
ASIAN FOLKLORE STUDIES MONOGRAPH NO.7, 2 

Matthias Eder 

Geschichte 
der japanischen Religion 

2. Band 

Japan mit und unter dem Buddhismus 



Inhalt* 

B. Japan unter dem Buddhismus (1) 

I. Ankunft des Buddhismus und Prinz Shotoku (1) 

1) der japanische Fruh-Buddhismus und sein Inhalt (6) 
a) Die Sechs Nara-Sekten (7) 
b) Errichtung der Kolossalstatue (Daibutsu) in Nara (9) 
c) Die soziale Tab gkeit von Gyogi ( 12) 
d) Del' Buddhismus im Rechtssystem ( 17) 

2) Del' Gott Hachiman ( 18) 

II. Buddhismus cler I-Ieian-Zeit (794-858) (20) 

1) Saicho und die Tendai-Sekte (21) 
2) Kukai und die Shingon-Sekte (23) 
3) Inkantationen (28) 
4) Neue Richtungen im Buddhismus (30) 
5) Seelenfeiern ( 32) 
6) Verschmelzung von Gottern und Buddhas (33) 
7) Tendai- und Shingon-Sekte w~i.hrend del' Fujiwara-Regentschaft 

(858-1191 (34) 
a) Heian-Aristokratie und Buddhismus, buddhistisches 

J ahresbrauchtum (41) 
b) Amulette (kaji) und Inkantationen (ldto) (43) 
c) Hochkommen der Lotussutra und der Lehre vom Reinen Lande ( 44) 
d) Das Aufkommen del' Ideen von der "Endzeit" (mappo) ( 47) 
e) Buddhismus im Volke ( 48 ) 
f) Buddhismus und Gotterwelt ( 50) 

8) Verfall des offiziellen Gottersystems ( 51 ) 
a) Neue Kulte und Schreine (52) 
b) Die Blute von Kumano und Kimbusen (55) 
c) Gotter-Ikono graphie ( 57) 

III. Buddhismus in der Kamakura-Zeit (1192-1333) (58) 

1) Uberblick iiber die Entfaltung eines neuen Buddhismus ( 58) 
2) Honen und die J odo-Lehre ( 59 ) 

>I) Seitenzahl in Klammern. 



ii 

IN HALT 

3) Shinran und die "\Value Sekte vom Reinen Lande" (J6do-Shinsl111) (67) 
4) Ippen und die Ji-Sekte (70) 
5) Kumagawa Naozane (72) 
6) Die Niehiren-Sekte (73) 
7) Die Zen-Sekte (79) 

a) Das Aufkommen des Rinzai-Zen (79) 
b) Das Aufkommen des Sota-Zen (81) 

8) Sung- und Yuan-Manehe in Japan (83) 
9) Wiederaufleben alterer Sekten (86) 

a) "Endzeit" (mappo) und J ado-Lehre (86) 
b) Reformen del' Nal'a-Sekten (87) 
e) Die Shingon-Reformatoren Eizon (Saidaiji) und Ninsho 

(Gokurakuji) (90) 
10) Volksglauben: weitere Versehmelzung von Gattern und Buddhas, 

Sehreinen und Tempeln (93) 
11) Die Ausbildung des Bergasketismus (Shugcnd6) (95) 

IV. Religion in der ~furomachi-Zeit (1392-1567) (97) 

1) Higashiyama-Zen (97) 
2) Gozan-Literatul' (99) 
3) Die Ikko-Sekte, ih1'e Organisation und Revolte (100) 
4) Die Jodo-Sekte, ihl'e Entwieklung in den Provinzen (107) 
5) \Veitel'entwieklung der Niehiren-Sekte ( 109) 
6) Ideen einel' Einheitsreligion (110) 
7) ShintO-Theorien (111) 
8) Das Bildungswesen (Tempelschulen) (112) 

V. Religion in der Azuchi-Momoyama-Zeit (1568-1596) (113) 

1) Del' Buddhismus unter Nobunaga und Hideyoshi (115) 
2) Fal'derung del' Zen-Sekte (116) 
3) Nichil'en-Sekte, Streit mit anderen Sekten (113) 
4) Militarische Niederlage der Ikk6-Sekte, Entscheidungsschlacht von 

Ishiyama ( 120 ) 
6) Geisteswelt der Azuchi-Momoyama-Zeit und Ubel'gang zul' Neuzeit (126) 

VI. Religion in der Tokugawa-Zeit (1603-1867) (127) 

1) Del' N eo-Konfuzianismus von Chu Hsi ( 128 ) 
2) Annahme der Lehre Chu Hsis in Japan (133) 
3) Richtungen in den konfuzianisehen Sehulen (136) 

a) Kinoshita Junan (137) 
b) Arai Hakuseki und Muro Kyuso (138) 
e) Kaibara Ekken ( 139) 



IN HALT 

4) Bushic1o, del' Ehrenkodex der Samurai ( 139) 
5) \Vang Yang-ming (143) 
6) Die ~Iito-Schule, konfuzianisch, historisch (147) 
8) Shingalw oder die «Wissenschaft des Herzens" (149) 
9) Alt -Konfuzianismus ( 153 ) 

10) Die Besonderheiten des japanischen Konfuzianismus (154) 
11) Studium der japanischen Klassiker (156) 
12) I\'iedergang des Buddhismus (161) 
13) Bhite des Ise-Glaubens ( 163 ) 
14) Volksglaube und Shinto-Sekten (163) 
15) Die \veitere Entwicklung del' Japan-Studien (172) 

VII. Die :\1eiji-Restauration (1868) (184) 

Die Staats\'erbssung von 1889, die gottliche Natur des Kaisers aIs Grundlage der 
Staatsgewalt Konflikt mit der ReIigionsfreiheit: die lin;a-Frage (188) 

C. Die neueste Zeit (197) 

1) Shint() he ute ( 197) 
2) Buddhismus heute ( 199) 
3) Die "Neuen Religionen" (203) 

A. Begriff (203) 
B. Allgemeine Charakteristik (204) 

a) "Lebende Gottheit" (205) 
b ) ~Iessianische Pel'sonlichkeit (206) 
c) Lehre (206) 
d) :\lagie (207) 
e) Organisation ( 207) 
f) Rolle und EinfluB der Neuen Religionen (208) 
g) Konkokyo, ein Beispiel 
h) Einige andere Beispiel (218) 

4) SchluBwort (229) 



B. Japan unter clem Buddhismus 

I. Ankunft des Buddhismus und Prinz Shotoku 

Zunachst interessieren uns die chronologischen Daten und die Art und \Veise 
der geschichtlichen Vorgange, die zur Auf- und Annahme des Buddhismus in 
Japan fiihrten. Die erste Spur von Buddhismus Rnden wir auf einem Bronze
spiegel, der aus einer Grabstatte der spaten Hiigelgraberzeit ans Licht kam, und 
der zehn Buddha- und vier Tierfiguren zeigt.1 Urn den Kordelknopf in der :vEtte 
sind vier Tiere angeordnet, zwischen diesen zehn Buddhagestalten. \Vahrschein
lich haben die japanischen Besitzer des Spiegels diese Gestalten nur als Verzie
rungen angesehen, sodaB man sie schwerlich als ersten Beleg des Glaubens an 
Buddha ansehen kann. 1m 16. Jahre (523) der Regierungszeit yon Kaiser Keitan 
baute Kuratsukuri no Shibatato in Yamato eine grasgedeckte Halle im Takechi
Distrikt, Sakadawara und verehrte darin eine Buddha-Statue, aber dieses Datum 
wird nicht als gesichert angesehen. Wahrscheinlicher ist das J ahr 552, das sich 
nach Angaben im Nihon Shoki nahelegt als das Jahr, in dem unter Kaiser Kimmei 
(540-571) der Buddhismus nach Japan kam. Der Konig Seimei yon Kudara 
sandte dem japanischen Kaiser, um dessen militarische Hilfe er sich bewarb, 
einige Sutren und eine Buddhastatue als Geschenk. N ach anderen soIl das 538 
geschehen sein. Kudara war gerade vorher auf eigenen \Vunsch buddhistisch 
missioniert worden. Es gab dort sehr viele :Nfonche und Nonnen, Tempel und 
Pagoden. Nach dem Nihon Shoki erregte in Japan die Buddhastatue cinen 
politischen \Virbel. Der :Minister Soga no Iname setzte sich Hir die Annahme 
und Verehrung ein, "diese Gotter werden in allen westlichen L~i.nder:a \'crehrt, 
wie konnte Japan sich weigern, sie zu verehren!" (Papinot). Aber die heiden 
anderen :Minister, i\;fononobe Ogoshi und N akatomi Kamako waren entschieden 
dagegen. Del' Kaiser gab die Statue Soga no Iname, del' dafur in seiner Residenz 
den ersten Tempel Kogenji erbaute. Der Buddhismus triumphierte einstweilen 
mit den Soga. Seine Gegner sahen in ihm eine Beleicligung del' Gotter. 

1m Jahre 577 (Bitatsu 6) sandte der Konig von Kudara einige Sutrenrollen 
mit der Lehre der Ritsu- und der Zen-Sekte, N onnen, Zauberer, Statuenschnitzer 
und Tempelarchitekten. Ein Jahr spate1' kamen wiedel'um ~vlonche fur GieJ3erei 
und Ziegelbl'ennel'ei. Del' Tempel Asukadera ist die el'ste Fl'ucht del' aus Kudal'a 
eingefiihl'ten buddhistischen Kunst. Zunachst kam del' Buddhismus als Bestand
teil del' festlandischen Kultur ins Land. Danach vel'langten der kaiserliche Hof 

1) Ienaga Saburo: Bukkyo [Buddhismus], Asuka-Zeit. In: Nihon Bunkashi Daikei [Enzy
klopadie der jap. Kulturgeschichte] (NBD), Bd 2, S.176-188. 
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und die diesem nahestehenden A1'istokratem. 1m 6. J ah1'h. hat der Hof mit Hilfe 
ihm ergebener Adelsgeschlechter seine politische und \virtschaftliche :Macht 
allmahlich vermehrt und geshil'kt, der zentrale Adel hatte seine einfluBl'eiche 
Stellung gefestigt. Hof und Adel wollten sich mit auslandischem Kulturschmuck 
umgehen, urn ih1' Ansehen noch \veiter zu steigel'n. Besch"utzel' del' hohen aus
landischen Kultur zu sein gab ihnen groBe Oberlegenheit liber den Provinzadel 
und Ansehen beim Volk. Die Soga, die machtigsten der zentralen Adeligen, 
haben deshalb den Buddhismus gefordert. Die erste Form der Erscheinung des 
Buddhismus in Japan blieb auch spater auf lange Zeit hinaus bestehen. J a durch 
die ganze Geschichte in Japan hindurch war del' Buddhismus mehr Kultur als 
Idee. ylehr als Religion fur das Volk war del' Buddhismus eine Religion HiI' die 
Herrscherschicht. 

Shotoku Taishi und Buddhismus. - Die Soga waren die ersten Protektoren 
des Buddhismus. Suiko 1 (,593) wurde Prinz Shotoku Regent. U nter ihm wurden 
die zwei groBen Tempel HorYllji in Nara und Shitennoji in Osaka gebaut.2 Die 
Politik der Forderung des Buddhismus wurde auch nach Shotoku Taishi beibe
halten. Bei Prinz Sh6toku herrschte die Oberzeugung, daB del' Buddhismus eine 
geistige Stiule des Staates sei. Die Anregung dazu soIl er vom Sui-Kaiser vVen-ti 
bekommen haben, del' ebenfalls eine buddhistische Staatspolitik betrieb. Zur 
Zeit des Prinz en blieb die Ansicht, einen Rechtsstaat aufzubauen und dies en 
mit buddhistischen Grunds~ltzen zu regieren, Begriff und Absicht, zu deren 
Verwirklichung fehlte noch die politische :Macht, libel' die in China der Kaiser 
vVen-ti verfugte. :\Iehr aIs ethische Anregungen im buddhistischem Geiste konnte 
del' Prinz nicht geben. 

Erst durch die Taika-Reform (64,5-701) wurde der Rechtsstaat verwirklicht. 
Die Beziehung zwischen Staat und Buddhismus trat in ein neues Stadium ein. Zu 
Beginn del' Refol'mpolitik konnte sich niemand gegen den Buddhismlls a]s Kul
tllrunternehmen stellen, denn del' Hof war ganz dafur. Zu Beginn del' Taika
Reformarbeit wurden zur Kontl'olle des Buddhismus Organe eingel'ichtet: zehu 
Lehrer (jushi), Tempelaufseher (jishi), Tempelvorsteher (jishu), Lehrober
h~iupter (h6::1I). So kam del' Buddhismus unter die Herrschaft des Staates, hatte 
dem Staate zu dienen. Die Hierarchie des buddhistischen Klerus wurde gesetz
lich festgelegt, ~Ionche und Nonnen muBten durch eine Schule gehen. Del' 
Buddhismus wurde ein Bestandteil des Rechtsstaates, er gehorte zur Staatsver
waltung. In den Jinsh,in-\Virren (672), die mit einer schweren Niederlagc del' 

2) Arch~i.ologisch bestehen seit neue stem Zweifel liber die Erbauung von H{h)'llji durch 
Prinz Shotoku. Der Tempel hieB frliher auch Ikarugadera (I.-Tempel). Der Ikaruga-Palast 
(1. no miya) war die Residenz des Prinzen. Ein vVakakusa-garan (wortlich "J unggras
Tempel") solI der Vorg~i.nger der vVesthalle des Horytlji sein, war der Residenz des Prinzen 
benachbart. Sp~i.ter, ais Kaiser Y6mei 639 den Thron be stieg, baute man anschlieBend an 
die Residenz Kudara no miya den Tempel Kudara-daiji (GroBen Kudara-Tempel) in Nach
ahmung der Beziehung zwischen dem Ikaruga-Palast und dem Vorganger der Horyttji. 
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Soga, den Befurwortern des Buddhismus endeten, zeigten sich die Buddhisten 
Yakko Tokumal'o und seine Leute vom Tempel Oitera dem Kaiser treu, del' 
Kaiser verdankte seinen Sieg direkt und indirekt den Tempeln und KlOstern. 
Der Kaiser Temmu erbaute einen groBen Tempel, den Daikan-daiji ("groBen 
amtlichen Tempel") anstelle des friiheren Kudara-Tempels (K.-tera) und den 
Tempel Yakushiji zu Ehren von Yakushi, einem del' hinf (buddhistischen) 
Gotter der \Veisheit. Das Verhi.i.ltnis des Kaiserhauses zum Buddhismus wurde 
inniger denn je. Del' Kaiser besuchte eifrig die Tempel und betrachtete in Ehr
furcht die Statuen, setzte sich mit Nachdruck Hir die Vel'bl'eitung des Bud
dhismus ein. Er sah die Tiitigkeit des Buddhismus als im staatlichen Interesse 
liegend an. Er schickte 676 iiberall im Lande Boten aus, die die "Goldglanzsutra" 
( konkomyo-kyo, Sanskrit Suvar?w-prabhilsottama-sutra) el'ktiren sollten. In 
dieser Sutra steht, daB die vier Himmelskonige ein Land beschiitzen, in dem 
diese Sutra gelesen wil'd. Zusammen mit del' Lotussutl'a (I-I okkekyo) und del' 
Ninnoky6 gehol't sie zu den "drei das Land beschiitzenden Sutren" (Hokoku
sanbu-kyo). Die Goldglanzsutl'a hat starken EinBu13 ausgeiibt auf die Erbanung 
von Shitennoji (Tempel del' vier Himmelskonige) und der spi.iteren "Landes
temper' (Kokubunji).3 

68.3 richtete del' Kaiser in den Privatl'esidenzen del' hohen Beamten Buddha
Hallen und Sutrenkammern ein und ordnete die Verehrung del' Buddhastatuen 
an. \: on Zeit zu Zeit schickte er einen Hofbeamten herum, der die Durchfiihrung 
dieser Anordnung iiberwachen sollte. In del' Zeit del' Kaiserin Jito wurden im 
Jahre 694 hundert Kopien del' Goldglanzsutra in alle Lander geschickt, jedes 
Jahr wurde aus offentlichen Mitteln eine Feier zur Lesung derselben abgc!lalten. 
SchlieBlich lieB in den J ahren Tempyo (722-748) Kaiser Shomu im ganzen 
Lande Kokubunji (Landestempel) bauen. Das waren Tempel, in denen fiir 
den Schutz der Landes gebetet wurde. Schon Kaiser Temmu und Kaiserin Jito 
hatten mit dem Bau von solchen Tempeln begonnen. In jedem derselben wurde 
seit Kaiser Shomu ein Exemplar del' Goldglanzsutra verwahrt. Seit dem Aufbau 
des Rechtsstaates wurde also die Forderung das Buddhismns von del' Staats
macht positiv betrieben. Eine von Haus aus private Religion wurde in den 
Rechtsstaat eingebaut. 

\Yi.ihrend es dem Prinzen Shotoku auf den ethischen und philosophischen 
Inhalt das Buddhismus ankam, wurde jetzt diesel' Inhalt fast ganz auHeracht ge
lassen. Del' Buddhismus wurde zu einer Gebetsreligion, von deren Sutrenl'ezita
tionen man sich magis chen Schutz HiI' den neuen Rechtsstaat vel'sprach. Sutren
lesungen nehmen die Stelle von norito-Rezitationen ein. Die vier Himmelsk()nige 
(Shi-Tenno) des :Mahayana-Buddhismus wurden zu Schiitzern des Staates. 
Die :\lonche und Nonnen wul'den unter Regierungsaufsicht gestellte halbe 

3) Xakamura Hajime: Shin-Bukkyo-fiten [Neups Worterbuch des BuddhismusJ, Tokyo 
1962; S.lS7. 
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Staatsbeamte. Ftir den Eintritt in ein Kloster wurde die Erlaubnis del' Hegierung 
streng gefordert. \Verbung fur die neue Heligion im Volke war verboten. Solehe 
Verbote Bnden sieh zahlreieh in den Reehtsbuehern von Taiho und yoro. Ob 
aueh im Omi-Gesetzbueh solehe Verbote enthalten waren, ist nieht ldar. 
Seit Kaiser Temmu und Kaiserin Jito gehorten .Monehe und Nonnen zum 
Regierungsapparat. 

Es lohnt sieh, sich die Landestempel (Kokubunji, wortlieh "Landeszweig
tempel") naher anzusehen. Der Tempel T6daiji in Nara war der Zentraltempel 
von allen 69 Zweigtempeln, V011 denen drei auf vorgelagerten Inseln ( Iki, 
Tsushima und Tane) lagen. Damit sind ~lonchstempel gemeint. Es gab auch 
Kokubun-niji (Landes-N onnenzweigtempel). Der volle Name del' ~,lOnchs

tempel ist Konk.omy6-h67wkuji ("Goldglanz-Landesschutztempel"). Y011 diesen 
~lonchstempeln war der T6daiji in Nara der Generaltempel. Del' volle ::\ame del' 
~onllenz\veigtempel war H okke-metsu-zai-ji ( "Lotusbhite-S~llldcntilgungs
temper'), abgekiirzt Kokubun-niji ("Landes-Nonnenzweigtempel") odeI' 
II okke-ii ("Lotusbliitentempel"). Deren Zentraltempel war der Hokkeji
Tempel in Nara. Tempyo 9 (737) wiitete eine Epidemie, der in einem 
Jahre vier ~i.ltere Brtider del' Gemahlin des Kaisers Shomu, del' Komyo
kogo, Tochter von Fujiwara Fubito, und viele Adelige und Beamte zum 
Opfer Belen. Die Kaiserill drangte Kaiser Shomu zum Errichten del' Landes
schutztempel. Der Kaiser plante ohnedies schon die Vereinigung von Regierung 
und Heligion in den Provinzen. Er betrachtete die Konk6myo-ky6, die Xinl1o
hanya-ky6 und die IIokke-ky6, diese drei Sutren als Amulette zur Beruhigung 
des Landes und zur Sieherung der Ernten. Er erlieE T empyo 13 \ 73,') ), naeh 
anderen Tempyo 10 (732), ein Dekl"et, nach dem die Landes\"envalter hlr die 
Erbauung von siebenstuBgen Pagoden zu sorgen hatten, in den en je zehn 
Exemplare del' drei wundertutigen Sutren abzuschreibell und zu \,er\yahren 
waren. In den ~lOnehstempeln wurden je zwanzig .Monehe stationiert, in den 
Nonnentempeln je zehn Nonnen. Zu ihrem Unterhalt wurden diesCll Ternl)eln 
Reisfelder zugeteilt. Als jedoeh in den Provinzen die Zentralgewalt sehw~i.cher 
wurde, verzogerte sich der Bau und seheint erst um 770 (H6ki 1) zum AbschluB 
gekommen zu seln. ~litte Heian kam die Funktion diesel' Tempel zu Ende, sie 
verloren ihre Sonderreehte, bei Verfall wurden sie selten erneuert. In del' 
~1uromaehi-Zeit (1392-1490) gab es nur noch Spuren yon Ruinen daxon. Ihre 
Lage war in der Nahe von Landesregierungsamtern, man Rndet heute noeh 
Bauspuren davon, z.B. in Kokubunji im 'Vesten von Tokyo. Dngebhr die 
Haifte der Stellen von ehemaligen Landestempeln ist bekannt.4 

1m T'ang-China waren keine Nonnenkloster Monchsklostern <1ngegliedert. 
Ftir den Kaiserhof und die Adeligen, besonders cl:e Fujiwara, diente der 
Buddhismus ganz irdisehen Gebetsanliegen: Kn:mk-.:nl1eilung, Beseitigung yon 

4) Nakamura E., a.a.O., S.167, f. 
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Epidemien, Niederwerfung von Aufstanden, gute Ernten. Bald nach dem Tode 
von Shotoku Taishi 624 waren nach dem Nihon Shoki 46 Tempel gebaut. Nach 
dem Fuso ryaku-ki5 waren unter Kaiserin Jito (687-696) bereits 545 Tempel 
vorhanden, was iibertrieben sein mag, doch die heutigen Arch~iologen graben 
uberall aIte Dachziegel aus vom Suiko (593-628) - und Takucho (673-685)
Typ an Statten von Tempehiberresten. Es besteht kein Zweifel, daB die Aristo-

. kraten den Buddhismus, wie sie ihn verstanden, weitum angenommen hatten. 
Del' Katsuragi-Clan hatte seine Katsuragi-tera (K.-Tempel), del' Hahl-Clan 
seine Uzumasatera, der Takima-Clan seine Takimatera. Tempelbauten der zen
tralen Aristokratie werden in der Literatur zahlreich erwahnt. 1m l,:,umo-ft''tdoki 
finden \vir ein K y6koji, dann gibt es im Dorf (go) Yamashiro ein Yamashiro
go no shin;:oin (shin;:oin ist ein "neu gebautes Tempelkloster"). Die Erbauer 
waren Provinzaristokraten zur Zeit von Kaiserin Jito und vorher und nachher. 
Nach dem Nihon ryoiki6 hat zur Zeit von Kaiser Tenchi (662-671), unter dessen 
Regierung Japan sich fur immer aus Korea zuruckzog, del' mit aus Korea 
zuriickgekehrte Beherrscher von Bingo (heute Hiroshima-Pr~iJ.) namens ~1itani 
im ~Iitani-Distrikt eine :Mitanitera gebaut. 1st ein weiteres Zeugnis Hir die 
Zuneigung des Provinzadels zum Buddhismus. 

Der Buddhismus wurde vorderhand ausschlieBlich in del' herrschenden 
Schicht gepRegt. 1m Jahre 700 (~1ommu 4) stal'b Dosho, ein j\lonch yom Tempel 
Genh)ji. Seine Leiche wurdc verbrannt, die erste Leichenverbrennung in 
Japan. Er versuchte, nachdem er als Begleiter einer Gesandtschaft 6,:54 aus China 
zul'uckgekehrt war, die von ihm eingeHihrte Hosso-Sekte zu verbreiten und be
reiste das Land. Dabei war er vor aHem sozial hitig, er bohrte untenvegs Brun
nen, richtete uber FluBe und Furten Fahren ein und baute Brllcken. Del' bud
dhistische Glaube jener Zeit ging sonst im Tempelbauen, Statuenmachen, Sutren
abschreiben auf. Das gewohnliche Volt hatte zu solchen verclienstvollen U nter
nehmungen nicht die Kapitalskraft. So war es fur den Einzelnen nicht mog
Hch, sich del' naUCH Heligion zuzuwenden. Viele schlossen sich deshalb zu 
Gruppen, genannt chishiki ("\Vissen"), zusammen und machten mit vereinten 
Kraften Buddhastatuen und steHteD Sutrenkopien her. Die alteste so ent
st{1nd,:'~;e und noeh erhaltcne Kopie ist datiert Temmu 14 (686). Es handelt 
sich um die Sutra Kongojoclarani-kyd, die ihrerseits von einem Verein (chishiki) 
I: I Shiki no kori (Dorf) T enchi .s (666) hergestellt wurde. Dm'auf 
i::;t ~Iiwku c.hu"gestcllt, Sanskr. ~laitrcya, ein Bodhisattva, del' ,5000 J ~lhre nach 
dem Eintritt Buddhas ins Nirvana geboren werden und dann del' Buddha del' 

5) Ein historisches Werk des Monches Koen vom Hieisan. Es reicht von del' Regierung 
des Kaisers Daigo (598) bis zu der von Go-Toba (1198). Papinot. 

6) Die erste Sammlung von buddhistischen Legenden in Japan, 822 (Konin 13) fertigge
buddhistischen Ideen, hat EinfluB gehabt auf die spatere anekdotenhafte Erzahlungsliteratur. 
Nakamura H., S.410, 1'. 



6 JAPANISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 

Zukunft sein wird. Die Sutra tragt die Inschrift vom Tempel Yacht\ji. Sie 
wurde von einem Verein von 118 Mitgliedern verfertigt. 

1) Der japanische Friih-Buddhismus und sein Inhalt 

Der 1nhalt des japanischen Friih-Buddhi~mus war ausgesprochen diesseitig. 
Die Regierung woHte mit ihm ja nur den Frieden im Lande sicherstellen, er
wartete von ihm magisch-kraftige Gebete. So unterscheidet sich diesel' Fruh
Buddhismus nicht wesentlich von del' einheimischen Religion. \Vir brauchen 
da nur an die l1orito in den Engi-shiki zu denken. Der aIte Glaube des Volkes 
kannte seine Cotter lInd Geister (shingi). Auch die :Motive, mit denen der 
Kaiserhof lInd die Aristokraten sich dem Buddhismus zuwandten, \varen nicht 
verschieden von denen, mit denen sie zu den alten Gottern lInd Geistern beteten. 
So hat z.B. Kaiser Temmu zur Reilung eines Augenleidens del' Kaiserin den 
Tempel Yakushiji gebaut. Yakushi heiBt n~lmlich ":Medizinmeister". Ein 
Adeliger von I yo (jetzt Ehime-Praf. in Shikoku) wurde Gefangener bei den 
T'ang, betete zu Kannon und konnte heimkehren, worauf er einen Kannon
Tempel baute. Das war Ochi no Atai. Die Geschichte ist im Nihon-ryaiki 
festgehalten. Auch die Seelengottesdienste fur die Ahnen und fur andere teure 
Personen dienten dazu, daB die Toten ihr Leben wie zu Lebzeiten fortsetzen 
konnen. 

Es brauchte jedenfalls lange Zeit, bis das Neue, das del' buddhistische 
Glaube brachte, geahnt wurde. Nach del' Inschrift auf dem Teniukoku-shz1cha 
hat Sh6toku Taishi zu seiner Gemahlin gesagt: "Die \Velt ist Tl'ug, nur Buddha 
ist wahr' , . Das BewuBtsein, daB die \Velt Trug ist, zeigt eine neue ~lenschen
auffassung. So werden zuerst zwar nul' del' Prinz und seine Umgebung gedacht 
haben, erst allmahlich drang das BewuBtsein von der Begrenztheit und Ver
ganglichkeit der il'dischen Dinge in den japanischen Geist ein und eroffnete darin 
eine neue Seite. 

Sh6toku Taishi hinterlieB drei Sutl'enerklarungen: Shaman gy6giso, Yuirna 
gyagiso und Hokkegiso. Sie wurden seit dem 8. Jahrh. als seine Werke verwahrt. 
Ihr Inhalt zeigt, daB die verwandte Literatur sehr gering ist. Zahlreiche Zit ate 
sind dem Kotakllii-halln der Liang-Zeit entnommen. Die in des Prinz en Sutren
erklarungen verwerteten Lehren beschranken sich auf die alten vor den Sechs 
Dynastien, neue Lehren aus der Sui- und T'ang-Zeit wurden nicht verarbeitet. 

Die Autorschaft del' drei Sutrenel'kIarungen wul'de von Tsuda S6kichi aus 
textkritischen Griinden in Frage gestellt. Auch andere Gelehrte, wie Ogura 
Toyofumi und Fukui K6jun sprachen sich gegen die Echtheit aus. Aber auch 
wenn es sich urn \Verke von Sh6toku Taishi handeIte, ein richtiges \vissenschaft
liches Studium des Buddhismus setzte erste spater ein. :Man findet keine Spuren 
davon vor del' Riickkehr von D6ji von den T'ang 718 (Y6r6 18) nach einem 
Aufenthalt dart von siebzehn J ahren und del' Bildung von Gelehrtengruppen, 
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der sogenannten Sechs N ara-Sekten. Eine Ausnahme war der naturalisierte 
Chinese Dozo. In dieser Vorzeit haben sich in der buddhistischen \Velt her
vorgetan Kantoku, Doto, Hozo und Dosho. Ihre N amen sind in der Literatur 
verstreut zu £lnden, scheinen sich aber nicht philosophisch, sondern sozial und 
humanitar hervorgetan zu haben. Die Manche dieser Zeit waren ~Iagier, die 
Sutren lasen und sich auch anderen buddhistischen Verrichtungen widmeten, 
ferner eifrige Trager der Kunste der Festlandskultur im Diente der Regierung 
und der Aristokratenfamilien. Sie fanden die Bedingungen zur BeUitigung in 
der buddhistischen Lehre noch nicht gegeben. Erst in der N ara-Zeit wurde 
es allmahlich anders und erst in der Heian-Zeit ist der Buddhismus durch 
J apaner selbstandig ausgelegt worden. 

a) Die Sechs Nara-Sekten7 

Als vom 6. J ahrh. an der Buddhismus verbreitet wurde, bauten das Kaiser
haus und die Aristokraten Tempel und lieBen darin Zeremonien abhalten. In 
den Quellen treten Namen von gelehrten Manchen das erstemal 747 (Tempyo 
19) auf. In der Besitzstandaufnahme von Horyllji scheinen verschiedene Sekten
namen auf: Risshll, Sanronshu, Yuishikishu und Bessanronshu (shtl Sekte). 1m 
gleichen Jahre werden in der Besitzstandaufname des Tempels Daianji die Sek
ten Sanronshu, Risshll, Shoronshu erwahnt. 1m gleichen Jahre oder etwas sp~=iter 
erscheinen in der Entstehungsgeschichte des Gangoji der Sanronshtl, Shoronshtl 
und ] ojitsu-sllll. \Venn diese Sekten "Gruppen" und noch nicht "Sekten" (in 
beiden Fallen ein anderes Schriftzeichen fur shtl) genannt wurden, geschah es 
deshalb, weil zwischen den einzelnen Schulen und TempelklOstern noch keine 
Querorganisationen existierten, noch keine Sekten mit mehreren Tempeln und 
eigener Organisation vorhanden waren. 1m Shosoin-bunsho ("Dokumente im 
Shosoin", Lagerhaus im Bereiche des Todaiji, erbaut 756, heute noch erhalten) 
scheinen 751 als Sektennamen auf Kegonshu, Kushasl1l1, H ossosh{i und Risshl1 
Fur da,s folgende Jahr sind genannt Sanronsh11, Kegonshtl und ]ojitsusllll. Das 
sind die altesten Quellenangaben. Den Sammelnamen "Sechs Nara-Sekten" 
(Nara--roku-shu) £lndet man das erstemal 751 (Tempyo-shoho 3). DaB also eine 
Querverbindung von "Grupp en" zu "Sekten" hergestellt wurde, muB also von 
747 (Tempyo 19) an geschehen sein. Das Kamatari-den ("Oberlieferungen iiber 
[Nakatomi] Kamatari"), verfaBt von Fujiwara Nakamaro, kennt zur Zeit von 
Kaiser Tenchi (662-671) die "\Vissenschaft" (gakumon) von funf Sekten, abel' 
im U rtext des genannten Buches £lnden sich die Schriftzeichen fur "funf Sek
ten" nicht, bIos die Anhanger des Shodaijoron gibt es da. DaB im Kamatari-den 
flinf Sekten zusammengestellt sind, ist eine sp~i.tere Ausschmtickung. 1m Shoku-

7) Inoue Kaoru: Nanto Rokushu [Die Sechs Nara-Sekten]' in: NBD, Bd 3, S.138, ff. 
Giuseppe Tucci: Buddhism, in: Encycl. Brit., 15th ed., Vol. 3, pp. 374, ff. Joseph M. Kitagawa, 
History of Buddhism, in: Encycl. Brit., 15th ed., vol. 3, p. 403. 
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Nihongi von Yoro 2 (718), 10. Monat ist in einer Bekanntmachung des Ober
sten Staatsrates (Daj6kan) die Rede von der "vVissenschaft der funf Sekten" 
(go-shu no gaku) und der "Lehre der drei Speicher" (sanzo no oshie) die Rede. 
Unter den "drei Speichern" versteht man im Buddhismus die Sutren, die 
Monchsregel und die Diskussionen. Das Zustandekommen der Sechs Sekten fand 
nach sicheren Quellen erst viel spicHer, namlich 751 (Tempyo-shoho 3) statt. 

N ach dem Sankoku-buppo-denzu-enki ("Bericht der Verbreitung des 
Buddhismus in den drei Landern") wurde die Sanron-Sekte wahrend der Re
gierung Suiko (593-628) von Ekan aus Kokuryo gebracht, Kusha und Rosso 
von Dosho unter Kaiser Kotoku (64.5-654), Jojitsu wahrend der Temmu-Zeit 
von D6zo aus Kudara, die Kegon-Sekte wahrend der Shomu-Zeit durch Dosen 
von den T'ang. Die Ritsu-Sekte (Risshu) soIl von Dosen und Ganjin verbreitet 
worden sein. Daran ist mindestens sichel', daB diese Monchspersonlichkeiten bei 
del' Bildung del' einzelnen Sekten eine wichtige Rolle spielten. Das Denzu-enki 
schreibt die Ankunft und Verbreitung del' Rosso und del' Kusha durch Dosho 
der Zeit von Kaiser Kotoku zU. Dosho ging 653 zu den T'ang, es fehlen aber in 
den Quellen Angaben liber die Zeit seiner Ruckkehr. \Venn man sich nach dem 
Shoku-Nihongi richtet, kehrte er 661 zuruck. Eine feste Schreibweise fur Hosso
Shu gibt es erst seit Enryaku 17 (798),9. Monat. Nach dem Nihon Ryoiki \var 
Dosh6 zu den T'ang gegangen, um dort die Hosso-Sekte zu suchen. Von del' 
N ara-Zeit bis anfangs Reian war die Schreibweise hir diese Gruppe oder Sekte 
nicht einheitlich, das ist sie erst seit 798. 

Die Organisation del' Sechs Sekten.-Die Organisation del' Sechs Nara-Sekten 
fallt ungefahr in die Zeit der Fertigstellung der groBen Buddhastatue im Todaiji 
(752). J ede Sekte hatte drei verschiedene Range von vVurdentragern. Die Kegon
Sekte hatte ein Studienzentrum (Kegon S711lsho). In einem Tempel wirkten 
:Monche verschiedener Sektenzugehorigkeit. Roben vom Todaiji war ein gelehrter 
Kegon-~lonch. Am gleichen Tempel war aber auch ein Lehrmeister den Ritsu
Sekte. Es gab auch :\1onche, die sich £ijr mehrere Sekten gleichzeitig interessier
ten. So etwas \vie ein Mutterkloster scheint es aber fur die einzelnen Sekten 
gegeben zu haben. Dieses hatte eine Art Handbuch fur seine Lehre, seine ihr 
eigenen Regeln und einen Hausaltar, auf dessen Fhigeln del' von der Sekte 
besonders verehrte Bodhisattva und der Stifter der Sekte gemalt waren. 1m 
Kofukuji lebten Kegon- und Hosso-Anhanger zusammen. Sie unterstanden dem 
Oberhaupt des Tempels und zugleich dem Oberhaupt ihrer jeweiligen Sekte. 1m 
Besitzbestandbuch des Daianji steht fur das Jahr 747 (Tempyo 19), daB die 
Zahl der Monche in diesem Tempel 887 erreicht hatte. Allein in der Regierungs
zeit von Kaiser Shomu (724-748) wurden 18 110nchsweihen vollfiihrt, die im 
Ganzen 1.5.700 ~1onche ergaben. Der Staat hatte seine eigenen Amter, durch die 
er uber die groBe Zahl der Monche regierte, an der Spitze stand der GroBe 
Staatsrat (Dajokan); ebenso eigene Gesetzesstatute, die Zoniry6 ("Gesetze fur 
:\lonche und N"onnen"). 
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Im Jahre i 49 (Tempy6-shoh6 1) wurde durch kaiserlichen ErlaH die Kegon
Sekte zum Zentrum del' NIOnchswelt und die Keryon-Sutra zu deren Lehrbasis. c· 
Keineswegs aber wurden yom Hofe die anderen Sektel1 gering geachtet. 1m 
Jahre 754 (T Ell1pyo-shoh6 6) wurde die Organisation del' Ritsu-Sekte (Hisshil) 
erneut respektiert und Ganjin als ihr Oberhaupt anerkannt. Del' EinfluB der Risshil 
erst2rkte. 1m Jahre 763 (Tempyo-h6ji 7), seit D6kyo ihr Oberhaupt geworden 
Wel.:', wurde die Hosso-Sekte stark, ihr folgte an Geltung die Sanron-Sekte. Diese 
beicl:::n Sekte~l haben nachher stark miteinander rivalisiert. 1m Jahre 803 (En
ryak:J 21) vv:::rnte der GroBe Staatsrat in eiaer Verhigung gegen die Rivalit2.t del' 
heiden Sekten. Es ging dabei um den Vo:rsitz bei graBen Kultfeiern, um den die 
SekL'll sich strittL':L Die Sechs Sekten saUte,} sich dabei regelmaBig abwechseln. 
Es handelte sich urn die Feiern des Gosai-e und des Yuima-e. Das Gosai-e war 
eine del' gro13ell Feiern in Nara, sic \vurde im Kaiserpalast yom 8.1.-14.1. 
abgehalten. Dahei \vurde gebetet um Frieden im Staate und urn Gedeihen del' 
Feldfrjchte. Es \Vurde dabei die Sutra Saisho-a-kyo gelesen. Erst in del' J\luro
mac~li-Zeit (1392-1490) wurde die Feier aufgegeben. Das Yuima-e £and vom 
10.X.-17.X. statt, wobei die Sutra Yttima-kyo gelesen wurde. Die zwei Feiern 
geh(irtell zu den drei buddhistischen Veranstaltungen von N ara (N anky6-san-e ) . 
Die dritte \V2.l' das Saisho-e, bei dem die Goldglanzsutra gelesen yvurde. Kaiserin 
Jito lieH 693 im Kaiserpalast damit anfangen. Von 830 an £and sie vom 7.III.-
13.1II. im Tempel Yakushiji statt. Das Gebetsanliegen war das allgemeine Staats
wohl. 

Es scheint also wegen der SektenrivaliUit in Nara groDe Schwierigkeiten 
gegeben zu haben. Es war Kaiser Kammu (782-805), del' von den Sechs Sekten 
beim Pr~isid:ieren und Sprechen bei den graBen buddhistischen Staatsfeiern 
Abvvechslung forderte. Das war derselbe Kaiser, del' Nara als Hauptstadt aufgab. 
Er residierte erst in .N agaoka in Yamashiro und 794 elTichtete er die Hauptstadt 
in Uda und nannte sie "Hauptstadt Heian" (Heian-kyo), d.h. "Frieden". Er war 
es auch, der Saich6 und Kilkai nach China sandte und die Tendai- und Shingon
Sekte kOnH11e11 lieD. \Vir dlirfen abel' so weit nicht vorgreifen. \Vir miissen uns 
erst mit einC'r groBen Errungenschaft del' Buddhisten in N ara befassen, der Er
richtung del' GroBen Buddhastatue. 

b) Die Errichtung der Kolossalstatue (Daibutsu) von N ara 

Del' Errichtung der Riesenstatue in N ara ging eine Zeit groBen U nghicks im 
Lande voraus. 1m Jahre 735 (Tempyo 5) gingen in Kyi'lshil die Blattern urn, 
alles Volk lag krank danieder. Auch in die Hauptstadt kam die Epidemie, del' 
Prinz Niitabe und Hoflinge starben daran. 1m Jahre 737 (Tempyo 9) gab es 
fortgesetzt Schwierigkeiten mit den reb ellis chen Ezo, die Beziehungen zu Shiragi 
( Silla) in Korea wurden gespannt. Ein kaiserlicher Befehl lieB im ganzen Lande 
Buddhastatuen machen und die Sutra Daihanyakyo abschreiben; das alles, urn 
£iir die Beseitigung des Unheils und den Schutz des Staates zu beten. Del' Monch 



10 J APANISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 

Doji vom Tempel Daianji, der nach 17-jahrigem Aufenthalt dart aus China 
zuriickgekehrt war, erhielt die Zuerkennung eines amtlichen Charakters HiI' die 
Veranstaltung von Gebetsversammlungen, bei denen die Sutra Daihanyakyo 
gelesen und verehrt wurde. In dieser Versammlung rezitierten 150 :'-.lonche diese 
Sutra, "beschiitzten die Tempel, beruhigten das Land, befriedeten den Kaiser
hof", jedenfalls beteten sie dafur. Damals wurde der Name des Tempels Daikan
ji in Daianji ("Tempel des groBen Friedens") umgewandelt, was die Fllfcht 
vor Kalamitaten anzeigt. Jedoch die Unruhe der Gesellschaft gegeni'tber dem 
Unheil vermehrte sich bIos. Die Blattern wiiteten erneut. Es starben del' Reihe 
nach Fujiwara no Fusasaki, :Maro, ~1uchimaro, Umakai, Tachibana no Sai. 1m 
5. :Monat des Jahres 737 steht in einer kaiserlichen Verordnung: "Epiden,ie und 
Trockenheit kamen gleichzeitig, Felder und Setzlinge verdorren. A.uf Bergen 
und an Fbssen werden Gebete verrichtet, die Gotter und Geister verehrt abel' 
ohne Erfolg".8 1m 6. ~1onat wurde die BeJ.mtenschaft von del' Epiden~ie erfaBt, 
die Regierung wurde nicht ausgeiibt, es wurde der Hof aufgegeben. Die Ver
zweiflung an die einheimischen Gotter meldete sich an. 1m 10. \lonat mnBte D6ji 
in der Halle Daigokuden (der Staatssaal irn Palast des Staatsrates) die Sutra 
Saisho-o-kyo (identisch mit del' Goldglanzsutra) el'khil'en. Das S7wku-;\/ilwngi 
berichtet, daB das Zeremoniell dieser Sutrenlesung groBartig war, "das Zeremo
niell des Hofes ist wie auf Neujahr". Sp~i.ter wul'de von del' "Augeneroffnungs
feier" des GroBen Buddha von N ara ebenfalls gesagt, sie sei so feierlich S!e\yesen 
"wie am Neujahrstage". ~1an sieht, wie groB die Achtung VOl' del' Goldglanzsutra 
(Daisho-o-kyo) war. Doji hat diese Sutra nicht nul' aus China mitgebracht sie 
auch beim Niederschreiben des Nihon Shoki zitiert, im DaigokHden erkHirt. 
Doji's Tatigkeit war mit dieser Sutra eng verbunden. 

741 (Tempyo 13) im 2. Monat wurde von Kaiser Shamu das Edikt 2mn Bau 
der Landestempel (kokubunfi) erlassen. In den Landestempeln war die .. Anlage 
im Stil dem Daianji, wo Doji Oberhaupt war, ahnlich, was zeigt, daH D6ji an 
der Errichtung dieser Tempel maBgebend beteiHgt war. \Vir diirfen die religiose 
Krise und das religiOse Anliegen, mit dem diese Tempel und anschlieBend die 
groBe Buddhastatue in Nara gebaut wurden, nicht iibersehen. Der Kulturkontakt 
mit China hat auf religiOsem Gebiete eine Erschutterung ausgelost. "Vir befinden 
uns im 701 durch das Taiho-Gesetzbuch geschaffenen Rechtsstaat, der auch seine 
Behorde fiir den Gotterkult (Jingikan) hatte. U nd doch dieses Suchen nach 
einem iibernatiirlichen Schutz von Staat und Gesellschaft. 

743 (Tempyo 15) im 5. 110nat verlegte Kaiser Shomu seine Residenz nach 
Shigasaki. Rier machte er im 10. Monat das Geliibde zur Errichtung del' Riesen
statue,9 erlieB auch eine diesbeziigliche Verordnung. Die Erbauung del' Koku
bunfi und des Todaiji wurde dem Kaiser von der Kaiserin Komyo anempfohlen. 

8) Japanischer Text zitiert bei Inoue Kaoru, a.a.a., S.149. 
9) Roshana ist in Sanskrit Vairogana ("Gott des Lichtes"). Andere :0J amen hir ihn sind 

Daibutsu-Nyorai und Dainichi-Nyorai. 
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Nach einer amtlichen Kundmachung im Shoku Nihongi sah Kaiserin K6ken 
( 749-759), als sie noch Thronfolgerin war (Tochter von Kaiser Shomu und 
eifrige Buddhistin), im Tempel Chishikiji in Kawachi Roshana-Buddha, gewann 
ihn lieb, hegte den \Vunsch, ihn ais Statue darzustellen. Vielleicht haben Kaiser 
Sh6mu und seine Tochter zusammen Chishikiji besucht. Demnach wiire die 
Idee des Statuenbauens nicht vom Kaiser ausgegangen. J edoch auf N eujahr 743 
(Tempy6 15) tat er seinen EntschluB kuncI, einen Tempel und eine Statue zu 
bauen. Auch mit del' Errichtung der Landestempel muBte schnell vorangemacht 
werden. Von den Landestempeln wurde erwartet "fur das wirkliche Leben 
uberall Chick und standigen SchutZ";10 Yom GroBen Buddha (Daibntsu): 
"Durch die Drei Schutze soIl im U niversum Frieden henschen. Zehntausend 
Generationen sollen in ihren Unternehmen erfolgreich seil1, die Pflanzen sollen 
aIle gedeihen".l1 Beide Unternehmen geschahen also hn Interesse des Staats
volkes. Jedoch die Erbauung der Landestempel geschah auch mit dem starken 
Verlangen des Kaiserhauses, del' Fujiwara unci der Tachibana nach \Vohler
gehen. \Venn del' Fujiwara-Clan seinen Unterhaltsbetrag zuruckgab und diesel' 
fur die Herstellung der Buddhastatuen gebraucht wurde, war es del' Befehl des 
Henschel'S, del' anordnete, daB die Betr~ige dem Bau zukamen. Del' kaiserliche 
Befehl zum Erbauen der Riesenstatue sagt u.a.: "Das Gras der :Menschenz\yeige 
solI mit einer Handvoll Erde zum Bau del' Statue beitragen. So bitte ich, daB 
diesel', 'wie gepL1nt, moglich werde" .12 

\Veitum wurde die Kraft des Volkes herangezogen und die Absicht \var stark, 
das Volk an das Unternehmen zu binden. Der Roshana··Buddha des Chishikiji 
war der Vorlaufer des Daibutsu (GroBen Buddha). Das vVort chishiki "\Vissen" 
bedeutete in Verbindung damit, dem Tempel Gold, Getreide und Felder zu 
schenken. AuBel'dem bedeutete es eine Gl'uppe von Leuten desselben Glaubens, 
in dies em FaIle an Roshana-Buddha. 

Unmittelbar nach dem ErlaB des Befehls zum Daibutsu-Bau ging del' 
.Monch Gy6g,i herum, Geld einsammeln. Die gestifteten Tempelfelder und die 
Unterhaltsabgaben wurden von den Behorden dem T6daiji als vVirtschaftsbasis 
zugewiesen. Fur den Bau des Daibutsu (Riesen-Buddha) wurde \veitgehend 
das Yolk herangezogen, so bekam das \Verk stark den Charakter von chishiki, 
eines frommen Gemeinschaftsunternehmens, das die Krafte eines Einzelnen iiber
steigt. Fujiwara Nakamaro und Tachibana Moroe wuBten um den \Vunsch del" 
Kronprinzessin vor drei J ahren (740) betreffs des Baues einer Roshana-Statue. 
Die Beteiligung der Aristokratie beim Bau des Daibutsu ist im Shoku-Nihongi 
zum erstenmal flir das Jahr 747 (Tempy6 19) erw~i.hnt. Beitrage an Geld unc1 
Naturalien kamen zunachst von Kawachi und Etchu. Die mit Tachibana :Nloroe 
verschwagerten Provinzoberhaupter halfen kraftig mit. Es sah aber nicht danach 

10) Text Inoue Kaoru, a.a.O., S.lSl. 
11) Text ibid., S.lSl. 
12) Text ibid., S.lSl. 



12 JAPANISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 

aus, daB die Mittel ausreichen wiirden. Als aus dem Norden des Landes Gold
vorkommen gemeldet wurde, ging Kaiser Shomu zum Todaiji, el'stattete dem 
Daibutsu Meldung und veranstaltete eine Zeremonie zum Lobe der ~1itarbeiter. 

In del' kaisel'lichen Bekanntmachung wurden Agata Inukai no Sukune 
Hirotoji, CHomo no Sukune und Saeki no Sukune ihrer Verdienste wegen gelobt. 
J edoch waren cHese Leute gegen den Fujiwara-Clan eingestellt. Als der Kaiser 
zum zweitenmal zum Todaiji. ging, verlieh er Tachibana hloroe den obersten 
Hofrang, Fujiwara no Toyonari machte er zum ~Jinister zur Linken. Fujiwara 
N akamaro bekam keine Anerkennung. N akamaro machte kein Hehl damus, daB 
der Bau des T6daiji Hir das Yolk eine Bedriickung bedeutete, auch die Clane 
seien besorgt darliber. Del' Bau des Todaiji zog sich lange hin. 756 (Tempyo
shoh6 8) leis tete aueh N akamaro an den Todaiji betr~i.ehtliche N aturalien
abgaben, aber das war erst nach del' Vollendung des Statuenbaues 732. 

c) Die soziale T~ltigkeit VOll Gyogi 

Gyogis Tkitigkeit war mit dem Daibutsu-Bau eng verkniipft. hlit hinfzehn 
J ahren soIl er 683 Manch geworden sein, abel' es ist nieht klar, in \velchem 
Tempelkloster. In Kinai so11 er 49 KlOster gebaut haben. Bekallnt \vurde er durch 
seine soziale Tatigkeit. El' richtete 9 SchlafpHi.tze ein, .2 Rastph1tze fiir Schiffs
leute, baute 6 Briicken, zog 4 Gr~iben, hob 15 Teiche und 6 Kan~ile aus .. Mit dcl' 
Errichtung von privaten Tempeln entsprach er dem \Vullsche einfluBreicher 
Bauern nach volkshimlichen buddhistischen Lehrsti.i.tten. Die von ihm errichteten 
Bew~1sserungsal1lagen standel wahrscheinlich im Zusammenh~mg mit der Errieh
tung '·on priv~lte;l \\'ohlbitigkeitsfeldern. Die Schlafshitten (fllscya) clienten 
Hir die Tra~lsportlente, die aus den Provinzen Abgaben in die Hauptstadt bdor
derte:., Flir dell Ban lmd Ausbm del' Hauptstadt Nara waren hier viele Robottcr 
(ekinin) versan:.melt, eil1 shindiges Kommen unci Gehen. 'y'iele hungerten und 
wurden h'ank, in den Schbfstjtten fanden sie Hilfe. Auch in kaiserlichen 
ErHissen wird auf die traurige Letge der Robotter Bezug genommen, z.B. 712 
(\Vado 5): "Am Tage des Zuri.ickkehrens ins Dorf ist del' Proviant g~i.nzlich 
unzureichend, viele verhungern auf clem \Vege, werden in einem Graben ver
scharrt. Das kommt nieht selten VOl''' .13 711 (\Vado 4): "Der Bau del' Hauptstadt 
ist mtlhselig, viele gehen dabei zugrunde",14 Die Lehrverbreitung dureh Gyogi 
entsprach dem Verlangen der BaueI'll naeh Entwicklung der Produktion, Ver
meidung von Beraubung, Erleichterung des Robottdienstes. Reute wij.rden wir 
sagen: Glaubensverbreitung durch Entwicklungshilfe und Bekimpfung von 
sozialer U ngereehtigkeit. 

Dennoch stieB Gyogi mit seiner Tiitigkeit auf \Viderstand von Seiten der 
Beharden. 1m Jahre 717 (Yoyo 1) heiBt es in einem kaiserlichen ErlaB von ihm 

13) Text ibid., S.153. 
14) Text ibid. 
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und seinen Schulern: "Sie stehen mit ihrer Lehre im Gegensatz zu den herge
brachten Klostern, betteln uber Gebiihr um zusatzliche Dinge, nennen das 
lugnerisch den heiligen \Veg" bringen das V olk durcheinander, die \Vegsitten 
werden verworren, die vier Volksklassen geben die Arbeit auf". Es wurde auf 
Zuwiderhandeln gegen die Satzungen fur Manche und Nonnen erkannt und 
Gyogi auf den niedersten :Manchsrang ("kleiner Manch", sho-zo) degradiert. 
Manehe und Nonnen haben in der Stille des Klosters. zu leben, sollen dort Lehre 
empfangen und diese dann verbreiten. Um die Abgabenkraft des Volkes zu 
erhalten, wollte die Regierung Gyogi vom Volke fernhalten. Regierung heiBt in 
dies em FaIle Fujiwara Fubito, einem klassischen Aristokraten in der Rechts
abteilung der Regierung. Die Paragraphen hir ~vlonche und NOl1nen ','laren 
einschr~i.nkend, konfuzianisch inspiriert. Die Abgabenkraft der Bauern \'lar die 
erste Erwagung. Gyogi's positive Religionsbehltigung negierte die hinayani
stische Einschrankung, Enthaltung und Abtotung. 

\Vie auch das Shoku-Nihongi vermerkt, las Gyogi naeh dem Klostereintritt 
die Sehriften Yugaron und Yuishikiron, worin es heWt: "~lan solI eifrig das arme 
Volk belet.ren und leiten, soIl ihre Leiden mindern und absteIlcn".15 Gyogi hat 
cliese LeIwe stark betont, hat das zum Hinayana im Geg,ensatz stehende ~1aha
yana erkHirt, seine und der Seinen Lehren sind konkretisiert in ihren popularen 
und sozialen Unternehmungen. 1m Jahre 731 (Tempyo 3) wurde in einem 
kaiserlichen ErlaB gestattet, daB alte Leute Gyogi folgen durfen, nicht aber 
Leute von 17-20 und von 21-60 J ahren, damit die landv/irtschaftliche Produktion 
gesichert bleibt. Da Gyogi sich aber nicht fugte, anerkannte schlieBlich die 
Regierung 738 (Tempyo 10) die "groBe Tugend" von Gyogi. 1m Hintergrund 
dieser \Vandlung stand die unzertrennliche Verbindung von Gyogi llnd Volk. 
737 (Tempyo 9) war wieder eine Epidemie ausgebrochen. Die Katastrophen
furcht war stark und viele Gehibde yvurden gemacht. 

743 (Tempyo 15) wurde in Shigaraki del' kaiserliche Befehl zum GieBen des 
Roshana-Buddha gegeben. Gyogi, bereits 76 Jahre alt, war der richtige ~lann, 
das Volk fur Beitr~i.ge zu gewinnen. Tachibana :Moroe bat ihn darum. \Vahr
scheinlich hat Gygi seine Geldsammlerhitigkeit in Settsu, Kawachi, Izumi, Yama
shiro, Yamato und Kii ausgeubt, denn in diesen Provinzen lagen auch die von 
ihm gegrundeten KlOster. 1m Jahre 747 (Tempyo 19) stiftete Kawamata no 
:Nluraji Hitomaro fur den Daibutsu eine groBe Gelclsumme, vielleicht war Gyogi 
dabei im Spiel. 743 (Tempyo 15) wurden gute Beziehungen zwischen Gyogi 
und der Regierung festgestellt. DaB Gyogi sich vom Volke abgewandt hatte, ist 
wohl kaum anzunehmen. Seine enge Beziehung zum Volk war bekannt und 
war auch Hir die Regierung von Nutzen. 1m Jahre 747 (Tempyo 17) im 1. 
:Monat erhielt Gyogi seine Ernennung zum Oberklostervorsteher (Dai;::;o-jo). 
Die Reibung zwischen Tachibana :Moroe und Fujiwara N akamaro wurde heftig. 

15) Text ibid., S.154. 
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Die Hauptstadt wurde nach N aniwa verlegt. Als Prinz Aosaka starb, kam die 
Hauptstadt nach Shigaraki, dort brach eine Feuersbrunst aus. Das Unternehmen 
des Dajbutsu-Baues lieB keinen Optimismus zu. Die Erwartung,en des Kaisers 
und von :Moroe gegenuber Gyogi stiegen. 1m selben Jahre 747 im 5. :Monat 
geschah del' Umzug von Shigaraki no.ch Heijokyo (Nara), der Daibutsu-Bau 
wurde eingestellt. Yom 23. Tage des S. :Monats an wurde in Nara del' Bau 0.111 
Kinjuji fortgesetzt. Nach dem Nihon Ry6iki lag Kinjuji im Osten von Heijokyo. 
Am 5. Tage des 12. I\lonats wurde von Hoshana-Buddha eine Mortelfigur ge
macht, wahrscheinlich als GuBkern. Kinjuji wurde in T6daiji umgewandelt. Den 
Namen findet man in den Quellcn das erstemal am V5. Tag,e des 1:2. '\ionats 
(747). 

Gyt)gi brachte in seinem Alter hir die Erbauung des Daihutsu gro3e Opfer, 
erlebte ab2r nicht mehr die VoHendung des \Ve:::1(cs, denn el' starb 7c19 (T empyo
sh6hd 1) im 2. \IO!Ult im Tempel Suv£nvaradera in YUkvtl ("rechte IIauptstadt") 
in ~anL Del' Daibutsu-CuH \vurde L"lim 10. ~ .. IOlnt d;sselben Jahres vollendet. 
Del' Tod Gyogi's \\'ar ein schwerer Schlag Hil' Tachibana :\loroe. 1m 4. ::V{onat 
vvurde Gold aus Mutsu (Nord~Honshu) geschickt, die Regierungsdevise (ncJlgo) 
wurde in Tempy6-Kanbo ge~indert. 1m 5. IvIonat YVluden HiI' den Tl)daiji Felder 
geschenkt. Jedoch der Kaiser dankte wegen schlechter Gesundheit abo 1m 7. 
~lonat folgte Kaiserin Koken auf den Throll, die Hegienmgsdev1se \vurde 
neuerdings geandert, diesmal zu Tempyo-shoho. Fujiwara Nakamaro wurde 
zum Hofrat (dainagon) erhoben. Das Amt des Palastdienstes wurde in 'lhilJi
c7nldai umbenannt, Nakamaro ubte es gleichzeitig aus. Die Beamtenr~lnge darin 
wurden hoch aufgewertet. 1m Palastamt der Kaiserin wurde viel politische :\ Iacht 
ausgeLlbt, Nakamaro gewann an EinfluB. 

