nicht urjapanisch. Die drei Dimensionen 
der Welt haben als oberste Schicht die Ebene des Hohen Himmels (Takamagahara) 
als Welt der Gotter. Darunter liegt dasMittelland (Nakatsu-kuni) , die gegenwartige 
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Welt. Die Unterwelt (yomi, ne no kuni) ist das Land der Toten. Die altere 
zweidimensionale Weltsicht kennt nur diese unsere Welt und das Ewige Land 
(Tokoyo), ein Land mit unbegrenztem Reichtum, Vergnugen und Frieden. Die 
Dreiteilung ist charakteristisch fur die nordsibirischen Kulturen und fur den 
mongolischen Schamanismus. Bei der Zweiteilung liegen beide Bereiche in der 
horizontalen Ebene. 1m Volksglauben gehen die See len der Toten fort, entweder in 
die Bergwelt oder in ein Totenland jenseits des Meeres. Die Gotter "kommen 
herab", wenn gerufen, aber das bedeutet nicht unbedingt vom Himmel herab. Ihr 
Aufenthaltsort ist nicht weiter lokalisiert. 

Die Idee, einen Herrschaftsanspruch, den ein Stamm erhebt, mythologisch zu 
begrunden, kann sehr gut von Korea ubernommen worden sein, womit Japan schon 
sehr fruh enge Beziehungen hatte. Die Grundungsmythe von Koguryo hat als 
zentrale Idee, daB die Griindung des Konigreiches der Wille des Himmels war 
(SONG 1974). Der groBere Teil der Erzahlung ist der Aufgabe gewidmet, 
zu zeigen, wie der Grunder des Konigreiches Koguryo mit der himmlischen 
Genealogie verbunden ist. Es ist in My then sehr oft der Fall, daB Heroen 
ihre himmlische Abstammung betonen, und damit ihre Herrschaftsanspruche 
zu begrunden. 1m Faile der Koguryo-Grundungsmythe war Choomong eine 
menschliche Person, die in einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort lebte. 
Sein Vater Haemoso gab sich als der Sohn des Himmelskaisers aus. Sein Sohn 
Choomong war demnach der Enkel des Himmelskaisers. Der Himmel oder der 
Himmelsgott ist der Schopfer und Herrscher des Kosmos, aber in My then neigen 
otiose Gotter dazu, ihre Macht an konkretere, dynamischere und fruchtbare 
Gottheiten zu delegieren, wie Sonne, Donner oder Regen. Himmel und Himmels
gott sind vom Menschen zu weit entfemt, urn dessen zahllose religiose, wirtschaft
liche, politische und soziale Bedurfnisse zu befriedigen. Fur Choomong war seine 
himmlische Abstammung Grund genug, urn Herrscher auf Erden zu sein. Das hae ist 
ebenfalls von Bedeutung. Das Wort bedeutet im Koreanischen "Sonne". Es 
erscheint als Prafix vor Namen von Konigen in der Fruhperiode von Koguryo, als 
Honorificum vor dem N amen eines Herrschers. Die Praxis, die Sonne mit der Person 
eines Herrschers zu identifizieren, ist nicht nur von politischer, sondern auch von 
religioser Bedeutung, namlich Sonnenverehrung bei nordasiatischen Volkem. In 
Korea spielten Legenden von Heroen von wandernden Gruppen eine groBe Rolle 
nicht nur durch die Starkung der Einheit der betreffenden Gruppe, sondern auch 
durch die Festigung ihres Ansehens als auserwahltes Volk wegen ihrer gottlichen 
Herkunft. Ein japanischer Historiker hat die plausible Theorie vertreten, daB die 
japanische Herrscherfamilie Teil einer Reiterkrieger-Gruppe war, die von Korea 
heriiberkam (SONG, ibid.:50, Anm. 10).16 

Die fruheste Erwahnung der Sonnenverehrung in Japan findet sich in den 
Chroniken der Regierungszeit des Kaisers Sujin (230-258?), in dessem Haus zur 

16 SONG gibt iiber den japanischen Historiker nichts Naheres an. Bekannt ist jedoch das Buch von 
EGAMI NAMIO (1973), in dem die Einwanderung eines Reiterstammes von Korea heriiber 
angenommen wird. Ob es sich hier aber urn Einwanderung oder urn Kulturiibernahme durch bloBen 
Kontakt handelt, muS noch offen bleiben. Ware ein Reiterstamm eingewandert, so sollte sich 
dariiber in den Quellen etwas niedergeschlagen haben. 
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Sonnengottin gebetet wurde. In den My then geht die Entsendung von ninigi no 
Mikoto, dem Enkel der Sonnengottin Amaterasu, auf die Erde voraus, zwecks 
Riickgewinnung des allmahlich an die Nachkommen von Susanowo verlorengegan
genen Landes. Amaterasu sandte ihren Enkel, der auf dem Berg Takachiho in 
Hyfiga (Kyfishfi) landete. Bemerkenswert ist das ama "Himmel" in einem anderen 
N amen von Ninigi, namlich Amatsu-hiko hikoho no Ninigi; Amatsu-hiko ist 
"Himmelsprinz". In den politischen Stammeswirren, die nach dem Zerfall des 
Han-Reiches in Korea ausbrachen, setzten sich Stammeshauptlinge durch, indem sie 
sich mit religioser Autoritat umkleideten, die auf himmlischer Abstammung 
beruhte. Dieses Verfahren kam auch in Japan zur Anwendung. Das Problem mit 
dem Herrscher des Izumo-Klans Susanowo wurde von den vorher von Amaterasu 
entsandten Anfiihrem Takemikazuchi und Futsunushi gelost. Sie brachten Susano
was Nachkommen Okuninushi und dessen Sohn Kotoshironushi zur freiwilligen 
Unterwerfung Ninigi gegeniiber. Okuninushi zog sich nach Kizuki (Izumo) zuriick 
und wird dort im GroBen Izumo-Schrein verehrt. 

Erst nach gliicklicher LOsung der Izumo-Frage iiberreichte Amaterasu ihrem 
Enkel Ninigi die "drei gottlichen Schatze", das kostbare Juwel, das Schwert und den 
Spiegel, die bis heute die Symbole der gottlichen Kaisermacht sind. Ninigiund einer 
seiner spateren Nachkommen, der legendare, eventuell halbhistorische Kaiser 
Jimmu, sind die ersten irdischen Reprasentanten der Sonnengottin im Inselland. Als 
gesichert gilt, daB sich im 3. lh. n. Chr. auch in der Kinai-Gegend (Gegend von 
Kyoto und Osaka) ein politisches Machtzentrum entwickelt hatte, das sich mit dem 
in Kyfishfi auseinanderzusetzen hatte. Die Zone von Yamato, Kawachi und Settsu 
war das Einfallstor der technisch fortgeschritteneren Festlandkultur. Ein ausschlag
gebender Faktor war die allgemeine Verwendung des Eisens fiir Krieg und 
Ackerbau. Die gesteigerte Produktion brachte Vermogensanhaufung und diese 
wiederum soziale Schichtung mit sich. Etwa urn 360 diirfte die Einigung des Landes 
abgeschlossen worden sein. Die japanische Macht hatte sogar im Siiden der 
koreanischen Halbinsel FuB gefaBt und spie1te lange Zeit in der Politik dortselbst, 
wo sich eben falls neue Staaten bildeten, eine wichtige Rolle. Der intensive Verkehr 
mit Korea wirkte sich kulturell bereits lange vor dem Entstehen japanischer 
Schriftquellen aus. 

Der Wo-Konig Yuryaku (457-479) berichtete an den Sung-Kaiser, daB seine 
Ahnen die einzelnen Gaue erobert und befriedet hatten (ISHIMODA SHO und 
MATSUSHIMA ElICHI 1948: 1-10). 1m Osten seien 55 Lander erobert worden, im 
Westen 66, entlang der Nordkiiste 95. Wir verdanken es chinesischen und 
koreanischen Quellen, wenn wir, noch ohne japanische Quellen, den Vorgang der 
Landeseinigung einigermaBen rekonstruieren konnen (SAKAMOTO TARO in 
Encyclopedia Britannica 10:59). Die Beziehungen, die zwischen Yamadai und den 
Wei angekniipft wurden, fanden ihre Fortsetzung unter den Chin (265-317), die den 
Wei folgten. Zwar ging 266 noch eine Gesandtschaft zu den Chin, dann schweigen 
die Quellen iiber weitere Beziehungen. Erst 413 in den lahren der ostlichen Chin
Dynastie tauchen in chinesischen Quellen wieder die Wo (Wa = Japaner) auf. 
Wahrscheinlich ist in dieser Schweigezeit "amadai von der Bildflache verschwun
den, wahrend der Yamato-Staat noch inm tten seiner Kampfe urn die Hegemonie 
stand. 
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Es ist moglich, die Vollendung der Landeseinigung urn einige J ahrzehnte vor 413, 
wie manchmal angenommen, anzusetzen, weil ein Denkmal aus dem Jahr 414 die 
Leistungen von Konig Kwanggaet'o (Japanisch Hotae) von Koguryo (ein koreani
scher Staat 37 v. bis 668 n. Chr.) festhalt, indem es den Kampf beschreibt, der 
zwischen den Wo und Koguryo auf der koreanischen Halbinsel stattfand. Der Kampf 
dauerte Yom Ende des 4. bis in den Anfang des 5. Jahrhunderts. Es wird besonders 
erwahnt, daB die Wo 391 eine groBe Armee nach Korea schickten, der es gelang, die 
Konigreiche Paekche, Kaya (oder Karak) und Silla zu unterwerfen. Ein derartiger 
militarischer Erfolg setzte eine lange Periode der Vorbereitung und eine vorausge
hende Errichtung eines Briickenkopfes in Korea voraus. Das Nihon Shoki 
("Chronik von Japan") erwahnt fiir 369 einen militarischen Einfall der Japaner in 
Korea. Eine Unternehmung von solcher Starke ware wohl kaum moglich gewesen, 
wenn Japan nicht schon geeinigt gewesen ware, und so kann man diese Einigung 
spatestens fUr die Mitte des 4. Jahrhunderts ansetzen. 

Zur Zeit der Einigung muB der Yamato-Hof bereits eine auBerordentlich groBe 
Macht besessen haben, sonst hatte er den Kampf mit Koguryo nicht aufnehmen 
konnen, da dieser Staat doch den groBeren Teil Koreas beherrschte und auch 
Siid-Korea in seinen Machtbereich bringen wollte. Paekche in Siidwest-Korea stand 
sich gut mit Japan und zahlte ihm Tribut, wahrend Kaya (jap. Mimana) japanisches 
Hoheitsgebiet war. Diese Staaten bereicherten mit ihren Tributzahlungen die 
japanische Staatskasse und trugen zur Hebung der materiellen Kultur im Yamato
Staat bei. Weber, Schmiede, Ziegelbrenner, Bewasserungsfachleute u. a. wanderten 
von Korea nach Japan ein. Urn diese Zeit kam auch die chinesische ideographische 
Schrift zusammen mit konfuzianischen Biichern nach Japan. Nach dem Wei-chih 
hatten bereits die Wo vom alten Yamadai eine ziemlich hohe Kulturstufe erreicht. 
Ihre Gesellschaft zeigte deutliche Rangabstufungen und hatte ein Steuersystem. Es 
gab gute Bauten mit erhohtem FuBboden, also nicht mehr die fruheren Grubenwoh
nungen. Die verschiedenen Provinzen tauschten auf ihren Markten Waren aus. Da 
es auch einen Briefverkehr mit den Wei gab, muB es schon einige Leute gegeben 
haben, die lesen und schreiben konnten, vielleicht gab es einen Schreiberberuf. 

Der Yamato-Hof hatte im fruhen 5. Jh. den Hohepunkt seiner Macht erreicht, 
worauf es mit ihm schnell abwarts ging. Der Hauptgrund dafiir war, daB sich die 
koreanischen Staaten von Japan lostrennten, und so ihre Tributleistungen wegfielen. 
Die Japaner kamen auf die Idee, sich zur Unterwerfung Koreas der Autoritat des 
chinesischen Hofes zu bedienen. Von 421 an kniipften japanische Gesandte 
Beziehungen mit der Liu-Sung-Dynastie (420-479) an, mit dem Ziel, fiir den 
japanischen Kaiser den Titel eines Oberbefehlshabers iiber die Streitkrafte der 
koreanischen Staaten zu erhalten. Solche Gesandtschaften wurden wahrend der 
Liu-Sung-Dynastie mehrmals geschickt, bis 502, als schon die Liang-Dynastie 
(502-557) die Herrschaft angetreten hatte. A.lle diese Versuche fiihrten zu nichts 
und waren als soIche schon Anzeichen eines Abstiegs der militarischen Macht 
Japans. 

Der auBere Machtverlust wurde von inneren Schwierigkeiten begleitet. An der 
Spitze des Yamato-Staates stand ein erbliches Kaisertum. Dieses muBte seine Macht 
teilen mit Gruppen von machtigen Klanhauptern (muraji), Familien, die von Anfang 
an Vasallen des Kaisers waren, und anderen machtigen Familien, Hauptlingen 
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(omi), die sich erst im Verlauf der Landeseinigung als Gefolgsleute dem Yamato
Hof angeschlossen hatten. Die hochsten Wiirdentdiger waren die o-muraji und die 
o-omi (0 "GroB"), also so etwas wie Oberhauptlinge, die Haupter und Vertreter der 
groBen Klane. Mit der Zeit begannen einige derselben, in ihrer Ergebenheit dem 
Thron gegenuber nachzulassen und sogar zusammen mit koreanischen Staaten 
Politik gegen den Kaiser zu betreiben. AuBerdem gab es innerhalb der kaiserlichen 
Familie endlose Nachfolgestreitigkeiten. All das fiihrte dazu, daB 562 das japanische 
Hoheitsgebiet Mimana von Silla erobert wurde. Am Ende des 6. Jahrhunderts war 
Japan auBen- und innenpolitisch an einem Punkt groBer Schwache angelangt. 

Wahrend der Jahre der zunehmenden Schwache des Yamato-Hofes trug sich ein 
Ereignis von groBter kultureller Bedeutung zu, die Einfuhrung des Buddhismus vom 
Konigreich Paekche in Korea. Als Datum werden 538 oder 552 angegeben. 
Wahrscheinlich aber kamen buddhistische Ideen und Neigungen schon fruher unter 
das japanische Yolk. Buddhismus gefiel zunachst seiner auBeren Schonheit wegen; 
es imponierten die schon en Statuen und Bauten. Man vermutete dahinter magische 
Krafte fur irdisches Wohlergehen. Der erste Japaner, der einigermaBen in die 
buddhistische Lehre eingedrungen war, war Prinz Shotoku. In den groBen Noten des 
Hofes am Ende des 6. Jahrhunderts war es dieser kaiserliche Prinz, der einen neuen 
Reformweg beschritt, der wenigstens auf lange Sicht Erfolg brachte. Ais Prinzregent 
fUr seine Tante, die Kaiserin Suiko (593-628), nahm er die Zugel der Regierung in 
die Hand. Der Prinz erhoffte sich vom buddhistischen Geist des Friedens und der 
Rettung aller Lebewesen ein wirksames Prinzip der Regierung. Er veroffentlichte 
604 seine "Siebzehn-Artikel-Konstitution". 1m J ahr vorher hatte er zwolf Hofrange 
eingefiihrt, die sich durch die Farbe ihrer Kappe unterschieden. Geeignete Personen 
sollten an den richtigen Platz gestellt werden und das Hofleben durch Etikette Form 
bekommen. Eine eigentliche Konstitution kann man seine Siebzehn Artikel nicht 
nennen, sondem eher Regierungsdevisen. Sie bringen die Unterscheidung des 
Herrschers, der Minister und des Volkes zum Ausdruck, die drei menschlichen 
Bestandteile des Staates, und die Rechte und Pflichten derselben. Er tut auch 
Erwahnung der Ehrfurcht vor den "Drei Schatzen": Buddha, das buddhistische 
Gesetz und die Monchsgemeinde. 

Auf auBenpolitischem Gebiet war des Prinzen hauptsachliches Verdienst die 
Anknupfung von Beziehungen mit der Sui-Dynastie (518-618). In der voraufge
henden Zeit der Funf Dynastien (418-589) war Japan im 5. Jh. ein Tributarstaat 
geworden. Der diplomatische Austausch zwischen Japan und den Sui gab Japan die 
Stellung eines gleichberechtigten Staates. Beide Staaten tauschten Botschafter aus. 
Der Prinz sandte auch japanische Studenten nach China, die dort die chinesische 
Kultur an der Quelle studieren sollten, die man bisher nur uber die koreanische 
Vermittlung kennengelemt hatte. Shotoku seiber studierte mit Eifer Buddhismus 
und schrieb sogar einen Kommentar uber die Lotussutra. Davon sind noch vier 
Bande in des Prinzen Handschrift erhalten. Sie stellen das erste in Japan 
geschriebene Buch mit bekannter Autorschaft dar. Mit dem weiteren Vordringen 
des Buddhismus entstanden imposante Gebaude im chinesischen Stil jetzt auch in 
Japan, wo man bisher nur niedrige Holzbauten mit Schilfdach gekannt hatte. 

Die Fiirsten des Yamato-Staates, die sogenannten "funf Konige" (wu-wang), 
zahlten an die Sud-Sung ihren Tribut. Kaiser Nintoku erhielt bei einer Tributzahlung 
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425 vom Sung-Kaiser den Tite1 verliehen "den Osten befriedender General des 
Landes Wo". Kaiser Yuryaku wurde zum "General von sechs Uindern" ernannt. 
Den Yamato-Herrschem lag viel an solchen chinesischen Emennungen, und zwar 
nicht nur, urn ihre Stellung China und den koreanischen Staaten gegeniiber zu 
heben, sondem auch im Interesse ihrer Hausmachtpolitik. Die Periode des 
sogenannten Geschlechter-( uji)-Staates dauerte bis zur Taika-Reform (645-701) 
und war eine Zeit wechselvoller Allianzen des Kaiserhauses mit den Klanhauptern. 
(Wir folgen hier ISHIMODA SHO und MATSUSHIMA EIICHI 1948.) Als Kaiser 
Yuryaku von einem Berg aus sein Land beschaute, entdeckte er ein Haus, iiberdes
sen Giebel walzenformige Querholzer, sogenannte uogi ("Fischholzer") gelegt 
waren. Der Kaiser betrachtete diesen Dachbau als sein ausschlieBliches Vorrecht. Er 
fragte seine Umgebung: "Wessen Haus ist das?" Die Antwort war: "Das Haus des 
Distriktvorstehers (agata-nushi) von Shiki." Der Kaiser darauf: "Der KerI hat ein 
Haus gebaut wie mein Landhaus (mi-araka)." Erziirnt sandte er Leute hin, urn das 
Haus niederzubrennen. 

Der Yamato-Klan hat im 3. und 4. Jh. mit den Distriktvorstehern von Shiki und 
anderen Stammeshauptem in Yamato und Nachbarschaft Eheverbindungen ange
kniipft und scheint sich auf ein Biindnis mit ihnen gestiitzt zu haben. Des Kaisers 
Macht war auf solche Biindnisse angewiesen; je mehr verbiindete Stammeshaupter 
er gewinnen konnte, urn so starker war seine Macht. Die Graber der Stammeshaup
ter von Kinai (die Lander Yamashiro, Yamato, Kawachi, Settsu und Izumi) waren im 
3. Jh. gewohnlich isoliert auf einem Berg, aber die Graber der "fiinf Konige" 
(machtige Kaiser) (dieser Titel findet sich in den Sung-Annalen) wurden in der 
Ebene errichtet, in riesigen AusmaBen, vorn rechteckig, riickwarts rund. Das Kaiser 
Nintoku zugeschriebene Grab in Izumi nimmt eine Gesamtflache von 464000 tsubo 
(1 tsubo = 3,3 m2) ein, der Grabhiigel ist 486 m hoch, die Vorderseite ist 305 m breit 
und 23,2 m hoch. Der Durchmesser des run den Teiles riickwarts miSt 245 m, die 
Hohe 34,6 m. Das Grab ist von einem dreifachen Graben umgeben. Das alles ist 
aufgeschiittete Erde, woran ungefahr ein Jahr lang taglich 5000 Leute arbeiten 
muBten. Die fiir solche Graber benotigten Steine wurden von einem Berg von 
Menschenhand herbeigeschafft, in einer Kette von einer Hand in die andere. Also 
ein auBerster Kraftaufwand. Das Werk wurde von den Alten als Werk von Gottern 
angesehen. Ober ein solches Grab sagte man: "Bei Tag arbeiten Menschen daran, 
bei Nacht die GoUer" (ISHIMODA SHO und MATSUSHIMA EIICHI 1948:31). Sich 
zusammenschlieBende Stammesgruppen bildeten die Basis zu einer wahren Despo
tenmacht. Die gottgleiche Autoritat dieser Konigsmacht unterscheidet sich von dem 
religiosen Ansehen gewohnlicher Stammeshaupter. Die erbliche Konigsmacht hatte 
ein materialles Fundament notig. Dieses bestand in koniglichen (oder kaiserlichen) 
Landgiitern in Yamato, Throngiitern. Die Kaiser Ojin und Nintoku haben die 
zwischen den Bergen liegende Yamato-Ebene verIassen und zogen nach Naniwa in 
den Bereich des Unterlaufes der Fliisse Yamatogawa, Kawachigawa und Yodogawa 
und verlegten ihre Hauptstadt hierher. Der Bau der Damme in Manta im Lande 
Kawachi in der Zeit von Kaiser Nintoku und die Errichtung eines Reisspeichers 
ebendort waren Unternehmungen, die lange in Erinnerung blieben. Man hat zu den 
mit groBen Schwierigkeiten verbundenen Arbeiten dieser Untemehmen als Tribut 
aus Silla bezogene Arbeitskrafte verwandt. Das war Sklavenarbeit. Das Sklavensy-
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stem war ein groBer Wirtschaftsfaktor der damaligen Zeit. Kaiser Suinin hat dem 
Oberhaupt der Topfer (hajibe), die fur das Gdiberwesen zustandig waren, namens 
Nomi no Sukune den Befehl der Einstellung der Sitte des Lebendigbegrabens von 
Sklaven bei Begrabnissen von GroBen gegeben; anstatt Menschen sollten Tonfigu
ren (haniwa) als Grabbeigaben benutzt werden. Sklaven waren dafur zu kostbar. Die 
Konigsmacht dieser Zeit hat mit ihrer unmittelbaren Wirtschaftsbasis in Yamato und 
Kawachi, anders als die friiheren Stammeshauptlinge, ihre wirtschaftliche und 
klassenmaBige Basis schnell erweitert; gleichzeitig stellten die Wasserwerke und die 
LanderschlieBungen Aufgaben, die von der Hauptlingsklasse und den ihnen 
unterstehenden Distriktoberhauptern (agata-nushi) nicht geleistet werden konnten. 
Die Sklavenhaltung war fur die Behauptung der koniglichen Macht ein unentbehrli
ches Fundament, weswegen der Yamato-Staat seine Macht in Korea auszudehnen 
suchte. Auch auf den japanischen Inseln dehnte Yamato aus diesem Grund seine 
Macht aus. 

Auch nach Mimana, einer japanischen Kolonie in Sud-Korea, wurden dem 
Yamato-Hof direkt unterstellte Beamte (miyake) gesandt. Diese Stationen waren 
nieht nur der Wirtsehaft wegen erriehtet, sondern sie waren so wie die 
miyake-Stationen von Nanotsu in Hakata (Kyushu) und an der Inlandsee auch 
militarische Stutzpunkte. Die Konige der Wo (Yamato) sandten uber diese 
Stutzpunkte Truppen nach Korea. Der Statthalter (miyake) von Mimana bekam den 
Konigstitel erblich verliehen. Der Yamato-Hof suehte in Korea nieht bloB Schatze 
wie Metallspiegel, Gold- und Silbersehmuek, sie suchten vor allem Produktionsmit
tel und der Produktion dienende Arbeitskrafte und Leute mit technischen 
Kenntnissen. Man hat solche Leute aus Sud-China eingefuhrt, aber der Hauptliefe
rant war der Schutzstaat Paekehe mit fortgesehrittener ehinesischer Kultur. 

Die sogenannten Kikajin, nationalisierte Einwanderer, wurden in den 
Kinai-Landem zahlreieh eingesetzt fur Bewasserungsanlagen, Neulandersehlie
Bung, Speicherbauten und wurden als Sklavenbauern (tanabe) organisiert. Es 
wanderten auch Eigentumer von Handwerkem und Experten der teehnisehen 
Kultur ein. So kamen Weber aus Wu (Kure-hataori) und Han (Aya-hataori). Der 
Oberhauptling von Ch'in (Hata no miyatsuko) fuhrte seine Horigen (be-min) an und 
braehte hochkla·ssige Seidenweber als Tribut. Den Yamato-Schmieden (kanuchi) 
gesellten sich chinesische Schmiede (Kara-kanuchi) zu, so daB fortgeschrittene 
chinesische Ackerbaugerate hergestellt werden konnten, die man in Japan schon im 
5. Jh. findet. Die Verbindung mit Korea und China fuhrte zu einer rapiden 
Produktionssteigerung. Die verschiedenen Handwerker wurden in Gruppen ange
siedelt, Brokatweber, Schneider, Schmiede, Keramiker, Sattler, Farber, und sie 
wurden als Horige (be-min) unter ihren eigenen Oberhauptern organisiert. 
Hauptsachlich siedelten sie sich, als dem Yamato-Hof unmittelbar unterstellt, in 
Kinai und Nachbargebieten an. Durch die Arbeitsleistungen dieser gewerbetreiben
den Untertanen gewann Kinai anderen Gegenden gegenuber an Produktionskraft 
einen groBen Vorsprung und gab der Konigsmacht von Yamato materielle 
Sicherstellung. Die Anstrengungen, die die Yamato-Herrscher machten, urn in 
Korea die inneren Spaltungen und Unruhen zu vertiefen und sich Mimana horig zu 
halten, brachten betraehtlichen materiellen Gewinn ein. Ein besonders glucklicher 
Zug war es, das an Kultur Japan uberlegene Paekche zu einem Schutzstaat zu 
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machen. Am Hof von Kaiser Ojin lebte Konig Yuzuki des Hata-Klanes und Achiki 
Omi, das Oberhaupt des Aya-Klanes. An Ojins Hof war auch Wani, der die 
chinesischen Klassiker mitgebracht hatte. Das scheinen chinesische Adelige der 
koreanischen Distrikte Lolang und Paifang gewesen zu sein, die wahrscheinlich der 
dortigen Unruhen wegen nach Japan ausgewandert sind. Ihre Schriftkunde war fur 
Japan eben so wertvoll wie die Produktionsleistungen ihrer Horigen. Der Staatsorga
nismus konnte ohne schriftliche Aufzeichnungen die Verwaltungsarbeit nicht 
leisten. Die Schreiber (fubito) des beruhmten Achiki am Hof Ojins waren fur den 
Yamato-Hof Korperschaften von grundlegender Bedeutung, und ihre Dienste 
waren erblich. 
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VI. Der Geschlechterstaat 

Der Yamato-Staat wurde von Adelsfamilien mit ihren Horigen (be-min) getragen. 
Militarische Angelegenheiten unterstanden erblich den beiden Klanen Otomo und 
Mononobe, Kultangelegenheiten den Nakatomi und Imbe. Erblich wie diese 
Klanamter war auch der Konigsthron mit eigener Hausmacht. Am friihsten hatte 
sich dessen territoriale Herrschaft in Kinai durchgesetzt. Standige Anstrengungen 
wurden untemommen, urn auch in entfemteren Gegenden die Territorialhauptlinge 
zu Vasallen zu machen, was nicht immer' ohne kriegerische Auseinandersetzungen 
verlief. Wo es gelang, Lander als politische Bezirke einzurichten, wurden die alten 
Stammeshauptlinge als Verwaltungsinstanzen beibehalten, als Landesverwalter 
(kuni no miyatsuko) oder Distriktoberhaupter (agata-nushi). In Kinai und in 
Nord-Kyfishu geschah das am friihesten. Kaiser Yuryaku muBte im 5. Jh. noch oft 
Feldziige untemehmen. Aus den Dberresten in Hiigelgrabem erkennt man die 
Bedeutung von Waffen und Riistungen aus Eisen fUr Reiter- und FuBsoldaten, die 
sicher nicht bloB fiir die Kriege in Korea gebraucht wurden. Wahrscheinlich gab es 
Lander, die nur in einem losen Tributverhaltnis zum werdenden Gesamtstaat 
standen. Tasa no Omi in Kibi (Kyfishu) entfachte einen Aufstand in Mimana und 
wollte auch Silla und Paekche darin verwickeln. In Nord-Kyfishurevoltierte 527 der 
Landesverwalter (kuni no miyatsuko) von Tsukushi namens Iwai. Sein Land war seit 
alters her die Basis fiir Einfalle und die Beherrschung von Korea. Beim Aufstand in 
Tsukushi unter Iwai hat das Land Yamato Kenu no Omi vom Land Omi mit 60000 
Soldaten auf eine Expedition nach Korea geschickt. Iwai hatte die Lander Hizen, 
Higo, Buzen und Bungo hinter sich und nagelte die Armee von Kenu fest. Der letzte 
Entscheidungskampf fand in Mii in Tsukushi statt. "Fahnen und Trommeln standen 
sich gegeniiber, der Staub wirbelte auf". Iwai unterlag und wurde enthauptet. Der 
Aufstand hatte ein Jahr und drei Monate gedauert. Wie es bereits in Kinai und 
Umgebung geschehen war, wurden auch in Kyfishu und West-Honshu Tributver
haltnisse durch Grundeigentum mit Getreidespeicher und Lehen abgelost. 

Yom Widerstand in Izumo ist am meisten im Gedachtnis haften geblieben, mehr 
als von dem in anderen Gegenden. Die Zeit der Unterwerfung lag nicht so weit 
zuriick, wie Mythen und 10k ale Oberlieferungen (densetsu) es haben wollen. Der 
Widerstand war heftig. Nach der Unterwerfung des Landes mit Waffengewalt wurde 
der Stammeshauptling von Kizuki (Izumo) des Kultrechtes beraubt. Hemach 
richtete der Y ama to-Staa t das Lehen- und Horigen-System ein. Es scheint, daB man 
ehemalige Stammeshauptlinge zu Beaufsichtigem der Horigen machte. Gegensatze 
zwischen den Stammeshauptlingen wurden vom Yamato-Staat ausgeniitzt. 

In den Provinzen fand eine Wandlung zu einer neuen Klasseneinteilung statt. 1m 
Ostland (Azuma), in Kozuke, in Shinano, in Owari, Mino, im Westen in Bizen, 
Bingo, Izumo, in Kyfishu in Chikuzen und Hyfiga, in allen diesen Uindem fing man 
an, vorn rechteckige, riickwarts runde Hiigelgraber zu machen, die bisher eine 
Besonderheit von Kinai waren. Das zeigt, daB sich die Macht von Kinai bis in die 
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Provinzen ausgedehnt hatte und gleichzeitig, daB sich die Adeligen, die solche 
Grabhiigel errichten durften, in den Provinzen entfalteten, wo sie die Funktion 
von Stiitzpfeilern des Yamato-Hofes ausiibten und zugleich ihre eigene Macht 
festigten. 

Oer Aufstand von Iwai in Kyushu und anderswo hat den Yamato-Staat nicht nur 
nicht gestiirzt, sondem hat zu einer Erweiterung seiner Macht in den Provinzen 
gefiihrt. Die Klasse der Stammeshauptlinge von Kinai, die frtiher die politische Basis 
fiir den Yamato-Staat ausmachte, erfuhr im 5. und 6. lh. eine groBe Umgruppierung 
als Folge kriegerischer Eroberungen im Land und in Korea, weil sie sich in Korea 
und in allen Provinzen des Inlandes bereichern konnte. Besonders aus Paekche 
(Kudara) bereicherten Menschen und Sachen, Raub und Tribut nicht nur die 
Yamato-Herrscher, sondern auch die Stammesoberhaupter von Kinai gewaltig. Sie 
wurden Mitbeherrscher der Provinzen. Oer Imbe-Klan, der erblicher Kultdiener am 
Hofe war, richtete Kultdieneramter (imbe, imibe) ein in Awa, Kii und Sanuki 
(Shikoku). Ihre Horigenbauern (be-min) muBten ihnen Baumwolle, Hanfstoffe und 
Bauholz abliefern. 

Vor allem der Mononobe-Klan scheint sich im Verlauf der Unterdrtickung von 
Aufstanden im 6. lh. viele Horige zugelegt zu haben. Wie Oberlieferungen 
berichten, hat Kaiser Yuryaku das Land mit GroBaufsehern (o-muraji) und 
Horigenvolk (tami-be) gefiillt. In Kinai waren die ehemaligen Stammeshauptlinge 
aIle umfunktioniert zu Oistrikthauptem (agata-nushi) als Untergebene der Landes
statthalter (kuni no miyatsuko); sie wurden ein Teil des Staatsaufbaues. 

Die Adelsfamilien mit Horigen im ganzen Land waren verschiedener GroBe, 
Herkunft, Berufsart, wie die Otomo, Mononobe, Soga, Ki, Kose, Katsuragi, Heguri, 
auch unterschiedlich in Bltite und Verfall; von vielen ist der Name vergessen worden. 
Sie sind einmal Stammeshauptlinge in Kinai gewesen und als Lehensadel zur Macht 
gekommen, also die Vorlaufer der spateren Adelsklassen. Sie waren entweder uji 
(Klane), d. h. Nachkommen derselben Ahnen, oder Leute, die sich unter dem 
Vorwand von solchen zusammengeschlossen hatten mit fiktiven Ahnen gleichen 
Stammes. Ein uji oder shizoku (Klan) unterschied sich von einem blutsmaBigen 
Sippenverband der Urgesellschaft, in dem der Familienvater das Oberhaupt war. 
Spater waren ujiUntertanen, die untereinander nicht blutsmaBig verbunden waren, 
die auch horiges Yolk und Sklaven unter einem gemeinsamen Oberhaupt (uji no 
kami, Klan-Oberer) einschlossen. Oer Yamato-Staat, der die Hauptlingsschicht als 
ursprtingliche Basis hatte, folgte den tomo no miyatsuko (wortlich "Residenzbesit
zer von Genossen"), die ihre Amter erblich teilten und deren Amtsbereich erblich 
war. Sie hatten als Verbandsleute (ujibito) unter sich die tomo no 0 ("Genossenver
bande") und Horige (be-min), deren Gesellungssystem ebenfalls das Klansystem 
war. Ais Folge der Aufteilung der Hauptlingsschicht entstand und entwickelte sich 
die Adelsschicht. Ein solcher Aufbau der Gesellschaft mit der Konigsmacht an der 
Spitze wurde tiber das ganze Land erweitert. Ein Adelsrang (kabane) war erblich. 
Sich beliebig einen solchen zuzulegen war verboten und brachte die Strafe der 
Gotter mit sich. Es war eine Forderung der Zeit, in den Wechsel der Macht Ordnung 
zu bringen und die Klassenunterteilung zu stabilisieren. Die Auftriebstendenz im 
Adelsstand war stark und daher war schon im 6. lh. eine Verminderung der 
Konigsmacht zu befiirchten. 
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1m Ostland wurden Residentschaften (kuni no miyatsuko) eingerichtet und 
ehemalige Stammeshauptlinge damit betraut. Von dieser Seite drohte dem 
Kaiserhaus keine Gefahr. Der Resident von Musashi bemiihte sich sogar, allergroBte 
Ergebenheit zu beweisen. Eine groBere Gefahr als die Moglichkeit eines auBeren 
Aufstandes waren fiir den Yamato-Hof Schwierigkeiten in der Frage der Thron
folge. 

Wirtschaftliche und soziale Gegebenheiten Hirben immer auf die Religion abo 
Daher war es angebracht, die wirtschaftliche, soziale und politische Situation der 
japanischen Gesellschaft zu skizzieren. Aus dieser Situation heraus ist der Shinto 
gewachsen. Nur die gehobenen Klassen waren imstande, sich das vom Festland 
iibernommene hohere Kulturniveau anzueignen. 
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VII. Japan eine chinesische Kulturprovinz 

Die kulturelle Abhangigkeit Japans von China machte sich allmahlich auf allen 
Gebieten bemerkbar, nieht zuletzt auch auf dem Gebiet der Religion. Wir sahen 
bereits, wie Prinz Shotoku schon fast ganz chinesisch dachte. Von grundlegender 
Bedeutung war vor allem die Erwerbung der Kenntnis der chinesischen Schrift. Erst 
damit wurde im Lande eine Geschichtsschreibung moglieh. Die aHmahlich verbrei
tete Kenntnis der chinesisehen Klassiker steHte der japanischen Herrscherschicht 
ganz neue Regierungsprinzipien vor Augen. 

Unter Kaiser Kimmei (540-571) ist bereits auch die Ankunft von Vertretern 
anderer Wissensgebiete gesichert. Ab 553 gab es Fachleute der Medizin, der 
Divination und des Kalenderwesens. Unter der Kaiserin Suiko (593-628) wurde 
durch den Prinzregenten Shotoku die chinesische Kultur systematisch iibernommen. 
Das ging natiirlich nicht von heute auf morgen. Der Prinz machte den Chinesen 
Kakuka zu seinem Lehrer in den Klassikern. Zur Zeit Suiko 10 (602) kam aus 
Kudara der Monch Kanroku an den japanischen Hof mit Biichern iiber Kalender, 
Astronomie, Geographie, Magie (tonkoTarnkunst, urn sich unsichtbar zumachen), 
Geomantik. Der Prinz fiihrte ihm eine Anzahl Schiiler zu. In den "Siebzehn 
Regierungsdevisen" von Prinz Shotoku finden sich Ankliinge an eine stattliche 
Reihe bedeutender chinesischer Werke, wie Shih-king, Shu-king, Hsiao-king (iiber 
kindliche Pietat), Lun-yii, Tso-ch'uan, Li-ki, Kuan-tze, Meng-tze, Mo-tze, Lao-tze, 
Chuang-tze, Han Fei-tze, Shih-ki, Han-shu, Wen-hsiian. Da aus all diesen Biichern 
Wendungen entnommen und Stellen zitiert sind, so steht fest, daB der Horizont von 
Prinz Shotoku Konfuzianismus, Taoismus und Legismus, also aIle fiihrenden 
Geistesrichtungen Chinas umfaBte (Chinesische Gedankenwelt, NBD II). Koreani
sche und ehinesische Einwanderer waren weiterhin geschatzt. Das zeigte sich auch in 
der Art der Beilegung des sogenannten Jinshin-Biirgerkrieges (diese Wirren 
erhielten ihren Namen vom Jahr des Sechzigerzyklus, in dem sie sich ereigneten). 
Kaiser Kobun (671-672), Sohn des Kaisers Tenchi, folgte seinem Vater auf den 
Thron. Sogleich revoltierte sein Onkel O-ama no Oji, spater Kaiser Temrnu 
(673-686) in Yoshino und beanspruchte den Thron fUr sich. Der Kaiser entsandte 
Truppen gegen den Rebellen, die aber in mehreren Kampfen geschlagen wurden, 
worauf der Kaiser sich das Leben nahm. (Erst 1870 wurde er in die amtliche 
Kaiserliste eingetragen.) 677 begnadigte Kaiser Temmu den in den Biirgerkrieg 
verwiekelten Yamato no Aya no Atai mit der Begriindung, er wolle nicht, daB der 
Klan Aya no Atai aussterbe. Eines der "sieben Vergehen", die vom Kaiser dem 
Yamato no Aya no Atai zur Last gelegt wurden, war, daB er ein Instrument des 
Soga-Klanes sei; ferner, daB er die noch nieht unterworfenen Emishi unterstiitzt 
habe, und noch anderes. Trotz dieser Verge hen sagte der Kaiser: "Ich will nicht, daB 
der Klan des Yamato no Aya no Atai durch Todesstrafe zu Ende komme". Dieser 
Yamato no Aya no Atai war ein Nachkomme des Kaisers Ling der Ost-Han. Der 
Achi no Omi (Minister), ein Nachkomme von Prinz Achi, begleitete den ganzen 
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Stamm mit Arbeitskraften von siebzehn Distrikten unter Ojin Tenno nach Japan, wo 
ihm als Wohnstatte Hinokuma, Takechi-Distrikt, Yamato gewahrt wurde. So ist 
nach der Tradition der Yamato no Aya no Atai Nachkomme von eingewanderten 
Chinesen der Spat-Han-Zeit. Sein Klan bliihte in Japan; fast der ganze Takechi-Di
strikt ist von ihm eingenommen worden. Von diesem Klan betatigten sich viele als 
Schreiber, andere wurden als Studenten zu den Sui (590-620) geschickt und 
gehorten wahrend der Taika-Reform (645-701) als einheimische Gelehrte (kuni no 
hakase) zu den Tragern der Reform um Takamuku no Kuromaro (gest. 654). Dieser 
hatte die erste Gesandtschaft nach China begleitet (607), wo er sich 33 Jahre 
aufhielt. Nach seiner Riickkehr beteiligte er sich als kuni no hakase (einheimischer 
Gelehrter) an der GroBen Reform (Taika). Er starb in China an der Spitze einer 
Gesandtschaft. Der vom Klan des Yamato no Aya no Atai zu den Sui geschickte 
Student unterrichtete nach seiner Ruckkehr den Prinzen Naka no Oho no Miko 
zusammen mit Minabuchi Shoan, der in China Regierung und Verwaltung studiert 
hatte. In der Asuka-Zeit, die der Nara-Zeit (710-784) vorausging, hat sich der 
chinesische Shiba-uji (Shiba-Klan) unter Shiba Tatto u. a. um die Forderung des 
Buddhismus bemiiht. Shiba Tatto ist der japanische Name des Chinesen Sumatah, 
der 522 nach Japan gekommen und sich in Yamato niedergelassen hatte, um den 
Buddhismus im Volk zu verbreiten, wobei er aber keinen Erfolg hatte. 

Das sind Sonderfalle von nationalisierten Chinesen. Zu Beginn der Heian-Zeit, 
Konin 6 (815), waren am kaiserlichen Hof Manta Shinno und seine Leute. Um die 
Familiennamen sicherzustellen, wurden im Kinai-Gebiet von allen Klanen Genealo
gien aufgeschrieben; das Ergebnis davon war der "neu zusammengestellte Katalog 
der Klan-Familiennamen" (Shinsei seishi-roku). Danach machten die Klane der 
eingewanderten Chinesen und Koreaner mehr als ein Drittel der Gesamtzahl aus. 
Wahrscheinlich waren auch viele Einwanderer aus den koreanischen Staaten 
Chinesen, jedenfalls waren es Leute mit chinesischer Bildung, die durch die 
konfuzianischen Staatsexamen gegangen waren. Die Einwanderer kamen aus Han 
(China), Kudara, Silla (Shiragi) und Kokuryo. Darunter machten die Han-Klane 
mehr als die Halfte aus. Die meisten Einwanderungen fanden vom 4.-5. Jh. statt, als 
der Yamato-Hof auf der koreanischen Halbinsel eine intensive Politik betrieb. Der 
Hata-Klan (Hata geschrieben mit dem Zeichen fUr Ch'in, dem kurzlebigen Staat 
[249-206] mit dem beriihmten ersten Kaiser Ch'in Shih-huang-ti) wird als 
Nachkommenschaft von Yuzuki no kimi angesehen, Sohn des Ko Man aus der 13. 
Generation von Ch'in Shih-huang-ti. Der Klan erwarb sich in der Yamato-Zeit 
groBe Verdienste um die Forderung der Seidenraupenzucht. Zur Zeit des Kaisers 
Kimmei (540-571) zahlte der Hata-Klan 7053 Familien. Ferner war da der 
Aya-Klan (Aya geschrieben mit dem Zeichen fur Han), Nachkommen eines Achi, 
ein Teil davon wurde Yamato no Fumi-uji (Schreiber-Klan) genannt. Dann gab es 
auch einen Kawachi no Fumi-uji. Diese beiden Klane dienten dem Yamato-Hofmit 
dem Schreibpinsel und brachten Gelehrte hervor. 

Die Einwanderung von Koreanern war eben falls betrachtlich. 1m 6. Jh. wurde 
Silla (Shiragi) machtig. Um sich dagegen zu behaupten, pflegten Kudara und 
Kokuryo mit Japan gute Beziehungen, so kamen aus diesen beiden Landern 
zahlreiche Einwanderer. Der groBere Teil von ihnen waren Fachleute in Religion, 
Wissenschaften und Kiinsten. Der kulturelle Aufschwung der Asuka-Periode ist 
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groBtenteils auf sie zuruckzufuhren. Kudara wurde 660 von Silla vernichtet, worauf 
ganze Gruppen von Kudara-Leuten nach Japan kamen. Darunter war der 
Gesetzeskenner Sataku Shomei und der Obergelehrte Kishitsu Shfiki, die beide 
Beamtenstellungen erhielten; ebenso die MiliHirexperten Kokuna Shinshu, Mokuso 
Kishi, Okurai Fukuryfi und Toho Shunsho. In der Heilpflanzenkunde waren Konra 
Konshu, Kinshitsu Shfishin, Tokuchosho und Kitsutaisho bewandert. Ein 
Funf-Klassiker-Kenner war Kyosotsumo, ein Yin-yang-Fachmann Roku Fukumu. 
Alle diese Gelehrten erhielten am kaiserlichen Hof einen Kappenrang verliehen. 
Sataku Shomei, Kitsu Daisho und Mokuso Kishi erhielten von Prinz Otomo, dem 
spateren Kaiser Kobun (671-672), das Amt von Zeremonienmeistern fur Gaste. So 
stromten vom 4.-5. Jh. an Einwanderer nach Japan, die Trager der Festlandkultur 
wurden. 

Ais Kaiserin Suiko auf den Thron kam und Prinz Shotoku Statthalter wurde, 
wurden innere Reformen in Angriff genommen und ein diplomatischer Verkehr mit 
den Sui begonnen. Erster Zweck dabei war die direkte Obernahme derchinesischen 
Kultur. Nach den Sui-Annalen (Sui-shu) war die erste japanische Gesandtschaft von 
einem gelehrten buddhistischen Monch begleitet. Die dritte Gesandtschaft ging 609 
(Suika 16) nach China. Ais die Gegengesandtschaft der Sui von Japan zuruckreiste, 
folgten dem japanischen Gesandten Ono no Imoko (607 und 608) acht Studenten. 
Bald darauf gingen die Sui unter, es kamen die Tang. 1m Jahre 623 (Suiko 31) 
folgten dem Tributgesandten von Silla die Monche Eisai und Eko und die A.rzte 
Enichi und Fukuin an den japanischen HoL Enichi pries die Rechtsverhaltnisse der 
Tang. Er war zehn Jahre in China gewesen, trat fur einen Kontakt mit China ein und 
erregte bei den Japanern Verlangen nach der chinesischen Kultur. Sechs Jahre 
spater (630) wurde die erste Gesandtschaft zu den Tang geschickt. Der Monch Min, 
der studienhalber nach China gegangen war, kehrte mit anderen Studenten zuruck, 
indem sie sich der Gesandtschaft zu den Sui anschlossen. 1m Jahre 653 (Kotoku 
Hakuchi 4) gingen 121 Personen zu den Tang, darunter war der japanische 
Gesandte und ein stellvertretender Gesandter, die iibrigen waren Studenten. 
Weitere Gesandtschaften folgten 654, 659 und 669. Solche Gesandtschaften waren 
immer von Student en begleitet, die mindestens zehn Jahre im Land blieben, 
zuweilen sogar dreiBig Jahre. Spater ubten sie in Japan groBen EinfluB aus. 

Organisation der chinesischen Studien in Japan.-SchonzurZeitvon 
Kaiser Keitai (507-531) waren Fiinf-Klassiker-Gelehrte angestellt. Unter Kaiser 
Kimmei (540-571) wechselten Fachleute fiir Kalenderwesen und Divination 
einander abo Prinz Shotoku war ein positiver Forderer chinesischer Studien. Ais die 
Studenten von den Sui und den Tang zuriickgekommen und unter Kaiser Tenchi 
(662-671) Einwanderer aus Kudara (Paekche) gekommen waren, wurden die 
China-Studien organisiert. Vor der Taika-Reform handelte es sich bloB urn ein 
Hausstudium. Unter der Kaiserin Suiko wurden dem Monch Kanroku drei oder vier 
Buchschiiler unterstellt, die im Auf trag von Prinz Shotoku Kalendermethode 
studierten. Der Monch Min, der mit Ono Imoko zu den Sui gegangen war, 
versammelte nach seiner Riickkehr junge Leute der Adelsklassen in einer Halle und 
las iiber Shu-eki (Chou-i Divination in der Chou-Zeit). Unter dem aus China 
zuriickgekehrten Minabuchi no Shoan studierten Nakatomi Kamatari und der 
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kaiserliche Prinz Naka no Oe (der spatere Kaiser Tenchi) Konfuzianismus. So fand 
chinesisches Wissen in jtingeren Adelskreisen Verbreitung. 

An die Stelle der bisher nur privaten Studienmoglichkeiten trat im Zuge der 
Taika-Reform eine offiziell errichtete Schule Daigakury6 ("Haus ftir die groBen 
Studien"), als dessen Direktor 671 (Tenchi 10) der Kudara-Aristokrat Kishitsu 
Shushi bestellt wurde. Das Taih6-Gesetzbuch (Taih6-ry6ritsu) von 701 gab der 
Hochschule eine endgiiltige Gestalt. 

Die chinesische Gedankenwelt (NBD II:181 f.). - 1m chinesischen 
Denken sind Astronomie und Kalenderwesen eng mit der Regierung verbunden. 
Das kommt von der Entsprechung von Himmel und Mensch aufgrund der Lehre von 
Yin und Yang und den Ftinf Elementen (wu-hsing, jap. go-gy6). Davon ist das 
Shin-i-setsu, chin. ch'en-wei-shuo abgeleitet, eine Art Theorie der Prophetie, die 
von der Entsprechung von Himmel und Mensch abgeleitet ist. Die Handlung des 
Herrschers hat stets auf den Gang der Natur EinfluB ausgetibt. 1st der Herrscher 
tugendhaft, erscheinen gltickverheiBende N aturzeichen, sonst meld en sich Katastro
phen an. Aufgrund solcher Vorzeichen lassen sich Voraussagen tiber die Menschen
welt machen, besonders tiber die Zukunft des Herrschers. Der Herrscher kann und 
solI sich dem Willen des Himmels anpassen. 

Die von Sh6toku Taishi (Prinz Sh.) eingerichteten zwolf Kappenrange mit ihren 
Bezeichnungen hangen mit der konfuzianischen Tugendliste zusammen. Auch die 
"Siebzehn Regierungsdevisen" sind stark von ethischen Ideen des Konfuzianismus 
gepragt. Manche Fassungen entstammen dem Lun-yii und Tso-ch'uan. Der 
kaiserliche ErlaB, der 646 die Taika-Reform inaugurierte, sagt ausdrticklich, der 
Kaiser mtisse die heiligen Kaiser des (chinesischen) Altertums Yao und Shun u. a. 
nachahmen, so werden heilige Kaiser kommen. Die taoistischen Ideen von der Leere 
und dem Nichthandeln (von Lao-tze und Chuang-tze) fanden in Japan keinen 
Anklang, wohl aber Geschichten von Genien (shin-sen, chines. shen-hsien). Das 
Jenseits (Tokoyo no kuni) wird der "geheimnisvolle Bereich der Genien" genannt. 
Man glaubte an den "H6rai-Berg", einem Berg, auf dem Genien leben. Genien sind 
im Volkstaoismus ehemalige Menschen, die durch lange Zeit hindurch getibte 
Lebenskunst zur Unsterblichkeit und Vergeistigung gelangt sind. Von Prinz Sh6toku 
wird folgende Legende erzahlt: Als er nach Kataokayama reiste, traf er einen 
hungrigen Armen, dem er Essen und Kleider gab. Ais man nach dessen Tod das 
Grab offnete, war kein Skelett darin, sondern nur das vom Prinzen erhaltene 
Gewand. Der Tote war als Genius ins Weltall entschwunden. SchlieBlich bildete sich 
urn den Prinzen seIber nach seinem Tod eine ahnliche taoistische Legende. Er kam 
ins Land des "himmlischen langen Lebens". Die Kaiserin schickte nach des Prinzen 
Tod einen Wandbehang, der das "Land des himmlischen langen Lebens" darstellte. 
Von dieser Handarbeit sind nur mehr Fragmente vorhanden, aber die schonen 
Farben und die sorgfaltige Nadelarbeit zeugen von der Frommigkeit der Tante des 
Prinzen, der Kaiserin Suiko. Die Frage ist noch offen, ob dieses Land des 
"himmlischen langen Lebens" (Tenju-koku) das Land des Gltickes (Sanskr. 
Sukhavati) von Buddha Amida darstellt, oder den Himmel des Seligen oder Genien 
im taoistischen Sinne. Der Wandbehang wird im Nonnenkloster Chuguji innerhalb 
des Bereiches von Horyuji verwahrt. Das Nonnenkloster wurde an der Stelle der 
Residenz der Mutter Prinz Sh6tokus zu deren Gedachtnis erbaut. Die Zentralfigur 
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der Kannon in der Kapelle solI von des Prinzen eigener Hand geschnitzt worden sein. 
Mehrere Geniengeschichten iiber den Prinzen kamen in Umlauf. Am Ufer eines 
Flusses im Ostland verehrten die Leute 644 (Kokyoku 3) ein Insekt als Tokoyogami 
("Gott des ewigen Landes"). DaB die Familien dabei diesem Gott aus dem Jenseits 
Vermogen opferten, ist taoistischer EinfluB: Geringschatzung verganglicher Giiter. 
Die taoistische horai (chines. peng-Jai)-Vorstellung von einem Land der Seligen mit 
Reichtiimem und langem Leben wurde mit der alteren Vorstellung vom tokoyo 
("ewigem Land") vereinigt. Aus dem tokoyo kommenzu Neujahr die gliickbringen
den Ahnengotter. Der Taoismus hat also nicht nur bei Kaisem und Wiirdentragem 
angeschlagen, sondern auch beim Yolk Eingang gefunden. 

Auch die Bezeichnung Tenno fiir Kaiser stammt aus der taoistischen Terminolo
gie. Mit Sicherheit finden wir diese Bezeichnung zum erstenmal 666 (Tenchi 5) 
gebraucht in einer Inschrift auf dem Sockel einer Statue des Miryoku Bosatsu im 
Tempel Yachuji. Da heiBt es "Nakamiya Tenno". In den Sui-Annalen (Sui-shu) 
finden wir eine Stelle "Wo-Konig namens Ame-tarashi-hiko", was "Prinz Himmels
erleuchter" bedeutet. Auf Inschriften aus dem 5. und 6. Jh. finden wir fiir den 
Kaiser die Bezeichnung dai-o (chines. ta-wang) "groBer Konig". Die Chinesen 
nannten die Herrscher tributarer Staaten wang (jap. 0). Aber auch das Ametarashi
hiko ist auf Inschriften zu finden. Dann kam auch Sumera als Titel des Kaisers auf; 
das Wort bedeutet "der unter dem Himmel Herrschende". Das Wort wurde auch fiir 
Gotter gebraucht. Fiir den Briefwechsel zwischen dem japanischen und dem 
chinesischen Kaiserhof war es von seiten Japans eine heikle Frage, wie sich der 
japanische Kaiser seIber nennen solIe. Prinz Shotoku schrieb: "Der Herrscher des 
Landes des Sonnenaufgangs entsendet seine Botschaft an den Herrscher des Landes 
des Sonnenuntergangs". Dieser Ton der Gleichstellung miBfiel der chinesischen 
Seite, die gewohnt war, aIle ihre Nachbarn als von niederem Rang zu betrachten; 
aber auch die Gegeniiberstellung von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang fand sie 
unangebracht. Der chinesische Kaiser (ANESAKI MASAHARU 1930:38) begann sein 
Antwortschreiben mit: "Der Kaiser spricht zum Prinzen von Yamato". In der 
nachsten japanischen Botschaft hieB es: "Der himmlische Herrscher (Tenno) des 
Ostens spricht zum Kaiser des Westens"Y Offenbar waren die Yamato-Herrscher 
friiherer Jahrhunderte mit dem Titel "Konig" (wang, 0) zufrieden. Eine Aufwertung 
des Kaisertitels von Ametarashihiko zu Sumera muB sich zwischen dem 5. und 6. Jh. 
vollzogen haben und schlieBlich verfiel man am Ende des 6. Jh.s unter Kaiserin Suiko 
(593-628) auf Tenno (chines. T'ien-huang). Das Wort entspricht im Friih-Tao
ismus dem T'ien-ti ("Himmelskaiser"). Unter Kaiserin Suiko und Prinz Shotoku 
wurde einerseits bereits an einen Staatsaufbau nach chinsesischem Vorbild gedacht, 
andererseits muBte im Rivalitatsstreit mit den machtigen Klanen das kaiserliche 
Prarogativ der gottlichen Abstammung von der Sonnengottheit im Titel zum 
Ausdruck gebracht werden, daher "himrnlischer Kaiser", ein Kaiser, der genealo
gisch mit der Himmelsgottheit verbunden ist, eine Idee, die es in China nie gab. In 
China gab es mehrere Himrnelskaiser (T'ien-ti), davon war einer Shang-ti "oberer 

17 ANESAKl meint, des Prinzen Sh6toku Bestehen auf Ranggieichheit sei seiner Oberzeugung von 
der Gleichheit der Nationen im Lichte des buddhistischen Glaubens entsprungen. 
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Kaiser". Konfuzius nannte die hochste Gottheit T'ien (Himmel) oder Shang-ti. 
T'ien-huang (Tenno) ist taoistischer Sprachgebrauch. 

Shotoku Taishi starb, bevor seine ReformpUine Gestalt angenommen hatten. Die 
Regierungsverhaltnisse Japans konnen erst seit der Taika-Reform mit denen Chinas 
verglichen werden. Tenno bedeutet mehr als Sumera Mikoto, das einfach 
"Herrscher" heiBt. Es iiberragt auch Huang-ti (jap. Kotei) "Kaiser". So war der 
Kaiser des von den Japanem errichteten Mandschu-Staates Huang-ti (Kotei) und 
somit dem japanischen Kaiser nicht ebenbiirtig. An dieser Stelle taucht die Frage 
auf, ob wir hier mit dem Beginn des Buddhismus im AnschluB an Prinz Shotoku 
fortfahren oder die Anfange der japanischen Staatsreform weiter verfolgen und 
dann die Stellung der Gotterverehrung im neuen Gesetzestaat naher betrachten 
sollen. Wir entscheiden uns fiir den zweiten Weg. Erst durch Konfrontierung mit 
dem gesetzlich festgelegten Gotterkult konnen wir die Stellung des Buddhismus im 
richtigen Licht sehen. Das hat auch den Vorteil, daB wir nicht nach der Einlage iiber 
die Friihgeschichte des Buddhismus in Japan wieder an die einheimische Religion 
ankniipfen miissen. 
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VIII. Die Taika-Reform (645-701) und ihre Bedeutung 
filr die Religion 
Errichtung einer Kultbehorde (Jingikan) 
Gesetzliche Kultregelung (Engishila) 

Mag Prinz Shotoku noch so sehr von hohen Regierungsidealen erfiillt gewesen sein, 
die tatsachliche innenpolitische Lage seiner Zeit entsprach diesen Idealen in keiner 
Weise. Ais Prinz Shotoku 629 gestorben war, stiirzte das Land in einen wahren 
Hexenkessel von Unruhen. Der Import des Buddhismus hatte vorher schon AnlaB 
zu einem groBen Wirbel gegeben. Als 552 der Kanig von Kudara dem Kaiser einige 
buddhistische Statu en geschenkt hatte, holte dieser sich bei seinen Ministern Rat, 
was mit diesen Statuen geschehen solle. Die Ansichten waren geteilt. Soga Iname 
war der Meinung: "Diese Gatter werden in allen westlichen Landern in Ehren 
gehalten. Wie sollte Japan es sich leisten kannen, ihnen Verehrung zu versagen?" 
Jedoch die beiden anderen Minister Mononobe Ogoshi und Nakatomi Kamako 
waren anderer Meinung; die Verehrung fremder Gatter tue der Verehrung der 
Landesgatter Abbruch. Die Nakatomi hielten sich fiir Nachkommen von Ame-no
koyane und waren glaubige Verehrer der Sonnengottheit Amaterasu. Kamako war 
Minister unter Kaiser Kimmei (540-571). Er nahm von Anfang an eine feindliche 
Haltung gegen den Buddhismus ein und fiihrte dann den Kampf gegen den 
Soga-Klan an, der die neue Religion begriiBte. 

Der Kaiser gab die buddhistischen Statuen dem Minister Soga Iname, der sie in 
seinem Privattempel K6genji, dem ersten buddhistischen Tempel Japans, unter
brachte. Nakatomi Kamakos Sohn Katsumi (gest. 587) tat sich in seiner Opposition 
gegen die Buddha-Lehre zusammen mit Mononobe no Moriya. Nach dem Tod des 
Kaisers Y6mei (586-587) brach der Biirgerkrieg aus, aus dem die Soga als Sieger 
iiber die Mononobe hervorgingen. Kaiser Y 6mei war der erste buddhistische Kaiser 
Japans. Von einer Krankheit befallen, erhielt er von seinem Sohn Prinz Shotoku den 
Rat, Buddhist zu werden. Mononobe no Moriya und N akatomi Katsumi versuchten, 
ihn davon abzuhalten, weil ein soIches Vorgehen die Gatter des Landes beleidigen 
und ihren Zorn erregen wiirde; aber vergeblich, der Kaiser starb als Buddhist. 

Nach der vollstandigen Niederlage des Mononobe-Klans in der Schlacht auf dem 
Berg Shigisen baute Soga Umako den Tempel H6k6ji. Der Kaiser Sushun 
(588-592) war mit dem eigenmachtigen Vorgehen seines Ministers nicht einver
standen und beschloB seine Beseitigung mit Hilfe von ergebenen Truppen. Umako 
erfuhr von dem Plan, ermordete den Kaiser und setzte 592 seine Schwester Suiko auf 
den Thron. Der Prinzregent Sh6toku regierte im Vordergrund, Kaiserin Suiko und 
Soga Umako taten es im Hintergrund. Nach der Ausschaltung des Militarklans der 
Mononobe hatte Prinz Sh6toku (572-621) freie Hand, seine buddhistische 
Reformlinie einzuhalten. 
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Bald folgten aber neue Wirren, die zeigten, wie unbedeutend damals ein Kaiser 
war und wie die tatsachliche Macht in die Hande des Soga-Klans hiniibergeglitten 
war. Soga Umakos Sohn Emishi (gest. 645) griff nach dem Tod der Kaiserin Suiko 
sehr eigenmachtig in die Nachfolgefrage ein. Er stellte sich gegen den Sohn des 
Prinzen Sh6toku namens Yamashiro und setzte Tamura no Oji als Kaiser Y6mei ein. 
Von einer Krankheit befallen, konnte Emishi seine Ministermacht nicht mehr 
ausiiben und iibertrug sie auf seinen Sohn Iruka (gest. 645). Iruka brachte im Verein 
mit seinem Vater die Witwe von Y6mei auf den Thron (641), und bestimmte dann 
Furuhito no Oe, einen Verwandten der Soga, als deren Nachfolger. Dem stand 
zunachst der Prinz Yamashiro im Wege, weshalb ihn Iruka 643 ermorden lieB. Von 
da an ging es aber mit den Soga abwarts, sie hatten sich allseitig verhaBt gemacht. 
Prinz Naka no Oe, der spatere Kaiser Tenchi, tat sich mit Nakatomi Kamatari 
(614-669), Enkel von Nakatomi Katsumi, zusammen zum Sturz der Soga. 
AnIaBlich des Empfanges von koreanischen Gesandten durch die Kaiserin brachten 
die Verschworer Iruka vor ihren Augen urn, wahrend andere seinen Vater Emishi in 
dessen Haus toteten. Die Soga hatten ein lahrhundert lang die Macht im Staate 
ausgeiibt. Von da an traten die Nakatomi ihre Herrschaft an. 

Die Kaiserin dankte nach diesen blutigen Ereignissen ab, und Karu no Oji wurde 
als Kaiser K6toku (645-654) ihr Nachfolger. Als Kronprinzwarer mit Naka no Oe, 
dem spateren Kaiser Tenchi, und Nakatomi no Kamako an der Beseitigung der Soga 
Emishi und Iruka beteiligt gewesen. Die Regierung von Kaiser K6toku war von ganz 
neuer Art, zum Teil von China kopiert. Der Gebrauch von Regierungsdevisen 
(nengo) wurde eingefiihrt und mit der Staatsreform begonnen. Taika (645 -649) war 
die erste Devise, nach der die GroBe Reform (taika) benannt ist, die von 645-701 
durchgefUhrt wurde. MaBgebend war dabei die chinesische Reichsverfassung. 

Der erste Zweck der Reform war die Sicherung der Herrschergewalt des 
Kaiserhauses. Das System des Geschlechterstaates hatte sich als unmoglich 
erwiesen. Die Studenten, die Prinz Sh6toku nach China gesandt hatte, kehrten 
zumck und berichteten iiber die Macht und Durchschlagskraft der T'ang-Dynastie 
(618-907), die die Sui gestiirzt, das Land geeinigt und zur Bliite gebracht hatte. Es 
gab zu dieser Zeit hinreichend viele Einsichtige, die die absolute Notwendigkeit 
einer Zentralgewalt einsahen. 

Zunachst war eine Landreform durchzufiihren. Ein kaiserliches Edikt schaffte 
646 das Landeigentum der machtigen Klanfamilien abo Solche Familien hatten 
fmher Land erworben fiir ihre Dienste, die sie dem Yamato-Hof erwiesen hatten, 
oder als Preis fUr ihre Unterwerfung. Durch Akkumulation von solchen Giitern mit 
dazu gehorenden Horigenbauem wurden sie de facto GroBuntemehmer. Der Hof 
hatte seine eigenen Hausgiiter mit den dazugehorigen Untertanen und Sklaven 
(Nihon Shakai Minzoku Jiten:863; SAKAMOTO 1977), wurde aber im AusmaB von 
Besitz und Macht von anderen Klanen iiberspielt. Durch die Reform wurde alles 
Land offentlich, und nur der Kaiser konnte dariiber verfiigen. Samtliches Ackerland 
wurde nach einem Lehensverteilungsgesetz vergeben. Leute, die Felder bekamen, 
waren dem Staat gegeniiber zu Steuem, Naturalienabgaben und Dienstleistungen 
verpflichtet und muBten Soldaten stellen. Die Reform war aber insofem nicht 
durchgreifend und nur eine Halbheit, als verdienstvollen Adeligen Privilegien und 
Sonderstellungen eingeraumt wurden, was sich spater sehr rachte und zu neuen 



Taika-Reform und ihre Bedeutung fUr die Religion 287 

politischen Umwalzungen fiihrte. 1m Prinzip leisteten jetzt die Bauem ihre Steuem, 
Abgaben und Dienste nicht mehr den Adelsfamilien als ihren Grundherren, sondem 
dem Staat, der jetzt das Verfiigungs- und Aufsichtsrecht iiber alles anbaufahige 
Land hatte. Das yom Staat iibemommene Land wurde auf die Untertanen von einem 
bestimmten Alter aufgeteilt, mit dem Recht, es zu bebauen, und der Verpflichtung 
zu festgesetzten Abgaben und Dienstleistungen. 

Der dritte Punkt der Reform war die Umwandlung desKlansystems in das einer 
angestellten Beamtenschaft. Die alten Klane dienten dem Staat weiter nach 
bestimmten Gesetzen als Beamte. Das System fiihrte wenigstens fiir einige Zeit zu 
einer BIute des Kaiserhauses und der Staatsgesellschaft. Wenn es letzten Endes doch 
wieder scheiterte, so lag es zum groBen Teil daran, daB Japan nicht dieselben 
geographischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen bot, wie China. 

Die Reform sah auch eine Hauptstadt fiir die Zentralregierung und Lokalverwal
tungen vor, ebenso ein Verkehrs- und ein Verteidigungssystem. Die groBen Linien 
der Reform wurden innerhalb von fiinf Jahren ausgearbeitet. Das Gesetzbuch war 
eine Nachahmung des Tang-Codex, eingeteilt in Verwaltungs- und Zivilgesetze 
(ryo) und in Strafgesetze (ritsu). Bei der gesetzlichen Stellung des Kaisers sehen wir 
das chinesische Vorbild darin, daB der Kaiser absoluter Monarch und Oberhaupt der 
Beamtenschaft war. Abweichend von China war er der traditionelle hohe Priester, 
der dem ganzen Land Frieden und Wohlergehen zu erhaIten hatte durch Opfer an die 
Gotter und Erkundung und Vermittlung ihres Willens. Daher standen an der Spitze 
des Regierungsapparates zwei oberste Amter, der Staatsrat (Dajokan) fiir die 
verschiedenen VerwaItungsaufgaben und das Gotteramt (lingikan), das fiir den Kult 
der Gotter zustandig war. 

Alles Land war, wie gesagt, grundsatzlich Staatseigentum. Obwohl die Vertei
lung gleichmaBig unter das ganze Yolk geschah, wurde ertragreiches Land an 
Biirokraten und hohe Wiirdentrager als Einkommensquelle abgegeben, ebenso an 
Shinto-Schreine und buddhistische Tempel zu deren Unterhalt. Land, das nicht aus 
Reisfeldem bestand, wurde den einzelnen zum beliebigen Gebrauch iiberlassen. 
Infolge der Bevolkerungszunahme ergab sich die Notwendigkeit, neues Land zu 
erschlieBen, aber das Gesetzessystem hatte fiir diesen Fall nicht hinreichend 
vorgesehen. Mit der Zeit fing die Regierung an, zu NeulanderschlieBungen zu 
ermuntem, und ab 743 wurde soIches Land den ersten Bebauem als privates 
Eigentum zuerkannt. Auch das war eine MaBnahme, die im Laufe der Zeit das ganze 
Gesetzessystem durchl6cherte. Die Folge war, daB Aristokraten, Verwalter von 
Gotterschreinen und buddhistischen Tempeln anfingen, sich mit groBtem Eifer der 
Gewinnung von N euland hinzugeben, urn ihren Privatbesitz zu vergroBem. 

Die Sammlung der damals zu Recht bestehenden Gesetze war 670 abgeschlos
sen. Weil sich der derzeitige Regierungssitz in Shiga in Omi befand, wurde die 
Sammlung Omi-ryo (O.-Gesetze) genannt und war noch nicht vollstandig. Die ganze 
Sammlung wurde unter Kaiser Temmu 682 vollendet und unter der Kaiserin Jito 689 
promulgiert. Kaiser Mommu gab an den Prinzen Osakabe Shinno, an Fujiwara 
Fubito und andere den Auftrag, alle bisher geleistete Arbeit in einem einzigen 
Gesetzbuch zu sammeln. Das Ergebnis war dann das Taiho-Gesetzbuch (Taiho
-ryoritsu) von Taiho 1 (701). 1m selben Jahr noch wurden mehrere Doktoren des 
chinesischen Rechtes (myoho-hakase) in alle Provinzen gesandt, das Gesetzbuch zu 



288 Geschichte der japanischen Religion 

promulgieren und zu erkHiren. Die Kaiserin Gensho lieB es 718 wahrend der 
Yoro-Periode revidieren, und diese neue Ausgabe wurde Shinryo ("neue Gesetze") 
oder Yoro-ryoritsu ("Y.-Gesetzbuch") genannt. Abgesehen von kleineren A.nde
rungen blieb es bis zur Meiji-Restauration (1868) in Kraft. 

Wahrend Konin 2 (811) erschienen die ersten Erganzungen, die Konin
kyaku-shiki (kyaku und shiki sind zwei verschiedene Gesetzeskategorien), ebenso 
wieder Jogan 10 (868) die Engi-kyaku-shiki, kurz Engishiki genannt, mit denen wir 
uns unten etwas niiher befassen werden, da diese Gesetzessammlung fur den 
amtlichen Shinto grundlegend wurde. 

710 wurde die Hauptstadt nach Nara verlegt, die Zeit von 710-784 ist als 
Nara-Zeit bekannt. Kaiser Shomu forderte den Buddhismus und lieB die groBe 
Bronzestatue von Vairocana-Buddha im Tempel Todaiji gieBen. Todaiji hatte er als 
Staatstempel der Hauptstadt erbaut; in den Provinzen lieB er ebenfalls Staatstempel 
(kokubunji) errichten. Shomus Ideal war die Verbindung von Politik und 
Buddhismus. Die Tempel erwarben allmahlich Reichtumer, und die Monche 
begannen in der Politik eine Rolle zu spielen. Gegen diese Entwicklung stemmte sich 
die Familie der Fujiwara, die Nachkommen von Nakatomi Kamatari waren, der 
zusammen mit seinem Sohn Fubito eine groBe Rolle in der Taika-Reform gespielt 
hatte. Der Nakatomi-Klan war im alten Japan im Geschlechterstaat fur Kulturange
legenheiten zustiindig gewesen. Nakatomi Omimaro (gest. 711), Neffe von 
Nakatomi Kamatari, der den vernichtenden Schlag gegen die Buddha-freundlichen 
Soga getan hatte, wurde zum Oberaufseher uber die Ise-Schreine und zum 
Oberhaupt aller Shinto-Kultangelegenheiten gemacht. Die Nakatomi sahen mit 
MiBgunst das Ansehen der Buddha-Lehre am Kaiserhof steigen. Es gelang ihnen, in 
Kaiser K6nin (770-781) einen Herrscher auf den Thron zu setzen, der keine 
buddhistischen Neigungen zeigte. Konins Sohn Kaiser Kammu verlegte die 
Hauptstadt nach Heian, dem heutigen Kyoto, urn den Verbindungen mit den 
Tempelklostem in N ara zu entgehen und brachte die Regierung in Einklang mit dem 
Gesetzessystem. 

Die Kulturblute mit starkem buddhistischem Gehalt war vor all em das Ergebnis 
der Kulturbeziehungen mit den Tang. Innerhalb von 70 Jahren sandte die 
Nara-Regierung viermal Gesandtschaften an den Tang-Hof, die jedesmal von einer 
groBen Anzahl von Studenten begleitet waren. Zu dieser Zeit erstreckte sich das 
Tang-Reich bis in die Mongolei, nach Sibirien und Zentralasien. Die Tang-Haupt
stadt Ch'ang-an war zu einer internationalen Metropole geworden. Die Einwei
hungsfeier der riesigen Buddha-Statue im Todaiji in Nara wurde von einem in Indien 
geborenen Brahmanen als Priester angefuhrt, und die dabei gespielte Musik wurde 
von Musikem aus dem gesamten Femen Osten besorgt. 

Es scheint aber doch, daB dieser Internationalismus und dieses Schwarmen fur 
den Buddhismus auf bestimmte Kreise beschrankt war, wahrend sehr weite Kreise 
sich noch auf alten japanischen Denkwegen bewegten. Die 4500 Gedichte 
umfassende Sammlung des Manyoshu (ca. 8. Jh.) enthiilt Beitrage aus allen 
Gesellschaftsklassen, angefangen von Kaisern und Prinzen, Adeligen und Priestern 
bis zu Bauem und Soldaten. Die Lieder besingen Landschaften aller Provinzen, 
Liebe zwischen Mannern und Frauen, zwischen Eltern und Kindern, aIle aus tiefem 
japanischem Empfinden heraus, sehr wenig beeinfluBt von buddhistischen oder 
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konfuzianischen Ideen. Die Anthologie zeigt eine gewisse Reaktion gegen die 
modische China-Bewunderung, d. h. wenigstens eine Unbertihrtheit von ihr. Die 
Kompilationen der japanischen My then und Geschichte, das Kojiki (712) und das 
Nihon Shoki (720), halten alte mtindliche und schriftliche Oberlieferungen fest. 