Die Daibutsu-Einweihung.-vVenn eine buddhistische Statue zur Verehrung 
ubergeben wird, findet eine "Augeneroffnungsfeier" statt. 752 (Tempyo-shoho 
4) bnd diese Feier fur die Kolossalstatue des Roshana-Buddha im Todaiji in 
prachtvoller vVeise statt. Del' Zeremonienmeister nahm dabei Bezug. auf das 
Goldvorkommen in .Mutsu: "Das ist eine Sache, die kundgetan \vurde durch die 
Fuhrun g und Gunst del' Cotter, die i111 Himmel wohnen, und der Cotter, die 
auf Erden wohnen". ahne dieses Gold w~ire der StatuenguB unterwegs zum 
Stillstand gekommen. Zur Vergoldung del' Statue war eine groBe ~lenge Goldes 
erfordert. Die Durchhihrung des Cusses del' 15,90 ill hohen vergoldeten Bronze
statue war nul' durch despotische MaBnahmen moglich. Beim Staatsakt del' 
Einweihung nannte sich der Kaiser in seiner Ansprache einen "Sk1aven" (yakko) 
del' buddhistischen Religion, unbeschadet seiner eigenen gottlichen Natur als 
.r\ achkomme del' Sonnengottin. 

Die Tempyo-Periode (722-756), "Ara des himmlischen Friedens", wird 
gepriesen als eine Zeit des Hohepunktes in Religion, Kunst und Regierungsein
l'ichtungen. Das ist aber nul' die eine Seite. Del' Ausbau del' Haupstadt und die 
verschiedenen kostspieligen Tempelbauten brachten fur das Volk groBe Lasten. 
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mit sich. Es bedurfte der humaniUiren Tatigkeit eines Gyogi und seiner Mitar
beiter, dem Volke in seinen Noten Linderung zu bringen. Auch auf die 
gesellschaftliche Struktur ubten solche GroBunternehmen ihren EinfluB aus, 
ebenso auf die Stellung des buddhistischen Monchstul1ls. 758 (Tempyo-Haji 2) 
trat die Kaiserin Koken den Thron an Kaiser J unnin (759-764) abo 

\\laren unter Kaiser Shomu die Tachibana wegen ihres Einsatzes hir T6daiji 
und den Daibutsu begiinstigt gewesen, kamen nachher wieder die Fujiwara zur 
:Macht. N akamaro bekam den N amen Emi Oshikatsu und wurde ~/Iinister im 
Staats rat. Er ord~lete an, daB aIle Familien des Reiches Bucher liber Kindespietat 
aufsagen, eine konfuzianische Tendenz also. Er schr~inkte das ~10nopol auf den 
Besitz der T empelfelder VOl' clem Todaiji ein. Die buddhistisch orientierte Politik 
seit Kaiser Shomu lenkte er auf andere Bahnen. 1m Jahre 761 (Tempy6-H6ji 5) 
zog die ehemalige Kaiserin K6ken in den Palast I-Ioranomiya in ami ein, den 
Emi Oshikatsu zu bauen unternommen hatte. Seitdem ging die Sympathje von 
K6ken auf dell \lonch D6kyo libel', "er tibte Krankenbehandlung und gelnngte 
aIlm~ihlich in die kaiserliche Gunst".lG 1m Jahre 764 (Tempy6-H6ji 8) hatte 
Oshikatsu Zwistigkeiten mit Doky6, machte eine Hevolte und kam dabei ums 
Lebea. Infolge seiner Niederlage konnte Oshikatsu die :Macht des Buddhismus 
mit T ddaiji als \1ittelpunkt nicht brechen, aber eine neuerungssiichtige, nach 
den Tang orientierte Politik rief Ab11eigung gegen die iibereifrigen Buddhisten 
bei den Adelsgeschlechtern hervor. 

Nach del' RevoIte wurde Junnin als Kaiser abgesetzt und nach A\vaji ver
bannt. Koken bestieg als Kaiserin Shotoku den Thron 763 (Tempyo-Jingo 1), es 
wurde Doky6 ~1inister-Zen-~leister des Staatsrates und hatte so in del' politischen 
und religiosen \VeIt aIle Macht in del' Hand. Er wurde sogar II 66 genannt, ein 
TiteI, der sonst nur abgedankten und ~Ionch gewordenen Kaisern zukam. 767 
schaffte er das Recht auf privaten Besitz von Feldern ab, nul' Tempel waren 
ausgenommen. Er gestattete die freie Bearbeitung von bestimmten L~indereien, 
um die Aristokraten zu unterdriicken. Die dem Toclaiji geschenkten Felder 
wurd2n weiter vermehrt, flir den neu unternommenen Ban des Tempels Saidaiji 
("GroBer \VesttempeI", im Gegensatz zum T6daiji "GroBer Osttempel") gab 
er riesige Untershitzungen. Von Dokyo heiBt es: "Er hat, mit der Macht eigen
willig umgehend, Profit gemacht; sich angestrengt, Tempel zu bauen ... Intrigen, 
Mord, nutzlos fur das Land",17 769 (J ingo-Keiun 3) gab es sogar einen Plan, 
D6ky6 auf den Thron zu bringen. Dieser Plan wurde jedoch durch \Vake no 
Kivomaro vereitelt in einem Bericht an den Thron mit shintoistisch-konfuzianisch 
ethischer Begriindung. Die wilden \Viinsche von Dokyo wurden zunichte. 1m 
Rucken von Kiyomaro arbeitete die \lacht der nach dem Recht orientierten 
Aristokratie mit dem Fujiwara-Clan als Mittelpunkt. 770 (Hold 1) starb die 
Kaiserin Sh6toku und die Macht von Dokyo geriet ins \"'anken. Fujiwara Momo-

16) Text ibid., S.157. 
17) Text ibid. 
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kawa verbannte ihn nach Shimotsuke in Kanto. Die :Macht kehrte wieder zum 
RechtsadeI der Fujiwara-Anhanger zuriick. Nagate und Momokawa geIangten 
auf hohe Posten. Kaiser Konin (770-781) stellte die Regierung aIs Rechtsstaat 
wieder her. Er rief den Wake no Kiyomaro aus der Verbannung zuriick. 

Oben aufgezahlte Ereignisse zeigen, wie sehr das Staatsgefiige durch die 
einseitigen buddhistischen Neigungen einiger Kaiser und Minister aus den Fugen 
geraten war. Bei all dem war bisher noch niemand in die philosophischen und 
religiasen Tiefen des Buddhismus eingedrungen. In den ersten 200 J ahren der 
Ceschichte des Buddhismus in Japan hat eine Bekehrung des Volkes zu ihm 
nicht stattgefunden. Die fremde Religion wurde der einheimischen blos auf
gestiilpt, diente del' Regierung aIs :MitteI der Politik, war bei den Aristokraten 
beliebt als Kulturverfeinerung, die dem Volke groBe Lasten auferlegte, wurde 
als Aristokratenprivileg dem Yolke vorenthalten. Buddhismus ist ~ine Erlosungs
religion, aber die damalige Regierung machte aus ihm ein ~1ittel zum Schutze 
des Staates gegen die zentrifugalen CIaninteressen. Der Buddhologe Nakamura 
Hajime faBt die erste Periode der Ceschichte des japanischen Budclhismus so 
zusammen: "Die J apaner gebrauchten den Buddhismus als :Mittel und \Verkzeug 
zur Verwirldichung eines bestimmten politischen Zweckes. Sie bekehrten den 
Buddhismus zu ihrem eigenen Stammeswesen" .18 

Trotz der Anstrengung, den Buddhismus yom V oIke fernzuhalten, umgab sich 
auch die V olksreligion, so wie es der amtliche Shinto getan hatte, mit buddhis
tischer Verpramung. Schon seit den friihesten Zeiten zogen sich Leutc in die 
Berge zuriick, um sich dart durch aszetische Dbungen hahere Kraft zu holen, 
urn dann als j\ledizinmanner und Zauberer hitig, zu sein. Sie steigerten ihr An
sehen, indem sie mit KlOstern Verbindungen eingingen und ~i.u.Gerlich aJs ~1anche 
auftraten. Ihre Religion war eine Mischung von Shinto, volkshimlichem Taoisl1lus 
und schamanistischer Frammigkeit aus der vorbuddhistischen Zeit. Aus mehreren 
Criinden waren in der Nara-Zeit die schamanisierenden Buddhisten popuLiI'. Die 
Leute faBten Buddha als einen von del' Ferne gekommenen Gott auf und solche 
Cotter brachten Chick aller Art. Im 8. J ahrh. gab es "Lieder iiber Buddhas 
FuBabdriicke", in denen Buddha als heilkundiger heiliger ~1ann dargestellt 
wurde. Die Praktikanten des sehamanistisch angehauehten Buddhismus wander
ten in den Darfern umher, halfen den Kranken und Bedruekten, ersehienen 
dies en als hahere vVesen aus einer anderen \Velt, beteten und divinierten im 
N amen Buddhas, des groBen \Vundertaters. Diesel' Volksbuddhismus hat sich 
im Laufe del' Zeit machtig entfaltet und ist heute noeh wirksam.19 

18) Nakamura H.: Toyojin no shii-hoho [The Way of Thinking of Eastern Peoples], 2 
Bde, Tokyo 1948; S.547. Zitiert in Joseph M. Kitagawa: Buddhism in Japanese Cultural His
tory, New York, Columbia University Press 1966; S.35, Anm. 31. 

19) -ober Berg-Buddhismus in der Nara-Zeit eingehende Details in. Wakamori Taro: 
Shugendoshi no kenkyil [Studien tiber die Geschichte des Bergaszetismus], Tokyo 1934; S.32 
(Nara-jidai no sank an bukkyo [Berg-Buddhismus in der Nara-Zeit]). 
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d) Buddhismus im Rechtssystem 

Buddhismus ist nach del' Taika-Reform im Rechtssystem vorgesehen. Das 
Yoro-Gesetzbuch ist der Hohepunkt der neuen Gesetzgebung. Darin gibt es ein 
Ministerium ftir Zivilverwaltung, in dem eine Abteilung sich mit Aushindern 
und Buddhisten befaHt, namlich das Gemba-ryo. In den Engishiki £lnden sich 
den Buddhismus betreffende Bestimmungen im Buch XXI. Die jibu, Beamten 
den ~'linisteriums £iiI' Zivilverwaltung, befa13ten sich mit Hochzeiten, Erbschaften, 
Genealogien, Htigelgr~i.ber, ~lausoleen und Musikveranstaltungen. Die Beamten 
del' Unterabteilung gembal'Yo befa13ten sich mit del' Registrierung von ~E)nchen 
und Nonnen, mit dem Empfangen von Botschaftern und del' Aufsicht libel' die 
Auslander in der Hauptstadt. Das "Vort gemba diirfte eine etwas respektvolle 
Bezeichnung £iir Aushinder sein, ryo ist Amt, Bliro, Buddhismus als Religion 
kommt dabei in keiner \Veise zum Ausdruck, er ist eine auslandische An
gelegenheit. Dem gegentiber ist das Iingikan (Gotteramt) auf die gleiche Ebene 
gestellt wie das Dai6kan, del' Oberste Rat des Kaisers. Jingikan hat man ver
schiedentlich iibersetzt: "Amt fur die Verehrung del' Shinto-Gotter" (EnxEsT 
SATOW), "Shinto-Buro" (KATo GENcru und HOSHI:"JO HIKOSI-IIHO), "Shinto
Abteilung" (ROBEHT REISCHAUER), "Relig,ionsabteilung" (G. B. SAXSO:M). Diesel' 
letztere Ausdruck scheint abel' die am wenigstens geeignete Obers('tzung zu 
sein, da sich diese Behorde nicht mit der buddhistischen Religion befa13te. 
Felicia Bock tut gut, Iingikan einfach unlibel'setzt zu lassen. \Venn man es abel' 
unbedingt tibersetzen will, konnte man es sinngema13 mit "Gotterkultamf' tun. 

Dieses Amt diente del' Einigung des Staates. Seine erste Obliegenheit war 
die VerehIung del' Ahnengotter des Kaiserhauses aJs die fur das Land am 
wichtigsten. Ferner hatte es die Aufgabe, Lokalgottheiten und die Gotter der 
Clane (uiigami) in ein hierarchisch gestuftes System zu brin,~~en. Das Ifngikan 
tibte die Oheraufsicht libel' aIle amtlich geforderten Schreine in der I-Ianptstadt, 
in den Fiinf Inneren Provinzen und schlieBlich in allen Landesteilen aus. Das 
Amt hatte das Register del' gesamten Priesterschaft (hafuribe) zu iiberwcl~hen, 
dann aIle religiosen Korporatione:l (kambe oder lwmutomo), und schHeI3lich 
auch das Personal des Jingikan selbeI' und das cler haupts~1chlichen Schreine. 
~1it all diesen Aufgaben stlitzte das Amt das Ansehen das Kaiserhauses. 
"\Viihrend die Einrichtung dieses Hegierungsamtes zum Teil angesehen werden 
kann als Reaktion gegen die Aufsehen erregende Bhite des Buddhismus, 
war sie in erster Linie begrundet im \Vunsche, die Traditionen der Herrscher
familie, die im Palast llnd gegentiber den Clangottheiten diesel' Familie ein
gehalten wurden, zum Hohepunkt des volkischen Kultes zu machen" (Fel. 
Bock) .20 

Der \Viderspruch zum Buddhismus, del' sich zuerst im Kampf del' ~ aka-

20) Fel. Bock, I, S.17. 
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tomi und Imbe gegen die Buddhismusfreunde der Soga-Familie in so heftiger 
\Veise geauBert hatte, kam lange Zeit zu keiner befriedigenden Losung. Der 
iiberlieferte Glaube ist del' an die Clan- und Siedlungsgotter. Das Vel'ehren der 
"Drei Schatze" (Buddhism us) und der himmlischen Schreine (ama-tsu-yashiro) 
und der irdischen Schreine (kuni-tsu-yashiro) war eine Dichotomie des reli
giosen Lebens, die politische, wirtschaftliche und soziale Auswirkungen hatte. 

2) Der Gott Hachiman 

Der erste Versuch, Buddhismus und Gotterreligion in Harmonie zu bringen, 
war die Verehrung von Hachiman. Diese hat seine Vorgcschichte. UngefjJ:~' seit 
Anfang der Nara-Zeit wurden die Ol'akel (takusen) von Usa-Hachiman sehl' 
bekannt. Usa ist eine Stadt in Nord-KYltsht1 (heute Oita-Pl'af.). Auf eine 
Auskunft des Gottes Hachiman hin wurde der Daibutsu in N ara gebaut. \\lake 
no Kiyomaro wurde 768 zum Hachiman-Gott gesandt urn Auskunft, ob Kaiserin 
Shotoku zu Gunsten des :Monches D6kyo abdanken soIl. \Vahrscheinlich war 
in Usa ein Zentrum del' Schamaninnen (miko), die sich in der ersten Bliitezeit 
des Buddhismus zu einer Art Nonnen entwickelten.21 DeI Gott Hachiman in 
Usa war von Hans aus sichel' kein buddhistischer Gott, abel' Buddhisten 
maC!1ten ihn zu einem Symbol des Achtfachen Pfades der Sittlichkeit (Hachi
man jap. gelesen yahata "Acht Banner") und nannten den Gott Hachiman Dai
bosatsu ("GroBer Bodhisattva Hachiman"). Das GieBen des Daibutsu hat die 
Giiter des Landes vcrbraucht und Staat und Yolk in Not g,ebracht. Hachiman 
half durch sein Erscheinen, die verlorene Volksgunst wieder zu gewinnen. Es 
wurde ihm ehrfurchtig ein Sutrenband dargebracht und eine dreistuHge 
Pagoda gebaut. Am 19. IX. 749 (Tempyo-shoho 1) gab Hachiman ein Orakel, 
auf das hin er seinen Einzug in die Hauptstadt machen konnte. Del' "Veg 
nach Iwa-Shimizu bei Kyoto wurde mit \Vachen versehen, mit .Meidungsriten 
gereinigt. Seine Hilfe beim Bau des Daibutsu milderte den Gegensatz zwischen 
den Gottern und dem Buddhismus. 

1m Buddhismus kam eine neue Richtung auf, die die Kraft del' Gotter 
anerkannte. Fur 801 (Enryaku 20) \vird in del' Entstehungsgechichte des 
Schl'eintempels (iing1.1ii) von Tado in Kuwana (Mie-Praf.) berichtet, daB 
man die Gotter bat, ihren gottlichen Korper zu verlassen und zu den "Drei 
Schatzen" zuruckzukehren. 22 Es wurde also schon einer Verschmelzung von 
Gottern mit Buddhas und Bodhisattvas das \Vort geredet. Voraus ging die Auf
fassung von del' Stellung del' Gotter als Beschutzer von huddhistischen T empeln. 
Del' Schutzgott des Todaiji wurde als Tamuke-Hachiman verehrt, als Schutz
gott des Yakushiji verehrte man Otokoyama-Hachiman. Die Herbeiholung von 

21) Nakayama Taro, Nihon miko-shi [Geseh. des jap. Sehamanentums], S.417. 
22) Quellenbelege bei Inoue Kaoru, a.a.O., S.163. 
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Otokoyama-Haehiman von Iwa-Shimizu bei Kyoto gesehah in den Jahren Jakan 
(8'::59-876). Gyogyo, ein beriihmter i\loneh von Nara, verbl'aehte 90 Tage im 
Gebete vor Haehiman-Bosatsu in Uza in Buzen, Kyushu, worauf ihm der Gott 
ersehien und den vVunseh auBerte, es mage fur ihn ein Tempel in del' NLlhe 
der Hauptstadt gebaut werden. Kaiser Seiwa (8,:59-876), bezw. der Hof, ging 
danluf ein und erbaute einen vorhiufigen Tempel Otokoyama-Haehimangu und 
die Hachiman-Vel'ehrung in Iwa-Shimizu fand so ihren Anfang. Spater wurde die 
Feier zu einer standigen Einriehtung. Der ganze Clan Ki, dem Gyogyo an
gehbrte, wurde mit del' VVahrnehmung des Priesteramtcs (als kannushi) 
betraut. Es wurden aueh ein Tempelverwalter (bett6fi) und ein Sehreinmoneh 
(sha:::.6) angestellt. 

Ein anderer aus del' Ferne in die Hauptstadt "eingeladener" Gott war Shida
ra no kmni, del' 94'3 (Tankei 3) von Kyushil naeh Heian seinen Einzug hielt. 23 

Er wurde bei Hof und im \"olke vcrehrt als Gott, der Epidemien fernh~i.lt. Der 
BegrifF d;?s "Einladens" (kanj6) von Gottern oder Buddhas starnmt aus dem 
Budclhisn:ms. Ein Gott oder ein Buddha wird gebeten, sieh h:l' dauernd an cineI' 
Kultst~:.tte niedcrzulassen. Die gottliehe Seele siedelt d2bei an einen ancleren 
Ort tiber. Sp~i.tcr wurde das \Vort auch gebraucht bei del' Errichtnng einer 
Kultzweigstelle. :Man spricht in diesem Fane auch von einer "abgezweigten 
Seele" (bunryd), wenn es sich um einen Gotterschrein handelt. Die Aus
gangsbedeutung von kanid ("Einladen") ist das Einladen des Geistes in eil1e 
neugemachte Statue oder in ein Bild, um sich darin fiil' dauernde Verehrung 
niederzulassen. Dann erst wurde das \Vort auch gebl'aucht, \venn eine schon 
anderswo verehrte Gottheit in Zukunft auch an einer neuen Kultstatte verehrt 
werden sollte. So ein Fall vvar del' Einzug des Gottes Haehiman in Heran und 
an anderen Orten und die Einladung des Shidara no kami. Hachiman wurde 
VOll 13l:dclhisten und Shintoisten verehrt. BetreHs del' Einbdung cines Cottes 
an eine neue Shitte gibt es folgende Geschiehte. Eine N onne in ei~lCr Lehrshitte 
( dojo) in Yamashinasato in del' \vestlichen Vorstadt von Kyoto vCTehrte in 
einem Gbttersehrein (Jinja) ein Bild des hva-Shimizu-Hachiman-Bosatsu, hat 
dabei viele wunderbare Gebetserhorungen (reiken) erlebt. Von fern und nah 
nahmen :\lonche und Nonnen und hohe und niedrige Laien in buddhistischer 
Kleidlmg an den Andaehtsfeiern teil. In Nachahmung der Feier am Haupt
tempe} in Iwa-Shimizu veranstaltete die Nonne am 15. VIII. ein hoh6-e (wart
Hch "Lcben-Fl'eilassen-Feier"), wobei gefangene Vogel und Fische freigelassen 
\vurden.~t Der neue Schrein von Yamashina kam zur Bhite, die Feiern am 
Hauptschrein verfielen. Dariibel' braeh Streit aus. Die Ghiubigcn von Iwa
Shirnizu schickten 1000 Mann, die den neuen Schl'ein zerstortcn und das Bild 
des D~libosatsu wieder zum alten Schl'ein zuriiekbl'aehten. Hachiman-jin war 

23) lingi Jiten [Gotterlexikon]' S.342. 
2-t) Nakamura H., a.a.O., S.671, 1. 
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ursprunglich ein Gott, erhielt spater den Titel eines Daibosatsu ("GroBer Bodhi
sattva" ), in der figurlichen Darstellung erscheint er als ~lonch. Das zeigt den 
EinfluB des Buddhismus auf die Gotterverehrung.25 

Die Ausbreitung der Hachiman-Verehrung im buddhistischen Gewande ist 
Teil eines bereits in der Nara-Zeit auftauchenden Wandels in der Buddha
Gotterbeziehung: die Gotter werden auch in buddhistischen Tempeln verehrt 
und Tempel werden oft an der Seite von Schreinen dazugebaut. Es entstanden 
viele sogenannte "Schreintempel" (jingCtji) .26 Das waren Tempel, in denen 
Schreingotter auf buddhistische Weise verehrt wurden in Schreinen, an denen 
buddhistische :NIonche angestellt waren. In der Heian-Zeit gab es irn Bezirk 
fast aIler Schreine Tempel und Kloster. Diese lmddhistischen Elemente sind 
besonders am Hachiman-Schrein von Iwa-Shimizu, am Gion-Schrein und im 
Kitano-Sehrein auffallig. Die dieser Verschmelzung zugruude liegende Idee: 
die Cotter sind Erscheinungsweisen der Buddhas und Bodhisattvas \yird uus 
noeh beschaftigen. Erst zu Beginn def Nleiji-Restauration (ab lS6'3) \Vurde 
diese Versehmelzung wieder sauberlieh l"liekgangig gemaeht. 

II. Buddhismus der Heian-Zeit (794-858) 

Der Buddhismus der Nara-Zeit war eine Staatsschutzrcligion, wie cler To
daiji, die Kokubunji und andere Tempel bezeugen. 1m Hintergrnud ihrer 
Grundtmg shmden die politisehen Unruhen der Zeit. Die Kegon-Sekte mit 
ih1'em T6daiji stand an del' Spitze der Seehs Nara-Sekten. AuBer den offerltlich 
anerkanntcn T empeb \vurden von der \Velt aueh Lehrshitten ( doja ) will
kommen geheissen, die von buddhistischen Aszeten dem gesetzliehen \' crbot 
zuwider errichtet wurden. Aber auch mit den Vertretern del' amtlich zu
gelassenen Sekte,l batten der kaiserliche Hof und die Adelsfamilien, die ihn 
stiitzten, ihre Schwierigkeit erlebt. Abseits von N ara in der neuen Hauptstadt 
Heian entstanden zwei neue Selden, von Saich6 gegrundet die Tendai- und 
von Kltkai gegrLindet die Shingon-Sekte. Beide waren in del' \veiteren Ge
schiehte des japanisehen Buddhismus von viel nachhaltigerer Bedeuhmg als 
die Sechs Nara-Sekten. 27 

25) Hirayama Binjiro: Ie no kami to mum no kami [Hausgotter und Dorfgi)tterJ. in: 
~MD, Bd 8, S.68, if. 

26) Nakamura H., a.a.O., S.296, unter jinguji [Schreintempel]. 
27) Kawasaki Tsuneyuki: Tendai-Shingon ni-shu no kail'itsu [Die Entstehung del' zwei 

Sekten Tendai und Shingon], in: NBD, Bd 4; S.150-16l. Katsuno Takanobu: Mikk!fo no 
seiki3 [Das Aufbliihen del' Geheimsekten], in: NBD, Bd 4; S.162-171. Kawasaki Tsunevuki: 
Bukkyo no shinkeiko [Neue Tendenzen des Buddhismus], in: NBD, Bd 4; S.172-181. . 
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1) Saich6 und die Tendai-Sekte 

Saich6 (767-822), posthum Dengy6-Daishi ("GroBer :Meister del' Lehl'ver
breitung") genannt, wurde in Omi in einer Familie .Miura geboren, schloB 
sich mit zwalf J ahren Gy6h6 in Daianji an als Schuler. Auf der \Veiheplattform 
des Todaiji erhielt er 785 (Enryaku 4) die ~1anchsweihe und wurde dadurch 
gesetzHch buddhistischer ~1onch. Das Wesen des Nara-Buddhismus erforderte 
es, daB neue ~;10nche bei del' \Veihe dem Staate LovalitiH versDrechen muBten. 
N acn del' YVeibe ging Sc:.ich6 gleich auf den Hieisa~, \vo er z\~v-olf Jahre blieb. 
Er nahm es mit seinem I\10nchstum seh1' ernst. Keine der Sechs Nara-Sekten 
konnte ih'l befriedigen. Sein Seelenzustand befand sich noch im Dunkeln. Nur 
die Gesetzcsliteratur del' Tendtl.i-Sekte, die e1' yon Ganjin erhalten haben solI, 
gab ihm neue Anregungen. 

1m Jahre S04 (Enryaku 23) ging er gleichzeitig mit Kukai zu den T'ang. 
Diesel' IG\kai (774-834) kam in seiner Jugend von Sanuki (jetzt Kagmva-PrM. 

in Shikoku) in die Hauptstadt Heian und studierte an der Hochschule (clai
galw ), \vo vorwiegend chinesische Klassiker gelehrt wurden. N ach dem Ver
lassen del' Schule be\vande1'te e1' als privater Aszet die P1'ovinzen des Landes. 
Dann wurde Kinz6 vom Daianji sein Lehrer, dieser soIl ihn zum Besuche del' 
T'ang aufr:;efordert haben. \Vie er dart mit dem Shingon-Buddhismus in Be
riihrullg ka111, i~t nicht klar, wahrscheinlich weil diese Richtung in China eine 
neue Bewegung Vilar. Schon Daji, der Begrunder des Daianji ,",var in China 
und lernte dort den esoterischen Buddhismus kennen. 

Als Saicha 80.5 (Enryaku 24) nach Japan zurtlckgekehrt ,val', bestimmte 
e1' SchiiJer fEr d~"..s ~10nchstum und vallzog auf dem Bergtempel von Takao die 
~H:inchsm.lfn:lhme. Im n~>,chsten Jahre erhielt er die Erlaubnis zur Errichtung 
der Tendai-Sekte. Er zog sich fur eine \Veile auf den Berg zuriick und be
absichtigte, die Grund18.ge fur eine neue Gruppe von GHi.nbigen ZH legen, Er 
schrieb h~lnfig Briefe an Kinzo im Daianji. Er legte die drei Gnll1ds:ltzungen 
der Sehe fest und begarm Lehrvortr~ige. 1Ht dem nach ihm aus China zuri..ick
gekchrt'2"l1 K,J.k:-ll trat er in Verkehr, wollte von dessen neuer Lehre hOren. Bei 
HoE h'ld e1' immer mehr Untersti.itzung. 814 (Konin 5) veranlaBte er im Kaiser
palast eipc Diskussionsversammlung del' Lehrer aIler Sekten. Yom Lande Omi 
erhielt er 400 Bundel Reis zum Unterhalt seiner Tempelgemeinde. Kaiser Saga 
(810-823) ,var Saicho gewogen. 1m Toch{lin ("Halle im Turm") des Daianji 
wurde eine Vortragshalle eingerichtet und Saicho beniitzte diese Geleg,enheit 
zu einer grL'mdHchen Darlegung seiner Lehre. Saichos Stimme tante laut und 
e1' fand mit seinen tiefen und erhabenen Gedanken Zustimmung auch bei an
deren Sekten. Aber auch Gegnerschaft meldete sich an. 1\Jan sagte, die Auf
fassungen der Tendai-Lehre seien abwegig, daB sie bei den T'ang und in 
Silla verlacht werden. AuBerdem gaben Kukai und die Seinen den Verkehr 
mit Saich6 auf. Sogar von seinen eigenen Hieisan-Monchen 1'iickten viele von ihm 
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ab, sie "varen sich nicht klar, was er eigentlich wollte, und des Lehrers un
gesicherte Stellung lieB sie schwankend werden. Saicha war isoliert. Seine 
Gedanken kreisten um die Lotussutra und um Amida und auch die Gedanken 
von der Endzeit (mapp6) beschaftigten ihn. Amida will aIle ~lenschen retten 
und die Buddhaschaft kann man hic et nunc erlangen (j6butsu "Buddha
werden") im jetzigen Karper bereits. Saicha auBerte sich kritisch liber die 
Sekten Shingon, Kegon, Sanron und Hosso. Die neue Shingon-Sekte sei zu 
vage, die N ara-Sekten seien in auBeren Formen erstarrt. Saicha veraffentlichte 
mehrere Kontroversschriften. "AIle Lebewesen besitzen die Buddha-Natur" war 
eine seiner Grundthesen. Die Lotussutra allein bringe die Barmherzigkeit Shakas 
(Buddhas) uneing,eschrankt zum Ausdruck, nur die Tendai-Sekte stelle sich 
auf diesen Standpunkt. Die Endzeit des Gesetzes sei nahe und so sci die 
Lotussutra allein das wahre Fahrzeug. Die N ara··Sekten wurden als der Zeit 
nicht gewachsen abgeurteilt. 

818 (Kanin 9) verwarf Saicha die 250 Geliibde, die er auf der vVeiheplattform 
yom Tadaiji (Kegon-Sekte) gemacht hatte. Damit verwarf er die Autorihit aIler 
alten Sektengruppen. Die Tendai-Manche branchen bIos vor Buddha gelobcn, 
als seine Schiiler zu leben. \Venn 1000 :Meilen keine YlOnche zum Entgegenneh
men del' Gehibde da sind, solI man vor einem Buddhabild nach innerer Zerknir
schung und jn guter Absicht seine Gehibde machen. Als den Zugang zur 
Buddhaschaft sieht er nicht den offiziellen Geliibdeakt in einem der staatlich 
approbierten Sektenldaster an, sondern die unmittelbare persanliche Unterwer
fung unter Buddha, dem Allerloser. J eder :Mensch hat Anteil an der allum
fassenden Buddhaseele, diesen Anteil muB er pHegen und entwickeln durch 
Betrachtung und sittliche Lebensfiihrung. Religion und Moral sind dasselbe, 
namlich Verwirklichung der Buddha-Natur in uns seIber. Glaube ist das volle 
BewuBtwerden der Identitat unseres eigenen Seins mit der allumfassenden 
Buddha-Seele. Davon ist der historische Buddha nur eine :Manifestation, die sie 
vollzogen hat, um uns ihre Weisheit und Macht zu zeigen. Das Ablegen der 
Monchsgehibde ist nichts anderes als das BewuBtmachen der Buddha-N atur in 
uns seIber und diese wirksam machen. 

Saicha bemiihte sich Jahre lang, auf dem Hieisan eine Initiationshalle 
(kaidan Monchsweihealtar) zu errichten. Um als Sekte gesetzlich und sozial 
anerkannt zu werden, war ein solcher Geliibdealtar notwendig. Die amtliche 
Biirokratie, die sich mit Saichas Petition en zu befassen hatte, war nahirlich mit 
dieser hohen Gedankenwelt nicht vertraut und Iehnte sich an die Gutachten der 
alteingesessenen Sektenhaupter in Nara an. Diese fie]en rein negativ aus. Die 
Sektenh~i.upter erhoben einhelligen Protest gegen den Plan, ein neues \Veihe
zentrum zu errichten, als Saicha 818 eine Eingabe gemacht hatte. Saicha ver
suchte vergeblich, die von den Nara-Pralaten vorgebrachten Einwande zu wider
legen. Vor seinem Toda 822 (Kanin 13) sagte er in seinen Abschiedsworten 
schmerzbewegt: "GroBe Landereien sind uns nicht zugeteilt, zehntausend werte 
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Pfunde haben wir nicht. Die Tempel der \iVelt werden nicht von unseren 
Manchen geleitet .... Das Essen erbetteln wir uns jeden Morgen, geben es auf 
dem Berg unserem hungrigen ~lunde. \iVeihen werden im Herbst nicht erteilt. 
Wir sammeln Tuch, urn unter dem Schnee unsere nackten Karpel' zu beklei
den."28 Abel' kurze Zeit nach Saichos Tode wurde von den zushindigen Hof
meistern die Erlaubnis zur Errichtung des vVeihealtars des GroBen Fahrzeuges 
(Mahayana-Buddhismus) gegeben. Damit erlangte del' japanische Buddhismus 
seine Unabhangigkeit, nachdem er vorher nul' ein Instrument des Staates 
gewesen war. 

2) Kukai und die Shingon-Sekte 

\iVie stellte sich Kukai (Kobo-Daishi) zu Saichos Lebenskampf? S~icho hat 
von Anfang an fur die ebenfalls esoterische Shingon-Lehre Kukai's Interesse 
gehabt, hat die Shingon-:\fOnchsweihe genommen, hat Kllkai's Verzeichnis del' 
del' aus China mitgebrachten Blicher (Sh6rai-mokuroku) kopiert und eifrig 
lesen lassen, aber dennoch learn es zu Keiner Annaherung zwischen del' Tendai
und del' Shingo:l-Sekte. J edenfalls ab 816 (Kanin 7) verkehrte Kukai nicht mehr 
mit Saicho. E1' schwieg uber die Tatigkeit von Saicho, dachte einz~g daran, sein 
eigenes Leh1'zentrum auf dem Koyasan aufzubauen.29 Kukai reiste viel im 
Lande herum. Als die Tendai-:Manche kurz nach Saichos Tode die Erlaubnis 
zur Errichtung eines vVeihealtares bekommen hatten, Bng Kukai an, sein 
Schweigen zu brechen, ging zu positiver Tatigkeit liber. 823 entstand sein 
Sangaku-roku ("AbriB del' drei Studien") .30 Darin befaBte er sich eingehend 
mit Sutren und Disziplin. Er bekam die amtliche Genehmigung zur Errichtung 
einer Gemeinschaft, sodaB seine :Manche nicht mehr zerstreut leben muBten. 
So wie Saicho es getan hatte, machte er kein Problem aus dem bestehendem 
11anchssystem als staatliche Einrichtung. Etwa 824 (Tencho 1) lehnte er seine 
Ernennung zum "Vorsteher del' klein en 11anche" (8h6::.6to) nicht abo Es scheint, 
er sah diese nicht als Verselbstandigung del' Shingon-Gruppe an. Gerade jetzt 
setzte er sich fur die Idee des "Buddha-werdens im jetzigen Karpel''' (80ku8hin
f6but8U) ein. Er versuchte, klar zu machen, daB es auBer Shingon (wartlich 
"Zauberwort", Sanskr. mantra) mit seiner Geheimlehre keinen \Veg gebe, auf 
dem das Heil, namlich die Erlangung del' Buddhaschaft, allen 11enschen zug~ing
lich ist. So entstand sein Lebenswerk M ikkyo-mandala-fu-fu-8hin-ron, das er 
800 (Tencho 7) dem Kaiserhofe widmete. Mikky6 ist "Geheimlehre", esote-

28) Der von uns frei iibersetzte Text ist zitiert in Kawasaki Tsunevuki, a.a.a., S.159. 
29) Kawasaki Tsuneyuki, a.a.a., S.159. -
30) Die drei Studien betreffen: 1) die Geliibde, das Gute zu tun und das Bose zu 

meiden (kai); 2) in der Stille seinen Geist zu sammeln und Zerstreuungen zu meiden (;6); 
3) ungetrubt von Begierden die wahre N atur der Dinge zu erkennen, Weisheit (e). N aka
mura H., a.a.a., S.199. Das sind die wichtigsten Ubungen der buddhistischen LebensfUhrung. 
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rischer Buddhismus, nul' Eingeweihten zuganglich; mandala ist der Bereich 
der Erleuchtung Buddhas. Dieser Bereich wird bildlich dargestellt, im Mandala 
der Shingon-Sekte nimmt Dainichi N yorai die zentrale Stellung ein, urn ihn 
herum gruppieren sich zehn (iu) andere Buddhas und Bodhisattvas, die seine 
verschiedenen Erscheinungsweisen sind; shin-ron bedeutet "Erorterung des 
\Vesens". Dieses ju-ju-shinron nahm nicht die Gestalt einel' Kontrovel'se von 
Saich6 an, sondern stellte nul' die groBen Zuge von Kukais Lehre heraus. VOl' 
einem :Mandala auf dem Altar betet del' Shingon-Glaubige und gelangt durch 
Kontemplation der bildlichen Dal'stellung des Universums zur Erleuchtung, 
erlangt die Buddhaschaft, wird erlost. Vorausgesetzt ist das Geli.ibde del' Samm
lung des Geistes, Vermeidung del' Zerstreuung, U nterdr~ickung del' den Geist 
yerdunkelnden Leidenschaften. 

Die Zeit der Kontroversen war vortiber, das Buch tiber das :Mandala der 
Geheimsekte brachte das Ergebnis davon. Kukai verwarf die anderen Sekten 
nicht, schatzte aber die seine vor allen anderen. Er wartete, bis die anderen 
Sekten von seIber erloschen. Er war eine versohnliche Personlichkeit, dabei 
uberzeugt, daB seine Sekte die tiefste war. N ach einem erfolgreichen Leben 
starb er 834. 

Del' Gedanke, daB das \Vissen und die Erleuchtung Buddhas allen Nlenschen 
offen stehe, ist nicht neu. Er wurde in Indien und in China eingehend verfolgt 
und durchforscht, doch wurde er in del' Gelehrtenwelt des Nara-Buddhismus 
noch nicht verstanden. In N ara wurde gelehrt, daB es dem ~le!1schen von seiner 
Geburt an bestimmt sei, ob er Buddhas Schuler werden kanne oder nicht. Erst 
Kukai und Saich6 sagten, daB niemand davon ausgeschlossen sei. Zugleich batten 
sowoh1 die Tendai- wie die Shingon-Sekte strenge Satzungen sodaB nur auser
wahlte Leute in ihren Reihen Zutritt fanden. Die ihn fanden, hatten ein hohes 
SelbstbewuJ3tsei~l und erwarteten Privilegien und hatten aristokratische Aspira
tionen. Dayon \vird noch die Rede sein. 

Blute del' Geheimlehren (mikkyo) .-"Geheimlehre" ist das Gegenteil von 
"offenkundiger Lehre" (kenkyo). Die Geheimlehren sind schwer zu durchdrin
gen, bediirfen der Initiation. Was der historische Buddha gesagt hat, ist offen
kundige Lehre. 'Vas Dainichi Nyorai gesagt hat, ist Geheimlehre. Beide Arten 
von Lehren werden abel' auf Buddha zuruckgefiihrt, nur wurden sie erst allmah
Hch im AusmaBe ihres Fassungsvermogens den ~1enschen kundgetan. In Japan 
sind die Shingo:1- und die Tendai-Sekte Geheimlehren. 

Die ersten Anfange del' Geheimlehre in Japan Hegen schon VOl' del' Nara
Zeit. \Vahrscheinlich konnen als Spul'en davon angesehen werden Kimbusen in 
Yamato und Hakusan no Taich6 ("GroBer Gipfel des Berges Hakusan") in 
Echizen. 718 (Yol'6 2) kam Doji von der Sanron-Sekte mit Praktiken del' 
Geheimlehre von der T'ang zuruck. Von del' Hoss6-Sekte bl'achte Gembo 735 
(Tempy6 7) esoterische Bucher aus China nach Japan zuruck. Mit vollendet 
organisierter Form wurde die Geheimlehre erst anfangs Heian, namlich 80.5 
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(Enryaku 24) in Japan verbreitet. Die Tendai-Sekte wurde Tai-mitsu (tai von 
Tendai), die Shingon-Sekte To-mitsu (to Osten, von Toji "Ost-Tempel" in 
Heian) genannt. Del' Toji war ein Kyo-o-go-koku-ii (wortlich "Lehr-Ober
haupt-Staat-schutzender-Tempel"). Er wurde das Zentrum des Toji-Zweiges 
der Shingon-Sekte, 823 (Konin 14) Kukai anvertraut und mit 50 ~1onchen 
besetzt. 

In China wurde del' Tantra-Buddhismus durch indische Monche in Loyang 
und Ch'angan verbreitet. 720 kam unter dem T'ang-Kaiser Hsuan Tsung del' 
indische 110nch Kongochi (japan. Lesart, chines. Ching Kang-chih) mit vielen 
esoterischen Biichern nach China. 1m selben Jahre kam aus lndien Pu K'ung 
(japan. Fukll) und war 20 Jahre lang Schtiler von Kang-chih (Ching kang-chih, 
Kongochi). Dann ging er im Auf trag seines Lehrers nach Indien zuriick und 
sammelte funf Jahre lang esoterische Bucher, war dann ab 746 wieder in China, 
Ch'ang-an. Er befaHte sich mit del' Erklarung del' esoterischen Bucher und del' 
Verbreitung der esoterischen Zeremonien. Sein Schuler war Huei Kuo (japan. 
Keika) und dessen Schiiler war Kukai (K6bo-Daishi), der Grunder del' japan
ischen Shingon-Sekte. Erst kurz vor dessen Tode (805) traf Kukai mit Huei Kuo 
( 746-8075) zus ammen, del' ihm die von Pu K'ung ( Fuku ) erhaltene Lehre 
weitergab. In der Dberlieferung del' Geheimlehre von Toji ist Kongochi der 5. 
Patriarch, der erste ist Dainichi Nyorai. Kukai ist in dieser Dberliefel'ung der 
8. Patriarch. 

Kukai und Saicha gingen zur selben Zeit zu den T'ang. Kukai befand sich im 
Gefolge einer Gesandtschaft und ging sofort in die Hauptstadt Ch'angan. Dort 
befand sich die Geheimlehl'e auf dem Hohepunkt ihrer Geltung, so konnte Kukai 
sie in ihrer Gesamtheit in sich aufnehmen. Dagegen hatte sich Saicho Tien-t'ai 
zum Ziele gesetzt, wollte die Tien-t'ai-Literatur nach Japan bringen, wofiir er 
einen Auf trag des Hofes hatte, del' ihn als Student nach Chinn sandte. Er scheint 
demnach mehr mit dem esotel'ischen Buddhismus del' Provinz Kontakt gehabt 
zu haben und kam so zuriick So besteht in den Lehren von Kukai und Saich6 
ein gewissel' U nterschied. 

Die Te:1dai-Ceheimlehre wurde nach Saicho erst durch Ennin (Jikaku-Daishi 
794-864) ur:d Enchin (Chisho-Daishi 814-891) verbreitet. Ennin hatte einen 
neunFlhrig211 China-Aufenhalt hinter sich, Enchin einen fiinfjahrigen. Saicho 
hat nach seinen eigenen vVorten von dem indischen Monch Shan vVu-wei (japan. 
Zen \lu n, der vier Jahre vor Kongochi nach China gekommen war, eine Ein
fiihrung in die Geheimlehre erhalten. Der lnder Shan Wu-wei war lange Jahre 
in Loyang nbersetzer und Erklarer. Zu seinen hervorragenden Schiilern 
gehorten I Hsing (Ichigyo) und I Lin (Girin). Diese beiden gaben die Lehre 
an Shun Hsiao (Jungyo) weiter. Von dies em gelangte sie an dessen Schuler 
Saicho. 

Eine typische Zeremonie der Geheimsekten ist eine Art Taufe, kanio ("Wasser 
auf den Kopf gieBen") (Sanskr. abh(wka). Der so Getaufte steigt zur Buddha-
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Wiirde auf. Zum erstenmal wurde in Japan diese Zeremonie im Tempel Takao
sanji in Yamashiro 80,5 (Enryaku 24) vollzogen. Del' Ritus hat seinen U rsprung 
in Indien, wo er zur Feier del' Thronbesteigung eines Konigs gehorte. In den 
Mahayana-Buddhismus iibernommen bedeutet das BegieBen des Hauptes das 
Wasser des 'V'issens aufgieBen und damit jemandem das Amt eines Religions
oberhauptes iibertragen. In den Geheimsekten gelangte die Zeremonie zu einer 
besonderen Bedeutung, das vVasser symbolisierte da das fiinffache 'Visscn des 
Dainichi Nyorai, und der Schuler, an dem sie vollzogen wurde, erlangte dadurch 
den Rang eines Buddha. 'V'ird heute noch als wichtige esoterische Zeremonie 
geubt. Es gibt mehrere Arten und Verfahren dabei. Ein Kandidat, der viele 
fromme vVerke vollbracht hat, wird durch das vVasseraufgieBen zum Lehrer. Es 
wird ihm das geheime Gesetz des Dainichi Nyorai verliehen. Es wird dahir ein 
eigener Altar errichtet und am Kandidaten entweder das kanja Hir die Lehrver
breitung (dempa-kan;a) odeI' das fiir die Amtsiibernahme (;ushiki-kanj6) \"o11zo
gen. Es gibt auch eine Schiilertaufe (deshi-kan;a). Auch gibt es ein kanjc3 Hir 
Leute, die sich fiir den Buddhismus einsetzen wollen, kechien-kanj6 ("Taufe 
zum Verbindungankniipfen"). Bei del' Aufnahme von Schiilern eines Lehrers 
wird zwecks Herstellung enger Verbindung die BegieBung vorgenommen. Sowohl 
die Tendai- wie die Shingon-Sekte vollziehen die Feier bei der Ablegung del' 
~1onchsgehibde. Bei der kania-Feier gebrauchte Fahnen und kleine Stupas 
werden zum 'Vohle del' Fische in Fhissen oder im ~feere fortgeschwemrnt, '.yas 
man nagare-kania ("'Vegschwemm-kania) nennt. 31 

Bei der erst en derartigen Initiationsfeier im Takaosanji waren hohe Hof
beamte zugegen. Yon verschiedenen Tempeln wurden geeignete Personen der 
zeremoniellen Initiation unterzogen. Zwanzig Kunstler waren gerufen worden, 
eine Statue von Vairocana-Buddha (Dainichi Nyorai) herzustellen, und Eilder 
von Buddhas, Bodhisattvas und Schutzgottern (shin-a "gottlichen Konigen") 
wurden gemalt und 50 Fahnen genaht. Die Feier wurde vorher amtlich ange
kiindigt. Das geschah 805 (Enryaku 24), nachdem also schon Hingst das Jingikan 
als Zentralorgan des Gotterkultes existierte und die Schreine mit ihren Fciern 
die offiziellen Zentren der Religion geworden waren. Das System der Gotter und 
Schreine diente der Sicherung der kaiserlichen ~1acht. Diese war hinliinglich 
mythologisch unterbaut und durch Regelung des Gotterkultes auBerlich sichtbar 
gemacht worden. 

Unbeschadet der politis chen Einheit des Landes konnten sich Kaiser und 
die hochsten 'V'iirdentrager jetzt auch an buddhistischen Kultfeiern beteiligen 
und diese sogar fordern. Der Gegensatz zwischen einheimischen und fremden 
Gottern verschwand allmahlich. Sowohl Saich6 \Vie Kukai fan den in ihren 
Darstellungen des U niversums einen durchaus wiirdigen Platz fur die Gotter 
des Landes im buddhistischen Pantheon. Del' Pracht des buddhistischen Kultes 

31) Nakamura H., a.a.a., S.96, 1. 
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und der Aussagekraft der Kunst der esoterischen Sekten konnte niemand seine 
Zustimmung versagen. Der Kaiser war es, der die Kandidaten fur die erste 
Ordinationsfeier in J apan ausgew~lhlt hatte. Es folgten noch weitere solche 
Feiern. 1m \Vesten von Kyoto wurde ein vVeihealtar gebaut, zehll Ktinstler 
muBten Buddhabilder herstellen und es wurde ein zweitesmal eine ~lonchs\veihe 
vorgenommen. Saich6 wurde sogar in den Kaiserpalast gerufen zur Vornahme 
von besonderen Riten seiner Sekte. Dabei war seine Sekte noch nicht offiziell 
anerkannt. Die acht Schuler von Saicho, die vom Kaiser fur clie Ordination auser
w~ihlt worden waren, wurden den 110nchen cler Nara-Kloster unterstellt. 

Kllkai war 806, ein J ahr nach Saicho, nach Japan zuriickgekehrt. 812 (Konin 
.3) wurcle am 1.5.XI. in Takaosanji eine groBe Feier veranstaltet. Diesmal war 
es eine Feier zur Herstellung guter Beziehungen mit clel' Geheimlchre (kechicn
kan;6). Die Feier, die Saich6 805 veranstaltet hatte, \var cine FeicT der Ordina
tion fur die Verbreitung der Lehre (clemp6-kan;d) gewesen. Unter den Em
pfangern der \Veihe durch Kukai von 812 war auch Saicho, <luBer ihm vVake 
no Matsuna und Donaka Yoro. Das war die erste Feier des kechicn-kanj6 in 
Japan. Eine solche fand Doeh im selben Jahre am 14.XII. statt, ordiniert wurden 
dabei 22 ~1onche (::::6), .38 :\1onchsschiiler (slzami) und 145 Leute aus dem 
Volke. Solche Riten iibten ihrel1 Reiz auf die Aristokr8ten aus. So kamcn in 
Heian zwei neue Sekten hoch. Auch die Entsendung von Sehulern nach China 
zum Studium der neuen Sekten wurde fortg,esetzt. Es gingen drei Anh~inger der 
Tendai- und hinf der Shingon-Sekte nach China. Nach ihrer Ruckkehr gaben 
sie clem Hofe eine Liste der mitgebrachten Sutren, Kommentare, Bilder 
und Kultger~lte. Diese acht Schuler haben offenbar eine groBe .Menge mit
gebracht, denn Annen, ein Gelehrter der Tendai-Sekte gab davon einen Katalog 
von zwei Br.nden heraus und schrieb 902 (Engi 2) ein eigenes Vorwort dazu. 

Fiir die Aufrechthaltung der Beziehungen mit dem T~ang-Buddhismus ist 
auch Ennin (Jikaku-Daishi) (794-864) von groBer Bedeutung. Er gehorte der 
Tendai-Sekte an. 8.38 begleitete er den Gesandten Fujiwara Tsunetsugu nach 
China, wo er neun Jahre blieb. Er besuchte u.a. die KlOster auf dem vVu-t'ai
shan und in Ch'angan. Da der Kaiser \Vu-tsung 84.3 auf die Vernichtung des 
Buddhismus aus war, hatte Ennin in China schwere Zeiten. Unter auBerst 
schwierigen Umstanden gelangte er schlieBlich in die Heimat zurack. 847 (Showa 
14) schrieb er einen umfangreichen Bericht und einen Katalog seiner Sammlung
en, den er an den Kaiser abgab. Darunter sind 104 Ylandala-Bilder erw~1hnt. 
Die Bibliothek der Tendai-Kloster erfuhr eine groBe Bereicherung. 

Die Reisen nach China waren damals gefahrlich. Reisan war mit Saicho zu 
den T'ang gegangen, in Ch'angan geblieben zum Dbersetzen von Sutren und 
starb dort. Kukais Schiiler Shinnen und Shinsai begaben sich 836 auf den 'Veg 
nach China, erlitten Schiffbruch und kehrten mit dem nackten Leben zuruck. 
Mit Ennin ging Ensai zu den T'ang und blieb 40 Jahre dort. Nachdem er einige 
tausend Biicher gesammelt hatte, machte er sich 877 auf den Heimweg, ging 
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abel' in den 11eereswellen unter. Prinz Shinnyo, Sohn des Kaisers Heijo und 
Sehiiler von Kllkai, ging 861 naeh China, war drei Jahre dort, starb unterwegs 
naeh Indien in Laos. N ach dem Sandai-jitsuroku maehten sieh 877 (Genkei 1) 
die Tendai-Monehe vom Enryakuji Saisen, Annen, Gensho und Kankan auf den 
vVeg naeh China, gingen zunachst naeh Dazaifu in Kyushu, aber nul' Saisen 
bestieg das Schiff, geriet unter die Seerr~luber. In vielen F~illen erreiehten die 
Reisenden nie das T'ang-Reich. Aus den vielen China-Reiscn kann man sehen, 
\vie groB das Verlangen nach den Geheimlehren war. 

,3) Inkantationen (ldt6) 

Der Inhalt der Geheimlehren ist auBerordentlich tief und philosophiseh. 
AuBerlich sind abel' aueh sie eine Heligion, die auf irdischen Nutzen eingestellt 
ist. Die Inkantationen (kito) sind keines\vegs eine Besonderheit der Geheim
sekten, schon die N ara-Sekten haben sie von Anfang an eifrig betrieben. In der 
Heian-Zeit gingen sie aber fast ganz in die Hand~ der Tendai- und Shingon-
110nche liber. Der Ausgangspunkt dieser kii-o-vVelle lag beim Kaiserhaus und 
den Aristokraten, die Inkantationen \vurden Staatsriten. Dazu gehort auch das 
schon erwLihnte kanio-Ritual (Benetzen des Scheitels). Saich6 Rng damit an als 
private Dbung zum Zwecke der Yerbre:tung der buddhistisehen Lehre, is: dann 
zur Zeit seines Sc11lJers E,n~1in (Jilmku-Daishi) ein gewohnlicher Staat~;ritus 

geworclen. Ennln gi'l[~ roach China, e:·sh:.ttete im 9. Monat 847 (Showa 14) dem 
Hofe Beticht und bat zuglci2h, daB filr den Staat jahrlieh die kanj6-Zeremonie 
vollzogen werde. Die Bitte \vurde ihm ge\V~ihrt. So ,vurde 849 (KajO 2) im ,5. 
:Monat eli e Zcremonie im Enryakuji zum e:'stenmal ausgeftihrt. Vom Hefe wurde 
fiir 108J ~\IoEche die \7er!~cstlgung besorgt. Fin hoher ~1inisterialbeamter 

Tomo no Yoshio wurcle beauf~:agt, fi;r Musik zu sorgen. So nach clem Sanda)" 
jitsuroku. Dm"aus \vurde ei}~e 5Eindige Einrichtung im Frlihling und im Herbst. 
Es Wllrde amtlicher Reis aus Omi zugeteilt, weiBel' (enthiilst2f) Eeis 5 koku, 
ea. 900 Liter. Auch fi:r den Tempel Toji wurde auf eir;.e Eingabe von Jitsue 843 
(Shovva 10) hin vom Obersten Staats rat (Daj6kan) die Genehmj~ung zum 
Vollzuge derselben Zeremonie im Frlihj:lhr und im Herbst erteilt (l1flCh Ruifa
sandai-kyaku), doch die cbmlt verbunclenen Kosten wurden aus priv<:.ten Quellen 
~~ufgeb~·acht. 

AuBel' diesem kania, bei dem auf den Scheitel des Kandidaten wohlriechendes 
'"Vasser, clas die Barmherzigkeit aller Buddhas symboJisiert, gegossen wird, 
wurde am Hofe eine regelmaBige Kannon-Feier eingefuhrt. Dafiir kam del' 
Vorsteher des Toji am 18. Tage eines jeden ~lonats in den Palast t:nd betete 
um \Yohlergehen von Seele und Leib des Kaisers. Die Zeremonie wurde eine 
regelmM3ige Verrichtung im J ahreskreislauf. Im Kaiserpalast wurden in den 
ersten sieben Tagen von Neujahr allerlei Gotterfeiern (shinti) vollzogen. Ihnen 
folgten vom 8.-14.1. buddhistische Zeremonien, die schon VOl' clem Auftreten der 
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Tendai- und del' Shingon-Sekte Brauch waren als "Sieben-Tage-Feiern~' (go
shichi-nichi shuh6). 834 (Sh6wa 1) Eng Kukai damit an, vom 8. Tage an sieben 
Tage hindurch Predigten uber die Goldglanzsutra (Konk6-my6-ky6) zu halten. 
Dafiir wurde ein eigenes Zimmer eingerichtet, in dem die Shingon-Sekte ihre 
Feier halten durfte (so nach dem Zoku-Nihonshoki). Der GroBe Staatsrat seIber 
gab dazu die Erlaubnis. Es wurde bei der Feier urn den Schutz des Staates und 
das Gedeihen der Feldfruchte gebetet. Diese Feier wurde fruher von hervor
ragenden ~1onchen der N ara-Sekten unter dem N amen lnisai-e oder gosai-e 
"Enthaltsamkeitsfeier" in del' Palasthalle Daigokuden abgehalten. Auf Bitten von 
Kukai wurde im Palastbezirk eine Shingon-Halle (Shingon-in) gebaut, in der 
Kllkai zum erstenmal die Feier abhielt, die dann zur shi.ndigen Einrichtung 
wurde. 

Kukais SchliJer Jogy6 fuhrte aus China eine Feiel' zu Ehren von Daigensui-
111y6-0 ein, das ist die indische Gottheit Atavaka, die milihi.rische Unruhen 
fel'nhalt und Land und Yolk beschlltzt. Die Feiel' wurde in die Geheimriten 
zum Schutze des Staates eingebaut. J ogyo machte 839 (Sh6wa 6) am l.VIII. 
mit Nachdruck eine Eingabe, in der er die \Virksamkeit del' Feier zu Ehren 
dieses Schutzgottes vel'trat (so nach dem Zoku-Nihonshoki). Er wurde nach 
Dazaifu beordert, urn das aus China kommende Bild des Daigensui ("GroBen 
Kriegsmarschalls") entgegenzunehmen und dann dem Hore zu pr~i.sentierel1. 8,Sl 
(Ninju 1) vollfuhrte Jogyo auf Neujahl' die Feiel' im l!nbush6, einem der acht 
Exekutivabteilungen der Regierung. Gebetet wurde urn dZlS \Yohlergehen des 
Kaisers und Unterwerfung del' Feinde. Gleichzeitig wurde im Palast Hir densel
ben Zweck die Sieben-Tage-Feiel' (go-shichi-nichi-h6 oder g.-sllLlh6) abgehalten. 
Das letztere ging aber ein, nach dem ~1itte1alter wurde nur mehr die "Feier des 
GroBen Kriegsmarschalls" (Daigensui-h6) abgehalten. Zu einer auBerordent
lichen Abhaltung der Feier des GroBen Kriegsmarschalls wurde am 28. VI. 878 
Ch6ju mit sieben ~1onchen nach De\va geschickt, wo eine groHe 11~iubcrplage 
herrschte. 