Unter Kaiser Kammu, dem Begrtinder der Hauptstadt Heian, wurde es den 
Monchen verboten, sich in staatliche Angelegenheiten einzumischen, aber als 
Religion durfte der Buddhismus seine rein geistige Aufgabe erftillen. Es fallt auf, daB 
die Verehrung der Gotter und der Buddhas reibungslos nebeneinander hergingen. 
Der Gesetzesstaat tibte tiber den Buddhismus seine Kontrolle aus, aber eigentlich, 
urn ihn zu fordern. Er hat aber auch ftir die Anstellung von Schreinpriestern gesorgt, 
und die Schreine der staatlichen Aufsicht und Verwaltung untersteUt. Der 
Gotterglaube wurde in seinem eigenstandigen Wesen durch den Buddhismus, den es 
in Nara und Heian gab, nicht gestort. 1m Gesetzesstaat gehorte der Kult der Gotter 
zu den offentlichen Regierungsaufgaben. In den 50 Banden (maki) der Engishiki 
nehmen die Jingi-shiki ("Gotter-Bestimmungen") zehn Bande ein, und auch sonst 
sind zahlreiche Abschnitte tiber Gotterkult in dieses Gesetzeswerk eingeschlossen. 
Ungefahr ein Viertel des Werkes besteht aus Vorschriften tiber Gotterkult (IENAGA 

SABURO 1955). 
Wir tun gut, uns mit den Engishiki etwas naher zu befassen (F. BOCK 1970). Die 

Engishiki oder "Verfahren der Ara Engi" sind eine groBe Sammlung von 
Ausftihrungsbestimmungen als Erganzung der Rechtsbticher, die im frtihen 8. Jh. 
promulgiert wurden. Das Werk ist eine unschatzbare QueUe tiber das Japan der 
Nara- und Heian-Periode vom 8.-10. Jh. Die ZusammensteUung von Prozeduren 
wahrend der Periode Engi und der folgenden Periode Encho wurde notwendig, weil 
die in der Nara-Zeit kodifizierten Gesetze derartig scharf und kurz gefaBt waren, daB 
erklarende Erweiterungen unbedingt notwendig wurden. Auf den ersten Blick 
scheinen die Engishiki eine riesige ZusammensteUung von Listen, Aufzahlungen, 
naheren Erklarungen, Registern und Statistiken zu sein; aber ftir die Regierungsab
teilung, die sich mit solchen Dingen zu befassen hat, sind sie eine unentbehrliche 
Hilfe, eine Art Handbuch ftir die Tag ftir Tag anfaUenden Btiroarbeiten in den 
zivilen und religiosen Verwaltungsgeschaften. Wie wir gesehen haben, hat Prinz 
Shotoku im 7. Jh. den Weg zu einem Gesetzesstaat gewiesen. Die Taika-Reform 
voUendete in der Arbeit von einem halben Jahrhundert das Werk mit dem 
Taiho-Gesetzbuch. Zusatzliche Strafbestimmungen (kyaku) und Rechtsverfahren 
(shiki) wurden spater noch hinzugeftigt. 

Von den 50 Btichern (maki, kan) der Engishiki sind ftir Religionskunde die 
ersten zehn am ergiebigsten. Sie enthalten konkret die Verfahrensweisen ftir die 
Anwendung der Gesetze ftir den Gotterkult. Ein Teil dieser religiosen Verrichtun
gen fand innerhalb des Bereiches des Gotterkultamtes (Jingikan) und im Bereich des 
Kaiserpalastes statt; auch diese unterstanden der Kompetenz des Kultamtes. Diese 
Kompetenz erstreckte sich auf die Feier der in den Gesetzen vorgesehenen Feste in 
den amtlichen Schreinen im ganzen Land, besonders aber auf die groBen mit dem 
kaiserlichen Hof in Verbindung stehenden Schreine in der naheren und entfernteren 
Umgebung der Hauptstadt. Die Bestimmungen ftir die Gotterfeste im Palast, im 
Jingikan und in den auswartigen Schreinen sind der Gegenstand von Buch I, II und 
III der Engishiki. 
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AuBer den groBen Schreinen, die mit Adelsfamilien verbunden sind, gibt es noch 
den Schrein der GroBen Ahnengottin des Kaiserhauses in Ise. Buch IV befaBt sich 
mit der Verehrung dieser Gottheit und der mit ihr verbundenen Gotter in der 
Ise-Provinz und mit den Baulichkeiten und Schiitzen dieser Schreine. Buch V ist 
ausschlieBlich dem Buro fUr die "geheiligte Prinzessin" (itsuki-no-miya) gewidmet. 
Dieser Prinzessin wurde die groBte Aufmerksamkeit erwiesen, wie man aus den sie 
betreffenden Bestimmungen ersehen kann. Diese Bedeutung der Prinzessin ergibt 
sich aus der alle anderen Schreine uberragenden Stellung des Ise-Doppelschreines 
fUr das Kaiserhaus. 

Wenn ein Kaiser den Thron besteigt, bestimmt er eine Prinzessin fur den 
Kultdienst am Ise-Schrein als seine Vertreterin. Sie ist noch unverheiratet und wird 
durch Divination ausgewahlt. Die Aufsicht beim Verfahren fUhrt das Divinationsbu
ro (onyoryo) des Ministeriums fUr Innere Angelegenheiten (nakatsukasa-sho). 
Wenn keine kaiserliche Prinzessin zur VerfUgung steht, wird eine andere Prinzessin 
der Rangfolge nach bestimmt. Nach der Bestimmung begibt sich ein kaiserlicher 
Bote zu ihrer Wohnung, urn ihr die Bestimmung mitzuteilen. Dem Boten folgt eine 
Person mit dem Rang eines Vize-Direktors des Jingikan, der die Assistenten des 
kaiserlichen Boten anfUhrt, wenn dieser die Prinzessin aufsucht. Divinatoren sorgen 
fur die kultische Reinheit des Gebietes. Beamte des Jingikan, genannt kambe oder 
kamutomo ("Gotterkultdiener"), die immer aus dem Klan der Nakatomi oder aus 
dem der Imbe sind, schmucken die vier Seiten und das auBere und innere Tor der 
Residenz der Prinzessin mit Zweigen von Sakaki (Eurya ochnacea) und mit 
Rindenstoff. Andere Angestellte sorgen fUr die Bereitstellung von Streureis, 
Reiswein und von Fischen, fur die Purifikation benotigte Dinge. Wenn all das 
geschehen ist, wird Tag und Stunde fur die Verrichtung der GroBen Reinigungszere
monie bestimmt. (Wir geben hier die Details wieder, weil sie zeigen, wie die 
Formalitaten auf die Spitze getrieben sind. Letzten Endes geht es urn die auBerste 
Steigerung des Ansehens der kaiserlichen Ahnengottheit.) 

Fur die GroBe Reinigung (oharai) mussen die dafUr zustiindigen Beamten 
folgende Dinge zum Platz der Reinigungszeremonie bringen: 

Je 4 Pfund Rindenstoff und Hanf, 4 Hirschhaute, 4 Paar Hirschgeweihe, 4 breite 
Schwerter, 4 Bogen, 4 Hacken, 1 Pfund Nesselfasem, 1 tan (300 Tsubo) 
Steuertuch, je 4 to (Scheffel) Reis und Reiswein, 4 Bundel Reis in Ahren, je 8 
Pfund Abalone- und Bonito-Fisch, 30 Pfund Trockenfleisch, 26 Pfund Seegras 
(wakame), 8 Pfund verschiedene andere See graser, 4 Scheffel Salz, 4 Wasserei
mer, 8 Flaschenkurbisse, 5 tan Steuertuch fUr Kissen zum Knien, 1 kurzes tatami 
(dicke geflochtene Strohmatte), 2 Matten, 2 Pferde. 

AuBerdem wird ein Bote mit Geschenken zum GroBen Schrein nach Ise gesandt, 
der die Nachricht von der Wahl der geheiligten Prinzessin uberbringt. 

Immer, wenn eine geheiligte kaiserliche Prinzessin ausgewiihlt worden ist, wird 
innerhalb des Kaiserpalastes durch Divination ein geeigneter Platz ausgewahlt fur 
das shosaiin ("Hof fur den Beginn der Abstinenz"). Dieser wird gefegt und 
gewaschen. Dann zieht die Prinzessin darin ein und wohnt hier unter Abstinenz in 
Zuruckgezogenheit bis zum 7. Monat des folgenden J ahres. Dann wird ein nicht 
beschmutztes Brachland weit weg vom Palast durch Divination ausgewiihlt und dort 
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der "Feldpalast" (No-no-miya) gebaut. Darin lebt dann die Prinzessin, yom 
Hofleben isoliert, urn sich fiir ihren heiligen Dienst vorzubereiten. An einem 
gluckverheiBenden Tag innerhalb der zehn ersten Tage des 8. Monats geht die Prin
zessin an einen FluB hinunter zur geistigen und leiblichen Reinigung. Das muB sie 
tun, urn fur ihren Dienst bei der GroBen Gottheit geeignet zu werden. Die Lustration 
wurde in einem der klaren Aiisse der Hauptstadt vollzogen. Es werden dafiir der 
Katsura- und der Kamogawa erwahnt. Auf dem Weg nach Ise badet die Prin
zessin spater noch in sechs anderen Flussen. Nach dem Bad im FluB zieht sich die 
Prinzessin in ihren Feldpalast zuriick und lebt dort ein Jahr lang. An einem 
gliickbringenden Tag innerhalb der zehn ersten Tage des 9. Monats geht sie wieder 
zu einem Bade im FluB, worauf sie sich zum "Heiligen Palast" (Itsuki no miya) in Ise 
begibt. Stets werden mit Rindentuch behangene Sakaki-Zweige an allen Eingangs
toren des Heiligen Palastes aufgesteckt, die man jeden Monat emeuert, wobei 1 
Pfund (kin) Rindentuch und 1,8 Pfund Hanf gebraucht werden. 

Die Prinzessin muB bestimmte Worte meiden (tabu). Statt Buddha muB sie 
sagen: "der in der Mitte", Sutren sind "gefarbtes Papier", eine Pagode ist 
"Eibenbaum" (araragi) , ein Tempel "mit Ziegeln gedecktes Dach", ein Monch 
"langes Haar", eine Nonne "weibliches langes Haar", eine buddhistische Mahlzeit 
"einfache Ration". Das sind die inneren sieben Tabu-Worter. Die Liste enthalt 
wichtige Worter, die mit Buddhismus zu tun haben, einem fremden Glauben, der mit 
dem Gotterglauben in Widerspruch steht. Da gibt es die auBeren sieben verbotenen 
Worter: Tod ist "genesen", Krankheit "Schlummer", weinen "Salzwasser vergie
Ben", Blut "SchweiB", schlagen "liebkosen", Fleisch "Pilze", Grab "Erdklumpen". 
eine buddhistische Halle heiBt "Inzensbrenner", ein Laienbuddhist (upasaka) 
"Bogenkerbe" . 

Jedesmal, wenn die Prinzessin sich anschickt, in das Shosai-in ("Hof des 
Abstinenzbeginns") zu gehen, begibt sie sich vorher an den AuB zur Reinigung. Das 
Divinationsbiiro muB dafiir Tag und Stunde auswahlen, ebenso fiir den Einzug der 
Prinzessin in den Feldpalast und in den Heiligen Palast in Ise. Zwei Tage vor dem 
Bad fiihrt ein Sekretar des Aufsehers des Abstinenzanfangshofes (shosai-in) die 
diesem unterstellten Beamten, gefolgt von den Beamten des Divinationsbiiros und 
einer Schar anderer Beamter, an das Ufer des Ausses, urn dort den Badeplatz zu 
bestimmen und anzukiindigen. 

Am festgesetzten Tag besteigt die geheiligte Prinzessin ein Gefahrt und wird an 
die ausgewahlte Stelle gebracht, begleitet von zwolf Pagen, vierundzwanzig Wagen
bediensteten, zehn Tragem; mitgetragen werden drei Kasten EBsachen, je ein 
Kasten fur Toilettenartikel und Schmucksachen, zwei Kasten mit Kleidern, sechs 
Kasten voll mit Belohnungsgeschenken. Die Trager gehoren aIle der Palastwache 
an. Es gehen ferner sechs Koche mit, zwei junge Adelige (toneri) als personliche Be
gleiter, vierzehn Gepackaufseher, sechs Begleiter aus dem Privatamt des Kaisers, 
eine Kammerfrau und die Aufsichtsdame der Residenz mit ihrer Dienerschaft. All 
dieses Personal folgt dem Gefahrt. Die Damen mit ihrem Gefolge, die Beamten des 
kaiserlichen Palastamtes und sonstige Personen von hoherem Rang fahren in ihrem 
eigenen Gefahrt. Die Hoffraulein und die weibliche Dienerschaft und niederen An
gestellten sitzen in Wagen, die das Fahrburo bereitzustellen hat. Die Vorhut bilden 
ein kaiserlicher Gesandter, der ein Hofrat ist, ein Residenzkommissar, zwei Hoflinge 
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vom 4., zwei vom 5. und vier vom 6. Rang. Je zwei Mann der rechten und der linken 
inneren Palastwache, je zwei der linken und der rechten MiliHirwache, je zwei der 
rechten und linken Torwache, je zehn Mann der rechten und linken Feuerwache 
begleiten den Zug. Am FluB wird die Prinzessin von den Beamten der link en Amter 
der Hauptstadt, von hoheren Angestellten und schlieBlich von Waffentragern 
empfangen. Der Gouverneur der Provinz Yamashiro erwartet an der Spitze der 
Distriktvorsteher den Zug auf der StraBe an der Hauptstadtgrenze. Ein Sekretar, ein 
Oberritualist, zwei Schreiber und ein Buroangestellter kommen zur Stelle, wo die 
Zeremonie am FluB stattfinden solI. Die geheiligte Prinzessin zieht sich hinter einen 
Vorhang zuriick und vollzieht ihre Lustration (misogi). Ein Nakatomi vom lingikan 
(Gotterkultamt) bringt die symbolischen Opfergaben dar. Die Stelle lautet: 
"Nakatomi wa o-nusa wo tatematsuru" (ein Nakatomi opfert die o-nusa). O-nusa 
heiBt "Reinigungswedel", ein Bundel von Papierstreifen. Dieses Bundel schwingt er 
in der Luft, uber dem Boden und uber dem Wasser, urn alle Unreinheit von der 
Badestelle der Prinzessin fernzuhalten. Der Oberwahrsager rezitiert das Reini
gungsritual. Wenn das geschehen ist, werden dem kaiserlichen Boten und allen unter 
ihm Speisen verabreicht und Belohnungen gegeben. Der Sekretar verfaBt einen 
Bericht uber aIle Teilnehmer und ubergibt diesen dem Residenzkommissar. 

Mittlerweile ist die Prinzessin hinter dem Vorhang hervorgetreten und zieht sich 
wieder in ihren Abstinenzhof zuruck. Dann wird ein Brunnen fur ihren Haushalt 
ausgewahlt und mit sakaki-Zweigen besteckt. Fur die Reinigung der Wohnung ist 
folgendes erforderlich: 

je 2 FuB weicher, ungebleichter chinesischer Seide in flinf Farben, 3 groBe ryo von 
Rindenstoff aus Aki, 4 groBe ryo eines anderen Rindenstoffes, ein groBes Pfund 
(kin) Hanf, 4 Hacken, 2 eiserne Figuren, 1 tan (Rolle) Tributstoff fur grobe 
Kleider, 2 uberzogene Kisten, je ein to Reiswein und Reis, je 2 Pfund 
Seemollusken (Genus Haliotis) und Bonito-Fisch (katsuo), 4 Pfund Seegras 
(wakame), 4 Pfund Trockenfleisch, 4 sho (ca. 8 kg) Salz, 1 Wassereimer, je 4 
Stander und Kruge, 4 Bundel Eichenholz, 2 Flaschenkurbisse, 4 Tucher aus 
gelber Rinde, 2 Schilfmatten, 1 Tragsanfte, 2 tan (Ballen) Steuertuch fUr das 
Rezitieren von Ritentexten, 1 kurze Sitzmatte (tatami), 2 Trager, 2 Tragstangen. 

Erfordernisse fUr die Herrichtung und das Waschen der Residenz, wenn die 
Prinzessin in die Abstinenzbeginn-Residenz (Shosai-in) einzieht: 

2 tan Steuertuch, 3 Pfund Rindenstoff, 4 Pfund Hanf, 2 Schwerter mit schwarzer 
Seide, 2 Bogen, 40 Pfeile, 4 Paar Hirschgeweihe, 4 Hirschfelle, 4 Hacken, je 4 to 
(1 to ca. 18 Liter) Reiswein und Reis, Trockenfleisch und Salz, je 5 Pfund 
Seemollusken (Fleisch einer Muschelart) und Bonito-Fisch, je 9 Pfund von 
wakame, arame und anderen Seegrasarten, 20 Bundel Eichenholz, 4 Garben 
Reis in Ahren, 4 flache Kruge, 4 Flaschenkurbisse, 1 Tragsanfte, 2 Blattermatten, 
2 Pferde, 5 tan Steuertuch fUr das Rezitieren des Ritualtextes, 1 kurze Sitzmatte, 
2 Trager. 

Die Segnung der groBen Halle (Otono-hogai) (flir die Feldresidenz; 
wiederholt in der Itsuki no miya, heilige Residenz in Ise). Diese Feier heiBt 
"Segnung der groBen Halle", weil sie auch fUr den Palast des Kaisers und den der 
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Kaiserin angewandt wurde, urn Gluck hineinzubringen. Damit identisch war die 
Segnung der vorubergehenden Residenzen der geheiligten Prinzessin. Erfordemisse 
dazu sind folgende: 

2 ryo Seidenfaden, 7 ryo Rindenstoff von Aki (jetzt Hiroshima-Prafektur), je 2 
sho Reis und Reiswein, 1 groBer Krug, 4 Kisten mit Oberzug, 2 kleine Schusseln, 
2 Opfergabentische (3 FuB hoch), 2 hiki (ca. 100 FuB) ungebleichten Seidenstoff 
als Belohnung fur die Nakatomi und die Imbe, 1 hikifur den Oberdivinator, 1 tan 
(Rolle) fur jeden der vier Kultangestellten (kambe), die die Opfergabentische 
aufstellen (nur zwei in der Feldresidenz). 

1m obigen haben wir eine groBe Menge von Einrichtungs-, Gebrauchs- und 
Verbrauchsgegenstanden aufgezahlt, die beim Dienst, der der geheiligten Prinzessin 
erwiesen wird, gebraucht werden. AIle diese Einzelheiten zeigen, mit welcher 
geradezu kultischen Sorgfalt die Prinzessin, die in Ise den heiligen Dienst versehen 
solI, betreut wurde. AuBerdem sehen wir, bis in welche Einzelheiten die Beamten 
des Jingikan unter der Oberaufsicht des Nakatomi-Klans ihre Vorsorge trafen, urn 
mit all den schier endlosen Dingen die Form des Kultes zu wahren und den gottlichen 
Nimbus der kaiserlichen Wurde aufrechtzuerhalten. Offenbar bestand jeder Zeit die 
Gefahr, daB ohne Urgierung genauer Vorschriften die Kultformen zerfielen oder 
daB WiIlkur einriB und machtige Familien sich fur die Schreine ihrer Klangotter 
Rechte anmaBten, die dem Vorrang des Herrschers und seiner Kultfeiem Abbruch 
taten. ls 

Naturlich sind die zahlreichen Einzelangaben auch kulturgeschichtlich in 
verschiedener Hinsicht wertvoll. 1m folgenden werden wir das Verfahren der 
Entsendung der kaiserlichen Prinzessin nach Ise mehr summarisch verfolgen. 

An weiteren Feiern findet in der einstweiligen Residenz der geheiligten 
Prinzessin u. a. ein Fest des Heiligen Feuers (imibi "Enthaltsamkeitsfeuer") im Hofe 
der Residenz statt. Dieses Feuer dient dazu, das Essen fUr die Prinzessin zu bereiten. 
Dabei brennen zur Beleuchtung des Hofes Fackeln, die niwabi ("Hoffeuer"). Ein 
Fest des heiligen Feuers und des Hoffeuers gibt es auch im Kaiserpalast. Die Feier 
gilt auch den heiligen bfen und dem Brunnengott. Das Fest wird gefeiert, wenn die 
Prinzessin den Feldpalast bezieht. AuBerdem findet ein Fest des heiligen Feuers an 
jedem Monatsbeginn fur die zwei bfen im Feldpalast statt. Verschiedene dafur 
benotigte Dinge finden sich bereits bei den oben beschriebenen Anlassen. Es 
handelt sich wieder urn Tuchsorten, Reis und Reiswein, Lebensmittel und 
Gebrauchsgegenstande. 

Ein weiteres Fest ist das des Innenhoffeuers am 1. Tag des Monats. Am letzten 
Tag des Monats wird ein Exorzismus in der Feldresidenz abgehalten, ebenso nachher 
in der Residenz (Itsuki no miya) in Ise. Eine lange Liste von Zeremoniengegenstan
den wird fUr die Abstinenzbeginn-Residenz (Shosai-in) aufgefuhrt, einschlieBlich 
Seidenstoffe fUr die Zeremonienkleider der Adeligen bis zu denen der niederen 
Range. 

18 Wir miissen es uns versagen, mit dieser Ausfiihrlichkeit fortzufahren. Interessenten finden weitere 
Details in F. BOCK 1970/I. 
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Die Kommissare fUr das Shosai-in und ihre Unterbeamten wurden einer Reihe 
von Bestimmungen unterworfen. Es gab zwei Kommissare, die Adelige vom 5. Rang 
waren. Dann gab es einen Nakatomi, einen Imbe, einen Chefwahrsager, einen 
jungen Edelmann, genannt Udoneri ("Innenedelmann"), zwei GroBedeIleute 
(odoneri) , zehn Residenzedelleute (miya no toneri) , drei Kiichenchefs, drei 
Hauswarte, einen Koch, drei Wassertdiger, drei Arnmen (menoto) - wenn die 
Prinzessin noch ein Kind war; aber diese Frauen entwickelten sich zu Biirokratinnen 
mit EinfluB im lingikan -, vierzehn personliche Dienstmadchen der Prinzessin, ein 
Wahrsagerassistent, zwei Kinder zum Feueranziinden, vier Besenleute, zwolf 
mannliche Diner, acht Dienerinnen. In der Feldresidenz kamen noch dazu: auBer 
einem Innenedelmann (udoneri) und zwei GroBedeIleuten ( odoneri) vier 
lingikan-Beamte (kambe) , namlich zwei erbliche hohe Amtstrager aus der 
Nakatomi-Familie (murajibe) und zwei ebensolche aus der Familie der Imbe, drei 
Wahrsager, zehn Residenzedelleute, zwei Koche und zwei Brauer, vier Hofdamen 
(uneme), 25 Leibdienerinnen fUr die Prinzessin, zwei Badedienerinnen, zwei 
Abortdienerinnen, acht sonstige Dienerinnen. Die Speisen waren fur die hoheren 
Range besser als fur die ubrigen. Die Lebensmittelversorgung geschah monatlich mit 
entsprechender Buchfuhrung. 

Eine Feier wurde zur Beruhigung des Bodens, auf dem die Feldhutte stand, 
veranstaltet, und eine Reinigungszeremonie nach der Beendigung des Baues der 
F eldresidenz. 

Die Lustration am Flusse, wenn die Prinzessin in die Feldresidenz einzieht, 
erfordert eine groBe Menge von Personal und anderem Aufwand. Am festgesetzten 
Tag wird die Prinzessin in einer Tragsanfte hinausgebracht. Ein Beamter der 
Hauswarte gibt den Sekretaren zwei Tage vor der Lustration Anweisungen fUr die 
Vorbereitung der Sanfte. Es gehen mit: acht Hauptleute der Sanfte, vierzig Trager, 
zwanzig Damen zu Pferd einschlieBlich zwei Ammen, sechs Sekretare vom 
Privatamt des Kaisers (kurodo) , vier Hofdamen, vier junge Madchen, zwei 
Hauswarte, zwei Leibdienerinnen; auBerdem ein groBer Rat (dainagon) und ein 
mittlerer Rat (chunagon) als kaiserliche Boten, zwei kaiserliche Rate, vier Hoflinge, 
je zwei vom 4. und 5. Rang. 

Wenn die Lustrationszeremonie beendet ist, werden Speisen und Belohnungen 
ausgegeben. Die kaiserlichen Boten und aIle Personen bis zum 5. Rang werden vom 
Buro des Palastlagerhauses bewirtet. Die vom 6. Rang an abwarts bekommen ihr 
Essen vom Buro des Palasttisches, das dem kaiserlichen Palasthaushalt-Ministerium 
untersteht. 

Wenn die Prinzessin von der Feldresidenz auszieht, findet wieder eine (ritueIle) 
Reinigung statt. Zum Neujahrsfest (toshigoi) im 2. Monat werden 21 Gottheiten 
Opfergaben dargebracht: vier fUr Omiya-no-me no kami (Palastgottin), acht den 
Gottern der heiligen Tore, eines dem Gott des heiligen Feuers, eines dem Gott des 
Innenhoffeuers, zwei den Of eng ott em, zwei den Gottem der heiligen Brunnen und 
eines dem Gott des Bodens (tokoro-nushi). Wie ublich werden den Gottern Stoffe 
und Speisen geopfert, nur fur Omiya-no-me no kami wird ein Pferd gegeben. Die 
Opferstoffe werden fur die Zeremonialkleidung der drei Imbe benotigt, die die 
Opfergaben bereiten. 



Taika-Reform und ihre Bedeutung fur die Religion 295 

Am letzten Tag des 6. sowie des 12. Monats findet in der Feldresidenz eine GroBe 
Reinigung (oharai) statt. Ein Feuerberuhigungsfest (ho- oder hi-shizume no matsuri 
oder chinkasai) wird der Tradition gemaB an den vier Ecken des Kaiserpalastes 
abgehalten. Die Feldresidenz genieBt einen dem Kaiserpalast ahnlichen Rang. 1m 
11. Monat wird eine Anzahl von Festen gefeiert. Beim Fest der Erstlingsfruchte 
(Niiname "Erstes Kosten") kosten die Gotter zuerst von den neuen Erstlingsfruch
ten. 1m ganzen wird an 28 Gottheiten gedacht. Darunter sind die Gottheit des 
heiligen Feuers und des Innenhoffeuers der Wassertrager, eine Gottheit des 
Kochofens der Hauswarte, eine Gottheit des Wassers des heiligen Flusses, eine 
Gottheit der Brauer, eine hohe Lebensmittelgottheit der Kuchenchefs, eine Gottheit 
des Ofens der Kuche. Die ubrigen Gotter sind dieselben, wie beim Neujahrsfest 
(Toshigoi) und beim Monatsfolgefest (Tsukinami matsuri). Letzteres war ein 
monatlicher Dankgottesdienst. Zur Zeit, als die Gotterkultgesetze Uingi-ryo) im 
Gesetzbuch formuliert wurden, scheint es zu einem nur zweimal im Jahre gefeierten 
Ackerfest geworden zu sein. Der Zweck des Tsukinami- oder Monatsfolgefestes war 
derselbe wie der des Neujahrsfestes. Auch die Schreine und Gottheiten des 
Tsukinami-matsuri deckten sich mit denen des Neujahrsfestes (Toshigoi-matsuri) 
(F. BOCK; 1:80 und Anm. 261). 

So waren zahlreiche Feste vorgesehen, fur die eingehende Vorbereitungen der 
Opfergaben fUr die Gotter und Belohnungen fur die Nakatomi und Imbe getroffen 
werden muBten. Wenn die geheiligte Prinzessin ihre Abstinenzzeit beendet und sich 
zum Schrein der GroBen Gottin von Ise begeben hatte, wurde die Feldresidenz mit 
ihren inneren und auBeren Gebaulichkeiten yom lingikan den Nakatomi gegeben. 
Die Inneneinrichtung und die Zeremonialgegenstande, die die Prinzessin gebraucht 
hatte, erhielten die Nakatomi yom Gotterburo (kanzukasa), das aus einem 
Nakatomi als Liturgen, einem Imbe und einem Oberwahrsager bestand. Das Buro 
unterstand dem lingikan, aber wegen der Wichtigkeit des Ise-Schreines fUr das 
Kaiserhaus und somit auch fur die geheiligte Prinzessin entstand ein eigenes Buro 
urn diese Prinzessin, das saiguryo. Es war ein Buro auBerhalb des Gesetzbuches 
(ryo-ge) (F. BOCK; 1:51. 166 und Anm. 490). 

Die verschiedenen Gold- und Silbergegenstande, Kessel, groBe Kruge und 
andere wertvolle Gegenstande verbleiben in der Residenz der Prinzessin. Dagegen 
gehen die verschiedenen Gegenstande aus den Schlafgemachern an den Imbe im 
Gotterburo (kanzukasa). Die Imbe (Imube) waren eine von Ame-no-tomi no 
Mikoto abstammende Familie, deren Nachkommen sich mit der Nakatomi-Familie 
in die Obliegenheiten des Gotterkultes teilten. Ihre Bestallung wird auf Jimmu 
Tenno zuruckgefuhrt. 

Vor dem 7. Monat, wenn die Abreise der Prinzessin nach Ise naherriickt, werden 
ein Sekretar und ein Schreiber des Buros der geheiligten Prinzessin zum Palast der 
Prinzessin in Ise (Itsuki-no-miya) und an das Amt der Ise-Provinz entsandt, urn dort 
verschiedene Vorbereitungen zu treffen. Vor ihrer Abreise nach Ise vollzieht die 
Prinzessin eine Lustration im Flusse, wofur wieder eine Anzahl von Dingen 
bereitzustellen sind. Kurz vor dem Eintritt der Prinzessin in den GroBen Schrein im 
7. oder 8. Monat werden gleichzeitig Boten fur die GroBe Reinigung (oharai) 
entsendet, je einer als Vertreter der Linken (sakyo) und der Rechten Hauptstadt 
(ukyo), einer fur die Funf Provinzen (go-kinai) und je einer fur die "Sieben Wege" 
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(Nakasendo, Tokaido, Hokurokudo, Sanindo, Sanyodo, Saikaido, Nankaido) oder 
Hauptprovinzen, in die damals das ganze Land eingeteilt war. So war das ganze 
Kaiserreich an der GroBen Reinigung und am Kult der GroBen Gottheit von Ise 
beteiligt. Wiederum waren verschiedene Gegenstande vorzubereiten. 

Wenn in Ise am Palast der Prinzessin Reparaturen zu machen waren, muBte der 
Gouverneur dafur sorgen, und vor dem Einzug der Prinzessin in den Schrein der 
GroBen Gottheit, yom ersten bis zum 30. Tag des 9. Monats, wurden dem Nordstern 
der Hauptstadt heilige Laternen angezundet, eben so in den Inneren Provinzen 
(Kinai), in Ise und der Omi-Provinz, auch durften wahrend dieser Zeit keine 
Begrabnisse und Trauerfeiern stattfinden. An funf SteIlen des Reiseweges der 
Prinzessin waren zeitweilige Schreine als Haltestationen vorgesehen, namlich in 
Kofu, Koga und Tarumi in der Omi-Provinz, dann in Suzuka und Ichishi in der 
Ise-Provinz. Die Gouverneure der beiden Provinzen muBten fur den Bau derselben 
sorgen. In Omi waren 15000 Garben Reis aufzubringen und 23000 in Ise. Yom 
Wert und Erlos dieser Reismengen muBten aIle benotigten Gegenstande und 
Opfergaben bestritten werden. 

Wenn die geheiligte Prinzessin die Hauptstadt verlieB, wurden Abschiedsgesand
te ernannt: ein kaiserlicher Rat, ein Sekretar, ein Schreiber, ein Beamter yom 6. 
Rang. Zeremonienkleider wurden an die Boten und die Beamten des Palastes der 
Prinzessin in Ise und deren Unterbeamten ausgegeben. 1m ganzen eine groBe Menge 
Seidenstoff; es war genau angegeben, wieviel und welche Seide fur die einzelnen 
Personen des sehr zahlreichen Gefolges. Wenigstens 32 Pferde muBten bereit
gestellt werden. Eine Hypertrophie an Ritualismus wurde fur den amtlichen Shinto 
bezeichnend. Der Verdacht liegt nahe, daB dieser fUr die N akatomi und Imbe 
zugleich eine Quelle des Einkommens war. 

Am 11. Tag des 9. Monats ist das Kanname-Fest fallig. Das Wort bedeutet 
"Gottheit-Kosten". Die Gottheit kostet von den ersten Erntefruchten. Es wurde in 
Ise als "gottliches Kosten" von Reis und Reiswein der neuen Ernte im 9. Monat 
(Mondkalender) gefeiert. Dafur sind bereits im 5. Monat von den Familien, die fur 
den Unterhalt des Schreines aufkommen mussen, gesponnene Seide, gewaschen und 
rituell gereinigt und zu Tuchern fur Gewander gewoben, als Tribut zu erheben. 
AuBerdem sind nach einer langen Liste eine groBe Menge von Lebensmitteln und 
Gebrauchsgegenstanden bereitzustellen; nicht nur fur den Ise-Schrein, sondern 
auch fur eine betrachtliche Zahl von anderen Schreinen, darunter viele Garben Reis 
von Schreinfeldern, die dem Schrein zum Unterhalt verliehen wurden. Solche 
eingehenden Bestimmungen lassen vermuten, daB die einzelnen Schreine zu hohe 
Anspruche stellten. Wie weit und wie lange die Regelungen durch die Kultbehorden 
in Heian eingehalten wurden, ist nicht bekannt. 

Die Yerabschiedungsfeier fur die nach Ise ziehende Prinzessin fand in Gegenwart 
des Kaisers in der riickwartigen Halle des kaiserlichen Audienzgebaudes statt. Auf 
dem Weg nach Ise nahm die Prinzessin an sechs Stellen in Flussen eine Lustration 
vor: in Yamashiro, in Omi in den Flussen Seta und Koga, in Ise in den Flussen 
Suzuka, Shitai und Take. Wenn die Prinzessin an den Grenzen von Yamashiro, Omi 
und Ise und an den Russen Seta, Suzuka, Shitai und Take ankommt, werden je zwei 
Beamte des Jingikan, Nakatomi oder Imbe, und Divinatoren vorausgeschickt, die 
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Ortlichkeiten zu purifizieren. An kleinen Schreinen werden unterwegs Opfergaben 
dargebracht. 

Bei der Neujahrsfeier (Toshigoi) muB die geheiligte Prinzessin mit ihrem 
Personal 115 Gottheiten verehren. Innerhalb ihres Palastes muB sie vier Opfer 
darbringen, eines der Residenzgottin Omiya-no-me, zwei den Brunnengottern, 
eines der Bodengottheit; acht Opfer den Gottheiten der Tore, zwei den Gottheiten 
des Divinationsplatzes. Dazu sind wieder verschiedene Dinge erforderlich, darunter 
fur Omiya-no-me no kami ein Pferd und fur die Gottheiten der Tore zwei Speere. In 
den Distrikten Take und Watarai sind an 98 Schreinen Opfer darzubringen. Das 
Neujahrsfest fUr diese Schreine findet am 4. Tag des 2. Monats statt. Wenn die 
Prinzessin in Ise ist, so muB sie auch Opfergaben darbringen wie es in der Hauptstadt 
geschehen wurde, und zwar zum Tsukinami (Monatsfolge)-Fest im 6. und 12. 
Monat, dann zu den Festen des Hoshizume (Feuerberuhigung), des Otono (PaJast), 
Miagamono (Danksagung), Michiai (Fest der Weggotter), zum GroBen Reinigungs
fest und zu den Festen des Heiligen Feuers und des Innenhoffeuers am 1. Tag des 
6. Monats. Dabei ist auBer den Gaben fur die Gottheiten auch Tuch fur die 
Zeremonienkleider zu verteilen. 

Dann gibt es noch drei jahreszeitliche Feste (san-ji no matsuri) im 6., 9. und 12. 
Monat. Am Ise-Schrein waren der 16. und der 17. Tag dieser Monate Opfertage, fur 
die wiederum eine Liste von Opfergaben existieren. An den drei jahreszeitlichen 
Feiern muS die Prinzessin Lustrationen in einem nahen FluB vornehmen. Am letzten 
Tag des 8. Monats begibt sie sich aus diesem Grunde zum Hafen von Ono. Fur die 
Feste der drei lahreszeiten am 15. Tag des betreffenden Monats geht die Prinzessin 
in einen abgetrennten Palast, und auf ihrem Weg dahin werden an den Grenzen an 
zwei Stellen Feiern gehalten, namlich auSerhalb der Wand an der Ostseite ihres 
Palastes und an der Grenze zwischen dem Take- und Watarai-Distrikt. Fur jede der 
zwei Feiern sind, wie ublich, Opfergaben bereitzustellen. Wenn sie an der 
Lustrationshalle (misogi-dono) ankommt (das Schreinamt und das Hauswartamt 
sorgen fur das Vorhandensein der notwendigen Gegenstande), fuhrt der Nakatomi 
des Gotteramtes (kanzukasa) die Lustrationszeremonie an (die dafur benotigten 
Dinge werden im Schreinamt verwahrt). Das Schreinamt sorgt fur das Essen der 
Prinzessin und verabreicht Reiswein und Fisch an die kaiserlichen Boten und deren 
Assistenten. 

Die geheiligte Prinzessin begibt sich daraufhin in das Innere des Gebaudes 
(Zeremonienkleidung und Gebrauchsgegenstande sind dieselben, wie fur die 
Lustrationshalle). Die Opfergaben, die die Gotterbeamten darbringen, sind 
abendliche Speiseopfer. Wenn sie die Speiseopfer am Morgen des 16. Tages 
dargebracht haben, begibt sich die Prinzessin zur Verehrung der Gottheiten in den 
Watarai-Schrein. Unterwegs angetroffene arme Leute erhalten wie ublich Almosen. 
Die Prinzessin macht am Watarai-FluB ihre Lustration und betritt den Schrein. 
Wenn sie den Ostpfeiler der Bretterumzaunung erreicht hat, steigt sie aus ihrer 
Tragsanfte. Sie durchschreitet das Tor der auBeren Urnzaunung und begibt sich zur 
Osthalle. Der zustandige Schreinpriester (negi) und Beamte des Hauswartsamtes 
prasentieren die Zeremoniengegenstande. Der Oberbeamte der Schreine nimmt 
den Rindenstoff fur die Kopfbedeckung und geht damit durch das Tor der auSeren 
Urnzaunung und kniet nieder. Eine Edeldame kommt herzu, nimmt den Rindenstoff 
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in Empfang und uberreicht ihn der Prinzessin. Diese klatscht in die Hande, nimmt 
die Kopfbedeckung entgegen und setzt sie auf. Dann bringt der Schreinoberbeamte 
einen geschmuckten sakaki-Zweig durch das gleiche Tor und kniet nieder. Die 
Edeldame nimmt den Zweig in Empfang und uberreicht ihn der Prinzessin. Diese 
klatscht wieder in die Hande, nimmt den sakaki-Zweig entgegen und, ihn 
hochhaltend, geht sie durch das Tor der inneren Urnzaunung und nimmt ihren Sitz 
ein. Zwei Hofdamen oder Kammerzofen begleiten sie. Dann erhebt sie sich und 
macht zweimal je zwei Verbeugungen. Darauf gibt sie den sakaki-Zweig einer 
Hofdame, die ihn an einen Knaben (mono-imi, ein Knabe im Abstinenzzustand) 
weitergibt, der den Zweig am Westpfosten des Tores der innersten Urnzaunung 
aufstellt. Die Prinzessin begibt sich wieder auf ihren Sitz. 

Dann rezitiert der Schreinoberbeamte den Ritualtext. Daraufhin stellen der 
monoimi-Knabe und ein Schreinangestellter (uchindo) die Opfergaben auf die 
Tische. Die geheiligte Prinzessin und die ganze Schar der Offiziale mit ihren 
Assistenten verbeugen sich zweimal, klatschen achtmal in die Hande, dann tun sie 
das unhorbar und verbeugen sich zweimal. Daraufhin zieht sich die ganze Schar 
zuruck. AIle gehen in die EntreinigungshaIle, wo man ihnen mit Reiswein und 
Speisen aufwartet. 

Hemach gehen aIle durch das Tor der auBeren Schreinurnzaunung, wo drauBen 
der Yamato-Tanz (Y.-mai) aufgefUhrt wird. Das ist ein traditioneller Kulttanz (F. 
BOCK; I: 129 und Anm. 414). Zuerst tanzt der Oberaufseher der Schreine mit seinen 
Leuten, der Schreinpriester, der kaiserliche Bote, dann die Mitglieder des 
Gotteramtes (kanzukasa) und des Buros der geheiligten Prinzessin. Dann folgt ein 
gosechi genannter Tanz, ein Hoftanz, aufgefUhrt von funf jungen Tanzerinnen an 
den Tagen des Ochsen, des Hasens und des Drachens des 11. Monats zur F eier des 
Festes der Ersten Fruchte (Niiname-sal) und auch zur Feier des GroBen Erstlings
fruchtfestes (Daijo-saJ) anlaBlich der Thronbesteigungsfeier. Zum SchluB kommt 
der Torikona-Tanz, def am Ise-Schrein traditionell war (F. BOCK; 1:129 und Anm. 
416). (Wortlich heiBt torikona "Vogelkind"; wir wissen nicht, was damit gemeint 
ist. ) 

Eine groBe Angelegenhcit ist das Kanname-Fest im 9. Monat. Wiederum gibt es 
eine lange Liste von Opfergaben und Realienleistungen sowohl fur die Feier der 
GroBen Gottheit Amaterasu als auch fur den Watarai-Toyouke-Schrein und fUr 
viele kleinere Schreine. Die Bestimmung, den Ise-Schrein aIle 20 Jahre neu zu 
bauen, ist nicht in den Jingi-ryo ("Gottergesetzen") erwahnt, sondem das erstemal 
804 im Gishiki-cho, ein Verzeichnis von Bestimmungen, "Handbuch der Zeremo
nien fur den kaiserlichen Hofschrein", dessen zweiter Teil ein "Handbuch fUr 
Zeremonien fur den Toyouke-Schrein" (gegu, auBerer oder Watarai-Schrein) ist. In 
den Schreinneubau sind das Hauptheiligtum und Schatzhauser und die auBere Halle 
fur die Opfergaben des Schreines der GroBen Gottheit eingeschlossen. Ebenso 
wurden der Watarai-Schrein fur die Gottin Toyouke und auch verschiedene kleinere 
Schreine in der Nahe aIle zwanzig Jahre neu gebaut. 

Das Jahr hindurch wird eine groBe Anzahl von Festen gefeiert mit einer Fulle von 
dafUr bereitzustellenden Opfergaben. Die Einrichtung der Ise-Residenz der 
geheiligten Prinzessin ist genau festgelegt: 2 Bretterbetten fUr die Prinzessin, 2 
violett umrandete tatami (dicke, geflochtene Strohmatten als Bodenbelag), 2 gelb 
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umrandete tatami, 6 grun umrandete tatami, 20 Sitzmatten. Fur Beamte vom 5. 
Rang und Edeldamen 2 Bretterbetten und 2 gelb umrandete tatami. Fur jede der 
Ammen 1 Bretterbett und 1 grun urnrandetes tatami. Fur den Vizedirektor des 
Buros der Prinzessin 1 Bretterbett und 1 shimoto (Persimonenholz)-Bett und 2 
tatami. Fur das ubrige Personal und die jungen Dienstmadchen 1 tatami-Bett und fur 
jeden Mann der Wache 1 tatami. Fur aIle diese Dinge muB Vorsorge getroffen 
werden, wenn sich die geheiligte Prinzessin in die Provinz begibt. Fur das erste J ahr 
muB die Provinz Ise dafur aufkommen, fUr die folgenden Jahre die Arnter des 
Gotterburos. Das Lagerhaus der Hauptstadt steuert folgendes bei: 4 Vorhange, 2 
kurze Vorhange, 10 Wandbekleidungen aus Schilfgeflecht. Zur Ausstattung der 
Ise-Residenz gehoren noch 40 groBe Kruge mit Reiswein (sake), (ein Krug Sake 
kostet 3-4 Scheffel [koku] Reis), 5 groBe Kruge mit Essig, 6 groBe Kriige mit 
Soya -Sauce. 1m ers ten J ahr ihres Aufenthal tes findet die Prinzessin all das schon vor, 
dank der Vorsorge des Gouvemeurs der Provinz. Wenn groBe Kruge Sprunge 
bekommen oder zerbrochen werden, sorgt die Owari-Provinz fur neue. Das Jahr 
uber besorgt das Buro der Prinzessin viele Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstan
de. Das Nahen besorgt das Buro der uneme (junge Frauen). Verschiedenes wird von 
anderen Amtern ausgefuhrt. Jedenfalls steht die Ise-Residenz an Einrichtungs- und 
Gebrauchsgegenstanden der Heian-Residenz der Prinzessin in nichts nacho Auch an 
Medizinen und verschiedene Pharmaceutica ist gedacht. Es gibt in Heian ein Amt 
fur Medizinbereiter (kusuri-be no tsukasa). 

Zu erwahnen ist noch folgendes: 1m ersten Jahr sind fur die Prinzessin in Ise 100 
Garben Steuerreis pro Jahr fur ihren Tisch vorgesehen. Der Distrikt besorgt das 
Dreschen und Enthulsen. In den folgenden J ahren kommt der Reis von Reisfeldem, 
die fur den Unterhalt der Prinzessin angelegt worden sind; sie heiBen kuden 
"Opferfelder". So1che Felder gab es in mehreren Distrikten der Ise-Provinz. Seide 
wurde von den Provinzen Ise, Owari, Mikawa, Totomi, Suruga und Sagarni geliefert. 
Andere Stoffe kamen von Shimosa, Hitachi, Sagami, Kazusa und Suruga, Hanfstoff 
von Hitachi, Rindenstoff von Izu und Totomi, Barenfelle von Shinano. AIle diese 
N aturalienleistungen wurden im Lagerhaus des Buros der geheiligten Prinzessin 
gestapelt, urn fur verschiedene Zwecke verteilt zu werden. Wenn ein Beamter des 
Buros von Ise eine Reise in die Hauptstadt zu machen hat, darf er Postpferde 
benutzen; Beamte vom 5. Rang 4 Pferde, vom 8. Rang aufwarts 3, mit niederem 
Rang 2, ebenso weibliche Offiziale 2. 

Am Tag der Ankunft der Prinzessin in der Provinz wird ein Knabe vom 
Isobe-Klan im Dorf Futami im Watarai-Distrikt zum Divinieren auserwahlt und 
wird Assistent eines Divinators. Zugleich wird ein Madchen zum Feuermachen fUr 
die Divination auserwahlt. Bauem von den Unterhaltsfeldem ist es untersagt, den 
jungen Edelmannern zu Diensten zu sein; wahrscheinlich eine Vorsorge gegen 
Korruption und Bestechung. 

Personen in Trauer sind von allen Funktionen ausgeschlossen. Wenn die 
geheiligte Prinzessin zwischendurch aus irgendeinem Grunde in die Hauptstadt 
zuruckkehrt, benutzt sie nicht den Weg, den sie gekommen ist. Ihre Ankunft wird an 
den Wegstationen gemeldet, und sie wird dann ehrfUrchtig empfangen. Jemand vom 
5. Rang und jemand vom 6. Rang erwartet sie an der Provinzgrenze. Bei der Ankunft 
in Heian gibt es wieder burokratische Formalitaten. An der Provinzgrenze wechselt 
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sie ihre heiligen Kleider und ihre Tragsanfte. Erstere erhalten die Imbe, letztere die 
Nakatomi, und beide Seiten bekommen ein Pferd mit Sattel. Die einstweiligen, 
voriibergehenden Schreine sind dieselben wie auf dem Weg der Prinzessin nach Ise. 
Wenn die Prinzessin fiir immer in die Hauptstadt zuriickkehrt, laBt sie in Ise 
verschiedene Dinge zuriick. Diese werden an den Beamtenstab ihres Biiros und an 
die Bauern in der Nachbarschaft ihrer Residenz verteilt. Die Einrichtung ihres 
SchIafgemaches erhalten die Imbe, die ihrer Empfangshalle die Nakatomi. Jedoch 
die Gold- und SilbergefaBe und Gebrauchsgegenstande werden an die Familie der 
Prinzessin abgegeben. Die Vorhange und andere Draperien, die Of en, die Kriige 
zum Reisweinbrauen, die fiir Dauergebrauch gemacht sind, werden aIle der Obsorge 
der Provinz anvertraut. - Damit endet das 5. Buch des Engishiki. Ais Datum der 
Promulgierung ist angegeben: Encha 5. Jahr (925), 12. Monat, 26. Tag. 

Riickblickend ist festzusteIlen, daB in Buch V des Engishiki eine erstaunlich 
groBe Menge von administrativen Bestimmungen iiber die geheiligte Prinzessin 
(saigu), die in Ise bei den Schreinfesten ais Vertreterin des Kaisers zugegen sein 
muBte, zusammengetragen wurden. Vieles davon sieht auf den ersten Blick hin nicht 
religios, sondern sehr profan aus. Wir befinden uns an der Schnittflache von Glauben 
an die Gotter und der Betatigung dieses Glaubens im konkreten Leben. Zwischen 
den oft Iangen Listen von Gegenstanden aller Art, fiir die Herrichtung der 
Opferaltare, finden wir einen ganzen Kalender voller Gotterfeiem erwahnt. Ferner 
ist oft von Divination und Divinatoren, von haufigen Purifikationen und rituellen 
Waschungen die Rede. Schon der Name saigu hat religiose Bedeutung: eine 
Prinzessin, die durch Reinigung und Lustration dem alltaglichen profanen Bereich 
entzogen und der Nahe der Gotter wiirdig geworden ist. Diese wird auch mit 
geradezu religioser Verehrung behandelt. Der ihr erwiesene Respekt flieBt teilweise 
aus ihrer Wiirde als kaiserliche Prinzessin (sie nimmt teil an dem dem Kaiser 
gezollten Respekt), aber sie iiberragt doch in besonderer Weise die anderen 
kaiserlichen TOchter. Ihr Titel Itsuki no miya oder Itsuki no miko enthalt zwei der 
altesten religiosen Ausdriicke, die wir kennen: itsuki und miko. Itsuki ist ein fUr 
Gotter gebrauchter Ausdruck, fiir eine ihrer Eigenschaften. Miko ist eine zwischen 
Gottern und Menschen stehende Person, die in einem besonderen Zustand mit einer 
Gottheit identisch wird. Vnd schIieBlich sind die Opfergaben seIber ais zum 
Eigentum der Gottheit gewordene Gegenstande geheiligt. Die haufig erwahnten 
sakaki-Zweige heiligen den Ort, an dem die Gottheit zugegen ist. Sie werden zum 
Sitz und Symbol derselben. Wie wir aus den Gebetstexten sehen werden, wird von 
den Opfergaben, die ganz konkret genannt werden, mit religioser Ehrfurcht 
gesprochen, in hochpoetischer und schwungvoller Sprache. 

Eine Religion lemt man am besten aus den Gebeten kennen, die ihre Giaubigen 
an die Gotter richten. Das 8. Buch des Engishiki enthalt eine Reihe von so1chen 
Gebetstexten (norito) , die bei verschiedenen Anlassen hochfeierlich rezitiert 
werden. Neun davon wurden an den beiden GroBen Schreinen in Ise gebraucht. Sie 
wurden vom Zeremonienmeister, entweder dem Boten vom Kaiserhof oder vom 
Oberaufseher der Schreine verlesen, und zwar sowohl bei Festen am Inneren 
Schrein (naigu) der Sonnengottin Amaterasu D-mikami, als auch am AuBeren 
Schrein (gegu) der Nahrungsgottin Toyouke no kami. Der Vorgang bei den 
Festlichkeiten an den GroBen Schreinen ist in Buch IV des Engishiki enthalten, nur 
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die, an denen die geheiligte Prinzessin teilnahrn (wie oben in Abkiirzung 
wiedergegeben), finden wir in Buch V. Es lohnt sich, die neun Ise-Schrein-norito 
naher zu besehen (wir numerieren sie der Reihe nach): 

1. Neun Ise-Norito (Gebetstexte) 

a) Ritual fiir den Gebrauch beim Toshigoi (Neujahrs-Fest irn 2. Monat) und 
beim Tsukinami (Monatsfolge)-Fest im 6. und 12. Monat. 

"Entsprechend dem erhabenen Befehl des Herrschers, am Oberlauf des F1usses Isuzu bei Uji in Watarai, 
erheben wir unsere Worte des Lobpreises (am Schrein), der fest gebaut ist auf Felsengrund, und in der 
ehrwiirdigen Gegenwart der GroBen Gottin sprechen wir demutsvoll. Urn die iiblichen Opfergaben fUr 
dieses Toshigoiim 2. Monat ([respektive] fiir das Tsukinamiim 6. Monat) erhebe ich mich in Demut und 
bringe diese Opfergaben im Einklang mit dem erhabenen Befehl und Zweck dar. So spreche ich 
demutsvoll. " 

b) Ritual fiir diesel ben Feste irn Toyouke-Schrein 

"Entsprechend dem erhabenen Befehl des Herrschers sprechen wir in Demut in der Gegenwart der 
machtigen Gottin Toyouke, zu welcher wir Worte der Lobpreisung (am Schrein) erheben, der gebaut ist 
auf Felsengrund in der Ebene von Yamada in Watarai. Urn die iiblichen groBen Opfergaben fiir das 
Toshigoi, ([respektive] fiir das Tsukinami in diesem 6. Monat) zu opfern, erhebe ich mich (Name, Rang 
und Stellung) als kaiserlicher Bote in Demut und bringe diese Opfergaben im Einklang mit dem erha
benen Befehl und Zweck dar. So spreche ich demutsvoll." 

c) Ritual fiir das Fest der Kleider der Gottheit im 4. Monat 

Ein Kammiso (Gotterkleider)-Fest wurde an den Ise-Schreinen im 4. und 9. 
Monat gehalten. Die Verfahren dafiir stehen in Buch IV des Engishiki. Der 
Oberaufseher (daijinguji) der GraBen Schreine prasidiert bei den Zerernonien und 
liest das Ritual. 

"In Uji in Watarai am Oberlauf des Isuzu-F1usses, wo die Saulen des GroBen Schreines gliickbringend 
gesetzt sind und seine gekreuzten Giebelbretter hoch emporragen zum Gefilde des Hohen Himmels, 
erheben wir unsere Worte des Lobpreises und sprechen in der machtigen Gegenwart der GroBen Gottin 
Amaterasu. Mitglieder der Hatori vollziehen ihre iibliche Darbringung der erhabenen Kleider, gewoben 
aus weichen und rauhen Fasern und aus groben Fasern. Und wir kiindigen an, daB dieselben [auch] am 
Aramatsuri-Schrein dargebracht werden." Schreinpriester und Angesteltle antworten "Ooh". 

Der Aramatsuri (A. no miya) ist ein Nebenschrein (bekku) der GroBen Gottheit und 
enthalt den "unruhigen Geist" (ara-mitama) der GroBen Gottheit. 

d) Ritual fUr das Fest des Tsukinami des 6. Monats, wiederholt irn 12. Monat 

Beim Tsukinami-Fest werden zwei verschiedene norito rezitiert. Das erste ist die 
kaiserliche Botschaft, die vom Nakatomi-Bearnten verlesen wurde, der der 
Abgesandte des Kaiserhofes war. Das zweite ist das hier wiedergegebene, gelesen 
vom Oberaufseher der Schreine . 

. In Uji in Watarai am Oberlauf des Isuzu-Flusses, wo die Saulen des GroBen Schreines gliickbringend 
gesetzt sind und seine gekreuzten Giebelbretter zum Gefilde des Hohen Himmels emporragen. In der 
machtigen Gegenwart der GroBen Gottin Amaterasu unsere Worte des Lobpreises erhebend, wagen wir 
die feierliche Liturgie der himmlischen magischen Formel auszusprechen, und wir fordern aile 
Schreinvorsteher [kannushi] und Enthaltsamkeitskinder [mono-imi] auf, herzuhorchen." - Schreinprie
ster. Angestellte und aile Anwesenden antworten "Ooh". 
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"Entsprechend dem gottlichen Befehl des Herrschers bet en wir zu Dir, daB Du gewahren mogest, daB 
sein [des Herrschers] erhabenes Leben lange dauern moge; daB seine Herrschaft, wie ein magischer 
Felshaufen, ewig wahre, ja, daB sie so stark sei wie fester Felsen; moge seine Herrschaft bliihend und 
gliicklich sein. Gib Segen den kaiserlichen Kindern, die geboren werden. Moge die Schar der Beamten 
aller Regierungsamter, bis herunter zum gemeinen Volk des Landes, in allen Himmelsrichtungen zum 
Wachsen gebracht werden und zum Bestellen der fiinf Kornerfriichte in Fiille. Mogest Du sie beschiitzen, 
segnen und zum Gedeihen bringen, beten wir. 

Von den Mitgliedern der Gotterhaushalte [kambe, die Schreine unterhalten] der drei Distrikte 
["Gottheit-Distrikte", shingun, Take, Watarai und lino], die Tributgiiter liefern an Seidenfaden, ebenso 
den geheiligten erhabenen Reiswein und erhabene Nahrungsmittel, sind diese Opfergaben in Mengen wie 
eine Hiigelkette aufgehauft. Lassen den O-Nakatomi, der vor sich den machtvollen geschmiickten 
sakaki-Zweig hertragt, (die Prozession) anfiihren an diesem 17. Tag des 6. Monats dieses lahres im 
Monat des majestatischen und glanzenden Dammerns des Morgenlichtes, und aile ihr Schreinoberhaup
ter, monoimi (Divinationsknaben) und andere Teilnehmer hort auf die Lobpreisungen." - Hier 
antworten die Schreinoberhaupter mit "Ooh". - "Am Aramatsuri-Schrein und am Tsukiyomi (Mond
gott)-Schrein bringen wir Opfer dar und sprechen dieselben Worte." - Die Schreinpriester antworten 
wieder mit "Ooh". 

e) Fest der Erstlingsfriichte zu Ehren der Gottheiten im 9. Monat 

"GemaB dem erhabenen Befehl des gottlichen Nachkommen [Kaisers], am Oberlauf des Isuzu-Flusses in 
Watarai in Ise in Demut unsere Worte des Lobpreises erhebend in der machtigen Gegenwart der GroBen 
Gottin Amaterasu bringen wir die iiblichen groBen Opfergaben fiir die Gottheit-Erstlingsfriichte im 
neunten Monat dar, der Prinz (Rang und Stellung) und der Nakatomi (Name, Rang und Stellung) in der 
Eigenschaft als kaiserliche Boten. Wah rend die Imbe, ihre schwachen Schultern mit starken Armelban
dern gebunden, sie (die Gaben) weihen, hochheben und darbringen, bringen wir diese Opfergaben im 
Einklang mit dern erhabenen Befehl und Zweck dar. So sprechen wir demutsvoll." 

f) Fur dassselbe Fest am Toyouke-Schrein 

"GemaB dem erhabenen Befehl des gottlichen Nachkommen in Gegenwart der machtigen Gottin 
erheben wir un sere Worte der Lobpreisung in der Ebene von Yamada in Watarai, sprechen wir demiitig. 
Urn die iiblichen groBen Opfergaben fiir Gottheits-Erstlingsfriichte darzubringen, dienen der Prinz 
(Rang und Stellung) und der Nakatomi (Name, Rang und SteHung) als (kaiserliche) Boten, 
wah rend die Imbe, ihre schwachen Schultern mit starken Armelbandern gebunden, sie weihen, 
hochheben und darbringen. Wir bringen diese Opfergaben dar im Einklang mit dem erhabenen Befehl 
und Zweck. So sprechen wir demutsvoll." 

g) Fur dasselbe Fest der Erstlingsfriichte fur die Gottheiten 

Dieses norito wird bei demselben Fest rezitiert wie die zwei vorausgehenden. Das 
erste fur das Kanname (G6tter-Kost-Fest) wurde von dem Nakatomi rezitiert, der 
fur diesen AniaB der kaiserliche Bote war; das hier folgende wurde yom 
Oberaufseher (daijinguji) der GroBen Schreine rezitiert. So wie das Ritual fur das 
Tsukinami (Mondfolge)-Fest im 6. und 12. Monat ist auch dieses an die 
Schreinpriester und jugendlichen Divinatoren (monoimi) und an andere Schreinan
gestellte gerichtet. Seine Formulierung ist wahrscheinlich fUr den Gebrauch am 
Toyouke-Schrein verfaBt. 

"Am Oberlauf des Isuzu-Flusses bei Uji in Watarai. wo die Saulen des GroBen Schreines gliickbringend 
gesetzt sind und die gekreuzten Giebelbalken zum Gefilde des Hohen Himmels emporragen, erheben wir 
un sere Worte des Lobpreises vor der machtigen Gottin Amaterasu und rezitieren die feierliche Liturgie 
des himmlischen magischen Rituals. Hort zu, aile ihr Schreinoberhaupter und Divinationsknaben 
(monoiml) und andere, sagen wir in Demut." - Antwort der Schreinpriester und AngesteHten "Ooh". 

"GemaB dem Befehl des gottlichen Nachkommen beten wir, daB dessen [des Kaisers] erhabenes 
Leben lang sein moge, und wie ein magischer Felshaufen moge seine Herrschaft sein, wie Zeit 
iiberdauernder, wie ewig wahrender Felsen. Moge seine Herrschaft bliihen und gedeihen, und Segen den 
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kaiserlichen Kindem bringen, die geboren werden. LaB die ganze Schar der Beamten bis herunter zum 
gemeinen Volk des Landes lange unter dem Himmel in Frieden beschutzt, gesegnet und gliicklich sein. 
Und mogen die Leute der Gottheits-Haushalte (kambe) der drei Distrikte und die der verschiedenen 
Haushalte der Provinzen, die dem Brauche gemiiB den geweihten erhabenen Reiswein und die erhabenen 
Nahrungsmittel und die Erstlingsfriichte des Reises der Gottheit tausend-fiinfhundertfach opfem, mogen 
sie diese Opfergaben wie eine Hiigelkette aufhiiufen. Wiihrend der O-Nakatomi ("GroB-N. ") den 
starken geschmiickten sakaki-Zweig beim leuchtenden und majestiitischen Morgenlicht vor sich 
hochhebt, laB aile Schreinoberhiiupter, Divinationsknaben und aile (anderen) zuhoren, wenn wir die 
feierliche Liturgie des himmlischen magischen Rituals aussprechen. So sagen wir in Demut." - Aile 
Schreinpriester, Angestellte usw. antworten "Ooh". 

h) Zur Zeit, wenn die geheiligte Prinzessin zum erstenmal teilnimmt (Itsuki-no
-hime-miko wo iretatematsuru no toki "wenn man die geheiligte Prinzessin 

ehrfurchtsvoll teilnehmen HiBt") 

Diese norito wird yom Nakatorni-Beamten beim Fest der Erstlingsfriichte des 

J ahres rezitiert, wenn die geheiligte Prinzessin ihre heilige Residenz in der Nahe des 

groBen Schreines bezieht und zum erstenmal an den Festen des Schreines teilnimmt. 

Das norito wird rezitiert, wenn Gottheitslebensmittel als Opfergaben dargebracht 

werden. 

"Und jetzt, uns wendend, sprechen wir demutsvolI: GemiiB dem bestehenden Brauch wurde die 
geheiligte Prinzessin nach dreijiihriger Abstinenz und Reinigung als heilige Magd (mitsueshiro) fiir die 
GroBe Gottheit emannt. 0, gewiihre Du (Gottin), daB der gottliche Nachkomme, zusammen mit Himmel 
und Erde, Sonne und Mond, eine Herrschaft haben moge so fest wie Felsen, wie ewig bestehender Felsen, 
und moge er in Frieden und Ruhe herrschen. Und moge sie [die Prinzessin] als gottliche Magd dienen mit 
dem O-Nakatomi, urn den Befehl auszufiihren, wenn er die gottliche Offenbarung mit dem wunderbaren 
Speer vermittelt. Mit hochster Verehrung und ehrfurchtsvoll sprechen wir diese Worte aus." 

Der Ausdruck mitsueshiro ist ein Beiname der geheiligten Prinzessin, in dem mi 
Honorificum ist, tsue Stab, Stock, shiro "gleichsam wie". Mit dem "wunderbaren 

Speer" wird ikashi hoko no nakatori mochite wiedergegeben, ikashi wunderbar, 

hoko Speer, nakatori in der Mitte anfassend, mochite haltend. Der Speer wurde als 

Teil der Zeremonie gebraucht (F. BOCK; 11:98 f. und Anm. 444, 445). 

i) Ritual fUr die Verlegung des Schreines der GroBen Gottheit, wiederholt fUr 

den Toyouke-Schrein (O-mikami-no-miya utsushi-matsuru no norito "Gebet der 

ehrfurchtsvollen Verlegung des Schreines der GroBen Gottheit") 

Die Verlegung des GroBen Schreines an einen Platz, der sich an den alten 

anschlieBt, fand (nocb. 1973, aber wahrscheinlich der groBen Kosten wegen zum 

letztenmaI) seit der Regierung der Kaiserin Jito (687-696) jedes 20. Jahr statt. Es 

wurden (werden) alle Schreinbauten erneuert und die heiligen Schatze und 

Kultgegenstande wahrend nachtlicher Zeremonien in neuen Gebauden unterge

bracht (vgJ. SAKURAI KATSUNOSHIN 1969:174ff.). 

"Im Einklang mit dem erhabenen Befehl des gottlichen Nachkommen sprechen wir in der machtvollen 
Gegenwart der machtvollen Ahnengottin demutsvoll. Da nach bestehender alter Sitte der GroBe Schrein 
einmal in zwanzig lahren verlegt werden muB und die 54 verschiedenen Arten von erhabenen Kult
gegenstiinden und die 21 Gottheits-Schiitze vorbereitet, gewaschen, gereinigt und geweiht werden 
miissen, spreche ich, der Aufseher (Name, Rang des Klan-Titels, Hofrang und Stellung), der ich als 
kaiserlicher Bote gesandt worden bin, urn fiir diese Angelegenheiten Sorge zu tragen, jetzt in Demut 
diese Worte der Widmung und Anbetung aus." 

Ein Aufseher (benkan) , Kontrolleur, ein Beamter yom 5. Rang oder hoher, 

auBerdem ein Oberritualist (sakan) yom Jingikan, andere Beamte yom Staatsrat 
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(Dajokan) und vom Jingikan, Dienstmadchen, Boten und 63 Handwerker werden in 
den Listen ftir die Herstellung der heiligen Schatze und Kultgegenstande gefiihrt, mit 
denen die neuen Schreine ausgestattet werden (F. BOCK; 11:99, Anm. 447). 

Was sagen uns nun diese neun norito an den zwei Ise-Schreinen? Vielleicht ist es 
noch verfrtiht, hier schon Reflexionen anzustellen. Nur tiber den Kult der 
Sonnengottin laSt sich zunachst verschiedenes sagen (F. BOCK; 1:29 ff.). Bemer
kenswert ist, daB der Watarai-Schrein (gegu) als "AuBerer Schrein", im Gegensatz 
zum Inneren Schrein (naigii) , zusammen mit dem Inneren Schrein der Gottin 
Amaterasu eine Einheit bildet, den GroBen Ise-Schrein (Ise Daijingii). 1m AuBeren 
Schrein wird die Nahrungsgottin Toyouke verehrt. Deren Name bedeutet einfach 
und klar "reichliche Nahrung". Es besteht ein nattirlicher Zusammenhang zwischen 
Sonne und Nahrung. Der Tradition nach wurde die Nahrungsgottin von anderswo
her im Watarai-Schrein erst eingeschreint, nachdem die Sonnengottin eingeschreint 
worden war. Die Gottheiten der Sonne, des Mondes und des Sturmes werden an 
mehreren Orten verehrt. Das liegt bei einem Ackerbauvolk nahe, das die Hilfe 
dieser Gottheiten notig hat und dessen Zeiteinteilung zunachst aus Tag und N acht 
und dessen Kalender aus dem Sonnenjahr von der Frtihlings-Tag- und Nachtgleiche 
zur Herbst-Tag- und Nachtgleiche und von der Winter- zur Sommersonnenwende 
bestand. Das "Fest der Gebete ftir das neue Jahr" (Toshigoi-matsuri), das "Fest des 
Kostens der Ersten Friichte" (Niiname-sal) und das "Fest des Kostens der Gotter 
von den Ersten Frtichten" (Kanname-sal) entspringen diesem Lebensrhythmus. Die 
Tanze anlaBlich des Pflanzens der Reisstecklinge, des Umpflanzens und der 
Reisernte wurden auch am Hof der Yamato-Herrscher ausgeftihrt; spater mit vielen 
Zusatzen aus koreanischen und chinesischen Tanzen. 

Es wurde oben erwahnt, daB im Watarai-Distrikt schon lange eine lokale 
Sonnenverehrung existierte und daB es sehr wahrscheinlich politische Grtinde 
waren, weshalb die Yamato-Herrscher hier ziemlich weit entfernt von ihrem 
Herrschaftszentrum die groBe Kultstatte ihrer Ahnherrin errichteten. Vermutlich 
war die alte lokale Statte des Sonnenkultes weitum bekannt. Sehr viele kann es kaum 
gegeben haben, denn der Feldgott war als Spender des Emtesegens zusammen mit 
dem Berggott weitaus wichtiger. 

Ohne Bezugnahme auf die Reichsbegriindungsmythe konnen wir uns den 
gewaltigen Ausbau des Zentrums der Verehrung der Sonnengottin und zugleich 
kaiserlichen Ahnfrau Amaterasu Omikami nicht erklaren. Es wurde auch vermutet, 
daB die Verehrung einer Sonnengottheit im Watarai-Schrein - spater "auBerer 
Schrein" genannt - von der Verehrung der Nahrungsgottheit Toyouke iiberlagert 
wurde. 

1m Abschnitt tiber archaologische Oberreste von Kultstatten bezogen wir uns 
auch auf das einstmals groBe Heiligtum auf der Inset Oki. In der Friihzeit spielte sich 
vie I Verkehr durch das stidliche Inselgebiet mit Korea abo Das Heiligtum auf Oki 
scheint einst dem spateren in Ise an Bedeutung nicht nachgestanden zu haben. 
Reisen und Transporte durch das stidliche Ise nahmen im Zuge der wirtschaftlichen 
Entwicklung der ostlichen Provinzen gewaltig zu. Die Herkunft von Abgabengiitern 
aus dem Osten fOrderte die Bedeutung eines Kultzentrums in Ise. Aber wir wissen 
zunachst nichts dartiber, ob dort Schreingebaude errichtet wurden. Allerdings hat 
eine Tochter des Kaisers an den Riten fUr Amaterasu Omikamiteilgenommen, aber 
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noch ohne groBen Aufwand an Zeremonien, Personal und Sachen. Die auf Kimmei 
(540-571) folgenden Kaiser Bitatsu (572-585) und Yomei (586-587) entsandten 
Prinzessinnen nach Ise. Die Prinzessin Sugata-hime, von Kaiser Yomei entsandt, 
diente in Ise wahrend der Regierung ihres Vaters, dann wahrend der Regierung des 
Kaisers Sushun (588-592) und der Kaiserin Suiko (593-628) (wahrend der 
Regentschaft von Prinz Shotoku), im ganzen also 37 Jahre. Die regelmaBige 
periodische Entsendung einer Prinzessin wurde ausgesetzt; in der Folgezeit wird fur 
einen Zeitraum von funfzig J ahren nichts mehr von einer Entsendung einer 
Prinzessin berichtet. Das heiBt nicht, daB die GroBe Gottin von Ise in Vergessenheit 
geraten war. Ais Shotoku Taishi aus dem Kampf mit dem Hauptling Mononobe no 
Moriya als Sieger hervorgegangen war, sandte er den Hauptling Nakatomi no 
Kuniko als kaiserlichen Boten nach Ise. Auch wurden vor und nach dem Sieg uber 
Soga no lruka (645) vom Hof Opfergaben fur die GroBe Gottheit von Ise geschickt; 
vielleicht wegen der groBen Verehrung, die Nakatomi no Kamatari fur die Gotter 
des Kaiserhauses hegte (F. BOCK; 1:30 und Anm. 71, mit Literaturangaben; u. a. 
TANAKA TAKASHI 1959). 

Es ist befremdend, daB keinerlei Erwahnung der Verehrung der GroBen Gottin 
in Watarai in Ise gemacht wurde, denn auch wahrend des 7. Jh.s muB Ise von weiterer 
wirtschaftlicher Bedeutung gewesen sein. Aber die SteHung des kaiserlichen 
Ahnenkultes ist vielleicht durch das Aufwallen von Enthusiasmus fUr buddhistischen 
Unterricht und Tempelbau unter den Hofleuten in den Hintergrund gedrangt 
worden. Ein weiteres retardierendes Element war die politische Unsicherheit 
wahrend der mehrere J ahrzehnte wahrenden Taika-Reform. Die Kaiserin Suiko und 
ihr Prinzregent Shotoku verwandten vie I Zeit und Geld fur die buddhistische 
Religion, und es war vielleicht vorubergehend sogar der kaiserliche Ahnenkult in 
Gefahr. Die Taika-Reform brachte weitreichende und unerwartete Anderungen der 
Staatsregierung mit sich, die die Aristokratie am Hofe und in den Provinzen 
unmittelbar beruhrten. Die Autonomie der lokalen GroBen wurde eingeschrankt, 
und die Gouvemeure der Provinzen wurden von der Hauptstadt aus emannt. 
Landbesitz und Steuern wurden auf eine neue Basis gestellt. Bevolkerungsregister, 
Rechnungsbucher und ein System der Belehnung mit Land wurden verwirklicht. 

Wahrend der Neuordnung in der Regierungszeit von Kaiser Kotoku (645-654) 
wurden kaiserliche Reisspeicher in zehn Weilem eingerichtet, die die Dorfer Take 
und Yamada in Watarai in der Ise-Provinz ausmachten. Aufgrund der Taika-Re
form bestand ein Weiler aus 50 Haushalten. Die Weiler bildeten den Grundstock der 
Distrikte Take und Watarai, zwei der Gottheit-Distrikte (shingun) , die zu den 
Ise-Schreinen gehorten. So ergab sich fUr die Schreine der Anfang einer groBen 
Unterhaltsbasis. Fur die Verwaltung dieser Basis wurde ein Schreinamt unter der 
Leitung eines Mitgliedes des Nakatomi-Klans eingerichtet. Die Nakatomi waren 
Stutzen des Thrones und kummerten sich urn den Kult der GroBen Gottheit; 
zugleich war ihr eigener Unterhalt gesichert. 

Eine Thronfolgekrise entstand nach dem Tod von Tenchi Tenno 671. Diese 
Krise, die Jinshin-Wirren, endeten mit der Thronbesteigung von Kaiser Temmu 
(673-686). Es heiBt, daB die gluckliche Wendung fUr Oama, dem spateren Kaiser 
Temmu, kam als er sein Feldlager am To-o-FluB aufgeschlagen und aus der Ferne 
die GroBe Gottin von Ise verehrt hatte. KAKIMOTO HITOMARO schreibt in einem 
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Manyoshu-Gedicht, daB "ein gottlicher Wind von der Itsuki no Miya ("Geheiligten 
Residenz") von Watarai her wehte", der dem Prinzen zum Sieg verhalf. Nach seiner 
Thronbesteigung erwies Kaiser Temrnu der GroBen Gottheit seine Dankbarkeit. 
N ach einer Unterlassung von 50 J ahren entsandte Kaiser Temmu im Jahre 673 seine 
Tochter, die Prinzessin O-Oku fur den Dienst der GroBen Gottheit. Nacheinander 
dienten dort wiihrend des Kaisers Regierungszeit mehrere andere Prinzessinnen 
Inzwischen machte auch der Unterhalt des Schreines Fortschritte, so daB eine 
Prinzessin mit Residenz in Watarai regelmiiBig Dienst tun konnte. 

Wiihrend Temmus Regierungszeit fand eine allgemeine Neubelebung der 
Verehrung der einheimischen Gotter statt, die sich darin iiuBerte, daB die Adeligen 
ihren Klangottem (ujigami) Schreine bauten. Ein solcher Klan, uji, bestandauseiner 
Gruppe von Leuten mit gleichem Namen (F. BOCK; 1:32; WAKAMORI TARO 
1963:51; SHIMODA SEKIYA 1955; OrA AKIRA 1955). Das Kaiserhaus hatvielleicht 
in der Verbindung der Ahnengottverehrung mit der des ujigami (Schutzgottheit des 
Kaiserhauses) den Anfang gemacht, denn wiihrend der Regierung von Kaiser 
Temrnu nahm der Schrein der GroBen Gottin in Ise eine neue Dimension an als Sitz 
der Schutzgottin des Kaiserhauses, die zugleich die groBe Ahnengottin war. Andere 
Klane, die ebenso vorgingen, waren die Zweigfamilien der Imbe, die sich die 
Imbe-Jinja in Awa, und die Nakatomi, die sich fUr ihre Gottheiten die Hiraoka-Jinja 
bauten. Diese Schreine scheinen zu den wenigen zu gehoren, in denen der Klangott 
mit der Ahnengottheit identisch ist (F. BOCK; 1:32, Anm. 76; vgl. OrA AKIRA 
1955:303). 

Man kann nicht mit Sicherheit sagen, wann die vornehmen Familien angefangen 
haben, fur ihre ujigami (Schutzgotter) Schreine zu erbauen. Der Ausdruck ujigami 
scheint weder im Kojiki noch Nihon Shoki auf; ujigamiwird zum erstenmal in einem 
Manyoshu-Gedicht verwandt, in dem Otomo no Sakanoue Bezug nimmt auf die 
Gottheiten seines uji (WAKAMORI TARO 1963:303; nach F. BOCK; 1:32, 
Anm.77). Gegen Ende des 7. Jh.s und im fruhen 8. Jh. kam eine gute Anzahl von 
Schreinen auf, in denen miichtige Familien ihre ujigami verehrten. Die Ober
hiiupter (muraji) der Mononobe verehrten ihre ujigami in der Isonokami Jingu. 
Die Yamato-Hiiuptlinge (atae) hatten ihre Oyamato-Jinja, die Hiiuptlinge der 
Tsumori ihre groBe Sumiyoshi-Jinja in Settsu, der ujigami-Schrein der Herren der 
Hata war die Fushimi-Inari-Jinja in Yamashiro (OrA AKIRA:302; F. BOCK; 
1:32)19. Eine andere Hata-Zweigfamilie verehrte ihren ujigami in der Matsuno-i 
Jinja und stellte dafur eine erbliche Priesterschaft. 