Auch Regenbittfeiern gab es, wobei frliher die Sutre Dailwnyak!Jo gelesen 
\vurde, abel' die Geheimsekten benutzten dabei andere Sutren als Gebetste~~te. 

Es Sab anch Gebetsverm~staltungen gegen zu langen Regen. 940 (Tenkei 3) 
wurde eine rnonchische Feier zur Unterwerfung von Taira no ~lasakado, der 
im Jahre vorher einen Aufstand machte, gehalten. Sowohl die Shingon-~'lonche 
yom Koyasan wie die Tendai-Monche vom Hieisan beteiligten sich an Gebets
versammlungen irn Interesse des Staates. So wul'de Fuji\vara Sumitomo 941 
(Tenkei 4) von Minamoto Tsunemoto geschlagen. Tachibana T oyasu \\-urde 
hingerichtet. 901 (Shotai 4) am 14.II. gab das Dajokan (der Oberste Staatsrat) 
einen ErlaB heraus, daB aus Rache und zum Antun von Bosem ( schwarze 
.Magie) keine Gebetsfeiern abgehalten werden durfen. Gebete urn Heilung von 
Krankheiten wurden gestattet, wenn der Name des Priesters und der des Kranken 
vorher mitgeteilt wurden. Die rein private Durchhihrung von Gebetsveranstal-
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tungen war verboten. All das zeigt, daB der Glaube an die "\Nirksamkeit der 
Gebete der Tendai- und der Shingon-Sekte im offentlichen Leben bei den 
Regierungskreisen sehr groB war. Die Kultfeiern der Geheimsekten wurden zu 
magischen Gebetsveranstaltungen. 32 

4) Neue Richtungen im Buddhismus33 

,"Vissen und \Veisheit Buddhas kommen allen ~{enschen zugute. Diesem 
Prinzip entsprechend stelltel1 die beiden neuen Selden ihre geistigen Kr~i.fte in 
den Dienst von Staat und Yolk. Dabei verlangte die Tendai-Sekte als Regel von 
ihren :~vlonchen eine zwolfFi.hrige klOsterliche Schulung. I:1 den Tendai-KlOstern 
befanclen sich reichhaltige Bibliotheken. lm Laufe der Zeit entwickelten sich 
die Klbster der Sekte auf dem Hieisa~l zu einem Nlutterboden neuer Richtungen. 
ZUl1~i.chst traten die Anh~ln6er der Lehre yom Reinen Lande mehr und mehr in 
die bffentlichkeit. Die von ihr betriebene Verehrung von Amicla-Buddha geht 
we it zuruck. Seit Ennill wurde als besondere Gebets- und Betrachtung,spraxis 
das j6gy6-zamm2i in Form gebracht. Das ist eine von den vier geistigen Obun
gen, auf die die Tendai-Sekte besonderes Gewicht legte. Sie besteht darin, 
daB der :NlOnch sich 90 Tage und Nhchte der Betrachtung widmet und dabei 
sich auf die Kontemplation eines Bildes des Buddhas des Heinen Landes kon
zentriert. Eine andere moncbische Cbung waf das j6::o-zammai, die ebenfalls 
90 Tage und N~i.chte dauerte, \vobei z\vischendurch VOll den Praktikanten Bitten 
an Amicla gerichtet wurden, sie von ihren Illusionen und Leidenschaften zu 
befreien.:l-t Das waren exklusive monchische Betrachtungsmethoden. VOl' Tenkei 
(938-947) war es noch selten, daB auf einem Lehrplatz nembutsu-::ammai 
(Betrachtungen mit Denken an Buddha) geiibt wurde. Del' erste, der mit 
standigen Anrufllngen von Amida-Buddha hervortrat, war Kllya (903-972). 939 
(Tenkei 2) war Kllya dem Volke schon bekannt. Er sagte shindig den Namen 
Amida her, weshalb er Amida-seiiin "Amida-Heiliger" genannt wurde. Auch 
nannte man ihn ichi-seiiin ":\larkt-Heiliger", weil er auf dem ~larkte buddhis
tische Zeremonien abhielt. Er wurde bekannt in den \Virren der Tempy6-Zeit, 
als Taira Masakado einen Aufstand machte. 

Dieser Kuya war 948 (Tenkei 2) auf den Hieisan gestiegen und Schiiler des 
Abtes Ensh6 geworden. Ensh6 erwartete von ihm, daB er :Monchsgeliibde ablege, 
aber Ki'tya wollte als "Marktheiliger" eine eigene Gruppe von Ghiubigen urn 
sich sammeln. Das gelang ihm offenbar. 950-964 kopierte er die Daihanyakyo, 
eine Sutra, die viel fur Verwirklichung irdischer vVunsche rezitiert \vurde. 1m 
Herbst 963 fand mit diesel' Sutra eine groBe Feier statt, die damals in ver
schiedener Hinsicht Aufsehen erregte. Es waren dazu 600 ~lonche eingeladen, 

32) Katsuno Takanobu, a.a.O., S.162-17l. 
33) Kawasaki Tsuneyuki, a.a.O., S.172-18l. 
34) Henri de Lubac, Amida. Paris 1955; S.169. 
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die Regierung steuerte Geld bei. Vom Minister zur Rechten und vom Minister 
zur Linken angefangen war das ganze Volk an del' Feier Leteiligt. Tagstiber 
wurde die Sutra erkHirt, abends war Laternenfeier ( mando-e ) . Also eine 
pompbse Feier. vVahrscheinlich fand sie im Tempel Saikc'>ji statt. Vermutlich 
diente sie dazu, die Neuerung Kuya's bekannt zu machen, die dar auf ausging, 
ein Heiligtum fiir aIle Leute zu schaffen. Auch eine "Blumenopferfeier" (ktige-e) 
wurde popularisiert. Kllya starb 972 (Tenryaku 3). Sein Nachfolger war Chllshin 
von der Tendai-Sekte. Kl!Va und Chllshin traten als Boten von Amida Nyorai 
auf, wollten die :tvlenge ~om Bosen befreien. 1m Tempel vvurde taglich ein 
Abschnitt der "Lotussutra des wunderbaren Gesetzes" erklart, abends fand eine 
Feier mit Amida-Anrufungen (nembutsH ::ammai) statt. Dazu kamen von Nara 
und Heian beriihmte ~Linner als Lektoren und Zuhorer. So Lam ein Heiligtum 
ohne bestimmte Sektenzu1;ehorigkeit zustande. Die Blumenopferfeiern vereinig
ten an einem Tage aIle "\Hinner, an einem anderen aIle Frauen, vviederum an 
einem anderen aIle Kinder, am Schlu13 aIle Monche. Kilyas Name "Amida
Heiliger" odeI' "iv1arkt-Heiliger" war hir ihn e111 Ehrenname. \Vidersprtichlich 
wirkt es, daB er mit 40 Jahren auf dem Hieisan Gekbde ablegte. Er vcrbrachte 
dann zehn Jahre mit Bildermachen und Sutrenkopieren. So konnte er sich also 
doch nicht von den damaligen Sekten und der Aristokratenklasse lossagen. In 
diesen Kreisen war er angesehen, denn <'..uch bei ihnen waren \Vandlungen im 
Gange. 

1m Jahre 96.3, in dem jene Daihanyakyo-Feier stattgefunden hatte, £and auch 
(hI/a 3) die Owa-Religionsdebatte statt. 964 (Koho 1) versammelten sich 20 
Tendai-Hbnche und 20 Gelehrte der Hochschule (daigaku) zu einer buddhis
tische:l Veranstaltung. Solche Lehrdiskussionen wurdell von da an regelm~i.f3ig 
gehalte:l. 1m Palaste versammeiten sich gelehrte :Monche alIeI' Sekten und dis
kutierten libel' Lehrgegens~itze. Hernach beanspruchte jede Sekte den Sieg fur 
sich. (So nach dem 6wa-sh{tfOn-ki). Tendai-Monche und die Schiiler der 
Hochschule (daigaku) suchten einen nenen vVeg. Die Lotussutra (hokkeky6) 
und Amid01-Buddha wurden dadurch besser bekannt. 

Als t\1ittelpunkt der Lehrveranstaltung sieht man Yoshishige no Yasutane. 
Andere groBe Literaten waren cbenfalls beteiligt. Ein wichtiges Dokument ist 
Yasntanes bertihmtes Chiteiki ("Teich-Pavillon-Bericht") von 982. Die neue 
Be\\'egung zu Gunsten der Lotussutra und der Amida-Verehrung machte unter 
den Eiederen Adeligen und den Literaten Fortschritte. Ihr religioses und geistiges 
Zentrum wurde der Tempel Rokuhara-mitsuji, wo eine Kannon mit elf Gesich
tern, angeblich von Ki'Iya geschnitzt, aufgestellt war, die heute noch verehrt 
wird. Bei den Lehrfbrderungs- und Blumenopferfeiern ( kllge-e) stand das 
Paradies im lVIittelpunkt des Interesses. Sie waren die entfernteren Anhinge der 
Sekte vom Reinen Land (J6do-shtl). Genshin bereitete in diesen Kreisen sein 
6j6-y6shu ("Einfiihrung in [die Lehre uber] die Wiedergeburt") vor. Die 
Owa-Religionsdebatten wurden durch zwanzig Jahre fortgesetzt. 
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Soweit wir bis jetzt feststellen konnten, spielten aueh die beiden in der 
Heian-Zeit aufgebhihten Sekten Tendai und Shingon am Hofe und in Adels
kreisen eine wiehtige Rolle. N eu ist, daB sie aueh mit dem V olke in Beruhrung 
kamen und diese bewuBt suehten. Sieher ist aueh, daB sie sieh hinter Kloster
mauern im AusehIuB an ehinesisehe Sehulen eifrig seholastisehen Studien wid
meten. Kein Untersehied zeigt sieh gegenuber den Nara-Klastern insofern aueh 
sie die Kraft ihrer Gebete in den Dienst von Staat und Yolk stellten. Die 
versehiedenen Gebetsfeiern mit ihren Inkantationen (kit6) dureh Sutrenrezitieren 
waren zugleieh aueh lichtvolle Augenblieke im kulturellen und sozialen Leben. 
Buddhistischer Lehrgehalt, wie die Lehre von Amida und dem Pal"<.1dies des 
Reinen Landes (i6d~) Rng, an auch von Laienkreisen aufgenommen zu \verden. 

5) Seelenfeiern (goryc-c) 

Eine Neuerung der religiasen vVelt von Heial1 sind auch die "Seelcnfeiern" 
(gory6-e). Das sind Feiern, mit denen man den Zorn der Seelen von ;ewaltsam 
ums Leben gekommenen Persanlichkeiten besehwichtigen wollte. Die erste 
Erwahnung einer solchen Feier gesehah 863 (Jakan 5), es handelt sich mn eine 
Feier im Shinsenen. So fiirchtete man die Seele von Sawara Shinno (Prinz S.), 
des .5. Sohnes des Kaisers Kanin (770-781). Bei der Thronbesteigung seines 
Bruders Kammu wurde er zum Thronfolger bestiml11t. Da er geplant hatte, den 
Hofrat Fujiwara Tanetsugu zu erl110rden, wurde er nach A\,laji verbmmt, starb 
abel' unterwegs dOlthil1 eines freiwilligen H ungertodes. I yo-Shinno (gest. .307), 
Sohn des Kaisers Kammu, wurde angeklagt, ein Komplott gege:l seinen Bruder 
Heija zu schmieden. Er wurde mit seiner :Mutter im Tempel Kclwcuadera 
gefangen gehalten, wo beide sich vergifteten. Taehibana Hayanari, Sohn von 
Tachibana :Moroe, wurde 842 in eine Verschwarung verwickelt den Prinzen 
Tsunesada-Shinno auf den Thron zu erheben. Dahir wurde er nach Iz'_l ';erbannt, 
starb abel' unterwegs. Fumiya .Miyata no Nlaro starb ebenfalls au:; pol;tischen 
Grunden eines gewaltsal11en Todes. All dies en Persanlichkeiten wllrde ein 
Seelensehrein (gory6sha) errichtet, an denen zum Troste ihrer Seelen F eiern 
gehalten wurden. Auch zeremonielle Sutrenlesungen und Liederbinze oder 
artistische V orfiihrungen (gein6) und ~d usik wurden gel11acht. 

Das Seelenfest (gory6-e) im Shinsenen (ein Garten im K~jserp{1last) ist 
vielleicht ein einmaliges Ereignis gewesen, es hat abel' im Volke tiefe \Vurzeln 
gefaHt. Spater entstanden die Zerel110nien fur Kitano Tenjin. AJs soIcher \yurde 
nach seinem Tode Sugawara no :Michizane (845-903) verehrt. El' stemmte sieh 
mit aller Kraft gegen die uberhandnehmende Macht del' Fuji,,:anl und vertrat 
die Interessen des Kaisers. Zwei Kaiser erwiesen ihm daher ihre GED.st. Die 
Fujiwara Tokihira, Sakuni und Sukane klagten ihn im Verein mit :Minamoto 
Hikaru einer Verschwarung gegen den Kaiser an: er wolle seinen eigenen 
Schwiegersohn Tokiyo-Shinno auf den Thron bringen. Der Kaiser harte darauf 
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und verbannte 901 ~1ichizane nach K yushu. :Michizane, der seinem Kaiser nur 
treu g,edient hatte, starb nach zwei J ahren in der Verbannung. Erst zwanzig 
Jahre spiter wurde er nachtraglich rehabilitiert und wieder in seine friiheren 
\Vlirden eingesetzt. In Heian wurde ihm zu Ehren 947 der Kitano-Schrein 
gebaut. Auch im Gion-Schrein wurden Feiern £liT zu furchtende Seelen abge
halten. 

6) Verschmelzung von Gbttern und Buddhas (honchi-sttiiaktt- Lehre ) 

839 (Showa 6) wurde am Kamo-Schrein die Sutra Kongo-7wnya-kyo gelesen. 
8.59 (Jokan 1) bekam sowohl der Kamo- wie der Kasuga-Schrein einen buddhis
tischen Kultdiener. Bereits 836 schon wurden zum Schutze der Gotterschreine 
in die flinf Hausprovinzen und in die sieben AuBenlander je ein ~1onch entsandt 
und an allen Schreinen wurde die Lotussutra gelesen. Es kam auch vor, daB 
man Monche an den Landestempeln (kokubunji) und an den Schreintempelu 
( jing{lji) Gotterinstallationsfeiern abhalten lieB. 8.59 \vurden fiir die Gotter von 
Kamo und Kasuga buddhistische Kultdiener (nembundosha) aufgestellt, die 
keine eigentlichen, einem Kloster angehorende \lonche waren, aber buddhisti
sche Ausbildung genossen hatten. 

Die Verschmelzung von Gottern und Buddhas wurde nicht nur auf dies em 
\Vege de facto, sondern auch lehrmaBig und theoretisch vollzogen. Damals lebte 
am Enryakuji der gelehrte ~fijnch Eryo, von ihm stammt die klare Fassung der 
LeIwe vom sogenannten H onchi-suifaku. 35 N ach dieser Lehre sind Buddhas und 
Bodhisattvas, urn den hilfsbedurftigen Menschen nahe zu sein, Gotter geworden. 
Ihre urspriingliche Natur (honchi-shin) hat auf diese \Veise in der vVelt 
Spur en hinterlassen (suijaku). In China wurden die konfnzbnischen Heiligen 
und die Gotter des Taoismus so erkhirt. Sie sind aIle ihrem \'1ah1'en \Vesen nach 
Buddhas und Bodhisattvas, ebenso die japanischen Gotter. Ihre irdischen E1'
scheinungen sind Spuren, die sie hinterlassen haben. So\'vo111 die Tendai- \Vie 
die Shingon-Sekte und ebenso die spLitere Nichiren-Sekte baben diese Lehre 
viel erortert und erklart. Der Tendai-LC'hrer Chigi bezeichnete die ersten 14 
Kapitel del' Lotussutra ais "Spuren-Einftihrung" (jaku-mon), die folgenden 14 
Kapitel als "';\Tesen-Ein£lihrung" (hon-mon).3G Dieser Verschmelzung von ein
heimischen Gottern mit den Objekten del' Verehrung im Buddhismus haben die 
beide!l graBen Geheimsekten (mikkyo) del' Heian-Zeit eine schoh1stische Grund
lage gegeben. Es ist nicht zufallig, daB del' Gott Hachiman in diesel' Zeit der 
Hochbllite del' Verschmelzung von Buddhismus und Gotterkult nach Heian 
"eingeladen" wurde. Die vier Jahre spateI' zum erstenmal abgehaltene SeeIen
feier (gory6-e) im Shinsenen im Kaiserpalast war von Anfang an stark bud-

.35) Text zitiert in Kawasaki Tsuneyuki, a.a.O., S.190 . 

.36) Nakamura H., a.a.O., S.487. 
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dhistisch gehirbt. Die alten Gotter bekamen einen neuen Sinn. Del' Gott Inari 
kam zur Bhite mit dem Tempel Toji als Hintergrund. Auf diese Bewegung 
geht es zuriick, daB allgemein die Schutzgotter einflu13reicher Tempel und 
bedeutende Lokalgc)tter (jinHshl no kami) in ihrem Range erhoht wurden. Die 
bnddhistische lkonographie hihrte zur Herstellung von Abbildern auch ein
heimischer Gotter. 

7) Tendai - und Shingon-Sekte w~lhl'end del' Fujiwara-Regentschaft 

Als del' erst neunFihrige Kaiser Seiwa 8,39 seinem Vater i\1ontoku auf den 
Thron folgte, wurde sein GroBvater Fujiwara Yoshifusa znm Rcgentcn (scssh6) 
ernannt und regierte anstatt des Kaisers. Als der Kaiser Y6zei erst zehn Jahre 
877 die Thronfolge antrat, iibte Fujiwara ~/lototsune fur ihn die Regentschaft 
aus. Ais del' Kaiser gro13jahrig, geYv'ol'den \val', behun ~lototsune des Titel Katl1-

paku, dem die Funktion ehva eines Regierungsberaters entsprach. Da del' junge 
Kaiser Y6zei Zeichen von Geistesschw~iche zeigte, setzte ihn i\1ototsune ab und 
brachte dafiir dessen GroBonkel K6k6 auf den Thron. Y 6zei wurde in seiner 
Zuriickgezogenheit 82 Jahre alt. K6k6 war bei del' Thronbesteigung 55 Jahre 
alt. K{)k6 war es, der hir ~lototsune den Titel Kampaku schuf, der von da an 
(BSti) in del' Fujiv,rara-Familie erblich wurde. 1m FaIle der IVIillderjahrigkeit 
eines Kaise:t" wurde ein Regent (sessh6) ernannt. Bei del' GroDFihrigkeitserkirung 
eines Kaisers (gempuku) el'hielt del' bisherig,e Regent die FUllktion eines Be
raters und den Titel Kampaku. Dul'ch drei J ahrhunderte hindul'ch iibten die 
Fuji\\"<.ua einen ungeheueren EinfluB aus. Als aber die tats~lchliche :Macht im 
Lande in die H~i.nde del' :Milihirclane Taira und Minamoto hinuberglitt, blieben 
die Titel Sessh6 und Kampaku nur als Ehrentitel erhalten. Die ~lacht ihrer 
Inhaber war nur auf den zum Schatten gewol'denen Kaiserhof besch~inkt. Die 
Titel blieben im Fujiwara-Clan bis 1867 erhalten. \Vie wir noch sehen werden, 
spielten die Fujiwara in del' Geschichte des japanischen Buddhismus gewollt 
und ungewollt eine bedeutende Rolle. 

Die Fujiwara liebten es zunachst, sich mit dem Glanz des buddhistischen 
Kultes zu umgeben. 3i Fujiwara Tadahil'a hatte mit Son-i, dem Obel'haupt del' 
Tendai-Sekte, sehr enge Beziehungen. Son-i vollHihrte 942 fur die Tochter Tada
hiras, Fujiwara Onshi, eine Flld6-Zel'emonie, die bezweckte, Feuersbrunst ab
zuwehren, Reichtiimer und Frieden im Lande zu verleihen. Onshi gebar zwei 
Prinzen, Shujaku und Murakami. Tadahira wurde Protektor del' Tendai-Sekte. 
El' erbaute den Tempel H6sh6ji, worin del' Name von Son-i verewigt ist, denn 
del' private Name von Son-i war H6sh6-b6. 

Ais Ry6gen (912-985) 966 das Oberhaupt del' Tendai-Sekte wurde, wurden 

37) Inoue Mitsusada: Sekkan-fidai no Tendai-shu to Shingon-shu [Die Tendai- und die 
Shingon-Sekte in der Regentschaftsperiode]. Ed 5; S.146-163. 
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die Beziehungen zwischen Sekte und Kaiserhof besonders eng. Nach Tadahiras 
Tode wurde sein Sohn Morosuke der groBe Gonner der Hieisan-:Monche. :Moro
suke pilgerte 955 (Tenryaku 9) allein auf den Klosterberg und betete dort fur 
die Blute seines ganzen Hauses und seiner N achkommen. Er baute ferner in 
Yokawa das Tempelkloster Hokke-zammai-in und ubergab es Ryogen. Dieses 
Kloster, dessen Name "Lotussutra-BetrachtungshaIle" bedeutet, sollte bald nach 
der Entstehung der Lehre und Sekte vom Reinen Lande (J ado-kyo) eine wichtige 
Rolle spielen. .Morosuke schickte auHerdem seinen Sohn, del' spj.ter Jinzen 
genannt wurde, in die Schule von Ryogen. Nach Ryogens Tode wurde Jinzen uer 
erste Vorsteher aus adeligem Hause. In seinem Testament vermachte .Morosuke 
dem Kloster groBen Landbesitz (shoen). 

Die Protektion durch die Fujhvara-Regenten verlieh Ryogen und der Tendai
Sekte cine iLberraaende Stellunfl. Als auf dem Hieisan ein Brand aIle Geb[lUde o (") 

zerstort batte, \Yill·den diese bald wieder hcrgestellt. 968 (An\va 1) wurde die 
"Versammlull?" des 6. M0i1Uts" (rok.u.ga!su-e), eine Ged~ichtnisfeier fur den o ~ 

SektengrLinder Saicho, \vieder aufgefrischt. Ryogen setzte in ReHgionsdebL1tten 
den Hosso-Gelehrten von Nara schwer zu und gewann Anhang fur den Tendai
Standpunkt del' "Lehre von dem einen Fahrzeug" (ichi-io-shugi). Die Tendai
Richtung vertrat damit: die buddhistische Lehre ist nul' eine. daher nur "ein 
Fahrzeug," (jo), (las zur Erleuchtul1g fuhrt. Die Buddhaschaft kann nul' auf 
eineEL unci demselben yr ege erreicht werden, und zwar tiber die Lotussutra. 

In del' Zeit von Ryogen vollzog sich entgiiltig eine Spaltung del' Sekte in 
zwei Richtungen, die sogenannten "zwei Schulen der BergterYlpel" ( sanji
ryJ-moJ1). Di.e eine Schule bestand aus den Anhiingern von Elmin (odeI' 
(Jikal.,-u-Daishi), die andere aus den Anh~i.ng,ern von Enchin (Chisho
Daishi). 980 (Tengen .3) £and im Komponchud6 auf dem Hieis::m eine Feier 
statt zu del' die Enchin-Anh~inger nicht eingeladen worden \'laren. Del' groBere 
Teil clerselben stieg vom Berg herunter, sodaB del' Hieisan zum :\lonopol der 
Jikaku-Schuler wurde. 99.3 (Shoryaku 4) zog del' Rest del' Anh~i.ngel' yon Chisho
Daishi abo Ihr neuer Mittelpunkt wurde Anryoji, auch !\liidera genannt, in Omi. 
Von da an gab es in der Tendai-Sekte eine "Tempel-Richtung" (ii-man) und 
eine ';Berg-Richtung" (san-man), die letztere auf dem Hieisan. Auf dem Hiei
san entwickelte Genshin, ein Schiiler von Ryogen, seine Ideen. Im Laufe der 
Zeit spaltete sich die Tendai-Sekte des Hieisan in dreizehn Richtungen auf. Auch 
die Onyoji-?\1onche brachten namhafte Leute hervor, \vie Kanshil und Keiso. 
Unter den Ennin-Schulern rag,en hervor Genshin, Kakuun, Josho und Kakucho. 

Genshin gab 985 (Kanwa 1) sein 0t6-Yoshil ("Elemente der vViedel'geburt") 
heraus. Es hat 10 Kapitel, in den el'sten zwei sind die Schrecken del' Holle und 
die Herrlichkeiten des Himmels anschaulich beschrieben. Genshin regt die Men
schen zu Selbstzucht unO. Sauberkeit an. Die ubrigen acht Kapitel behandeln 
die verschiedenen Verfahren del' Buddha-Anrufung (nembutsu) und aIle Fragen 
del' Lehre vom Reinen Lande (todo). So kam innerhalb del' Tendai-Sekte die 
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nembutsu-Lehl'e pl'8.chtig zul' Entwickklung. Als Ennin seine zwolfjahrige Pilgel'
fahl't zu den T'ang beendet hatte, wul'de 847 (Showa 14) das nembutsu del' 
Hosho-Richtung auf den Hieisan vel'pRanzt. \iVahrend diese dann in del' MO~lChs
und Laie~l'welt zum Hintel'gl'unde del' nembutsu-Praxis wurde, entstand zul' 
Zeit von Genshin die Lehre vom Reinen Lande. Bei Ryogen ist die Lehre yom 
Gokuraku-j6do ("Paradies-Reines-Land") in seinem Kyu-hin 6i6 (;;~eun Arten 
von \Viedergebul't', ) enthalten, bei Chikan in seinem Ju-kan hasshin-ki ("Zehn
Gellibde-EntschluB-Bericht") und bei Zenyu in seinem Amida shinju-gi ("Ami
da-neue-zehn-Fragen") .38 Das sind Schl'iften, die schon VOl' Genshin geschrieben 
worden sind. So ist das Oj6-yoshil von Genshin nicht die erste Darstellung del' 
Jodo-Lehre. Die genannten Schl'iften \varen jedoch nur fur die Gelehrtellwelt 
bestimmt. Das Oj6-yos7111 von Genshin hingegen \vurde nicht nul' YO') \l~)nchen, 

sondern auch von den Aristokraten urn die \Vette abgeschrieben, es \':ar cbs be
kannteste nembutsu-Buch. Genshin hat aus libel' 160 Sutrenblichcrn .\uszuge 
gemacht und deren sich auf die \Viedergeburt im Reinen Lande beziehenden 
Inhalt in Frage- uncl Antwortform zusammengestellt. Er vertrat, d2.B cb.s nem
butsu, d.h. das fromme Beten zu Buddha, das beste I\Httcl sei, die CnhesUindig
keit diesel' vVelt einzusehen, nach dem Reinen Land zu verlangel1 und dann 
darin wiedergeboren zu werden. I\1an soll dabei denkend und l11lindlich 7.ugleich 
beten. Das denkende und betrachtende Beten ist das Bessere, doch lobt Genshin 
auch das m;'mdHche Anrufen Buddhas, ,veil dazu 8uch die gewt)h,.1id1E':l \Ien
schen iL1 i~irem Alltagsleben imstande sind. Friiher hat schon K:~;_::l. dieses 
Gebet geiibt. Genshills Lehre vom Buddha-Analfen ,yurde zum Embr;-o des 
neuen Bucldhismlls der Kamakura-Zeit, Abel' nicht nur rein schoh.stisch ,var 
sie von EillRuB, sondern allch fur das tats~ichliche Glaubensleben der cimnaligen 
Gesellschaft, Sie wird auch h~i.ufig in den literarischen Erzeugnissen der Fuji
wara-Zeit (2;'58-1192) envahnt. Auf ktinstlerischem Gebiet traten die Erzeng
nisse del' Geheimsekten zuruck und die von der Jodo-Lehre inspirierten bhihten 
auf. So iibte das 6;6-yoshtl direkt und indirekt eine groBe Funktion ::!.llS. Es 
entstanden clavon viele illustrierte Ausgaben besondel's mit Darstellungen von 
del' Holle und des Paradieses unci zahlreiche Komme~1tare \vurde t::eschrieben39 

Ge:lshin \var dagegen, daH die :Monche zur AristokratenkJ~~sse gezahlt 
wurden, was damals die Neigung del' Zeit war. Es "",urden nach Quellen40 

Statistiken liber die soziale Herkunft del' ~/fOnche zusammengestellt. Danach 
nahmen bis Zllm Jahre 990 (Shoryaku 1) die I\lonche niedel'er Herkullft 97% 
ein, von 991-1069 (Enkyu 1) waren es nur mehr .52Y, von 1070 bis Zllr Ara 
Bunji (118.5-1190) schrumpfte sie auf 10% zusammen. (Quellenm~lBig unter
sucht von Hirata Toshiharu). ~![it def Einfuhrung der Regentschufto;;regienll1g 

38) ein Text in Abb. 150, NBD, Bd 5; S.147. 
39) Nakamura H., a.a.O., S.66, 
40) genannt in Inoue Mitsusada, a.a.O., S.148. 
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der Fuji\vara wurde das ~fonchstum aristokratisiert. Die IvlOnche wurden zu 
einer eigenen Clique in del' Gesellschaft. Genshin war damit nicht einverstanden. 
100.5 zag e1' sich nach Yokawa zuruck, eine Klause, die in den be\vegten Zeiten 
del' Entstehung del' J odo-Sekte von gro13er Bedeutung wurde. 

Genshins Leistung ist ein Beweis daHir, daB del' japanische Buddhismus 
miinclig geworden war; fiihig, echte religiOse Probleme im Zusammenhang mit 
dem tats~ichlichen Leben del' Gesellschaft zu sehen und anzufassen. Die vollen 
Auswirklmgen del' tiefghiubigen Personlichkeit Genshins lie!kn Ilicht mehr lange 
auf sjch "\xarten. Vorher mirssen \Vir noch einen Blick ,verfen auf d:e weitere 
Entwid.JlElg der Shingon··Sekte von Kukai. 

Das Kaisel"haus und die ShingoG-Sekte.41 - 1m SchoBe diesel' Sekte traten 
z\vei becleutende ~lOnche auf, Yakushin und Sh6bo. Yakushin (827 -906) war 
Oberhanpt des Tempels Ninnaji, erfreute sich der Forderung des Kaisers Uda 
( 8S9-SSt ). Kaiser U da dankte nach einer neunphrigen Regierungszeit ab, zog 
sich b d~lS Kloster Ninnaji und darin in das Zimmer Shujakuin zuruck und 
wurde ~\ fj~:~·h, Er war damit der erste r.,f()nch gewordene Kaiser (h6G). Als 
fromlllcr ~\16nch lebte er abgeschieden von der \Velt. Yakushi.!1 erteilte ihm 
die \\.~cihc (kanio) zur Lehrverbreitung. 

Sh()bc) (832-909) war der Sohn eines ko.iscrlichen Prinzc:l unu wurde im 
Alter ':on sechzelm Jo.hren Shingon-Novize. Er war in So.nron beYlandert, erbaute 
im Tddaiji die Halle Tonanin als Lehrplatz del' Sanron-Sehe. Del' in Yama
shina in Kyoto erbaute Tempel Daig6ji wurde 897 (Kampyo 9) in die amt
lichen Tempel (kanji) eingereiht. Ninnaji und Daigoji wurden clem Toji gleich
gestellt, wurden in der Heian-Zeit Mittelpunkte del' Shingon-Sekte. Die Schuler 
von Kanshin unel Shabo gelangten in Aristokratenkreisen zu gro13em Einfluf3. 
Zur Schulergruppe von Yakushin, dem Obe:rhaupt von Ninnaji (posthum Hon
gaku Daishi genannt), gehorte Kancho, ein Prinz, Sohn des Klosterko.isers U cia. 
Er verlieB die \Yelt, bezog die Klosterr~-:'ume des Kl~isers. Er hatte K<:.n}\yil, einen 
S dl{_', Ie:'.' des Klosterkaisers, zum Lehrer, empfing die ~.'1onchsweihe durch Be
netZlE1g des Kopfes (kanjo). Er genoB die Forderung von Kaiser Enyu (970-934). 
Er fol:;te, erst elf Jahre alt, seinem Vater Kaiser Murakami auf den Thron. Der 
\Iinisterprjsident ( Vaj6-claiiin ) Fujiwara Kanemichi und dann sein Bruder 
Yoritach regia"ten das Land. In dieser Zeit wurde Heian und seine Umgebung 
,'on ein.er R:uberplage heimgesucht. :Minamoto Yorimitsu \vurde beauftragt, 
die Plage zu beseitigen und erhielt dafur den Titel Shogun (General). Del' 
Kaiserp::t1ast wurde dreimal in Brand gesteckt, 976, 980 und 982. Kaiser Enyu 
danl:tc 93~1 mit 2,) Jahren ab und starb sieben Jahre sp~lter. Von Kaiser Enyil 
begiinstigt baute Kancho 982 (Tengen 5) den Tempel Enyuji. Der Kaiser 
selbeI' ging ins Kloster und Kancho nahm seine Geliibde entgegen. Kancho 
erbffnete am Ufer des Teiches Hirosawa in Saga (KYllSh{l) den Tempel Hen-

41) Inoue Mitsusada, a.a.a., S.149, fF. 
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shoji, es entstand eine Hil'osawa-Richtung ais Abzweigung del' Geheimlehre 
von Toji (Tami genannt im Gegensatz zu Taimi, del' Tendai-Geheimlehre). 

Ein anderer bedeutender Schiiler von del' Yakushin-Richtung war Ninkai. 
Er hielt 1018 (Kannin 2) bei einer groBen Trockenheit im Shinsenen, einem 
Garten des Kaiserplastes, mit Erfoig eine Regenbittfeier abo Dann betete er 
nochmals neunmal um Regen und wurde ais Regenmonch (u-::6j6) bekannt. 
Ninkai baute in del' N~lhe des Daigoji den Tempel Ono-no-:Mandaraji und 
wohnte dann dort. :Mit ihm begann dann die Ono-Richtung aIs Gegenshick zur 
Hirosawa-Richtung des oben genannten Kancho. Ninkais Schiiler Josan wurde 
bekannt dadurch, daB er N~i.heres iiber die Thl'onbesteigungskopfwaschllng des 
Kaisers Go-Sanjo (1069-1072) iiberliefert hat. Durch entsprechende Finger
stellungen (mudra im Tantra-Buddhismus) ging der Kaiser eine mystische Ver
bindung mit Dainichi Nyorai (Vairocana) ein, del' die personifizierte \Veisheit 
und Reinheit ist. \Vie man aus obigen BeispieIen sieht, hatte das Kaiserhaus eine 
sehr enge Beziehung zur Shingon-Sekte. Die Tendai-Sekte verdankte, wie ,"vir 
sahen, ihre :Macht und Shirke den Fujhvara-Aristokraten. 

Die Tendai- und die Shingon-Sekte wahrend der Zeit del' Klosterkaiser.
Nicht alles ist Gold was gHinzt. Unter Fujiwara Yorimichi (992-1074) erreichten 
die Fujiwara den Hohepnnkt ihrer :Macht. Yorimichi regierte als kaiserlicher 
"Berater" (Kampaku) das Land nahezu .50 Jahre lang. Schon sein Vater ~1ichi
nag,a hatte seine Tochter an Kaiser verheiratet und drei Kaiser waren seine 
Schwiegel'sohne. In Uji baute er sich einen prunkvollen Palast, den Byodoin, 
in den er den Kaiser als Gast einiud. 1068 trat er sein Amt aIs Kampaku an 
seinen Bruder Norimichi ab und zog sich in seinen Palast in Uji zuriick. Dort 
starb er im Alter von 83 Jahren. Er ging unter dem Namen Ujidono ("Herr 
von Uji") in die Geschichte ein. In den Provinzen nahm inzwischen die :Macht 
del' Kriegerclane Taira und :Minamoto an ~lacht shindig zu und die Tage, jeden
falls die Jahre del' Fujiwara waren gezahlt. Sie lebten in einem Traumland 
mit Poesie, ~lusik und buddhistischen Festen und Feiern. 

Nicht nur die schon vollendete Tatsache del' groBen ~lacht des Provinzadeis 
verursachte den Fujiwara groBe Sorgen, sondern auch die zunehmende welt
Hche Macht del' groBen Kloster in und urn Heian. Die Monche auf dem Hieisan 
hatten ihl'e regelrechten militarischen Streitkrafte, die Fujiwara Yorimichi viel 
Kopfzerbrechen machten. Diese Klostertruppen odeI' Kriegermonche (japan. 
san-ba-shi "Berg-Gesetz-Armee") trugen nicht nul' Streitereien z\vischen m~i.ch
tigen Tempelklostern mit den \Vaffen aus, sondern verteidigten auch ihre Be
sitzungen gegen den Zugriff der Regierung. Diese bewaffneten ~lonchsbanden 
steckten gegnerische Kloster in Brand, verhinderten die Installation von ihnen 
nicht genehmen Sektenoberhauptern. U nter Kaiser Shirakawa entbrannte ein 
Krieg zwischen den 110nchen von Enryakuji auf dem Hieisan und dem Tempel 
Onjoji, von Enchin gegrtindet. Der Tempel bliihte und rivalisierte an Ansehen 
und EinfluB mit dem Enryakuji. Beide Tempel unterhielten eine Streitmacht. 



BUDDHISMUS IN DER HEIAN-ZEIT 39 

Onjoji wurde mehrmals von den Gegnern in Brand gesteekt. Die Regierungs
zeit von Kaiser Shirakawa war von dies em klosterliehen vVaffenHirm ausgefullt. 
1m Alter von 33 J ahren dankte del' Kaiser ab zugunsten seines neunFi.hrigen 
Sohnes Horikawa. In vVirkliehkeit regierte er mit einem eigenen, neuen Hof 
weiter. 1096 lieE er sieh Yom :Moneh Ryonin die Tonsur erteilen und nahm den 
i\1onehsnamen Yllkaku an und den Titel Hoo, den man sinngem~i13 mit 
"Klosterkaiser" ( wortlieh "Gesetz-Konig" ) wiedergeben kann. Er gab fur 
Tempelbauten viel Geld aus, das er dureh Verkauf von Gouverneursposten in 
den Provinzen aufbraehte. So trug er zur Sehaffung eines Feudalsystems in 
den Provinzen und zur Untergrabung del' kaiserliehen Zentralmacht bei. Dabei 
regierte er tiber 50 Jahre. 

Unter seiner Regierung braeh 1092 wieder ein Hieisan-i\1onchskrieg aus, weil 
Angestellte del' L~indereien von Fujhvara Nakasane sie gesehm~i.ht h2tten. Sie 
verlangten Siihne von Fujiwara Nakasane und Tamefusa. 1095 (Kah6 2) nahm 
del' Gouverneur von ~:Iino \1inamoto Yoshitsune eine neu eingerichtete Ph'iinde 
vom Hieisan weg, worauf die Hieisan-Krieger mit Naehdruek Siihne forderten. 
Die Klostertruppen widersetzten sieh also aueh der Aristokratie. 1163 (Ch6kan 
1) brannten die Hieisan-Krieger das Hauptgeb~lude eines Tempels nieder. Die 
\/lonehe vom KOfukuji in N ara traten fiir die verfolgten Monehe ein und bezogen 
Stellung gegen Hieisan. Beide Seiten standen sieh mit ihren Streitkraften gegen
liber. So wurde es 1165 (Eiman 1). Inzwisehen \varen die Hieisan-KlOster in 
sieh selbst zerfallen. J edesmal wenn ein Oberhaupt aufgestellt worden war, wurde 
er von del' ~1asse del' "~1onehe" (zasu) verfolgt, sodaB bis viermal ein anderes 
Oberhaupt folgen muBte. Dann trat del' Tendai-Abt Myoun auf, der sieh mit 
dem Taira-Clan verbundete und spateI' mit dies em unterging. 1167 (Ninan 2) 
gab es eine Myoun-Partei und eine Kaishun-Partei. Beide hatten auf dem Hieisan 
ihre Festung und die K~lmpfe wogten hin und her, wobei am Ende :Myoun siegte. 

In einer Religionsgesehiehte interessiert uns die politisehe Gesehiehte nul' als 
deren weltliehel' Hintergrund. 1156 spielte sieh ein Krieg ab, in den aueh bereits 
Heian unmittelbar verwiekelt wurde. Das war der Hogen-Aufstand (Hagen no 
ran), benannt naeh del' Ara Hogen 11.56-1158). Es war das eine Zeit, in del' 
jeden Augenbliek ein anderer regierte. Del' Kaiserhof vel'suehte zwar, sieh 
einzusehalten, hatte abel' am wenigsten zu sagen. Es existierte nur noeh ein 
kiimmerlieher Rest der Fujiwara-Al'istokratie. Vom \Vesten her drangen die Taira
Krieger bis in die Hauptstadt VOl', im Osten setzten sieh die i\1inamoto immer 
mehr dureh. Die beiden maehtigen Provinzherren misehten sieh in die Thron
folgefrage ein. Der abgedankte Kaiser Sutoku wollte seinen Kandidaten Shigehito 
Shinno (Prinz Sh.) auf den Thron bringen, aber der Klosterkaiser Toba braehte 
mit I-Iilfe del' Taira Go-Shirakawa auf den Thron, del' abel' ein Jahr spater starb. 
Toba vergab das ganze Land in Form von Lehen an seine Gunstlinge, sodaB 
die gesetzm~iJ3igen Provinzgouverneure nul' mehr ein Hundertstel von dem Gebiet 
verwalten konnten, dessen Gouverneure sie waren. Sie verziehteten auf den 
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kaiserlichen Schutz und schlossen sich entweder den Taira oder den Minamoto 
an. In den Hogen-Wirren wollten die :NIinamoto Sutoku zum Kaiser machen, 
aber die Taira setzten sich mit ihrem Kandidaten Go-Shirakawa durch. Del' 
gewesene Kaiser Sutoku wurde nach Sanuki in Shikoku verbannt, Prinz Shigehito, 
sein Kaiserkandidat, wurde zum Klostereintritt gezwungen. Taira Kiyomori 
(111-1181) beherrschte voriibergehend auch in Kyoto das Feld. In einem Auf
stand 1150 wahrend der Heiji-Periode erhoben sich Fujiwara Nobuyori und 
Minamoto Yoshitomo gegen die Taira, wurden aber vernichtend geschlagen. 1m 
Verlaufe des weiteren Wirrwarrs baute sich Kivomori einen Palast in Fukuhara 
in Settsu und re~ierte willkiirlich das Land. Urn den Kaiser aus dem weiteren o 
Intrigenspiel auszuschalten, brachte er ihn mitsamt seinem Hofe nach Fukuhara. 
Inzwischen baute :Minamoto Yoritomo, nicht entmutig,t durch militarische 
RiickschHige, in Kanto weiterhin seine Macht aus. 

Die Regierungszeit von Kaiser Toba war bereits beunruhigt worden durch 
die standig,en bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den groBen Tempeln 
urn Kyoto und in Nara, Enryakuji auf dem Hieisan, Onyoji in ami, Todaiji und 
KOfukuji in N ara. Kampfe gab es in der Taira-Zeit nicht nul' zwischen diesen 
Tempeln, sondern auch zwischen Monchen und GHiubigen. 1177 begab sich 
Eishun, ein Gelehrter yom Shingon-Tempel Toji in Kyoto, nach Etchu (Toyama
Praf. ). Dort brach ein Kampf mit der Ghi.ubigenmenge aus. Eishun brannte deren 
\Vohnungen nieder, baute sich eine Festung in den Bergen, von wo aus er den 
Kampf fortsetzte. Kaiser Go-Shirakawa und Taira Kiyomori stellten sich auf die 
Seite del' Glaubigenmenge, die Tempel wurden verwiistet. 

Die Kloster wurden zu profanen SEitten, die ~1onche waren auf Einkommen 
und gute Stellen aus. Auf dem Hieisan war fast jede Spur des einst bliihenden 
Gelehrtentums verschwunden und unter den ~lOnchen herrschten Spaltungen. 
Viele wandten sich dem Okkultismus zu. Die Tendai-Geheimlehre zerfiel in 
dreizehn Richtungen. Die Eshin-Richtung betrachtete Genshin als Patriarchen. 
Kakuun folgte del' Danna-Richtung. Auch wurden Traditionen yom Vater auf 
den Sohn iiberliefert. 

\Viederaufleben des Koyasan und Kakuban.-In del' Zeit del' Klosterkaiser 
wurde die Tendai-Sekte populal'isiert. Gleichzeitig fanden in del' Shingon-Sekte 
auf dem Koyasan wichtige Bewegungen statt. In del' Engi-Zeit (901-922) war 
del' Koyasan als Zweigtempel des Toji im Range gefallen. In der Bliitezeit der 
Regentenregierung brach dort ein Brand aus, dem fast aIle Gebaude des Klosters 
zum Opfer Belen. Del' vViederaufbau wurde verschiedentlich versucht, mit Erfolg 
erst unter Kaiser Go-Shirakawa (1156-1158), del' die Protektion tiber das Kloster 
iibernahm. 11.32 (Chosho 1) wird in einem Gehibde42 anhiBlich einer Feier im 
Daidenhoin del' Wiederaufbau gelobt: eine Bliitezeit sollte kommen, im Detail 
wurden Gebaude geplant und versprochen, ein groBes Shingon-Zentrum sollte 

42) Text zitiert in Inoue Mitsusada, a.a.a., S.152. 
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entstehen. Urn eine kostbare Pagode sollten die Klostergebaude angeordnet sein, 
ganz riick\varts das Okuin, die Klausen der Einsiedler sollten in den Talern 
zerstreut sein. 

Diese Tatigkeit auf dem Koyasan wurde durch Kakuban (Kyokyo Daishi) 
(1095-1144) gesteigert. Kakuban war der Sohn eines Residenten in einem 
Territorium des Ninnaji, in der pfrunde Fujitsu in Hizen in KylIShu. Er trat erst 
in Ninnaji ein, 1114 (Eikyu 2) im Koyasan. Als dann im Sinne des oben erw~i.lm
ten Gehibdes Kovasan neu entstanden war, lieE er sich nicht in den \Vohnhausern 
del' residierende;1 .\Ionche nieder, sondern ging als Einsiedler in ein Tal, ViTO 

noch zahlreiche Spurell an ihn erirmern. :l\!it kaiserlichel' Forderung baute er das 
Daic1enhoin und das :Mitsugonin. Cing dann in die Hauptstadt und erhielt die 
kani6-Initiation (Kopfwaschung) aUer Richtungen del' Shingon-Sekte. 1134 
(Chocho 3) hat er mit den genannten Klbstern als :l\1ittelpunkt den ganzen 
Koyasan unter seine Lcjtung gebracht und organisiert. 

Kakuban wollte nun den Koyasan selbstandig machen. Die so entstandene 
Religionsgruppe des Koyasan geriet dariiber in einen heftigen Streit mit dem 
Tempel Toji, seinerzeit von Kobo Daishi gegriindet. Kakuban muEte nachgeben. 
Er stieg 1137 (Hoen 3) mit 700 Anhangern vom Koyasan herunter und grundete 
im Dol'fe Negoro in del' Provinz Kii das Tempelkloster Negorodera.43 Nach 
Kakubans Tode durften seine Gefahrten zwar wieder auf den Koyasan zuriick
kehren, \yas abel' nul' zu neuen Zwistigkeiten fuhrte. Es bildete sich urn N egoro
dera als .\1ittelpunkt ein neuer Zweig del' Shingon-Sekte. 

a) Heian-Aristokratie und Buddhismus (buddhistisches J ahresbrauchtum) 

Eine Besonderheit des Heian-Buddhismus war, daB er sich tief im taglichen 
Leben der Aristokratie verwurzelte. Auch im .Tahreshr~uchtum wurden die 
buddhistischen Feiern wichtig. 984 (Eikan 2) gab i\linamoto Tamenori das 
Samb6-e kotoba ("vVorte zu den Bildern del' Drei Schatze") heraus. Darin sind 
die wichtigsten buddhistischen Feiern angefiihrt. Zum J ahresbeginn wird in 
jedem Tempel das ShtlSh6-e ("Versammlung ZUf Dbung del' Rechtscha{fenheit") 
durchgefiihrt. Die Vornehmen versammeln sich im Tempel, den sie mit Lampen 
erhellen. 1m Pabst findet, wie schon eiumal erwahnt, die Gosai-e ("Enthaltsam
keitsfeier") statt, die vom 8.1. eine Woche lang in der Halle Daigokuden gefeiert 
wurde. Tagsliber wird die Sutra Saich6-6-ky6 (Goldglanz-Sutra) erkliirt, abends 
wird das Kichij6-geka (wbrtlich "Gluck-Reue") vollzogen, wobei urn den Schutz 
des Staates l1nd urn das Gedeihen del' flinf Getreidearten gebetet wird. Wie 

43) Unter den Ashikaga (1336-1573) gelangte der Tempel zur Blute, ihm unterstanden 
2.700 andere Tempel, auch unterhielt er eine eigene Monchsstreitmacht, die groBes Unheil 
anrichtete. Von Toyotomi Hideyoshi wurde Negorodera im Zuge der Landeseinigung belagert 
und zerstort. 
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ebenfalls schon erwiihnt, wil'd im Kaiserpalast die "Feier del' zweiten sieben 
Tage" (go-shichinichi Shl1h6) abgehalten. Es fanden noch andere F eiern im 
l. :Monat statt. Am Anfang des 2. \1onats wird in allen Tempeln die "Gebets
feier des 2. \Jonats" (slnl-ni-e) gehalten. Das ist eine indische :Kel1jahrsfeier. 
Am 1.5. Tage des 2. ~1onats wird das "Nirvana Buddhas" (Butst! no nchan) 
r-efeiert w~bei die N ehan ( Nirvana) -Sutra Q"elesen und Buddha Dank ab-o ' / tJ 

gestattet wird. AuBerdem nndet im 2. oder 3. \lonat das "Friihlings-Sutren-
resen" (hartt no ki no mi-dokky6) statt, wobei die Nin6-hal11Jakyo (Sutra) 
gelesen wird. :Man nannte es auch Nino-e. Dabei wird um Schutz und Frieden 
fur das Land gebetet. \Ven 1l im Lande Unruhen, Epidemien oder R~nber
plagen herrschten und man zu dieser Sutra griff, ,,7lude Ruhe, die Ernten '.varen 
reichlich und dem Volke ging es gut. Diese von China ijbernommene Feier 
wird schon 680 (Saimei 8) erwahnt. Sic wurde im rranzen Lande ansgef~.O:1;rt, re
gelmaBig im FriihHng lInd' Herbst,4Q. Solche Feiern f~nden al'ch in den -Hallen des 
Kaiserpalastes mehrere Tage hindurch statt als Gebet zum Schutze des Staates. 

Am 8. Tage des 4. 110nats ist Buddhas Geburtstag, da nndet jm KaiseI'
palast und in allen Tempeln die Zeremonie des "Buddha-'Vaschens" st~tt. Die 
Ghlubigen gieBen dabei mit cineI' Schopfkelle 'Vasser liber eine kleine Budha
flgnr. 1m .5. Monat wird das "Reisgeben" (sernai) abgehalten. Del' ,5. \!onat 
war die Zeit, in der man den Armen und Kl'anken half. Bedurftigen :\Wnchen 
von Higashiyama, Nishiyama und Kitayama wurde eine Dose Reis ~egeben. 
Am 8. Tage des 7. ~Ionats nndet das Aloniu-e statt, dabei wil'd in den Tempeln 
Toji und Saiji \lonju Bosatsll gefeiert, wobei die Sutra 'At onju hanyakyd gelesen 
wird, zugleich macht man der Armen Geschenke. Eine ahnliche Feier ist am 
8. VII. fallig, dabei wird im T oji (Osttempel) und im Saiji (\Vesttempel) 
Monju gefeiert und liber die Sutra ~1 oniu hanya7(y6 gepredig.t, Anne \Verden 
beschenkt. In allen L~indern war ein ~lonju-Beitl'ag festgesetzt und llberaH 
wurden Schachteln mit Reis ausgeteilt, in del' Hauptstadt gaben die AdeJigen 
Geld. Vom 4. bis zum 7. \1onat ist in Indien Regenzeit, da ging man nicht aus, 
um das Zertreten von Pflanzen und Insekten zu vermeiden. In Japan nam1te 
man das "ruhig zu Hause bleiben" (ango), dabei bereute man seine Siinden. 

Am 15. VII., wenn das Haushliten zu Ende geht, wird Urabon (Sanskr. ulmn
bana) gefeiert. Nach der Sutra Urabonky6 war die :Mutter von :Ylulien wegen 
ihrer UnmaBigkeit im Essen in die Holle der hungrigen Geister gefallen. Buddha 
riet an, Urabon-Versammlungen abzuhalten und dabei :\1onchen Speiseopfer 
darzubringen, wodurch die hungl'igen Seelen in der Holle von ihren Ql1alen~ be
freit wurden. Wahrscheinlich ist die Urahon-Sutra in China entstanden in An
passung an die im Konfuzianismus sehr betonte Tugend del' Kindespiehit, 
ein Beispiel del' Angleichung des Buddhismus an die konfuzi anische Ethik. 
Ursprlinglich hat man nach Ablauf des Ausgehverbotes (ango) w~lhrend der 

44) Nakamura H., a.a.O., S.414. 
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'Regenzeit die :Monche mit Speise und Trank bewirtet. SpMer wurden d:uaus 
Opfer an die notleidenden Ahnenseelen. In Japan geht del' Brauch auf 657 
(Saimei 3) zuruck. In del' Nara- und in del' Heian-Zeit wurden an allen Tempeln 
U rabon-Vortrage abgehalten und Diskussionen 'leranstaltet. In del' Kanukura
Zeit kam eine "Feier der Beschenkung del' hungrigen Seelen" (segald-e) auf. 
In der \Iuromachi-Zeit Bng man an, Laternen auf dem \Vasser wegtreiben zu 
lassen. \Var eine Allerseelenfeier. In der Edo-Zeit vel'anstaltete man 'lom 1.3.-15. 
VII. (:\Iondkalender) Urabon-~;J~il'kte (Bon-ichi), auf dcnen Schmuck hir die 
"Seelenalbire" (sh6rcidana) zum Ve1'ehren der Ahncn 'lerkauft wurde. Es 
\vurden schone Papierlaternen aufgehangt und Tempelpriester f,!.erufen 
zum S:"ltn:nlesen, Ferner kame:l die Bon-T~i:lze (Boll-oelari) in Sch\'ll1ng, die 
es heute noch im ganzen Lande gibt.45 

Yom 10. Oktober an fand jm KMl1kl1ji in Nara eine \Voche Lmg das 
!/llima-c statt. Am 16. Tage fcierte nun den Gedcnktag VO~l Fujiwara Kama
tari (614-669), dabei \vnrde die Sutra YUirna-kyo (Sanskr. Vimalakirtinirdesa) 
gelesel. Schie13lich zum J ahresende wurde 'lom 19. XII. an die "Buddha
::'\amensfeier "( butsurnyo-e) gehalten. Dabei wurden in del' Halle Seiky6den im 
Kaiserpalast die ~amen von 3000 noch nicht erscbienenen, zukiinftigen Bnddhas 
gelesen. ~lan bereute dabei das Jahr liber begangene Siinden, um sie getilgt 
zu bekommen. So trat man dann siindenlos in das neue J ahr ein. 

b) Amulette (kaji) und Inkantationen (kito) 

Obige Feiern im J ahresbrauchtum fanden als Gruppenveranstaltungen statt. 
Daneben und gleichzeitig spielten Amulette ein groJ3e Rolle. Kaji (Sanskr. 
adhiJ?h{lna) sind eine Art Amulett. Zusammen mit den Inkantationen (kito), 
tiber die wir schon oben gehandelt haben, sind kaji eine Besonderheit des 
esoterischen Buddhismus, magische "Mittel, durch die man sieh del' Barmher
zigkeit Buddhas teilhaftig macht. So machte man sieh ein Buddhazeichen auf 
die H~i"l1de, mit dem :Munde sprach man eine magische Silbe (shingon, Sanskr. 
mantra), im Herzen dachte m3m an Buddha. 'Mit diesen drei Tatigkeiten \vird 
man Buddha (iobutsu). Es gibt auch mit diesen Zaubermitteln verbundene 
Opfergaben und aromatisches \Vasser. Fi.ir Kranke gab es eigene AmuJette, 
e1enso fiir Brunnen und solche zur Erlangung von Leichtgeburt (tai-kaji 
"Gtirtel-Amulette"). Das waren alles eine Art Gebet, weshalb man auch Amulett
Gebet (kaji-kito )46 sagte. 

In diesem Zusammenhang noch Einiges tiber den BegriIT kito (Gebet, An
rufung, I~1kantation). In Indien betete man seit alters zu den Gottern um Be
seitigung von Not und Unheil. 1m Ur-Buddhismus tat man das nieht. Bud-

45) )Jakamura H., a.a.a., S.50, f. 
46) Nakamura H, a.a.O., S.82. 
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dhismus war anfangs keine Gebetsreligion. Erst sp~iter ging man dazu iibel', sich 
der Kraft Buddhas zu versichern durch Geliibde und Erbauen von Pagoden, 
durch Sutrenlesen sich Verdienste zu erwerben und U nheil zu beseitigen. Mit 
dem esoterischen Buddhismus kamen verschiedene Gebete um Erlangung von 
Ghick auf. In Japan wurden von den Kaisern GebetssUitten eingerichtet, in 
denen um Ruhe und Frieden im Staate gebetet v/urde. Die Geheimsekten ver
bandell mit den Gebeten mnulettartige Zeichen und tiefsinnige Silben, bei deren 
Anwendullg man intenslv und vertrauensvoll an Buddha dachte. Verschiedene 
Amnlettzettel (ofuda) ,vurden ausgegeben.47 Die Heian-Aristokraten kannten 
deartirre Gebetsfeiern als planmiiBige Gruppenveranstaltungen, nichtphl1lm~iBige 
auBer~rdentliche und aud; private LCebete. Schon del' Bau der groBen Buddha
Stat'clc in N ara geschah aus einer Gchetsabsicht~8 Es handelte sich um irdisches 
\Vohlergehen, Frieden im Reiche und Gedejhcn der Feldfriichte, Das Kujaku
kyoh6 beseith,'te Katastrophen und brachte Regen, das S011sh6h6h6 befreite von 
Katastrophen' ~lnd Krankheiten. Rei Sonnenfinsternis und anderen merkwiirdigen 
Naturvorg,~ingen ,yirkte Shij6k6ho, um Erlangung von Gesundheit und beim 
Neubau eines vVohnhauses verrichtete man Ansh6h6, fur Gesundheit und Leicht
geburt war Shichibutsu-Yakushi-h6 gut, Die Traditionen dieser Fejern sind ~i.lter, 
abel' h~i.ufig abgehalten lli1d yervollkorrmlnet wurden sie in den Perioden Engi 
(901-922) und Tenryaku (947-956). 