Ein anderer wichtiger Schreinkomplex war der des Oberen und Unteren 
Kamo-Schreines in der Hauptstadt, der von den Hata begriindet wurde. Der Obere 
Schrein war dem Blitzgott Wake-ikazuchi no kami geweiht, der Untere Schrein den 
GroBeltem dieses Schreines und hieB Kamo no Mioya Jinja ("Kamo-Schrein der 
Erhabenen Eltern") (B. LEWIN 1962; F. BOCK; 1:34, Anm. 79). Die Beziehung des 

19 Die muraji und atae gehorten zu den Titeln (kabane), die den Rang der Oberhiiupter im alten 
Geschlechterstaat mit seinen Uji- und Kabane-Familien bezeichneten. Diese Titel wurden noch 
lange nach der Abschaffung des Geschlechterstaates und der Einfiihrung des chinesischen Systems 
der Hofriinge, werst unter Sh6toku Taishi, gebraucht. 
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Kamo-Schreines mit dem Haus der Hata wirft die Frage auf, weshalb eine kaiserliche 
Prinzessin zu Schreinfeiern in Verfahren parallel zur Bestellung einer geheiligten 
Prinzessin fur den Schrein der GroBen Gottheit in Ise entsandt wurde. Buch VI der 
Engishiki befaBt sich mit den Angelegenheiten und dem Amt der zum Kamo
Schrein entsandten Prinzessin (sai-o). Vielleicht sollte das Ansehen des Kaiserhau
ses durch diese Entsendung gehoben werden. Die Einrichtung blieb nur wahrend der 
fruhen Heian-Zeit bestehen. Die Beziehung des Kaiserhauses zum Kamo-Schrein 
bleibt unklar. 

Nach den Wirren in der Mitte des 7. lh.s entwickelte sich Nakatomi no Kamatari 
zu einem machtigen Staats mann hinter dem Thron des Kaisers. Er verhalf dem 
Prinzen Naka no Oe dazu, als Kaiser Tenchi (662-671) den Thron zu besteigen. 
Kamatari begrundete ein neues Haus und bekam den Namen Fujiwara verliehen. 
Nachdem Nara zur Hauptstadt geworden war, verlegten die Fujiwara die Verehrung 
ihres ujigami in die Kasuga-Jinja bei Nara. Darin werden die Gottheiten 
Take-mikazuchi und Futsunushi verehrt, zu denen noch die Ahnengottheit der 
Nakatomi Ame-no-koyane no Mikoto hinzukam (OrA AKIRA 1955:304; F. 
BOCK; 1:33, Anm. 81)20. 

Nakatomi no Oshima war wahrend der Regierung der Kaiserin lito (681-681) 
Oberaufseher des Gotterkultes, eine SteHung, die dem des Oberhauptes (haku) des 
Jingikan (Gotteramtes) entsprach, das bald danach eingerichtet wurde. Wahrend 
der Regierung des Kaiserin Jito wurden "Meister" (daibu) mit Tributgeschenken 
von Gesandten aus Silla als Opfergaben zu den GroBen Gottheiten von Ise, 
Oyama to, Sumiyoshi, Kii und Unatari entsandt. So scheint also Ise auf derselben 
Ebene zu stehen mit vier anderen Hauptschreinen. Aber noch im selben lahr (686) 
verlieh die Kaiserin auf einer Reise ostlich von der Hauptstadt Hofrang an 
Lokalhauptlinge (miyatsuko) in den Provinzen von Iga, Ise und Shima, ebenso an die 
Oberhaupter der Gottheit-Distrikte (shingun), die zu den groBen Schreinen von Ise 
gehorten, was ein Anzeichen fur die zunehmende Bedeutung der Schreine ist. Es 
steht auch geschrieben, daB die GroBe Gottin von Ise bei der Kaiserin beantragte, 
die Ise-Provinz fUr dieses Jahr (686) von Steuern und Zwangsarbeit zu befreien. 

Wahrend der letzten Jahre des 7. lh.s fand in der Verwaltung der GroBen 
Schreine ein Wandel statt. Schon unter Kaiser Kotoku (645-654) bestand ein 
Schrein in Ise. Die Zentralregierung fuhlte sich auch schon stark genug, auf Kosten 
der territorialen GroBen Macht und Reichtum in der Hauptstadt anzuhaufen. Die 
alteingesessene Watarai-Familie im Watarai-Distrikt durfte mit ihrem erblichen 
Priestertum den Watarai-Schrein (gegu) weiterhin verwalten, aber dem Schrein der 
GroBen Gottheit Amaterasu (Innerer Schrein, naigu) wurde groBeres Ansehen 
verliehen. Deren Oberpriester wurde die Arakita-Familie, ein Zweig der Nakatomi 
(B. LEWIN 1962:173; F. BOCK; 1:33, Anm. 80). Diese Verbindung mit dem Hof 
tiber die Nakatomi, die erblichen Kultexperten im Gotteramt, spater Jingikan, 
erhohte den Schrein der GroBen Gottheit, Ahnherrin und ujigami des Kaiserhauses, 
uber alle anderen. Das fUhrte notwendig zu einer Verkleinerung der Watarai-Fa
milie. Hof und Zentralverwaltung stiegen; der EinfluB der lokalen Landbesitzer 
sank. 

20 Die Matsuno-o Jinja wurde im 8. Jahrhundert von einem Zweig des Hata-Klans gegriindet. 
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Die Wirtschaftsbasis der GroBen Schreine war stan dig gewachsen. Die kaiserli
chen Speicher waren schon zu Kotokus Zeiten in den Distrikten Take und Watarai 
vermehrt worden. Wahrend Tenchis Regierung wurden 664 vier Weiler von den 
zehn des Take-Distrikts abgetrennt und damit der lino-Distrikt gegrundet (OrA 
AKIRA 1955:304; F. BOCK; 1:33, Anm. 80). Die Steuern aller drei Distrikte gingen 
an die GroBen Schreine. Das direkte Einkommen der Schreine kam von den Schrein
feldern (shinden), wortlich "Gottheit-Reisfelder", und von den Unterhaltshaushal
ten (fuko) , die Einzelbauerngehofte waren. Wieviele Reisfelder und Unterhalts
haushalte im 7. Jh. zu den beiden Schreinen gehorten, ist nicht bekannt, aber unter 
Kaiser Temmu und Kaiserin Jito wurden sie vermehrt. Zu Beginn des 8. Jh.s standen 
die Ise-Schreine an der Spitze aller amtlichen kaiserlichen Schreine. Sie werden in 
kaiserlichen Edikten des 8. Jh.s erwahnt und der Kaiser, die Kaiserin und der 
Kronprinz sandten den Ise-Schreinen regelmaBig Geschenke. Kaiser Temmu war 
der erste Kaiser, der dort persOnlich Opfergaben darbrachte (FUJIT ANI TOSHIO und 
NAOKI KOJIRO 1941 )21. Spater, im 8. Jh., tauchen Zahlen iiber die wirtschaftlichen 
Besitzungen der Ise-Schreine auf. In einer amtlichen Liste von 780 (Hoki 11) wird 
die Zahl der Unterhaltshaushalte mit 1,023 angegeben. In einer Liste von 806 
(Taido 1) wird die Gesamtzahl dieser Haushalte mit 1,130 angegeben. Sie entfallen 
auf folgende Provinzen: 101 auf Yamato, 20 auf Iga, 944 auf Ise, 65 auf Shima, 40 
auf Owari, 20 auf Mikawa und 40 auf Totomi (FUJITANI und NAOKI 1960;F. BOCK; 
1:45, Anm. 34). Diese Haushalte wurden kambe ("Gott-Horige") oder shinko 
("Gott-Familien") genannt, denn sie gaben die Halfte der Reissteuer (denso) an die 
GroBen Schreine abo Die jahrliche Steuer betrug 40 soku (Garben) Reis in Ahren 
pro Haushalt (IMAKI JINZO et al. 1963:67; F. BOCK; I, Anm. 86). AuBerdem 
besorgten diese Haushalte erwachsene und jugendliche Arbeiter fur die Schreine. 
Als Ersatz fur Arbeitsleistungen wurden auch zusatzliche N aturalienlieferungen 
angenommen. AIle diese Steuern in Naturalien (cho) und umgewandelte Steuern 
(yo) wurden von den Schreinen fUr die Haushalte erhoben. 

Wahrend des 9. Jh.s stieg die Zahl der Unterhaltshaushalte auf 1,375. Ein 
J ahrhundert spater finden wir in den Engishiki diese Zahl unverandert. Es fand ein 
Zuwachs der Haushalte in Shima statt, in Yamato eine Abnahme von 15 und einen 
Zuwachs in Ise. Wir finden auBerhalb von Ise 353 Haushalte, wahrscheinlich 
ungefahr 900 in Ise, eine Zahl, die nach der Vollendung der Engishiki vermehrt 
wurde (TANAKA TAKASHI 1959:178; F. BOCK; 1:34, Anm. 87). Ein anderesAnzei
chen fur die Erhebung der Ise-Schreine zu Staatsschreinen war ein kaiserlicher Be
fehl, die Schreine aile 20 Jahre zu erneuern. Der Befehl zum periodischen Neubau 
wurde offenbar unter Kaiserin Jito gegeben, doch ein direkter Beleg ist dafiir nicht 
erhalten. Der erste Schreinbau scheint 690 stattgefunden zu haben, der zweite 20 
Jahre spater (709), der dritte 729, der vierte 747 (TANAKA: 180; F. BOCK; 1:34, 
Anm.89). 

Der Schreinneubau - die "Verlegung" (sengu) - verursacht ungeheure Kosten 
zusatzlich zu den jahrlichen Unterhaltskosten. 22 Buch IV der Engishiki sagt nichts 

21 Ober den Ursprung des Namens Watarai vgl. NAOKI KOJIRO 1941:34 und F. BOCK; I: Anm. 83. 
22 Die Yoro-ryoritsu (eine Revision der TaihO-ryoritsu von 701) von 718 (Y6r6-Periode: 717-723) 

sagen nichts iiber den Neubau der Ise-Schreine, aber das Kotai-jingu-gishiki-cho von 804 berichtet 
von der Bestimmung, daB die Schreine aile zwanzig Jahre neu erbaut werden miissen; ebenso die 
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dartiber, wieviel Bauholz benotigt und aus we1chen Waldern es genommen wird. Es 
ist die Rede von 378 Pfund Kupfer, 11 Pfund Gold und einigem Silber. Der 
Oberaufseher der Schreine war nicht nur der geistige Ftihrer, sondern auch der 
allgemeine Verwalter, Steuereintreiber und Polizeichef tiber das den Schreinen 
zugeteilte Personal (MrYAGI ErsHO:1955/57; F. BOCK; 1:35, Anm.92; 11:366, 
Anm. 1). Seine Aufgaben und Verantwortung waren ebenso groB wie die eines 
Provinzgouverneurs, ebenso sein Titel, Gehalt und Ansehen. Auch das Verfahren 
seiner Anstellung durch den Hof war dasselbe wie ftir einen Gouverneur. Die 
Bestimmungen dartiber stehen in Buch IV der Engishiki. 

Die Taika-Reform hatte es fertiggebracht, aIle zentralen Regierungsamter in der 
Hauptstadt einer vom Kaiser angestellten Beamtenschaft anzuvertrauen und die 
Thronfolge auf eine sichere Basis zu stellen, aber auch, die den Thron umgebenden 
Institutionen zu formalisieren und in ein System zu bringen. Die chinesischen 
Vorbilder hatten sich vorlaufig jedenfalls bewahrt. So wurde das lingikan machtvoll 
in der Kontrolle aller amtlich registrierten Schreine im ganzen Land. An der Spitze 
der Schreinhierarchie standen die Ise-Schreine ftir die Verehrung der Ahnen- und 
Schutzgottin des Kaiserhauses. Es gab kein chinesisches Vorbild ftir die Ernennung 
einer kaiserlichen Prinzessin als Vertreterin des Herrschers bei den Zeremonien in 
Ise; so nimmt es nicht wunder, daB die Gesetzessammlungen von Omi, Taiha und 
Yara diese Einrichtung nicht vorsehen. Erst die Engishiki bringen Bestimmungen, 
die sich aus der Entwicklung des Ise-Schreines als hOchstes Staatsheiligtum ergaben. 

Der Ausdruck Dai-jingu (GroBer Schrein) von Ise kam erst in der Nara-Zeit auf, 
und zwar unter Kaiser Temmu. Vorher sprach man von einer "GroBen Gottheit" 
(O-kami oder Daijin) von Ise. Von der Mitte der Nara-Zeit (710-784) an war die 
Ahnengottheit des Kaiserhauses als Staatsgottheit anerkannt. Das finden wir in der 
Geschichte von Kaiser Shamu (724-748) bezeugt, der den Monch Gyagi nach Ise 
sandte, urn von der GroBen Gottin dort ein Orakel zu erhalten, in we1chem sie ihre 
Zustimmung zur Herstellung einer Riesenstatue von Roshana-Buddha fur Tadaiji, 
dem "GroBen Osttempel", geben moge. Merkwtirdigerweise war es derselbe Kaiser 
Shamu, der im ganzen Land die Kokubunji, d. h. die "Lander-Zweigtempel" unter 
der lurisdiktion des Tadaiji einrichten lieB. Die Regierungsperiode von Kaiser 
Shamu war eine Bltitezeit des Buddhismus. Nach 25jahriger Regierungszeit dankte 
der Kaiser ab und lebte bis zu seinem Tode acht Jahre als Monch. Unter Kaiser 
Temmu wurde das Amt eines Zeremonienmeisters (saishu) mit einem Mitglied der 
Nakatomi-Familie besetzt. Dieser Zeremonienmeister wurde vom Hof ernannt und 
hatte bei den Festen an den GroBen Schreinen zu prasidieren. Er stand ebenso wie 
der Oberaufseher der Schreine und die geheiligte Prinzessin mitsamt dem 
Beamtenstaat ihres Btiros auBerhalb des Rechtsbuches (ryo), aber sie aIle wurden als 
Staatsorgane anerkannt und ihre Existenz in einem lange wahrenden ProzeB von 
Erganzungen zum Gesetzbuch durch eigene Verfahren (shikl) auf eine feste Basis 
gestellt. Diese shiki waren Erganzungen, einheimische Adaptierungen der aus dem 
T'ang-Gesetz ubernommenen ryo, Statuten und burgerliche Satzungen fur Verwal
tungszwecke. 

Engishiki, die auBerdem ni:ihere Anweisungen fur den Bau und Details uber die Gegensti:inde in den 
Schreinen geben. Bei der Zwanzigjahresperiode werden das erste und das letzte Jahr gerechnet, 
so daB nach japanischer Zi:ihlung neunzehn Jahre als zwanzig zi:ihlen. 
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Durch nahezu zwei J ahrhunderte nach der Kompilation und Einfiihrung des 
Yoro-Gesetzbuches von 718 wurden erganzende Gesetze eriassen, die sich zu einer 
groBen Zahl anhauften. Man wollte und konnte bestehende Traditionen nicht dem 
auslandischen Vorbild opfern. Die japanische und die chinesische Staatsstruktur 
sind wesentlich verschieden. Der chinesische Kaiser ist ein Mensch, der sein 
Regierungsmandat yom Himmel erhalt. Der japanische Kaiser steht in genealogi
scher Verbindung mit der GroBen Gottin und ist als deren Nachkomme seIber 
gottlich. Auf diesen Sachverhalt ist seine Autoritat begriindet, und die norito 
betonen diese Tatsache immer wieder. Das geht aus einigen Beispielen aus den neun 
norito hervor, die bei Feiern an den Ise-Schreinen rezitiert wurden. Der 
Zeremonienmeister beginnt in mehreren norito mit: "Entsprechend dem Erhabe-
nen Befehl des Herrschers ... ", in anderen mit: "GemaB dem Erhabenen Befehl des 
Gottlichen Nachkommen ... " oder: "Im Einklang mit dem Erhabenen Befehl des 
Gottlichen Nachkommens in der machtvollen Gegenwart der machtvollen Ahnen
gottin". 

Wie sehr die Sonnengottin und Ahnherrin in ihrem Rang iiber alles erhoben und 
wie der Herrscher zu ihr steht, konnen wir besonders gut im norito des 
Toshigoi-Festes sehen. Das Toshigoi-matsuri oder Kinen-sai ("Jahresgebetfeier") 
wurde am 4. Tag des 2. Monats als erstes Fest des Ackerbaujahres abgehalten. Die 
Beamten des lingikan fiihrten die Beamtenschaft der Hauptstadt und der Provinzen 
im Bittgebet urn ein erfolgreiches Anpflanzen und urn eine reichliche Emte an. In 
der alten Yamato-Sprache bedeutet toshi Ernte. Mitoshi-no-kami und Otoshi
-no-kami waren Gottheiten der Reisernte. 1m Kogo-shui (FUJITANI und NAO
KI 1960:38) von 808 tiber Sprache und Sitten der alten Zeit schreibt Imbe no 
Hironari tiber die Verehrung von Mitoshi-no-kami, urn gute Ernte zu erlangen. 
Wahrscheinlich war das der Urtyp fUr das Toshigoi-Fest (KATO GENCHI und 
HOSHINO HIKOSHIRO 1925:51; F. BOCK; 11:66, Anm. 296). 

Der etwas lange Text des norito ist eines der fUr die damalige Religion 
aufschluBreichsten Gebete. 

,,0, ihr versammelten Schreinhiiupter und aile ihr Priester, hort zu, was wir sagen." - Schreinhiiupter und 
Priester antworteten "Ooh" zu diesem und allen folgenden Ausspriichen. - "Vor den miichtigen 
Ahnengottern und -gottinnen, die ihre erhabene Residenz im Gefilde des hohen Himmels haben, vor den 
vielen Gottern, die ihren Schrein im Himmel und auf Erden haben, erheben wir unsere Worte des 
Lobpreises; und vor den miichtigen Gottern wagen wir zu sagen: im 2. Monat dieses J ahres, zu Beginn des 
Aussiiens des Samens, mit ausgewiihlten Opfergaben vom gottlichen Nachkommen,23 im Anblick des 
majestiitischen und gliinzenden Diimmerns des Morgenlichtes erheben wir in Demut unsere Worte des 
Lobpreises. 

In der Gegenwart der Gotter, die iiber die Ernten herrschen, sprechen wir demiitig, bittend, daB die 
miichtigen Gotter fiir uns die spiitreifende Ernte des Reises sicherstellen mogen - mit Schaum 

23 Der haufig wiederkehrende Ausdruck sume-mima-no-mikoto (wortlich: "der Prinz, der miichtige 
gottliche Enkel") ist eine Bezeichnung fiir die ganze Linie der Herrscher-Kaiser, auch wenn dies 
zuniichst der Titel des Himmlischen Enkels von Amaterasu-o-mikami ist, namlich des Ninigi-no
mikoto der My then, der die irdischen Herrscher hervorbrachte. Die Obersetzung "gottlicher 
Nachkomme" kann daher auf Ninigi-no-mikoto oder auch auf jeden Herrscher der gottlichen Linie 
bezogen werden, obwohl gewohnlich in den norito der regierende Herrscher so angesprochen wird 
(F. BOCK; 11:66, Anm. 303). 
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e\lbogenhoch, mit Schlamm hiifthoch, wenn der Reis angebaut wird - moge er zu unzahligen Biindeln von 
Getreide wachsen mit langen Ahren, mit kraftigen Ahren. Wenn die machtigen Gotter das Reifwerden 
gewahren, dann so\len ihnen tausend, ja zehntausend Ahren geopfert werden. Lasset die Opferkriige bis 
an den Rand gefiillt werden, ja lasset die dickbauchigen Kruge in Reihen aufgeste\lt werden; die 
Fliissigkeit und das Getreide werden wir mit unseren Worten des Lobpreises opfern. Von den siiBen und 
bitteren Krautern, von Fischen, die im blauen Meeresgefilde leben - solche mit breiten und solche mit 
schmalen Flossen, auch Seegraser aus der Tiefe und Seegraser vom Strand; und fUr die gottliche 
Bekleidung - he\les Tuch, glanzendes Tuch, weiches Tuch, rauhes Tuch - all das bringen wir zum Opfer 
dar mit unseren Worten des Lobpreises.24 

In Gegenwart der machtigen Gotter der Ernten bereiten wir als Opfergaben vor: ein weiBes Pferd, 
einen weiBen Eber, einen weiBen Hahn, aIle moglichen Arten von Dingen.25 Die opfern wir als 
auserwahlte Opfergaben des gottlichen Nachkommen mit Worten des Lobpreises, die wir demiitig 
sprechen. 

Vor den miichtigen Gottern, denen die groBen Heiligen Miidchen26 Worte des Lobpreises 
darbringen, sprechen wir demiitig. Wir sprechen die geheiligten Namen aus von Kami-musubi 
("Gottlicher Erzeuger"), Takami-musubi ("Hoher Erzeuger"), Tamatsume-musubi ("Seelenbewohnter 
Erzeuger"), Omiya-no-me ("GroBe Frau des Hauses"), Omiketsu-no-kami ("GroBe Gottin der 
Nahrung") und Kotoshironushi ("Herr des Symbols der Ereignisse").n Ihnen allein bringen wir unseren 
Lobpreis dar. 

In Gegenwart der machtigen Gotter, denen die Igasuri-Madchen ihren Lobpreis darbringen, wagen 
wir, die geheiligten Namen von Ikui, Sakui, Tsunagai, Asuga und Heigi auszusprechen, und bringen ihnen 
unseren Lobpreis dar. 28 

Auf Befehl des machtigen Gottes sind die Saulen des gottlichen Palastes fest auf den Felsenboden 
unter dem Land gesetzt und die gekreuzten Giebelbretter ragen zum Gefilde des Hohen Himmels empor, 
wahrend wir demiitig dienen und anbeten in der heiligen Wohnung des gottlichen Nachkommen. 29 Moge 
sie vor dem Einblick des Himmels und vor der gluhenden Sonne geschutzt sein. Traget Sorge dafUr, daB 

24 Der Reis dient zum Essen und zur Reisweinbereitung. Die hier erwahnten Opferkruge sind die 
groBen mika, in denen Reis fermentiert und aufbewahrt wird (TSUGITA JUN 1927; F. BOCK; II:67, 
Anm.305). 

25 AuBer den erwahnten Opfergaben fUr die beim tosbigoi-Fest verehrten Gotter verlangt das Buch I, 
daB am Schrein des Mitoshi-no-kami (Erntegott) im Takechi-Distrikt (Yamato-Provinz) ein weiBes 
Pferd, ein weiBer Eber und ein weiBer Hahn beigefiigt werden mussen. Am Schrein der groBen 
Gottheit in Ise und auch am Watarai-Schrein ist das weitere Opfer eines weiBen Pferdes erforderlich, 
ebenso an gewissen kleineren Schreinen und denen der Gottheiten Taka-mi-musubi-no-kami und 
Omiya-no-me-no-kami, die im kaiserlichen Palast verehrt werden (F: BOCK; II:67). 

26 Die kamuko oder miko, die im jingi-kan oder im kaiserlichen Palast Dienst tun. Das Adjektiv 
"groB" unterscheidet die Heiligen Madchen, die den acht vom Kaiserhaus verehrten Gottern 
dienen, von anderen (F: BOCK; II:67, Anm. 306). 

27 Diese Gotternamen sind die deutsche Obersetzung der englischen Wiedergabe von E. SATOW 
(1932:109 f.). 

28 Diese Gotter sind in den Engisbiki IX: jimmyochO [GotternamenverzeichnisJ unter den 36 im 
Kaiserpalast verehrten Gottern aufgezahlt. Das i in ihren Namen bedeutet Trinkwasser; einige von 
ihnen sind Brunnengotter, die anderen haben auf andere Weise mit der Wasserversorgung zu tun. 
Die Igasuri-Madchen sorgen fur ihre Verehrung. Igasuri war ein Ortsname der Provinz Settsu, wo 
Kaiser Nintoku (313-399?) seinen Palast hatte; ein Gott dieses Namens - mit einer Quelle 
verbunden - wurde in Nintokus Palast verehrt, und diese Verehrung wurde in die Provinzen Yamato 
und Yamashiro verlegt (TSUGITA JUN 1927). Nach SATOW (1932: 110) bedeutet Ikui .,Leben spen
dende Quelle" und Sakui "segnende Que\le". IMBE NO HIROMARl nennt sie "die Gotter von Igasuri
die Schutzgeister des kaiserlichen Hofes" (KATO GENCHI und HOSHINO HIKOSHIRO 1925; 
F. BOCK; 11:68, Anm. 310). 

29 Damit ist der kaiserliche Palast des regierenden Herrschers gemeint. Eine fast gleichlautende 
Wendung findet sich im Kogoshiii bei einer Beschreibung des Palastes (KATO und HOSHINO 
1925:30). 
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von hier aus das Land in aIle Richtungen hin regiert und zu einem friedlichen Land gemacht werde, ein 
ruhiges Land durch die Gnade der miichtigen Gatter. So bringen wir vom gattlichen Nachkommen 
auserwiihlte Opfer dar, zusammen mit den Worten unseres Lobpreises. 

In der Gegenwart der miichtigen Gatter, zu denen die Heiligen Mikado-Miidchen ihre Worte des 
Lobpreises erheben, wagen wir die heiligen Namen von Kushi-iwamado-no-mikoto und Toyo-iwa
mado-no-mikoto auszusprechen30 und bringen ihnen die Worte unseres Lobpreises zum Opfer dar. 
Magen sie mit Kraft wie ein magisch wirkender Haufen von Felsgestein die erhabenen Pforten in den vier 
Richtungen verteidigen. Magen sie die Pforten morgens affnen und abends schlieBen. Wenn die zu 
meidenden Dinge von unten kommen, magen die Gatter dagegen schiitzen. Wenn die zu meidenden 
Dinge von oben kommen, magen die Gatter oben schiitzen. Magen sie bei Tag und bei Nacht wachen, 
bitten wir demiitig, wenn wir mit auserwiihlten Opfergaben vom himmlischen Nachkommen unsere 
Worte des Lobpreises darbringen. 

In der Gegenwart der miichtigen Gatter, denen die heiligen Ikushima-Miidchen Worte des Lobpreises 
darbringen, wagen wir, die geheiligten Namen von Ikukuni und Tarukuni auszusprechen und bringen 
ihnen unsere Worte des Lobpreises dar. 31 In all den Liindern nah und fern, iiber die die miichtigen Gatter 
herrschen, bis zu den iiuBersten Ecken, zu denen kriechende Geschapfe kriechen kannen, und so weit, wie 

das Salz der Gezeiten reicht, magen die engen Pliitze sich erweitern und die steilen Pliitze eben werden, 
und mage nirgendwo, weder in nahen noch fernen Liindern Wasser entweichen. Magen uns die miichtigen 
Gatter das sichersteIlen, wenn wir mit ausgesuchten Opfergaben des himmlischen Nachkommen un sere 

Worte des Lobpreises erheben. 
Und wir wenden uns jetzt der miichtigen Gegenwart der GraBen Gattin Amaterasu zu, die in Ise 

residiert; wir wagen zu sagen: In all den Liindern, auf die diese miichtige Gottheit sieht, so we it oben der 
Himmel und unten die Erde reicht, zu den iiuBersten Hahen der Wolken im Blauen, zu den Grenzen, die 
die sich ballenden Wolken erreichen, zu der iiuBersten Reichweite der Ebene der blauen See, auf der 

Schiffe mit niemals trackenem Segelgestiinge und Steuer fahren, ja, auf Ozeane mit schwer beladenen 
Segelschiffen und auf Landwege, wo straff gespannte Taue iiber die Ladungen der Tributfracht gezogen 
werden. Mage die miichtige Gattin fiir den gattlichen Nachkommen das Treten iiber rauhe Felsen und 
Baumwurzeln sicherstellen, so weit wie Pferde traben kannen; die engen Stellen magen erweitert werden 
und die steilen Stellen geebnet, und magen die fernen Liinder Tribut senden, der von Dutzenden von 
Tauen gezogen wird. Wenn die GroBe Ahnengottheit uns das gewiihrt, werden wir vor der GroBen 
Ahnengattin unseren Tribut an Erstlingsfriichten, wie Hiigelketten, aufhiiufen, und wenn etwas iibrig 
gelassen wird, mage der gattliche Nachkomme davon nehmen. AuBerdem, mage die Herrschaft des 
gattlichen Nachkommen eine ewig wiihrende Herrschaft sein, und mage sie fest sein wie harter Feisen, 
darum bitten wir. Damit die Regierung gedeihe und eine gliickliche sei, beugen wir wie der Kormoran 
unsere Nacken nieder in Gehorsam zu den miichtigen Ahnengattern und Gottheiten, und opfern die 

ausgesuchten Opfergaben des gattlichen Nachkommen auf, wiihrend wir unsere Worte des Lobpreises 

erheben. 
In Gegenwart der miichtigen Gatter, die in den erhabenen Distrikten wohnen,32 sprechen wir in 

Demut. Wir wagen die geheiligten Namen von Takechi, Katsuragi, To-ochi, Shiki, Yamanobe und Sou 

30 Beim mikado-matsuri "Tor-Fest" werden die Gatter des Palastes gefeiert, die das Ein- und 
Ausgehen im heiligen Gebiet beaufsichtigen. In Kushi-iwamado bedeutet kushi "wunderbar", iwa 
"fest" oder "gIiickbringend", mado "wahres Tor". Die andere Gottheit ist Toyo-iwa-mado. toyo 
"im OberfluB". Die zwei Gatter werden von den mikado-no-kamunagi verehrt, den Heiligen 
Miidchen der Erhabenen Pforten. In der My the von der Herabkunft des gattlichen Enkeis Ninigi-no
mikoto auf die Erde sandte Amaterasu die Torgottheit Ame-no-iwato-wake-no-kami mit. Ein 
anderer Name fiir diese Gottheit ist Toyo-iwa-mado-no kami (d. D. L. PHILIPPI 1968; F. BOCK; 

II:139£., Anm. 313). 
31 Ikukuni und Tarukuni geharen zu den 23 Gattern, die im Jingi-kan verehrt werden, der innerhalb 

der kaiserlichen Palastanlagen lag. Mit kuni ist der kaiserliche Hausbesitz gemeint. Ikukuni ist 
"Iebendes (oder belebendes) Land", Tarukuni "erfiillendes Land". Die zwei Gatter heiBen auch 

Ikushima-no-kami "Gatter der lebenden Inseln" (F. BOCK; 1972). 
32 Die sechs "erhabenen Distrikte" (mi-agata) brachten den Reis und die anderen Produkte fiir die 

kaiserliche Tafel auf. Die Distriktnamen sind die Namen der lokalen Gatter, nach denen die 
Distrikte benannt sind ( KANEKO TAKEO 1951; F. BOCK; 1972). 



Taika-Reform und ihre Bedeutung fur die Religion 313 

auszusprechen. Wahrend wir demutig herbeikommen, die suBen und die bitteren Krauter tragend, die in 
diesen sechs Distrikten wachsen, mogen die Gotter sicherstellen, daB sie [die Distrikte] fur immer 
Nahrung fur den gottlichen Nachkommen liefern, denn wir erheben [zusammen] mit auserwahlten 
Opfergaben vom gottlichen Nachkommen unsere Worte des Lobpreises. 

In der Gegenwart der machtigen Gotter, die in den Bergeingangen [von denen das Wasser fur die 
Reisfelder kommt] wohnen, sprechen wir in Demut. Indem wir die geheiligten Namen von Asuka, Iware. 
Osake, Hatsuse, Unebi und Miminashi auszusprechen wagen, getrauen wir uns, die groBen Stamme und 
Aste von groBen und kleinen Baumen abzuschneiden, die in den fernen und nahen Bergen sprieBen und 
wachsen. Und wir tragen das von dort stammende Holz herbei, so daB wir einen neuen und groBartigen 
Bau fur den gottlichen Nachkommen herstellen konnen, in dem er verweilen kann, geschutzt vor dem 
Einblick des Himmels und vor der sengenden Sonne. Mogen die Gotter sicherstellen, daB das Land in 
allen Richtungen befriedet werde, zu einem friedlichen Land. Mit auserlesenen Opfergaben vom 
gottlichen Nachkommen des Himmels erheben wir unsere Worte des Lobpreises. 

In Gegenwart der Wasser teilenden Gotter}} wagen wir, die geheiligten Namen von Yoshino, Uda, 
Huge, Katsuragi auszusprechen, wahrend wir in Demut unsere Worte des Lobpreises erheben. Lasset die 
machtigen Gotter fur uns cine Ernte von langahrigem Getreide sicherstellen, von kraftvollem Getreide, in 
dcr spiit reifenden Ernte von Reis, und wir werden den machtigen Gottern die Erstlingsfriichte in 
Myriaden von Kornern aufopfern, das Korn und das daraus gemachte Getrank. Wir werden die 
Opferkruge bis an den Rand fiillen, die dickbauchigen Kruge aufstellen und mit den Worten unseres 
Lobpreises opfern. Wenn einige Kruge ubrig bleiben. mogen sie die Tafel des gottlichen Nachkommen 
schmiicken, fur sein erhabenes Morgenmahl und sein erhabenes Abendbrot, so daB er in Ewigkeit davon 
genie Ben moge. So wie beim GenieBen seine erhabenen Wangen ergluhen, so werden wir die 
ausgesuchten Opfergaben vom gottlichen Nachkommen darbringen und dabei unsere Worte des 
Lobpreises erheben, und mogen aile hier Gegenwartigen herhoren. 

Wir wenden uns jetzt den Imbe zu, deren schwache Schultern mit starken Armelbandern [zum 
Hochbinden der langen Armel] gebunden sind und bitten sie, die Opfergaben, die hier vorbereitet sind, zu 
weihen. und bitten die gottlichen Haupter und aile Priester demiitig, die Opfergaben entgegenzunehmen 
und keinen Irrtum zu begehen. sie emporzutragen und sie [den Gottern] anzubieten." 

1m Jahreszyklus einer Agrargesellschaft ist das Neujahrsfest (Toshigoi matsuri 
"Emtebittfest") ein wichtiges Geschehnis, ein Ereignis, von dem Wohl und Wehe 
der Gesellschaft abhangen. Die Gesellschaft als so1che wendet sich durch ihren 
Sprecher, den Herrscher, mit Opfem und Gebeten an die gottlichen Machte der 
Natur, damit sie fur ein weiteres Jahr das Leben der Menschen moglich machen. Von 
den Gottem werden zunachst die machtigen Ahnengotter und -gottinnen genannt, 
die im Himmel wohnen. Das wird nur auf dem Hintergrund der Mythologie 
verstandlich, wie sie im Kojiki (712) und Nihon Shoki (720) und zum Teil in den 
Fudoki niedergelegt ist. Die Mythologie ist im wesentlichen eine Reichsgrundungs
mythologie, die den Herrschaftsanspruch eines bestimmten Stammes unterbaurn 
solI. Durch das ganze norito hindurch klingt immer wieder an, daB im Himmel die 
Ahnengotter des Herrschers sind und der Herrscher ihr gottlicher N achkomme ist. 
Besondere Aufmerksamkeit wird der Macht und Herrlichkeit der GroBen Gottin in 
Ise zugewandt. In beredten Worten wird sie als Beherrscherin des U niversums 
geschildert, und zu ihr wird darum gebetet, daB die Regierung ihres Nachkommen 
ewig wahren moge. Die Mythentexte sind nicht bloB ein literarisches Erzeugnis, 
sondern sie enthalten die Glaubensartikel, auf denen Staat und Gesellschaft 
aufgebaut sind. 

33 Die mikumari-Gottheiten, auch mikomari genannt, herrschen iiber die Wasserlaufe, die fur die 
Bewasserung der Reisfelder benutzt werden. Diese Gottheiten werden auch erwahnt in den Bestim
mungen fur die toshigoi (Neujahrs-Opfergaben, Engishiki I; d. F. BOCK; II:70, Anm. 322). 
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Ferner richten sich die Gebete an aIle ubrigen Gotter des Himmels und der Erde, 
"eingeschreint im Himmel und auf Erden". An der Spitze des Landes wendet sich 
der gottliche Nachkomme an sie aIle als Pontifex des Volkes. Viele Gotter waren 
Klangotter anderer Klane und Lokalgotter. Der Spender der Opfergaben an sie aile 
ist der Kaiser. Erntegotter (mitoshi-no-ka11l1) und Kami-musubi, Takami-musubi 
sehen nach fiktiven Gottern aus, Konstruktionen in den Mythen, deren Bildung 
politisch gesteuert war. Immer wieder steht der Kaiser im Mittelpunkt; der erbetene 
Erntesegen soIl ihm vor allem zugute kommen. GroBartig ist die Vision, wie durch 
das Wirken der GroBen Gottin in Ise die Tributfrachten zu Wasser und zu Lande 
herangeschafft werden, zunachst als Opfergaben, aber "wenn etwas ubrig bleibt, 
moge der gottliche Nachkomme davon genie Ben" . 

Mehrere Gotter sind reine kaiserliche Haushaltsgotter, 36 Gotter wurden allein 
im kaiserlichen Haushalt verehrt. Dazu kommen noch die Gotter des Palasttores. 
Eigens erwahnt werden die Gotter, die in den Distrikten wohnen, die unmittelbar fur 
die kaiserliche Tafel zu sorgen hatten, auch Quellgotter fur die Wasserversorgung 
des kaiserlichen Haushaltes. Immer kehrt die Wendung wieder: "Moge die 
Herrschaft des gottlichen Nachkommen stark und immerwahrend sein wie Felsen." 
Noch nicht vergessen sind die Zeiten, in denen die Rivalihit der Klane die SteHung 
des Herrschers bedrohte, wie in den ]in-shin-Wirren (672). 