Kafi (Amulette) und kitty (magiscbe Gebete) wlJrden bci Gefahrell fiir das 
Leben gebraucht, Zn gewohnEchen Zeiten wurden zum Fernhalten von rnog
lichem UngHick :\feidnn,cs:'it~;1 vo:·genommen. Es gab j\Jeidnngsmoml.te (sai
gatsu) und :\feidungstage (8'linic!Ii). \!eidungsmonate ,\,ar211 del' Neni8.11"smol1at 
und del' 5. lmd 9. :'.fo:lat. ,\leidun~sta~e v:aren in jedem ~!ionat del'S" 14., 15" 2.3., 
29. und der Ietzte Tag des ~JOl1::lts. In diesel1 :\lonaten und an diesen Tagen war 
das Tbten von Lehewese:1 verboten und strenge Askese gefordert. Diese lwii, 
kit[1, saigatsu und sainichi wurden eifri~ eingehalten und geiibt. Krankheiten, 
UnglUck und Element;;.rkatastrophe'1 ,vurelen aIs Unfug geheimnisvoller Kr~i.fte 

angesehen, Ihret",vegen war einerse:ts die Geomantik (onyod6) in Schwllng ge
kommen, (1ndererscits der b:'lddhistische RHuaJismus. 

c) I-Iochkomme'l de::: Lotussutra und del' Lehre yom Reinen Land (jddo) 

Die Nara-Aristokraten hatten, wenn man von Yamanoue no Okura llnd Iso 
;10 kami absieht, mit buddhistischen Sutren und damit gegebener Philosophie 
nicht viele Beziehungen und es kam sehen VOf, daB Aristokraten buddhistische 
Verrichtungen ausiibten. Ganz andel'S stand es d~~.mit in der Heian-Zeit. Vnter 
dem EinfluB del' Tendai-Sekte karn die Lotussutra Zll besonderer Geltung. D<1.!llit 

47) Nakamura H., a.a.O., S.109. 
48) Ein einschHigiger Text zitiert in Inoue Mitsusada, a.a.O., S.153. 
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im Zusammenhang entstad allm~i.hlich die SeIde yom Reinen Land (J odo-slut) . 
Es gab PredigtzykIen liber die Lotussutra, acht Predigten (If okke-hakko) und 
drei13ig Predigten (1-1 okke-saniu-ko) bei eigenen Feiern dafur. Bei den acht 
Predigten wurden acht Bande (maki) in zwei Sitzungen mOl'gens und abends 
gelesen, bei jeder Sitzung ein Band, dauerte vier Tage. Bei den dreiBig Pre dig
ten wurde zu den 28 Teilen def Lotussutra Predigten tiber einen Teil del' Sutra 
)1 uryogikyo und der Sutra Fugenkankyo gehalten, soda13 sich die Zahl von 
dreiHig Tagen ergab. Im Eigamonogatari von 1027, das besonders die Pracht 
von Fujiwara NIichinaga beschreibt, hat Fujiwara :Michinaga (966-1027) jedes 
J ahr den ganzen 5. ~lonat hindurch hir alle ~lanche von N ara und Heian 
drei13ig V orlesungen (k6) gehalten. 

Ferner war bei den Aristokraten das Kopieren von Sutren in Schwung ge
kommen, darunter waren Kopien del' Lotussutra sehr zahlreich. Dabei waren das 
Papier, die Rollenshi.be und die Innenseite des Umschlages sehr kostbar. Unter 
diesen Sutrenkopien sind beruhmt yom Jahre 1141 (Eiji 1) die yom Tempel 
Kunoji, die yom Klosterkaiser Toba stammen soIl. 1164 (Ch6kan 2) machte 
Taira Kiyomori ein Gehibde und widmete dem Schrein ltsukushima-jinja die 
von den Taira stammende Sutra (H eike-no-kyo ). Bemerkens\vert ist, daB die 
Aristokraten HiI' die Tendai-Sekte und fur die Lotussutra groBes Interesse hatten. 
Die zeitgenossischen Gedichte und japanischen Lieder (u;aka) zeigen, wie sehr 
die Literatur von den Ideen del' Lotussutra durchtr{mkt war. So steht im H okke
kai-ki ("Bericht iiber die Lotussutra-Versammlung") :49 "In den 600.000 budd
histischen L~i.ndern gibt es \veder zwei, noeh drei, sondern bIos ein Fahrzeug 
(ichi-jo) ". 

Nach l\litte Heian entwickelten sieh die Honkaku-Ideen, d.h. des Shingon
~lanchs Honkaku Drrishi oder Yakushin: "In der Lotusblume des besUindigen 
Herzens ist die N atur der drei Buddha (sanshin-butsu-sei)". Diese drei Buddha 
sind die ewige, unverg~111gliehe \Vahrheit odeI' del' Gesetzes-Buddha (hosshin), 
das ist der eigentliche Karper. Dann gibt es den Buddha mit dem erschiel1enen 
Karper (o;in). N ach dem \lahayana ist das der Buddha, del', um die :\fensch
heit zu retten, einen persanlichen Karper angenommen hat, wie er diesel' ",Valt 
entspricht. Del' dritte Karpel' ist der h6jin, d.h. eine Verbindung der heiden 
anderell; ist nicht bIos die ewige \Vahrheit und nicht bIos die unbeshindige 
Persoll, sondern auf Grund seiner Verdienste ein konkreter, iiberall gegen
w~i.rtiger Karpel', ist die lebende Gestalt del' ewigen \Vahrheit, ist eine persan
liehe Kraft. jO Honkaku Daishi Iehrt weiter: \Venn die Person nieht verunreiniot 

b 

ist, wird sie Budddha.51 

Del' Aufstieg der Lehre yom Reinen Land (jodo). - Die Lehre vom Reinen 

49) Text in Inoue Mitsusada, a.a.a., S.156. 
50) ::'\akamura H., a.a.a., S.453. 
51) Text zitiert in Inoue Mitsusada, a.a.a., S.157. 
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Land (!6doky6) ging von Tendai-Manehen aus. Ennin verbreitete das j6gycJ
sammai, d.h. die beharrlieh geubte Betraehtung Buddhas. "W~ahrend man 
sieben oder dreiBig Tage um eine Amida-Statue herumgeht und dabei mit dem 
Munde den Namen von Amida-Buddha hersagt, dabei im Herzen an Amida 
denkt und dabei ausharrt, sieht man aIle Buddhas gegenw::lrtig. Die Lehrstatten, 
in den en diese Dbungen gemaeht wurden, haben in Japan zur Verbreitung der 
!6do-Lehre wesentlieh beigetragen. Ennin und Ryogen geharten zu den 
Pionieren der !6do-Lehre und in der Folge Genshin. Diese Bewegung spraeh 
die Aristokratengesellsehaft an. Die Literatenwerke der Engi- und Tenryaku
Periode fardel'ten den ! 6do-Geist. Y oshishige no Yasutane tl'at noeh mehr fur 
ihn ein. 964 (K6ll6 1) fand die letzte Formung des Kangaku-lwi statt, ein Zu
sammensehluB yon Litel'aten und Hieisan-~1anehen zul' Yeranstaltung bud
dhistischer Feiern. ~10l'gens harte man Predigten tiber die Lotussutra, abends 
nahm man einen Satz dal'aus und vera.rbeitete ihn zu einem Gedieht. Dazyvisehen 
sang man shi.ndig Bllddha-Anl'ufungen (nenLbutsu). Diese Vereinigung wurde 
aufgelost, als Yasutane 986 (Kanwa 2) in Yokawa ins Kloster ging. In Yokawa 
entstand urn Yasutane und Genshin die Vereinigung der "Funfu~1dz\vanzig 

Buddha-Betrachtungen" (nijllgo-sarnmai). Dieses sarnmai ist die japanisehe 
\Viedergabe des Sanskritwortes samddhi: geistige Konzentration auf einen Ge
genstand mit Ausschlu13 jeder Zerstreuung.52 Del' Gegenstand der Konzentl'ation 
war bei del' Jodo-Lehre Amida. Die daran betciligten Literaten gehcii"ten der 
~1ittelschicht der Aristokratie und darunter an. Sie spielten auch spi'iter eine 
groBe Rolle in der Entwicklung del' J 6do-LeIwe. Das sieht man aus den \'e1'
schieclenen "\Viedergeburtserz~ihlungell (Did-den), die sic geschrieben haben. 
Der V orHiufer dieser Geschichten ist das Nihon-616-gokuraku-ki ("Berichte uber 
\Viedergeburt und Para dies aus Japan") von Yoshishige no Yasutane.53 Jeden
falls hatten die literarischen Aristokraten ein tiefgehendes Interesse an der Lehre 
yom Reinen Land (jodo). Die ganze Aristokratenwelt \var daran interessiert. 

Ein \Vendepunkt war es, aIs Fujiwara ~1ichinaga, vielleicht del' mii.chtigste 
aller Fujiwara-Regentcn, 1019 (Kannin 3) \vegen Kranldleit ins Kb:-;ter ging 
und zugleich an den Ban einer Amida-Halle dachte. Das durfte die Halle beim 
Tempel Hojoji sein. Der Regent Fujiwara Yol'imichi (993-1074) hat 10.33 (Tenki 
1) ebenfalls so eine Halle gebaut, das Heitoin in Uji. Um diese Zeit war die 
Erbauung von Amida-Hallen ungemein ~10de geworden. Die Kaiser Shirakawa 
und Toba und die hachsten \Vurdentr~iger haben um die \Vette solche Hallen 
gebaut. Ins Kloster gegangene Kaiser haben insgesamt 89 dayon gebaut. Die 
\Velle, solche Hallen zu bauen, griff aueh auf die Provinzen libel', die be
kanntesten sind die am Chusonji in Rikuchu (Iwate-Prd.), die den Fujiwara 
gehorte, und die Halle Konjikido am Tempel Fukidera in Bungo (Oita-PrM.;. 

52) Nakamura H., a.a.O., S.211, 27l. 
53) Eine 11enge weiterer 6j6den genannt in Inoue Mitsusada, a.a.O., S.158. 



BUDDHISMUS IN DER HEIAN-ZEIT 47 

Kyushl\) , 

d) Das Aufkommen der Ideen von der "Endzeit" (mappo) 

Mappo bedeutet das Ende, der Untergang des buddhistischen Gesetzes. Der 
Grund fur das Entstehen eines geradezu fieberhaften Interesses del' Aristo
kratengesellschaft an der Lehre yom Reinen Land und dessen Amida war ihre 
politische Unsicherheit infolge des Hochkommens der Kriegerc1ane Taira und 
Minamoto in den Provinzen. Die einst so machtig gewesenen Fujiwara und 
ihre Anhanger fluchteten vor del' \Vil'klichkeit, die Tage ihl'er :Macht waren 
gezahlt. Dazu kam die in Umlauf gekommence Lehre yom Untergang des bud
dhistischen Gesetzes (mappo). N ach dieser Lehre folgt nach dem T ode des 
historischen Buddha Shaka eine Periode des "wahl'en Gesetzes" (ioho). Darauf 
folgt die Statuenperiode (zoh6). Dann kommt die Endperiode (map po). Da 
kann man noch soviel Askese liben, ist alles vergebens. Die Herzen del' ~ilen

schen sind schlecht geworden, Naturkatastrophen vermehren sich und \'er
brechen aIler Art werden begangen. Die ganze Geschichtsauffassung ist von 
Pessimismus beherrscht. 

:Man kann solche Ideen schon bei den gelehrten "Nionchen der Cesetzes
zeit (ritsuryo) sehen und auch bei Saicha und Kllkai. Ende Heian gerieten die 
Aristokraten unter ihren EinHuB. In dem oben erw~ihntell 984 (Eikan 2) ge
schriebenen \Verk Sambo-e-lwtoba steht geschrieben: "DaB S"haka starb, \var 
vor 1933 J ahren, jetzt muB die Bilderzeit (::.oh6) sein, es bleibcn nicht mehr 
viele Jahre iiber."54 1m Shunki von 1052 (Eish6 7) "\vird das ;\iedcrbrcl1nen des 
Tempels Hasedera als Beginn del' Endzeit bezeichnet. Um diese Zeit begann 
der Aufsta:ld der Krieger in T6hoku (NOl'dost-Honshll), urn die IIauptstadt 
herum trieben die ~lonchskrieger ihr Unnvesen, es sah wirklich alles nach End
zeit aus. Alles neigte der J6do-Lehre zu, man wollte sich mit der folgenden 
\Velt in Verbindung setzen. Nach der Endzeit \vi-td ja die ganze \Velt neu 
erstehen. 

Die Ful'cht VOl' der Endzeit verbreitete sich tiber die Heian-Gesellschaft 
hinaus auch in die Provinzen. Das zeigt sich am besten im eifrigen Kopieren von 
Sutren, die man in der Erde vergrub. Diese wollte man bei der Ankunft von 
:Mil'yoku Bosatsu vel'bl'eiten. :Man machte bronzerne Sutrenbeh~ilter und vergrub 
sie. 1007 (Kanka 4) vergrub Fujiwara ~dichinaga auf dem Kimbusan, einem 
Berg in Kii, Sutrenrohren. So ist die Kunde von der Ankunft der Endzeit in 
allen Schichten der Gesellschaft gehort worden. 

Neue Tendenzen in der buddhistischen \Yelt. - Die gesetzlichen Bestimmun
gen betreffs der ~\lOnche erweichten sich so wie aIle iibrigen Einrichtungen im 

54) Text zitiert in Inoue Mitsusada, a.a.O., S.159. 
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Rechtsstaat. Miyoshi Kiyoyuki schrieb 914 (Engi 14) in seinem Iken-fuii :55 

"Urn den Abgaben in den Landen1 zu entgehen, schnitten sich die Leute seIber 
die Haare und zogen :Monchskleider an. Auf diese Weise \vurden mit den 
J ahren ihre Gefahrten zahlreich und es waren Zweidrittel der Bevblkerung kabl
kopflg". Miyoshi Kiyoyuki oder Kiyotsura war Minister in del' Engi-Periode 
und sein genanntes \Verk ist an den Kaiser Daigo gerichtet ais ~\lemorandum 
libel' durchzufiihrende Verwaltungsreformen. Dber den "~larktheiHgen" Kllya 
haben wir schon berichtet. Auch er bereiste zur Verbreitullg seiner Amida
Lehre die PIovinzen und war im Volke tatig. In den Tempeln auf clem Lande 
waren ~lOnche niederer Stufe tatig, wie zu erwarten oft mit geringer Aus hildung. 
Ihrem Niveau entsprachen die vielen popularen Schriften liber die ';\'ieder
geburt (oio-den) und tiber Kmmon und Jizo. Am bekanntesten ist das Kon
iaku-monogatari, eine Ende Heian zustande gekommene Sammlung yon er
baulichen und anderen Geschichten von im Volke hitigen "Heiligen" (h;iiri). 
von Volksmonchen (shami) und Sutrenbesitzern (jikyoka). Die letzteren waren 
Leute, die nicht nur eine Sutra besa13en und lasen" sondern Teile davon kopier
ten, wovon sie sich unendliche Verdienste als Lehrer des buddhistischen Ge
setzes erwarben, wie das H okkekyo (Lotussutra) es verspricht. Die Bergasketen 
(yamabushi, "die in den Bergen Schlafenden") bhihten ebenfalls in der Heian
Zeit auf. Sie waren halb odeI' ganz unabh~ingig von den bestehenden Klbstern 
und T empeln. 

e) Buddhismus im Volk 

Die Tatigkeit der Volksmonche (hijiri und shami). - Die TMigkeit \'on den 
volkslauflgen Religiol1sverbreitern war verschiedener Art. Yiele fuhrten ein Eill
siedlerleben in der Niihe eines berilhmten Klosters, ein Leben yon iibernatiil'
lichen :Menschen (sen-jin, ein taoistischer Begriff, gewohnlich mit ;'Genius" 
libersetzt), ware:l durch strenge Enthaltsamkeitsiibung und Abh~i.rtnw~ in den 
Besitz ubernahirlicher Fiihigkeiten gekommen. Dann gab es anch \Va~1der

aszeten, die buddhistische Zeremonien forderten. Sie trugen ~irmliche Kleidung 
und lebten von roher Nahrung, waren immer in del' Natur, claher auch HHSlli 

"W olken und \Vasser" genannt. 
Beri.ihmte Zentren des Bergasketentums waren die Kumano-Berge und die 

Drei Heiligen Berge von Dewa (Yamagata-Pra.f.), abel' anch in Shikoku und 
Kyushu gab es solche Zentren. Sie spielten durch Jahrhunderte ill det' \'olks
religion eine bedeutende Rolle. Durch vVanderungen in del' Bergwelt sich 
magische Kraft erwerben nannte man Shugend6. Beilauflg sei Yermerkt, daB 
in neuester Zeit das Bergaszetentum wieder am Aufleben ist, \yenngleich nul' 
als Sport zur korperlichen und geistigen Erhichtigung. Seine Anhanger sind vie! 

55) Text zitiert in Inoue Mitsusada, a.a.O., S.160. 
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beanspruchte :Manager von Industrie- und Handelsunternehmungen, abel' auch 
Professoren und andere angespannte Leute, die sich durch ein zeitweiliges 
strenges Leben in den Bergen filr ihr Berufsleben ertuchtigen wollen.56 In der 
Heian-Zeit machten die Bergasketen das Yolk mit der Lotussutra yertraut und 
verteilten Schriften tiber Amida und das Reine Land des Paradieses. Durch diese 
abseitigen Religionsexperten kamen viele vViedergeburts- und \Yundergeschich
ten (genki) beim Volke in Umlauf. Die damalige Jodo-Lehre sah als Si
cherstellung der \Viedergeburt nicht nur die Buddha-Anrufung (nembutsu) an, 
sondern auch das Sutrenlesen ( dokky6 ), Zauberspriichehersagen ( shoiu ), 
Sutrenabschreiben, Pagoden- und Tempelbauen, Statuensclmitzcn und Bilder
malen. "Hokke-Hersagen, sonst keine \Verke", steht im Hokke-kenki. 57 

Ein zeitgenossischer Gedanke ist ferner die ~1()glichkeit del' \Viedergeburt del' 
Bosewichte. N ach den \Viedergebul'tserzahlungen (Oia-den) konnen Krieger, 
Fischer, Dirnen, Leute mit gebrochenen Gehibden und solche ohne Geltibde 
durch das tligliche nembutsu (Buddha-Anrufen) gel'ettet Y'ierden. \Vel' auf clem 
Standpunkt del' Lotussutra steht, wil'd aus jeder schwierigen Lage befreit. Das 
war das El'gebnis del' Entwicklung des Buddhismus Ende Heian. 

Ryonin und Eikan.-Untel' den Verbreitern popularel' Richttmgell gab es 
solche, die in einer geforrntell Lehrgemeinsc!1aft geschult wurden, und s81che, 
die getrennt davoll lebten und in den Pl'ovinzen auftauchten. Einer del' beruhm
testen del' el'sten Gruppe war der del' Tendai-Sekte angehorcnde Ryonin 
(1072-113~). Er lebte 23 Jahre auf dem Hieisan, dann zog er sich nach Ohara 
in Yamashiro zuruck, wo er den Tempel Raiko-in grundete. Hier gewohnte er 
sich an, 60.000 mal am Tage Namu-Amida-butsu herzusagen. Der Kaiser Shira
kawa veranla13te ihn, das yuztl-nemJJutsu zu verbreiten. Bei dies en Dbungen 
machen die Leute gemeinsam nembutsu, die Obllng des cinen ist die Dbung 
aller, und die aIler die des elnen. Die Buddh~1-Anrufungen verschmelzen mitein
ander. Diese Gruppe bildete eine eigene Sel-cte und hatte ihren Sitz im Dainem
butsuji, einem Tempel in Sumiyoshi (Settsu). 

Nach dem Tode Rvonins traten Ennin und Tankvo auf. Sie waren charak-" . 
teristisch Hir die 6hara Shtmin (Heilige, erhaberte ~IIenschcn) zur Bhitezeit del' 
Taira. In 6hara gab es auch zahlrciche Aristokraten, die sich zu cinsamen Leben 
zuriickgezogen hatten. Eine hochgestellte Dame der Taira erbaute den Tempel 
Gokurakuin ("Paradies-Tempel"). Im Klostertempel Kenrei-in machte sie Tankyo 
zum Regelmeister, verlie13 selbst die \Velt und lebte zuriickgezogen im Jakkoin. 

Eikan war ein Gelehrter der Sanron-Sekte yom Todaiji. 983 hatte er in Hehlll 
den Tempel Eikanji gebaut. In del' Sanron-Sekte des Todaiji gab es seit Chiko 
eine Tradition der J odo-Lehre. Eikan war ein eifriger nembutsu-Anhanger. Die 

56) Ein aufschluBreiehes und gut illustriertes Bueh daruber ist Gorai Shigeru: Yama 110 

shuky6 Shttgend6 [Bergreligion und -aszetismus], Tokyo 1970. 
57) Text zitiert in Inoue Mitsusada, a.a.O., S.162. 
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Aristokratenmonche gingen nachher allgemein dies en Weg weiter. Eikan sagte 
sich vom Todaiji los und machte es sich zur Lebensaufgabe, mit Higashiyama 
in Heian als Mittelpunkt unter der Stadtbevolkerung die Lehre vom Reinen 
Lande zu verbreiten. 1m Clulyuki, Abschnitt Tennin 1 (1108) steht: "Der friihere 
Regelmeister Eikan praktizierte in Higashiyama vVillkomm-Andachten (mukae
kG). Die Stadtleute gingen aIle hin und kniipften Verbindung [mit ihm] an". 
Ferner baute er am Yakuoji das }'lujoin zur Behandlung von Kranken. So wie 
Honen erklarte er mit N achdruck das nembutsu als ausschlie13liche Dbung 
(senshll-nembutsu). Das gehort aber bereits zum Kamakura-Buddhismus. 

f) Buddhismus and Gottenvelt 

Buddhismus und Gotterwelt.58-So wurde es uns bereits hinreichlich klar, daB 
der Buddhismus sich die Geisteswelt der Heian- und Fujiwara-Zeit erobert hatte. 
Die Assimilation mit del' einheimischen Gottel'welt geschah mit Hilfe del' schon 
dargestellten Lehre von lwnchi-suifakll (die Gotter sind :NIanifestationen von 
Buddhas und Bodhisattvas). In der N ara-Zeit galten die Gotter noch aIs tiber den 
Buddhas stehend und als Beschiitzer del' Tempel. Zwar \\'aren die Schl'eine mit 
ihren Zeremonien del' Autorihit des Gotterkultamtes (Jingikan ) unterstellt, 
gesetzlich geordnet und in ein System gebracht worden; die Schreinpdester 
waren aber nul' Kultheamte, die in hochentwickelter Feierlichkeit die Kultakte 
zu "'el'~'ichten hatten. Diese beamteten Priester hatten aber nichts zu sagen zu 
weiteren religiosen Fragen und Bedilrfnissen. Die Heligionsdiener des Buddhis
mns h:ltten als Existenzhintergrul1d eine tiefe Philosophie, die zu de~l tieferen 
seelischcn Problem en etwas zu sagen hatte: eine !clare Lehre l:ber sittliche 
Lebcl1sftihrung zur Yermeidung von Sindenschuld, eine Beurteilu116, del' rela
tiven \Verte des diesseitigen Lebens und den Gedanken der Unsterblichkeit, eine 
Lehre libel' die Ietzte absolute Realihit. Del' :Mensch jst Teil eines sich wandelnden 
Kosmos, er findet keine Ietzte Ruhe darin, das Problem der Sunde und des Todes 
qualt ihn. Nul' die Buddha-Lehre weW etwas zu sagen libel' einen letzten, be
l'uhigenden, begluckenden, giitigen Urgrund hinter all den Enttauschungen del' 
kurzen Augenblicke des diesseitigen Lebens. Der buddhistische Kult mit seiner 
bezaubernden Schonheit und Symbolkraft entriickte aIle :\lenschen ohne Ansehen 
von amtlicher Stellung und Rang fur beglUckende Stunden den Sorgen und 
Noten des Lebens. Die }"1onche als Vertreter der Buddha-Lehre mogen personlich 
oft noch so sehr vom \Vege Buddhas abgewichen sein, das beri.;hrte abel' nicht 
die Erhabenheit der Lehre seIber. Diese konnte trotzdem jeder auf sein Leben 
anwenden und ihm so Sinn und Inhalt geben. Der Shinto las im Buche der N atur, 
der Buddhismus im Buche des Lebens. Die Gotter halfen bei der Sicherung des 
kurzen irdischen Daseins, die Buddhas und Bodhisattvas leuchteten in die R~:itse] 

58) Murayama Sh(Hchi: Shinto (Heian-Zeit). NBD, Bd 5; S. 164-173. 
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dieses Daseins hinein, vor allem in das groBte desselben, den Tod, und gewahrten 
Ausblick auf ein unvergangliches Leben jenseits der \Vechselfalle und Un
bestandigkeit des irdischen Daseins. Besonders die Lehre yom Reinen Land mit 
der groBen Erlosergestalt von Amida war berufen, die Nlassen an sich zu ziehen. 
SchlieBlich sah man auch in den Gottern hilfreiche Buddhas und Bodhisattvas. 
Die Verschmelzung war eine Aufwertung der Gotter. 

Buddhistische Adaptionen in allen Schreinen.-Hachiman bekam in der Heian
Zeit den Titel Bosatsu. Ein Bosatsu ist ein selbeI' schon gerettetes hilfreiches 
,"Vesen, das sich entschlossen hat, selbeI' erst dann in die Buddhaschaft einzuge
hen, wenn alle ~1enschen yom Leid und Trug des Daseins befreit sind. 1m 
Da:::ai!llcho, das enthalten ist in den Iwa-Shimizll-bunsho,s9 Abschn. Shohei 7 
(937), 10. :Monat, 14. Tag, steht: "Betreffs des Hakozaki-Schreines wurde be
fohlen, daB die Basis fur einen Gotterschreintempel (jingtlii) errichtet werde 
und ein Turrn hir viele Sch~i.tze (tah(lto)", also eine Pagode. Der Schreingott 
ist eine hinterlassene Spur (slliiakll) eines in Gottergestalt in Erscheinung 
getretenen Bosatsu. _Minamoto Y orinobu richete einen Geli.ibdetext an del Schrein 
in I \va-Shimizu, worin der Ausdruck "Hachiman-Gongen" steht (Gongen ist 
"~lanifestation", S::mskr. avatar). Das lzanchi, d.h. die wahre Natur yon Hachi
man ist Amida Nyorai. So naeh dem Zoku-honcho-o;6--den ("Fortsetzung der 
\Yiedergeburtserz~ihlungen der gegenw~irtigen kaiserliehen Regierung") von de 
~Iasafusa. 

Solche Y crsehmelzungen traten aueh in anderen Schreinen ein. Del' Atsuta
Senrein in Owari wird in einem Gehibdetext von be Masahira 1004 "iitsuta
Gongen no suijakll" genannt. Der Poet be Takahira opferte dem Schrc~~l 1004 
(Kanko 1) eine Daihanya-Sutra. Als Kaiser Toba 1134 naeh Kumano ging, wm-den 
die dortigen Gotter buddhistisch (Ch6sh{) 1) gedeutet und zwar Ketsmniko=Ami
da, :\!usubi-no-miya=cSenshu-Bosatsu ("tausendarmiger Bosatsu"), Hayahana
~tyGji~l-' 'Llknshi, und noeh das bucldhistische \VeSell (honchi) yon flinf weiteren, 
niedrigeren Cc)ttern genannt. So wurden der Reihe nach die Schreing6tter Ul11-

gedeutet. 

Si \ ~erfan des offiziellen CottersYstems 

Es kam vor, daB fur einen Gott sein Buddha-\Vesen (honchi) nicht gleich 
entgtiltig festgelegt wurde und so ein Gott mehrere buddhistische Namen hatte. 
Del' KnIt del' Gotter wurde mit der Grundung des Reehtsstaates in ein System 
gebracht. Die Sehreine hatten ihre Range, waren in groBe (daisha) und kleine 
(koslw) eingeteilt, bekamen den Titel "Staatssehrein" (kampeisha) und "Landes
schrein -, (kokuheisha) verliehen, je nachdem ob sie bei bestimmten Feiern ein 
ll11Sa (Biindel von Opferpapier, ursprunglieh von Rindenstoff) verliehen bekamen 

59) Text zitiert in Murayama Shtiichi, a.a.a., S.165. 
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odeI' nicht. AuBerdem erhielten sie zu ihrem Unterhalt Felder und andere Hilfen. 
Das Erg,ebnis ,val' das Schreinsystem, \Vie es im Engishiki erscheint. Dieses Sys
tem geriet abel' mit dem Verfall del' politis chen und wirtschaftlichen ~.lacht del' 
Zentra1regierung ebenfalls in Verfall. Die Fujiwara-Aristokraten hatten die Grund
herrschaftsrechte immer mehr 8n sich gerissen und verteilten die Lehen (shoen) 
nach ihrem BeEeben. AuDer den Fujiwara waren die anderen einstn18.ls l11a.chti
gen Kbne einer nach dem anderen verschwunden. Die im Recht verankerten 
ungefahr 3000 Schreine waren schwer zu unterhalten. Del' Kult der mit D~lddhas 
verbundenen Gotter drang immer mehr in den Vordergrund. 

a) Neue Kulte und Schreine 

Neue Kultstatten kamen im Zusammenhang mit den See1enkultfeiern die 
wir bereits ervl~i.hnt haben. Die erste solche Seelenkultfeier fand be'('its S63 
(J6g[ll1 .5) im Shinsenen des Kaiserpalastes statt. Das waren die Shin'Jcncll-roku
goryo-c ("Sechs Seelenfeiern im Shinsenen"), sie galt en Kitano Tenjin, del' Seele 
des in del' Verbannung gestorbenen Sugawara 11ichizane. Dann gab es Seelen
feiern am Gion-Schrein und am Schrein 1furasaki no Imamiya. \Yenn eine 
Epidemie wiitete odeI' sonst eine Katastrophe eingetreten war, wurde ein Seelen
beruhigungsritus abgehalten, genannt onryo-chil1bu ("Beschwichtigu:lg ,"on 
( erzurnten) See1en"). Auch gab es eigene Gebete bci Epidemic11, h~'i de;len die 
\lonche der esoterischen Selden in Tdigkeit traten. Bei diesen magischen 
Verrlch-tm.gen yerbanden sich Bucldhismus und alter Gbtterglaube. ~bgie wurde 
erst von del' Regierung als Aberglaube (jakyo) unterdruckt, da::J.ll (jffentlich 
anerkannt 1111d ur:tershitzt. Ende Heian w",--E"den die Schreine Kitano-Tel1jinsha 
und Gionsha bei einer Neujahrsfeier zu Schreinen erster Klasse gemacht. Als 
958 (TentD1~u 2) eiJ1e Epidemie umging, wurden Sut~"e~}feiern im Saiji, in del' 
Kami-Izumo-dera und in der Tenjin-Halle am Gion-Schrein gehalten~ \vobei die 
Ninnd-hanya-Sutra gclescn wurde u;1d zw~u im sogenannten cVm.dreh-( ten
do!w.)-'/cdal1ren", \vobel wegen des groBen Umfanges der Sutra nul' einige 
S~itze yom Anfang" von del' :\1ittc und yom Ende gelesen wurden, die i~brigen 
Seiten wurden nur tiberflogen. Diese Sutra wurde hesol1clers bei Epidernien und 
Katastrophen verwcnclet. 

In del' Literatur sind sehr zahlreiche Seelenfeiern vcrmerkt. Trotz anLing
lichen \Viderstandes del' Behorden wurden sie bei der Stadtbevolkerllag be
liebter wie die iiblichen Schreinfeiern und die Beamten und Aristokraten gaben 
schlieBlich nacho Die Gion-Feier (Gion-e) wurde ab 970 (Tenroku 1) durch die 
Entsendung eines kaiserlichen Boten ausgezeichnet und wurde zu einer durch 
kaiserlichen BefehI angeordneten Feier. :Mit del' Feier wurde ein prachtvoller 
Umzug verbunden, Unterhaltung und Vergniigungen fehlten ebenfalls nicht. 
Dariiber gerieten andere Schreinfeiern in Vergessenheit. 

Die Entstehung des Kitano-Schreines.-1m Jahre 942 (Tempyo .5) hatte in 
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Heian Tajihi no Ayako eine gottliche Offenbarung (shintaku), die von der Seele 
des in der Verbannung gestorbenen Ministers und Literaten Sugawara no Michi
zane ausging und die Errichtung eines Schreines fur den Verstorbenen anriet. 
Trotz der Armut der Familie wurde eine Umfriedung gemacht und dahinter 
:Michizane verehrt. Die gleiche Offenbarung wurde hernach Taromaru, dem 
Sohn des Schreinpriesters Yoshitane zuteil. Yoshitane beriet sich mit Saichin, 
einem :\16nch des Tempels Asahidera in Kitano. Er richtete eine Schrcinhalle 
ein und feicrte ein graDes Fest. Das war del' Anfang des Kitano-Schreines. Ferner 
kam zu dieser Zeit ein Bericht liber die Unterwelt, das Nleitoki, auf, warin steht: 
in Hsia-mell (Shamon) ging Tao-hsien (japan. D6ken) p16tzlich in die Unter
welt und traf auf dem Kimbusan Za6-Gongen, der die umgewandelte Gestalt 
VOl1 '\lichizane ist. Das \vird eingehend beschl'ieben. In Kyushu baute del' 
Schreinprics~er von Dazaifu, \VO ;\Iichizane gestorben war, auf Grund einer 
gleichen Off2~lb~rung einen Schrein zu Ehren des Verstorbencn. Auch an ver
schicclClle~1 <lndcren Orten \vurden solche Offenbarungen ~1ichizancs bekannt. 
Es \vird angenol11men, daB bei dies en Offenbarungen ~1onche def esoterischen 
Sektcn (rni kkyo) im Spiele waren, die den Glauben des Volkes an erziirnte 
Seelcn Lir sich nutzb:u machen wollten. 959 (Tentoku 3) gaben die Fujiwara 
schlicl3lich ihre Zustimmung, unterstiitzten die Errichtung einer Schreinhalle 
uncl c1erell A_usst~1ttung mit sakralen Ger~i.tea und es konnten bl1entliche Feiern 
abgelultcl1 y,erden. 

:22 nene Schreinc und ihre Bedeutung.-Die Furcht Val' erZLrnten Seelen 
ebbte \viecler abo An ihre Stelle trat del' \Vunsch nach Verhutung von Epidemien 
und Katastrophen. Das war schon del' Fall bei del' amtlichen Anerkcnllung del' 
Schreine von Kitano und Cion. Kitano Tenjin, d.h. Sugawara IV!ichizane, wurde 
zu einem Gatt del' Gelehrsamkeit und del' Literatur, insbesondere verehrt von 
Dichtern VOll japanischen Liedern (lcaka), zugleich zu einem Gott, zu clem 
man betet bei falschen Anklagen. ~lichizane hatte sich zu Lebzeiten hir die 
Autorihit des K2isers und gegen die Dbermacht der Fuji\vara eingesetzt. Eine 
Fujiwara Clique beschuldigte ihn jedoch eines Komplottes gegen den regiel'en
den Kaiser, \Vie \vir cben schon n~i.her gezeigt haben. In den Regierungskreisen 
von Heian glitt mancher \Vurdentr~i.ger auf dem Glatteis des Intrigenspieles aus 
und wurde verbannt. So wurde Kitallo T enjin zum Patron solcher U nghicklicher. 
Einen Schutzgott in individuellen Anliegen zu haben, war Ende Heian der 
\Yunsch vieler. 

Das Ausdenken eines honchi-Buddhas war sinnlos ohue die Erwartung von 
Nutzen von Seiten des verehrten Buddha. Durch das Festsetzen eines honchi
Buddhas haben auch die anderen groBen Schreine angefangen, ihre Besonderheit 
zu betonen und vVallfahrer angezogen, die den Schrein zur Blute brachten. 
Schreine, die da nicht mittaten, wurden unbedeutend. Das rechtliche G6tter
system im Engishiki ist zur Zeit von Kaiser Shirakawa 1081 (Eih6 1) durch das 
System der 22 Schreine, das in dies em Jahre anfing, de facto zerfallen. Erst 
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waren es 19 Schreine, dann 20. ~1itte Heian wurden mit der Zeit ganz besonde's 
wirksame Schreine ausgewti.hlt, die Regierung opferte da bei besonderen A:l
lassen, wie Regenbitten nusa (Opferpapierbiindel) . Das bedeutet, daB die 
staatliche Schreinpolitik zum Prinzip del' 'Vichtigkeit wirksamer Schreine iiber
gegangen war. Gleichzeitig hat sich das zeitgenossische Interesse bei Adeligen 
und Volk um einen diesel' 22 Schl'eine kmlzentriel't, wenn einer sich :lIs besc)11ders 
wirksam erwiesen hatte. Das vvaren vor aHem die Schreine Cion, Kit:ll1o. hva
shimizu und Kasuga. Die groBere H~i.lfte diesel' Schreine ist natlirlich im Engi
shiki nicht enthalten, da sie neu aufgekommen vvarcn, Sie haben den Glauben 
der ~lassen angezogen, aber auch im Kaiserhans, unter hohen Aristokraten und 
Beamten, auch in einfluBreichen Klostern Glaubige und Freunde gefunden. 1m 
Interesse dieser Schreine wurde das Lehens (shoen) -System durchbrochen, 
schlieBlich die Gotterwelt nen systematisiert. Unter den' neu zu besonderem 
Ansehen gelangten Schreinen ragen del' Ibchiman-Schrein in Iwashimizu und 
Kasuga hervor. 

Iwashimizu und Kasuga.-Der Iwashimizu-Hachimangu ist seit der Errich
tung del' Hauptstadt von Heian von auBerhaIb von Yamashiro umgegesiedelt. 
Zur Zeit von Kaiser Konin, um 801, wurde aIs Gott des Schreines Kaiser Ojin 
genannt. Er erhielt die Verehrung des Kaiserhauses und des ganzen ~linamoto
Clans. Die Boten, die vom Kaiserhaus aIs Dberbringer des mtsa ernannt wurden, 
waren haufig :\1inamoto. So kam es, daB man sich den Gott aIs Clangott del' 
~1inamoto und die :Minamoto aIs dessen Verehrer dachte. Besonders als die 
Seiwa-~finamoto, Abkommlinge von Prinz Sadazumi-Shinno (874-916), Sohn von 
Kaiser Seiwa, Ende Heian machtig wurden, vermehrten sich die Gelegcnheiten, 
in miliUil'ischen Dingen zu dies em Gott zu beten. AIs der Schrein noch in 
Kyushu war, wurde von Seiten des Kaisers zu Ojin gebetet, so beim Aufstand 
der Hayato von Osumi und H yuga, seit alters beruhmter Krieg.er; dann 737 bei 
Schwierigkeiten mit Shiragi in Korea und 740 beim Aufstand von Fujiwara 
Hil'otsugu. 

In Iwashimizu in del' Nahe der Hauptstadt zeigte der Hachiman-Schrein 
seine hilfreiche :Macht beim Aufstand von ~1asakado und Sumitomo. DeshaIb 
bekam er aIs Ph'unde 25 HaushaIte. Die auBerordentlichen Feiern in I washimizu 
fingen damaIs an. 1m FoIgenden wurde die Entsendung eines kaiserlichen Boten 
dazu die Regel. 'Venn ein besonderes Ereignis eintrat, el'hieIt der Schrein von 
den hohen Beamten und den \1inamoto-Herren private Ph'iinde. Besonders 
:\1inamoto Y oshiie, der zuerst neun Jahre, dann drei Jahre in Kriege verwickelt 
war, hat in dies en J ahren haufig um KriegsgIuck g.ebetet und nusa geopfert. In 
Kamakura hatten die :\finamoto seit Yoriyoshi den kIeinen Schrein Tsuruoka
Hachiman. Y oshiie erweitel'te ihn, stattete ihn gut aus und brachte ihn zu 
Ansehen. 

1m Kasuga-Schrein wurden schon in del' N ara-Zeit offizielle Feiern abge
haIten. Als in der Heian-Zeit die ~1inamoto machtig geworden waren, stieg 
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seine Bedeutung. 989 (Kanji 7) pilgerte del' Kaiser selbeI' dorthin. 1092 
machte del' Klosterkaiser Shirakawa seinen Besuch dort. Asano, ein Seiwa
Minamoto, war ein besonders eifriger F6rderer von Kasuga. Auch die Fujiwara
Regenten taten viel dafiir und stifteten Landereien. In der Bhitezeit des 
Schreines hat man einen Baum vom Schreinwald (shingi "Gotterbaum") ge
schmuckt in die Hauptstadt gebracht, damit, auf die Fujiwara Druck auslibend, 
Forderungen durchgedriickt. Das geschah das erstemal 968 (Anna 1), im 
Folgenden sehr h~~ufig im Interesse des KasuP'a- und KOfuku-Landbesitzes. \Venn 
del' J ahrestribut und'die Fronarbeiten im Ru~kstand waren, wurde in die \Vohn
ungen der S~illmigen ein Gc)tterbaum getragen oder ein solchel' wnl'de auf ein 
Feld gestellt und heilige Strohseile hernmgezogen. \Vahl'scheinlich wnrden die 
Felder dadurch sakralisiert und dudten nicht privat gebraucht werden. Del' 
Baum wirhe als Drohung des Schreillgottes. 

Auch vom Schrein I-lieisha wurden Umziige mit eiDem Gotterbanm gemacbt. 
::\fit dem EinRu13 des Tempels Enryaknji :.tIs Hintergrund war del' Schrein zul' 
Bhite ;ekcmmen. Seit del' Zeit del' Klosterregierung (insei) vvurden das Kaisel'
hans und die Beamtenkhl.sse mit solche:l Baumen el'schreckt und sowoh1 Kaiser 
\Vie Beamte fh~gen an, den Schl'ein illtensiv zu verehren. 1160 (Eiryaku 1) \vllrde 
auf dem Berg Higashiyarna ein Zweigschrein des Hiei-Schreines (Hieisha) 
errichtet. 

b) Die Blute von Kummlo und Kimbusen 

Die eigenwilligen Kaiser der Klosterregiel'ung haben viel zum Aufkommen 
der 22 Sonderschl'eine beigetragen. Viele Schreine des Engishiki biiBten ihl'e 
herl'schende StelIung ein. Ein Beispiel der neu hochgekommenen Schreine ist 
Kumanosha. Der Ursprung dieses Schreines verliert sich in del' mythologischen 
Urzeit. Nach dem Nihon Shoki wul'de Izanami no "NHkoto im Dorfe Arima in 
Kumano begraben. Sukunahikona solI in Misaki in Kumano in die Unter\Velt 
gegangen sein. In der altesten Fruhzeit sind Leute mit Izumo-Abstammung 
hierhel' iibel'gesiedelt. 1m :Mittelpunkt der verehl'ten Gotter steht Ketsumiko. 
Diesel' Name leitet sich vielleicht her von Kushimikenu oder Kitsumiko, ein 
Name, der auf einen Baumgott zuruckgeht; der Berg, auf dem der Baum steht, 
hat eine geheimnisvolIe, dunkle Gestalt, war wohl die El'scheinung des Gottes. 
Del' \Yasserfall von Nachi wurde wegen seiner geheimnisvollen Erscheinung 
gottlich verehrt, so wie auch del' Berg, von dem er herabsturzt. 

Als der Berg-Buddhismus aufkam, konnten die Monche diese heiligen Orte 
nicht iibersehen. Nach dem Nihon-ryoiki, jener Erzahlungssammlung von 822 
(Kanin 13), tl'aten in den Kumano-Bergen \Vandermonche auf und betrieben 
magische Krankenheilung. AIs spateI' Kaiser Sehva (859-876) zur Abdankung 
gezwungen \vurde, hat er auch in Kumano seine Spuren hinterlassen, als er zu 
beruhmten Bergen seine \Yallfahrten machte. Als er noch auf dem Throne saB, 
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hat er 863 (Jogan 5) dem Kumano-Hayatamakami einen hohen Rang verliehen., 
Der Gott wird im heutigen Shingu ("Neuer Schrein") verehrt. 907 (Engi 7) 
kam auch Kaiser U da hierher wallfahren. Er stand der Geheimlehre sehr nahe. 
Er verlieh dem Havatamakami den hochsten Rang, dem Gott Ketsumiko den 
zweithochsten. \1iy~shi Kiyokura, der Sohn von ~1:iyoshi Kiyotsura (847-918), 
des groBen Gelehrten und einfluBreichen Ministers unter vier Kaisern, beschritt 
den vVeg der tiefen Bergaskese (shligen), ging 915 (Engi 15) im Alter von 25 
Jahren ins Kloster, lebte drei Jahre in Verborgenheit am Nachi-vVasserfall und 
rezitierte shingon (mantra) -Zauberspruche. Der Kumano-Glaube, ursprunglich 
N aturverehrung, nahm Elemente der Geheimlehre und des Bergaszetismus 
(shugendo) auf. \Vorauf die Auswahl der honchi-Buddhas beruhte, ist nicht 
klar, diirfte damit zusammenhangen, daB in diesel' Gegend Gokuraku( "Para
dies" ) -J ado ("Reines Land") und FudarakLI-J odo geglaubt wurde, die letztere 
Form wurde auf dem Nachi-Berg verbreitet und hat Kannon zum ~1ittelpunkt 
del' Verehrung.6Cl 

In Kumano faIlt das Hochkommen des Amida-Buddhismus in die Zeit von 
Mitte Heian. Die elfgesichtige Kannon und del' Jizo-Bosatsu wurden honchi 
(wahres \Vesen) von verschiedenen Schreinen. Andere honchi von Schreinen 
waren RyClju-Bosatsu, Fugen, :Monjin, Shaka, Fudo, Bishamonten. Hongu 
( "Hauptschrein") und Shingu ("N cuer Schrein") wurden mit dem GroBen Ise
Schrein identifiziert, der seinerseits die Guse-Kal111 on ("vVelt rettende Kan
non") zum honchi hatte. AIle Varianten des esoterischen Volks-Buddhismus 
treten in Kumano auf. Der sogenannte Kumano-Glauben (Kumano-sllink6) ist 
ein ganzer Komplex von Glaubensformen. 

Reine Gotterkulte wurden immer seltener. Das Kultpersonal bestand fast ganz 
aus Tempelpriestern niederen Ranges. Schon vor dem Aufkommen del' von 
Shim'an gegrl<ndeten J odo-Shinshll ("\Vahre J odo-Lehre") durften die Tempel
vorsteher (betto) von Iwashimizu und die der Kumano-Schreine sich verheiraten. 
N ach dem Klosterkaiser U da haben die Klosterkaiser Shirakawa und andere 
haufig \Vallfahrten nach Kumano gemacht. Soweit der Literatur bekannt, ist 
Shirakawa Deunmal, Uda 21-mal, Go-Shirakawa 34-mal, Go-Toba 28-mal hinge
pilgert. Die Lehen dem \Veg entlang waren mit Abgaben und Frondiensten 
schwer belastet. 

N eben den genannten Schreinen in Kumano wurde auch Kimbusan im Innern 
der Bergwelt von Kumano in den Bereich des Bergglaubens einbezogen. Der 
Berg Kimbusan war zusammen mit dem Katsuragisan schon VOl' der Nara-Zeit 
als heiliger Ort des Bergaszetismus bekannt. Anfangs Heian kam der Berg unter 
den EinfluB des Berg-Buddhismus. Verschiedene Richtungen der esoterischen 
Sekten und des J odo-Glaubens flossen hier zusammen. Fujiwara Michinaga waIl
fahrtete zum Kimbusan, vergrub unter der Bronzelaterne am Zood6 eine mit 

60) Nakamura H., a.a.O., S. 447. 
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eigenem Pinsel geschriebene Lotussutra und eine Amida-Sutra. Auch Fujiwara 
Tadanobu und Fujiwara Yorimichi besuchten den Berg, 1092 (Kanji 6) tat es 
der Klosterkaisel' Shirakawa. 

Gegenstand del' Verehrung auf dem Berg ist Kongo-zoo Bosatsu, eine indische 
Gottheit mit 12 oder 16 Gesichtern mit zornigem Aussehen und einer \Vaffe in 
der Hand, mit der er die Dbel vertreibt. 'Mit dem link en FuJ3 tritt er auf einen 
Felsblock, bedeutet die Beseitigung der Hindernisse der vier Meere. Das rechte 
Bein ist erhoben. AIle dies ikonographischen Einzelheiten haben eine m::lgische 
Bedeutung. Bei del' "\,, erehrung dachte das Volk vor all em an irdische Vorteile: 
Beseitung verschiedener Dbel und VerHingerung des Lebens. Auf dem Kimbusan 
verschmolzen viele Gotter, Geister, Buddhas llnd Bodhisattvas, eine ganze Kollek
tion von honchi ("wahres \Vesen") ist da im Heiligtum zu finden. Zugrunde liegt 
die Verehrung von Berggottern, die einmal Beherrscher (jinushi) der Bergwelt 
waren. Anfang des 10. J ahrh. wurden beamtete Kultdiener angestellt. 1m :Mittel
alter folgten weitel'e Systematisicrungen im Rahmen des esotel'ischen Buddhis
mus mit eigenen ~landala-Lehren. 

c) Gotter-Ikonographie 

Die Verschmelzung von Buddhas und Gottern fuhrte von selbst zur An
wendung der buddhistischen ikonographischen Kunst auf die Gotter des Landes. 
Yom 10. Jahrh. an waren Gotterstatuen weit verbreitet. Um nur einige Beispiele 
anzufiihrcn: in del' Yahoko-Jinja in der Tokushima-Prafektur eine sehr groJ3e 
Statue von Onamochi no :Mikoto. 1m lwashimizu-Hachimangll sind eine 
mannliche und eine weibliche Hachiman-Statue. In del' Suzu-Jinja, Suzu-Distrikt, 
Ishikawa-Prafektur, finden sich flinf sitzende mannliche Gottel'statuen. Und 
noch viele andere Beispiele von m~lnnlichen und weiblichen Gotterstatuen sind 
registriert worden. Ihr Kunstwert ist meistens gering. In gewohnlichen Schreinen 
sind sie ganz ruckw8.rts aufgestellt, schon die Primitivitat del' Statuen wirkt 
geheimnisvoll. Fujiwara ~lotomichi (1160-1223) lieJ3 Abbildungen der Kasuga
Gotter malcn. Es wird gesag,t, daJ3 der Gott Hachiman fruh schon mit dem 
Sonncnrad a]s Hintergrund in sitzender Monchsgestallt dargestellt wurde. Das 
Hachiman-Bild im ~lonchsgewand im Todaiji ist eine Nachahmung davon. 
Solche Statnen und Eilder wurden oft £iir Verl'ichtungen del' Geheimlehren 
gebraucht, wurden bald verruJ3t und undeutlich, daher weggeworfen, sodaB nul' 
mehr wel1ige davon erhalten sind. Diese Statuen wurden in den Schreinhallen 
verschlosscn aufbcvvahrt, so war ihre Erhaltung leichter. Die lkonographie der 
einheimischen Gotter erreichte weder die Bedeutung noch die kunstlerische 
Rohe del' buddhistischen lkonographie. 
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III. Buddhismus in der Kamakura-Zeit (1192-1333) 

1) Dberblick uber die EntfaItung eines neuen Buddhismus60a 

Die Kamakura-Zeit ist del' Schauplatz starker neuer Be\vegungen in del' 
buddhistischen \VeIt, mehrere neue und machtige Sekten entstanden. Diese 
Neuerungen muss en auf dem Hintergrund der neuen politis chen Lage gesehen 
werden. Die Aristokratenoligarchie der Fujiwara war allm~ihlich verfallen und 
mit ihr die Shitzs8.ule der Machtstellung der magisch eingestellten Geheimlehren 
(mikkyo). Der inn ere "Vandel des Aristokraten-Buddhismus begann bereits in 
der zweiten Halfte der Heian-Zeit. Ais Antwort auf die I3ediirfnisse derer. die 
sich mit dem reinen Diesseitsglauben nicht beruhigen konnten, entstand zun~lchst 
und haupts~lchlich auf dem 11utterboden der Tendai-Sekte der 16do-Glauben, 
also der Glaube an das Reine Land und an Amida. Die Griinder del' ]6do
Religion sind Hanen und Shinran. Ebenso von der Tendai-Sekte her kamen die 
beiden Begrii.nder der Zen-Sekte Eisai und Dagen; auch Nichiren, der Gl'~1nder 
der nach ihm benannten Nichiren-Sekte. Der neue Buddhismus h~lt del) Cha
rakter einer Selbstreform des alten Buddhismus, del' mit cler Adels:::esel1schaft 
von Heian zerBel. 

Gleichzeitig mit dem \Vandel des Aristokraten-Buddhismus trugen 8.nch 
Krafte aus dem Volke zum \Vandel bei. Schon seit der Heian-Zeit e:,dstierte eine 
religiOse Unterstromung mit eigenen Forderungen, namlich der Glaube der slwmi 
und hijiri, die im Crunde genommen beide buddhistisch verbramte Schamanen 
sind. In den Kriegswirren von Ende Heian an mit all den sozialen Umwalzungen 
ging die Kriegerklasse als politische Sieger hervor. Das spiegelt sich stark \vieder 
in der religiosen \VeIt in den Forderungen del' unteren Volksschichten. Die 
Umwelt der Begriinder des neuen Buddhismus bestand aus Kriegern, Banern, 
Fischern, Dirnen und Banditen. Der LehrinhaIt hat zu diesel' Umwelt Beziehung. 

Nicht zu iibersehen sind auch die festHindischen neuen Stromungen, die 
wahrend der Sung und Yuan Japan erreichten. Der Beginn der Zen-Sekte in 
Japan beruht auf einer direkten Anregung aus China. Auch in der Lehre von 
Shinran, die am meisten japanisch aussieht, ist ein starker EinfluB der J odo-Lehre 
aus Sung-China wirksam gewesen. 1m gesamten japanischen Buddhismus 
machten sich die Kontakte mit dem Festland-Buddhismus nachhaltig bemerkbar. 
1m Folgenden sollen HiI' die einzelnen Sekten die mitspielenden Faktoren konkret 
aufgezeigt werden. 

60a) Ienaga Saburo: Shin-Bukkyo no hatten [Entfaltung eines neuen Buddhismus.
Uberblick.]. In: NBD, Bd 6; S.144-147. 



RELIGIO~ IN DER KA~IAKURA-ZEIT 59 

2) Honen und die Jodo-Lehre 

Ein halbes J ahrhundert nach Honens Tode (1212) fuhrte Nichiren (12:22-
12S2) den Erfolg des nembutsu (Amida-Anrufung) auf die drei \Linner Gen
shin, Eikan und Honen zuriick.61 Nach dem Erscheinen von Genshins Oj6-ljoshtl 
("Elemente [der Lehre von] der vViedergeburt") praktizierten Zweidrittel cler 
Japaner das nembutsu. Eikan's 0ia-iilin ("Begriindung del' vViedergeburtslehre") 
und O;6-koshiki ("Anleitung zu 6jo-Veranstaltungen") gaben einen weiteren 
Auftrieb. Eikan starb 1132 im Alter von 79 oder 80 J ahren. Er 1<am VO:1 del' 
Kegon-Richtung her. In Honens Senchaku-hongan-nembutsll ("Texte betreffs 
des urspriing,lichen Gehibdes (Amidas) und des l1embutsu") steht, daB dIe 
Leute nembutsu-Anhbinger ge\vorden sind. Honen gehorte derselben Richtung 
an wie Genshin von del' Tenclai-Sckte und Eikan yom Todaiji der Kegon-Sekte, 
mu13te aber Verfolgungen durch die Tendai-\fOnche und die Nara-Sekten, denen 
Kegon angehorte, iiber sich ergehen lassen. Ryonin, del' das kollektive oder 
ljlf;:.{[-ncTnlJulsu rezitierte und verbreitcte, starb 1132 (ChoJ6 2). 

Honen wurde 1133 im Lande ~1imasaka geboren, stieg mit 13 Jahrell auf den 
Hieisan und machte \fOnchsgehibde. Fiinf Jahre sptiter hatte er Eiktl, einen 
Schiiler Yon Ryonin, zum Lehrer, verbarg sich im Kurodani ("Schwarztal") des 
Hieisan und widmete sich seinen Studien. Er wollte clem Schwanken ein Ende 
machen und zur richtigen Erkenntnis gelangen, wie man die Buddhaschaft 
erlangt. Schon Nara-Sekten, dann die Tendai- und die Shingon-Sekte vertraten, 
daB man in diesel' vVelt und in diesem Korper schon Buddha werden kann. Die 
Jodo-Lehre hingegen verlegt das Buddha-werden in die kommende \Velt durch 
die \Viedergeburt (Oi6) im Reinen Lande. Nach der Anweisung des 0io-yc3shll 
von Genshin ist zunachst del' EntschluB, zul' richtigen Einsicht zu gelangen, in 
seiner Terminologie das bodaiiin (das zur Erleuchtung kommen wollende Herz) 
erfordel't. ~fan folgt dann den Regeln eines Buddha-Schiilel's und muB shi.ndig 
den N amen Buddhas hersagen (nemlwtsu). Als Folge der N ormierung des 
Lehrstudiums von Tendai liegt der Schwerpunkt nicht so sehr im Gebeteher
sagen, als vielmehr im Betrachten oder Sehen (kans6) der Gestalt von Amida 
Nyorai und des Zustandes im Para dies des Reinen Landes (gokuraku-i6do). 
AuBerdem helfen das Lesen del' II okke- und der II anya-Sutl'a und das Yer
wahren der Kongo-myo-o (Goldglanz-Sutra); ferner das Erbauen von Buddha
Hallen und Herstellen von Bildern uncl Statuen Buddhas. Honen finclet aber, 
daB diese Praktiken eigene Anstrengung,en (iiriki) sind und ihn nicht \veiter
bringen konnen. 