Der Berggotter wird Erwahnung getan, weil aus den Bergen das Wasser fur die 
Reisfelder und das Bauholz fur die kaiserliche Residenz kommen. Die Wendung, 
"Mogen die Gotter dafiir sorgen, daB das Land in allen Richtungen beruhigt werde, 
zu einem friedlichen Land" konnen wir auch nur als Sorge urn politischen Frieden 
verstehen. Die ganze Zielsetzung des ]ingikan geht auf die Festigung der Macht des 
Gottlichen Nachkommen aus. Dazu diente nicht die Ideologie des Konfuzianismus, 
sondern die in Japan seit alter Zeit vorhandenen religiosen Anschauungen. 
Abgesehen von den fUr die Reichsgrundung postulierten Gottern, narnlich 
Personifikationen und Divinisierungen von Ideen, unterscheidet sich die Hofreligion 
nicht wesentlich von der Religion der Bevolkerung. 

j) Erntedankfest (Niiname-saJ) mit norito 

Das norito fur das Erntedankfest ist kurz und bundig und lautet: 
"Alle ihr versammelten gattlichen Haupter und Priester, horchet her zu uns, wenn wir sagen: Auf Befehl 
der machtigen Ahnengatter und -gattinnen, die im Gefilde des Hohen Himmels wohnen, sprechen wir 
demiitig in Gegenwart der machtigen Gatter im Himmel und auf Erden. An diesem Tag des Hasen 
[Kalenderzeichen] im 11. Monat dieses lahres magen die machtigen Gatter zustimmen, zusammen mit 
ihm [dem gattlichen Nachkommen] von der gattiichen Nahrung, genossen seit je vom gattlichen 
Nachkommen, zu genieBen. Mage seine Herrschaft eine bliihende und gliickliche sein, wahrend fiinf
hundert, ja tausend Herbsten, in Frieden und Ruhe. In glanzender Helligkeit mage er leuchten, wenn er 
kostet, der himmlische Nachkomme, dessen auserwahlte Opfergaben wir fiir die Darbringung vorberei
ten: das helle Tuch, das glanzende Tuch, weiche Tuch und rauhe Tuch. In diesem Augenblick des 
majestatischen und glanzenden Aufgehens der Morgensonne erheben wir unsere Worte des Lobpreises. 

Und jetzt, uns wendend, bitten wir die Imbe, deren schwache Schultern mit starken Armelbandern 
gebunden sind, daB sie die Opfergaben weihen, die hier vorbereitet sind; und lasset die gattlichen Haupter 
und Priester sie in Demut empfangen und sie ohne Irrtum in der Hingabe an die Gatter erheben.34 

34 Dieser letzte Satz, der auch am Ende des toshigoi (Neujahrs-)Festes erscheint, zeigt deutlich, daB die 
Nakatomi das Ritual rezitieren, daB die [robe die Opfergaben darzubringen haben und daB dabei die 
"Gatterhaupter" (kannushi) und die Priester assistieren, die Opfergaben entgegennehmen, die 
dann in den einzelnen lokalen Schreinen dargebracht werden (F. BOCK; 11:91, Anm. 421). 
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2. Erntedankfest bei der Thronbesteigung (senso daijosai 
"Gro8es Fest des Kostens durch die Ahnen") 

315 

Obwohl die Engishiki keinen Gebetstext (norito) fiir das GroBe Fest des Kostens 
durch die Ahnen anUiBlich der Thronbesteigung des Kaisers enthalten, sondem nur 
sehr detaillierte Bestimmungen iiber die Vorbereitung und Durchfiihrung des 
Festes, konnen wir aus den Details doch viele Erkenntnisse iiber die zeitgenossische 
Religionsiibung und iiber die bis zu ihrer Abfassung geschaffenen Grundziige des 
Staatskultes gewinnen. Wir haben bereits das jahrlich gefeierte Emtefest (Niiname
Sal) kennengelernt. Das GroBe Erntefest unterscheidet sich von diesem dadurch, 
daB der Kaiser seIber der Priester ist, der es feiert. Es ist eine Art Kommunion, bei 
der der Kaiser an der Spitze der Nation mit den Gottern zusammen von der neuen 
Emte genieBt. Diese religiose Feier war ein groBer Staatsakt. 

Das Fest der Ersten Friichte ist eines der altesten und geht auf die Anfangszeit der 
Ackerbaugesellschaft von Yamato zurtick (F. BOCK; 11:27 ff.). In den My then hat 
die Sonnengottin Amaterasu schon in ihrer Halle der Erstlingsfriichte das Erntefest 
gefeiert. Ebenso haben die 38 Kaiser der offiziellen Genealogie der Reihe nach zu 
Beginn ihrer Regierung zusammen mit den Gottern dieses Fest schon lange vor der 
Nara-Zeit gefeiert. 

Das Yoro-Zivilrecht von 718 sieht das GroBe Nahrungsfest zu Beginn einer 
neuen Regierung nur kurz VOL In der Jogan-Periode (859-877), in der die 
Jogan-gishiki ("Verfahren bei den Zeremonien") kompiliert wurden, wird ein 
Unterschied zwischen dem Niiname-sai ("Fest des Kostens der neuen Nahrung") 
und dem Daijo-sai ("GroBes Kost-Fest") gemacht. In dieser Zeitperiode wurde 
auch ein weiteres Fest, das Kanname-sai ("Fest des Kostens durch die Gotter", Fest 
der Erstlingsfriichte fiir die Gotter), das nur in Ise gefeiert wird, entwickelt. 

Aus dem Verfahren des Daijo-sai erhellt die Heiligkeit des Reises und die 
Ehrfurcht vor den Gottem, wenn der Kaiser mit dem neuen Reis, Reiswein und 
anderen Ackerbauprodukten den Gottem ein Fest anbietet und in Gemeinschaft mit 
diesen sich daran beteiligt. Schon bald im Friihjahr werden die Reisfelder 
ausgewahlt, die den Reis ftir die Feier liefem sollen. Die Reisfelder wurden erst 
"gereinigt", wenn sie in verschiedenen Landesteilen ausgewahlt wurden. Viele 
Provinzen, nah und fern, muBten Reis beisteuem, Tamba, Inaba, Mino, Mikawa, Ise, 
Echizen, Harima, Owari, Misaka, Hizen, BitchG., praktisch also das ganze Reich, nur 
die Ostprovinzen sind nicht genannt. 

Ein besonderer Wert des 7. Buches der Engishiki, das als Ganzes dem 
Thronbesteigungsfest gewidmet ist, liegt darin, daB es einiges tiber die Beteiligung 
des Kaisers bei der Feier sagt. In allen anderen Biichern, die auf dem Kultgesetz 
(Jingi-ryo) beruhen, finden wir keine Beteiligung des Kaisers bei religiosen Feiem. 
Die geheiligte Prinzessin (saigu) wird nach Ise zur GroBen Ahnengottin entsandt. 
Bei den vie1en anderen Zeremonien finden wir nur die Beamtenschaft und 
gelegentlich kaiserliche Prinzen. Die Feste werden nur "gemaB dem Befehl des 
himmlischen Nachkommen" gefeiert. In Buch VII gibt es einen eigenen Wortschatz, 
der nur auf den Kaiser angewandt wird, und Angaben iiber Bewegungen, die der 
Kaiser wahrend des mehrere Tage dauemden Festes macht. Wahrend der Nacht 
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kommen die Gatter herunter und essen und trinken zusammen mit dem Herrscher, 
dem inkamierten Gott. 

In der spateren Heian- und in der Kamakura-Zeit (1192-1333) wurden die 
Thronbesteigungszeremonien immer mehr vemachlassigt und gerieten im 15. lh. 
wahrend des Onin-Krieges (1467-1477) in Vergessenheit. Unter dem 5. Tokuga
wa-Shogun Tsunayoshi (1646-1709) wurden sie teilweise wiederbelebt. Von der 
Mei ji-Zeit an wurden sie wieder in neuer Pracht gefeiert, aber nicht mehr in der alten 
Form der Nara- und Heian-Zeit. Aus dem Text von Buch VII der Engishiki uber die 
Details bei der Thronbesteigung (F. BOCK; 11:81 ff.; MIYAGI EISHO 1955/57) grei
fen wir im folgenden einige Punkte heraus, die uns besonders aufschluBreich erschei
nen. 

Wenn die Thronbesteigung im 7. Monat geschieht, findet das Dai josai im selben 
lahr statt; wenn erst im 8. Monat, dann wird das Daijosai im folgenden lahr gefeiert. 
Kaiserliche Boten werden fur die GroBe Reinigung [der Reisfelder] in den ersten 
zehn Tagen des 8. Monats ausgesandt, je einer in die funf inneren Provinzen 
(Go-kinal) und in die Sieben Wege (Tokaido, Tosando, Hokurikudo, Sanindo, 
Sanyodo, Nankaido und Saikaido). In den folgenden zehn Tagen reist ein 
kaiserlicher Bote in die Provinzen von Omi und Ise. Am letzten Tag versammeln sich 
die Zivilbeamten der Hauptstadt zu einer Reinigung, wie sie es fur die Zeremonie 
der zwei lahreszeiten tun, dem oharai ("GroBe Reinigung") am letzten Tag des 6. 
und am letzten Tag des 12. Monats. Wenn die Boten fur die GroBe Reinigung 
entsandt sind, werden Boten mit Opfergaben zu den Gottheiten des Himmels und 
der Erde geschickt. Zum Schrein der GroBen Gottheit in Ise werden ein Prinz 
wenigstens yom 5. Rang, ein N akatomi, ein Imbe und ein Divinator (urabe) 
entsandt; in die Funf Inneren Provinzen (Yamashiro, Yamato, Kawachi, Izumi, 
Settsu) je eine Person, Mitglieder des N akatomi- und des 1mbe-Klans. Zweck dieser 
Botschaften ist die Darbringung einer bestimmten Anzahl und Gattung von 
Opfergaben an groBen und kleineren Schreinen. (Diese Unterscheidung findet sich 
in einer Schreinliste in den Buchem IX und X der Engishiki.) Diese groBeren und 
kleineren Schreine vollziehen auch das Toshigoi (Neujahrs)-Fest. Die Kosten fur die 
Opfergaben werden yom Schatzamt (okura-sho) getragen. Aus der Verteilung von 
symbolischen Opfergaben yom lingikan (Gotteramt) sieht man, daB es im ganzen 
Land von der Regierung unterhaltene Schreine gab. Auch fUr das Toshigoi-Fest 
werden Opfergaben an 3132 Schreinen dargebracht, davon 492 groBere und 2 640 
kleinere. 

In den letzten zehn Tagen des 10. Monats geht der Kaiser zu einer Lustration. 
Unterwegs werden den Gottern Opfergaben dargebracht. Wenn der Kaiser ausgeht, 
werden fur die Heiligen Madchen und fUr die Assistenten der Divinatoren (Knaben, 
die beim Feuermachen und Erhitzen der Schildkrotenpanzer helfen) Pferde 
bereitgestellt. Dem geht ein Monat von teilweiser Abstinenz voraus; die totale 
Abstinenz dauert nur drei Tage. Dieser Abstinenzmonat wird den zustandigen 
Beamten vorher angekundigt. Wenn diese die Ankundigung erhalten haben, darf 
keiner mehr am buddhistischen Fasten teilnehmen, und es mussen bestimmte 
Worter vermieden werden, z. B. Tod wird zu "genesen", Krankheit zu "Schlum
mer", weinen zu "Salz vergieBen", schlagen zu "liebkosen", Blut zu "SchweiB", 
Fleisch zu "Gemiise", Grab zu "Erdklumpen". 
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In den ersten zehn Tagen des 8. Monats werden yom Jingikan zwei Divinatoren 
ausgeschickt. Einer ist der Divinator der Reisahren (Ina-no-mi-no urabe), der die 
Zeit des Reifens der Reisahren zu bestimmen hat, der andere ist der Priester-Divi
nator (negi-no-urabe). Nach Ankunft in der betreffenden Provinz, begeben sie sich 
zum heiligen Distrikt (sai-gun), in dem der Opferreis gepflanzt ist, und vollziehen 
Reinigungsriten. Dazu sind allerlei Opfergaben erforderlich, darunter auch ein 
Pferd, ein Schwert und ein Bogen, neben Tuch und EBwaren (Fisch, Seegraser, Reis 
und Reiswein). Die betreffenden Provinzen mussen diese Opfergaben vorbereiten. 
Auch die einzelnen Dorfer haben verschiedene Dinge aufzubringen. Dann wird eine 
groBe Anzahl von Arbeitskraften fUr das heilige Gebiet durch Divination bestimmt. 
Darunter sind viele Frauen, meistens Madchen, zum Ausziehen der Reispflanzen 
(mitsamt Wurzel); dann eine Frau als Herrin der Reisahren (Ina-no-mi no kiml) , ein 
Aschenbrenner, vier Holzfaller, 20 mannliche und 20 weibliche Sanger. Wenn all 
dieses Personal beisammen ist, wird das heilige Gebiet befriedet (shizumu, namlich 
aIle bOsen Einflusse, Unglucksfalle und Verunreinigungen mussen ferngehalten 
werden). Eine ganze Menge von Opfergaben ist wieder erforderlich, fur die das 
Schatzamt aufkommt; nur Essen und Reiswein muB die betreffende Provinz stellen. 

Dann ist eine Halle fur Acht Gottheiten (hasshinden) zu errichten. Unter dies en 
Acht Gottheiten sind aufgezahlt: Mitoshiro (ein Gott fur Reisbau), auch Mitoshi
no-kami genannt, dann Takami-musubi, eine Ahnengottheit des Kaiserhauses, 
Niwa-takatsuhi (Nachkomme von Otoshi-no-kami, eine Ackerbau und Land 
beschutzende Gottheit), die Nahrungsgottin Omiketsu, Omiya-no-me (eine andere 
Ahnengottheit des Kaiserhauses, die innerhalb des kaiserlichen Reisweinamtes 
verehrt wurde), Kotoshironushi, Nachkomme des Okuninushi-no-kami und dem 
Izumo-Mythenkreis angehorend, Asuha, ebenfalls Nachkomme von Otoshi-no-ka
mi und Beschutzer von Land und Garten, Haigi, Beschutzer von Hausern und 
Gebauden. 

Zu bauen sind ferner eine heilige Schutzhtitte fur den Reis, ein Verwaltungsge
baude, eine Unterkunft fUr die Herrin der Reisahren (Ina-no-mi no kiml) und eine 
Unterkunft fUr die Madchen, die mit dem Reispflucken beginnen (sakatsuko). 
Ferner muB fUr das Lagern des Reises gesorgt werden, ebenso fur das Holzhacken 
zum Bau der Zeremoniengebaude und das Grasschneiden zum Dachdecken der 
Gebaude (F. BOCK~ 11:34 und Anm. 151-157). Die Gebaude werden mit 
nichtabgerindetem Holz errichtet, die Wande aus Gras, auBerdem ist ein tiberdach
ter Brunnen zu bauen. Gebuschholz wird ftir die Umzaunung gebraucht; die Turen 
sind aus Holz. Wiederum werden eine Menge Opfergaben fur Acht Gottheiten 
benotigt, die innerhalb des eingezaunten Platzes verehrt werden. Die Provinz muB 
dafUr aufkommen. 

Zum Reispflticken ftihren die Divinatoren den Gouverneur der Provinz, die 
Prafekten der Distrikte, die niederen Amtstrager und schlieBlich die Gemeinen an. 
Zuerst pflucken die sakatsuko genannten Madchen, dann die Herrin der Reisahren, 
dann die Gemeinen der Reihe nach die Reisahren. Diese werden in der heiligen 
Umfriedung gelagert und getrocknet. Man bemiBt die Menge Reis, die einmal 
gekocht werden solI und die Menge, mit der Reiswein, dunkier und heller, gemacht 
wird. Aus Schilfgras (Miscanthus sinensis) geflochtene Matten dienen zum 
Zudecken. Es werden noch sakaki-Zweige darangesteckt und Rindenstoffstreifen 



318 Geschichte der japanischen Religion 

darangehangt. Dann beginnt der Transport. Die Herrin der Reisruuen fuhrt die 
Prozession an. Wie heilig das ganze Fest ist, sieht man daran, daB die Herrin eine 
Kopfbedeckung aus Rindenstoff tragt. Der Transport erreicht die Hauptstadt in den 
letzten zehn Tagen des 9. Monats. AuBerhalb des heiligen Bezirkes wird der 
erhabene Reis fur eine Weile gelagert. 

Die Beschaffung des Holzes fUr die Errichtung der Daij6-Gebaude, in denen 
dann das GroBe Kosten stattfinden solI, ist wieder mit umstandlichen Zeremonien 
verbunden, ebenso die Beschaffung der Eichenblatter, die fUr die Darbringung der 
Opfergaben benotigt werden. Dann mussen in den ersten zehn Tagen des 8. Monats 
die Moore, in denen das Riedgras fUr die Dacher geschnitten wird, und der Boden, 
der als heiliges Gebiet benutzt werden soIl, von Mitgliedem des lingikan gemeinsam 
mit den Gouvemeuren der Provinzen bestimmt werden. Der Prafekt des Distriktes, 
aus dem Bauholz, Schilf und EichenbIatter geholt werden soIlen, muB dafiir sorgen, 
daB die betreffenden, jetzt heilig gewordenen Gebiete nicht von unreinen Personen 
betreten werden. Ais so1che gelten diejenigen, die durch Totenberiihrung, Geburt 
und Krankheit unrein sind (kegarebito). Heilig und entsprechend zu behandeln ist 
auch der Platz, wo bei den kommenden groBen Feiem die Speisen bereitet werden 
sollen. 

Mit dem Bau der Zeremoniengebaude wird es auBerst genau genommen. 1st 
dieser Bau endlich voIlendet, dann werden die erhabenen Reisahren in den dafUr 
bestimmten Raum gebracht. Die Acht Gotter der Erhabenen Nahrung (Hasshin) 
mussen im Innern des Gebaudekomplexes verehrt werden. Fur die Besorgung der 
den Gottem zu opfemden Kleider (kammiso) sendet das lingikan den Oberpriester 
des Schreines des Kanhatori-Klansinden erstenzehn Tagendes 9. Monats, miteiner 
Poststationsschelle (ekirel) ausgestattet, in die Mikawa-Provinz, wo er die Mitglie
der der Gottheitshaushalte (shinko oder kambe) versammelt. Dann werden durch 
Divination zwei Oberweber von gottlichen Kleidem, sechs Weberinnen und zwei 
Webermeister ausgewahlt. Der Schreinoberpriester fuhrt die zehn Personen, die die 
Tributseidenfaden tragen, in die Hauptstadt. Dort findet im Webehaus eine 
Gotterverehrung statt, worauf mit dem Weben begonnen wird. Es ist wieder ein 
Haus zu bauen, und eine Menge Gerate werden dafur benotigt. In jeder Provinz ist 
eine Halle fur die Mitglieder des Kanhatori-Klans vorgesehen und je ein Rasthaus 
fur die Priester niederen Ranges (halun). AIle diese Bauten sind aus nichtentrinde
tern Holz zu errichten und mit Schilfdachern zu versehen. Verschiedene Gerate sind 
fur die Darbringung der Opfergaben zu beschaffen, und das lingikan sendet 
Schreiber Yom kaiserlichen Haushaltsministerium (Kunaisho no lubito) aus, urn 
deren HersteIlung in funf Provinzen zu beaufsichtigen: einen Schreiber nach 
Kawachi und Izumi, einen nach Owari und Mikawa und einen nach Bizen. Nach 
Ankunft in der Provinz vollziehen sie erst die Reinigung, bevor mit der Herstellung 
der Gerate begonnen wird. Das betrifft profane Gegenstande. Zeremonialgerate 
werden ebenso aus anderen Provinzen beschafft, aus Kii, Awa und Awaji. Aus 
diesen drei Provinzen nehmen Boten die Zeremoniengegenstande entgegen und 
bringen sie in die Hauptstadt. Unterwegs werden die Wege gefegt und die heiligen 
Gerate ehrfurchtsvoll bewillkommnet. 

Der Reis fur die Bereitung von dunklem und hellem Reiswein wird gestampft. 
Hernach werden die Gotter der Brunnen verehrt und dann die Gotter der {)fen. Am 
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Tag des Braubeginns wird der Gott des Reisweins verehrt. Ein Braumeister von 
erhabenem Reiswein im kaiserlichen Reisweinamt fUhrt beim Aufstieg auf einen 
Berg zur Divination Aschenbrenner mit fUnf Gehilfen an. Bevor sie mit dem 
Brennen beginnen, verehren sie den Berggott und erzielen 38,7 Gallonen von 
alkalischem Wasser zum Waschen. 

Es wiirde mehrere Seiten fiillen, den Bau der Daijo-Halle, ihre Einrichtung und 
Einweihung zu beschreiben (F. BOCK; 11:41-44). Auch ist es kaum moglich, einen 
zusammenfassenden Oberblick iiber die Personen zu geben, die am Fest zur 
Erhohung der Feier beitragen miissen und wie sie gekleidet und womit sie 
ausgestattet sind, Wachtposten, Tanzerinnen und Musiker. Uniibersehbarsindauch 
die verschiedenen Opferungen an die Gotter und die dafUr zustandigen Offizianten. 
Wir beschranken uns von jetzt an auf die Rolle, die der Kaiser spielt. 

Der Kaiser nahert sich dem wohlgeordneten Getriebe der zahlreichen Funktio
nare hohen und niederen Ranges urn die Stunde des Hundes, also am spateren 
Abend. Das Schatzamt hat vorher den Weg mit Tuch belegt. AuSer dem Kaiser darf 
niemand wagen, den FuS darauf zu setzen. Dann geruht der Herrscher zu 
erscheinen. Zwei Hauswarte tragen die Lichter und nahern sich verehrungsvoll dem 
Kaiser; ein Hofadeliger tragt einen Grasschirm. Wichtige Vertreterder Klanehalten 
die Kordeln des Schirmes, indem sie sich bei der ErfiilIung ihrer Aufgabe auf den 
Knien voranschieben, was auch bei der Riickkehr geschieht. Auch aIle diejenigen, 
die dem Kaiser eine Meldung zu erstatten haben, knien nieder. Die Aufstellung und 
Platzanordnung ist fiir aIle Teilnehmer unter Beriicksichtigung der Adels- und 
Beamtenrange bis ins kleinste festgesetzt. 

Die Anlage des Daijogu ("Palastes der GroSen Nahrung") ist so, daS sich zwei 
Hallen, die durch eine Umzaunung getrennt sind, gegeniiberstehen, die yuki- und 
die suki-Halle (F. BOCK; 11:31, Anm. 129; D.C. HOLTOM 1928:117-118, 90, 
93-94) (yuki und suki sind etymologisch nicht klar, die Schreibweise ist nicht 
einheitlich. Vermutlich bedeutet yuki "geweiht und gereinigt" ; suki konnte 
vielleicht "folgend" bedeuten). Die Feier beginnt in der yuki-Halle und wird in der 
suki-Halle fortgesetzt. Jede Halle hat einen eigenen Zugang. Zuerst werden die 
Opfergaben in der yuki-Halle dargebracht. Diese sind fUr die Gotter des 
Kaiserhauses gedacht, doch der Kaiser genieSt sie ebenfalls in Gemeinschaft mit den 
Gottern, da er doch in derselben Linie wie seine gottlichen Vorfahren steht. Der 
Kaiser wascht sich erst die Hande, bevor ihm eine Anzahl von Gerichten dargereicht 
wird. 1m Verlauf der Zeremonien rezitiert der Nakatomi yom Jingikan ein norito, 
aus dem der Sinn der Opferfeier klar erkenntlich ist. Das norito lautet: 

"Alle ihr hier versammelten gottlichen Haupter und Priester horet her, was wir sagen: 1m Auftrag der 
machtigen Ahnengotter und -gottinnen, die im Gefilde des Himmels wohnen, erheben wir unsere Stimme 
in Demut in der Gegenwart der machtigen Gotter, die im Himmel und auf Erden wohnen. An diesem Tag 
des Hasen im 11. Monat dieses Jahres, von der gottlichen Nahrung, von der Nahrung, die durch die Zeiten 
eingenommen wurde, der gottlichen Nahrung, die der gottliche Nachkomme eingenommen hat, mogen 
die machtigen Gotter zustimmen in Gemeinschaft mit ihm [dem gottlichen Nachkommen] zu genieBen. 
Moge seine Regierung eine bliihende und gliickliche sein, moge sie fiinfhundert, ja tausend Herbste in 
Frieden und Ruhe dauern. Moge er gliihen, wenn er [die Nahrung] genieBt, der gottliche Nachkomme, 
dessen auserlesene Opfergaben wir fUr die Darbringung herrichten: das helle Tuch, das glanzende Tuch, 
das weiche Tuch, das rauhe Tuch. In diesem Augenblick des majestatischen und leuchtenden Aufganges 
der Morgensonne erheben wir unsere Worte des Lobpreises. 
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letzt wenden wir uns und bitten die Imbe, deren schwache Schultern mit den starken Armelbiindern 
gebunden sind, die hier gerichteten Opfergaben zu weihen. Mogen die gottlichen Hiiupter und Priester sie 
in Demut ohne Fehler entgegennehmen und sie in der Darbringung an die Gotter emporheben. ,,35 

DaB der neue Kaiser tatsachlich von den Opferspeisen genieBt, ist auch dadurch 
bezeugt, daB er sich in einem eigenen Waschbecken die Hande wascht und daB ein 
Takahashi vom Klanrang der ason vom Amt der kaiserlichen Tafel sich mit an der 
Spitze der Wiirdentrager befindet und ein Gericht tragt (eingemachte Muschel
sauce). 

1m Verlauf der Zeremonien treten die Imbe auf und iiberreichen die gottlichen 
Regalien. Nur zwei werden erwahnt; die heiligen gekriimmtenJuwelen (magatama) 
scheinen weder in den Ausfiihrungsbestimmungen (shikl) noch im norito des 
Daijosai auf. Sie werden aber im Kojiki in der Geschichte von Ninigi-no-mikoto 
erwahnt, dem Amaterasu vor seinem Abstieg zur Erde die drei heiligen Regalien 
verleiht.36 An dieser Stelle des DaijosaiheiBt esnur "heiliger Spiegel" (mi-kagaml) 
(D. PHILIPPI 1968:90, 139) und "heiliges Schwert" (mi-tsurugl) , das in den My then 
"Grasmaherschwert" (kusanagi-tsurugl) genannt wird (F. BOCK; 11:53, Anm. 268). 

Seine Majestat begibt sich in der suki-Halle hinter den Vorhang. Auch hier 
werden Speisen aufgetragen. Wenngleich nicht eigens erwahnt, ist doch anzuneh
men, daB der Kaiser davon nimmt und sich am Bankett irgendwie beteiligt. Es wird 
der Yamato-Tanz (Y.-mal) aufgefiihrt, was immer nach wichtigen Festengeschieht. 
Auch der "Feldtanz" (ta-mal) tritt zur Feier der neuen Ernte in Erscheinung, 
desgleichen der "Kume-Tanz" (K.-maJ), der urspriinglich von Leuten des Kume
Klans aufgefiihrt wurde und mit der Reisernte in Bezug stehe7

• Der darauf folgende 
"Kishi-Tanz" wird von Leuten des Kishi-Klans, spater von solchen des Abe-Klans 
getanzt. Dann gibt es noch einen "Gosechi-Tanz" (G.-mal), ein reiner Hoftanz, der 
von jungen Tanzerinnen an den Tagen des Ochsen, Tigers, Hasen und Drachen des 
11. Monats anlaBlich der Feier der Erstlingsfruchte (Niiname-sal) und des Daijosai, 
wenn ein solches stattfindet, aufgefiihrt wird. Am Tag der Ziege begeben sich die 
Hofbeamten und niederen Range, die sich im Zustand besonderer Meidung 
befinden, in das kaiserliche Haushaltsministerium und unterziehen sich der 
Entsakralisierung, wobei wie ublich Singen und Tanzen stattfindet. Die Kuchen-

35 In Buch VII der Engishiki wird dieses Ritual Amatsu-kami-no-yogoto [Segnung der Himmlischen 
Gotter] genannt. Seine erste Erwiihnung findet sich im Nihon Shoki, lito 4 (690) bei der Thron
besteigungszeremonie der Kaiserin lito. Es wird angenommen, daB dieses Ritual sowohl fur das 
jiihrliche Fest der Neuen Nahrung (Niiname- oder Shinjo-sai) als auch fur das GroBe Nahrungsfest 
bei der Thronbesteigung (Senso Daij6-sai "GroBes Nahrungsfest der Ahnen") gebraucht wurde. 
Mehr als zwei lahrhunderte nach der Vollendung der Engishiki war eine stark erweiterte Version 
davon in Gebrauch. Unter dem Namen Nakatomi-no-yogoto "Segensspruch der Nakatomi" wurde 
der Text in das Tagebuch des GroBen Ministers der Linken, Fujiwara no Yorinaga, als Rezitation bei 
den Thronbesteigungszeremonien von Kaiser Konoe, 1142 (Koji 1, 11, Monat) durch den Vizechef 
des Jingi-kan, Onakatomi ason (Klanrang) Kiyochika, eingetragen (KANEKO TAKEO 1951; 
F. BOCK; 11:92, Anm. 418). 

36 F. BOCK; 11:53, Anm. 268. - Sonst wird der Spiegel yata-kagami genannt (ya "Acht" oder "viel". ta 
"Hand" oder "Spanne"; wahrscheinlich also "groBer Spiegel"). 

37 Nach dem Verschwinden dieses Klans wurde der Tanz fur den Hof von Mitgliedern der Klane 
Otomo und Saeki ubernommen und fur das Daijo-sai und das Kigensetsu (Reichsgrundungsfest) 
bei Hof bis zum 2. Weltkrieg aufgefuhrt (F. BOCK; 11:55, Anm. 277). 
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chefs, Koche und Reisweinbrauer der beiden Provinzen, aus denen der Opferreis 
kam, erhalten Reiswein und Essen. Schon vorher hatten die Beamten der 4. Klasse 
aus den Distrikten, von denen der Opferreis geliefert wurde, Hofrang erhalten. 
Verschiedene Offiziale empfingen Belohnungen. Nach der Entsakralisierung wurde 
wieder die gewohnliche Kleidung getragen und die (provisorischen) Bauten des 
Nordmoores (Kitano no saijo) wurden nach der Feier abgerissen. Das war das heilige 
Gebiet, das sich an den Palast im Norden anschloB, wo die Zeremonien des Daijosai 
stattfanden. 

Wenn das ganze Fest voruber ist, werden ein Priester (negJ) und ein Divinator in 
die zwei heiligen Provinzen entsandt, urn dort die Gotter der erhabenen Nahrung zu 
verehren. AnschlieBend nehmen sie ihre Entsakralisierung vor und verbrennen am 
nachsten Tag die Hutten, die auf dem heiligen Gebiet einmal fUr die Lagerung des 
Reises und zu Kultzwecken gedient hatten. Opfergaben fUr die Gotter mussen von 
der jeweiligen Provinz bereitgestellt werden. 

Es kommt hier nur darauf an, den Kern des GroBen Erntefestes herauszuschalen. 
1 edenfalls war die Kodifizierung der verschiedenen Verfahren der Feier eine Arbeit 
von ungeheurer Akribie und Umsicht, und zwar auBerst schwierig wegen der 
hochentwickelten Abstufungen der Ranghierarchie der Beteiligten, der Kleidervor
schriften, Platz- und Verhaltensanweisungen und des Ernstes der Sakralitat von 
jedem Schritt und Tritt. Der Kaiser tritt als Gottheit auf und empfangt im Verein mit 
seinen gottlichen Vorfahren die Ernstlingsfriichte der neuen Ernte. Nur beilaufig sei 
hier noch angefiihrt, daB sich unter der groBen Zahl der Beteiligten auch "Erzahler" 
(kataribe) befinden, die seit langer Zeit als eigene Berufsgruppe dazu dienten, durch 
miindliche Weitergabe die My then, Legenden und Traditionen des Yamato-Hofes 
und anderer lokaler Adelsfamilien lebendig zu erhalten. Eine von ihnen war die 
Erzahlerin Hieda no Are. Sie fiihrte ihre Abkunft auf die Gottin Ame-no-uzume no 
mikoto zuriick. Sie soil ein wunderbares Gedachtnis gehabt haben, weswegen sie im 
Auf trag der Kaiserin Gemmei (708-714), die die Hauptstadt nach Nara verlegte, 
dem 0 no Yasumaro den ganzen Mythenschatz mitteilte, der die My then dann 711 
im Kojiki ("Aufzeichnungen von Dingen des Altertums") niederschrieb, die 712 
veroffentlicht wurden. Die Engishiki bestatigen, daB die Reichsgrundung auf der 
mythologischen Basis der Abstammung von Himmelsgottern ein voller Erfolg war. 
Allerdings rachte es sich in der weiteren Geschichte, daB trotz der Taih6-Gesetzge
bung mit ihrem Beamtenstaat bestimmte Adelsfamilien immer noch ihre Vorrang
steHung behalten durften, so die Nakatomi und Imbe. Den Nakatomi blieb der 
Kaiserhof zu Dank verpflichtet, weil Nakatomi Kamatari im Kampf gegen die Soga, 
die buddhistisch dachten und den Kaiser zu einem Werkzeug ihrer Politik machen 
wollten, den Yamato-Hof rettete. Es diirfte kein Zweifel dariiber bestehen, daB 
diese Ereignisse zu einer Intensivierung des Gedankens der Abstammung von der 
Sonnengottheit fiihrten. Es wurde schon darauf verwiesen, daB in Ise buddhistische 
Ausdrucke tabuisiert waren. Das lingikan und die Engishiki haben mit Buddhismus 
nichts zu tun. 

Wahrend des 7.-10. lh.s wurde viel getan, urn die Stellung des Kaiserhauses mit 
religiosenMittel zu starken. DasheiBt, es muBteden Klangottern des Yamato-Kla
nes oder Kaiserhauses allgemeine Anerkennung verschafft werden. Das war erst 
nach der militarischen und politischen Beherrschung des Landes moglich. Fur die 
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"befriedeten" Gebiete war es das Gegebene und ganz Naturliche, sich an der 
Verehrung der Gotter des Herrschers zu beteiligen. So wurde Ise das groBe Zentrum 
der Verehrung der kaiser lichen Ahnengottin mit der hohen Auszeichnung, eine 
kaiserliche Prinzessin (Saigu, Itsuki no miya) als Vertreterin des Kaiserhauses 
zugewiesen zu bekommen. 

3. Die Kamo-Schreine oDd das Kaiserhaus 

Die Geschichte kennt noch ein weiteres Beispiel der Entsendung einer kaiserlichen 
Prinzessin an einen Schrein des Hofes. Eine Sai-in oder Itsuki-no-miko wurde fur die 
Teilnahme an den Zeremonien des Kamo-Schreines bei Heian (Kyoto) bestimmt. 
Die beiden Schreine, der untere (Shimo-Kamo) und der obere (Kami-Kamo) waren 
den Schutzgottheiten der Hauptstadt geweiht. Darin lag die Beziehung zum 
Kaiserhaus. Die beiden Kamo-Schreine lagen in der Yamashiro-Provinz, in die die 
Hauptstadt 790 verlegt wurde. So lange die Hauptstadt in Nara war, hatten die 
beiden Schreine keine besondere Bedeutung. 1m 6. Jahr der Regierung von Kaiser 
Temmu (677) wurde die Verehrung der Gottheiten yom FuBe des Berges Hiei an 
den FuB des Berges Kamo verlegt. Am ursprunglichen Platz steht noch der 
Mikage-Schrein als Zweigschrein der Kamo-Schreine. Der Berg Kamo liegt im 
nordlichen Yamashiro, wo zwei machtige Klane, der Kamo-Klan und der Hata-Klan, 
ihren Sitz hatten und an den zwei Schreinen ihre Ahnengottheiten verehrten. 
Weitere Kultplatze dieser beiden Familien waren im 7. und 8. Jh. in Matsuno-o im 
Westen und der Inari-Schrein im Sudosten. Ais die Hauptstadt Heian-kyo 
eingerichtet wurde, kamen die Kamo-Schreine unter den unmittelbaren EinfluB des 
Hofes. Enryaku 3 (784) wurde von diesen Gottheiten der Hofrang Junior 2 
verliehen und 807, nach der Errichtung der Hauptstadt, der Hofrang Senior 2. Das 
Land fur den Unterhalt der Schreine wurde vermehrt. In der Tempyo-Periode 
(729-767) dienten dem Oberen Schrein 24 Haushalte, 14 in der Provinz Yamashiro 
und 10 in der Provinz Tamba (F. BOCK; 11:4). Wahrend Enryaku 13 (794) besuchte 
der Kaiser selbst den Oberen Schrein und wahrend Kasho 3 (850) wurden dort nach 
der Thronbesteigung von Kaiser Montoku besondere Opfer dargebracht. Kaiser 
Saga (809-823) lieB seine Tochter zu den Kamo-Gottern urn Hilfe in seinen 
Schwierigkeiten mit dem friiheren Kaiser Heijo beten, der nach vierjahriger 
Regierungszeit abgedankt hatte, dann aber diesen EntschluB bereute und den Thron 
wieder an sich reiBen wollte (R. K. REISCHAUER 1937/1:234). So kam nach Kaiser 
Saga eine nahegelegene Kultstatte von Ahnengottheiten zustande, die spater zur 
Bhite gelangte. Die Uberlieferungen der beiden Schreine reichen in das mythische 
Zeitalterzuriick. 1m Unteren Schrein, Mioya-Schrein ("Schrein der Erhabenen Ah
nen") werden Tamayori-hime und Taketsunumi-no-mikoto verehrt, gottliche Ah
nen des ersten Kaisers Jimmu Tenno. Von TaketsunumiheiBt es, er habe die Gestalt 
einer groBen Krahe (Yatagarasu) angenommen und als solche den Kaiser bei seinen 
Ostexpeditionen zur Eroberung von Yamato angefiihrt. 1m Oberen Schrein wird 
Kamo no Wake-ikazuchi-no-mikotoverehrt, gottlicher Nachkomme der Tamayori-
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hime, von der gesagt wird, sie sei zum heiligen art am FuBe des Berges gekommen, 
urn hier eine heilige Statte zu begriinden. Beide Schreine sollen an der jetzigen Statte 
von Temmu Tenno (673-686) errichtet worden sein. Obwohl die Hata- und die 
Kamo-Familie (Ujl) die Verwalter der Schreine waren, wollte das Kaiserhaus die 
Gottheiten darin als seine eigenen Ahnengottheiten verehren, unterstiitzte sie 
entsprechend und bestimmte wahrend Daido 4 (809) eine kaiserliche Prinzessin als 
seine Vertreterin bei den Festlichkeiten. Da es sich urn Gottheiten der Genealogie 
des Kaiserhauses handelt, erscheint das folgerichtig. 