Nach Honen hat Amida Nyorai zur Rettung der Volksmenge der schlechten 
\Velt in der Endzeit ein Geliibde gemacht und das nembutsu zum \Yirksamma-

61) Tamura ~1arusumi: J6do-shil [Die Sekte vam Reinen Lande]. In: NBD, Bd 6; 
S.148-155. 
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chen dieses Gehibdes fur den Rettung suehenden :Mensehen zur Vorausstzung 
gemaeht. Nul' auf Grund dieses Urgehibdes hat das nembutsu vVirksamkeit und 
Sinn. Die Tendai-KIoster waren ein Teil del' feudal en GeseUsehaft geworden wie 
aueh del' ubrige Buddhismus und hatten sieh schon VOl' langeI' Zeit del' ganzen 
weltliehen KOlTuption gei::Hfnet, waren keine sieheren Reime mehr fur die ~1edita
tion. Von den Hohen ihres Berges aus spielten die Sektenoberh~iupter in del' 
Politik eine aktive Rolle und seine Kloster bewohnten bewaffnete l\1onehssolda
ten und Banden, ein Sehreeken del' weltliehen l\laeht und eine shindige Bedro
hung del' Hauptstadt. Del' Kaiser Shirakawa (107.3-1086) sagte, daB er drei 
Dinge nicht aufhalten konne: die vVasser des FluBes Kamogawa, die Spielwiirfel 
und die Bonzen vom Hieisan. Es kam abel' noeh sehlimmer. 1160 ereigneten 
sich blntige Aufsbinde. Die Bevolkenmg war verzvveifelt, iiberaU spraeh man 
vom \Veltende.62 

Ronen war 42 Jahre aIt als er erklarte, er gebe aIle Lehren und Praktiken 
sLimtlicher Sekten auf und werde sieh nul' mehr dem nembutsu hingeben. Er 
sagte: "Ieh habe lange Zeit eine groBe Anzahl von Gelehrten und frommen 
Ivlonehen befragt, bIos um am SehlllB einzusehen, daB es keinen einzigen gibt, 
von dem ieh etwas lernen oder einen guten Rat bekommen konnte. In der Biblio
thek von Kurodani habe ieh in meiner Herzensbedrangnis Sehriften vom Anfang 
bis zum Ende gelesen. SchlieBlieh stieE ieh eines Tages auf eine Stelle bei Shan
t'ao (japan. Zendo) in seinem Kommentar zur l\ledidationssutra (Kambukky6). 
Es vvar folgende Stelle: "Auf dem 'Vege oder auf einem Platze stehend, sitzend 
oder liegend, wiederhole einf8ch den N amen VO~l Amida und lege dein ganzes 
Herz hinein. Gib dles2 Obung auch aicht einen Augenbliek auf. Das ist das 
'Verk, das znm Heile fiihrt, gem~i.g clem Geliibde und dem Verspreehen von 
Amida". Hcmen verme:::kt dazu: "A1s ich dicse 'Vorte las, war ich tief beein
druekt, daB s21bst ein so Umvissel1cler '.vie ieh, b]os auf diese Anssage vertrauend 
geniigend Verdienste erwerben kann, um im gHickliehen Lande wiedergeboren 
werden zu konnen."63 Bonen erinncrte sieh an die vVorte von Genshin: "v Venn 
man sieh, wie in den esotcrischell und exoterisehen Sektcn, auf seine eigene 
InteUigenz und seine eigenen Verdienste verlassen sollte, wie kCSr:nten dann 
solche dummen 'Vesen wie ich an ihr Hen clenken?"G1 

Honen verlieB jetzt den Tendai-Komplex und zog sieh naeh Yoshimizu 
("QueUe der Freude") zuruek, um dort zu leben. Bald hernaeh begriindete er 
den Amidismus als eigene Sekte, ohne ihr einen Aufbau zu geben, wie die 
bestehenden Sekten ihn hatten. Das war dann die Sekte vom Reinen Lande 
(J6do-shu). Er blieb vorerst bei einer Gemeinsehaft odeI' Familie von Anhangern 

62) Mit dieser Zeitlage befaBt sich auch Anesaki M., Hist. of J ap. Religion, S.153, 160. 
63) Zitat findet sich in Henri de Lubac, Amida. Paris 1955. De Lubac hat die Bezie

hungen zwischen dem chinesischen und dem japanischen Amidismus gut herausgearbeitet. 
Das angefiihrte Zit at stammt aus der Lebensbeschreibung von Honen von Shunjo. 

64) Zitiert in de Lubac, a.a.a., S.157, Anm. 4. 
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des Glaubens an die \Viedergeburt im Reinen Lande. In China gab es schon 
seit alter Zeit die Gemeinschaft del' "Sohne Buddhas", die wie cine Familie von 
Laien aufgebaut war. Honen hat seine Selde nicht aus China eingehlhrt, 50 wie 
andere Sekten Ableger von chinesischen Sekten sind. In China gab es keine 
eige:i1e Sekte L~r die Yerehrung von Amida. Er war 2.1Jch nicht nach China 
gegangen, um das Licht zu suchen, nach dem es ihn verlangte. Dcl5 taten anch 
Shinran und Nichiren nicht. H6nen £and abel' die gewLinschte Auskunft bei clem 
chines~schen Sehriftsteller Shan-faa. 

Hanen verwad von cla an alle anderen \'\?erke auger dem nemlmtsH als 
"vervvorrene Dbllngen" (::.atsu-gyo, :::atsl1-shO). Das Subjekt des l1emlm[su sind 
nach ihm nicht die :\1bnche im Kloster, sondern die Lelltc in den F'cl111ilien, 
nid;t bIos die Aristokraten, sondern aueh das gewohnliche Volle Seine l1emlJutsH

Leut2 sebrauchten ein "\:J andala, in dessen :\1itte Amida sitzt und Licht aus
strahlt. 1m "Cmkreis von Amida sind Klostcr- HEd \Veltlcute. Auf die Sntren 
lesenden Klosterleute strahlt kci:J Licht, \'lohl abel' auf Leute, die Ticre toten. 
Die bisher ignorierten Leute \vurden als die G~iste von Amida angesehen. 

Die Kritik an Hanens nendnltsu-Lehre blieb nicht 3.us. Die ~Iengc del' Hiei
sa:1-Gknbigen ','crklagt ihn 1204 (Genl-::ytl 1) beim Hofe. Die Punkte der ~\nkbge 
waren: 1) Die \'.1ahre betrachtende Konzentration auf de:l Gege:lstand des 
Glaubens wird ze.::stbrt; 2) Houen polemisiert sowoh1 gegen die Besitzer von 
\Vissen, wie gegen die Praktikanten von anderen \Verken; 3) e1' denkt gering 
von Leuten mit anderen Losungen und \Verken; 4) es \'.1ird Hanen nachgesagt, 
daB bei den nembutsll-SchtJern Gehibdcwerke nicht getan werder:, ehB zu 
Unzucht, \Veintrinkel1 und Fleischessen ermuntert wird; 5) lUmen sprid;t ;2;ern 
von der eigenen Gerechtigkeit und bBt sich auf leichtsinnige Dispute e1n; 6) 
er verbre~tet durch seine Predigten aberglaubisehe Lehren; 7) e1' macht h~ire
tische Gesetze zum richtigen Gesetz, hignerisch nennt er seine Lehre die Lehre 
eines Lehrers [\vomit Zenda gemeint sein whd:1. 

Im folgenden Jahre 'ivird vom Kofukuji ein Bericht ,1.11 de) Kaiser Q;e',<lndt, 
\Vorin die Rechtschaffenheit der rlemhutsH-Le11re allgeZ\veifelt und Strafe f~il' 

Ho,1e:1 mid seine Sch"Uer beantragt wird. Es \verden neun Verg,chen anfge?~ihlt: 
1) Di~~ nembutsu-Lehre \vird als Pri"vatsache hingestellt; 2) die ncnz{mtsu

Gruppc gebraucht ein Mandala, in dessen Darstellungen die Schtiler des hi/iri
(Heili:,~c:l)-\Veges, auf clem Gelehrsamkeit angestrebt wird, gebstert werden; 
3) IL'men denkt gering ,'on del' Verehrung Shakas; 4) er verwirft die J,uten, 
\Ved,e del' Schiiler des hijiri-\Veges; 5) die groBen Gotter (shimJnyo) werden 
nicht ve:'ehrt; 6) es wird gelehrt, daB es auBer clem ausschlieBlichen 11cmlJutStl

HersagC:1 keinen \Veg zur \Viedergeburt gibt 7) obwohl cbs nen"tfJutsu das 
Denken an Buddha znr Hauptsache machen mUD, machen HOEens Leute cbs 
\vo~,t des ~lundes zur Hauptsache; 8) die Klosterregeln ignorieren sie nicht bIos, 
sondern betrachten sie p:)sitiv aIs Bosestun; 9) sie hihren das Land in Unver
nunft. 
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Tatsache war, daB in der Gruppe von Honens Schiilern sich lassige Elemente 
befanden. J tiren und Anraku und andere wurden ihrer Vergehen wegen hinge
richtet. Der Grund dafiir ist nicht klar, vermutlich hatten sie sich mit Palast
damen in geheime Beziehungen eingelassen. Das gab natiirlich einen geeigneten 
Vorwand fiir die Angriffe gegen die Nur-nembutsu-Leute. Kujo Kanezane,65 der 
ein m~i.chtiger Schirmherr Honens war, zog sich plotzlich zuriick, sein Sohn, der 
Regent Yoshitsune starb plOtzlich, der Druck von Seiten der Gegner Honens 
auf dem Hieisan wurde sehr heftig. Der 75-jahrige Honen wurde nach Shikoku 
verbannt, sein Schuler Shinran nach Echigo. 1m 2. Nlonat 1207 (Shogen 1) 
muBte Honen nach Shikoku gehen, erhielt aber im 10. 'Monat vom Kaiser eine 
Begnadigung und konnte zurlickkehren. Das brachte seinen deprimierten An
hangern eine vorHiufige Erleichterung. Honen lebte vier Jahre in Katsudera in 
Settsu, erst 1211 (Kenryaku 1) durfte er im 11. Monat die Hauptstadt wieder 
betreten. 1m folgendea Jahre starb er im Alter von 80 J ahren in Higashiyama
Otani. 

Die Sekten von Nara und Tendai und Shingon traten naturlich fur den 
Protektionsstaat ein, sie hielten es nach wie vor Hir ihre PRicht, Stiitzpfeiler 
des Staates zu sein. Auch die Zen-Sekte von Eisai machte darin keine Ausnahme. 
Fiir die J 6do-Sekte abel' ist del' Staat nur Staub. Honen Vlar ohne Verbindung 
mit dem Staat del' alten Zeit mit der Einheit von Regierung und buddhistischem 
Gesetz (oho-ichi), er haUe es bIos mit den SeeIen der Einzelnen zu tun. Nicht 
bIos dan die J odo-Sekte den alten Staat nicht anerkannte, sie lehnte aIle per
sonlichen Gotter und Buddhas ab, zusammen mit den gemischten \Yerken 
und aszetischen Dbungen. Sie bewillkommnete rmr Nyorai und war ~i.u13erst 

k~impferisch. 

Die buddhistischen \Virren der Karoku-Zeit (122,)-1226) .-Honen yel'traute 
sein Hauptwerk Senchaku-shil (del' volle TiteI ist Senchaku-hongan-nem 7)utsu
shti (;;Ausge\v~ihlte Erkhirungen liber das Anl'ufen von Buddha mit seinem 
Urgehibcle" oder "Teste liber das UrgeIiibde und liber das nembuisu") Tsuki
nO,"V(1 Kailezane an mit clem Yerbot, es zu seinen Lebzeiten zu veroITentHcnen. 
Als Honen 1207 in Shikoku war, hatten seine Schiilel' in Heia}l keine ::\ achricht 
mehl' von ihm. Als er 1211 in die Hauptstadt zuruckkehrte, waren die PHine 
Hir die Veroffentlichung des Buches fertig. Es erschien 1212 einige ?\10nate nach 
seinem Tode. Gegnerische Streitschriften konnten die weitere groBe "Verbreitung 
des Nur-nemuutsu-Buddhismus nicht aufhalten. Fiinfzehn Jahre nach Banens 
Tode wurden die Druckplatten seines \Verkes Senchaku-shil durch die Hieisan
Menge verbrannt, ferner wurde die Grabhalle Honens in Otani zerstol't, .50 Per
sonen, darunter die Fuhrer von Honens Anhangerschaft Kosai, Ryukan, KLla 

65) Eine Familie von hohen Beamten (kuge), die von Fujiwara tvlichii (1192-1252) 
abstammte. Die Familie war einer der flinf Fujiwara-Zweige (go-sekke), aus der die Kaiserin, 
und die Kampaku (Regierungsberater) gewii.hlt wurden. Papinot. 
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und Shoku wurden eingesperrt. Das sind die vVirren del' Karoku-Zeit. Nach 
Honen hatte das KapeIlenbauen und Statuenmachen keinen positiven Sinn. Er 
selbst beschloB in einer Klause in Higashi-Otani sein Leben. Seine Nachfolger 
hatten kein eigenes Kloster. Sie versammelten ihre Anhanger wo sie eben 
konnten . .\Ilan erkannte die nembutsu-Leute an ihrer schwarzen Kleidung und 
am nernvutsu, das sie sUindig hersagten. 

Nach dem Todes des 11eisters gingen unter seinen Anhangern die Ansichten 
in drei Punkten auseinander.6() Sie waren VOl' aHem geteilt in dem Punkte, ob 
auBer dem Glauben und den Amida.-Anrufungen auch sittliche Anstrengungen 
eine Bedingung zur Erlangu:1g des Heiles seien. Honen hatte sich auf einen 
Satz bei Shan-t'ao (Zendo) bezogen: "Ohne Taten ist der Glaube tot und ohne 
Glauben sind die Akte tot". In der Tat gab es lmter den nembutsu-Praktikanten 
welche, die unter Berufung auf d<'lS U.!:gehibde Buddhas die grobsten sjttlichen 
Ausschreitungen mit der Erlangung des Heiles £,11' vercinbar hielten. He·nen 
aber hatte immer betont, daB Buddha nul' einem Sii.nder seine Barmherzigkeit 
zuwendet und ihm seine Sunden verzeiht, wenn er sie bereut, und daB niemand 
ungestraft im Vertrauen auf Amida sein Stindenleben fortsetzen da~-f. Er fand 
schade \Yorte gegen Vertreter soIcher irrigen Ansichten, z.B.: " ... Untcl' demen, 
die sich zum nembutsu versammeln, gibt es eine zahlreiche Bande von Idioten 
und Ye~Tiickten " .Indem sie in ihrcr Yerkehrtheit eine falsche Lehre tiber den 
einzigen Gedanken [an Buddha] verbreiten, machen sie sich der Siiude sehuldig, 
die Dbungen del' Selbstzucht zu lEltel'lassen. AuEerdem HillIe:.} sie die Lehre 
ein, nach del' keinerlei Ged~1nke an Buddha mehr notig ist, ,veil d~r Claube 
allein geniigt llnd aIle Ding-.e [mol'o.liseh] gleicI1\vertig [neutral] sind ... Sie 
predigen sogar: weI' auf das Gehibde VO:1 Amida vertraut, braucht sieh nieht zu 
seheuen, die fi"mf Shnden Z11 begehen~ d~i.:-in ka~ln jcder no.eh seincm Gntdunken 
handeln" . 67 

Eln anderer PUi1kt del' Kontl'0'.7e:·se y'.'ar del' tTrsnrung de:.; heilbringenden 
Aktes des Glaubens in Amida. :Zl1tsprin~t dieser /\l~t al~ sei~ Akt del' An-,., 
strengLll1g des GHiubigen oder entspl-ingt auch er del' vO':'-~i.usgehe~1den Gro13mut. 
Honen sagt klar: "1m Auge:lbliek del' Gefahr tr~tgt die Katze ihre Jml[~en von 
del' Gefahrenzone weg, das Affenjunge kb.mmert sich an die Seite seiner ~lutt:,r, 
um del' Gefahr zu entgehen". Nicht weniger lebhaft war del' Disput, ob cine 
einzige Anrufung Amidas genLigt odeI' ob es viele sein l11i:ssen. Die ~l()glichkeit 
solch~r verschiedener ~1eil~unc!en war von Anhnp' an dadurch p'e::-reben LdaS die 

L) l:,) () :J ' 

b
O'rundlerrenden Texte del' chinesischen Tradition nieht immel' eindeuti()" rrenner o b b b 

waren, um nur eine Auslegung. Zll gestatten. Die Version en der Amida-Sutren 
driicken sich iiber die Zahl und Dauer del' Gedanken an Amida keineswerrs 

o 
einheitlieh aus, bald handelt es sich um eine einzige Anrufung, bald um zehn~ 

66) Henri de Lubac, a.a.O., S.191, f. 
67) Zitiert in H. de Lubac, a.a.O., S.189. 
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bald urn ein einen ganzen Tag und eine ganze N acht langes Denken an Amida, 
dann wieder soIl man zehn Tage und zehn Nachte an ihn denken oder iiberhaupt 
standig. "Ein Gedanke" oder "viele Gedanken", die beiden Richtungen standen 
sich innerhalb der Sekte lange einander gegeniiber, ichi-nengi versus ta-nengi. 
Es scheint, daB bei manchen Amidisten in China, wie z.B. Tao Ch'ao, es sich 
nicht urn zahlenmaBig bIos einen Gedanken gehandelt hat, sondern urn einen 
Gedanken, der sich einzig und ausschlieBlich auf Amida bezieht, sodaB kein 
anderer Gedanke mehr Platz finden kann. Auch ist es nicht klar, was die 
Chines en unter "zehn Gedanken" verstanden: war es genau ein und derselbe 
Gedanke, der zehnmal wiederholt wird, oder beinhalten diese zehn Gedanken 
jedesmal eine andere Eigensehaft Vall Buddha. So konnte man ,-on zehn Betrach
tungen libel' Buddha spreeb::C~1. Dlese Unklarheiten Lihrten schon zu H6nens 
Zeiten zur Bildung versehiedener Lager und, wie wir noeh sehen werden, zur 
Bildung einer neuen SeIde. 

Die drei im SchoBe der J6do-Lehre diskutierten Punkt stehen in einem 
logisehen Zusammenhang. Diejenigen, die auf die moralische Tatigkeit und auf 
die eigene Anstrengung bestanden und damit aueh auf die Dbung des nelnbutsu, 
waren zugleieh diejenigen, die am meisten fur eine Haufung von Formeln waren. 
1m anderen Lager, die vor all em fiirchteten, den "Vert des Vertrauens in Amida 
zu mindern und del' Heilsinitiative Buddhas Abbrueh zu tun durch zuyiel eigene 
Anstrengung, waren zugleich diejenigen, die d3.s absolute GCl1l1gen eines einzigen 
Gedankens mit aller Entschiedenheit vertraten. 

30 Jahre nach den Karoku-\Virren (122,5-1226) wurden £linf Pcrsone~1 ange
fiihrt, die hervorragende Fiihrer del' Honen-Schule waren: Kosai, Shako, Ryl1kan, 
Ch6kli, Sh6sai und Nichiren. Davon vertrat K6sai den Grundsatz del' einen 
Anrufung, Ryukan den der gehauften Anrufung besonders. RYltkan lebte in 
Kamakura, Shah'> in Tsukushi (Kyushu), Sh6kll in Heian. In den Karokn-\Virren 
waren Kosai und Ryukan tonangebend. Ch6sai fuhrte ein Gelehrtenleben. In 
der ersten I-Hilfte des 13. J ahrh. vvurden die nembutsu-Anhanger um Kosai, 
Ryukan and Shosai als synkretistische Lehrgruppe anerkannt. Sh6ku von Nishi
yama hatte von Tendai viele Lehrpunkte iibernommen, er und seine Schulrich
tung fandCll ebenfalls Anerkennung. Shoe, Schuler von Sh6ktl, ,vurde von Kaiser 
Go-Saga (1243-1246) gefbrdert, Hondo erklarte dem Kaiser Hanazol1o (1308-
1318) das buddhistische Gesetz. Die Anl1~i.herung del' nembutsu-Sekte an den 
Kaiserhof begann also mit der Schulrichtung von Sh6kli. 

Die Errichtung der Lehrgruppe von Chil1zei unter Shako Sh6nin.-"\Yir haben 
dar auf hingewiesen, daB die nembutsll-Frage deshalb von Anfang an verschieden 
zu lOsen versucht wurde, weil die in China ma13gebenden Texte mehrfach 
auslegbar waren. Die Lehre von Buddha Amida, del' im Reinen Land residiert, 
ging von Indien aus. Amidas "Reines Land" ist in Sanskrit Sukhdvati "Land der 
Seligkeit". 1m Buddhismus gibt es zahllose Paradiese entsprechend den unend
lich vielen Buddhas. Amida, in Sanskrit Amitabha, bedeutet "Unendliches Licht". 
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Ein anderer Sanskritname ist Amitayus "Unendliches Leben'~. Haupts~ichlich 
zwei Texte beschreiben das Paradies, das groBe und das kleine Sukhavdti-vyilha. 
Sie wurden ins Chinesische iibersetzt, in China wurde auch liber ),Iethoden der 
Betrachtung liber Buddha und sein Paradies geschrieben. 

Amida ist eine der vielen Gottheiten, wenn man so sagen darf, im groBen 
buddhistischen Pantheon, eine del' machtigsten, die sich besonders um das 
Jenseits der Menschen kiimmert. Es gab viele Shingon- und Tendai-~lOnche, 
die Amidas N amen als Fromme Dbung anriefen und mit einem Bliek nach dem 
\Vesten, der Lage des Reinen Landes, ihr Leben beschloBen. Im 11. und 12. 
J ahrh. war die Amida-Religion wegen ihrer Einfachheit und leichten Zugang,
liehkeit in den vVirren del' Zeit die gegebene Form des Buddhisnms. Der Glaube 
an Amida sehIug \Vurzeln in ernsten Seelen inmitten des herrschenden Ritual
ismus und des Glaazes der Aristokratenmacht. Genshin (942-1017) wurde sein 
groBer Lehrer: jedermann besitzt die Buddha-Natur, der ~1ellsch muB nul' zu 
seiner wahren N atur erwachen. 

Die Ansatze zum Amida-Glauben gehen in das 8. J ah1'h. zuriick. Del" Exkaise1' 
Uda sta1'b als Shingon-Monch den Blick naeh \Vesten gewandt. Del' als Prinz 
geborene Kllya (903-973), del' als Bettelmonch lebte, predigte auf den Strassen 
Amida und lebte die sti.=i.lldige Amida-Anrufung vor. Fiir den Shingon-Abt Kaku
ban (109,5-1143) \var das Hersagen von Amidas Namen identiseh mit dem 
Geheimnis des "wah1'en \Vortes" (shingonmantra). Sowohl hir die Tendai- wie 
fur die Shingon-Richtung war die Anrufung und Bet1'achtung Amidas ein \Veg 
zur Erlosung, n~i.mlich der Verwirklichung der Buddha-Natur oder Buddasehaft 
des ~lenschen. Es ist gut, wenn wir uns diese Glaubenslehren tiber Amida kurz 
vor Augen halten, wenn wir die Entstehung und schlieBliche Anerkennung, der 
Sekte vom Heinen Lande verstehen wollen. Honens Ghube und Frommigkeit 
war eine vereinfttchte Form des Amida-Buddhismns, den er von esoterischen 
Elementen befreite. In seiner Betonung der erlosenden "Macht von Buddhas 
Namel1 zeigt e1' Shingon-El'be, abel' der Kern seines Glaubens ist Vel'tr:luen in 
Amida in einem Leben del' Frommigkeit und Dankbarkeit. 

Schon zu Honens Lebzeiten drehte es sich um "eine Anrufullg" (ichi-nen) 
und "viele Anrufungen" (ta-nen). Honen selbst hat zu 60-70 Tauscnd \Yieder
holuEgen del' Anrufung als higliche Leistung aufgefordert. ] edoch fi~r Leute, die 
kein eigenes buddhistisches Leben der Aszese fiihren konnen, \vurde \"ie1fach 
eine einmalige Anrufung als nahirlich angesehen. Kosai, del' fi.;r die einmalige 
Anrufung eintrat, hatte Verbindung mit einfachen, im Volke lebenden !\lonch~n 
und mit dem niedel'en Volke. \Vegen del' sozialen Auswirkung diesel' mit einer 
gev,;altigen Gefuhlskraft geladenen Lehre wurde Kosai anU131ich des Angriffes 
auf die nembutsu-Lehre 1206 (Kenei 1) vom Kofukuji auf die Strafiiste g~setzt 
unci in den Kal'oku-\Virren nach Satsuma verbannt. 

RYllkan vertrat die haufige Anrufung. Er war friiher Schuler des Tendai-Abtes 
Jien, wurde erst mit .56 J ahren Schuler von Honen. In den Karoku-\Virrell wurde 
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er nach Mutsu im Norden verbannt, schickte Schuler nach Dewa, er selbst 
konnte spater in Kamakura fur das nembutsu tatig sein. Chosai in Heian studierte 
nach Honens Tode bei Shunjo yom Tempel Senyuji das Einsehen der Wahrheit 
(shikan, samatha) und bei Eisai und Dogen Zen. N ach Ch6sais Auffassung ist 
es nicht das eine \Verk nembutsu, sondern auch aIle anderen vVerke sind \Ville 
Amidas als Voraussetzung der vViedergeburt. Das ist die Richtung des "Urge
lUbdes mit allen Dbungen" (shogyo-honganii). Chosai wurde Lehrmeister von 
Gyonen yom Todaiji, hatte abel' beim Volke nicht den EinfluB wie die Vertreter 
der eimnaligen Anrufung. Chosai verfaBte in Japan den ersten Katalog der J odo
Lehre, bekannt unter dem N amen Chosa'i-roku. 

Sh6ko wurde als geradliniger N achfolger und Erbe von Honen ausgegeben. 
Den graB ten Teil seines Lebens verbrachte er in Chikuzen und Chikugo. Dart 
kam die Chinsei-Lehrrichtung zustande, die von Ry6ku, Nena und Ryoen 
vertreten wurde. Sie hatten in Kamakura bei Ryochi\, einem Schuler von Shoko 
studiert. Ais sie nach Heian libersiedelten, kam die LehrstMte von Honen in 
Otani in die H~i.nde der Chinsei-Richtung. Ryoen sammelte die Gesetzesaus
drucke von Honen und gab sie unter dem Titel Kurodani-shonin goto-roku 
("Katalag der \Vortlampen des Heiligen von Kurodani") heraus. In den Karoku
\Vinen wurden die sterblichen Dberreste von Honen, die in einer Gr:Cl.bkapelle 
in Otani beerdigt waren, in Nishiyama kremiert, die Reste davon in einer Pagode 
vom Nisonin beigesetzt. 1349 (Jowa 5) im 5. ~Ionat besuchte del' \Jinister
prilsident (Dajodaiiin) Toill Kinkata das Nisonin, verehrte die Pagode Honens, 
besichtigte in del' Baupthalle die z\vei EiIder Banens und dessen S2hriftcn: 
ebenso clas Bnddhabild, das Honen zu1' personlichen Andacht gebrauc:ht Intte. 
Hier entstand das Zentrum der Hcmen-Anhjn;;er bei Hoch und Niedri(r. 

Da in Otani am Higashiyama der Grabpl~tz von Honen ist, wurde'::~ hier ein 
Tempel gebaut, Chionin ("Halle des 'Vissens und del' Cute"). Die Funktion 
eines Zentrums der Verehrung Hanel.s wurde auf d8s Chionin iibertragcn. In 
diesel' Zeit wurde die Chinsei-Gruppe Jodo-Sekte genannt. Erst in der zweiten 
H~llfte des 14. JT ahrh. konnte sie nach Heian vordrinc-en. Das war (leri1dc die 

CJ t:. 

Zeit, als die J odo-Shinshfl-Cruppe von Kakunyo zustande katn. 1m Chionin wird 
ein illustriertes \Verk liber die TLHigkeit Bonens (Honen Shonin gyo;o-gazu) in 
45 Hollen (maki) verwahrt; ist wahrscheinlich in diesel' Zeit zustande crekom-c· 
me).l, ein }'lonument fllr die Entwicklung und Organisation del' Jbdo-Sekte. Diese 
hat sich gegen das Prinzip der h~lufigen Anrufung von RYLtkan, gege:1 das der 
einmaligen Anrufung von Kosai und die synkretistische Nishiyama-Richtung 
iiberragend behauptet. 
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3) Shim"an und die "Wahre Lehre Yom Reinen Lande" (J od o-shinshu ) 68 

Von den verschiedenen Lehrgruppen, die aus der Schule von Honen her
vorgingen, hebt sich die von Shim"an (1174-1268) gebildete "vVahre Jodo-Sekte" 
am meisten abo Shim"an wurde als Sohn eines hohen Beamten namens Hino no 
Arinori in Heian geboren. Bald verweist trat er mit acht J ahren in ein Kloster 
auf dem Hieisan ein, wo er in die Tendai-Lehre eingeweiht wurde.69 Er war 
als Hallenmonch in der Halle ti:itig, in der man sich um eine Amida-Statue zu 
Amida-Andachten versammelte. 1m Alter von 28 Jahren hatte er einen wunder
baren Traum: Kannon erschien ihm und verwies ihn an Honen. Dieser fiihrte 
ihn in den Amida-Glauben ein. Ais Honen 1207 mit Verbannung bestraft wurde, 
wurde auch Shim"an mitbestraft und nach Echigo verbannt. Von da an war er 
weder ~1onch noch Laie, er nannte sich selbst einen "dummen Kahlkopf". Er 
praktizie.i"tc nach wie vor die Amida-Anrufung. 

Shim"an vertrat den Standpunkt, daB es, um erlost zu werden, nicht not
wen dig sei, cHe Familie zu verlassen und auf aIle irdischen Freuden zu verzich
ten. Er betonte die \Yichtigkeit sozialer Behitigung und verwarf aIle ungewohn
lichen Praktiken, jede abergHiubische Anhanglichkeit an Formeln, jeden Hitual
ism us lind auch jede Philosophie. Die Abstinenz von Fleischspeiscn h~elt er fur 
gnmdlos. Die Aszetik des Klosterlebens hatte nach seiner Meinullg keinen be
sonckrcn "'ert. So weit befolgte er die Lehren Honens, die dieser nicht so weit 
in die Praxis umsetzte, wie Shim"an es tat. Shinran ging in den Konsequenzen 
vieI \ve~ter, als Honen es vorausahnte. Dieser Radikalismus \var allein Shinrans 
Sache. In einem Sinne vollendete Shim"an das \Verk von Honen mit letzt",r Kon
sequenz. Seit Prinz Shotoku wurde del' japanische Buddhismus im Stillen von 
der Idee geleitet, daD die Akte des gcwohnlichen higlichen Lebens del' einzige 
'Yeg si;-,d 2U1' Erlangung der Erleuchtung. Das ist eine Humanisiel'llng del' Reli
gion und im richtigen Sinne verstanden eine Laisierung derselben. Diese 
Tende~lZ \var im SchoDe des GraBen Fahrzeuges (:Mahayana) des Buddhismus 
immer scholl am \Verke. Sie drohte, die monastische Schale des Buddhismus zu 
sprengen. Die Bodhisattvas, das Ideal des ~lahayana-Buddhismus, waren keine 
!\lOncr;e, sondern Prinzen. Del' Philosoph Vimalakirti, der Held einer der groBen 
Sutrell \ "\"irnalakirti-nirdesa, Yuimakyo) war ein Laie. 

Shi~'ran \var kein groDer Schriftsteller, dennoch hat er zahlreiche Schriften 
hinterLlsser:., Briefe, Gelegenheitsschriften, liturgische Gedichte, Lehrabhand
lungen. Yon den letzteren sind mehrere Hir das Volk bestimmt und in leicht 
vershindlichem J apanisch geschrieben. Er wollte auch von einfachen Leuten gut 
verstanden werden. In der Verbannung verheiratete sich Shinran mit ;\1iyoshi no 

68) Ienaga Saburo: ]6do-Shinshtt [Die Wahre Sekte vom Reinen Lande], in: :t\BD, Bd 
6; S.156-159. 

69) H. de Lubac, a.a.O., S.199, ff. 
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Tamenori (Eshin), bekam Kinder und fiihrte ein Familienleben. Das \YlU" 

dasselbe, was auch die shami tat en, niedere buddhistische Religiol1sdiener aus 
dem Volke und unter dem \T olke, aber sie hatte!l das Cehibde gebroche11. Shin
ran ging \veiter, er verwarf auch theoretisch den 'Vert del' bcsonderen Askese 
des Verlassens der 'Velt, wollte in del' 'Velt ein Glaubensleben fiihren. 

Honen wurde befJ'nadi(Tt und kehrte in die Hauptstadt zuriick. Shinran blieb 
C) <J 

weiter in Echigo. 121L1 (Kempo 2) begab er sich tiber Kozuke nach Hitachi. So 
war e1' ungefah1' zwanzig Jahre im Ostland, erkLi~,te do:t das nemlJHfsH. Auch 
Schiiler hnd er. j\1it N amen bekannt sind einer in Echigo, zwanzig in Hitachi, 
funf i~l Shimotsu~\:e, drei in Shimosa, einer in ~1usash1, acht in ~·,1l.ltsu, einer in 
T6tomi, acht in del' Hauptstadt. Die Zeit del' R~id(kehr Shinrans in die Haupt
stadt ist nicllt mit Sicherheit bekannt. Jedenfalls hat e1' dart mit L'ntt::'J"stUzung 
von Seiten seiner Ghiubigen im Ostland die letzten Lebensjahre verbracbt und 
war schriftstellerisch tatig. E1' faBte 1224 (Carmen 1) seine Lel:rc in scinem 
Hauptwerk Kyo-gyo-shin-sho zusammen, das zw: theoretischen GrnndLl<1:e der 
neuen SeIde wurde. Der Titel kann iibersetzt \verden "Exhorte iibel' Lehre, 
Praxis und Glaube". Unter Lehre (kyo) vel'steht er die Amida-Sutra (SuJ-.:ll(it;oti
vyllha) , unter \Verk (gyo) das Rezitieren von "Namu Amida-butsu", uHter 
Glaube (shin) die 'Viederg,eburt im Reinen Lande auf Grund des gbubigen 
Herzens. Das Erscheinungsjahr 1224 wird ais GrLindungsjahr der "\Yahren Sekte 
vom Reinen Lande" angesehen. 'Vie die J 6do-Sekte l;~)erh~tP,pt hat m~ch Shinran 
Verfolgungen von Seiten cler weltlichc:l Gewalt ;lclszustehen ~ehabt. 12.5.5 
(Kencht> 7) 'nude er bei der Kamaknra-Regierun::; ~;c:'klagt. Sein Sohn 2en1'an 
Yertrat andere Lehren und shirzte die Ghiubigen im Ostland in .... ' e:,.,'d:Tlmg. 
Shinran sagte sich daher von ihm los. Abgesehen von den Glaubenswir~'en del' 
Periodc Kenei (1206-1207) war das die groBte Trag,odie irn schicks~1hl'eichen 

Leben Shim'ans. Er st~ub 1262 (](och6 2) im Alter von 90 J ahren. 
Von Shinra:ls Sch-jlerschaft z\\'eigten sich mchre~'c U ntersekten ,-,b. _\J~,hin, 

Shinshin und Kiky6 vertraten das mit dem ~.lUllde gesagte nernbutsu. Drum gab 
es eine cinnnlige Allrufung (ichi-nengi) und eine viele Anrufungen (ta-nengi) 
machel1de Richtnng. Shinran fand diese~l Streit fL~r gegenstandslos. Shil1Llll, der 
Shinshin hochsckitzte, geh()rte se!ber del' Anshi~1-Richttng mit nur ciner An
rufung all. HoneD hatte die Anrufung mit clem ).hmde (ld3sho-nemhutsH) 
gepredigt. Shim'an ging cinen Sehritt weiter, Jdmtc aIle Anrufungen aus eigener 
Kraft (jiriki-nembutsu) ab, suchte \Viedergeburt dnrch den graBen Gbuben, 
der von Nyorais 'Virken herstammt. Dureh das glaubige IIerz wird man gcn::-Uet, 
nieht inclem man das Hersagen von Buddhas Namcn zur Hauptsaehe Dl<1cht. 
Shinran war mit der J6do-Lehre von Sung-China wahl vertraut. Er anerkannte 
die Grunc11ehre der Te:ildai-Sekte in seinen Loblieclenl auf Amida. ~ach Shin
rans Tode schrieb sein Glaubensgenosse Yuien eine Sammlung von Sp1'i..ichen 
Shinrans, das T anisho (wortlich "beachtenswerte N otizen" ). N ach diesen hat 
Amida sein Grgehibde Hir Bosewichte gemacht. Das ist vor ihm von anderen 
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schon gesagt worden, vielleicht nicht so deutlich. Shim'an hatte es im Ostlande 
mit Kriegern, Landherren, Bauern und Fischern zu tun und der Kontakt mit 
dies en hat seine Gedanken\velt mitgeformt. 

So wie es Honen erlebte, sah sieh aueh Shim'an bei seinen Anhangern 
\'erschiedenen Auffassungen del' Amida-Verehrung und Anrufung gegenijber. 
Anstatt sieh mit scholastisehen U nterseheidungen abzugeben, sagte er von sieh 
selbst: "leh habe die 1201 Arten von \Verken aufgegeben, ml1 einzig und allein 
auf das U rgehibde von Amida zu vertrauen". Er bemuhte sieh, gegenteilige 
~leinUll;ei1 auszugleiehen, indem er das \Vesentliche betonte, n~~mlich die 1n
nerlichkeit. Er sagte, die \Velt sei ein Ozean von Leiden. Um diesen Ozean zu 
iiberquerell und YOI' dem Leiden zu fliehen, muD man "die Barke der Liebe, die 
VO~1 Amida gesteuert wird" besteigen. vVas maeht es aus, ob die Anrufungen 
Amidas in gro!3er oder kleiner Zahl gemaeht werden. vViehtig ist nur eine einzige. 
\Vichtig ist, daB diese Anrufung gemacht wird in dem Augenbliek, in dem das 
\'ertrauen i11 Amida am ErlcSschen ist. In diesem Augenbliek ist sie heilbringend, 
denn d<iJl~l ist sic wirklich aufrjehtig. Es ist gut, sie im weiteren Verlaufe zu 
erneuern, "lricht Uill das Hei! zu erlangell, sondern um Hir seinen Erhalt zu 
d::mker:.". Des \I,;eiteren solI man sich durch nichts beunruhigen lassen, sondern 
schlicht und einfach in seinem Berufe leben als anshindig,er i\!ellsch und als 
guter 13 Ljr~~er, denn die guten \Verke sind das Zeiehen des erlangten Heils und 
zugleic:1 de Dankbarkeit des GLiubigen.70 

\\'as den Gedanken des kritischen Augenblicks des Erloschens des Vertl'auens 
in )' .. mich b2trifrt, eri~1nert sich Yuien in seinem Tanish6 an folgende Bclehrung 
Shinrans: ,.\\7 enn der Gedanke in eurem Herzen erwacht, eine Anrufung Amidas 
zu mac11e~1 im Glauben, die \Viedergeburt im Reinen Lande auf Grund des 
unbegreiflichen Gehibdes zu erlangen, dann seid ihr Teilhaber del' Gnade 
Amidas, die aIle \Vesell umfaBt, dme aueh nur ein einziges zu vergessen".'1 

DbG Shinran und Amidismus gibt es eine sellr umfangreiche Literatur. Es 
ist in unserem Dberbliek tiber die japanische Religionsgeschiehte unmoglich, 
auf ":.1112 Einzelfragen einzugehen. Es diirfte im Obigen hinreichend klar gewor
de:1 daB Shinran eine tief religiose Fersonlichkeit war. Er betonte eine 
geord~lete Lebensfiihrung im Glauben an den das ewige Hei! fur aIle l\lenschen 
bereitstellenden Amida. Shim'an hat keine KlOster und Tempel gebaut, ging nicht 
auf die Grtindung einer Lehrgemeinschaft aus, deren Oberhaupt er dann sein 
!connte. Er erkhirte auch, daB er keine Schuler habe, sondern nur Glaubens
genossen (dogy6 oder d6b6). An verschiedenen Orten entstanden von seIber 
Gruppen von Gleichgesinnten. 1274 stellte Shinrans Tochter Kakushin in Otani 
in Ileian eine Statue von Shinran auf und erbaute die Halle ~fieido, deren 
Betreuung ihre Naehkommen erblich iibernahmen. Die Enkel von Kakushin 

70) H. de Lubac, a.a.O., S.202. 
71) Zitiert in H. de Lubac, a.a.O., S.202, Anm. 9. 
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hatten in ihren Bemiihungen Erfolg und so entstand schlie!31ich die Honsanji 
(Urgebbde )-Lehrgruppe, die sich m~lchtig entwickelte. 

4) Ippen und die Ji-Sekte (Jisl1Ll) 72 

Ippen (1239-1289) war erst Tendai-~lonch, bevor er zur Sekte "om Reinen 
Lande ubertrat. 1275 sagte ihm ein Orakel: "Die sechs mystischen Schriftzeichen 
des nembutsu (Na-mu-a-mi-da-butsu) stellen das universale absolute Gesetz 
dar, das aIle Dinge enthalt, menschliche llnd materielle. \Ver sich dessen ge,vahr 
wird, ist mit einem Sehlage der hervorragendste :Menseh". Ippens Herz sehlug 
vor Freude. Er predigte uberall, was er gehort hatte, was ihm den Beinamen 
"\Vandermoneh" einbraehte. Seine Sekte wird heute "\Vandersekte" (Yl!gyO
shu) genannt. Ippen verteilte unterwegs Zettel, auf den en die seehs magischen 
Sehriftzeiehen gesehrieben waren und dazu aeht andere symbolische Zeichen, 
die die Verwahrer diesel' Zettel der \Viedergeburt im Paradiese vel'sicherten. 
Die aeht zusatzliehen Sehriftzeiehen fur Ket-tai 010 roku-ju-man-nin bedellten 
"[ die seehs Sehriftzeiehen] siehel'n die vViedergeburt von 600.000 :\lensehen". 
1m No-Spiel "Yt''Igyo Yanaji" (Der \Vandermoneh Yanaji) tritt ein :t-v1(jnch auf, 
der sagt: "Ieh bin ein \Veiser, del' aIle Provinzen bereist; nachdem ieh yom 
ehrwurdigen Ippen Belohnungen erhalten habe, verbreite ich in mehr als 60 
Provinzen die \Yohltat ihrer Bekanntmaehung und im Verlauf meiner \Vander
sehaft verbreite ieh iiberall an aIle die Zettel del' \Viedergeburt im Paradies der 
600.000 Personen". 

Um seine Botschaft besser verbreiten zu konnen, griindete Ippen cine neue 
Gemeinsehaft. Das war die Sechs-Zeiten-\Viedergeburt-Sekte (Rokuji-ojo-sllll, 
abgekurzt zu Jishll "Zeiten-Sekte"). :Mit "Seehs Zeiten" ist das seehsmal am 
Tage wiederholte Gebet zu Amida gemeint. Die Glaubigen rezitieren zu seehs 
versehiedenen Stunden taglieh Hymnen von Zendo (Shan-t'ao). So wie fiir 
Honen und Shim'an war aueh fur Ippen Amida das einzige Objekt der Vereh
rung. Das Besondere bei Ippen ist, daB er seine Lehre nieht aus Buehern 
oder von Sektengriindern erhalten hat, sondern direkt von Amida mittels des 
gehorten Orakels. Das Orakel stammte von der shintoistisehen Gottheit Kasuga 
Myojin, die in einem der Tempel von Kumano verehrt wird. 11an Rndet hier 
eine sehr konsequente Verwirkliehung der Versehmelzung von einheimischen 
Gottern und Buddhas. Diese Situation ist klar ausgedriiekt im No-Spiel Seiganii, 
das im 1.5. J ahrh. von einem Schiller Ippens verfaBt wurde. Als ein selten klm'es 
Beispiel des Gongen (avatar )-Phanomens in del' japanisehen Religion sei ein 
Auszug daraus hierher gesetzt: 73 

72) \Vakamatsu Toshihide: Jishu [Die Ji-Sekte]. In: NBD, Bd 6; S.160-164. H. de 
Lubac, Amida; S.218, ff. Nakamura H., a.a.O., S.225. 

73) In franzosischer Fassung in H. de Lubac, Amida; S.219. Die franzosischer Uber
setzung in: G. Renondeau, Le Boudhisme dans Ie No. Maison franco-japonaise, Tokyo 1950. 
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Dieser Tempel, der Seiganji heiHt, 
1st der Ausdruck des Cehibdes des Kaisers Tenchi. 
Das Bild, das man dart verehrt, ist das vVerk des groJ3en Bodhisattva, 
Des iiberaus barmherzigen [Cottes] Kasuga ~ly()jin. 
Eine Shinto-Cottheit und Buddha 
Unterscheiden sich nicht mehr wie das \Vasser von der \Velle. 
Hier ist es, wo, scin Licht verhiillend, 
Das einzige \Vesen s:ch verviemi.ltigt in getrennte Kcn"per. 
Es ist das in dicsem Tempel verehrte Objekt geworden, 
Urn das Heil der Ceschopfe zu sichern. 
Und danl1 einmal am Tage 
Begibt er [Amida] sich in das Paradies des \Vestens, 
1';achd2m er gekommcn ist vor den \Vesen, deren Anfiihrer tT ist, 
So sein Gehihdc wahr machend. 

71 

Das No-Spiel Seiganji berichtet, dan Ippen \v~lhrend seiner hunderthigi6en 
Zuruckgezogenheit in Kumano den Orakelspruch harte. Die Ji-Sekte bildete 
iiberall ih1'e Gruppen, gebrauchte daHlr den Glauben an den 1se-Schrein lwd die 
Kum::mo-Schreine, ging ::mf die Gewimmng del' dortigen \\1a11£ahrer alIs. 

Leute del' sp~iteren Kamakura-Zeit mit ihren Sorgen im Leben und im Tode 
erhielten Yon Ippen eine frohe Botschaft. Er wurde zum Erlaser und Heilsver
ki5nder. Es wird berichteL daB er unterwegs ein Verzeichnis seiner Ghubigen 
anlegte, deren Zahl auf 250.742 an stieg. Darunter waren zahlreiche Angehorige 
der \IiliLi.rregienmg (bakufu) von Kamakura, Krieger und alIer anderen Cesell
schaftsschichten. A_uch die Gunst des Gottes von 1chinomiya, dessen Schrein
priester auf I ppe'ls Seite stand, kam seiner Bewegung zugute. Seine Amida
Anrufung wurde ;;llembutsu auf gottlichen Befehl" (shinclwl-w-nembutsu) 
genannt. 

Auf seinen V/anderungen flihrte Ippen "Tanz-nembutsu" (odori-Ilembutsu) 
ein, die groBe :Massen anzogen. Die Freude liber die Frohbotschaft wurde durch 
Tanzen zum Ausdruck gebracht. Von Spat-Kamakura bis Frtih-:Muromachi \var 
die Ausstrahlungskraft del' Ji-Sekte iiberwaltigend. Zugleich drohten ihr ernste 
Gefahren. Die "'Vanderheiligen" (yl1gy6-hijiri) wurden blindlings verehrt und 
wirkten \Vunder. Abel' es war kein Problem, ob Glauben oder Nichtglauben, ob 
rein oder unrein, es gaIten nur die Amulette und Tanze. Diese Einseitigkeit und 
emotionale Oberflachlichkeit gehlhrdeten auf die Dauer die Sekte. Nach der 
Namboku-Zeit (1336-1392) zeigte sich die Tendenz, daB die SeIde hauptsachlich 
in den Tempeln der haheren Kriegerklassen gepflegt wurde, abseits von der 
Volksmenge. Nach dem Onin-Aufstand (1467-1477) erJitt sie einen starken 
Rtickschlag. Nach Ippens Tode hatten sich zwol£ Zweige der Sekte gebildet, von 
denen noch sieben erhalten sind. Das Zentrum del' Gesamtsekte ist heute del' 
Tempel Seij6koji in Fujisawa in der Kanaga\va-Prafektur.74 1hre graBte Bh1tezeit 

74) Nakamura H., a.a.O., S.225. 
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war von Spat-Kamakura bis Friih-:Muromaehi. 

5) Kumaga ya N aozane (gest. 1208) 

Die von Honen begriindete J odo-Sekte fand unter den Kriegern, Kaufleuten 
und Handyverkern Zulauf. VerfoIgt wurde sie gIeiehzeitig sowohI vom Kaiserhof 
und von der ~1ilihi.rregierung in Kamakura. Aueh innere Spaltungen suehten 
sie heim. Sie bestand aber aIle Priifungen. 1m MitteIpunkt del' Gegensatze 
standen immer noeh die AIternativen eine Anrufung (ichinen) -mehrere An
rufungen (fanen), dann glaubensvolles Vertrauen-Dbung von \Verken; Zolibat
kein Zolibat. Honen war eheIoser ~foneh, Shinran und Shokaku fiihrten ein 
Familiel1leben. Aueh Krieger wie Kumagaya Naozane traten dem Buddhismus 
bei, wurden shami, j\lonehe niederen Ranges, die die ~lonehsausbildung nieht 
bis zum Ende durehmaehten. Sie rezitierten die aussehlieBliehe Amida-Anrufung 
( senju-nembutsu ), maehten das Hersagen von Amidas N amen zur wahren 
Glaubensubung (shogyo). Ob eine Anrufung oder viele, bIos glaubensvolles 
Vertrauen oder aueh \Verkheiligkeit, daraus ergaben sich fur das Leben nicht 
geringe Untersehiede. AIle drei Gruppen glaubten aber zuversiehtlieh an das 
Grundgehibde von Amida. Das war das groBe Erlebnis ihres Glaubens. Die 
"rein en \Ionehe" (l6zo) hielten die Gehibde, hauften auBerdem als higliehe 
Aufgabe unzahlige Anrufungen aufeinander und erwarteten so die \Viedergeburt 
( oio ). Die "sehmutzigen ~1onehe" (ezo) lehnten entsehieden die vVerkheiligkeit 
und die Erwartung der Erlosung dureh eigene Verdienste ab, fur sie galt einzig 
das \. ertrauen in Amida. 

Z\visehen den beiden Riehtungen standen mit schwankenden Beziehungen 
die Laienm(jl1ehe (.s1wmi-:::.()) wenn man sie so nennen kann. Ejner davon war 
Kumagaya N aozane (gest. 1208). Er \var ein gro13er Krieger auf Seiten der 
Taira Ullter T omomori und trug zur Niederlage von :Minamoto Yoritomo 1181 
bei. Dann wechselte er zu den .Minamoto libel', sehlug die Taira in die Flueht, 
verfoIgte sie und totete Taira Atsumori (1169-1184) im Knabenalter. Kumagaya 
jedoeh zerwarf sich mit Yoritomo aus Unzufriedenheit mit dies em in einem 
pfriindenstreit mit dem Clangenossen Naomitsu und entsehIoB sieh, :Monch zu 
werden. Er schloB sich 1192 in Heian Honen an, nahm in Kurodani den N amen 
Rensho an, wurde ei!l Nur-nembutsu-Praktikant. 1204 (Gankyu 1) foIgte er 
Shinran. Naozane verlegte das Sehwergewicht der wahren Buddha-Anrufung in 
die Todesstunde. Als er 14.IX.1220 (Shokyu 2) in einer Klause am Higashiyama 
dem Ste1'ben nahe war, sagte e1' seinen Todestag voraus, rief seinen Sohn Naoie 
aus der Heimat in Nlusashi herbei, benaehrichtigte aueh den naeh Sanuki ver
bannten Honen. Am Todestage setzte er sieh vor einer groBen Zusehauermenge 
in Gebetstellung, maehte mit Iauter Stimme eine Amida-Anrufung und starb. 
N aozane hat wohltatige \Verke hoher gewertet aIs Werke des Glaubens. Dariiber 
schlugen die Kamakura-Krieger mit ihrer Nur-Amida-Anrufung vieI Ltlrm. Das 
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SiindenbewuBtseill yon Naozane war nach seinem blutbeHeckten Kriegerleben 
sichel' groB, abel' ebenso groB war sein Glaube an den Erloserwillen von Amida. 

6) Die Nichiren-Sektei5 

Nichiren lebte in einer sehr unruhigen Zeit. Die ·Macht del' Kriegerfamilien 
war ins \Vanken geraten und von China'-her drohte ein ~Iongoleneinfall. Nichiren 
wurde 1222 (J 00 1) im Fischerdorf Kominato in der Provinz A wa (heute Chiba
Pd.£.) gebore;l. Er griindete a]s Tendai-~Jonch im Todesjahre von Dagen, dem 
Grunder des Soto-Zweiges del' Zen-Sekte, 1233 (Kench6 5) seine eigene, nach 
ihm benannte Sekte. 1m Toclesjahre Shin1'ans 1262 (K6ch6 2) wurde Nichiren 
nach Izu vel'bannt. Er starb i~ einer kritischen Periode des Landes, als die 
~10ngolen schon zum zweitenmal angegriffen hatten, 1282 (Koan 5). Zeitlich 
flillt seine Tiitigkeit in die letzte Periode der Kamakura-Zeit. Er selbst sagte, 
seine Lebenszeit \Verde eingeteilt in die Zeit vor und in die Zeit nach seiner 
Verbannung nach Sado. \'/ir miissen uns seinen \Verdegang als Sektengriinder 
VOl' Augen fiihren. 

'Vie es uamals -Llblich ,var, ging Nichiren als Knabe ins Kloster und zwar in 
das Tenclai-Kloster Kiyosumisan (Seich6ji) in der Nuhe seines Geburtsortes, 
wurde mit siebzehn Jahren ~10nch mit kahlem Kopf in schwarzer Kleidung. In 
seinern Tendai-Kloster lernte er zunachst von der Existenz der Lotussutra. Bis 
er mit 22 Jahre~1 seine eigene Sekte grundete, besuchte er viele TempelklOstcr 
in Kamakura, Heian und N a1'a, trieb Studium und Aszese. Ober zwanzig Jahre 
lebte er nicht nur ein aszetisches Monchsleben, sondern suchte auch Antwort 
auf Fragen, deren Losung er bisher nicht gefunden hatte. Ihn beschaftigte vor 
aHem die Frage, was die verschiedenen Sekten zur Rettung des bedrohten 
Staates beitragen, bezw. beitragen sollten, welche Sektenrichtung dafur am 
geeignetsten sei. Er konnte nicht begreifen, ,vie die Zentralregierung in Heian 
dem von den :\1inamoto regierten Norden unterlag trotz der exorzistischen 
Gebete del' hohen Shingon-~fonche in Kanto und im Toji und der Tend<li
Kloster in clel' Hcmptstadt. Er fand, aIle diese .Monche kummerten sich bIos urn 
ihr eigeEcs IIeil. Er dachte nach liber den Dbergang von der alten Zeit in das 
\1ittelalt~r. E~' bctete vor einem Bild des Bodhisattva der 'vVeisheit (Chie no 
Bosatsu): "~·.1ache mich zum \Veisesten VOll Japan!". Er hatte aIle Sutreniiber
setzungen del' exoterischen und der beiden esoterischen Sekten kennen gelernt 
und aIle groBen Tempel und Lehrstatten besucht, aJs er 12:53 wieder an seinen 
Ausgangspunkt Seichoji zurLickkehrte, Namu-myoho-renge-kyo rezitierte und 
den ersten Schritt in der griindlichen Kenntnis del' Lotussutra (H okkekyo) tat. 
1m Seich6ji, das ja ein Tendai-Kloster war, wurde ihm die Lotussutra gelehrt, 
aber seine Lehrer waren gleichzeitig Anhanger des popularen nembutsu, so 

75) Takagi Yutaka: Nichiren-shu [Die N.-Sekte]. In: NBD, Bd 6; S.165-171. 
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konnte die Einflihrung in die Lotussutra fiir Nichiren nicht entsclleidend 
gewesen sein. Darin war er bereits in seiner N ovizenzeit unterrichtet worden. 

Nichiren fand, daB der Wert einer Sutra im Zusammenhang mit del Zeitver
h~lltnissen und der politis chen Lage des Landes gemessen werden rnuB. Im 
Lande fuhrte die Politik der ~1achthaber (shikl .. en) von Kamaklll"8. nur zur 
Schw~i.chung der Staatsregierung, so \Vie friiher in Heian die Fuji\var(l jede '\lacht 
verloren hatten. Es riB die alte Familienwirtschaft wieder ein, diesmal nicht der 
Fujiwara, sondern der Haja. Neben den Unruhen und Naturkatastrophen im 
Lande beunruhigte del' drohende t-,1ongoleneinfall bei u:lgentigender milihiri
scher Vorbereitung der Kamakura-Regierllng aIle Gemiiter im L2.nde. So \vie 
Ende Heian herrschte wieder die Stimmung von del' E~ldzejt des Gesetzes 
(mapp6) . .\lit Hilfe der Lotussutra wollte Nichiren den Lenten das Buddha
werden e:'moglichen, denen das mit allen anderen Sutren verneint \Y~~r. Die 
Lotussutra fand er als die einzig richtige Sutra del' Endzcit. Diese SntLl sagt 
ll~imlich, daB es die sichere Aussicht auf die ausnahmslose Rettung alIe1' seit 
unendlich huher Zeit schon gegeben hat. Dureh das glaubige Rezitieren des 
Titels dieser Sutra allein schon wird man hie et nunc Buddha, erlangt die 
Buddhaschaft (iobutsu) , und wenn al1e Leute diese Obung mitmachen, ist die 
Einzelperson und damit die ganze Gesellschaft in Ordnung und es herrscht dann 
schon auf Erden ein herrlicher Zustand. :Mit dieser Grundtiberzeugung be~::mn 
Nichiren ~i.uBerst temperamentvoll seine offentliche Tatigkeit.7:3 

Nichiren begann eine scharfe Polemik gegen aIle anderen Sekten, \yoclurch 
er berlichtigt wurde. Selbst die Tendai-Sekte, die er als wahre Erbin der rich
tigen Tradition betrachtete, tadelte er, daB sie sich mit N euerungen venms taltet 
habe. Er donnerte in seinen Reden (kukatsu) gegen den Amidismus. 12.59 
schrieb er die "Abhandlung libel' den Schutz des Staates" (Shugo-kokkaron). 
1260 erschien seine "Abhandlung libel' die Beruhigung des Landes durch das 
Herstellen der Orthodoxie" (Rissho-ankokuron). 1268 richtete er einen offen en 
Brief an DarYl'!, der 1253 das Zen ( Rinzai ) -T em pelklos ter Kenchoji in Kamakura 
gegrundet hatte. 1264 entstand die Schrift "Abhandlung, die die Augen bffnet" 
( Kaimokusho). 1274 folgte eine Abhandlung "Die Hauptpunkte del' Lotussutra" 
(Hokkeshush6). Nach Nichiren ist Amida nur ein Usurpator und die Frommig
keit der ihn verehrenden Glaubigen ist we iter nichts als der Ausdruck der h:'ster
ischen Tendenzen der bewegten Zeitumstande. Die Schrift ist voller Yerachtung 
tiber dies en vulg~iren Sentimentalismus, "Die Ankunft Amidas im Augenblick des 
Todes erwarten, wie es alle Japaner tun, ist wie wenn man Kalber mit clel' :\Iilch 
einer Stute aufziehen wollte, wie wenn man das Bild des ~fondes in einem 
Ziegelstein als Spiegel sehen wollte". Hanen ist der groBe Veranhvortliche. Er 

76) "Vir ziehen in unserem Uberblick libel' Lehre and Tatigkeit yon ::'\ichiren H. de 
Lubac, Amida S.183, ff.) heran, der sich seinerseits hauptsachlich stiitzt auf G. Renondeau, 
La Doctrine de Nichiren, 1953. Darin sind die sechs Abhandlungen von Nichiren llbersetzt. 
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hat zu behaupten gewagt, daB die Dbllngen des Cesetzes "nicht mehr zeitgTm~iB 
sind, daB sie nur Zeitverlust sind"; er hat kaltbhitig erktirt: "Das Gesetz ist zu 
tief, clas religiOse Cehihl ist zu oberfbchlich ge\vorden, es gibt unter ta-usend 
~Ienschen nicht einen, del' Nutzen aus der Lotussutra ziehen konnte, enser 
Erkenntnisanteil ist nicht ausreichend, uns in so1che Sph~i.ren zu erheben". Dieser 
~Iensch, "geschworenel' Feind der Lotussutra", ist ciner dieser "Schmeichler", 
dieser "stolzen Hcrzen und voll von Aufgcblasenheit", die die Sutra von Anfang 
an angeklagt hat; er hat seine L::mdsleute verfiihrt, indem cr sic den \Veg del' 
leichten Dblmg lehrte. "Diese Liigen waren fiir das Volk ein Getr~ink des 
Betrllges". Sein Unrecht war, daB er blindlings den falschen ErkHirungen folgte, 
die einst in China gegeben wlEden VO~l schlcchten Lchrcrn \vie T'an-Iuan, Tao
ch'ao und Shan-fao. Ihnen folgend h3.t er seine Augen abge\vandt von dner 
wesentlichen Klal1sel des CeLbdes von Amida. Er ""vollte nicht sehen, daB der 
kiinftige Buddha von Anbng an \'on seinem Schl1tze aHe diejel1ige:1 (lusschloB, 
die eine der funf Siinden der unmittclbaren V crdammung beg,angen haben 
(Ermorclung des Vaters, der ~futter, eines Heili6en (arhat), korperliche Verlet
zung eines Buddha, Beebtr~ichtjgung del' Harmonie der Gemeinschaft) oder 
die clas Cute Gesetz verachtet haben. Er hat ebenfal1s vergessen, daB die Lotus
sutra erkLirt: "\\'e:m jemand nicht an diese Sutra glaubt oder sie hernnternucht, 
\vird c1' bei seineD Tode in die Holle Avid ei:ngehen".77 

I-Icmen hat nC1ch Nichiren noch ein weiteres Unrecht begangen, liber das 
sich der Eiferer des Gesetzes noch scharfer auslaBt: "Er hat den Criinder der 
Religion verworfen." Er und alle seine nembtttstt-Anhanger sind die Todfeinde 
des Buddha Shaka, d.h. des historischen Buddha. Sie wiederholen immer: "Shaka 
steht mit nns nicht in soJchen Verbindungen wie Amida. Amida feiern sie als 
mitleidsvollen Vater. Solche Schm~ihungen lassen unter uns die Verr~i.tereien des 
elenden Devadatta aufleben. 'Venn "vir sic dulden, dunn machen wir uus, seil1e 
vielgeliebten Kinder, der kindlichen Respektlosigkeit schuldig." Diese Lente. 
die nur an ihr spitzes Sch\vert, d.h. Amida den ken und nicht aufhoren, seinel1 
Namen zu wiederholen, sind sie nicht wahre UngIaubige? Sie verbrennen z\var 
nicht die Stupas, abel' sie lassen sie von selbst zerhllen. Ja, die groDe Hone 
Avid wartet auf sie. 

Dieser Skandal war vorausgesagt worden. Seit zwei Jahrhunderten beRnden 
wir nns in del' diisteren Endzeit des Cesetzes (mapp6). Oder, wie die Nirvana
Sutra ansdriicklich sagt: diejenigen, die das Cesetz iibel'treten, werden so zahl
reich sein, wie die Erde der zehn Richtungen nngeheuer ist, w~ihrend die
jenigen, die es beobachten, so gering an Zahl sein werden, wie das biBchen 

77) In Amida, S.184, Anm. 521 nimmt de Lubac Bezug auf das Shugo-Kokkaron, dem 
die obigen Satze entnommen sind, und ftihrt an G. Renondeau, "Le Traite sur l'Etat" de Nichi
ren, in: roung Pao, T. XL 1950). Diese Klausel des Urgehibdes war lange Zeit Gegenstand 
der Kontroverse. 
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Erde, das man auf einen Fingernagel legen kann. Die "verdorbenen Sekten" 
sind die Frueht dieser Verkommenheit. "Die Sehutzgottheiten verlassen eine 
\Velt, in del' man sieh so gegen das Gesetz vel'geht". :Man solI nieht als "V 01'
wal'nungen" das El'dbeben von 12.57, den Kometen von 1264 vergessen. ~1an soIl 
nachdenken tiber China, das ein Opfer des Einfalles del' Bm'baren (~longolen) 
gewordcn ist. Japan kommt bald an die Reihe, wenn es sieh weiterhin den 
verkchrtcn Lehren hingibt. Der Staat muB im offentliehen Interesse einsehreHen, 
dam it c1iesem Verbreehen ein Ende bereitet wird,78 

Ais ihm Bedenken gegen die Anwendung von Gewalt geauI3ert wurden, ant
wortete Nichil'en: \Venn ein Land das [buddhistisehe Gesetz] noeh nieht kennt, 
muD e5 auf friedliche \Veise zu seiner Annahme gebracht werden. Aber wenn 
es das Gesetz schon einmal angenommen, dann abel' zu seinem "Zerstore-;:" wird, 
ist clas etwas ganz anderes. Dann muB man mit den \Vaffen die Einwohner gegea 
die Zerstore:;: des Gesetzes sehiitzen. ~luJ3 ein Vater nicht den bek~impfen, del' 
das Leb211 seines Kindes bedroht? "leh, Nichiren, hege fur aIle J apaner die Liebe 
eines Vaters und einer ~ilutter". \Vird man sagen, Mord sei durch das Gesetz 
verboten? ~ford und ~10rd sind nieht immer dasselbe. J emand, del' Rache nimmt 
fur seinen Vater, begeht bIos ein leiehtes Vergehen. Und ,venn man einen Feind 
des Gesetzes totet, "ist man da~m sehuldig einer del' funf Siinden mit unmittel
barer Verdammung? Nein, man \I'ird wicdci'geboren unter den I\1enschen und 
unter den Gottern" (Kaimokush6). 

Niehirens Yaterlandsliebc zeigt sich in folgc:lden \Vorten: "Ieh habe ein 
g,l'oHes Cehibde ~;erna2ht. ~,L1.~l bum mir sagen: deincm Yater oder c1einer }'lutter 
\yird dc'l' Hals abgcc;chnitten, \Venn du nie~t dns nentbutsu sagst, ich werde taub 
gC~::'l dicse y\70:tc sC"in. Alle Dbel, clie man mir 'l..ndrohen k<1n11, sind h~r mieh 
nu~' Staub irn \,,7inck, Iell \~:erde del' Stitzpfeiler Japans sein. Ieh werde das 
l1.uge J:1pa:ls ~;f'in. 1ell \'.'etc1e J.~lS gro(3e S~hiff Japans sein. Nichts wird mieh 
bewegen, dies en Seh,\"n,W Zll b:'Echcn" (I(~dmok!tslL6). Nichire~1 verwarf die 
Amicb-Sutra nic~lt, ~1bel' c: sah in ih:;: rmr cine Art Prolog zur Lotussutra. El' 
Wal' nicht ~~eneigt, "d:l.s Licht de~' Sterne und des :0.1ondes auf den gleichen 
Rang zu erheben ode!' die neun Gebirg:e und den [\VeltbergJ Sumeru,~' \Vie er 
alJe 8.Edc:;:en Buddhas dem h~storischen Buddh::t Sakyamuni unterordr~etc, so 5ah 
er in del' Lotussutra, "diesen klaren Spiegel", "das \Vesen alle1' Sutren", sie 
allein e~th~ilt "den hoehsten vVe~C. ~1it Liebe nannte er sie "den Lotus des 
wunderbaren Gesetzes". :\1it einem Lyrismus nicht ohne polemisehe Spitze pries 
er "das Reine Land des Gipfel des Geiers", wo Sakyamuni es verkiindet hat. 
Unwillig -tiber die Sehmahungen von Seiten Honens und anderen Gegnern 
trostcte cr sich mit dem Gedanken: "Del' Glanz del' auf dem Geiergipfel gebo
renen Sutra wird in keiner vVeise durch die Abseheulichkeit der Sekten dieses 

78) Stellen aus dem Kaimoku-sho, Hokke-shukyo-sh6, Slnlgo-Kokkaron in der Dber
setzung von C. Renondeau, cf. de Lubac, Amida, S.186, Anm. 24. 
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Landes besehmutzt. Dem Namu-AnLida-Butsu stellte er sein Namu-Jlyoho
Renge-Ky6 gegenuber, "Ehre sei den heiligen Schriften des Lotus", die Fonnel, 
die seine Anhanger heute noeh hersagen. 

\Ht seinem Appell an den weltliehen Arm fand er bei den Hoj6-Hegenten 
kein Cehor. DaHir wurde er auf Betreiben 2:egneriseher Sekten z\veimal ver
bannt, 1261 naeh Izu, 1271 nach Sado. Es w~~' im 'Vinter in einem yerfallenen 
Tempel in Sado, wo er die hitzigen S~i.tze seines Kaimokusho schrieb. }l.US Kama
kura muBte er mehrmals yor der aufgebrachten Bevolkerung [liehen. 1271 \vurde 
er wegen Hochyerrates angeklagt und zum Tode ycrurteilt. Als er 2.uf der 
HinrichtungssUi.tte seinen Naeken dem Richtschwert hinhielt, zerschmetterte 
nach der Legende ein Blitzschlag das Hiehtschwert. N ach einer anderen Yersion 
kam ein berittener Bote mit der Begnadigung angesprengt. 

Bald nachher f~G1d 1274 der erste Versuch e1~les \longoleneinfalles statt. Der 
von scinen Geistesh;'~_npfe}l ermiidete Nichirc:1 zag sich nach IVIinobu in Kai 
(Yamal1ashi-Pr~i.f.) zurilck und erbaute dart den Tempel Kuonji, der sp~i.ter zum 
Hauptsitz der Lotussekte (11 okke-s!nl) wurde. Es ist nicht das erstemal, daB in 
der Geschichte des japanischen Buddhismus mit del' Idee yon del' Endzeit 
(mappo) tiefer Eindruck gemacht wurde. In Nichirens Tagen suchten r:.1ehrmals 
Erdbcben d~~s Yolk heim und Epidemien rafften viele :\Ienschenleben dahin. 
Der zweimalige Versuch der :\longolen, mit einer Riescnflotte Jap,,_l1 zu erabern, 
lastete wie ein Albdruck auf der ganzen Bevolkenmg. Tendai, Shingon und 
J6do, gallz abgesehen yom Tcdaiji und den Nara-Sekten hatten sich allesamt 
als machtlos enviesen. Cute \Verke wie Sutrenabschreiben und -rezitieren, das 
alles war bereits in Helan t;enug getrieben worden, endlose Kriege bIos hatten 
seitdem das Volk geplagt und h~itten die Cotter nicht eingegriffen und durch 
Sturm (kamilw::e "gottlichen \Vind") die ~fongolenflotte zerstort, w~ire es nach 
schlimmer gekommen. 

In Sado vedieB Nichiren die Tendai-Sekte. Er stellte die GeneaIogie S11aka
Tendai-Dengy6-Nichiren auf. Die Tendai-·Schulc gab )1och nicht zu, daB Buddha 
auch den gewohnlichen \lenschen (bombu) zu Buddha lTIacht. Nichiren lehrte 
nun, d:1J3 dUTch die hinf Schriftzeichen hir Namu-myoho-renge-kyo in jcdem 
~lenscheil Buddha ven,-irklicht werde. Als Nichiren 1274 (Bunei 11) aus Sado 
zurLickkehren dm·fte, erwartetc er, daB die Regierung in Kamakura seine Lehre 
annehlnen werde. Er riet dem Regierungsoberhaupt Soshidaira no Yoritsune, 
die Cebete del' Shingon-Pl'~ilaten aufzugeben und daHir die neue Lehre \on der 
Lotussutra, wie er sie verkundete, als Grundlag,e der Rettung J ap2cns zu gebrau
chen. I'\ichiren war f~ilschlich der Al1Sicht, daB die Shjngon~Sekte in den 'Yinen 
zwischen den Taira und den ~1inamoto die Regierung del' alten Zeit shitzen 
wollte und daB s~e keine Kraft gehabt h~ltte, das Land in den Krisen des ~fittel
alters zu l'etten. Nur seine, Nichirens, Lehre konne das Land retten. J edoch der 
Ansicht H okkekyo (Lotussutra) liber alles, auch liber del' politis chen Cewalt 
stehend, stimmte Yoritsune nicht zu. Niehiren verbarg sich in del' Folge in 
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Minobu und sagte: "SchlieBlich stehe ich allein da und muE im Lande Japan 
herumwandern" . 

\Vahrend Nichiren in ~1inobu verborgen lebte, bildeten sich uberall Gemein
den von Anhangern. Diese rekrutierten sich aus Tendai-~1onchen, dann aus 
Leuten, die seit del' Heian-Zeit im Besitze von Sutren ein religiOses Leben 
fuhrten; ferner schlossen sich Ghiubige anderer Sekten del' neuen Richtung an. 
Zur Shil'kung der Lehrgruppe wurde die Notwendigkeit del' Unabhangigkeit von 
der Tendai-Hieral'chie als notwendig empfunden. Die Sekte brauchte ein eigenes 
Zentl'um mit einem Protektor. Nichirens Schuler, die sogenannten "Sechs alten 
Monchc" (l'oku-l'ozo), n~lmlich Nissho, Nichiro, Nikko, Niko, Nichiji und Nitch6 
haben in Sagami, :\;Iusashi, Shimosa, Katsusa und Sul'uga sich del' Ausbildullg 
del' GLtubigen gewidmet. Sie hieltell ihre Versammlullgen im Fl'eien auf soge
nanntell "Cesetzesmatten" (h6en), in Buddhahallen und H~iusel'n von Glaubigen 
abo ~.Iit Tendai-Tempeln als Stiitzpunkten bewandel'ten sie aIle Gegenden, 
Verwandtschaftsbeziehungen unter Glaubigen ausnutzend. An Nichiren in :Mino
bu schickten die Gbubigen Geld und Lebensmittel und andere Gaben, erbaten 
sich in Lehrfragen brieHiche Auskunft. Trotz vieleI' Kritik von Seiten andere' 
Sekten na11m die neue Gemcinschaft eine geordnete Entwicklung. 

Schon \vahrend Nichirens Verbannungszeit in Sado wurden Anh~inger von 
ihm cin:.;esperrt, ihres Besitzes beraubt und gezwungen, abzuschwbren. Das 
groHte Ereignis in dies en K~impfen \\'ar die Sektenverfolgung in Atsuhara in 
Suruga. Dorthin war Nikl(o g,egangen, die Sekte zu verbreiten. Er machte die 
Tendai-Tempel Jissoji, Jijllkuin und Ryusenji zu seinen Stutzpunkten. \Vahrend 
er darin die ),lOrtche zum AnschluB an Nichiren bewog, gewann er angesehene 
lokale Familien, Grundherrcn und Bauern als Gb.ubige. Jedoch der Inhaber des 
Klosters RyLlsenjiin namens Taira no Gy6ji, ein nembutsu-Anh~inger, unter
druckte Jie :\ichiren-Leute, \Vollte ihnen und auch Nikko den nembufsu-Cb.uben 
aufzwingen, widerspenstigen phinderte er die Felder. In der ErnteL~'it bl'l;.ch ein 
Kampf aus zwischen den Nichiren-Gbubigen und Taira no Gyoji. GYLlji hatte 
die Regierung von Kamakura im Rucken und brachte dart eine Ankbgc gegen 
die Nichiren-Leute vor. Daraufhin wurden zwanzig Bauern eingesperrt und 
drei enthauptet. Nisshu, ein SchUler von Nikko, starb in ShimC>sa. Ortsans~i.ssige 

angesehene Familien wurden von der Kamakura-Hegierung unterdrllckt. Nichi
ren schickte nach Atsuhara in Suruga Schuler, um Nikko beizustehen. Auch 
suchte er durch Briefwechsel zu einem ghicklichen Ausgang del' Unruhen beizu
tragen. An vielen Orten gerieten die Nichiren-Allh~inger in Gegensatz zu cinRuH
reichen Familien und dem Beamtenpersonal von Klostern anderer Sekten. 

1282 (K6an 5) machte sich Nichiren von Minobu nach seiner Heimat Awa 
auf, aber er starb unterwegs in Ikegami jn ~1usashi. Trotz aller Verfolgungen 
wurde seine Lehre von Kriegern, Grundherren und Kaufleuten angenommen. 
In del' Namboku-Zeit (1336-1392) waren die Nichiren-Lehrgruppen gebildet 
und organisiert, in del' Gesellschaft gesichert. 
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7) Die Zen-Sekte79 

In China hatte sich die Zen-Sekte in del' T'ang-Zeit formiert, in del' Sung
Zeit wurde sie eine ganz chinesische buddhistische Richtung. Nach Japan wurde 
sie zunLichst yon J apanern selbst iibernommen. Die Kamakura-Zeit war in Japan 
eine Zeit del' religiOsen Revolution. Seit i\1itte Heian war der Adelsbuddhismus 
del' Tendai- und del' Shingon-Sekte im Verfall begriffen, der allmahlich katastro
phal wurde. Das gab vielen ~116nchen AnlaB zu neuer Besinnung. Auch die 
Jado-Lehre war in diesem Klima entstanden. Die Revolution war nach dem 
Ausland orientiert. Bereits J ojin, J akusho, Chanen u.a. fiihlten Furcht VOl' del' 
Tiefe des eigenen schlechten Tuns. Fm :\Iittel und vVege zur Reform zu finden, 
gingen sie nach China und Indien, verehrten auf dem T'ien-t'ai-sh,-lll die Lohan 
und besuchten auf dem \Vu-fai-shan die heiligen SUitten von ~Jonju (M<1njusri). 
So k2men wjhrend del' Sung-Zeit (960-1280) shindig japanische Pilger nach 
China. Es wurde in Japan bekannt, dan im Sung-Reich Ch)an (japan. Zen) in 
Bhite waL Chanen (gest. 1960) ging 932 nach China und blieb dart sieben 
Jahre. Er bemiihte sich um die kaiserliche Erlallbnis, Zen nach Japan bringen 
zu dtirfen. Als weitere Verbreiter del' Zen-Sekte der ersten Ze~t mi_~SS~:l genannt 
werden i\Iinan, Eisai, Dainichi Nonin, Kakua, Dagen, Enni, ~luhon Kakushin u.a. 

a) Das Aufkommen des Rinzai-Zen 

\!ioan Eisai (1141-1213), auch Yosai gel1annt, gilt als clel' Stifter del' Hinzai
Sekte in J ap:tn. Er stammte ~1US Bitchll (Okayama-PrM.), Yoshibitsu. :\Iit 19 
Jahren schlaG er sich auf clem Hieisan del' Tcnclai-Sekte an u::cl wurde mit clem 
esoteri:;::-1-:.en Buddhismus verL"aut. 1163 (:\jnan 3) gi"ilg e~" ri<1ch China unci 
stuclierte <;.uf dem Tien-fai-shan, entscilbH sieh, nach del' Ri'tckkehr nach Japan, 
die \Velt del' Religion mit Zen =~u refonni2rt:':1. 1187 (BUllji 3) ging er ein 
zweitesmal nach China und schlog sich im TeE1pd YVan-nien-szu dem Zen
:Meister Hs~i Yen Huai Pi an, d~~" V011 del' Hinzai-Sekte die Huang-Iung-Richtung 
vertrat. 1191 (Kenkyu 2) kehrte er l!Z':ch Japan zurlick, grtindetc in Hakata den 
Tempel Sh6fukuji, in Kyoto Zennil1ji, in Kamakura Jufukuji als Zweigtempel des 
ShOfukuji. Er propagierte eifrig sein \\7eIk Ko:en-gokokuron ("Abhandlung tiber 
den Schutz des Staates durch Zen"). \ -am Todaiji wUl'dcn ihm bald hohe 
\Viirden verliehen. Eisai \V <1:" imn~e:;-, cln Tendai-~16nch, brachte abel' eine Zen
Richtung in den KlOstern del' SeIde auf, die ihre Gegner hatte. 11S4 (Kellkytl 5) 
kam ein kaiserlicher Befehl zum Aufgehen des Zen. J edoch die von Eisai errich
teten Tempel ShOfukuji in Hakata und Hoonji in Kashii in Chikuzen (K :\'l~lshu) 
bliebe:1 verh~i.ltnism~i.13ig echte Zen-Tempel und Eisais Leben blieb ertr~lglich. 

Damals bauten sich die Krieger (bukke) gegeniiber der Beamtenaristokratie 

79) Tamura Takeji: Zen-slut [Die Zen-Sekte}. In: NBD, Bd 6; S.172-185. 



80 JAPANISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 

(kuge) in Heian ihre :Macht in Kamakura auf, machten sich auch kulturell 
selbsUindig. Die Zen-Sekte von Eisai gaIt als eine Richtung innerhalb del' Tendai
Sekte, so wurde Zen als Sung-~lode der neue Lebensstil. Eisai suchte in Kama
kura eine ruhige Residenz, so eroffnete er auf Grund eines Geliibdes von ~lina
moto Yoriie (1182-1204), Sohn und Nachfolger von Yoritomo, den Tempel 
Jufukuji. Auch vom Tempel Kenninji in Heian wurde die Shogun-Familie Pro
tektor. Damit ist noch nicht gesagt, daB die Krieger von Kanto fur das Zen 
allgemeines VersUindnis gehabt hatten. Eisai war fur sie einfach ein Tendai
.Monch und fand Anklang als Vel'breiter des esoterischen Buddhismus der Tendai 
(taimitsu). Eisais Schuler Shogon-hogyo-Yll-risshi war ebenfalls nach \Vie vor 
ein Gebetsmonch (kito-;:,6) der Kamakura-Shogune, so wie Eisai seIber. Der 
Eisai-Schuler Shakuembo Eicho wurde yom Nitta-Clan in Kozuke begunstigt 
und baute in Serada den Tempel Chorakuji, del' abel' zunachst nicht J.Is Zen
Tempel galt, sondern als Lehrstatte einer Richtung von Tendai.. 

Enni (fruher Benen genannt) errichtete den Tempel TOfukuji. Er ging aIs 
Tendai-Monch zu den Sung, wo er von \Va Jun in die Zen-~feditation eingefuhrt 
wurde. Nach Japan zuruckgekehrt baute er in Chikuzen zwci Tempel, Sllfukuji 
und J otenji. Das waren, was das Disziplinsystem betrifft, verhaltnism~i.Big reine 
Zen-Tempel. Dber den Zen-i\1onch Tan-e vom Silfukuji in Yokodake bekam 
der Hcian-Regent Kujo-i\1ichiie (1192-1252) von Enni zu horen, 'Norauf dieser 
zur Eroffnung des T6fukuji, der gerade als groBel' Tempel geplant war, gerufen 
wurde. Auch hier lebten orthodoxe Tendai-~lOnche und Zen-\Ionche zusammen. 
1m Tempel Shichid6-garan des Zen-Klosters ,varen die Bilder der Acht Ahnen 
(Patriarchen) der Shingon-Sekte aufgcstellt und wurde auch die Lehrver
breitungsinitiation (dempo-kanj6) vollzogen. Bei diesel' Zeremonie \vurden 
Lehrtexte vorgetrage::'l, die eine Verbindung mit del' Zen-Lehre vel'traten. 

Hojo Tokiyori (1226-1263) betraute Eisai mit einer hohen \Vurde im Todaiji. 
Die Zen-l\lonche Hakuun Eigyo (Dogambo), Chikotsu Daie (Byod6b6), Kyoku
kei Eshun, Gessen Chinkai (Juj6b6), ~\1Ujll D6gyo (Ichi Emb6) waren zugleich 
esoterische ~lOnche. Lehrer und Schi.ilel' des Zen-MOllchs Fumonb6 machten 
die Zen-Sekte bei den Aristokraten (kuge) bekanllt. Das ist verst~i.ndlich, denn 
die Stimmung des esoterischen Buddhismus, die bei der Beamtenklasse beliebt 
war, war noch mit del' damaligen Zen-Sekte verschmolzen. Nach del' Namboku
Zeit (1336-1392) spricht der Besuch von Tenjin bei Tu Tsung im Sung-China 
dafur, daB zwischen del' Zen-Sekte und dem esotel'ischen Buddhismus Bezie
hungen herrschten. 

Kakushin, del' in Yura in del' Kii-Provinz Saihoji (spateI' Kokokuji) gegrtindet 
hatte, hatte als zweiten Lehrer :Muhon und wul'de Muhon Shinchibo. Er war 
aus del' Shingon-Sekte hervorgegangen. Er hatte auf dem Koyasan bei Dohan 
(Shogombo) Shingon studiel't, spMer im Chorakuji bei Eicho, so gehorte el' 
ebenfalls del' Eisai-Richtung mit Tendai-Affiliation an. Spiiter schloB er sich 
Dogen und Enni an. El' ging zu den Sung und im Hu-kuo-szu von Hang-ch'ou 
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schloB er sich ~lumon Ekai, dem Verfasser des ""1.umonkan (V/u-men-kuan 
"PaB ohne Tor"), an und kam mit dessen Lehre zuruck. Haufig kam Katsura
yama no Kagetomo, ein hoher Beamter von Minamoto Yoritomo, dem Vorsteher 
del' Pfriinde in Kii zu Hilfe, war dazu oft in Kii. Er grundete auf dem Koyasan 
das Kongo-sammai-in, Iud zu diesel' Tempeleroffnung Gy5yu ein, lieH Zen und 
Shingon zusammen betreiben. Er war Kanshin zugeneigt und sorgte dahir, daB 
diesel' spater Vorstand \vurde. Ferner grundete er in Yura Saihoji, nahm die 
Eroffnung Val', machte Kanshin zum Vorstand. So war also die Praxis del' ~1edita
tion (Zen) in verschiedene Tempel und KlOster del' beiden esoterischen Sekten 
eingedrungen. 

b) Das Aufkommen des S6t6-Zen 

In del' bisherigen Geschichte des japanischen Zen fanden wir wenig Absicht, 
eine selbsUindige Schule odeI' Sekte zu grunden. Die Zen-Vertreter schlossen 
sich an bestehende Sekten an. J edoch allmiihlich kam del' "'unsch nach einer 
eigenen zentralen LehrsUitte nach dem Beispiel des Sung-Zen auf. Da war zuerst 
Dainichi Nonin. Er war ein Tendai-~lonch, kannte die von den Sung nach Japan 
gebrachte Zen-Literatu1', l'esidierte im Samboji in del' Provinz Settsu. Er war 
vertraut mit den Lehren des indischen ~IOnches Bodhidarma, die in J;:1pan als 
Daruma-Sekte bekannt geworden waren; e1' suchte diese in Japan zu verbreiten. 
Er wurde verklagt, daB er dazu von keinem Lehrer die Befllgnis habe. Er lieI~ 
zwei Schuler zu den Sung gchen, wo sie bei Lehrern der Rinzai-Hichtung von 
Yang Ch'i studierten und ein Lehrdiplom erwarben. Noch zu Eisais Zeiten gaben 
sie dann in Japan das erste Zen-Buch (Isan no kyosaku) heraus. Es vertritt 
shirker wie Eisai die reinc Zen-Lehre. Durch die Tiitigkeit Vall ~ onin kamen 
die Hieisan-Monche in Schwieri~keiten, Eisai wurde in die Eeibereicn ver
wickelt. 

Ein nenes Sektenmitglied \vJ.r Kakuan von Tonomine. Unter Kakuan und 
sp~i.ter unter Dagen studierten Kcun Ejo und Ekan yom I-bjakuji in Echizen. 
Zu Ekans Schiilern gehorte Gikan, ll~i.mlich Tettsu Gikan. Sie ynlrden J.lle \"on 
der Schiilergruppe von Dagen anfgesogen. Gikai stammte aus Fukui, schloB sich 
erst den Hieisan-Monchen an, wurde spMer Vorsteher von Eiheiji. Er besuchte 
Kenninji, T6fukuji, Jufukuji und Kenchoji. 1259 ging er zu den Sung, besuchte 
dort T'ien-lung-shan und Ching-shan-sZll, zeichnete llnd notierte Tempelanhgen 
und buddhistische Ger~i.te, kehrte nach vier J ahren nach Japan zUl'iick und wurde 
sp~iter das dritte Oberhanpt des Klosters Eiheiji. Er erbaute auch Daijoji in 
Kaga. 1309 starb er im Alter von 91 J ahren. 

Dagen (oder Kigen Dogen, posthum Shoyo Daishi, 1200-12.53) wurde der 
eigentliche Begriinder del' japanischen Soto-Sekte. Er \var der Sohn des :Ministers 
des Innern (naidaijin) Kuga Michitsuka. Nach dem Tode seiner :Mutte1' wllrde 
e1' auf dem Hieisan Tendai-Novize, sp~i.ter im Keninji Schuler von Eisai. )Jach 
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dessen Tode ging er mit ~lyokin zu den Sung, besuchte dort T'ien-tung-shan 
und andere Kloster, wurde von Chang-wang Ju-ting in das reine Zen eingefiihrt 
und kehrte nach Japan zuri.ick. Er residierte erst im Keninji und iibte das sitzende 
Betrachten. Hernach baute er in Fukakusa Koshoji, sammelte Schuler um sich 
und betrieb zehn Jahre lang :Nleditationsubungen, wie er sie in China gelernt 
hatte. Er vermied den Yerkehr mit Aristokraten und Nlachtigen. Siedelte nach 
Eihei ill Echizen libel' und fiihrte dart sein :Monchsleben fort. Mojo Tokiyori 
Iud ihn ein, in Kamakura einen Tempel zu bauen, aber DAgen lehnte abo Yom 
Kaiser Go-Saga (1243-1246) erhielt er ein blaues 11onchskleid, das er abel' nie 
im Leben trug. Er lehrte, man miisse durch 11editationssitzungen zu Shaka 
zurllckkehren; \vichtiger als Disputieren seien wirkliche Leistungen. Del' Aus
bildung von Schlilern widmete er sich mit voller Hingabe. Er starb im Alter von 
54 J ahren. In 22-Fihriger Arbeit iibersetzte er das Sh6b6-gen::6, das von Tsung 
Kao Da-hui (1039-1163) zusammengestellte \Vorterbuch buddhistischer Aus
driicke und Sachen. Die wortliche Dbe;:setzung des Buchtitels ist "Augen-Schatz 
des richtigen Gesetzes", frei iibersetzt etwa "Goldenes Schatzkiistlein (Hand
buch) del' Orthodoxie" (gemeint ist die wahre Gesetzeslehre, wie sie Buddha 
wahrend seines ganzen Lebens erkhirt hnt). Auch die Ausgabe von Dogen enthalt 
Angaben iiber die buddhistische Lehre, die Lehrschriften und liber die buddhis
tische Lebensflihrung. 1\lan S'J.gt, es sci das wertvollste philosophische Buch, 
da.s :ie in Japan geschrieben \vurde.80 

\Vahrend seines Lebens gewann Dogen Anbj,nger dureh Einzelkol1takte, e1' 
ging nieht auf graBe Propaga:1da aus. In seiner Lelwe vertrat er reine!l Zen
Buddhismus ohne Beimischung von TajJtra. In den Dienst des reinen Zen stellte 
er auch seine Schrift Eihei-gen:enshi-shingi ("Die klaren Regeln von Eihei 
fur Lehrer des ursprt~nglichen Zen"), anc:l 8.bgekurzt unter Eihei-shingi bekannt. 
In einem anderen \Verk, dem Tcnzo-kyofun befa13t sich Dagen mit Anweisungen 
£iir den Kiichenmeister in einem Zen-Kloster. Ein ten::.o ist ein Nionch, del' die 
Aufsicht tiber die Erll~i.hrung, eines del' sechs AmteI, in der Gemeinschaft inne 
hatte. 

Dagens Schiilerzahl war nicht groD. Einer der bedeutendsten Schder war 
Koun Ejo. Er war ein Spro13ling der Fujiwal'a-Familie, hatte sich in jungen 
J ah1'2n nach Yoka\V2. am Hieisan zurilckgezogen, war bewandert im esoterisehen 
und exoterischen Buddhismus und in der J 6do-Lehre; schloB sich entgultig der 
Zen-Richtung an, half mit bei del' Errichtung von Eiheiji und wurde Nachfolger 
von Dogen in del' Leitung der Soto-Richtung. Er starb 1280 im Alter von 83 
Jahren. Naeh Dagen war er es, del' die Lehre vertrat und weitergab.81 Eja hatte 
die Fachausdriicke aufgezeichnet, die Dagen iiberall gebrauchte, wenn er Schiiler 
(unsui "\Volken und \Vasser") unterrichtete. 

80) Nakamura H., a.a.O., S.289. 
81) Nakamura H., a.a.O., S.165. 
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Innerhalb von Dagens Anhangerschaft fehlte es nicht an Disputen zwischen 
der alten und neuen Zen-Richtung. Fur die alte Richtung trat Tettsu Gikai, fur 
Dagens neue Richtung Gien ein. SchlieBlich zogen die Gikai-Anhanger von 
Eiheiji nach Daijaji in der N achbarprovinz Kaga. Ein Schuler von Gikai, Kazan 
Jakin eroffnete die Tempel Eikaji und Sajiji in Noto. Daraufhin wurde Sajiji das 
Zentrum der Sata-Sekte. 

DeI Sung-Stn aus der Griinderzeit unter Dagen machte namentlich in der 
Namboku-Zeit (1336-1392) einen vVandel durch. Mit Dagen war der Sung
~lonch Jakuen nach Japan gekommen, der dann zu Ejas Schule gehorte. Unter 
J akuen entstand Hakyaji in Echizen, wo dann auch Giun, wahrscheinlich auch 
ein Einwanderer aus Sung-China, lebte. Kanzan Giin ,vurde vom Kikuji-Clan 
in Higo (Kumamoto-Praf.) eingeladen. Giin entstammte der kaiserlichen Familie, 
wahrscheinlich war er ein direkter Schtiler von Dagen. 

AuBel' den Obigen gab es noch andere Vertreter der reinen Sung-LeIwe, die 
in del' Einsamkeit lebten und sich in del' \Velt nicht zeigten, z.B. Ryanen Hamya 
in :\Iutsu (Nordost-Honshu), Tenytl Shijun (Shikambo) in Kusagawa in Yama
shiro, GOktl Kyanen in Hakata, Tagan Ean im Tempel Sh6denji in Kamo, 
Yamashiro. Sie hinterlieBen keine Schulrichtungen wie Dagen, so sind ihre 
Spm'en nicht Idar iiberliefert. Es dLirften noch viele andere gewesen sein. AIle 
diese Persc->nlichkeiten, eingeordnet in groBere oder klein ere Lehrgruppen, 
nutzten die Stimmung zu einer Reform in der Kamakura-Zeit aus. Es gab auch 
solche mit Geheimsektenhirbung bei alIer Anhanglichkeit an die Sung-Tradition. 
Die kleinen, zurLickgezogen lebenden Lokalgruppen forderten die Tendenz zu 
lokaler Yerbreitung in zerstreuten Gruppen. Das fuhrte in der ~furomachi-Zeit 
(1392-1490) zur Bildung del' sogenannten rinka ("im \Valde") der Zen-Sekte 
in den Provinzen. 

S) Sung- und Yuan-Monche in Japan 

Bisher haben wir gefunden, wie japanische ~Ionche in China Zen kennen 
lernten. 'und in Japan einfiihrten. Es kam aber auch eine Zeit, daB es chinesische 
~I()nche verlangte, sich in japanische Kloster zuruckzuziehen, nachdem sie 
gehc)rt hatten, daB in Japan der Buddhismus geachtet ist und man dort als 
~1611Ch ein gesichertes Dasein hat. So kam Lan-hsi Tao-lung heruber. Er wurde 
in China mit einem japanischen tvlonch Getsua Chikyo bekannt, lien sich dann 
im G~istehaus von Chikyu-Sonnyuji nieder. Von Haja Tokiyori (1226-1263) 
eingehden begab er sich nach Kamakura. vVar erst im Jorakuji von Awafune. Als 
Tokiyori baute, Iud er den chines is chen Gastmonch zur Eroffnungsfeier ein. 1m 
Folgenden gingen die Kamakura-Regenten zur direkten Anwerbung von be
kanntE.l Zen-:\1onchen aus China uber. Das Sung-Zen Bng an, eine Kriegersekte 
zu \yenJen, mehr als die von Eisai mit Zen-Einschlag neu belebte Tendai-Sekte. 
Von I-h-',jo Tokiyori wurden angeworben Ta-hsiu Cheng-nien (Daikyu Shanen) 
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vVu-an P"u-ming (Gottan Funei). Shonen eroilnete J ochiji, Funei residierte im 
Kenchoji und iibte auf Tokiyori einen groBen religiOsen EinfluB aus. Funei war 
der erste, del' den Kriegern Sung-Zen erklarte. Er war ein Schuler von \Vu-chun 
Shih-fan, einem beriihmten Gelehrtel1lTIonch in China. J edoch nach clem Tode 
von Tokiyori verzweifelte Funei an der AufnahmsHihigkeit der japanischen 
GLiubige~l und kehrte zu de'l Sung zurl":ck, hinterlieB aber in der Geschichte 
der japanischen Zen-Sel:te seine Spuren. 

Tokiyoris Nachfolger Raja Tokimune (1231-1284) Iud Huan-hsi \\'ei-i 
(Kankei Iitsu) , einen Schuler von \Vu-chun ein, der aber wegen vorgeriickten 
Alters ablehnte. \Vu-chun sa:ldte dahlr einen aufsteigenden Stern seiner Schule 
\Vu-hsueh Tsu-yuan (~lugaku Sogen), der auch seinen Schiiler Ching-tang 
Chiieh-tan (Kyoda Kakuen) mitbrachte. Tokimune war Sogen sellr zugetan, 
lieB ihn ZUel'st im Kenchoji wohnen, sp~i.ter eroffnete er Enkakuji uml Iud Sagen 
zur ErofFnung ein. Sogen hatte Lehrgeschick und die notige Geduld Hir seine 
Schuler aus den \liliUirkreisen. Aus seiner Schule gingen horvor Koho Kennichi 
und aus dessen Schule l\luso Soseki, clessen Gesetzesrichtung durch die ~luro
machi-Zeit hindurch eine erdruckencle Dbermacht iiber Hauptkloster der Zen
Sekte ausiibte. Diese funf Kloster waren in Kamakura Kench6ji, Enkak",--lji, J tlfuku
ji, Jochiji und Jomyoji. Nach dem Verfall del' Kamakura-RegienElg wurde Heian 
( Kyoto) in del' Ashikaga-Zeit wieder Regierungszentrum, die funf Kl()ster in 
Kamakura (K.-gosan) \vurden dann von den hinf HauptkWstern in ky()to in 
den Hintergrllnd gedr[ingt. FLir die Ku1turentwieklung waren diese gosan ("Fiinf 
Kloster") yon nachhaltiger Bedeutung, wie 110eh zu zeigen sein wird. 

In del' nl:J1 falgenden Periode von Haja Sadatoki (1270-1311) kam I-shan 
I-ning (Issan Inei) als Abges::..ndter des Yuan-Kaisers nach Japan. Yorher war 
noc11 in jun~;en Jahren I-lsi-chien Tzu-tan (Seika~l Shidon) nach Japan gd-::ommen 
llnd wieder zu dc;n S'--111g zuriickgekehrt, jctzt kam e1' mit I-shan wieder zurlick. 
I-shan brachte ~;.nch sei:lell SchLile:r Shih-liang Jen-kung (Sekirya Ninkyo) mit. 
I-shan residierte in Shuzellji in Izu, sp~jter unter H()j() S~datoki im Kenchoji und 
Enkakuji in Kamrl.kura. A1s er in Heian die Gunst der dortigen Aristokraten 
gefundell bltte, wurde cr yom abgedankten Kaisci' Go-Ucla nach Kyoto eingela
den und re~idiert2 dort im N anzenji. Er war ein Ke:-;ner cler Philosophie yon Chu 
Hsi, schrieb einen l;:lassischen Stil, wird, zusammen mit seinem SchUler Setsuson 
Yllbai, del' Ahne der japanischen Gosan-Literatur ge~1annt. In Kamakura war 
Ke:lch6ji del' crste der gosan, in Kyoto \V~1r es N anzenji. In der Kamahlw-Zeit 
wurde wieder die Hinzai-Richtung importiert, fand die Protektion der Clane 
der H6j6 und Ashikaga. Beriihmte ~Jonche bekamen EinRuH am Hofe, \ ~iele 
:\lonche gingen zu den Sung und wurden Vertreter der damaligen Kultur 
Chinas. Sung-Kalligraphie und Tuschemalerei kamen nach Japan und \vurden 
Bestandteil der japanischen Kultur. Die N amboku-Zeit war eine Bhitezeit der 
gosan-Literatllr. Monche der gosan-Kloster standen auch im diplomatischen 
Dienst. Die Zen-:\lonche von Kyoto waren uberall als Lehrer des chinesischen 
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Humanismus gesucht. Ihre LehrUitigkeit war die Basis, auf der in der Tokugawa
Zeit die bliihenden China-Studien (kangaku) aufgebaut wurden.82 

Aus Obigem sehen wir, daD schlieBlich auch die Zen-Kloster von ihrer 
urspriinglichen Einfachheit abkamen und die :Nlonche veraristokratisiert wurden. 
Beso~1ders die Ashikaga-Zeit (1336-157:3) war bei alIer politis chen Schw~lche eine 
Bhite=:eit del' kulturellen Verfeinerung, die ohne die Zen-:Monche nicht zustande 
gekommen \v~ire. Es wiirde zu weit flihren, auf die vielen in diesel' Hinsicht 
verdien-;t\-olle,: chinesischen und japanischen Personlichkeiten einzugehen. 

Die Eige:lschaftcn des japanischen Zen.-H6j6 Tokiyol'i und Tokimune 
ausge~lOmme~l sind die Kamakura-Krieger nicht imstande gewesen, Sung-Zen 
tiefer zu verstehen. Ih1' religioses BewuBtsein war befangen im Bereiche des 
Tant.~-a-Buddhismlls der esoterischen Sekten und in del' Amida-Sekte. Die Krie
gerklasse b2h~e1t auf Jahrhunderte hinaus die beherrschende Stellung im Lande 
und wol1te s~ch aristokratische Zier zulegen. Die Leute von del' Rinzai-Sekte der 
Shogc'l-l/jchtung; hatten sich in China D.l'istokratisiert und hatten somit einen 
Heiz Li2' die Krieger. Die Hojo in Kamakura und die hohen Beamten in Kyoto 
nahrne:l ~llhn~~hlich Sung- und Ynan-Knltl1r an, die sie von den Literaten und 
}=;:11st1c~11 del' gos[n1-Klcister bezogen. 

\ -0 ' ] den :\shikaga waren es die beiden Bri:der Takauji llnd Tadayoshi, die 
Ccs2l11'1~~C'~': ~~-,l feiqer Literatnr fanden. Die Zen-Literatur wurde mit ihrem 110hen 
~i\-e.:.u i~l di~ ),1 uromachi-Zeit (1392-1490) iibernommen. Als Heaktiol1 gegen 
die ';.,' eraristokratisierung gab es zu[;leich immer noeh das Einsiedlertum und 
das nembutsu-Dben. Es gab )'Wnche, die nach ihrer Riiekkehr von China ein 
Einsiedlerleben H~hrten und Hir die Bildung del' rinka, d.h. der im \Valde 
lebenden Gemeinsehaftcn hitig w'-;'1'en. Die chinesische Kultur, ein vOl'wiegend 
konfuzianiseher I-Iumanismus, rationalistiseh und ~isthethisch, eroberte liber die 
gosan-Litel·J.tuJ.' Japan. Das kulturelle Bev/uBtsein del' Krieger unter der HelT
schaft del' ~,luromachi-Regentschaft (bakufu) war zuerst sehr primitiv. Es 
dauertc ger::mme Zeit, bis arjstokrabsche Zierbedurfnisse aufkamen. Anfangs 
zeh1'ten sic 110eh unbewu13t von der Kuhur del' vorausgehenden Zeit, nur allm~lh
lieh tn-:fcn sie eine \v~ihlerische Auswahl. 

D~ril1 ka111 ihnen ~luso Soseki (1274-1351) entgegen. E1' hing gleichzeitjg 
uem Tantra-Buddhismus und dem Rinzai-Zen an. E1' grundete 1326 Zenoji in 
1se u:ld 1:3-12 Tenryuji in Yamashiro, einen Tempel, der das Hauptquartier eines 
ZVi-ej:~es cler Einz~i-Sekte wurcle. E1' stammte aus der Yamanashi-P1'afektur, be
wande::te als Student der Geheimsekten verschiedene L~inder, studierte in Kama
kura an mehreren Tempeln Zen, hatte Issan Iehinei und Koho Kenniehi zu 
Lehrcl"l1 und wurde auch mit dem rein en Zen vertraut. In einer von Kriegslarm 
zerissenCll ',VeIt grllndete er vielerorts Tempel, residierte auf Befehl von Kaiser 
Go-Daigo in Nanzenji, spater auch im Enkakuji in Kamakura. Kach dem Un-

82) Xakamura H, a.a.O" S.17l. 



'86 J :\PA::-\ISCHE RFLICIO~SC~SCHICHTE 

tergang des Hojo-Clanes ging er nach Kyoto und erbaute Rinsenji. Er gewann 
das Vertrauen von Ashikaga Takauji (1305-1358), grundete zum Gedachtnis des 
Kaisers Go-Daigo Tenryllji. Er beteiligte sich an den Handelsunternehmen der 
Schiffe von Tenryuji. ~1it anderen hervorragenden ~1onchen zusammen be
grundete er die Muso-Richtung. Die gosan-Literatur erreichte mit ihr ihre groBte 
Elute. Seiner Richtung waren aber auch esoterische Elemente beigemischt. Er 
war auch als ~1eister der Gartenbaukunst bekannt. Beriihmte Tempel seiner 
Richtung vvaren auBer dem genannten Tenryuji Saih6ji, Eihoji in }.:fino, K;Jl\koji 
in Kochi (Shikoku), Suisenji in Kamakura und Erinji in Kai (Yamanashi-Prhf.). 
Er war auch schriftstellerisch tatig. 1351 (Shohei 6) starb er im Alter von 77 
J ahren.S1 Die vorausgehende rationalistische Tendenz \vurde unter :\luso etwas 
abgesch\v~lcht, dafur kamen mystische Gebete wieder mehr zu Ansehen. Die 
BeamtenfamHien in Heian hatten bisher ein lebhaftes Interesse an Zen gezeigt 
und machten ihre nachgeborenen Sohne gern zu Zen-~1onchen, haupts~ichlich 
von der Muso-Richtung, die anderen Richtungen gegeniiber versolmlich war. 
Das war dann auch die Grundhaltung des "gosan-\Valdes" der \luromacbi-Zeit. 

9) \Viederaufleben alterer SektenS4 

a) "Endzeit" (nwppo) ul1d Jodo-Lehre 

In Japan wurde das Jahr 1052 (Eisho 7) als das erste Jahr der buddhistischen 
Endzeit (map po) gerechnet. Das ist 26 Jahre nach dem Tode von Fujiwara 
Michinaga, der del' Erbauer des Tempels Hojoji war. Sein Sohn, der kaiserliche 
Hofrat (kampaku) Fujiwara Yorimichi gab sich dem Traume der Hochbhite 
seines Clanes hin, trotz del' bereits herrschenden gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Unsicherheit im Zusammenhang del' Hochblute des Lehens
(shoen) -Systems. Streitigkeiten der Kloster Todaiji, Kofukuji, Enryakuji und 
Onyoji untereinander und sogar gegenseitige Plunderungen und Brandschat
zungen waren ein unbegreiflicher Skandal. Die Kampfe zwischen den Taira und 
l\Hnamoto waren entbrannt, Bliite und Verfall folgten sich hektisch aufeinander. 
1180 (Jisho 4) steckte Taira no Shigehira den Nordteil von Nara in Brand, alle 
Tempel, einschlieBlich Todaiji und Kofukuji, brannten ab, die groBe Buddha
statue im Todaiji wurde sch,ver beschadigt. Die Endzeit war in schlimmster 
Form gekommen. 

U nter solchen U mshinden wurden die Leute von der Romantik del' T odo
Lehre angezogen, die die Freuden des seligen Landes del' \Viedergeburt C (oj6-
anraku-ko7cu) so schon ausmalte. Vor geraumer Zeit schon hatte Genshin seine 

83) ~akamura R., a.a.O., S.513. 
84) Wajima Yoshio: K!Ju-Bukk!Jo no fukko [WiederauBeben des alten Buddhismus]. 

In: NBD, Bd 6; S.186-189. 
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"Elemente der Lehre von der \Viedergeburt" (6j6-y6shzt) geschrieben. Eikan 
vom Zenrinji in Kyoto hatte mit 6j6-Kursen begonnen, Ryonin sein YZlzil
nembutsu, d.h. kollektives Buddha-Anrufen in Bli.ite gebracht. Dann schlieBlich 
trat Honen (oder Genku) auf mit seiner Lehre von del' "ausschlieBlichen Buddha
Anrufung" (seniu-nembutsu), die J odo-Sekte wurde allmahlich selbshindig. Es 
gab Extremisten, die sich selbst verbrannten oder ertr~i.nkten, um ihre '\Vieder
geburt zu beschleunigen. Unter den Shinran-Anh~inge'~1 gab es viele, die aIle 
Regeln miBachteten. Die Kamakura-Regienmg muDte oft gegen Ausschreittmgen 
der nembutsu-Leute strenge :\faBregeln treffen. D~1s paBte alles in die Endzeit 
des Cesetzes (mapp6). 

b) Heformen der Nara-Sekten 

Dje Zeit des historischen Buddha wurde idealisiert und die Shaka-)5..i1fU
fungen kamen in Schwung. Viele Leute wiinschten nach Indien zu \vallfahren. 
Buddha-Knochen mit wunderbarer Kraft wurden als kostbare Schbitze verehrt. 
Abel' Buddha kam nicht wieder. Zum Gluck gibt es elnen j\liroku-Bosatsu. der 
VOl' Shaka in das Nirvana eingegangen war, im Himmel TU.5iia (japan. Tosotten) 
wiedergeboren wurde. Er wird wieder einmal geboren werden und die \Velt 
wieder bekehren. Dieser j\1iroku wurde auch mit Shaka identifiziert. J edoch die 
Geburt von ~firoku nndet erst 56 :\lilliarden und 7.000 ~fillionen J ahre sp~iter 
statt. Auf Grund der Anrufungen von :\1iroku, wenn man sie tag,lich macht, ist 
man der \Viedergeburt im :Miroku-Himmel gewiB. Es wurden viele ~1iroku

Hallen gebaut und ~1iroku··Bilder gemacht. 
Auch die Verehrung von Prinz Shotoku, dem Ahnhel'ren des japanischen 

Buddhismus, setzte ein, der Prinz wurde als Verkorperung der Kannon ange
sehen. Die Jodo-Lehre sagt, daB er als solcher zur vViedergeburt gelangen ,vird. 
Der alte Glaube, daB Kaiser Shomu, der groBe Forderer des Buddhismus in 
der Tempyo-Zeit, die spatere Erscheinung des Prinzen Shotoku ist, \'I7m·de 
el'neuert. Anfangs der Kamakura-Zeit lieB der Kaiserhof mit Zustimmung der 
Kamakura-Hegierung den Todaiji wieder aufbauen. Die Fujiwara sorgten HiI' 
den \Viederaufbau des KOfukuji. So erlangten die beiden groBen Tempel von 
N ara ihren alten Glanz wieder. Das gab den unter del' Endzeit leidenden 
:\1enschen neue HoIfnung und shirkte die Achtung vor der Hosso- und der 
Kegon-Sekte und den anderen Nara-Sekten. Im Zusammenhang mit der Popu
laritat der Jodo-Sekte wurden die Klosterregeln gering geachtet, abel' Leute, die 
damit nicht einverstanden waren, schatztcn umso mehr die Ritsu (Regel) -SeIde, 
die der wichtigste Dberrest des Nara-Buddhismus war. Sie wolltc nach der 
Hegel die Dunkelheit del' Endzeit aufhellen. 

Hosso- und Kegon-Sekte.-Die Hosso-Sekte hatte durch die N ara- und Heian
Zeit hindurch Kofukuji zum Zentrum. Unter dem absoluten Protektorat der 
Fujiwara entwickelte sie die Philosophic des yUiishikiron (Sanskr. 'Uijfiapti-
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matrata). Sie lehrt: Alles Seiende und in Erscheinung Tretende machen das 
Herz aus, daher wurde die Lehre auch yuishin ("ausschlieBlich Herz") genannt. 
Durch das \Vissen (shiki) treten die Dinge vorubergehend in Erscheinung. vVir 
glauben zwar, daB die Dinge auBerhalb des Herzens existieren, was aber nicht 
der Fall ist.85 :Mit dem Eintritt in die Kamakura-Periode wurde Jokei (Gedatsu), 
del' die Hosso- und die Ritsu-Sekte studierte hatte, als Lehrer fur das yuima-e 
an den Hof gerufen, erwarb sich das Vertrauen des Kaisers Go-Toba (1184-
1198) und des kaiserlichen Regierungsrates Kujo Kanetsunc; zog sich 119.3 
(Kenkyu .3) nach Kasagidera in Yamashiro zuriick, sechzehn J ahre sp~i.ter in 
den Tempel Kaijtlsenji in Yamashiro. Inzwischen fing er im Tosh6daiji mit Shaka
nembutsu (Buddha-Anrufungen) an, illustrierte die zehn Krafte (;tt-toku) der 
Buddha-Knochen, dachte viel an Shaka, den geschichtlichen Buddha und erklarte 
zugleich den ~1iroku-Glauben, kopierte die Daihanya-Sutra, in Kasagidera 
machte er ein prunkvolles Sutrenpult, stellte die Sutra zur Verehrung aus, trat 
auch HiI' die Kannon-Verehrung ein. So bemiihte er sich, die Hosso-Sekte mit 
dem KOfukuji als Zentrum neu zu beleben. 

Die Kegon-Sekte war angefangen vom Todaiji in Nara in allen groBen 
Tempeln des Landes tatig. Jedoch weil ihre Stellung in del' buddhistischen 
Scholastik schwer zu erklaren war (Erscheinungswelt und vVirklichkeit), wurde 
man mit ihr nie recht vertraut. Besonders in del' Heian-Zeit wurde sie von del' 
Tendai-Sekte unterdruckt. Sie konnte ihre Lehrtradition nul' bewahren wegen 
del' uberragenden Stellung des Todaiji im japanischen Buddhismus und del' 
damit gegebellen Beziehtmgen. Anfangs der Kamakura-Zeit machte Koben 
(~lyoe) im Todaiji seine Klostergeliibde. Er hatte als Kind seine Eltern verloren, 
ging in Takao in Yamashiro ins Kloster. Seitdem hatte er tief uber Shaka 
meditiert. Er wollte un bedingt eine Reise nach Indien machen. Er rechnete aus, 
daB es von Ch'ang-an zur Konigsstadt 6shajo 50,000 li (chines. Meilen) sind und 
daB man zur Reise dOlthin 1000 Tage brauche. Haufigen Erkrankungen hielten 
ihn jedoch von der Reise abo Daraufhin erhielt er vom Ex-Kaiser Go-Toba Land 
in Toganoo in Yamashiro, wo er den Tempel Kozanji baute, den er zu einem 
Lehrzentrum der Kegon-Sekte machte. Dann lernte er von der Jodo-Sekte die 
gesungene Buddha-Anrufung (shomyo-nembutsu), setzte dabei den Namen von 
Shaka ein; Bng die Zeremonie der Verehrung del' Drei Schatze (samborei) an, 
bei del' um das kiinftige Leben gebetet wird. Ferner ubernahm er das Komyo
shingon, d.h. das Dainichi Nyorai-shingon,8G obwohl er sonst gegen die esoteri
schen Sekten eingestellt war. 

Koben fand die Gunst des Staatsrates (lwmpaku) Kujo lviichiie und stand 

85) Nakamura H., a.a.O., S.524. 
86) Mit diesem mantra oder Zauberspruch werden im Leben und im Tode schwel'e 

Stinden beseitigt, es schutzt Val' Kl'ankheiten, verleiht Weisheit, langes Leben und Gluck 
Kakamura H., a.a.a., S.163. 
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in Ehren beirn Regenten (shikken) Hojo Yasutoki. Er rnachte haufig auf einem 
Baum Zen-Sitzungen, dachte viel nach uber die Existenzweise der Kegon-Sekte 
unter den gewandelten Zeiturnstanden, hinterlieB viele Schriften tiber die Philo
sophie del' Kegon-Sekte, die er neu aufbauen wollte. 

Ein anderer neuer Stern del' Kegon-Sekte war Gyonen. Er war ein Anh~lnger 
von Ensho vom Kaidan-in (Gehibdehalle) im Todaiji, trat ein und machte 
Geli:bde. Er bemiihte sich um die Feststellung des tieferen Sinnes der Lehre 
del' Kegon- und der Ritsu-Sekte, studierte auch die Sam'on-, Hosso-, Zen- und 
J odo-Sekte. 1277 wurde er N achfolger von Ensho, residierte wie diesel' im 
Kaidrm-in, erkLirte eifrig die Sutren und Manchsregeln, sammelte zahlreiche 
SchUer urn sieh, \vurde zum Seelenfiihrer von Kaiser Go-U da, erhielt den Titel 
"Landeslehl'cr" (kokllshi). Seine Schriften befassen sich haupts~ichlich mit der 
Philosophie der Kegon-Sekte, erstrecken sich aber auch auf al1e anderen Sekten. 

\Viederauflebcu del' Klosterregeln.-AIs Reaktion gcgen die PopulariUit der 
Jodo-Lehre kam cine Bewegung auf, die sich fEr Aszese und Klosterregeln 
einsetzte. Im Kofukuji harte man auf die Lehren der Hosst,-Sekte, zugleich 
wurden dOl·t auch Tendai und Shingan gepflegt. Der Tosh6daiji, der Stamrn
tempel del' Ritsu-Sekte (Risshu), wo einmal Genshin bitig ge\vesen war, war 
verfallen. Jitsuhan (gest. 1144), ein Shingon-~lOr~ch, sctzte sich fur Reformen 
ein, erbaute Ch:';se:lji, wurde Patriarch del' Nakagawa ( Chtlsen)-Richtung del' 
Shingon-Sekte. £r pflegte eifrig das nembutsu und wurde einer der groBen 
Ft;.hrer del' J odo-Sekte, abel' auch ein Reformator der Klosterregeln. Dasselbe 
tat Jokei in Kasagidera, del' fur die Ritsll-Sekte hitig war und viele Schiiler 
allS bildete. 

Als Hege1reformator trat auch der Manch Shunj6 in fIiga (K Yllshli) auf. Er 
befaBte sich zun~ichst mit Shingoll und Tendai, ging nach Kyoto und Nara und 
studierte die ~lbllchsregeln. Ging dann zu den Sung und suchte tiefer in Tendai 
und Zen einzudringen. 1211 (Kenryaku 1) kehrte er nach Japan zuriick, lehrte 
dann in Kyoto Tendai und Ritsu mit Sennyuji als Lehrzentrum. Er erfreute sich 
der Gunst des Kaisers Go-Toba und des Regenten Kujo Michiie und deren unter
geordneten Instanzen. In Kanto gewann er die Krieger fur sich. Von den Sung 
hatte ShlmjC) 2000 B~lnde (maki) Bucher mitgebracht, davon 327 die Ritsu
Sekte bet~·effendc. Damit konnte Shunjo in Kyoto wieder die Ritsu-Sekte ver
breiten. 