Geschichtlich belegbar ist das Kamo-Fest erst seit der Regierung von Kaiser 
Mommu (697-707). Nach der Verlegung der Hauptstadt nach Heian finden wir es 
806 von Kaiser Kammu angeordnet. Unter Kaiser Saga wird es wahrend Konin 10 
(819) als "mittleres Fest" eingestuft, und als solches erscheint es in den Engishiki, 
Buch 1. In der Heian-Zeit wurde das Kamo-Fest in zweifacher Weise gefeiert, 
zunachst als Fest des miare ("Auferstehung"), wie es manchmal gedeutet wird, am 
besten aber iibersetzt man miare als "erhabene Geburt" oder "erhabene Erschei
nung". Es handelt sich urn einen Ritus der Riickkehr des Gottes von der Hohe zur 
Erde. In der alten Zeit erwartete ein junges Madchen an einem als heilig 
bezeichneten art am Ufer eines Flusses die Herabkunft des Gottes von jenseits des 
Meeres oder vom Himmel oder von einem Berg. Das Madchen wurde dann seine 
Braut fiir eine Nacht. 

Beim Oberen Kamo-Schrein ist das geheime "Erscheinungsfest" (miare-matsu-
n) die Feier der Herabkunft des Wake-ikazuchivom Himmel auf einen Felsen, der 
auf der Spitze des heiligen Berges Koyama (= Kamiyama "Gott-Berg") Iiegt, also 
des Berges von Kamo, an dessen FuB der Obere Schrein liegt. Die Oberlieferung 
sagt, daB die Priester des Kamo-Klans seit undenklicher Zeit zur Feier der Riickkehr 
des Gottes folgende Hymne gesungen haben: 

Hisakato no kogi yosete 
kami no ura ya 
ima no miare-sho 
Bewegend die Ruder des machtigen Felsenbootes 
vom weit entfernten Himmel 
kommt er zum art der gottlichen Erscheinung. 

Zur Vorbereitung der gottlichen Erscheinung pflegten die teilnehmenden Priester 
zwei Baume zu fallen - die Erscheinungsbaume (miare-gl) -, die mit Tauen gezogen 
wurden, wenn die Gottheit sich darauf niedergelassen hatte. In dunkIer Nacht 
wurden die Baume zum Kamo-FluB gezogen, wo sie ins Wasser geworfen wurden. 
Daraufhin muBte die geheiligte Prinzessin (Itsuki no miko) in den FluB springen und 
den Gott retten. Die Priester lieBen Opfergaben den FluB hinuntertreiben, und die 
Prinzessin wurde fUr eine Nacht die Braut des Gottes.38 Solche nachtlichen 
Zeremonien muten uns sehr archaisch an. Das Madchen kann eine Schamanin 
gewesen sein. Der offizielle Titel der Prinzessin war Sai-in oder Sai-o, aber noch ruter 

38 TSUKUSHI NOBUSANE 1965:31 f. - Der Text des Liedes und noch andere Lieder sind in Kamo 
chiishin zakki [Mitteilungen aus Kamo] (Kyoto 1940) wiedergegeben (ORIKUCHI SHINOBU 1929/11; 
F. BOCK; 11:5, Anm. 10). 
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ist mi-are no otome "Madchen der gottlichen Erscheinung". Wahrscheinlich wurde 
ursprunglich, als das Kamo-Fest eine Familienfeier war, ein Mitglied des Kamo
oder Hata-Klans auserwahlt, als Braut des Gottes auf dessen Herabkunft zu warten. 

Das Kamo-Fest schlieBt an das alte miare ("gottliche Erscheinung") an, das zu 
einer Kultzeremonie des Hofes geworden war, unterTeilnahme des Hofes und einer 
Schar von adeligen Hofbeamten. Es wuchs sich schnell zu einer groBen Feier aus, die 
den Reichtum und Glanz des Kaiserhauses zum Ausdruck brachte. Vermutlich 
geschah der Ausbau des Kamo-Festes auch als Reaktion gegen die ubertriebene 
Zuneigung des Nara-Hofes zum Buddhismus, weswegen auch die Hauptstadt nach 
Heian verlegt wurde. Der groBe Aufwand des kaiserlichen Haushaltes fur die 
Kamo-Prinzessin machte das Kamo-Fest zur groBten offentlichen Feier des J ahres in 
der Hauptstadt. 

Wenn die Prinzessin sich zu den Schreinen begab, geschah das in einer 
prachtvollen Prozession, mit Damen zu Pferde an der Spitze, die Prinzessin in einem 
goldenen Wagen, begleitet von vomehmen Mannem und Frauen in besten 
Seidenkleidern, gefolgt von einer groBen Schar von Begleitdamen, Pagen und 
Dienem. Die Offiziale des lingikan und die Schreinpriester nahmen in Zeremonien
kleidern teil; an den Schlafen trugen sie Blatter von Malven (aoi, Hibiscus) oder vom 
Katsura-Baum (Cercidiphyllum japonicum Judasbaum), die den MalvenbIattem 
ahnlich sind. Weil die Malvenblatter das Symbol dieser Feier sind, wurde das Fest 
aoi-Fest (aoi-matsun) genannt. Das groBe Fest wurde aber bald wieder in der 
Heian-Zeit eingestellt, wurde dann erst wahrend Meiji 5 (1872) neu belebt. 

4. Der Kasuga-Schrein 

Nachdem Nara die Hauptstadt geworden war, verlegte der Fujiwara-Klan seine 
Klan-Gotter zum neuen Kasuga-Schrein, wo des sen Ahnengotter Take-mikazuchi 
und Futsunushi eingeschreint sind. Der Nakatomi-Klan fugte seinen Ahnengott 
Ame-no-koyane-no-mikoto dazu (OrAAKIRA 1955:304; F. BOCK; I:33,Anm. 81). 
So kann man sich des Eindruckes nicht erwehren, daB das Kamo-Fest mit seiner 
geheiligten Prinzessin zur Hebung des Prestiges des Kaiserhauses und der bei ihm 
einfluBreichen Klane eingerichtet wurde. 

Die Prinzessin fur Kamo wurde wie diejenige fUr Ise durch Divination bestimmt. 
Sie verbrachte ihre Amtszeit in einem "Feldpalast" (no-no-miya). Auch sie muBte 
sich einer dreijahrigen Enthaltsamkeitsperiode (sannen-itsukl) unterziehen sowie 
einer Reinigung und Lustration im Flusse (kawa no hotori no 6harae) , und sie muBte 
tabuisierte Worter (imi-kotoba) vermeiden. So wie bei der Prinzessin von Ise erlosch 
ihr Amt, wenn der regierende Kaiser erkrankte, starb oder abdankte, desgleichen 
wenn sie seIber krank wurde oder sich eine Verunreinigung zuzog. 

Das nor ito fur das Kasuga-Fest folgte in den Engishiki auf dasjenige des Toshigoi 
(Neujahrs)-Festes. Wie aIle norito enthalt es viele stereotype Wendungen. Deshalb 
folgen hier nur einige Auszuge. 
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"Im Auftrag des Himmels und mit groBem Erstaunen sprechen wir in der ehrfurchtsgebietenden 
Gegenwart der vier machtigen Gotter Take-mikazuchi-no-mikoto, der in Kashima residiert, 
Iwainushi-no-mikoto, der in Katori residiert, Ame-no-koyane-no-mikoto und Himegami, die in 
Hiraoka residieren [sprechen wir]: So wie es die machtigen Gotter anordneten, haben wir die Saul en 
des Schreines tief und fest in den Felsen unter dem Mikasa-Berg von Kasuga eingepflanzt ... " 

Das Kasuga-Fest an der Kasuga-Jinja, Sounokami-Distrikt, Yamato-Provinz, 
wurde jahrlich am 1. Tag des Affen des 2. und 11. Monats gefeiert. 1m Schrein 
werden die Ahnen- und Klangottheiten des Hauses der Fujiwara verehrt. Nach der 
Griindung der Kasuga-Jinja, wahrscheinlich unter Kaiserin Gemmei (708-714), 
wurden die Ahnengotter der Nakatomi-Familie, von denen die Fujiwara ein Zweig 
waren, nach Kasuga verlegt. Diese Gotter waren Ame-no-koyane-no-mikoto und 
dessen Gemahlin Himegami, die in Hiraoka in der Kawachi-Provinz residierten. Die 
Verehrung von Take-mikazuchi-no-kami wurde von der Kashima-Jingu in Hitachi 
nach Kasuga verlegt und die von lwainushi-no-mikoto (identisch mit Futsu
nushi-no-mikoto) kam von der Katori-Jingu in Shimosa ebenfalls nach Kashima. 
Die beiden groBen Schreine von Kashima und Katori liegen nahe beieinander, der 
erste in Hitachi (heute Ibaraki-Pdifektur), der zweite in Shimosa (he ute Chiba-Pdi
fektur), getrennt durch den Tone-FluB. Es scheint sich um alte Lokalgottheiten zu 
handeln (vgl. C. OUWEHAND 1964:57 ff.). In einer Zeit mit der Tendenz, sich 
Ahnengottheiten unterzuordlten, traten sie zu den Nakatomi-Fujiwara in Beziehung 
und wurden auf dieser Basis Gottheiten im Kasuga-Schrein. 

Aus den Engishiki ist auch ersichtlich, was aus dem alten Religions- und 
Machtzentrum Izumo geworden ist. 1m Kampf urn die Reichseinheit war der 
Izumo-Klan der gefahrIichste Gegner des Yamato-Klans. Auf dem Hintergrund der 
My then tritt deutlich hervor, daB zu dessen Machtbereich einmal weite Gebiete 
gehorten, die ihm der Yamato-Klan abringen muBte. 1m 3. Buch des Engishiki findet 
man unter den "auBergewohnlichen Festen" eines mit der Oberschrift "Wenn das 
Lokaloberhaupt von Izumo mit Gliickwunschgaben geehrt wird". [Lokaloberhaupt 
(oder -haupter) ist unsere Wiedergabe des im japanischen Text gebrauchten 
Izumo-no-kuni-no-miyatsuko.] Er hatte den 5. Hofrang und den alten Titel und 
auch seinen alten Adelsrang (kabane) (F. BOCK; II: 102, Anm. 458). 1m ehemaligen 
Geschlechterstaat war ein miyatsuko (wortlich vielleicht "Palastinhaber"; "Resi
dent") ein lokaler GroBer, der ein Land (kum) verwaltete. Nach der Taika-Reform 
hatte dieses Amt ein Gouverneur (kuni no tsukasa "Provinzverwalter") inne, aber 
honoris causa wurde das ortliche Oberhaupt neben dem Gouverneur beibehalten. 
Wenn ein Lokalhauptling ins Amt einzufiihren war, muBte er sich in die Hauptstadt 
begeben und sich einer Zeremonie unterziehen, an der auch der Gouverneur der 
Provinz teilnahm. Die Investitur des Residenten von Izumo fand im Dajokan, d. h. 
im GroBen Staatsrat, dem Sitz der Zivilverwaltung, statt. Wahrscheinlich gab es eine 
solche Investitur auch fiir den Residenten von Kii (Kii-Halbinsel, jetzt hauptsachlich 
Wakayama-Prafektur), einem Land, das ebenfalls einmal zum Machtbereich von 
Izumo gehort hatte. Das Amt des Residenten war vorwiegend religios, jedenfalls 
nach der Taika-Reform. Der Resident muBte ein Jahr lang Abstinenz halten, bevor 
er sich an den Yamato-Hof begab. Dort erhielt er yom Kaiser heilige Embleme, 
muBte den Gottern opfern und ein Gebetsritual (norito) sprechen (F. BOCK; II: 102, 
Anm. 458). Die Zeremonie ist in den Engishiki, Buch III beschrieben. 
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Aus dem hier folgenden Gebetstext laBt sich verschiedenes tiber die Art und 
Weise ersehen, wie das alte Kultzentrum von Izumo in die religiose Welt des 
Taika-Staates eingegliedert wurde. 

5. Der Izumo-Schrein: Norito des Lokaloberhauptes von Izumo an 
die Gotter (F. BOCK; II: 102 ff. ) 

"Obwohl viele Tage voriibergegangen sind, richte ich [Name und Rang], das lokale Oberhaupt der 
Izumo-Provinz, mich an diesem giinstigen und gliickverheiBenden Tage sehr hochachtungsvoll [an die 
Anwesenden]. In der Furcht, den Namen des Mensch gewordenen Gottes [des Kaisers] in Worten 
auszusprechen, bitten wir, daB die erhabene Herrschaft des machtigen Herrschers, der das GroBe Land 
der vie len Inseln beherrscht, eine gliickliche und ewig dauernde sein moge. 

In den mit Griin bekleideten Bergen von Izumo wurden die Saulen der erhabenen Gotterwohnung 
(oyashiro) gliickverheiBend auf Felsengrund gesetzt; die gekreuzten Giebelbretter ragen zu den Gefilden 
des Hohen Himmels empor. Hier verehren wir vor allem die geliebten Nachkommen von unserer Gottheit 
Izanagi: Kushimike-no-mikoto (GroBe Gottheit von Kumano) und Onamochi-no-mikoto, die das Land 
bauten, und aIle machtigen Gotter, die in den 186 Schreinen von Izumo wohnen.39 

Ich (N. N.), die starken Armelbander urn meine schwachen Schultern gebunden und heiliges 
Rindentuch in einem heiligen Kranz auf meinem Haupt, schnitt und beseitigte in meiner gereinigten 
Hiitte das unberiihrte wilde Gras, urn darauf zu sitzen [Grasmatte in der Abstinenzhiitte]. Mit den heiligen 
Kriigen mit geschwarztem Boden und mit heiligen Braukriigen zur Hand, diente ich im Heiligen Schrein 
in Abstinenz und Reinigung, so daB ich jetzt [nach voIlzogener Abstinenz] im Augenblick des 
majestatischen und glanzenden Dammerns des Morgenlichtes meinen giinstigen Bericht in der Form von 
gliickbringenden Worten dieses Lobgebetes zu den Gottern darbiete. So spreche ich in Demut. 

Als jene Ahnengottheiten des Hohen Himmels, Takamu-musubi und Kamu-no-musubi-no-mikoto 
das GroBe Land der vie len Inseln dem gottIichen Nachkommen abtraten, wurde der ferne Vorfahr der 
Vornehmen von Izumo, Ame-no-ho-hi-no-mikoto411

, ausgesandt, die Lage des Landes zu erkunden. Er 
stieB die vielschichtigen Wolken des Himmels auseinander und schaute, durch den Himmel und iiber das 
Land fliegend, auf alles Land unter dem Himmel herab und brachte folgende Antwort zuriick: "Das Land 
reichlicher Ahren, die in den schilfbewachsenden Ebenen gedeihen, wimmelt tagsiiber von Fliegen wie im 
friihen Sommer, und nachts sind [dort] Gotter, die wie Feuertopfe leuchten. Oberall hort man Laute von 
Felsen und Baumstiimpfen und auf dem blauen Wasser, das Platschern des Schaumes, wenn sie [diese 
Dinge] miteinander sprechen in diesem ruhelosen Lande.41 Dennoch werde ich es beruhigen und 
befrieden und dafiir sorgen, daB der gottliche Nachkomme es regiere als ein angenehmes und friedliches 
Land." So sprach er. 

39 Der GroBe Schrein von Izumo (Izumo no oyashiro). Kizuki war friiher der Name des Gebietes, 
das nach der Taika-Reform zum Distrikt Izumo der Provinz Izumo wurde. Kushimikenu, der groBe 
Gott von Kumano, wurde als Ahnengottheit der Herrscher (oml) im Ou-Distrikt (Izumo-Provinz) 
verehrt (F. BOCK; II: 102, Anm. 460). 

40 Nach dem 15. Kap. zeugte Ame-no-ho-hi-no-mikoto Take-kira-tori-no-mikoto, der Ahn des 
Landesherrschers (kuni no miyatsuko) von Izumo und von Landesherren auch anderer Provinzen 
(vgl. PHILIPPI 1968:78). Ame-no-hira-tori-no-mikoto ist vielleicht ein anderer Name fiir Take-hira
tori-no-mikoto (F. BOCK; II: 103, Anm. 465). 

41 Andere Wendungen im Nihon Shoki: "Aber im ganzen Lande waren zahlreiche Gottheiten, die 
leuchteten wie ein Schein von Leuchtkiifern, und bose Gotter, die summten wie Fliegen. Auch waren 
dort Baume und Krauter, die aIle sprechen konnten" (iibersetzt aus W. G. ASTON 1896/II:64; vgl. 
F. BOCK; II: 103, Anm. 466). 
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Sein gattlicher Nachkomme Ame-no-hina-dori-no-mikoto wurde zusammen mit Futsu

nushi-no-mikoto entsandt und vom Himmel herabgeschickt. Diese beiden machten sich auf den Weg und 

befriedeten die unruhigen Gotter und beruhigten durch Schmeichelei den GroBen Gott, der das Land 

geschaffen hatte, und veranlaBten ihn, aile sichtbaren und materiellen Dinge des GroBen Landes der 

vieIen Inseln abzugeben. Daraufhin sprach Onamochi-no-mikoto folgendermaBen: "Lasset den 
gottlichen Nachkommen im befriedeten Land von Yamato wohnen." Und er hauchte seinen eigenen 

wohlwollenden Geist in einen groBen Spiegel (yata no kagami, Spiegel von groBem Umfang; Gotter 
wohnten nach dem Glauben der Alten im Spiegel), dem er den erhabenen Namen Yamato no 
Omononushi-kushi-mikatama-no-mikoto [der dem Spiegel eingehauchte Geist] gab, den er in den 
gottlichen Waldern des Berges Miwa in Yamato wohnen lieB.42 Seinen erhabenen Nachkommen 
Ajisuki-taka-hikone-no-mikoto lieB er in Kamo in Katsuragi43 wohnen, Kotoshironushi-no-mikoto in 

Unade44 und den erhabenen Geist von Kayanarumi-no-mikoto in den heiligen Waldern von Asuka. - Sie 

aile werden als Schutzgotter verehrt und sind dem gottlichen Nachkommen nahe gesetzt, wahrend er 

seIber friedlich im Schrein von Kizuki wohnt, der reich an Zinnober iSt. 45 

Oaraufhin kiindigten die machtigen Ahnengottheiten in einem erhabenen ErlaB an: "Mogest Ou, 
Ame-no-ho-hi-no-mikoto, dem Herrscher eine lange, erhabene Regierung gewahren; mage sie wie fester 

Felsen gesegnet sein, moge sie zu einer gesegneten Regierung erbliihen! So wurde ihr gottlicher 
Befehl von Generation zu Generation weitergegeben, bis jetzt in diesem Augenblick der glanzenden und 

majestatischen Dammerung des Morgenlichtes, in dem ich die gattlichen Schatze zum Preis der Gatter als 

Ausdruck der Ehrfurcht vor den Gattern und als Ausdruck der HUldigung von seiten der Adeligen 
verehre. So spreche ich in Demut. 

So wie die weiBen luwelen mogen deine erhabenen Locken weiB werden mit langem Leben; wie die 

roten luwelen mage dein erhabenes Aussehen ratJich (bliihend) werden; wie die klaren blauen Perlen 
moge de in Bild (Eindruck) gesegnet sein, magen sie dir eine langanhaltende Herrschaft iiber das GroBe 

Land Vieler Inseln sichern, als menschgewordener (inkarnierter) Gott. Mage das erhabene Schwert mit 
breiter, harter Klinge40 dich schiitzen. Magen die Hufe der Vorderbeine des erhabenen weiBen Pferdes 

und seine Hinterbeine die oberen Steine fur die Pfosten des inneren und auBeren Palasttores nieder

stamp fen und mogen sie die Pfosten zum Felsen darunter niederdrucken. Mage die Herrschaft [des Kai
sers 1 erhoben sein, so wie die Ohren des erhabenen Pferdes sich aufrichten, wenn es Gerausche hart. Wie 

die als Tribut dargebrachten lebenden Schwane"7 zu deiner Ergatzung und wie das gefarbte Hanftuch 

42 Die Gottheit Onamochi von lzumo berichtet von der Verlegung ihrer Verehrung nach Yamato, 
wo sie, der Gott Omononushi-kushi-mika-tama, als Omiwa-no-kami auf dem heiligen Berg von 

Omiwa verehrt wird. Der Hiigel selbst ist dort Gegenstand der Verehrung. Obwohl in Buch IX der 

Engishiki jinja (Schrein) genannt, hatte das Heiligtum kein Schreingebaude. Andere Orte, die 

"Schreine" ohne Gebaude haben, sind die Takimatsuri linja (ein Nebenschrein von Ise), die 

Kanasana linja im Kotama-Distrikt (Provinz Musashi) und die unzugangliche Umzaunung am 

Oberen Suwa-Schrein in Shinano (NISHITSUNOI MASAYOSHI 1966:283; vgl. F. BOCK; II: 103, Anm. 

468). 
43 In den Engishiki, Buch IX, steht: "Vier Hauptgottheiten werden verehrt in Takakamo, Ajisuki

taka-hikone-no-mikoto-Schrein" (Takakamo, Katsuragimura, Katsuraginokami-Distrikt, Yamato

Provinz) (F. BOCK; 11:104, Anm. 469). 

44 Nach den Engishiki, Buch IX, als graBere Gottheit bezeugt (F. BOCK; II: 106, Anm. 472). 

45 Yaoni "reich an Zinnober" ist ein Beiwort des Kizuki-Schreines; yao "reichlich", ni "rote Erde", 
aus der Zinnober zum Anstreichen gemacht wurde (F. BOCK; II: 104, Anm. 472). 

46 Das Zeremonialschwert, das der Resident von lzumo dem Herrscher schenkte, war vielleicht ein 

Symbol der Anerkennung der Oberherrschaft von Yamato iiber die Izumo-Lokalherrscher aus der 
Zeit vor einer geschriebenen Geschichte. Der Kaiserhof seinerseits verleiht dem Residenten 
ebenfalls ein Schwert. Das kannte auf einen ehemaligen Vertrag hindeuten (vgl. F. BOCK; II: 104, 
Anm.474). 

47 Zwei weiBe Schwane waren nach den Engishiki, Buch III, unter den Tributgeschenken. Nach Izumo 
kamen die wandernden Schwane vom FestJand (cf. M. Y. AOKI 1971 :64). In der Niigata-Prafektur 

wid men sich japanische und russische Ornithologen und Naturfreunde heute noch der Betreuung 
und dem Studium dieser wandernden Schwane. 
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mage de in erhabenes Herz bestandig sein. Wie die verjiingenden Quellen am Ufer eines altes Flusses; und 
an diesem Ufer mogest du allzeit weise und jugendlich bleiben. So wie Wasser von Teichen bergwarts 
zuriickgeschickt, so moge deine Jugend wiederkehren und erneuert werden. So wie ein klarer Spiegel 
durch Putzen noch klarer wird, so moge deine Majestat das ganze Land unter dem Himmel ansehen und 
als inkarnierter Gott mogest du zusammen mit dem Himmel, der Erde, der Sonne und dem Mond das 
GroBe Land vieler Inseln in Frieden und Ruhe beherrschen. Zu diesem Zweck bringen wir dir gottliche 
Schatze dar mit giinstigen Vorzeichen, die Ausdruck der Verehrung von seiten der Adeligen sind. In 
groBter Verehrung und Achtung bringe ich diese Segensworte zum Lobe der Gotter vor, die unsere 
Ahnen sind. So spreche ich in Demut." 

Da der Resident (Hauptling) von Izumo in einer Abstinenzhiitte strenge Meidungen 
einzuhalten hatte, muB er religios eine sehr bedeutende Personlichkeit gewesen sein. 
Auf die Landabtretung an den Yamato-Herrscher ist ausdriicklich Bezug genom
men. Der Herrschaftsanspruch ist mit den Yamato-Mythen begrundet. Fur die Zeit 
der Engishiki sind fiir Izumo 186 Schreine angegeben, im Buch X sind es 187. Das 
Izumo-Fudoki gibt 399 Schreine an, wovon 184 als amtliche Schreine unter die 
Kompetenz des lingikan fallen, 215 aber nicht (AOKI MICHIKO YAMAGUCHI 1971 ; 
F. BOCK; 11:102, Anm. 461). 

Ein ziemlich langes Kapitel ist der Ehrung des Residenten von Izumo in Buch III 
gewidmet, das sich mit auBerordentlichen Festen befaBt. Ein solches auBerordentli
ches Fest war die Investitur des Izumo-Hauptlings als religioser Wiirdentrager. Der 
Kern dieser Feier ist die Rezitation eines Gebetes des Lobpreises sowohl der Izumo
wie der Yamato-Gotter; also Gotter der beiden Mythenkreise. Die Autoritat des 
Yamato-Herrschers wird mythologisch gut unterbaut, aber der untertanige Haupt
ling wird mit groBen Ehrungen und Geschenken iiberhauft. Das zeigt die groBe 
Bedeutung der einmal vollzogenen Unterwerfung fur den Frieden des unter der 
Yamato-Herrschaft geeinigten Landes. 

Buch I und II der Engishikihandeln iiber die Feste der vier Jahreszeiten, Buch III 
iiber auBerordentliche Feste, Buch IV iiber den Schrein der GroBen Gottheit von 
Ise, Buch V iiber das Buro der geheiligten Prinzessin fiir Ise. Wegen der Wichtigkeit 
des Ise-Schreines wurde ein eigenes Biiro dafiir eingerichtet. Buch VI befaBt sich mit 
der geheiligten Prinzessin fiir den Kamo-Schreinkomplex, Buch VII mit dem GroBen 
Nahrungsfest anlaBlich einer kaiserlichen Thronbesteigung (DaijosaJ), Buch VIII 
enthalt 26 Gebetstexte (norito) fiir verschiedene Feste, Buch IX und X bringen 
Register von verschiedenen Schreinen mit ihren Gottern im ganzen Land. Die 
iibrigen 40 Bucher enthalten im wesentlichen Bestimmungen des GroBen Staatsra
tes (Dajokan) mit nur gelegentlichen Bezugnahmen auf religiose Angelegenheiten. 
Es wird gut sein, sich kurz auch mit Buch IX und X zu befassen. 

6. Liste der amtlichen Schreine 

Es ist nicht so, daB die Gotter- und Schreinregister in den Engishiki ein fUr allemal 
gute Auskunft iiber die offiziell anerkannte Gotterwelt der Nara- und friihen 
Heian-Periode geben. Die Forschung uber die alten Schreine und ihre Beziehungen 
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zur alten Gesellschaft befindet sich erst in ihren AnHingen.48 Von den Engishiki ist 
eine Auskunft uber das Schreinsystem zu erlangen, das von der Regierung wahrend 
der Nara- und Heian-Periode, also wahrend des 8.,9. und fruhen 10.Jh.s, aufrecht
erhalten wurde (F. BOCK; II:107). Es werden 2861 im ganzen Land in Gruppen 
eingeteilte Schreine aufgefuhrt. Die Liste beginnt mit 36 Gottheiten, die im 
Kaiserpalast verehrt werden und aile unmittelbar mit dem kaiserlichen Haushalt 
verbunden sind. Dann folgen die Schreine der mit dem Kaiserhaus eng verbundenen 
Klane (uji). AuBerhalb des Palastes gehorten die Schreine von Ise und Watari zum 
Kaiserhaus. Die mit dem Kaiserhaus am engsten verbundene Familie der Fujiwara 
hatte ihre Kasuga-Jinja und als weitere Schreine die von Hiraoka, Oharano, Katori 
und Kashima. Der Kama-Klan richtete sich die zwei Kamo-Schreine ein, der 
Hata-Klan den Matsuno-o-Schrein. Der Nakatomi-Klan, von dem die Fujiwara ein 
Zweig waren, hatte mit den Fujiwara die Schreine gemeinsam. Die Nakatomi 
stellten die Ritualisten, die bei allen zum Hof bezogenen Schreinen prasidierten. Der 
Imbe-Klan beanspruchte, der Erbauer des Kaiserpalastes und auch von Schreinen zu 
sein. Seine Familienschreine befinden sich in verschiedenen Provinzen (KATO und 
HOSHINO 1925:31,47; F. BOCK; II: 108, Anm. 479). 

Eine Gruppe fur sich bilden die Schreine von Naturerscheinungen, die man 
uberall findet. Die meisten kami sind Lokalgotter, die nicht nur an ihrem Ort 
wohnen, sondern auch dessen Besitzer sind. Ihnen gehort der Boden, die Luft, die 
Pflanzen und die Gewasser. Die Gottheiten der Sonne, des Mondes, des Windes und 
des Sturmes wurden als im Himmel wohnend verehrt, aber ihr Geist fand auch in 
Schreinen auf Erden Verehrung. Die zahlreichste Kategorie von Schreinen ist die 
der Wassergottheiten, Gotter von sprudelnden Ouellen (yu), von Trinkwasser (1), 
von Flussen, Seen, Hafen, Regen, Bewasserung und des Meeres. Schreine von 
Trinkwasserquellen sind, auBer denen im Kaiserpalast, Oi und Iwai in der 
Yamashiro-Provinz, Hakamikai, Mii und Itsui in Yamato, vier i in der Izumi-Pro
vinz, Ite, Izumi, Ishiri und Oi in Ise, Sakai, (zwei) Asai und Ite in Owari und 
zahlreiche andere. Ais Wassergottheiten werden Omizukami und Minushi in 
Yamashiro und Sanuki verehrt. In Omi haben Mio und Omizuwake ihre Schreine, 
und anderwarts gibt es Shimizu ("klares Wasser")- und Izumi-Schreine. Schreine fur 
den Gott von Ouellwasser sind u. a. Amayu-kawata in Kawachi, Yu-Schreine in 
Settsu, Yuta in Watarai in Ise, zwei Yu und ein Yu-no-ishi in Mutsu (Nord-Honshu). 
Ein Schrein zur Verehrung eines FluBgottes ist die Kawa-ai-linja in Shinano. 
Gottheiten des Meeres und der Seefahrer und auch die Oyosami-Gottheiten 
befinden sich in den Schreinen von Sumiyoshi, auf der Insel Tsushima und in einem 
dortigen Schrein des Watatsumi. 

AuBerdem gibt es in verschiedenen Schreinen Gottheiten von Donner und Blitz, 
von denen Wake-ikazuchi-no-mikoto im Oberen Kamo-Schrein der bekannteste ist. 
Dann die mit diesem identischen Homo-ikazuchi und Naru-ikazuchi in Yamato, 
Homo-ikazuchi im Nawa-Distrikt, Kozuke-Provinz (Gumma-Prafektur in Kanto), 

48 SHIGA KO 1960:1-3. - SHIGAS griindliche Forschungen beginnen mit den Schreinen im heutigen 
K yushu und auf den Inseln Iki und Tsushima und im Nankaid6 (Shikoku), aber vieles bleibt noch zu 
tun, was die Natur der Schreine und der Schreinverehrung bis zur Heian-Zeit, namentlich kleinere 
Schreine, betrifft (F. BOCK; II: 107, Anm. 478). 
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Hyakuraku-Gottheiten in Iwami. Es gibt auch Ikazuchi-Schreine in Echizen, Tajima 
(Hyogo-Prafektur) und Tsushima, der Narukami-Schrein in Kii und der Inabika
ri-Schrein in Izumi (Osaka-Prafektur). Ein Narukami existiert auch im Wasseramt 
des Kaiserpalastes. 

Die regionale Gottheit der Provinz Izumo war Onamochi, die auch Okuninushi 
oder Okunitama von Izumo genannt wird und dieses Land geschaffen hat. Andere 
Gegenden hatten ebenfalls ihre Schutzgottheiten, und so finden wir in den meisten 
Provinzen einen Okunitama, den GroBen Geist des betreffenden Landes. - Haufig 
finden sich Schreine, die Niu benannt sind. Das Wort bedeutet "Zinnober 
erzeugend". Da wurde wahrscheinlich eine Gottin der Erde verehrt, die "rote Erde" 
(m) lieferte, die als Farbstoff geschatzt wurde (F. BOCK; II: 104, Anm. 472). Wenn in 
einem N amen hani vorkommt, bezieht sich dieses auf eine Gottheit der Topfererde. 

Oberall im ganzen Land stehen Mononobe-Schreine, die von den Angehorigen 
von der Berufsgruppe (be) der Waffenmacher oder von Familien dieses Namens 
erbaut wurden49 , wo immer sich solche niedergelassen hatten. Insgesamt finden wir 
14 Shidori (Shitsuori)-Schreine in 12 Provinzen. Darin zeigt sich, daB in verschiede
nen Landesteilen sich Berufsgruppen niedergelassen hatten, die auf das Weben eines 
bestimmten Hanftuches spezialisiert waren (vgl. KOYAMA SHOZO 1969: 107-124; 
F. BOCK; II: 109, Anm. 480). Eine betrachtliche Anzahl von Schreinen wie 
Hyosu (wortlich "Soldaten-Herr") genannt. Das diirfte eine militarische Gottheit 
gewesen sein, die zuweilen Susano-wo-no-mikoto, dem Sturmgott der My then, 
gleichgesetzt wurde. 

Schreine mit Gottheiten, die aus den My then bekannt waren, finden sich iiberall. 
Es gibt zehn Amaterasu (oder Amateru)-Schreine, auBer dem Schrein der 
Sonnengottin Amaterasu in Ise. Izanagi-Izanami-Schreine befinden sich in Awa 
(Shikoku), Awaji und Ise. AuBer dem Onamochi-Schrein in Izumo gibt es solche 
in Yamato, Noto und Harima. Die GroBen Gotter von Kumano hatten zuerst ihren 
Schrein im Ou-Distrikt in Izumo, spater auch in Omi, Tamba und Shinano und die 
groBen gegenwartigen Schreine in Kii (Wakayama-Prafektur). 

Obwohl man sich zur Zeit der Abfassung der Engishikibereits tief in der Zeit des 
Synkretismus von einheimischen Gottern mit Bodhisattvas befand, gibt es in den 
Schreinlisten nur wenig Schreine, bei denen sich die in Umlauf gekommene 
Verschmelzung anmeldet. Da ist Hachiman Daibosatsu Usa-no-miya im Usa-Di
strikt, Buzen-Provinz (Kyilshu), Hachiman Daibosatsu Hakosaki-no-miya im 
Naka-Distrikt, Chikuzen (Kyushu), ein Yakushi Bosatsu im Kashima-Distrikt, 
Hitachi (Ibaraki-Prafektur) und ein Kokubunji Hyakuraku in Iwami (Shimane-Pra
fektur). Ohne Zweifel sind in den Engishiki lange nicht aIle Schreine von Gottern 
angefiihrt, die auch als buddhistische Gotter oder Bodhisattvas verehrt wurden. 

Das Schreinsystem der Engishiki kennt 3 132 himmlische und irdische Gotthei
ten, die in 2 861 Schreinen verehrt werden. Der nordlichste Schrein ist die 
Shigarewake-linja im Suwa-Distrikt in Mutsu in der Nahe der heutigen Stadt 

49 Die Mononobe waren berufsmaBige erbliche Waffenmacher und dem kaiserlichen Hof ange
schlossen. Ihnen unterstanden militarische Angelegenheiten und die lustizexekutive. 1m Geschlech
terstaat besaB ihre Familie einen hohen Adelsrang (kabane), sie waren muraji und wurden als 
"Hofhauptlinge" (tomo-no-miyatsuko) eingestuft (F. BOCK; 11:44, Anm. 218). 
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Morioka (Iwate-Pdifektur), der siidlichste ist die Yaku-Jinja in der Provinz Osami in 
Siid-KyfishiL Unter diesen registrierten Schreinen findet man groBe Anlagen wie 
z. B. die GroBen Schreine von Ise bis herunter zu den bescheidenen Schreinen der 
kleinen Weiler. In den Listen wird zwischen "graBeren" und "kleineren" Schreinen 
unterschieden, und zwar je nach den darin verehrten Gottheiten. Es gab 492 
"graBere" Schreine und 2 640 "kleinere". Allen Gattern dieser Schreine wurden am 
Toshigoi (Neujahrs)-Fest im 2. Monat Opfer dargebracht. Von den "graBeren" 
Schreinen erhielten 304 amtliche Opfergaben (kampeI) , die in den Schreinen auf die 
Opfertische gelegt wurden. Zum Unterschied davon erhielten 433 "kleinere" 
Schreine amtliche Opfergaben, die unter die Opfertische gelegt wurden. Die 
anderen Schreine bestanden aus 180 "graBeren" Schreinen, die von der Provinzre
gierung Opfergaben (kokuhel) erhielten, die ebenfalls auf die Opfertische gelegt 
wurden. AuBerdem gab es im ganzen 2207 "kleinere" Schreine, in denen die 
Provinzregierung die Opfergaben unter die Opfertische legte. 

AuBer der Unterscheidung von Schreinen mit "graBeren" oder "kleineren" 
Gattern gab es Schreine, deren Gatter den auszeichnenden Namen myojin 
("beriihmte Gatter") verliehen bekamen. Das waren Gatter, denen der Volksglau
ben besondere Kraft und Bedeutung zuerkannte. Sie zeichneten sich durch 
Erharung von Bittgebeten besonders aus. Dem wurde Rechnung getragen, als die 
Schreine von der Regierung in ein System gebracht wurden. Dabei erhielten eine 
Anzahl von Lokalgattem amtlicherseits besondere Anerkennung. Es wurden 285 
Gatter als myojin registriert. Wenn in einem Schrein mehrere Gatter verehrt 
wurden, so fiigte man deren Anzahl hinter dem Namen des Schreines hinzu. 1m 
Inneren Schrein (naigu) von Ise werden drei Gatter verehrt, und im Minushi-Schrein 
im Kuze-Distrikt, Yamato, werden zehn Gatter verehrt. Solche zusatzliche Gatter 
werden aidono no kami ("gemeinsam residierende Gatter") genannt. Sie sind 
sozusagen Hilfsgatter der Hauptgatter. 

Man weiB nichts dariiber, was zur Registrierung eines Schreines fiihrte und wie 
iiber den Rang eines Schreines als "graBerer" oder "kleinerer" entschieden wurde 
und warum andere bestehende Schreine nicht registriert wurden. Entscheidend 
diirfte die Beziehung eines Schreines zum Hofe gewesen sein. Es ist auch nicht klar, 
wann und wie die Schreinliste zustande kam. Das Shoku-Nihongi und das Kogoshui 
erwahnen eine Liste von Regierungsschreinen in derTaiho-Periode (701-710). Die 
erste Aufstellung einer Liste von bei der Regierung registrierten Schreinen des 
ganzen Landes ist fiir die Tempyo-Zeit vermerkt, also der Regierungsperiode von 
Kaiser Shomu (724-749). In dies ern Zusarnrnenhang beschwert sich Imbe no 
Hironari irn Kogoshui, daB die Kompilation unter der Oberaufsicht des Naka
torni-Klans geschehen sei, und daB aIle mit dieser Familie und daher auch mit dem 
Fujiwara-Klan verbundenen Schreine in die Liste aufgenommen wurden, wahrend 
Schreine ohne eine solche Beziehung nicht eingeschlossen worden seien (KA TO 
GENCHI und HOSHINO HIKOSHIRO 1925:44f.; F. BOCK; II: 110, Anm. 481). 