Das \Viedererstehen des \Veihealtares (kaiclan) in Nara.-Unter den Schtilern 
von J okei (gest. 1213) waren Kakushin und Kainyo. Kakushin erbaute am 
Kofukuji das Jokiin. Kainyo war Regellehrer im Todaiji. Beide bildeten viele 
talentierte Sch1.11er aus. Die bekanntesten Schuler von Kainyo waren Kakujo und 
Eizon. Kakujo hatte schon im KOfukuji die Ritsu-Sekte studiert, dann harte er 
Kegon bei Koben. Sich an Kainyo anschlieBend verlegte er sich ganz auf die 
Ritsu-Sekte. Im Herbst 1236 (Katei 2) machte er zusammen mit Eison, Eisei 
und Yugon in del' Daibutsu-Halle des Todaiji private Regelgelubde. Kakujo 
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und die Seinen predigten die Regeln und Satzungen. 1243 (Kangen 1) nahm 
Kakujo auf kaiserliche Anordnung im Toshodaiji \Vohnung. Hier lieg er die 450 
Jahre lang nicht mehr geubten Zeremonien und Funktionen \vieder aufleben. 
1249 ging er mit 56 J ahren in die Einsamkeit. Sp~i.ter bekam er yarn Kaiser den 
Titel Daihi-Bosatsu verliehen. 

Ensha, Kakujos Schiiler, hatte erst im Todaiji die Kegon-Sekte studi,::'rt. folgte 
dann Kakujo, schloB sich der Ritsu-Sekte an, wohnte im Kaidan-in im T od~iji, 
nahm die Gelubde des Klosterkaisers Go-Saga, von Hofbemnten und bedeuten
den 11:onchen entgegen. Del' gelehrte Kegon-NIonch Gyoen schIo13 sich ebel1falls 
Ensho an, residiel'te im Kaidan-in, wurde Lehrer des abgedankten Kaisers Go
U da. So wurden die Regeln wieder eifrig geiibt und Gehibde entgegenge
nommen, besonders del' Gehibdealtar (kaidan) \,om T6daiji erlcmgte sehe alte 
Geltllng wieder, strenges Klosterleben wul'de erneut geschti.tzt. 

c) Die Shingon-Reformatoren Eizon (Saidaiji) und Ninsho (Gokurakuji) 

Eizon von Saidaiji (gest. 1290).-Eizon stammte aus Yamato (N am), studierte 
erst auf dem Koyasan Shingon, kam zur Dberzeugung, daB man ohne Geli'tbde 
kein Schii.ler Buddhas sein kann. Das war die Lehre von Kobo Daishi. E1' trat 
als Novize in die Ritsu-Sekte ein. 1235 (Katei 1) zog el' sich nach Saidaiji 
zul'uck. Saidaiji \Vtlr auf Grund eines Geliibdes del' Kaiserin Shotoku (76,'5-769) 
erballt worden. Ende Nara gab es dort ein KindOin ("Goldhallen-Kloster"), eine 
ostliche und eine westliche Stupa. Daraufhin verRel del' Tempel alhr.:ihlich. In 
del' Kamakura-Zeit \varen das Tempelbiiro und die Tempelpfriinde fiix die 
Zwecke des KOfukuji benutzt worden. 1236 fiihrte Eizon, ni.1chdem er mit K,tkujo 
und Gefahrten im Todaiji private Geliibde gemacht hatte, im Saidaiji ein regel
rechtes \lonchsleben. Er erwarb sich die Gewogenheit del' benachb:uten 
pfrundenbeamten und groBen Gutsherren. Es war ausschlieBlich der Energie 
von Eizon zu verdanken, daB Saidaiji wieder auRebte, auch dessen "l'"nterhalt 
war gesichert. Es wurde das Shaka-nembutsu ubernommen und Tag und X acht 
ohne U nterbrechung das K6my6-shingon rezitiert und so der Grund ge legt zu 
einer Verschmelzung der Ritsu- und der Shingon-Sekte. Eizon wurde bekannt 
durch sein Herbeibeten des "Gotterwindes" (kamikaze), der die l11ongolische 
Flotte vernichtete. Er tat viel fur die Armen, richtete Bezirke ein, in denen 
kein Leben getotet werden durfte. Eizon schickte seinen Schuler ::\insho nach 
Kanto, wo er die Religion vom Saidaiji verbreitete. In seinem 62. Lebensjahre 
ging Eizon nach Kamakura, \vohin er eingeladen worden war. Damals schloB 
Kanezawa Kanetoki den Tempel Shomyoji in Musashi-Kanazawa, den er selbst 
erbaut und in dem das fudan-nembutsu ("ununterbrochene n.") geubt wurde. 
Kanetoki wollte den Tempel der Ritsu-Sekte anvertrauen und bemtihte sich, 
Eizon dafur zu interessieren, der aber ablehnte. Dafur begniigte sich Eizon mit 
einer kleinen Halle in Kamakura, wo er treu den Gelubden ein strenges Regel-
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(eben flihrte und auch Gehibde entgegennahm. Besonders wurde Eizon von 
Raja Sanetoki verehrt, del' dem Saidaiji Tempelpfrunde stiften wollte, die Eizon 
abel' e!1tschieden ablehnte. Eizon kehrte zum 'Vesten zuriick, legte in der :\~i.he 
des Tempels Hannyaji Felder an, wo er viele Arme und AussMzige versmnmelte 
und betreute. Darin folcte er del' Tradition des Nara-Bnddhismus seit Shbtoku 

u 

Taishi. 
Damais drohte del' ~fongoleneinfall. 1281 (K6an 4) besuchte Kaiser Kame

yama Saidaiji. Eizon verrichtete im Hachiman-Schrein von hva-Shimizu Gebete 
des Tantra-Buddhismus und hatte damit Erfolg, weshalb er zum "ersten \Ionch 
del' 'Velf' (yo ichi no ::::0) ernannt wurde. Auch wurde e1' zum Yorsteher des 
Shitenn6ji bestellt. Er reparierte die Uji-Briicke, trat fur das Verbot des Totens 
von Lebewesen ein. Nach Vollendung des 90. Lcbensjahrcs starb er 1290 im 
Saidaiji. Er wurde als der Neubegrunder von Saidaiji gehalten. Er wnrde vom 
zuriickgetretenen Kaiser Fushimi aus des sen Kloster heraus mit dem Titel K(Jsha 
Bosatsu ausgezeichnet (k6sho "Rechtschaffenheit aufbauen"). 

Ninsh6 (Ryakan) von Gokurakuji.-Ninsha war wie sein Lehrer Eizon in 
Yamato geboren und trat jung in Saidaiji ein. Er tat sich durch 'Vohlhi.tigkeit 
hervor, teilte in del' N~i.he vom Hannyaji Kleider und Lebensmittel an die Armen 
aus, n3.hm sich besonders del' Auss~i.tzigen an. E1' cnichtete in Kitayama bei .:\ara 
achtzehn H~i.user zur PRege der Aussi:ltzigen, die heute noch erhalten sind. 
Ninsha wollte zu den Sung gehen, um Bucher libel' die Ritsu-Sekte zu erwerben, 
gab aber den Plan auf Anraten von Eizon auf. Da es abel' an solchen Buchern 
mangelte, sandte Eizon Jashun zu den Sung. Bei del' Rilckkehr von Jashun ging 
ihm N insha nach K y,-lsl1tl entgegen und verteilte die aus China importierten 
Bucher nach Eizons Anweisungen an aIle Tempel del' Sekte. Diese Biicher kamen 
auch Eizon zugute bei seiner eigenen Herausgabe von Schriften tiber die 
Klosterregeln. 

1252 (Kencha 4) bekam Ninsha die Erlaubnis seines Lehrers, nach Hitachi 
zum Tempel ~1imuradera zu gehen und dann nach Kamakura. 1262 be\yill
kommnete er Eizon in Kamakura, arbeitete mit ihm zusammen in del' Regeler
klarung und bei Gelubdefeiern. Von Raja Shigetoki begunstigt eraffnete er in 
Kamakura Gokurakuji, ferner empfahl er Shinkai vom Yakushiji in Shimotsuke 
Kanezawa Kanetoki als \Viedereroffner von Shomyaji in ~1usashi-Kanaz:l\ya, 

welches Amt £ruher Eizon abgelehnt hatte. Shomyaji und Gokurakuji wurden 
dann die zwei Tempel del' Ritsu-Sekte in Kanta. Del' in Kanazawa ansi8ige 
Tanei, del' sich Shinkai angeschlossen hatte, gab dann viele Ritsu-Bucher heraus 
und brachte das Studium diesel' Sekte in Kanta zur BIlite. Auch in Kamakllra 
widmete sich Ninsha den Armen und \Vaisenkindern und baute auch iiberall 
'Vege und Brucken. 

Zu diesel' Zeit spottete Nichiren libel' Ninsha, weil diesel' beim Regenbitten 
keinen Erfolg hatte. Von Ninshas charitativen Werken sagte Nichil'en nul', daB 
diese Sache alIer Leute seien. Jedoch in den Krisen von Bunei (1264-1272) und 
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Koan (1278-1287), als die ~longolen einzufallen drohten, fuhrte Ninsh6 eso
terische Zeremonien fur die Regierung aus und hatte Erfolg. Dafur wurde er 
zum Vorsteher alIer Tempel in Kamakura ernannt. 1293 (Einin 1) wurde er zum 
Generalverwalter des Todaiji bestellt, nachdem er sich durch zwanzig Jahre urn 
die \Viederherstellung des Tempels Tadain in Settsu verdient gemacht hatte. 
1m folgenden Jahre wurde er Vorsteher von Tennoji. Urn dart seinen Lebens
abend zu verbringen, zog er sich nach Kamakura zuriick. Er errichtete das 
erste Pferdekrankenhaus in Japan und widmete sich del' Charitas. 1303 (Kagen 
1) erkrankte e1' mit 87 J ahren und starb im Gokurakuji. Vom Kaiser Go-Daigo 
(1319-1:338) bekam er den posthumen Titel Ninsho Bosatsu verliehen. Das Volk 
sagte, er sei eine \Viedergeburt von Gyogi Bosatsn geweseil. 

Die Bedeutung des reformierten Buddhismns.-Die Eigentiimlichkeiten der 
Shingon-Ritsu-Sekte.-Gehibde und Regeln galten ursprunglich Hir die KWster 
alIeI' Sekten. Die Tendai-, Shingon- und aIle neuen Sekten hatten auger den 
Regeln auch ihre besonderen und eindrucksvollen Lehl'meinungen und wurden 
aIs Religionsgemeinschaften sehr aktiv. Die Schwiiche der Ritsu-Sekte war ihr 
Mangel an ausgepragten eigenen Lehren und so verfhichtigte sich ihr Profil 
allmahlich. Auch die Hosso- und die Kegon-Sekte k3.men in der Konkurrenz nicht 
mehr mit, weil es auch ilme;} an tieferer buddhistischer Philosophie gebrach. 
Die Verbindung der Hitsu-Sekte mit del' Shingon-Sekte ergab zusammen eine 
starke Organisation mit reichem Lehrinhalt. \Vie keine andere der N ara-Sekten 
verzichtcte Eizon mit seiner Kombinationssekte ebenfalls nicht auf die Protek
tion des Hafes llnd der Aristokratie, versprach zugleich durch den Cch'2tsdienst 
Nutzen hir da~; Yolk. Er sammelte reichliche Beitrii.ge "on den regio:1alen 
Pfriindenbc::lmtcll u~ld Aristakraten und konnte so Saidaiji unterhalte:l. In der 
kritische:1 Pcriode del' \fongolengefahr kam Eizon seine Verbindung mit der 
Shingon-Sekte sellr zugute. Die Lehrgruppe Shingoll-Hisshtl nahm eine sprung
hafte Entwic1dung. Als aber Eizon sich die Achteng des Hafes und der Krieger
klasse envorben hatte, wurde es sch\ver, seine Cruppe vor der Aristakratisierung 
zu bewahren. Eizon \Vo.r dariiber nieht ghicklich. Besonders Ninsho kam 
zunehmend in die Nii.he del" Gewalt der Heian-Beamten (kur;,e) und der Kama
kura-Henschel'. ~1it Hilfe del' politis chen ~laehthaber bemiihte er sieh, die 
Tempel zu reparieren uild zu unterhalten. Die Entwickhmg der Lel1rgruppe 
sah er als Verm~i.chtnis und Auf trag seines Lehrers an. 

Sowahl Eizon wie Ninsho beobachteten streng die :Monchsregeln ur:d ,vurden 
daher geachtet inmittcn del' vielen ~lcinche, die in der Endzeit des Cesetzes die 
Gehibde brachen. Sie ghinzen Hir immer in der Geschichte der japanischen 
\Vohlhitigkeit. Die Kombinationssekte setzte den tugendhaften \Vandel von 
Gyogi fort. Die praktische Anwendung dieser Gehibde und Regeln hat Hlr Leute 
mit dem Bewu13tsein von eigener Siindenverstriktheit wahre Bedeutung von 
Religion. J edoch bei vieIen Leuten ist das Siinden bewufltsein nicht ausreichend, 
sie beobachtcn nur die alleroberfhichlichste Seite von Gehibde und Regeln, sie 
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erwarten bIos, daB ihnen dadurch weltliche V orteile zuteil werden. Sie suchen 
in \Virklichkeit nicht die Freude del' wahren Selbstverleugnung, und des 
Sichopferns fur andere. Die Stiftungen del' Grundherren und Pfrundenbeamten 
an den Saidaiji geschahen vielfach wegen K6my6-shingon und anderer Feiern. 
An \VohltMigkeit wurde dabei kaum gedacht. Ninsha, del' sich mit den ~1achti
gen gut stand, bekam fur sein Aussatzigenheim in Kamakura von Haja Tokiyori 
eine pfrunde (sh6) in Tosa (Shikoku) geschenkt, konnte abel' fiir seine zahl
reich en anderen wohlUitigen \Verke nicht genugend 1:1ittel aufbringen. vVas 
Nichiren sagte, daB \VohlUitigkeit Sache aller sei, wuBte Ninsh6 seIber und war 
betrubt. 

U nter den N ara-Sekten, die nicht genug Sekteninhalt hatten und bald eingin
gen, hatte die Ritsu-Sekte am meisten \Virklichkeitssinn, abel' sie litt unter der 
Doktrin von del' Verdienstlichkeit del' Gehibde und Regeln. Um zum Evang,elium 
des gewohnlichen V olkes zu werden, fehlte ihr Lehre und Organisation. BIos 
die Shingon-Risshtl hat mit ihren Gebeten die Blute del' Lehrgemeinschaft 
herbeigefllhrt, abel' auch das nur voriibergehend in den Krisen von Bunei und 
Kaan, d.h. del' :Mongolengefahr. Bald nach clem Tode von Eizon und ~;insho 

brach der Burgerkrieg der Ara Genk6 (1.3.31-1.3.33) aus. Diesel' Krieg war ein 
Streit um den Kaiserthron. Raja Takatoki hatte seinen Kandidaten und der 
Kaiser Go-Daigo hatte den seinen, niimlich den Prinzen \Iorinaga, del' Ober
haupt des Enryakuji clel' Tendai-Sekte war und mit Rilfe del' Tenclai-:\IOnche 
die Haja shirzcn \vollte. Baja Takatoki setzte eine gI'o13e Armee gegen Kyoto ein. 
Der Kaiser Hoh auf den Berg Kasagi, wurde aber gefangen genormnen. Er wurde 
erst im Stadtteil Rokuhara in der Residenz der Gouverneure der Karnakura
Regenten gefangen gehalten, dann auf die abgelegelle Insel Oki verbannt. Die 
Shingon-Risshi\ nkht mehr neutral im innenpolitischen ~lachtkampf und auf 
die 1:Hichtigen sich stutzend, verRel. Beide streitenden Parteien hatten mehr 
Vertrauen in ihre Schwerter ais in die Gebete del' 11onche. Das \VjederanHeben 
des Nara-Buddhismus in der Kombination von Shingon-Risshll fand f1.1r immer 
sein Ende. 

10) Volksglauben: weitere \Terschmelzung von Gottern und BuddhclS, 
Schreinen und T empeln87 

Bisher haben wir verfolgt, was sich an Religionsgeschichte innerhalb der 
verschiedenen buddhistischen Sekten und ihren Tempeln und KlOstern abspielte. 
Ob nun die Kaiser und Aristokraten von Heian odeI' die neue Kriegeraristokratie 
von Kamakura, sie hatten aIle ihre Lebensbasis in den Darfern des naheren oder 
entfernteren Hinterlandes. Del' Rang der Krieger war aufgewertet worden. \Venn 

87) \Vakamori Taro: Shinto to minkan-shinko [Shinto und Volksglaube]. In: NBD, Bd 
6; S.200-216. 
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ein Tempel in Kyoto in einer Provinz eine pfriinde (shoen) hatte, wurde deren 
Verwaltung den Kriegern iibertragen, der Schutzgott der pfriinde wurde in einen 
Schrein eingeladen, an den einRuBreiche Krieger glaubten. Innerhalb der pfriin
den des Tempels Kofukuji wurde die Gottheit des Kasuga-Schreines als Schutz
gott verehrt. Das ist ein Beispiel von vielen. Von den groBen Schreinen im 
Zentrum entstanden Zweigschreine in den Provinzen, so wurde dort der alt
eingesessene Glaube der Krieger, die ja del' bodensUindigen Bevolkerung 
entstammten, bereichert und vertieft. Zugleich wurde von den buddhistischen 
KlOsteEl und Tempeln Glaubensverbreitung betrieben, die sich abel' mehr an 
die gesellschaftliche Oberschicht als auf das einfache Volk richtete. Die Folge 
war, daD der Gotterglaube buddhistisch aufgefaBt und die Verschmelzung von 
Buddhas und Gottern immer allgemeiner wurde. Die Honchi-suiiaku-Lehre, nach 
der die Gotter nur andere Erscheinungsweisen von Buddhas sind, wurde immer 
mehr in die Praxis umgesezt. Die Gotter bekamen so wie die Buddhas und 
Bodhisattvas ihre besonderen Funktionen zugewiesen. 

Es \varen vielfach ~1onche, die an Schreinen Uitig waren und deren Gotter 
zu Ansehen brachten. Der Gott von Hiyoshi (oder Hie) war ursprunglich ein 
Berggott, del' in del' Hiyoshi-Jinja aIs Sanno ("Bergkonig") verehrt wurde. AIs 
von del' Tendai-Sekte der Tempel Enryakl1ji errichtet worden war, fuhren die 
~1onche fort, dies en Berggott in seinem friiheren Schrein zu verehren. \Venn 
sie beim Kaiser eine Petition durchdrijcken \\'ollten, unter"iieBen sie es nie, das 
Bild oder ein Symbol des Gottes in eiper Siinfte oder auf einem 'Vagen in die 
Hauptstaclt zu bringen. Hie, Hiyoshi oder Sanna gelten als verschiedene Bezeich
nungen Hir den Gott Onamuji oder 6kuni-nushi no ~1ikoto. 

In die Vorstellungen der Cotter von Kumano, Hie, Hachiman und Ise legte 
man einen ethischen Inhalt hinein; sagte, daB Ehrlichkeit, Reinheit etc. den 
Gottern \vohlgefalle. So entwickelte sich eine Shinto-Ethik. Fur die neue Gesell
schaftsschicht schloss en sich der alte GottergIaube und Buddhismus l1icht aus. 
:Man muBte an alles glauben. Das Nihon Shoki und andere klassische Quellen 
mit reliaiosem Inhalt wurden hoch bewertet. Fiir die Cotter des Gotterzeitalters 

'J 

( jindai) versuchte man buddhistische Auslegungen. Die Yoshida -F amilie, die 
den Yoshida-Schrein in Kyoto betreute, ragte in diesen Bestrebungen am meisten 
hervof, besonders spater in der Muromachi-Zeit (1392-1490). Selten kam es VOl', 

daB buddhistische ~1onche einem Gotterschrein nicht nahekamen, \Vie z,B. bei 
der Ise-Jingu, wo man mit Buddhismus absoIut nichts zu tun haben wolltc. In 
diesem Sinne bildete sich am auBeren Schrein (gegtl) von Ise del' 'Vatarai
Shinto aus. 'Venn es hieB, daB Japan das "Land der Cotter" (kami no kuni) sei, 
legte man das so aus, Japan sei ein "Land, wo die Gotter sind, die mit dem 
Buddhismus zusammengehen". Die Cottheit des Ise-Schreines war demnach in 
ihrem urspriinglichen \Vesen ( hondti) Dainichi N yoraL Auch gab es die 
Geheimlehre, daB Japan letzten Endes das U rsprungsland von Dainichi (Dai
nichi no honkokll) sei. Dainichi Nyorai ist Vairocana-Buddha. Dainichi heiBt 
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"GroBe Sonne", also eine ziemlich au13erliche Angleichung an die Sonnengottin 
Amaterasu Omikami. 

Als die :'vfongolen einzufallen drohten, wirkten Gotter und Buddhas im 
Einklang zum Schutze des Landes. Da die Wirtschaft der einfluBreichen graBen 
Tempel auf ihren pfriinden in den Provinzen aufgebaut war, wurde das Laienele
ment im Bllddhismus einfluBreich. Del' neue Buddhismus wurde von glaubigen 
Einzelnen getragen, war nicht mehr so sehr auf Gruppenglauben angewiesen. 
Urspri.inglich hatte das Yolk den Schreinen gegeniiber einen gruppenhaften 
Glauben. Del' Clan-, Sippen- oder Dorfgott war das Symbol der Gruppenzu
sammengehc)rigkeit. Die auslandische Religion des Buddhismus wandte sich 
ihrem 'Vesen nach an das Individuum. Daher beriihrten sich im Altertum die 
auslandische und die einheimische Religion nicht. Tats~lchlich haben sich dann 
ganze FamiJien und Sippen dem Buddhismus zugewandt und hatten dann ihre 
eigenen Tempel. Diese Tendenz kam huh auf. ~1an betete auch zu einem Gott 
als Einzelperson, fur das gewohnliche Volk fragte es sich dann, ob man sich an 
einen Gott oder an einen Buddha wenden soI1. :\1an pa13te sich an und je nach 
dem AnlaB beLi.tigte man seinen Glauben. Von del' Kamakura-Zeit an wurde 
die A1Jswechselbarbeit von Gottern und Buddhas sehr intensiv. Yorn Endc der 
Kamakur<1-Zeit an erscheinen Glaubensformen mit besondei'en lokalen Kult
organisafonen (mfya::a). Diese \yaren keines\vegs auf die Gotter::chreine be
schr~lnkt. Solche Org::misationen gab es auch mit einem klein en dorRichen 
Buddhat(l11i)el (butsudd) als ~1ittelpunkt. Es ist buddhistischer EinHuB, wenn 
die ill Schl'eine:l yerehrten Gotter mit bes0'1deren Fahigkeiten ausgestattet 
gedacht u'ld propagiert wurden. Del' Einzelne fand keinen Unterscbied zwischen 
einem Schreill oder einer Buddha-Halle, auch richtete er sich nach del' Gruppe, 
der er an(2·eho~·te. So kam es zu1' Ausbildull?, beriihmteI reO'ionaler Schreine 

,,-,' '--' '-"'""; 

(meisha). Das Vorhandensein des PfrLndens:.'stems brachte vide Kontakte nach 
answ~lrts mit sidl, Reisen ycn der Hauptstadt in die Provinzen und umgekehrt 
und von Provinz zu PrOYi~1Z e'weckten bei de:} E:{~lhrc:;c~l urd Landeskundie-en 
den "YVnnsch, bcrlihmte Schreine lmd Tempel zu besuchcn. c· 

11) Die Ausbildung des Bergasketismus (shugend6) 

In Anpassung an indiyiduelle Bedijrfnisse entstanden in fel'nen Provinzen 
beri.:hmte, d.h. besonders wirkkrMtige Schr'cine und Tempel. Sie zogen Pilger an 
und eigene Propagandisten (oshi "Lehrer") waren daHir Litig und nahmen 
einen graBen Aufschwung. Die Anh~i.nger des Bergasketentums gingen zum 
Ominesan und auf die Berge von Kumano und andere hohe Berge, unterwegs 
groBe I-Ei.rten ertl'::lgend, um ihre eigene \Virkkraft (genriki) zu erneuern. Dazu 
kame:l Praktiken, die auf den Geheimlehren von Heian beruhten, die soge
nannten "Bettleriibungen" (zudagyo), bei den en man ebenfalls vVallfahrten auf 
die Berg.e machte. Die Bergasketen (yamabushi "auf den Bergen Schlafende") 
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fanden weitum Gunst. In der Kamakura-Zeit folgten Ritter und Volk dem 
Beispiel dieser Leute und ubten das mine-iri ("auf die Berge gehen") als 
Aszese (gyo). Auch lieB man andere fur sich stellvertretend in die Berge gehen. 
Diese HaItung verdichtete sich. Der Bergasketismus wurde zu einer besonderen 
Seinsweise oder Abzweigung der Tendai- und der Shingon-Sekte. Urn die 
magische Kraft der Geheimlehren auszprobieren, gingen Praktikanten (gcnza) 
in der Heian-Zeit von Berg zu Berg. In der Kamakura-Zeit hatte sich das 
Shugendo als eine Art eigene SeIde gefestigt. Von alters her hatte das Yolk 
\Vallfahrten zu wirksamen Bergen (reizan-mairi) gekannt. Das spielte bei der 
Ausbildung des Shugendo mit. Die richtigen gelehrten :Mbnche verachteten die 
yamabushi und lieBen sie nicht gern in ihren Tempeln unterkommen. 1m Daigoji 
und anderen Tempeln brach liber die Existenz von Gastmonchen, die yama
bushi (Bergaszeten) waren, Streit aus. Das 'Vallfahren zu wi:'ksamen Bergen, 
d.h. zu wundertMigen Berggipfeln bel'uhte auf dem alten Glauben, daB hier 
Ahnengeister zuruckgezogen hausen; daher machte man Berg\yallfahrten VOl' 

dem Reispflanzen und zur Bon-Zeit (Zeit des Seelengedachtnisses). Aber auch 
Buddhismus ist in dies en Glaubensbereich eingedrungen. Es kam zur Ausbildung 
des Kongo-zao-gongen-bosatsu, einer klassischen buddhistischen Gestalt. Der 
Zaosan ist einer del' heiligen Berge von Dewa in Tohoku. Del' Berggeist Zao
gongen ist ein Zentl'um del' Verehrung der Bergaszeten geworden, nachdem 
der Bergglauben untel' den starken EinfluB der Geheimsekten gekmnrnen war. 
Das ist eine japanische Besonderheit, die ihre \Vurzeln im Sclr .. m<'111iS'111US hat. 
~1it del' Entfaltung des Shugendo fil'lgen die Bergasketen all, '-luf B:::r~r;i:!feln 

Tempel zu bauen, besonders auf dem Kimbusan in den Bergen '.-OB 1::u111ano. 
Die dort verehrten buddhistischen Gestalten, wie z.B. Fudo, he~'uhen ane auf 
dem esoterischen Buddhismus. Die Absicht der yamabushi \var, sich die gewal
tige Kraft anzueignen, wie sie in dieser Ikonographie zum Ausclruc:k kommt. 

In diesel' Ze~t begnugte man sich nicht mehr mit der her;:!,eb-achten Vor
stellung von Ahnenscelen und Gottern. Die Gotter wurden stark i:-tdi'v-iau::disiert. 
Schon in del' Heian-Zeit war mit dem Schnitzen von Gotterbi1:::I'2rn be:;onnen 
worden, in del' Kamakura-Zeit nahm das stark zu, weil die sch(m in 
die Praxis umgesetzte Ii onchi-suijaku-Lehre die gemeinsame Aufstellung von 
Buddha- und Gbtterbildern forderte. Die Gotterbilder nahme;l FOEmen von 
Buddha-Bildern an und auch umgekehrt. Der Berggott yom Zaosan. dessen 
Statuen man in vielen klein en Tempeln auf Berggipfeln findet, ist ganz der 
Ikonographie der Geheimsekten angepaBt und einverleibt. 

Del' aIte Glaube nahm buddhistische Farbung an, der Bucldl,::;mns wurde 
ins Yolk hinein verbreitet, wurde zu einem provinzialen Glaubel1 und entspre
chenden Anderungen unterworfen. So wurde z.B. mit dem Glauben an den 
Dosojin (\Veggott) der Glaube an Jizo verbunden. Jizo Bosatsu ist ebenfalls ein 
Gott der Reisenden, nicht nul' im Diesseits, sondern auch im J enseits. :Man hielt 
dann Dosojin und Jizo als Bosatsu (buddhistische Heilige, Erloser), die an der 
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Grenze des Diesseits und J enseits stehen. Jizo ist der Retter der Seelen vor der 
Holle. Viele Tempel in den Provinzen sind von Legenden tiber hilfreiche Jizo 
und anderen Gottern und Buddhas umwunden. Auch NIOnche, die einen Tempel 
griindeten, wurden oft als mit geheimnisvollen Kraften ausgestattet gedacht. 

IV. Religion in cler Muromachi-Zeit (1392-1567) 

1) Higashiyama-Zen88 

Von der in del' Kamakura-Zeit nach Japan gekommenen Zen-Sekte bildeten 
sich sowohl von del' Rinzai-, wie von der Soto-Richtung zahlreiche Unter
gruppen. Es gab solche mit und ohne Beimischung des exoterischen oder eso
terischen Buddhismus. Der herrschende Clan nach dem Untergang der Hojo
Regierung in Kamakura waren die Ashikaga, die ihr Zentrum wieder nach 
Kyoto verlegten und zwar in den Stadtteil ~luromachi. Von ihnen waren be
sonders Ashikaga Takauji und Tadayoshi an Zen interessiert. Ihnen gefiel der 
mit esoterischem Buddhismus gemischte Zen besser, \Vie der reine Zen, wie das 
schon bei den Kriegern in Kanto der Fall gewesen \var. In Kyoto enhvickelte 
sich mit der Zeit ein gereinigter Zen. 

\luso riet Takauji (1305-1358) und Tadayoshi (1.307-13,52), zur Betj:auerung 
der gefallenen Krieger in jedem Lande Ankoku-zenii ("Zen-Tempel zur Be
friedung des Landes") zu errichten. Das sollte geschehen zur Aufrechterhaltung 
del' Ashikaga-Macht. Zugleich woUte Nluso in den Provinzen die gown ("Hinf 
Kloster") zur Entfaltung bringen. :Nfuso arbeitete auch daraufhin, daB von Taka
uji, um ftir die Seelenruhe des Kaisers Go-Daigo (1319-1338) zu beten, in Saga 
Tenrytlji erbaut wurde. Die drei Tempel Tenryuji, Nanzenji und T6fukuji 
bildeten dann den Kern del' Zen-Sekte. Die Zen-Sekte erlangte in Kyoto unter 
"\luso gro13e Macht und brachte hervorragende gelehrte Monche hervof, \Vie 
\fukyoku Shigen, Shunoku :Myoha, Cido Shllshin und Zekkai Chllshin. Die "\Juso
Richtung galt damals als die Zen-Sekte schlechthin. Es bestand die N eigung, die 
anderen Richtungen del' gosan in Kyoto und Kamakura zu unterdrucken. 

Shunoku war Neffe und zugleich Schi.iler von ~luso. E1' \var auch politisch 
geschickt, war der geeignete Mann, die Fiihrerschaft del' Zen-KlOster zu iiber
nehmen. Er erlangte die besondere Gunst del' Shogune (Statthalter) Yoshiakira 
(1330-1368) und Yoshimitsu (1358-1408). Er wurde zum Generalobern und 
obersten Lehrer aller Zen-KlOster. Er riet Yoshimitsu dazu, Shokokuji den gosan 
einzureihen, was auch geschah. Spater wurde diesel' Tempel zum Familiengrab
tempel (bodaisho) des Ashikaga-Clans. Bier wurde die Ceneralleitung der gosan 
eingerichtet. Ein goldenes Zeit alter fur die Sekte war angebrochen. 

88) ~faeda Aishin: Zen-slut [Die Zen-Sekte]. In: NBD, Bd 7; S.147-167. 
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Seit der Kamakura-Zeit haftete den Zen-Tempeln und -Klostern immer noch 
eine esoterische Beimischung an. Literarische und asthethische Tendenzen 
waren ebenfalls vorhanden. Wegen ihrer Bildung wurden die Zen-Monche 
verbeamtet. Sie gingen weitgehend in Literatentum auf. AuBer dem Tantra
Buddhismus war auch die J 6do-Lehre in die Zen-"\Velt eingedrungen. Es wurde 
nembutsu geiibt, viele traten wenigstens voriibergehend zur Jodo-Sekte tiber. 
Der reine Sung-Stil im Zen wurde immer schwacher. In der Rigashiyama-Zeit 
gingen die Ausgleichungstendenzen weiter. Die tariki-Elemente (Erlosung mit 
fremder Kraft) nahmen zu, die eigentliche firiki-Erlosung (aus eigener Kraft) 
sein sollende Zen-Art trat immer mehr zuriick. Ferner verbanden sich Jodo-Ideen 
mit Einsiedlertum, sodaB im Zen eine einzigartige Einsiedlerrichtung zustande
kam. Viele gosan-ll,lOnche kehrten in die \Veli zurLid::, die verbliehenen fuhrten 
ein konventionelles Leben mit esoterischen Feiern und Zercmonien. Die alte 
gosan-Richtung suchten bis zuletzt eine Handvoll Monche zu wahren. In der 
alten Zeit wanderte man herum und suchte in den Schulen vieleI' Zen-Meister 
zu lernen. Aber die PRege del' Betrachtung zusammen mit der von \Vissenschaft 
und Kunst verehbte. 

Das System der gosan kannte drei Stufen: gosan-Kloster mit groBerer 
Gemeinschaft, fussatsu kleine Gemeinschaften, und shosan einfache Tempel. Sie 
wurden von del' Hegierung dotiert. Es gab fLinf eigentliche KlOster (gosan) in 
Kamakura und in Kvoto. Von der Kamakura-Zeit an wurden alln1~i.hlich auch 

~ 

die jussatsll und die s7:osan eingerichtet. Ende -:\luromachi gab es ca. 60 jussatsu, 
shosan libel' 200. Zur Zeit der Vollendung dieser Struktur wurde ein Hegistrar 
der ),lonc:1c (so,"ohu) eingerichtet. Die Statthalterschaft (bakufu) stellte einen 
ObeI'aufsichtsbeamten (:::enritsu-ch6r6-bugy6) an. Er hatte sich um aIle Staats
tempel und cleren pfrLinden zu kiimmern. Es el!hvickelte sich ein sehr detaillier
tes Beamtensystem mit komplizierten Kompetenzbereichen. 1615 fiihrte Toku
gawa Ieyr..sH clas Prinzip ein, von allen Eichtungen (h~l) der Sekte fahige Leute 
als BemTlte zu installieren. 

Es traten immer wieder bedeutende :M~i.nner auf, die mit der Aristokratisie
rung und Verbeamtung del' RauptklOster nicht einverstanden waren. Sie 
zogen sich in den Provinzen in Klausen zuriick. 1m Allgemeinen herrschte eine 
groHe Aufspaltung in verschiedene Richtungen. SchOll seit del' Kamakura-Zeit 
waren Eiheiji in Echizen, Daijoji in Kaga, Sojiji und Yokoji in Noto, Daijiji in 
Rigo (K Yllshll) regionale Stutzpunkte. Von Zeit zu Zeit gab es Bestrebungen, 
die Zen-SeIde zu meh1' Einheit zusammen zubringen. Die GegensLitze zu den 
gosan-Zentren \varen aber schwer zu iiberbriicken. Es herrschte zuviel Indivi
dualismus. \Vichtig war fur das \Veiterbestehen einer Richtung, einen \Veihealtar 
(kaicZan) zu haben, den sich verschiedene Richtungen leisten durften. Sie 
brallchten regionale Protektoren, und wenn sie popubr werden wollten, muBten 
sie die '"om Volke gewunschten Feiern veranstalten. Es erschienen auch Zen
Katechismen mit konventionellen Antworten. Die Soto-Richtung sog in den Pro-
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vinzen die Tendai- und die Shingon-Sekte in sich auf und dann mit der Zeit 
auch die gosan-Richtung. 

:2 ) Gozan-Literatur 

Ein vVort ist noch liber die sogenannte gozan-Literatur zu sagen. Diese 
wurde meistens in Kamakura und Kyoto von Zen-11onchen in Chinesisch 
geschrieben. Sie begann mit dem Auftreten der Zen-Sekte in Kamakul'a, ihr Ende 
fiilIt zusammen mit dem Verfall der gozan-Richtung zu Beginn der Neuzeit. 
Ihr Hohepunkt fallt zusammell mit del' Kitayama-Kultur anfangs der ~lul'omachi
Zeit und del' Higashiyama-Kultur von ~1itte :Muromachi. In China hatte bereits 
\viihrend der Sud-Sung die Zen-Sekte aristokratische Tendenzen angenommen. 
Da traten h~1Ufig Sohne von Literatcn und Beamten in deren I(lcjster ein. Urn 
ihre Lehre zu vel'breiten, pflegten Zen-Monche positiv die konfuzianischen 
\Yissenschaften und verfaBten stilvolle Gedichte. Als in del' KarnaknrC1.-Zeit 
japanische :\lonehe nach China kamen, paf3ten sie sich diesen literarischen 
Ge\vohnheiten an. Die zahlreichen aus China nach Japan einge\vanderten Zell-
110nche lebten hier ihr gewohntes Leben weiter. Urn in KlOster mit Zcn-!vleistern 
einzutreten, war die Ausbildung in chinesischen Gedichten eine Bedin~~nng. Der 
tiefe EinfluH del' chines is chen Zen-Sekte dauerte auch unter den Yu('m und ::\1ing 
an. ~eue Stile und Tendenzell h1 China wurden durch japaYlische Zen-\Ionche 
nach Japan gebraeht. 

Eine besonders nachhaltige \Virkung ging von Issan Ichinei aus, def 1299 
nach Japan gekommen und zun~i.chst im Kench6ji in Kamakura hitig ''''8.1'. Er 
hat ZlU seine Schuler Stil und Geschnuck del' Siid-Sung iibennittelt. Durch 
ein~:e\Tv-anderte ~I()nche blmen sp~i.ter noeh Yuan-Errungenschaften dazu. In der 
~111:-"(J:1.1J.chi-Zeit wurden die Zell-~lonche gel'ade \,vegen ihrer Bildung ein Be
standteil des Beamtenapparates, so wie das unter den Siid-Sung auch in China 
del' Fall war. 1h1'e \Vurzeln hat die Zen-Poesie in del' Zen-Aszetik, deren 
Ausc1rncksmittel sie ,"val'. Als solche nehmen sie in der Geschichte del' japrrnisehen 
Liter:.,tur einen bleibenden Platz ein. Andere yom Zen-Geist inspirierte kulturelle 
Leistunsen sind 11alerei (Sesshll), Kalligl'aphie, Keramik, Architektur und 
Blumenstecken (ikebana). 

Zusammenfassend tiber die LeIwe: die zwei Hauptrichtungen des japa11ischen 
Zen unterscheiden sich in del' Art und vVeise wie man zur Erleuehtung (satori) 
gehngt. Die Rinzai-Richtung (Eisai) legt Wert auf plotzlichen Schock und 
Betrachtung tiber paradoxe S~i.tze (koan). Die Soto-Richtung (Dagen) zieht 
die ,\lethode des ruhigen, betrachtenden Sitzens (zazen) vor. Eine dl'itte Rich
tung. 6baku, wurde 16,54 vom chines is chen Monch Yin-yuan (japan. Ingen) 
eingehihrt. Sie iibt die 1'lethoden der Rinzai-Richtung und gestattct zugleich die 
Anrufung V'0~1 Amida (nemlndsu). 
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3) Die Ikko-Sekte, ihre Organisation und Revolte89 

Die Ikka-Sekte 1st cin Ableger der von Shim'an begriindeten \\'ahren SeIde 
yom Reinen Lande (J 6do-shinshil ). Shim'an wollte weder Schuler noeh Tempel 
haben llnd brauehte daher auch keine pfriinde zum Unterhalt von Tempeln. 
Er dachte nicht daran, sich mit einer organisierten Lehrgemeinde Zll llmgeben. 
Nach seinem Tode gab es in Kant6 zahlreiche Lehrgruppen (manto). Del' dritte 
Generalabt (hossu) des Tempels Honganji, namens Kakunyo, unterdriickte die 
Tendenz, daB sich diese kleinen regionalen Gruppen yom Honganji abseits 
hielten. Er wollte Honganji zum ~1uttertempel del' Anh~tng,er von Shinran 
machen. Kakunyo suchte die kleinen Gruppen drauBen auf, suchte Shinran als 
Lehrbegriinder zu heben und verbreitete desscn Bilder. Shinran hat nie einen 
Protektor h1f seine Lehrgruppen gesucht und auch nicht an deren Zusammen
schluB zu einer Se1de gedaeht. Das zu tun war aber das Ziel VOll K~lku;I;-(), E1' 
predigte den Ghiubigen Pietatsverpflichtungen gegenuber ihrem Le:u'er lEld 
bemuhte sich urn die Gunst der Feudalherren. 

Der Name Ikk6-shtt bedeutet "SeIde derer, die sich einem ei:1Zlgen-d.h. 
Amida-geweiht haben", einzige oder geeinte SeIde, Sekte mit einer cinzigen 
Richtung. Kakur,yo hatte mit seinen Einigungsbestrebungen groBen Erfolg. Yon 
der Namboku-Zeit (1336-1392) bis in die ~/luromachi-Zeit (1392-1490,) folgten 
in der Leitung von I-Ionganji aufeinander Zennyo, Shakunyo, K('myo ll'.]d Zonny-o. 
In diesel' Zeitsp:mne war die Entfaltung del' Ikko-Sekte geringfiigig. 1412 war 
der Honganji del' Periode Zonnyo vereinsamt, es kamen keine Pilger. Sllinrans 
Lehrgruppen in Kanta, Tahoku und KYllshtt gehbrten aIle wirtscluftliC'h und 
sozial zuriickgebHebenen Gesellschaftsschichten an. \Venn die Ikk,:)-Sekt~ einen 
Aufschwung nehmen sollte, 111uHte sie in besser enhvickelte GegenclejJ gehen, 
wie Ki11ki, Hokuriku, T6kai, Ch11goku. Tats~i.chlich verlegte die Sensh:\ji-Grnppe, 
die ihre Basis bisher in Kant6 hatte, diese in der :\1uromachi-Zeit =.:rst na.eh 
Echizen, dann nach Ise. Die Honganji-Lehrgruppe in Kyoto war kein Problem. 
J\'ach dem Onin-Aufstand (1467) nahm die Ikko-Sekte auch in Kinki, Tohoku 
und T6kai plbtzlich eine groBe Entwicklung. \Veshalb kam del' Erfolg nach 
dem Onin-Aufstand? ~1an muB auf die Bauernschicht schauen, die die g:-::'sell
schaftliche Basis der Ikk6-Sekte war. Das waren Bauern in den fortschrittlichen 
Gebieten mit kleinen Landherren als Mittelpunkt. Die untere Schicht, die 
prr:.ktisch keine Bewegungsmbglichkeit und keine 'Virtschaftskraft hatte, durfte 
in die Organisation del' GHiubigen del' Ikk6-Sekte nicht eintreten. So blieb in 
Gebieten wie Kanta und T6hoku, wo die Bauern rucksbindig waren, die Sekte 
in ihrem \Vachstum zuriick. Unter den lokalen Reichen und Kriegern, Y,'e11n man 
sie vergleicht mit den kleinen Lanc1herren in den fortgeschrittenen Gebieten, 
gab es noch ein ausgesprochenes H()rigensystem. Anders war es in den fort-

89) Kas,lhara KaZllo: Ikk6-shil [Die Ikko-SekteJ. In: l\'BD, Bd 7; S.180-188. 
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schrittlichen Gebieten und in cienen, die von ~1itte :Muromachi in die Sengoku
Zeit (1490-1600) hinein auf dem \Vege zum Fortschritt waren; da nahm die 
Zahl der mittleren und kleineren Landherren plotzlich zu. Das von der Heian
Zeit aufrechterhaltene shoen( Pfriinden) -System brach da plotzlich zusammen, 
die kleinen und mittleren Landherren beherrschten in den Dorfern das Leben 
mit Selbstverwaltung mit einem Dorf als Einheit und beschiitzten das Dorf. So 
kam es, daB in Kinki, Tokai und Hokuriku die soziale Basis, von der die Ikk6-
Sekte getragen wurde, relativ stark war. Zu dieser Zeit trat im Honganji der 
achte Generalabt (hossu) auf. :Mit Energie und Schl::mheit verbreit2te er den 
Glauben unci organisierte er die Ghiubigen. Nach dem Onin-Aufstand war aus 
den genmmte:l Griinden die Ikko-Sekte in den gcsellschaftlich und wirtschaftlich 
fortgeschrittenen odeI' noch fortschreitenden Gebieten im Aufstieg begrHfen. 
Beim Ansehen des Generalabtes von Honganji schauten die feudal en Herrscher 
und GHiubige anderer Sekten und Schulen ~u Rennyo auf \vegen del' sprung
haften Entwicklung seiner Ikko-Sekte. 

Der .. Ansban del' Lehrgemeinschaft.-~1itte :Muromachi war es mit dem sh6en
System zu Ende. Bei den alten buddhistischen Gruppen war die Verbindung 
del' Haupt- und Zweigtempel ins \Vanken geraten. In diesel' Zeit kam die Ent
faltung del' l1<k6 nach Hokuriku in SCh\Vlmg. 1393 (:Meitoku 4) baute Shakunyo, 
der £l':nfte Vorsteher von Honganji, in Inami in Etchu Zuisenji. Inami liegt am 
~Httcllauf des Flusses Imizugawa am Dbergang vom Bergland in die Ebene. 
In Zuisenji residierte vol'ubergehend der viel'te Sohn des Honganji-Vorstehehl's 
Kenyo namens Nyojo. Diesel' baute in Futamata in Kaga den Tempel Honsenji. 
1350 (Kanno 1) schon wurde in Torigoe in Kaga, in der N~ihe des Knrihara
Passes, mit dem Bau von Guganji begonnen und zwar durch den direkten 
Schiller von Kakunyo namens Ritton. Ebenso in Kaga, Enuma-Distrikt, Yama
shiro llO Sh6kawasaki war der Tempel Sensh6ji bereits seit del' Zeit vor del' 
Hegierungsperiode H6toku (1449-1551) zum Lehrplatz der Ikk6-Sekte geworden. 
Die heiden Sbhne von Shakunyo namens Tonen und Rangel bauten in Kaga, 
Nomi-Distrikt, Komatsu den Tempel Chosh6ji. Von Chosh6ji zweigte sich Hon
kakuJi i:1 \Vada abo Die Ikko-Sekte machte also allseits Fol'tschritte. VOl' der 
Zeit yon Shakunyo waren Kakunyo, Zonkaku u.a. schon nach Kaga und Echizen 
gekommen. Del' siebte hossu ZOl1nyo war seIber in Kaga in del' Glaubensvel'
breitl1ng hitig, in Ogiu und Fukada an del' Grenze von Echizen und Kaga vel'
mehrte sich die Zahl der GHiubigen gewaltig. J edoch war von Honganji her 
gesehen del' so eingepRanzte Glaube der Ikk6-Sekte wenig orthodox, war in 
seinen Riten und Praktiken stark esotel'isch durchsetzt. Auch Renyo findet in 
einem Briefe, daB diese Richtung nicht die "vahre Lehre del' Shin-Sekte sei. 

An den errichteten Briickenkopfen wurden die Bauern als Glaubige or
ganisiert. \Venn man Zuisenji als Beispiel nimmt, kann man die Situation erken
nen. N ach 1393 (~1eitoku 4) hatte sich die Front der Ikk6-Sekte mit Zuisenji 
als \1ittelpunkt allmahlich vorgeschoben, waren auch die Bauern von Takase 
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auf den Gutern vom Todaiji und Hachimangll Ikko-Gbubige geworden. Dann 
etwa 70 J ah1'e sp~i.ter, 1460 (Kansho 1), machten die Horigen von Takase 
Gebrauch von der Starke des Ikko-Verbandes und verweigerten die Abgaben an 
Todaiji. Als Todaiji die Abgaben erzwingen wollte, schilrten die Krieger des 
Distriktes eine allgemeine Revolte del' Ghiubigen und sonstigen Bauern an. 
Das zeigt, wie weitgehend die Ikko-Sekte bereits Anklang gefUl~den hatte, 
wenngleich sicher nicht aus rein religiosen Griinden. 

Die Tempel und Lehrshitten (dolo), die nun zu \"orpostell gewm'den w,-uen, 
vermehrten sich shindig, bis ungeHihr 1471 (Bummei 3) waren die Erfolge der 
del' Ikko-Sekte auch offenbar in \1ikawa, ~Hl]o-O\Vari und hinuber nach Echizcn 
und Kaga. Der CroI3teil der Tempe] und Lehrsbtten war in Kaga. Diescs 
Verbreitungsgebiet deckt sich mit dem Gebiet, in clem die mcisten mittleren und 
kleineren Landeigentlimer die Bauern vom Horigenzustand bcfreit hatten. Bis 
1471 (Bummei :3) gab es in Echizen, KagJ. und Etcln\ 119 Tempel der Ikko
Sekte, die bekannt sind. Das ist del' Erfolg der Ikko-Sekte von Honganji in 
IIokuriku un tel' Rennyo. 

1471 ging Rennyo nach Yoshisaki an der Grenze von Echizen und Kag.1, 
errichtete dort eine Lehrstatte und vervollkommnete die Organisation der Hoku
riku-Glaubigen als Honganji-Gbubige. Das Auftreten von Rellllyo war ausserst 
erfolgreich. Unzahlige kamen zur Lehrshitte von Yoshisaki. Im Folgenden 
assimilierte sich Honganji Tempel und Glaubige aus allen allderen Sekten und 
schuf neue Lehrshi.tten. AIs Folge davan wurde lehrinhaltlich der EinfluB von 
anderen Sektell stark. Alldererseits weluten sich andere Sekten auch mit 'Vaffen
gewalt lmd suchten die Ausbreitung der Ikko-Sekte zum Stehen zu bringen. 
Zvvanzig Jahre nach dem Auftreten von Rellnyo war die Sekte allein schon in 
Echizen, Sakai-Distrikt, einschlieI3lich Yoshisaki, mit Sicherheit um 49 Tempel 
gestiegen. 

Diese Erstarkung, del' Honganji-Gruppe beruhte naturlich zum graBen Teil 
auf del' Errichtung neuer Tempel und Lehrshitten, abel' nicht wenig auch auf 
dem Sektenwechsel von anderen Claubigen. So waren z.B. von den 49 Tempeln, 
die im Sakai-Distrikt illnerhalb von 20 Jahren dazukamen, zwanzig, die von del' 
Tendai-Sekte heriibergeschwenkt waren. Die Bauern ihrer Umgebung wurden 
Honganji-Glaubige und del' EinfluB del' lokalen Tendai-Tempel verfiel. Da auch 
die diese Tempel unterstutzenden Reichen sich dem Honganji-Glauben an
geschlossen hatten, blieb den Tempeln anderer Sekten oft nul' die \VahI, ent
wedel' uberzutreten oder einzugehen. Nicht nur in Hokuriku entwickelte sich 
die Ikko-Sekte so, sondel'n auch in Kinki mit Kyoto als ~1ittelpunkt, in ganz 
Omi, Yamato, Settsu, Kawachi und Kii, uberall ein ph~inomenales Anschwellen 
von Glaubigengemeinden. 

Del' Ikko-Aufstand, sein Ausbruch in Kaga.-Die Bauern, die Honganji
Glaubige geworden waren, sagten: "'Vir haben ein Herz mit Clauben allS 
Fremdkraft (tariki) bekommen". Die Tendenz wurde immer starker, zunachst 
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die Protektion und dann die Feuda1herrschaft zu verachten. Die Bauern hatten 
zwar einen ZusammenschIuB zu Darfern als Einheiten, aber diese Darfer waren 
verstreut, ohne weitreichenden gegenseitigen Zusammenhalt. Durch die Annahme 
des Shinshu-G1aubens waren sie verbunden mit I-Ionganji tiber die Vorsteher 
der Zweigtempel und einfluBreichen Glaubigen aus den Reihen der dbrRichen 
Landeigenhimer. So ergab sich tiber weite Lander hin eine Organisation. Die 
GHiubigen bekamen durch Denken an Amida in ihrem Herzen die \Viedergcburt 
(616) in del' anderen "\Velt versprochen. Sie wurden Kinder von Amid.1.. und 
zug1eich ~Htglieder eines Feudalsystems mit Honganji an der Spitze. J e groBer 
die Zah1 der Glaubigen in einem Bezirk wurde, umso mehr wuchs der \Vider
stand gegen die lokalen :~vfachthaber. Die verschiedenen Generalabte (hossu) 
lehrten seit Shim'an, daB man nur an Amida zu glauben brauche, um gerettet 
zu werden. Die Bauern wollten damit im Eink1ang aIle Gatter unci Buddhas, 
die sie mit dea Fendalherren gemeinsam hatten, aus dem Dorf und ihrem ganzen 
Lebensbel'eich verbannen. \Venn die LehrIinie von Honganji sich in eirl Gebiet 
hinein ausdehnte, wurden die Bauern, die unter dem dortigen Feudalherrn 
standen, del' Reihe nach vom Vorsteher des Honganji-Zweigtempels gewonnen 
und ol'ganisiert mit dem Tempe1vorsteher als AnHihrer. Die 10kalen Reichen 
und Krieger fiihlten sich daher in ihrer Stellung sehr unsicher. Zun~1chst gab 
es uberaU kleine Reibereien. In Kaga und Echizen sahen die Tempelvorsteher 
anderer Sekten und die 10ka1en Kr~eger die 1kko-Sekte mit Yoshisaki mit scheelen 
Augen an und begannen, die TempeIgeb~iude in Yoshisaki zu zerstaren und die 
glaubi:sen Bauern zu beHistigen. Das nah111 immer graBere Ausma13e an. 1474 
(Bummei 6) brach in Kaga ein Kampf aus zwischen der Ikko-Sekte und den 
lokalen Kriegern. Die Krieger muBten das Feld raumen. In dies em Kampfe kam 
die Familie Kosugi, die Stellvertreter des Feuda1herrn war, urns Leben, auf 
Seiten der Ikko-Aufshindischen gab es 2000 Tote und Verwundete. 1481 (BUll1mei 
13) schien ganz Kaga ohne Herren zu sein, die Bauern beherrschten das Land, 
die Feudalherren hatten nur die \VahI, entweder seIber zu erlaschen oder sich 
seIber ebenfalls der Ikko-Sekte anzuschlieBen und so noch EinfluB auf die Banern 
zu haberl. Die Energie der Aufshindischen ausnutzend wiiteten die 10ka1en 
Reichen ~eCIen die Feudalherren (claimy6) der Lander in del' Zeit del' "kimp
fenden L~~_nder" (sengoku, 1490-1600), in der die ~J::lCht der Zentralregierung 
auf den Nullpunkt gesunken war. 

In Kaga herrschte von Rechts wegen die Daimyo-Familie der Togashi. "\Jit 
dem Tite! Kaga no suke war sie im 11. J ahrh. mit der Regierung des L::mdes 
Kaga betraut worden. Der erste Gouve::neur von Kaga war Togashi Tada::ori. 
Togashi ~fasachika (gest. 1488) geriet in die 1k1<o-\Virren hinein, in del1e:l sich 
die Familie entzweite. Beide Parteien stritten urn die ~facht, jede der beiden 
wollte die \lacht del' Bauern HiI' ihl'e Zwecke gebrauchen. Togashi ~lasachika 
ge1ang es, im ganzcn Lande die :Macht an sich zu reissen. Die Bauern, auf die 
er sich geshitzt hatte, wurden ihm dann zu Histig und er fing an, sie zu llliter-
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drucken. Der ZusammenstoB der beiden Parteien war nur mehr eine Frage der 
Zeit. Die Reichen brachten mit Unterstiitzung der Bauern die Togashi zu Fall. 
1488 (Chokyo 2) brach ein Aufstand im gan~en Lande aus. Togashi j\Iasachika 
suchte sich zu halten. Er ersuchte die Daimyo der Nachbarlander um Hilfe. Er 
verschanzte sich in der Burg Takao. Die Ikko-Streitmacht war mit U nterstutzung 
der Gli:i.ubigen von ganz Kaga, von Noto, Etchll, Echizen und auch von anderswo 
auf 200.000 I\lann angewachsen. Den Hilfstruppen del' Daimyo aus den Nach
barbndern wurden an den Grenzen die Zugangswege abgeschnitten. Die Auf
shindischen siegten, ~lasachika endete mit Selbstmord. 

So wurde ganz Kaga ein Herrschaftsgebiet von Honganji und blieb es 100 
Jahre lang. Die Reichen, Tempelvorsteher und Baucrn waren sich einig. Del' 
Sie;:, der Aufshindischen in Kaga hatte weitgehende Auswirkungen auf die 
BauerngLubig,en in den benachbarten Landern Echizen, Noto und Etchu, wo 
sie 100 Jahre lang immer \vieder Konflikte mit den groBen Feudalherrschern 
(Daimyo) hatten. 1485 (Bummei 17) brach in Hida mit dem Bergdorf Shira
kawa als I\1ittelpunkt ein Aufstand aus, in Etchu ebenfalls. Die Sippe Uchijima 
kampfte in Hida gegen die Bauern, die ihr Zentrum in Shorenji in Shirakawa, 
dem Sammelpunkt der Ikko-Sekte von Hida, hatten. Der Aufstand endete hier 
zwar mit del' Niederlage del' Ikko-Streitmacht, Uchijima nahm aber, um sich 
halten zu kannen, del' Ikko-Sekte gegenuber cine versahnliche Haltung ein, 
vermied Reibungen und dachte nur an seinen eigcnen Fortbestand. 

In :\1ikawa entbra~mte del' Kampf 1.563 (Eiroku 6) zwischen Matsudaira 
Ieyasu (spMer To}"ugaw8.. Ieyasu) und den Ikko-GHillbigen. Die Bauern in 
Hirano im FIllBgebiet des Yahagigawa waren Ikko-Glaubige von Honshoji im 
Aomi-Distrikt, von TOi?/tji in Sasaki, von Shomanji in Harisaki, Nakata-Distrikt. 
Zu dieser Zeit war :\Iikawa politisch gceinigt worden durch ~1atsudaira Ieyasu, 
der das Land zu SCll1el11 Herrschaftsgebiete gemacht hatte. Da kam der 
Zusaml11ensto13 mit der Ikko-Sekte. N ach einem Kampf von sechs Monaten 
unterlagen die Aufstiindischen, dieser Kampf war die graLite Krise im Leben 
von Ieyasu. Die sprunghafte Entwicklung del' Ikko-Sekte mit ihrer weltlichen 
"Macht l11uBte mit N otwendigkeit zu solchen ZusammenstaBen mit den regionalen 
Feudalherrschern hlhren. Es gab in mittelalterlichen Darfern auch andere 
Lehrgruppen, abel' solche bewaffnete Auseinandersetzungen fandel nur mit der 
Ikk6-Sekte statt, als diese in ihrer Entwicklung eine gewissen Stufe erreicht 
hatte. 