Der Text der Engishiki, der durch all die Jahrhunderte von der Urabe-Familie 
verwahrt wurde, wurde, was die Ausdeutung der Schreinliste betrifft, anscheinend 
mit Sorgfalt behandelt. In seinem Nachwort zu diesem Manuskript, datiert Kambun 
7 (1667), auBert sich MATSUSHITA KENRIN (1637-1703) zu der miihsamenArbeit, 
die ihm die Richtigstellung irriger Lesarten von Schreinnamen bereitet hat. 
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Zur Zeit der Abfassung der Engishiki bestand bereits das Amt des Kampaku, 
zuerst Azukari-mosu genannt, wortlich etwa "beauftragter Sprecher", der Funktion 
nach erster Minister, Regent im Namen des Kaisers, von 882-1868 der hochste 
Wtirdentdiger am Kaiserhof. Der erste Inhaber dieses Amtes war Fujiwara 
Mototsune (836-891). Seit alter Zeit regierte wahrend der Minderjahrigkeit eines 
Kaisers ein seisho ("Regent"). Nach der Erlangung der GroBjahrigkeit fuhr der 
Regent unter der Autoritat des Kaisers fort, die Regierungsgeschafte wahrzuneh
men mit dem Titel Kampaku. Nur eine PersOnlichkeit aus einer der ftinf 
Zweigfamilien der Fujiwara konnte diese Wtirde erlangen. Der Begrtinder des 
Fujiwara-Hauses war Nakatomi Kamatari (614-669), dem Kaiser Tenchi ftir sich 
und seine Nachkommen den Familiennamen Fujiwara verlieh. Fujiwara war ein 
Ortsname in Yamato, wo Nakatomi Kamatari residierte. Ungefahr 300 Jahre lang 
regierten praktisch die Fujiwara das ganze Land, und zwar bis die in den 
AuBenprovinzen machtig gewordenen Klane der Taira und Minamoto den 
Herrschaftsbereich der Fujiwara auf den Palastbereich einschrankten. Da auch das 
lingikan eines ihrer Machtinstrumente war, ist die Systematisierung der Schreine 
nicht ohne Hausmachtpolitik der Nakatomi-Fujiwara vor sich gegangen, aber, wie es 
scheint, auf halbem Wege steckengeblieben. 

7. Abstinenz der Kultdiener 

Urn einen guten Oberblick tiber die Gotterreligion bis zur frtihen Heian-Zeit zu 
gewinnen, muB auch einiges tiber kultische Reinheit und Enthaltsamkeit, auf die 
beim Gotterdienst so groBes Gewicht gelegt wurde und bis heute noch gelegt wird, 
zur Anschauung gebracht werden. Wie bereits frtiher vermerkt, bedeutet kultisch
rein Freisein von "himmlischen" und "irdischen" Sunden. Was konkret bei der 
"Enthaltsamkeit" in Vorbereitung auf kultische Handlungen gefordert wurde, 
dariiber finden wir in den Engishiki nur ziemlich allgemeine Angaben. Da die 
Ausdrucke und deren Bedeutung bekannt waren, gentigte es, nur die Ausdrticke zu 
gebrauchen. 1m folgenden solI versucht werden, Ergebnisse der heutigen Volkskun
deforschung zur Illustration heranzuziehen. 

Zunachst solI aber gezeigt werden, was die Engishiki tiber kultische Reinheit zu 
sagen haben. Deren Buch VIII enthalt ein Ritual der GroBen Reinigung, das fur die 
jahrlich zweimalige Reinigung der Hauptstadt benutzt wurde. Zweimal im Jahr 
versammelte sich der Hof, die Minister und die Beamtenschar am Suzaku-Tor des 
Kaiserpalastes, urn an der Zeremonie des Austreibens aller Unreinheiten und 
Beschmutzungen der Hauptstadt teilzunehmen (F. BOCK; 1I:84ff.). Das war das 
oharae ("GroBe Reinigung") am letzten Tag des 6. und des 12. Monats. Der 
Nakatomi bringt dabei die Reinigungsopfergaben dar, und Divinatoren (urabe) 
vollziehen den Exorzismus. Was die Festlegung der Termine betrifft, so wurde eine 
Anlehnung an das chinesische Chou-Ji (Riten der Chou) festgestelIt, in dem es im 
Abschnitt ch 'un-kuan heiSt: "Die weiblichen Schamanen sind mit dem jahreszeitli
chen Austreiben und zeremoniellen Baden beauftragt" (in einem Medizinalbad, in 
das wohlduftende Krauter get an wurden) (TSUGITA JUN 1927:260; F. BOCK; 11:84, 
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Anm. 376). "Priesterinnen sind mit jahreszeitlichen Gebeten und Opfern beauf
tragt." In Japan sind in der Liste der verschiedenen Opfergaben (harae-nusa) u. a. 
auch vergoldete und versilberte Figuren erwahnt, auf die die Unreinheiten der 
Menschen iibertragen wurden (F. BOCK; 11:84, Anm. 377). Wie die Volkskunde zu 
berichten weill, sind steIlvertretende Figuren zur Beseitigung von Siinden und 
Vngliick heute noch an vielen Orten in Gebrauch. 

Das Ritual der GroBen Reinigung. - ,,0, aIle ihr versammelten kaiserli
chen Prinzen und Prinzessinnen, andere Prinzen, Minister und die ganze Beamten
schar, hort auf die Worte, die wir aussprechen. Angefangen von der Begleitung 
[abgekiirzt] seiner Herrscher-Majestat, die ganze Schar der Begleitung, von all 
denen (Personen) und von den vielen Personen von all den verschiedenen Amtern, 
mogen die vielen verschiedenen Vergehen, wissentlich oder unwissentlich begangen, 
an diesem letzten Tag des 6. [oder des 12.J Monats ausgetrieben und wegge
schwemmt werden, hort ihr alle auf diese Worte! 

Auf Befehl der machtigen Ahnengotter und -gottinnen, gottlich wohnend in dem 
Gefilde des Hohen Himmels, wurden die Myriaden kami (Gotter) versammelt, urn 
zu besprechen und zu planen, und durch ihre Worte wurde dem gottlichen 
Nachkommen das Land der reichen Reisahren in den iippigen Schilfebenen als ein 
herrliches Land anvertraut, damit er es in Frieden beherrsche. Damit keine 
widerspenstigen Gotter inmitten des ihm [gottlichen NachkommenJ anvertrauten 
Landes seien, fragten die Gotter, warum sie so waren, und lieBen sie gottlich 
wegwaschen und wegfegen. Die Worte des Befragens der Felsen und Baume bis zum 
letzten Grasblatt wurden beendet. Den wiirdigen Thron des Himmels verlassend, 
durch die vielschichtigen Wolken des Himmels ziehend, stieg er yom Himmel 
herunter in das ihm anvertraute Land. 

1m Lande in der Mitte aIler Lander, das ihm anvertraut wurde, im herr lichen 
Land von Yamato, wo die Sonne hoch steht, sind die Saulen seines Palastes 
gliickbringend gesetzt, die gekreuzten Giebelbretter ragen himmelwarts [gekiirzt]. 
In dem herrlichen Land, das er in Ruhe beherrscht, mogen die zahIlosen Vergehen, 
die wissentlich oder unwissentIich von den vielen Leuten, die hier durch gottliche 
Gnade geboren werden, begangen wurden, beseitigt werden; angefangen von den 
himmlischen Vergehen [aufgezahlt] und dann den irdischen Vergehen [aufgezahlt J; 
mogen aIle diese Verunreinigungen beseitigt werden! 

Vnd wenn diese auf gottlichen Befehl beseitigt sind, so moge der O-Nakatomi die 
heiligen Zweige nehmen, das dicke Ende und die Blattenden wegschneidend, und 
moge er sie in reichlicher Zahl auf die vielen Opfertische legen. Moge er die Stengel 
des Schilfgrases sammeln, die dicken Enden abschneiden, die Blattenden abklem
men, sie sauberlich teilen, nadelahnlich, und den feierlichen Gebetsspruch der 
himmlischen magischen Formel aufsagen. Wenn er so [das Gebet] aufgesagt hat, 
mogen [dann] die himmlischen Gotter die wiirdigen Tore des Himmels offnen und 
die vielschichtigen himmlischen Wolken schauervoll teilen. Mogen die irdischen 
Gotter auf die hohen Berge und Gipfel der Hiigel steigen und mogen sie die Nebel 
von den hohen Bergen und von den Hiigeln beseitigen. 

Wenn sie geruhen, das zu tun, und mit dem erhabenen Palast des gottlichen 
Nachkommen beginnen, so moge iiberaIl im ganzen Land das letzte Vergehen 
ausgeloscht sein, so wie die Winde des endlosen Himmels(gewolbes) die vielschichti-
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gen Wolken wegblasen, so wie der Morgenwind bUist, urn die Nebel des Morgens zu 
vert rei ben, und der Abendwind blast, urn die Nebel des Abends zu vertreiben, so wie 
an der FluBmiindung ein groBes Schiff durch Loslassen seiner beiden Enden in die 
See gelassen wird, hinaus auf die breite Ebene des Meeres; und so wie die langen, 
jungen Zweige yom Baumstamm weggeschnitten werden mit dem geharteten Blatt 
einer scharfen Sichel - so mogen die Vergehen weggetrieben und beseitigt werden, 
so daB keines zuriickbleibt. Von den Spitzen der hohen Berge, von den Spitzen der 
Hiigel, in den Wassem, die sich hinabstiirzen in die wirbelnden Fliisse, moge die 
Gottin Seoritsu-hime (wortlich "Kaskaden hinabsteigende Prinzessin"), die inmit
ten schneller Fliisse wohnt, sie [die Vergehen] in die weite Meeresebene hinaustra
gen. Wenn sie so iiber Zehntausende von Wegen der Gezeiten hinweggeschafft sind, 
moge die Gottin Haya-akitsu-hime (wortlich "schnelle, helle Prinzessin"), die in den 
Stromungen der wilden Gezeiten wohnt, sie herumwirbeln und verschlingen. Wenn 
sie so verschlungen sind, moge dann der Gott Ibukido-nushi (wortlich "Herr des 
Tores der wehenden Luft"), der am Ort der wehenden Luft wohnt, sie hinauswehen 
und weg yom Land zu den Gebieten darunter. Wenn sie dann weggeweht sind 
[abgekiirzt], moge die Gottin Haya-sasura-hime (wortlich "schnell herumwandern
de Prinzessin") sie bei ihrem Herumwandem zerstreuen. Wenn sie dann zerstreut 
sind, mogen von diesem Tag an in allen Gebieten unter dem Himmel aIle Vergehen 
und Verunreinigungen verschwinden, beginnend mit den Leuten der verschiedenen 
Amter, die dem Hof des Herrschers dienen. Mogen die Geschopfe im Himmel scharf 
aufhorchen, wenn die Pferde herangefiihrt werden.50 An diesem letzten Tag des 6. 
Monats [des 12. Monats] dieses lahres, beim groBen Wegtreiben, bei Sonnenunter
gang, beten wir demiitig, daB Ihr das Wegtreiben und Reinigen von allem besorget, 
so sprechen wir. Und lasset die Divinatoren (urabe) der vier Provinzen diese 
[offenbar die symbolischen Figuren, auf die die Vergehen iibertragen werden] tragen 
und sich (damit) zur Stromung des groBen Flusses (entweder Kamogawa oder 
Katsuragawa) zuriickziehen und sie aile (in den FluB) hineinwerfen. So bitten wir. ,,51 

Der Kaiser wird in diesem Gebet nicht erwahnt, aber in den Gottergesetzen 
(lingi-ryo) steht, daB die Sekretare (fubitobe) die Opferschwerter und die Figuren in 
den (sonst) verbotenen Innenhof des Palastes bringen und sie dem Kaiser 
iiberreichen. Der Kaiser behaucht die Gegenstande, urn auch seine und des Hofes 
Unreinheiten auf sie zu iibertragen und sich so von allen Vergehen gegen die Gotter 
zu reinigen. Der Gebrauch von Figuren bei Exorzismus geht auf die urgeschichtliche 
Zeit zuriick. Kleine Figuren aus Stein, Holz, Eisen oder Ton wurden aus vie1en alten 
Kultstatten ausgegraben (KOYAMA SHOZO 1971: 14-25; F. BOCK; II: 88, Anm. 40). 
Der Kaiser ist als gottlicher Nachkomme seIber Gott, aber es ist aus den My then 
bekannt, daB auch Gotter sich der Reinigung unterziehen. Allerdings unterzog sich 
der Kaiser dieser Zeremonie im verbotenen Hof und nicht zusammen mit dem 
Hofpersonal am Suzaku-Tor. 

50 Zu den fur dieses Fest erforderlichen Opfergaben gehoren sechs Suhnepferde (harae-uma "Reini
gungspferde"), welche die Verunreinigungen forttragen (F. BOCK; 11:87, Anm. 396). 

51 Wah rend die urabe-Divinatoren den Exorzismus verrichten, werden aile Unreinheiten von den 
Anwesenden mittels nachahmender Magie, Metaphern und Formeln ausgetrieben und auf die 
Figuren ubertragen. Die Divinatoren gehen vom Palastbezirk weg und werfen die Puppen in den 
FluB (F. BOCK; 11:87, Anm. 398). 
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Was die stellvertretenden Figuren, mit denen man Ungliick beseitigt, betrifft, so 
gibt es im heutigen Brauchtum an vielen Stellen des Landes dafiir Beispiele. In der 
Tottori-Pdifektur, Yat6-Distrikt, StadtYose(machi), Hillt man am 3. und 4. Tag des 
(alten) 3. Monats Puppen (nagashibina "Wegtreibfiguren") imFluBwegtreiben, urn 
Feuersbrunst zu verhiiten. Nach der alten Auffassung ist auch Feuersbrunst eine von 
bosen Geistern bewirkte Verunreinigung der Gemeinschaft. In der Muromachi-Zeit 
(1392-1490) kannte man stellvertretende Wegschwemmfiguren nur im Ostteil der 
Tottori-Prafektur in den Bauerndorfern. Mit dem Aufkommen des Folklorismus 
wurde ab 1962 (Showa 37) im Interesse des Fremdenverkehrs der alte Brauch neu 
belebt und weiter verbreitet. An einem Bambusstabchen wird ein Tonkiigelchen zu 
einem Kopf gestaltet mit aufgemaltem Gesicht, die Bekleidung besteht aus rotem 
Papier, eine mannliche und eine weibliche Figur; die mannliche tragt eine goldene 
Kopfbedeckung, bei der weiblichen klebt man rotes Papier mit aufgeheftetem 
Pflaumenbliitenmuster an das obere Ende des Bambusstabchens. Zunachst stellt 
man die Figuren (hina) auf einem Altar auf, dann bringt man sie an einen FluB, steckt 
sie auf einen mit Reiskuchen (machl) , Friichten und kleinen Pfirsichzweigen 
geschmiickten Reissack, gieBt Reiswein ein, verehrt die Figuren mit Handeklatschen 
und laBt sie im Flusse wegtreiben. 52 

Das Worterbuch der lahresbrauche von NISHITSUNOI MASA YOSHI (Tokyo 
1971) (nenju-gyoji jiten) hat iiber dieses Brauchtum eben falls manches zu sagen. 
AuBer in Tottori beniitzt man Puppen zum Beseitigen von Unheil auch an vielen 
anderen Orten. In Kant6 werden die Puppen vielfach an der Seite kleiner Schreine 
an Wegkreuzungen abgestellt. 1m Mino-Distrikt der Gifu-Prafektur sind es aus Ton 
gebrannte einfache Figuren, die man in den FluB wirft, eben so in Orten der 
Hiroshima- und Tokushima-Prafektur. In Inatori im Siiden der Izu-Halbinsel fertigt 
man aus Blattern so viele Figuren an, als die Familie Mitglieder hat, und laBt sie am 
9.1X. im Flusse wegtreiben. Es gibt einen Brauch mi no hi no harae "Reinigung am 
Tag der Schlange" im 3. Monat" (Mondkalender). An diesem Tag fertigt man 
Puppen (hitogata "Menschenfiguren") an, auf die man korperliche Unreinheit 
iibertragt und die man dann im Meer oder in einem FluB oder Bach wegtreiben laBt. 
Es geschieht meistens am ersten Tag der Schlange (ml), urn Unheil zu vertreiben 
oder fernzuhalten. Die Verrichtung war schon am Kaiserhof der friihen Heian-Zeit 
bekannt. Am Kaiserhof wurden yom Divinationsamt (onyoryo) dem Kaiser Figuren 
gebracht; mit diesen bestrich er seinen Korper und hauchte sie an. Darauf 
vollfiihrten Hofbeamte am FluB Reinigungszeremonien, wobei sie die Figuren 
zusammen mit den gewohnlichen Kleidungsstiicken des Kaisers in den FluB warfen. 
Die Sitte laBt sich yom chinesischen Kaiserhof herleiten. Die Reinigungszeremonie 
am Tag der Schlange des 3. Monats scheint auch im Genjimonogatari (10. lh.) auf. 
Das hinamatsuri ("Puppenfest") am 3.111. hat sich aus diesem hofischen Brauch 
entwickelt. Soweit die Parallelen aus dem heutigen Brauchtum zu den stellvertreten
den Puppen beim Fest der groBen Reinigung (oharae) der friihen Heian-Zeit, wie sie 
in den Engishiki aufscheinen. 

52 Nach Nenju-gy6ji to Ky6do-gein6 [Jahresbdiuche und d6rfliche darstellende Kunst] (Jap. Reise
biiro 1970). - Weitere Beispieie fiir stellvertretende Figuren finden sich in Speziaibiichern iiber 
gangu (Spieizeug im weiteren Sinne). Vgl. auch EOER 1951 und NISHITSUNOI 1971. 



336 Geschichte der japanischen Religion 

Was die Abstinenz der Kultdiener betrifft, von der in den Engishiki so oft die 
Rede ist, so ist diese sieher nieht erst zu Anfang der Heian-Zeit aufgekommen und 
hat sieh nieht erst dann in gesetzliehen Bestimmungen niedergesehlagen. Kultisehe 
Reinheit als Voraussetzung flir den Gotterdienst war sieher schon damals sehr alt. 
Sie blieb fUr immer damit verbunden. Kultdiener mussen vor wiehtigen Kulthand
lungen in Zuriiekgezogenheit (komon) leben, urn jeder Verunreinigung aus dem 
Weg zu gehen. In einer neuen volkskundliehen Arbeit uber die "Kultorganisation 
des japanisehen Dorfes"s3 finden wir verstreut Angaben uber sakrale Abstinenzvor
sehriften. Da ist z. B. ein Dorf Uwase mit einem Sehrein. Vor einem Fest bestimmen 
die fur den Sehreinkult verantwortliehen Funktionare aus ihrer Mitte einen Mann, 
der fUr den religi6sen Tanz verantwortlieh ist (maito). Dieser darf yom Tag seiner 
Ernennung an das Dorf nieht verlassen, darf weder Fleisch noch Geflugel oder Eier 
essen und muS sieh von Hausern fernhalten, in denen sieh eine Geburt oder ein 
Todesfall ereignet hat. Die Tanzer und Trommler heiSen shojinto "Enthaltsam
keitsleute". Diese ziehen sieh naeh einem Bad im Meer (misogJ) zum imigomori 
("Enthaltsamkeitsubungen") in das Haus des Kultvorstehers (toya) zuruek. Sie 
durfen bis zum Fest mit niemandem spreehen, durfen nieht sehlafen und mussen 
naehts mehrmals im Meer baden. Am Tag des Uwase-Festes begeben sieh aIle 
Mitglieder der Kultgemeinde in Prozession zum Uwase-Sehrein. Yom Aufbruch aus 
dem Dorf an durfen die "Enthaltsamen" (shojinto) keine Notdurft mehr verriehten. 
Kurz vor dem Fest wird ein Zimmer dureh aufgespannte Strohseile als heilig erklart, 
und darin mussen sieh die "Enthaltsamen" aufhalten. Niemand darf sie darin 
besuehen; sie durfen nieht sehlafen und durfen drei Tage lang keine Notdurft 
verriehten. MuS das aber dennoch gesehehen, so benutzen sie einen eigens fur sie 
reservierten Abort, den sie nur ganz naekt und in Begleitung eines Angestellten des 
Hausherrn aufsuehen durfen. Sie erhalten den ganzen Tag als Essen nur eine Sehale 
Reis und Tee. Der Angestellte des Hausherrn ist fur das Verhalten der Enthaltsamen 
verantwortlieh, denn von ihnen hangt der Ernteerfolg des Dorfes abo 

Es gibt in der Kultorganisation einen von ihr ernannten Priester - hod 
(wahrscheinlieh identiseh mit hafuri, naeh den Engishiki Priester niederen Ranges). 
Der ernannte Priester erhalt die Sehreinsehlussel und kummert sieh fur ein Jahr urn 
den Sehrein. Dieser hori-Priester darf das ganze Jahr lang das Dorf nieht verlassen, 
nieht einmal sein Haus. Er darf nur fur ihn eigens bereitete Speisen essen. Wenn er 
am 8.XII. sein Amt ubernimmt, muS er sieh bis zum 15.1. jeden Tag Waschungen 
unterziehen, o-kan "erhabene Kalte" genannt. Jeden Morgen urn drei Uhr 
ubergieSt er sieh dreimal mit Brunnenwasser und geht dann zum Beten zum 
Dorfsehrein. Derselben Obung muS er sieh abends unterziehen. So wird er seIber 
allmahlieh zu einem Gott. Am Neujahrstag (des alten Kalenders) sitzt er dann in der 
Haupthalle und nimmt die Verehrung der Kultgemeinde entgegen. - Ober 
Reinigungszeremonien (migomon), denen sieh die Wallfahrer zum Iwakisan, dem 
heiligen Berg in der Aomori-Prafektur unterziehen, wurde schon im Absehnitt uber 

53 Vgl. KREINER 1969; - diese Monographie bringt im wesentlichen die Ergebnisse der Feldforschung, 
die ihr Verfasser in Darfern der Fukui-Prafektur durchfiihrte. Wir befragen das Buch hier lediglich 
nach den heute noch als selbstverstandlich geltenden Voraussetzunr.en kultischer Reinheit beim 
Verkehr mit der Gatterwelt. 
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Bergverehrung berichtet: gemeinsames Wohnen, Essenbereiten iiber einem eigenen 
Feuer, taglich dreimaliges Baden, alles zur seelischen Einstimmung auf das Betreten 
des heiligen Bergbezirkes. 

1m Vorausgegangenen ist beim Aufspiiren des Wesens und der Erscheinungsfor
men der japanischen Religion ein weiter Weg gegangen worden. Urn die Trager der 
Religion kennenzulernen, muBten wir uns einen Oberblick iiber die sich wandelnde 
Gesellschaft und Kultur verschaffen. Naturdinge, denen der Mensch auf Schritt und 
Tritt begegnet und von denen er in seiner Existenz abhangig ist, sind in erster Linie 
Gegenstand der Verehrung. An zweiter Stelle kommen die Vergesellungsformen, 
Familie, Verwandtschafts- und Dorfverband, die den Einzelnen in seiner Existenz 
tragen und ihm daher heilig sind. Die von diesen Vergesellungen verehrten Gotter 
sind dann nur noch Symbole der Macht, die die Gesellschaft ausiibt, und des 
Schutzes, den sie gewahrt. Ein Staatsverband entwickelte sich erst in friihgeschichtli
cher und geschichtlicher Zeit, zunachst als Geschlechterstaat, sod ann als Beamten
staat nach chinesischem Vorbild. Es wurde versucht, die diesen Staat tragenden 
religiosen Vorstellungen in der Reichsgriindungsmythe als einen vom Ausland, 
Korea, iibemommenen Zusatz zu vorhandenen religiosen Grundformen auszuwei
sen. 1m Hegemoniekampf der Klane gelang es dem Yamato-Klan, seine Autoritat 
auf die Abstammung von den Gottem des Himmels zuriickzufiihren. In den den Kult 
betreffenden Gesetzen der Taiho- und Yoro-Gesetzgebung wurde die Staatsreligion 
auf eine rechtliche Basis gestellt. Die Schreine kamen unter die Gewalt des Staates. 
2861 Schreine mit 3132 Gottheiten wurden der Aufsicht einer zentralen Kultbe
horde (Jingikan) unterstellt. An der Spitze stehen die beiden Ise-Schreine und einige 
Schreine in der Hauptstadt und in ihrer Nahe. Es ist aber klar, daB nicht aIle Kultorte 
und Kultbetatigungen gleichzeitig oder iiberhaupt jemals von der Zentralisierung im 
Interesse der kaiserlichen Hausmacht erfaBt wurden. 

Wir haben den Ausdruck "Shinto" bisher absichtlich vermieden. Shinto ist nur 
die vom Staat in seinem Interesse zentral kontrollierte Religion und ist im Grunde 
genommen eine Stifterreligion, oder, wie man sagt, eine Griinderreligion, eine 
Religion mit einem bestimmten Griinder. Die Griindung geschah vom Yamato-Klan 
und dem mit ihm verbiindeten Nakatomi-Fujiwara-Klan. Das geschah nicht auf 
einmal, sondern in wenigstens iiber zwei lahrhunderte wahrenden Bemiihungen. 
Dieser Klan leitete sich seIber von einer himmlischen Ahnengottheit abo Seine 
Zusammenarbeit mit dem Yamato-Klan bedeutete fiir ihn nicht nur Unterwerfung, 
sondem Starkung seiner eigenen Macht und das in einem AusmaB, daB er das 
Kaiserhaus schlieBlich an Macht iibertraf und dabei doch verstand, sich seine Macht 
vom Kaiserhaus sanktionieren zu lassen. 

Die Gotterverehrung wurde iiber die MaBen ritualisiert. Durch ein hochfeierli
ches, aufwendiges und absolut verbindliches Ritualwesen wurde das Ansehen der 
Staatsgotter ins fiir das gewohnliche Yolk Unerreichbare gesteigert. Die groBen 
Feste wurden Staatsakte, zu denen das ganze Land mit Lieferungen von Opfergaben 
beitragen muBte. Die kaum zu iibertreffenden Abstinenz- und Reinigungsvorschrif
ten dienten zur Steigerung des Ansehens der Staatsgotter ins Obernatiirliche. 

Fiir diese kiinstlich gesteigerte Staatsreligion, die als Unterbauung der Macht des 
Kaiserhauses diente, kamen lange Zeiten des Riickschlages, aber ganz erloschen ist 
sie nie. In der Neuzeit, d. h. von der spateren Edo-Zeit an, gelang es den 
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Shinto-Theologen, den alten Shinto neu zu beleben und den Kaiser zur Gottheit von 
geradezu kosmischer Bedeutung emporzusteigern. 

Aber schon von Shotoku Taishi's Zeiten an trat im Buddhismus ein gewaltiger 
Rivale auf den Plan, der den anbefoWenen Shinto an Anziehungskraft beim Yolk 
tibertraf. Man kann ANESAKI MASAHARU, dem Meister der japanischen Religions
geschichte, zustimmen, wenn er sich tiber Licht- und Schattenseiten des Shinto 
mit folgenden Satzen auBerte (1963 :31): "Diese Funktion des nationalen 
und kommunalen Kultes war eine Starke in dem Sinne, daB Shinto stets mit 
dem politischen und sozialen Leben der Nation eng verbunden war, aber sie war 
gleichzeitig eine Schwache insofern, als der amtliche Shinto sich mehr und mehr von 
den Geheimnissen des religiosen Lebens entfemte. Die Folge war, daB der Shinto im 
allgemeinen immer zu Formalismus und Verbeamtung neigte und daB, wenn 
Reaktionen gegen seinen Formalismus stattfanden, diese sich der okkulten Seite der 
Religion zuwandten und bei den aberglaubischen Ideen und Praktiken des Volkes 
AnschluB suchten und fanden." 

Dem ist hinzuzufiigen: es waren nicht nur aberglaubische Ideen und Praktiken, 
die viel Yolk an sich zogen, sondem auch der Buddhismus vollbrachte dies mit seiner 
schonen Kunst, seiner ansprechenden Liturgie und seinen trostlichen Ideen. Shinto 
im engeren Sinne ist eine Grtinderreligion. Sein Grunder ist nicht eine charismati
sche Einzelperson, sondern die Herrscherschicht im Lande, die ihren Herrschaftsan
spruch mythologisch begrunden wollte. Der Shinto ist in diesem Sinne nur ein Teil 
der japanischen Religion vor und ohne Buddhismus. Zur Geschichte des japani
schen Buddhismus gehort auch sein Verhaltnis zu der einheimischen Religion, sei 
dieses nun Angleichung und Verschmelzung, sei es ideologische Auseinanderset
zung und Rivalitat. Diese Entwicklung ist ftir einen anderen Band vorgesehen. Auch 
tiber die sogenannten "Neuen Religionen" wird manches zu sagen sein; das kann 
aber erst dann erfolgen, wenn wir zunachst die Ausgangssituation gekliirt haben. Das 
geschieht dadurch, daB wir aufzeigen, wie die Landesreligion und der Buddhismus 
sich teils ineinander verschlungen haben, teils getrennte Wege gegangen sind. 
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Asama 
Awa 

Bingo 
Bizen 
Buzen 

Chikugo 

Ckikuzen 
Dewa 

Echigo 
Engishiki 

Fudoki 

Hachijoshima 

Harima 
Hida 
Hitachi 
Hizen 

Hoki 
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vulkanischer Berg (2400 m) in der Nagano-Pratektur 
1) alte Provinz, jetzt zur Chiba-Prafektur gehorend; 
2) alte Provinz in Shikoku, jetzt Tokushima-Prafektur 
alte Provinz, jetzt zur Hiroshima-Prafektur gehorend 
alte Provinz, jetzt zur Okayama-Prafektur gehorend 
alte Provinz, jetzt zur Oita-Prafektur in Kyushu geho-
rend 
alte Provinz, jetzt zur Fukuoka-Prafektur in Kyushu 
gehorend 
alte Provinz, jetzt Teil der Fukuoka-Prafektur 
alte Provinz in Nord-Japan, jetzt Teil der Yamagata-
Pratektur 
alte Provinz, jetzt Teil der Niigata-Prafektur 
eine Sammlung von Bestimmungen (shiki) liber Hof
und Kultzeremonien aus der Periode Engi (901-922), 
vollendet 927 
"Aufzeichnungen liber Sitten und Land", topographi-
sche Beschreibungen der alten Provinzen, verlaBt in der 
Nara-Zeit (710-784) 
Insel in der Izu-Inselkette slidlich von Tokyo, zur Pro
vinz von Tokyo gehorend 
alte Provinz, jetzt Teil der Hy6go-Prafektur 
alte Provinz, jetzt Teil der Gifu-Prafektur 
alte Provinz, jetzt Teil der Ibaraki-Pratektur 
alte Provinz in K yushu, jetzt zu den Prafekturen von 
Nagasaki und Saga gehorend 
alte Provinz in West-Japan, jetzt zur Shimane-Prafek
tur gehorend 

HiigeJgraber (Kofun)-Zeit japanische Frlihgeschichte yom 3-7. Jh. (siehe Artikel 

Inaba 

Iwashiro 

Iyo 
Izu 
Izumi 

"Kofun-Kultur" von N. NAUMANN in B. LEWIN, "Klei
nes Worterbuch der Japanologie" 
alte Provinz in West-Japan, jetzt zur Tottori-Prafektur 
gehorend 
alte Provinz in Nord-Japan, jetzt zur Fukushima-Pra
fektur gehorend 
alte Provinz in Shikoku, jetzt Shimane-Prafektur 
alte Provinz, jetzt zur Shizuoka-Prafektur gehorend 
alte Provinz im Zentrum, jetzt zur Osaka-Prafektur 
gehorend 
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Izumo 

lingi liten 

lizo 

lomon-Zeit 

Kaga 

Kanto 

Ki-Ki 
Kinai 

Kiso 

Kofun 
Kogo-shui 

Kojiki 

Kojin 
Kokin-wakashu 

Koshu 
Kozuke 
Manyoshu 

Mikawa 
Mimasaka 
Mino 
Mutsu 
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alte Provinz in West-Japan, jetzt zur Shimane-Pdifek
tur gehorend 
"Gotter-Lexikon" von YAMAKAWA UIeHI (Tokyo 
1932) 
Bodhisattva Ksitigarbha, in China Ti-Tsang genannt; 
daraus wurde lizo gebildet. lizo ist der Ftihrer ins Jen
seits, eine popula.re Gottheit des Mahayana-Buddhis
mus, die besonders als Schutzpatron verstorbener Kin
der verehrt wird 
die Periode der Schnur-Keramik vor dem Voll-Neo
lithikum, etwa yom 7. Jh. v. Chr. an. Sie ist eine Wild
beuter- und Sammlerkultur (siehe Artikel "Jomon" von 
N. NAUMANN in B. LEWIN, KI. Wb. der Japanologie) 
alte Provinz am Japanischen Meer, jetzt zur Ishikawa
Prafektur gehorend 
Gebiet "ostlich der Wegsperre", d. h. des Hakone-Pas
ses, eine groBe Ebene im Hinterland von Tokyo, die 
frtiher von acht Provinzen eingenommen wurde und 
jetzt von den Prafekturen Tokyo, Kanagawa, Saitama, 
Gumma, Tochigi und Ibaraki 
Abktirzung flir Kojiki und Nihon Shoki 
die alten Provinzen in der Nahe der Hauptstadt Kyoto; 
gewohnlich werden flinf (Go-Kinai) aufgezahlt: 
Yamashiro, Yamato, Kawachi, Settsu und Izumi 
alte Provinz im bergigen Mittel-Honshu, jetzt zur 
Nagano-Prafektur gehorend 
"altes Grab" (siehe "Htigelgraberkultur") 
polemische Nachlese zum Kojiki und Nihon Shoki, ver
faBt 807 yom Shinto-Priester IMBE HIRONARI 
"Bericht tiber das Altertum, verfaBt 712 yom gelehrten 
Hofbeamten 01 NO Y ASUMARO nach Angaben der 
Berufserzahlerin HIEDA NO ARE mit My then und Le
genden und dem ersten Versuch einer Geschichtsschrei
bung; ftir die Religionsgeschichte wichtig 
"wilder Gott", Feuergott, Gott des Herdfeuers 
"Sammlung japanischer Gedichte aus alter und neuer 
Zeit", verfertigt 905-914? auf Befehl des Kaisers Daigo 
die alte Provinz Kai, heute Yamanashi-Prafektur 
alte Provinz, he ute Gumma-Pdifektur 
"Zehntausend-Blatter-Sammlung", alteste Anthologie, 
wahrscheinlich gegen Ende des 8. Jhs. abgeschlossen 
alte Provinz, jetzt zur Aichi-Prafektur gehorend 
alte Provinz, jetzt zur Okayama-Prafektur gehorend 
alte Provinz, jetzt zur Gifu-Prafektur gehorend 
alte Provinz, die einmal den ganzen Nordosten von 
Honshu umfaBte. Der Name wird auch statt Rikuoku, 



Nihon Shoki 

Norito 

Omi 
Owari 
Rikuchu 

Saga 

Sagami 
Sagicho 

Sandai-jitsuroku 
Sanuki 
Satsuma 

Settsu 

Shimozuke 
Shinano 
Tohoku 
Tsukushi 

Ugo 

Wakasa 
Wamyosho 

Wei-Annalen Wei-chih 

Yamato 
Yayoi-Zeit 

Yoshino 

Zoku-Nihongi 
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Nordteil von Mutsu, gebraucht. Jetzt gehort sie zum 
groBeren Teil zur Aomori-Pratektur, zum kleineren zur 
Iwate-Prafektur 
abgekiirzt Nihongi "Japanische Annalen", hrsg. 720 
von TONERI-SHINNO 
mit Opfern verbundene Ritualgebete des Altertums, 
niedergelegt in dem Zeremonialwerk Engishiki (905 
bis 927) 
alte Provinz urn den Biwa-See, jetzt Shiga-Prafektur 
alte Provinz, jetzt zur Aichi-Prafektur gehorend 
alte Provinz im Norden von Honshu, jetzt zur Iwate
und Akita-Prafektur gehorend 
Prafektur, die aus 11 Distrikten der alten Provinz Hizen 
gebildet wurde 
alte Provinz, jetzt zur Kanagawa-Prafektur gehorend 
ein Neujahrsbrauch, urspriingIich hofisch, spater dorf
Iich; zum Kleinen Neujahr wird am Dorfrand alter 
Neujahrsschmuck verbrannt 
Geschichtswerk, 901 hrsg. von FUJIWARA TOKIHIRA 
alte Provinz in Shikoku, jetzt Kagawa-Prafektur 
alte Provinz in Siid-Kyftshu, jetzt zur Kagoshima-Pra
fektur gehorend 
alte Provinz in Kinai, jetzt teiIs zur Osaka-, teiIs zur 
Hyogo-Prafektur gehorend 
alte Provinz, jetzt zur Tochigi-Prafektur gehorend 
alte Provinz, jetzt Nagano-Prafektur 
Nordost-Honshu 
alter Name fiir die ehemaligen Provinzen Chikuzen und 
Chikugo, auch fUr ganz Kyftshu gebraucht 
alte Provinz, jetzt groBtenteiIs zur Akita-Prafektur ge
horend 
alte Provinz, jetzt Teil der Fukui-Prafektur 
ungekiirzt Wamyo-ruijusho, eine Art chines.-japani
sche Enzyklopadie, urn 935 zusammengestellt yom 
Dichter MINAMOTO NO SHIT AGO 
Geschichte des Wei-Reiches, Wei-Dynastie (220-265) 
in China 
alte Provinz in Kinai, jetzt Nara-Prafektur 
Yayoi-Kultur, benannt nach der ersten Fundstatte, foIgt 
abca. 300v. Chr. der Jomon-Kultur, gehtca. 300n. Chr. 
in die Kofun (HiigeIgraber)-Kultur iiber 
Bergland im Siiden der alten Yamato-Provinz, jetzt 
Nara-Prafektur 
auch Shoku-Nihongi, Annalenwerk, verfaBt 797. 

Eine Zusammenstellung der benutzten Literatur findet sich am Ende des 2. Bandes. 
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