Die Unvermeidbarkeit del' Ikko-Aufstande.-Die Basis der von Shim'an be
grundeten Honganji-Lehrgemeinschaft waren in den wirtschaftlich und sozial 
fol'tgeschritteneren L~i.ndern die mittleren und kleineren Landherren. Die V 01'

steher der Zweigtempel, die die Mittelpunkte des Zusammenschlusses del' 
GHi.ubigen waren, erwarteten von den Bauern Beitr~i.ge zum Unterhalt del' 
Tempel und Lehrstatten. Zu Beginn der Ikko-Entfaltung waren diese Lehrstatten 
nicht wie bei anderen Sekten stattliche Hallen, sondern primitive Buden. Die 
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Zahl del' Glaubigen war anfangs gering, die :\1ittel waren minimal. So betrieben 
die Honganji-Vertreter die Lehrverbreitung in einer von Kriegswirren zerissenen 
Zeit. 

Die DOl+resellschaft bestand dama]s aus mittleren und kleineren Land
besitzern und'" im Dorf sef3haft gewordenen Kl'iegern (samurai). Diese Land
herrcn und die Tempelvorsteher -standen gewisserma13en auf demselben Stand
punkt wie die Bauern. :\Jit del' Entfaltung del' Ikk6-Sekte nahmen die Gb.ubigen 
zu, clas Leben der T empelvorsteher entsprach im Ganzen den Erwartungen del' 
Ghubigen. Die B<nlCrn gevvannen dllreh ihre Erfolge in den K~i.mpfen mit den 
Feudillherrell SelbstbewuBtsein. Die Honganji-Lehrgruppe entvviekelte 
sieh seIber zu einer politischen 0.1acht, die in del' Zeit del' ki,mpfenden Lander 
nlit anderen :\laclltgruppen rivalisierte. An de::.' Spitze del' Ikko-Sekte stand der 
Honganji-Tempel in Kyoto, dessen religibse und politische Zweigstellen waren 
die Zweigtempel uncl Lehrstellen, die Basis der Pyramicle bildeten die Ballern. 

Die politische T~itigkeit del' Ikk6-Gemeinsehaft setzte mit dem Onin-Aufstand 
(Onin no ran) ein. Dieser war an sich nur ein Streit innerhalb des Ashikaga
Clans. Es handelte sich urn die Nachfolgerschaft des Shoguns Yoshimasa (1435-
1490), um die sich zwei Parteien stritten. Die 13auern hatten aber am meisten 
unter den krieger:schen Auseinandersetzungen zu leiden, sie wurden liber aIle 
~1a13e aus~eso~en. Die Ikko-Gemeinschaft war ein einigendes Band del' Bauern 
zur gerecl;tfcl'bgtc1 u:ld not\ycndigen Selbstbehauptung, zumal nach clem Onin
Aufstand (1467-14 ii) del' Kampf der Aristokratenparteiell bis 1590 andauerte. 
\\7eitere Ent\\'id:lun; del' Shin-Sekte.-Die Shinsh~\ odeI' Ikk6-Sekte, deren Stifter 
Shim'an \',-(11', beLieo seit dem dritten Sektenoberhaupt (hossu) narnens Kakunyo 
nachhaltig ihren Ausbau als Honganji-Lehrgruppe. In Predigten wurde den 
GLtubigen die Vel'ehrung des Sektenoberhauptes-h66 Lehrkonig, "Papst"-und 
a1121.' untergeordneten H~inge nahegelegt. In del' Zeit des ~:.chten Lehroberhauptes 
namens Rennyo, also ca. 100 Jahre nach Kakunyo, mu13ten die Lehrer del' Sekte 
noell einen \vichtigen Schritt tun. In der Zwischenzeit \var die ~1uromachi
Statthalterschaft (bakufu) ( 1392-1490) zustandegekommen, in den L~i.ndern 

fingen Fcud~l.lherren ( Daimyo) zu regieren an, die aIte Leheneinriehtung 
(shoen) war zel'fallen, das Dorfsystern wandelte sich, die Bauern \vurden selbst
bewu13ter, \Vie die vielen Ikko-Hevolten zeigten. Das Feudalsystem war am 
Erstarken. \Venn in einem Lande eine Sekte hi.tig sein wollte, bedurfte sie dazu 
de' Erlaubnis des Feudalherrschers. \Venn in einem Lande ein lokaler Daimyo 
ein Yerbot dagegen erlieH, wurde dort die Entwicklung del' Honganji-Sekte 
sch\Yierig. Einerlei, \Vie die Einstellung Rennyos zu den Ikk6-Aufstiinden war, 
als Generalabt del' Lehrgemeinschaft konnte es ihm nicht gleichgiiltig sein, wenn 
die Feudalherren die Spitze del' Gemeinschaft dafur verant\vortlich machten. 
Von iiberall her erhoben sich Stimmen, man miisse Honganji zerschlagen. Rennyo 
wollte den \Viderstand der Bauern gegen die lokalen Regierungen unter allen 
Umshi.nden brechen. 
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1473 (Bummei 5), drei Jahre naeh Rennyos Reise naeh Hokl1riku, wurde 
der Widerstand der lokalen Anhanger anderer Sekten und der Krie~er gegen die 
Ikko-Sekte sehr intensiv. Urn dem im groBen AusmaB zu envartenden Aufstand 
gegen seine Sekte vorzubeugen und urn Honganji zu stlitzen, gab Rennyo 
Cebote heraus, die seine Claubigen einhalten sollten. Das seehste davon war: 
nembutsu-Leute mussen den Feudalherren gehorehen, sie veraehten kommt 
nieht in Frage. 1474 mahnte er: aehtet die Feudalherren, entriehtet eure Ab
geben. PRegt in euren Herzen das weltliehe Cesetz (o-ho "Cesetz del' Konige"), 
die tariki-Gesinnung (Clauben an die Rettung dureh fremde Kraft), und maeht 
die Cute (jingi) zu eurem Crundsatz. Zuerst Cehorsam gegen die Hen'seher, 
das glaubige Herz solI im tiefsten Innern verborgen bleiben. 

Das Feudalsvstem wurde naeh Rennvo immer shi.rker. Der Deunte lwssu 
(Ceneralabt) v;n Honganji namens Jitsuny'o setzte ab 1499 (:-"IeiO 8) die Politik 
von Rennyo jm bedrangten Honganji fort. N oeh shirker als Rennyo betonte er 
die UntertanenpRieht. 1m Interesse del' geordneten Entwieklung der Ikko-Sekte 
sollten sieh die Claubigen auf die Seite der weltliehen :Maehthaber steHen, wenn 
notig aueh mit dem Opfer des Lebens. Aber def Ungehorsam del' Glaubigen 
gegen den BefehI von Honganji maehte Honganji maehtlos. Honganji muBte 
sich jetzt andere :Mittel zur Beherrsehung del' Bauern ausdenken. Die Bauern 
wurden gegenuber den Feudalherren und Honganji wie Sehafe gehigig gen1J.cht. 
Das gesehah dureh die Androhung des AussehIusses von der Sekte (hml7ol1!. Del' 
Ausdruek hamon bedeutet wortlieh "das Tor zerreissen". \Ver mit AllsschluB 
bestraft wird, geht der Sieherheit del' \Viedergeburt im Reinen Lande verloren. 
Das ist eine groJ3e Neuerung nieht nur in der Cesehiehte der Jodo-Lehre. sC~1dern 
in der Cesehiehte des Buddhismus uberhaupt. Das Oberhaupt del' H0l1ganji
Sekte beanspruehte Exkommunikationsgewalt. Der hossu steHte sich also z\vi
sehen den CHiubigen und Amida, sehaltete sich in diese personliche I3eziehung 
ein. Es lag jetzt am Oberhaupt der Claubigengemeinde, ob jemand zu A.mida 
gelangen konnte oder nieht. Daran hat Shim'an im Traume nieht gedacht. Dieses 
hamon ("Abbreehen der Zugehorigkeit zur Sekte", mon) war die theoretisehe 
Begrundung del' Feudalgewalt von Honganji. 

Abgesehen von den Folgen fur sein Seelenheil ist ein ExkommunizierteI aueh 
in diesel' \Velt in einer miBliehen Lag,e. E1' wird von den Claubensgenossen 
ausgesondert, sein Leben in einem nul' aus solehen bestehenden Dorf ist nn
moglich geworden. Die Bauern sind in vieler Hinsieht auf gegenseitige Hilfc 
angewiesen, beim FeldpRanzen, Ernten, Daehdeeken, in der Felderbe"'Ci.sserung, 
bei Feierlichkeiten wie Hoehzeiten und Begrabnissen, bei Dorffesten (matsllri). 
Vom gemeinsamen Leben ausgeschlossen sein maehte fiir den Einzelnen das 
Leben im Dorfe unmoglieh. 1m Jenseits erwartete ihn dann die Hone. So ein 
Claubiger konnte sieb an ein anderes Dorf wenden, abel' die Hand von Honganji 
erreiehte ibn aueb dort. So war das hamon, der SektenaussehluB, eine von den 
Glaubigen gefurehtete vVaffe. N aeh der Ara Shonyo kam kurz VOl' dem Ende 
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,del' langen Kriegswirren del' Sengoku-Zeit das Honganji-Oberhaupt Kennyo. Der 
von Honganji einzuschlagende vVeg wurde immer schwieriger. Doeh bevor wir 
das SchluBkapitel tiber die Ikko-Sekte nach der \luromachi-Zeit schreiben, 
wollen wir vorher einen Blick auf die Entwicklung del' J odo-Sekte Hanens und 
der Nichiren-Sekte werfen.90 

4) Die J odo-Sekte, ihre Entwicklung in den Provinzen 

\Vegen Mangel an Klarheit und Konsequenz der Lehre von Honen, elann 
infolge der Unterdriickung durch die alten Sekten und infolge del' Zeitverhi]t
nisse entstanden schon zu Lebzeiten des Griinders verschiedene AufFassungen 
und Erklarungen seiner Lehre. Das war nach dem Tode Honens noch im 
starkeren J\laJ3e del' Fall. Fast jedel' Einzelne glaubte, die orthodoxe LeIwe des 
Griinders fortzusetzen, sodaS sich zahlreiche Zweigsekten bildeten. Die einen 
sagten, "eine Anl'ufung und \Viedergeburt", die anderen "viele Anrufungen und 
\Viedergeburt". Dann gab es solche, die glaubten, mit der Tendai- oder anderen 
Sekten irgendwie zusammengehen zu miissen, um den Anfeindungen von deren 
Seite zu entgehen. So ergaben sich bald fiinfzehn Sektenrichtungen. Diese Auf
spaltung war der Schlagkraft del' Jodo-Sekte nicht forderlich. Sie blieb nach 
dem Tode von Honen sowohl in Kyoto wie in den Provinzen ohne groBere 
Aktivihit, wenngleich nicht ganz untatig. 

Ein Aufschwung kam mit del' Chinzei-Richtung, deren Begriinder Shokobo 
Bencho war. Sein Schiiler Nenna Ryochu errichtete in Kamakura den Tempel 
Komyoji, von dem dann die Entwicklung del' Sekte in Kanto ausging. Diese 
Richtung spaltete sich wieder in sechs Gruppen. Darunter waren hichtige 
J..lanner wie Ryoyo Shoge und sein Schuler l\lyo Shoso. Untcr ihnen bliihte die 
Sekte von der Namboku-Zeit (1336-1392) an in die ~luromachi-Zeit hinein. 
Shoge solI del' Sohn von Shirayoshi Yoshimitsu gewesen sein, dem HelTn der 
Burg I wase in Hitachi (Kuji-Distrikt), also eines lokalen Kriegers. Er sehloB 
sich Ryoyo Shoge an und wurde von ihm in die Tiefen der Jodo-Lehre einge
fiihrt. In damaliger Zeit waren die Sitten del' Sekte am ZerfalIen, es gab Leute, 
die sogar die Existenz del' Sekte verneinen wollten. Da schrieb Shoge ein Bueh 
iiber die Sekte und stellte deren Selbshindigkeit im ganzen Lande \vieder sicher. 
Er widmete sich dann del' Lehrverbreitung in Kanto, war auch im Shinto be
wandert und schrieb japanische Lieder (tcaka). 138.3 (Eitoku 3) ging SIloge 
in die Burgstadt von Chiba zu Ujitane und predigte die Lehre in :NIy6kenji. eji
tanes Sohn Tokujumaru trat in die Schule von Shoge ein und \vurde ~IOnch. 1m 
Folgenden zog sich Shage nach Shimosa zuriick, errichtete in Yokozone eine 
Klause, suehte eifrig, Glaubige zu gewinnen. Daraus erwuchs die urspriingliehe 
Richtung del' achtzehn tanrin ("Altarwalder") von Kanto. :\la11 sagt, Sho2es 

90) Kasahara Kazua: ]Odo-sTnt, Nichiren-sht1. In: NED, Ed 7; S.192-203. 
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Buch N iz{) shogi, erschienen 1385, soIl den Sekteninhalt zu groBem Erfolge 
gehihrt haben. Die damaligen Monche der J odo-Sekte waren zwar keine An
hanger des Prinzips der Erlosung durch eigene Anstrengung (iirild), betrieben 
das ausschlieBliche Anrufen von Amida ( senshl't-nembutsH ), gehorten aber 
form ell del' Tendai- oder einer anderen SeI<te an. Erst Shoge machte die Jodo
Sekte richtig selbst~i.ndig. 

Sh6so war Nachfolger von Shoge. Er lebte 1385-1393 unter Shoge. 1393 
(I\leitoku 4) eroffnete er im Lande I\lusashi, Toshima-Distl'ikt, Kaizuka den 
Tempel Zojoji. Bier entstand dann die Basis fur die \Veiterenhvicklung del' 
J odo-Sekte. 'V~lhrend del' beiden Generationen von Shoge und Shoso und hernach 
hat sich die L~hrgruppe in Kanto schnell entwickelt. 138:5 (Embun 3) wurde 
in Ul'izl1ra in Hitachi durch Ry6jitsu del' Tempel Jofukuji errichtet. Die 
wirtschaftliche B~lSjS daHlr stiftete der BurgherI' von bta namens Satake Yoshi
atsu. Die Kriegerc1ane Chiba und Satake waren groBe Gonner der J6do-Sekte. 
Zu diesel' Zeit gelang es Gyokan von del' Yamashiro-Richtung, den Tempel 
SenjOji zu einem kaiserlich approbieoten Gebetsort (chokugans!w) machen zu 
lassen. Von der 6zawa-Richtung verbrcitete RYLlhon Ryotoku im Tempel Entsuji 
in Shimotsuke die Jodo-Lehre. In Sagami und Suruga war Chish6 iiberall eifrig 
und erfolgreich hitig. Als spMer Tokugawa Ieyasu nach Kanto hereinkam, wurde 
Zojoji in I\iU',ashi sein Familiengrabtempel. 

AuGer diesen einfluBreichen Tempelklostern gab es viele Zweigtempel, die 
mit der Zeit angcschlossen wurden. Auch in ~Jikawa gab es Tempelgr~indungen. 
1.366 (Jt:ji :5) wl1rde durch Zenchl't in Imabashi, Atsumi-Distrikt, Goshinji erbaut. 
In "\L1tsudaira, Kamo-Distrikt, erbaute der jiingere Bruder des lokalen Kriegs
herrn Asuke Sh;genori, namens Shigemflsa den Tempel Jakuseiji. Anr<1knji in 
KiyotnrnlJn1, Htri-Distrikt, entstand 1408 (Oei 1.5) durch Dbernahme eines 
Tempcls von ei~ler a~lderen SeIde. 1451 (Hotoku 3) wurde in Iwatsumura, 
Nukata-Distrikt, del' Ternpel Shinkomy6ji vom lokalen Feudalherrn \1atsudaira 
ais sein Familiengrahtempel (bot"aisho) erbaut. 1473 (Bummei 7) erbaute "\Jatsu
daira Chikatada 1m Nllkabl-Distrikt Daijnji. Dies("f Tempel bhihte auf zusammen 
mit der Tokugaw8.-Familie, die aus del' ~latsudaira-Familie hervorging, und 
verRel auch mit d;eser. 15.50 (Tembun 19) wurde Daijuji eine kc'..iserlich appro
bierte Gebetsshi.tte. 

Die Entwick1ung del' Jodo-Sekte in Kyoto.-\Vie die eben erw~i.hnten Tempel
griindungen zeigen, fand clie Jodo-Sekte unter den Kriegern del' Provinzen viele 
Forderer. Im Kyoto-Gebiet nahm sie in der l\.Iuromachi-Zeit einen groBen 
Aufschwung. Besonders ihre Beziehungen zum Hofe wurden intim. Unter 
andcrem \vurde Boyo Shanin vom Tempel Chionji, dem Zentrum del' Jodo-Sekte, 
yom Kaiser Go-Hanazol1o (1429-146.5) gefordert. 1469 (Bummei 1) lief3 er ihn 
beten um Frieden im Reiche, Sicherheit im Lande und lange Dauer seiner Re
gierungszeit. Auch Kaiser Go-Tsuchimikado tat viel hir die J odo-Sekte. Del' 
110nch Shinsei vom Saikyoji hatte Tendai-Beziehungen, aber seine Predigten 
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waren reine Jodo-Lehre, er forderte zur Anrufung Amidas mit Nennung des 
Namens (shomyo-nembutsu) auf. Er erklarte dem Kaiser und den bohen Beamten 
O;o-yoslnl (Einfiihrung in die Lehre von del' vViedergeburt) von Genshin und 
allerlei Sutrentexte. Von Zendo und Ippen, den groBen Ahnen del' Jodo-Sekte, 
hingen Bilder im Palast. Die Jodo-Sekte hat offenbar die oberen Schichten del' 
Heian-Gesellschaft beherrscht. 

Die soziale und wirtschaftliche Basis del' Jodo-Lehre.-Die Jodo-Sekte konnte 
sich sowoh1 auf die Krieger ( bukke ) - wie auf die Beamten ( kuge ) -Klasse 
stutzen. In del' ~furomachi-Zeit geschah del' Bau neuer Tempel in Kanto und 
~likawa fast durchwegs mit von den 10ka1en Kriegern beigesteuerten :'\1itteln. 
Del' GroBteil del' Tempe1klbster waren Familiengrabtempe1 von Kriegersippen, 
zugleich SUitten des Gebetes um Kl'iegsghick und um Sicherheit und Gedeihen 
ihrer Familien. Aufstieg und Verfall einer Kriegel'gruppe riB 1mmer ihre Tempel 
mit sich. Hof und Hofaristokraten waren einsam geworden, so fanden sie Trost 
in del' Lehre VOIn Reinen Lande. Das Daijuji nahm unter dem nachhaltigen 
Protektorat der ~\latsudaira in ~1ikawa an Bedeutung Shindig zu. Das ,var ein 
:'\lodellfall del' J odo-Sekte in jenen politisch so unbeshindigen Zeiten. 

75) \Veiterentwick1ung der Nichiren-Sekte 

Nach Nichirens Tode teilte sich seine Sekte in sechs Gruppen, je nachdem 
welchem seiner Schuler, den "alten ~1bnchen" (ro-so) seine Anh~i.ng,er folgten. 
Die Sekte verbreitete sich mit Erfolg in Kanto, Sagami, :Musashi, Awa, Kazusa 
und Shimosa, dann in Hitachi, Kozuke und Shimotsuke; auch in Sado, ChLlgoku, 
Shikoku und Kyllshu. Die Nichiren-Sekte war uberall mit der groBen :,\Ienge 
der Krieger der lokalen Pfrundenbesitzer eng verbunden. ~1it deren \virtschaft
licher und sozialer Hilfe wurden die Tempel gebaut und imstand gehalten. Viele 
:'\lOnche in den ~ichiren-Tempeln waren Sbhne von lokalen Kriegern. Als tieferen 
Grund fiir die Zuneigung del' Krieger zur Nichiren-Sekte war das Gebet del' 
:,\lbnche um Kriegsg,hick und um Schutz del' KriegerfamjJien wirksam, es ging 
also um diesseitiges vVohlergehen. Buddhismus war eine Gebetsreligion gewor
den, del' Glaube an die :Macht des Gebetes (kito) war nicht nur bei den N"ichi
ren-Anhiingern groB. \Vir mussen darin einen Anpassungswandel des Buddhis
mus in Japan sehen. 

Die Yerlagerung des Patronates iiber Tempel auf die Nichiren-Sekte Enden 
wir z.B. beim Tempel Myokokuji in Shinagawa in :Musashi. Del' Tempel wurde 
1233 (Koan 8) von einem einfluBreichen Schuler von Nichiren namens Temmoku 
erbaut. Nach Temmoku erhob Nichiei den Tempel indem er ihn in Hoozan 
("Phbnixberg") Myokokuji umbenannte. 1434 kam Myokokuji unter die Pro
tektion der Krieger Kunitomo Hachiro und Saburo. 1436 lieB dort del' Gouver
neur von Kazusa (K. 110 suke) um die Seelenruhe (botai) seiner Eltern beten 
:und stiftete Felder. vVeitere Stiftungen von Tempelland durch die Krieger fan den 
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1438 und 1439 (Eikyo 10 und 11) statt. So war die Existenzbasis von ~1yokokuji 
gesichert. Das ist nur ein Fall von vielen, wie ein Tempel durch seine Gebete 
fur den Protektoratsherrn zur Blute kam. 

Die Nichiren-Sekte dringt nach Kyoto vor.-\Vahrend der ~1uromachi-Zeit 
fand die Sekte Anhangerschaft auch beim Hofe und den Beamten, bei der 
Statthalterschaft (bakufu) der Ashikaga und bei den Kaufleuten. Exponenten der 
Sekte waren in Kyoto Nichizo und sein Schuler Einin. Nichizo wurde mehl'mals 
aus Kyoto verbannt. Schlie13lich gelang es ihm, dort 11yokenji zu gl'tinden. Die 
Sektentempel bekamen in den N amboku-Wil'ren (1336-1392) Gebetsauftl'age und 
Schenkungen. Die Basis del' Sekte in Kyoto war gesichel't, als tv1yokenji mit del' 
kaiserlichen Approbation als Gebetsstatte ausgezeichnet wul'de. 1336 (Engen 1) 
bewal'ben sich auch die Ashikaga urn den Gebetsdienst von Nly6kenji. Nichizo 
stal'b 1342 (Koei 1). Sein N achfolgel' Daikaku erfreute sich gutel' Beziehungen 
zur Familie Konoe, Abkommling der Fujiwara. Die Familie war einer del' hinf 
Fujiwal'a-Zweige (go-sekke), aus denen sowohl die Kaiserin, wie der oberste 
Regierungsrat (kampaku) ausgewahlt wurden. tvlit Untel'shitzung von Ashikaga 
Yoshimitsu wurde del' Tempel ~1yomanji erbaut. Sohne aus Adelskreisen traten 
in Kloster ein. Nach den Onin-\Virren (1467-1477) gab es in Kyoto allein schon 
21 Tempel der ~ichiren-Sekte. Die Tendai-Sekte sah dies en Fortschritt mit 
scheelen Augen an. Auch andere Sekten \varen neidisch. Es kam zu Streitereien 
und K~=impfen. 1m 7. ~1onat 1536 (Tembun 4) mobilisierte EnryakLlji auf dem 
Hieisan die ganze Tendai-Sekte von Kyoto und Omi und schlieBlich wurden aIle 
21 Tempel und Kloster del' Nichiren-Sekte in Kyoto niedergebrannt. Diese Vor
falle gingen in die Geschichte ein als Hokke (Lotus blume ) -vVi1'1'en der Ara 
Tembun (Tembun H okke no ran). \1it Hokke ist die Nichiren-Sekte gemeint. 
1542 (Tembun' 11) konnte die Sekte wieder nach Kyoto zul'lickkehren und 
el'hngte ihre 11acht allm~i.hlich \vieder zuriick. 

6) Ideen einer Einheitsreligion91 

In den KlOstern der Sud-Sung hatte die Idee um sich gegriffen, daB Kon
fuzianismus, Buddhismus und Taoismus im Grunde genommen eine Einheit 
bilden, die nur verschiedene Erscheinungs- und Betatigungsweisen habe. :Mitte 
Kamakura griff dieser Gedanke auch auf Japan liber und fand ebenfalls Anklang. 
Andere wieder waren dagegen. So sagte Dogen, daB das unter den verkehrten 
:Meinungen die verkehrteste sei. Die Zen-Kreise verhielten sich sonst weitgehend 
zustimmend. N ach del' N amboku-Zeit (1336-1392) vel'ebbte die Opposition. Man 
verglich die drei Religionen mit den drei FiiBen eines DreifuBes. So traten auf 
Ryoshu Sh{ltaku, Saiin Shunjo u.a., ihre Ideen drangen in das BewuBtsein der 

91) Kasahara Kazuo: Sankyo-itchi [Vereinheitlichung der drei Religionen]. In: NBD, 
Bd 7; S.220, f. 
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Zeitgenossen ein. Kiyo Hoshu, der die Sung-Studien zur Bliite brachte, lehrte, 
daB die beriihmten Tugenden des Ta-hsiieh (japan. Daigaku) mit dem Buddhis
mus iibereinstimmen; sagte, daB sie sich nur dem N amen, nicht der Sache nach 
von del' herkommlichen Haltung des Zen unterschieden. Die drei Lehren wurden 
von diesel' Zeit an bildlich dargestellt in doshaga ("Weg-Erkarungsbilder") und 
solche Darstellungen und ErkHirungen wurden popular. Auf Bildern von den drei 
Lehren (san-kyo-zu) wurden Konfuzius, Buddha und Lao-tze als die Patriarchen 
del' Lehren dargestellt. Mitte :Muromachi waren derartige Ideen bei Zen-Monchen 
etwas Gewohnliches. Gesshu Jukei (gest. 1533) stellte den buddhistischen 
Tripitaka mit seinen fiinf Teilen den fiinf konfuzianischen Klassikern gleich und 
nach ihm entsprechen die zehn groBen Schuler von Shaka den "zehn kon
fuzianischen Philosophen". Wie beim \Vasser keine zwei \Vellen gleich und doch 
vVasser sind, so stehen sich auch Konfuzianismus und Buddhismus gegenuber. 
DaB solche Bilder zahlreich im Umlauf waren, kann man leicht erraten aus dem 
groBen Lob, das ihnen in den Gedichtsammlungen der Zen-:Monche gezollt wird. 
Mit del' Idee von der Einheit del' drei Religionen rechtfertigten die Zen-.Monche 
ihre Studien des Konfuzianismus und Taoismus, die sie ernst betriebcn. 

7) Shinto-Theorien92 

Die Yerschmelzungstheorie fiir Shinto und Buddhismus vvurde in der Kama
kura-Zeit wieder neu aufgegriffen, was zur Ausbildung eines Tendai- und eines 
Shingon-Shinto fiihrte. Ais nach den gescheiterten Mongoleneinti.llen das N a
tionalbewuBtsein und dam it das vom Gotterland erwachte, fand die U mkehrung 
der Lehre von den Gottern als Manifestationen der Buddhas in der sog:enannten 

L·' 

gyaku-honchi-suiiakusetsu statt. Demnach \Varen dann die Buddhas Manifesta-
tionen der Gotter. Der Ise-Shinto kam zur Ausbildung, \Vatarai Ieyuki schrieb 
das Buch RUijtl-iingi-hongen. Zur selben Richtung gehorte Kitabatake Chikafusa 
(1293-1354), der mit seinen Buchern Gegen-slul und Jinno-sh6to-ki fiir eine 
Neubelebung des Gotterglaubens eintrat. Flir die Shinto-Ideen del' Namboku-Zeit 
ist besonders wichtig das N ihonshold lindai-maki ("Gotterzeitalterband in den 
jap::mischen Annalen"). Ferner erschien das Jindai-kuketsu von Imbe Masamichi 
und das von einem Monch verfaBte Nihonshold bunsho. Die Tendenz zur Shinto
Auhvertung gab es schon in der Kamakura-Zeit. In der Ashikaga-Zeit schrieb 
Ichijo Kaneyoshi (1402-1481) seil1 Nihonshold sanso. Kaneyoshi schlieBt an 
Vortr~i.ge von U rabe Kanehiro an, zitiert Konfuzianismus, Buddhismus und 
Taoismns, findet im Jindai-Band des Nihonslwki mit Shinto zusammen aIle drei 
Religionen vereint. 

Am meisten jedoch brachte die Shint6-Theorien in FluB das Buch Yuitsu
Shinto-myoho-yoshLl von Yoshida Kanetomo (1435-1.511). Der Titel des Buches 

92) Kasahara Kazua: Shint6-riron [Shinta-Thearien]. In: NBD, Bd 7; S.219, ff. 
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bedeutet "Elemente des wunderbaren Gesetzes des rein en Shillt6". Yoshida 
vertritt darin: Japan hat den Samen [del' Religion] hervorgebracht, China die 
Zweige und Bhitter, Indien die Bli.iten und Friichte. Der Konfuzianismus stel1t 
von allen Lehren die Blatter dar, der Shinto ist die vVurzel al1cr Lehren. "Unser 
Land ist del' \rurzelboden del' drei Lander". Dem Shinto wird del' erste Platz 
eingerLiumt, Japan ist '\1ittelpunkt, Buddhismus und Konfuzianismus s;nd hinzuge
kommen. Dieser Nur-Shinto (Yuiitsu-Shint6) wurde mutig vertreten und \'e1'
breitet. Yoshidayama war del' Schrein in Kyoto, in dem die Yoshida-Familie 
Dienst tat. Dieser wurde als der Schrein des ganzen Landes propagiert. Die 
Yoshida-Familie beanspruchte das Recht, Priester zu weihen und Ileilighimer zu 
errichten. Oh112 Zvveifel dachten die Yoshida an eine Organis< .. tio~l \vie die der 
buddhistischen Sekten. Sie hr'..tten den Ehrgeiz, sich an die Sl)itze einer den 
ganzen Staat umfassenden Shinto-Hierarchic zu stellen. Auch in Hofkreisen 
fanden diese Shinto-Bestrebungen Freunde. Die Saat von Kanetomo und seiner 
Gesinnungsgenossen ging sp~1ter auf, vorhiufig beherrschten die buddhistischen 
Sekten noch das Feld. 

8) Das Bildungswesen (Tempelschulen) 93 

Irgendwelche Schulbildung war nur den hbheren SUinden /-':llg~:ilglich. Die 
Kaiserfamilie und die hohen Aristokraten lieJ3en ihre Lehrer an bestiullnten Tagen 
in die Residenz kommen und da die Kinder unterrichten. Die Kinder del' 
mittleren Beamtenklasse gingen zum Unterricht in die \Vohnung del' Le!ll'E'~·. Es 
gab Familienlehrer und Lehrer, die im eigenen Hause (shifuku) unterricl-:teten. 
Fiir den Untcrricht wurden Hefte (shamonG) und Skripten benLtzt. In ~1bnchs
kIostern· k~immerte sich der Lehrmeister (shish6) um den U nterricht der Schiiler. 
Die N otwendi;keit einer Schulbildung fiihlten iluJ3er den Beamten (huge) auch 
die Krieger (bushi) und die Stadtleute (chemin). Sie schickten ihj:e Kinder in 
Tempelschulen. So hat U esugi Kenshin im Rinsenji, Tokugawa (~Lttsulb.ira) 

Ieyasu im H~\:.,:oji studiert. Ober solche Schulung gibt Tamaki .~. , ein 
General der Zeit der himpfenden L~i.nder (scngokll) Auskunft in sei;le~l \kE}oiren 
Mizukara no kagami ("Spiegel meiner selbst"). Das ist die bcste Quel1e iiber 
die El'ziehung del' KiEder des damaligen ~!iliUirs. Tamaki Yoshiyasu 1.::a111 mit 
dreizehn Jahren zum Lernen in den Tempel Shorakuji. Taglich wurden Schrift
zeichen gelernt, sowohl der Silbenschrift wie der chinesischen Schrift. Ais 
Lesetexte wurden buddhistische Schriften und konfuzianisc}1e Klassiker ge
braucht; vom 1.5. Lebensjahre an das ~fany:3s7Hl, Kokinslul, das Ise--monogatari 
und das Gcnji-monogatari, auch japanische Gedichte (waka). Das ','.'~:ren die 
Anffangsgl'iinde. 

93) Kasahara Kazuo: Kyoiku no sho-keitai [Das Erziehungs\\"esenJ. In: XBD, Bd 7; 
5.220, ff. 
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Ein bemerkenswertes Erziehungsorgan war die Ashikaga-Schule, die sich 
Hochschule von Bando (Bando no daigaku) nannte (Bando ist ein anderer Name 
fiir Kanto). Sie war eine Grundung von Uesugi Norizane (gest. 1455). Der Monch 
Kaigen war deren erster Direktor, nach ihm folgten eine ganze Reihe anderer. 
Auch ein Teil des gewohnlichen Volkes schickte ihre Kinder in diese Schule. 
Die Unterrichtsgegenshinde' wurden 1446 festgelegt auf die Vier Bucher (s;:;u
shu), Sechs Klassiker (liu-ching), Lieh-tze, Chuang-tze, Lao-tze und ausgew~i.hlte 
Texte aus anderen Buchern. AuBerdem muBten aIle Gesetzesbestimmungen 
gelernt werden. DrauBen in den Pfriindengebieten war alles auBer Konfuzian
ismus verboten. Die Absolventen der Schule aus dem ganzen Lande sammelten 
zuhause Schuler urn sich oder wurden als Lehrer berufen. Die Ashikaga-Schule 
war somit eine Art Lehrerseminar. 1m GroBen und Ganzen blieben die Tempel 
und Kloster die Zeiltren des Schulunterrichtes. 

V. Religion in der Azuchi-M()lnoyama-Zeit (1568-1596) 

Die allgemeine Lage des Buddhismus.-Im tvlittelalter \var der Budclhismus 
nicht nur seIber Bestandteil der Kultur, sondern war Tdiger der Kultur durch 
seine Kloster und Monche. Dieser Urn stand anderte sich in der Zeit vom Onin
Aufstand (1467-1477) bis zum Beginn der Tokugawa-Periode (1603). D2 wurde 
der Konfuzianismus die fuhrende Geistesrichtung. Die ~lonche der Gosan-Kloster 
der Zen-Sekte, die lange Zeit den Schutz der Statthalterregierungen (bakufu) S3 

genossen, waren weniger Evangelisatoren oder Seelsorger der herrschenden 
Kriegerklasse, waren mehr Beamte und politische Berater der Shog,une. Sie 
fuhrten auch ausw~i.rtige diplol11atische Aufgaben durch und waren Trager und 
Verbreiter der chinesischen Bildung, die vorwiegend der kOllfuzianische HUl11an
ismus war. Zugleich waren viele von ihnen ~laler. In der Edo-Zeit (1603-1867) 
entglitten Konfuzianismus und ~1alerei den Zen-Monchen, aIs Gehilfen des 
Tokugawa-Bakufu fungierten \lOnche der Tendai- und der J6do-Sekte. Del' KOl1-
fuzianismus wurde fiihrend il1folge des Hochkoml11ens einer realistischen und 
praktischen Denkweise. \Vegen sei~~er \Vertsch~i.tzung des praktischen Lebens 
fanden die Herrschenden am KOlifuzianismus Gefallen. Vom konfuzianischen 
Standpunkt aus wurde, wie das auch in China weitgehend der Fall war, der 
Buddhismus venvorfen oder doch wenigstens in das Privatleben zuriickgedr~lngt. 

94) Tanaka Hisao: Bukky6kai no daisci [Die allgemeine Lage des Buddhislllus]. In: 
i'JBD, Bd 7; S.167-184. 

95) Bakufu heiBt w6rtlich "Zeltregienmg", Regienmg yom Zeltlager aus. Dieser Name 
wurde zuerst yom Sh6gun (General) Minamoto Yoritomo seiner eigenen Regierung in Kama
kura gegeben, dann beibehalten von den Ashikaga in Kyoto und den Tokugawa in Edo 
(Tokyo). Das Balwfll war eine Art Statthalterschaft, die de facto die Regierung im Lande 
auslibte, w~ihrend der Kaiserhof mit seiner Beamtenhierachie (kuge) in Kyoto ein schatten
haftes Dasein fiihrte. 
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Die in den SUidten allmahlich erstarkte Klasse der Kaufleute fand wenig 
Geschmack am Buddhismus, empfand ihn eher als storend hir den Handel. 
Ein Beispiel dahir sind die hinterlassenen Darlegungen des reichen Kaufmanns 
Shimai S6shitsu von Hakata. Die Monche der Ikko-Sekte kiimmerten sich nach 
Rennyo nur mehr um die Begrabniszeremonien und die Verstorbenen. Die Kloster 
yom Hieisan, K6fukuji, Koyasan u.a. hatten einmal ausgedehnte Pfriinde und 
konnten sich sogar Kriegermonche unterhalten. N ach den Onin-Win-en verlol'en 
sie mit den Pfriinden allmahlich ihre ~1acht. Die groBen Fuhrer der Landes
einigung Oda Nobunaga (1534-1582) und Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) 
dachten nur daran, die .Macht der Tempel zu bl'echen und hatten zum Teil noch 
schwere K~i.mpfe mit ihnen auszufechten. Die neue~l Selden von Kmnakura traten 
an ihre Stelle und entzogen ihnen die Basis. 

Da ist zu erinnel'n an die Soto-Sekte des Zen unter Dagen, an den Tempel 
:Myoshinji der Rinzai-Sekte, an die Jodo-Sekte der Chinzei-Richtung und an 
einen Teil der Niehiren-Sekte. Diese aIle bauten sieh viele Tempel, sie hatten 
aber nicht wie die groBen Tempelkloster von Kansai Phlinden mit eigcnen 
Streitkl'~i.ften. Ihre wirtschaftlichen Stiitzen waren L~i.ndereien, die sie von den 
Daimyo erhielten oder unterstanden der Verwaltungsaufsieht eines Daimyo. 
Verbindung mit den Kaufleuten und Gewerbetreibenden der Stadte hatten die 
Nichiren-Sekte und del' Tempel Daitokuji des Rinzai-Zen in Kyoto. Vorwiegend 
yon den Bauern getragen wurde die Ikk6-Sekte. Die Honganji-Lehrgruppe, die 
von Ghiubigen in Hokuriku, Tokai, Kinki und Chugoku unterhalten wurde, hatte 
als \Virtschaftsbasis die von den Ghi.ubigen beigesteuerten Geldbeitr~i.ge. Dieser 
Punkt ist die Besonderheit in der Organisation der Honganji-Gl'uppe, in del' 
Honganji Haupttempel mit Zentralgewalt war. Diese Gewalt war so groB, daB 
sie sich den Einheitsbestrebungen von Oda Nobunaga lange Zeit \vidersetzen 
konnte. 

AIle Sckten suchten durch Verbindungerl mit dem Hofe hoehzukommell. Sie 
hatten einen Haupttempel als Zentrum. In der Edo-Zeit kamen sie aIle unter die 
Aufsicht des Bakufu. Lehrstudien bhihten weiter, aber die Freiheit der Lehr
meinungen und Fublikationen waren behindert. Das Bakufu verfolgte mit dem 
System del' tanka ein politisches Ziel. Das vVort tanka bedeutet die Zugehorigkeit 
einer Familie zur GLi.ubigengemeinde eines Tempels . .Alle Leute mu13ten in die 
Ghi.ubigenlis~e irgendeines Tempels eingetragen sein. Dieses tank.a (\vortlieh 
"Altar-Familie" )-System war gegen die Christen gerichtet. Deren \"/eiterbestehen 
sollte umnoglich gemacht werden. Irgend einer Tempelgemeinde oder "Pfarre" 
mu13te jeder angehoren. Ein Zwang zul' Behi.tigung einer Glaubens:::ichtung war 
damit nicht gegeben. Auch ein \Vechsel der Tempelzugehorigkeit war maglich. 
\\'ie\'iel religioses Leben der Einzelne betatigte, hing dann auch zum Teil wenig
stens \'om Tempelvorsteher und seinem eigenen guten Beispiel abo Die Glaubigen 
muBten ihren Tempel durch Beitrage unterhalten. Damit harte auch das Suehen 
der :\lOnche nach pfrunden als Unterhaltsmoglichkeit auf. 
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1) Der Buddhismus unter N obunaga und Hideyoshi 

Beide um die Einigung des Landes bemuhte Politiker waren entschlossen, 
die soziale :\facht der Tempelkloster mit \Vaffengewalt zu beseitigen. Nobunaga 
ging zun~1chst gegen die Hieisan-Monche Yor, dann del' Heihe nach gegen die 
be\\-a!tneten .Monche von Izumi-~lakinooji und Negoroji in Kii, schlieBlich gegen 
die dem Honganji zugehorigen Ikk6-Gruppen. Andere Klostertempel \Vie K6fukuji 
und Koyrrsan konnten allein mit \virtschaftlichem Druck llnterwiirfig gemacht 
werden. :t\obullrrga war als Oberbefehlshaber yon T6kai personlich ~Htglied del' 
j\lyosllin--Lehrgruppe, hat als solches Seishuji gebaut. Er war nicht gegen 
Buddhismus und Tempel als solchen eingenommen. Ais Hideyoshi im Zuge del' 
Landeseinigung den \Viderstand bestimmter Tempel gebrochen hatte, betrachtete 
er die Tempel und ~1onche als Zierrat des Landes. Er gestattete auch den \Vieder
aufbau del' ze.i:storten Tempel auf dem Hieisan. In del' Stadtplanung yon Ky6to 
sah er TempelstraBen (teramachi) YOl", gab Honganji Tempelgrund. Dann 
errichtete er auf dem Higashiyama am H6k6ji eine Kolossalstatue von Buddha. 
Die einzelnen Sekten behandelte er gleich. Darin glich er Takedrr Shingen (15~1-
157.3), dem groBen Daimy6 und Kriegsherrn von Shinano und Gegner von 
Nobunaga, Hideyoshi und Ieyasu. AIle Sekten stellte er aber unter Aufsicht. 

Die Te-ncbi-Sekte.-~obunaga brannte 1571 (Genryu 2) die Tcndai-Tempel 
auf dem Hieisan nieder. Der Brand loderte vom 12.-15. Tag des 11. ~Ionates. In 
den vorausgehenden Jahren baute Nobunagas ~lilitarchef in Sakamoto in Omi 
eine Burg, konfiszierte die L~i.ndereien des Enryakuji in Mino und ami. Das Volle 
verlangte bcim Hofe deren Ri~ckel'stattung, 1m folgenden Jahre schlugc'1 nach 
der Schlacht bei Anegawa Soldaten von Asakura auf dem Hieisan ein L~1gel' 

auf. :--J obunaga dre>hte, \venn es zum Kampfe mit dem Volk komme, werde er 
an die Tempel Brand legen. Der Volkshaufen antwortete nicht. Nachdem Nobu
naga 1.S:71 im 9. i\loilat in Omi die Ikk6-Sekte geschlager: hatte, ging er ungern 
an die angedrohte Brandlegung. Es verbrannten 400 Tempelhallen und 1.300 
~1onche kamen um. 

Xach dem Tode von Nobunaga 15S2 (Tensh6 10) wurden die Tempelgeb~i.llde 
allmii.hlich wieder aufgebaut. Die S~i.ulen hir den Tempel Komponchlld6, der 
hente Boch steht, wurden lSSS (Tensh6 1.3) im 6. Monat aufgestellt. Auch die 
Reisme~lge als Tempeleinkomrnen \vurde festgesetzt. In der Zeit vm' del' Vernich
tung del' Hieisan-KlOster herrschte dort wenig Lehrhitigkeit. Del' Schwerpunkt 
del' Tendai-Sekte hatte sich nach Kant6 verlagert, wo es die zwei Richtung,en 
von Eshin und Danna gab. Es entstanden iiberal1 Kolloquienorte, \VO gelehrte 
~1()nC'he sprachen. Bekannt wurde so J 6chin (gest. 1603) yom H6zenji in Hitachi. 
Er stammte aus Shimotsuke. Erst studierte er Tendai in Kanto, ging 1360 (Eiroku 
3) auf den Hieisan, 1570 (Genryll 1) in das Tempelkloster H6zenji. Auch Tenkai 
war in Hitachi, residierte ab 1591 (Tensho 19) im Fudoin, ab 1.599 im Kitain 
von Sempa in ~1usashi. Das Tendai-Zentrum war in den Kriegswirren abge-
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brannt. Als Tenkai hinkam, wurde es wieder aufgebaut. 
Die Shingon-Sekte.-Auf dem Koyasan hatten 1580 (Tensho 8) hinf Pcutei

g~inger von Araki :\1urashige Zuflucht genommen und Soldaten Nobunagas. die 
sie verfolgten, umgebracht. Als Rache daHir wurden im ganzen L~ll1(le, soweit 
Nobunagas :\lacht reichte, die Koya-hiiiri (Dorfmonche) gefaBt und umgebracht. 
Kambe Nobutaka und seine Krieger kamen zwar an den Fu.s des Berges, urn 
Koyasan selbst anzugreifen, abel' inzwischen starb Nobunaga. Unter seinem 
N achfolger Hideyoshi wurde im 3. :Monat 1585 das Shingon-Kloster ~.~ egoroji 
abgebrannt, wobei einige Tausend Monchssoldaten l1ms Leben kamen, die in 
mehreren Hundert Tempelresidenzen sich im \Vaffcnhandwerk gelibt hatten. 
:\lokujiki ago, der als Castmonch auf dem Koyas~1n weilte, ging zu Hide~-oshj, 
um cine Schonung des Koyasan zu erreichen. ago stammte aus On1i, WeE fri~her 

Krieger, trat mit 37 Jahre~1 auf dem Koyasan ein, llhte harte Aszese.Es wird 
erz~ihlt, daD er sich mit Holz ern~ihrte, :Mokujiki bedeutet "Holzesser". H ideyoshi, 
der in diesem Jahre die vVaffenrustung nie ahgelegt hatte, fordertc, ebB die 
versteckten Parteiganger ausgeliefert werden. Dann setzte er ei~-,e mMHge 
Reismenge hir den Unterhalt des Klosters fest, die er sp~iter erhohte. Ftir die 
Erbauung des Teihatsuji ("Kopfrasiertempel") machte er eine weitere Rclsstif
tung. Ogi hat also nicht nur die Zerstorung des K6yasan verhindert, el' h~,.t iiber
dies im ganzen Lande 97 Tempel und Pagoden gebaut. Er beteiligte slch auch 
an den Friedensverhand~ungen mit dem Daimyo llnd Kriegsherren Shjrnazl1 in 
KYllShll, riet vor der Schlacht yon Sekigahara zwischen Tokugmy3. Ie~';1s11 und 
Toyotomi Hideyori 1600, das BlutvergieBen zu vermeiden. In einem Brief an 
leyasu, datiert 6. 10. 1600 (Heicho 5), verteidigte er sich gegen das Gerllcht, daB 
er Hir die \Vestarmee rhine gemacht habe: betont, daB er Zl1 einer Friede!lSkon
ferenz geraten babe gem~iB seinem Gehibde, ~\lenschenleben zu l'ett':'n. ch clas. 
viel verdienstlicher sei, ais Tempel zu bauen. 

Die gelehrten ~IOnche von Negoroji waren zum Koyasan geBohe:l. L587 
(Tensh6 1.'5) wurde auf Befehi von Hideyoshi Busanhasedera in Yarll<lto ,vieder 
aufgebaut, wo ein neuer Zweig del' Shingon-Sekte (Busan-ha) seine T~iti~~keit 
begann. Ferner 1.:am Cenyll yom Koyasan nach Talmo, dann nach Kitarjo. '"\'0 er 
Lernbegierige urn sich sammelte. leyasu zeigte seine GroBmut, indt'm cr cbs 
Chijakuin, das frtlher innerhalb von Negoroji lag, nen aufbaute. 

2) Forderung der Zen-Sekte 

Die Zen-Sekte.-Die Cosan-Kloster hatten ihre Protektoren, die .·\shil-:aga
Shogune verloren. Ihre Gelehrten hatten ausschlieBlich im Daitokuji und :v1y6-
shinji gelebt. Von dies en beiden Tempeln gab es auch Zweigtempel ]11 den 
Provinzen. In der Daitokuji-Richtung hat mit Beziehung zum Hoj6-Clan von 
Odawara Iten S6sei gearbeitet, nachdem er in Kant6 Sounji errichtet hatte. Seit 
der vorausgehenden Zeit war der Verkehr mit den Stadtleuten von Sakai hir 
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die Geltung von Daitokuji von \Vichtigkeit. vVas Myoshinji betrifft, war dieser 
Tempel hir die Entfaltung in die Provinzen hinaus weitaus aktiver. Von Tokai 
an nach Kanto wurden viele Zweigtempel gebaut. In der Daitoku-Richtung dieser 
Zeit traten auf Dairin Soto (gest. 1.568), Sorei S6ldn (gest. 1.583), Shunoku S6en, 
Kokei S6chin (gest. 1597). 1582 (Tensh6 10) erbaute Hideyoshi in Fortsetzung 
des \Yohlwollens von Nobunaga im Daitokuji das S6kenin und brachte Kokei 
dort unter. 1584 beabsichtigte er auf dem Funaokayama Tenshoji zu bauen, 
wurde aber zu seh1' von Politik und Kriegshandlungen beansprucht. Vom Toki
CIa:1 in :\lino trat Kaisen Shoki ins Kloster ~lyoshinji, kam durch SOfukuji in 
~\Iino, wurde von Takeda Shingen in Erinji willkommen geheissen und lieS sich 
dort nieder. Beim Tode von Takeda Shingen half e1' Soldaten von dessen ge
schlagener Armee, entfachte so den Zorn von N obunaga, wurde als Vorstand des 
Klosters abgesetzt und verbannt. Unter seinen Schiilern waf Nange Genk6 (gest. 
1604). AllCh er stammte aus ~fino, auBer in ~ly6shinji residierte er zeitweilig 1m 
~lyok6ji in Owari, "val' dann £ro[fncr des Sh6unji, dessen Bau Hideyoshi in 
Higashi;'<lmCl begonnen hatte. Takugen Soon eroffnete in Owari Seishuji, das 
I'\obunaga fiil' Hirata :\lasahide gebaut hatte. AuBerdem entfaltete Daichf!. S()shin 
HHl1 li ganji in Shimotsuke groBe Ttitigkeit. 

AuBel' Daitokuji und :"Jyoshinji, aber in der Rinzai-Richtung, gab es den 
GenjLI-Zweig, der als ihren Haupttempel Kogenji in Tamba hatte. Dieser Tempel 
hat als Begri.inder Enkei Soyli, der der N achfolger von Chllho ~1yohon war. Zu 
diesel' Zeit war Shogaku Teiko, Schiiler von Koshin Sekitei (gest. 1599) eifrig 
hitig. Er hatte Verbindung mit dem Mori-Clan, eroffnete in Akl (Hiros!lima-PrM.) 
T6shunji, gefordert von den Vasallen des Mori-Clans. Sp~iter fand diese Gr:jndung 
AnschluB an die Gosan (funf Kloster des Zen) in Karnakura und Kyoto, Erst in 
der Tokuga\va-Zeit kam wieder echtes ~Ieditationsleben in diese Kloster hineh1. 

1m Sota-Zen \,'urden nach wie vor TempelklOster gebaut \vie zur Zeit del' 
Verbi~1dung mit den provinzialen Krieg,ern. Jedoch mit der Zeit neigte diese 
Sekte statt zu weiterer Entfa1tung zur Festigung ihrer Sektenmacht. Die Zen
.i\lc)l1che dieser Zeit hatten libel' ihre shiclan ("Meisteralhi.re"), d.h. Tempe]n, in 
denen ~leister residierten, enge Beziehungen mit den Kriegern in den Provinzen. 

Zwischen Eiheiji und Sojiji brach Streit aus tiber die Erlangung der kaiser
lichen Erlaubnis fur eine Lehrst~i.tte ELlr den Eintritt in die S6to-Sekte. Die 
Tempel in den Provinzen suchten Beforderung durch Beziehungen mit dem 
Hofe. Die Sot6-Sekte hatte fruher darin eine Ausnahme gemacht. 1570 (Genki 1) 
wurde Sojiji von Soldaten abgebrannt. Da dabei auch die Lehrblicher verbral1n
ten, glaubte Eiheiji darin einen Grund zu finden, daB SoJiji keine Lehrst~i.tte sein 
durfte. 1589 (Tensh6 17) wurde im 6. Monat an Sojiji dennoch die Befugnis 
verliehen. 1.'591 bekam sie auch Eiheiji. 

Die Jodo-Sekte.-Die Chinzei-Richtung entfaltete sich weiterhin in Tokai, 
Kanto, Kai, Shinano und Echigo. Ende der :Muromachi-Zeit gelang es ihr, mit 
dem :\latsudaira-Clan eine Meisteraltar (shidan )-Beziehung herzustel1en. Auch 
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.die Gunst von Tokugawa Ieyasu wurde gewonnen und so konnten in Kanto 
achtzehn N eugrLindungen (danrin "Altarw~i.lder") entstehen. Die Schwerpunkte 
der Sekte in dieser Periode waren in Kanto Zojoji in ~1usashi und Gukyoji in 
Iinuma in Shimosa. Del' Guky6ji-Richtung gehorte Doyo Teiha an. Er stammte 
aus Izumi und war Schiiler von Chinyo Soda. Mit Unterstlitzung eines Clans 
konnte er Daiganji in Oyumi errichten. Er residierte im Zojoji, \-vo er 1,574 starb. 
Ein Schuler von Doyo namens Anyo Kokaku (gest. 1.574) trug ebenfalls zur 
Blute von Daiganji bei. Kanyo Zontei (gest. 1574), residierender Monch von 
Zojoji, eriiffnete Renkeiji in Kmvagoe in ~lusashi. Aus der Schule von Zontei 
ging Genyo Jiho hervor, der von Ieyasu begiinstigt Zojoji zur Blute brachte. 

Zontei war Lehrer von Banzui, der sich Komyoji in Kamakura anschloB, dann 
im ganzen Lande propagandistisch tatig war. 1604 (Keich6 9) erbaute er 
in Edo Shinchionji. In Kyilshu gewann er auch Christen hir die Jodo-Lehre. 
Dann studierte Daichu Hyojo aus Hokuriku in Entsllji in Ozawa, Shimotsnke, 
trat im Zojoji ein, hat aIle Richtungen der Jodo-Lehre zusammen iibcrnommen 
und viel publiziert. Er wollte wahrend der Jahre Keicho zn den :\Hng iibersetzen, 
kam aber nur nach Ryllkyil, wo er die Jodo-Lehre verbreitete. Ihachi Geni und 
Dansei veranstalteten ausschlieBlich nembutsu-Feiel'n und dachten an keine weJt
Hche Entfaltung, der Lehrgruppe, bewanderten aIle Lander. Die beiden bildeten 
innerhalb der J ado-Sekte, die schon weitgehend del' Veraristokratisierung vel'
fallen war, eine weltabgewandte Richtung. Die vielen Namen von :\fOnchen und 
Tempeln mogen uns sonst nicht viel besagen, sprechen abel' von cler Lebenskraft 
der Jodo-Sekte, die den Amida-Glauben und die nembulsu-Praxis mit ~'1onasti
zismus verband. In der damaligen Zeit wurde der weitreichende EinfiuB diesel' 
Sekte grundgelegt, der heute noch uberall spiirbar ist. Sie ist sichel' die popubrste 
Sekte im japanischen Bnddhismus und am besten bekannt . 

.3) Nichiren-Sekte, Streit mit anderen Sekten 

Die Nichiren-Sekte.-In den unruhigen Jahren Tambun (1332-1554), in clenen 
sich die Nichiren- und Jodo-Anhanger bitter bekampften, wurden die Nichiren
Haupttempel von 21 auf 16 verringert. In Kyoto und in den Provinzen wurden 
die Dispute zwischen den beiden Gl'uppen verboten. Takeda Shingen erlieB 
solche Gesetzesbestimmungen in Kai. Sektendispute spielten sich sogar in 
Lustspielen (kyogen ) wieder. Bekannt wurde ein solchel' Disput von 1579 
(Tensho 7) in Azuchi. Nobunaga, del' Burgherr von Azuchi, lieD Yertreter 
beidel' Sekten, Nichiren und Jodo, kommen. Von del' Jodo-Sekte kamen Ryoyo 
Gyokunen und Teian, von del' Nichiren-Sekte Nikko vom Ch6myoji und noch 
drei andere. Nobunaga befahl dem einzigen Schiedsrichtel' Inga Koji von Anfang 
an, daB die Nichiren-Sekte unterliegen musse. Er kundigte zugleich an, daB, 
wenn die Nichiren-Sekte unterliege, ihre Tempel zerstort wurden. Die Nichiren
Sekte unterlag, muBte zugeben, daB sie unterlegen sei, dm"fte anderen Sekten 
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keine Schwierigkeiten mehr machen; muBte dankbar sein dafur, daB sie weiter 
bestehen durfte und sich in einem Schriftstuck Hir ihre bisherigen Polemiken 
entschuldigen. So war Nobunaga gegen die Nichiren-Sekte eingenommen. 

Nikko war Sohn eines Olhandlers in Sakai, griindete in Sakai ;\lyokokuji. 1569 
(Eiroku 11) ling er an, Vortrage uber Tendai zu halten und bildete Schiiler aus. 
Ein Schuler von ihm war Ichinyoin Nichiju, residierte in Honmanji und Hon
kokuji. Entweder erklarte er Tendai oder arbeitete in der Bibliothek von Hon
manji an del' Herausgabe der von Nichiren hinterlassenen Schriften. Erwarb sich 
so Verdienste Hir das Studium def Nichifen-Sekte. Zu seinen Schulern gehorten 
Jakushoin, Nikken und Shinshoin Nichion, sie erwarben sich die Gunst eines 
Zweiges des Fujiwara-Clans und konnten sich fur die Entfaltung ihrer Richtung 
einsetzen. Ferner gewann Tokoin Nisshin Kato Kiyomasa (1562-1611), den 
Kriegshelden der Korea-Expedition unter Konishi Yukinaga, hir seine PLlne und 
konnte in Higo Honmyoji und andere Tempel bauen. 

Vom HaupttempeI der Nichiren-Sekte am FuBe des Fujisan envarb sich 
Kozoin Nisshin (gest. 1.57.3) als Gelehrter groBen Ruhm. Er schrieb vieI, vereinigte 
in Kyoto Jogyoji und Jllhonji, machte J6hoji zum ~vfittelpunkt seiner Sekte. Aus 
Hotta in Awa kam zu dieser Zeit Nichiga vom I\lyohonji als Schuler zu ihm. 
Bis dahin kamen in die Tendai-Kloster vom Hieisan und von Kanto Nichiren
I\lonche zum Studium. Von jetzt an bauten sie sich eigene Ausbildungszentren 
(tanrin "Altarw~:jJder") aus. Das erste davon griindete Nitto in Iizuka in Shimosa. 
Nitto starb 1579. Sein Nachfolger Kyozoin Nissho (gest. 159.5) grundete das 
Ausbildungskloster von Iidaka in Shimosa und begann den Bau eines weitel'en 
in ~1atsugasaki in Kyoto. Daraufhin wurden von diesel' Sektenrichtung viele 
andere Einfuhnmgskloster errichtet. 

Vom Busshoin des ~lyokakuji ging Nichio regelmaBig zum Sektenstudium 
zur Tendai, fand abel' kein Genuge daran; sagte, man musse sich an den 
hinterlassenen Schriften von Nichiren erbauen und aufrichten. 1.595 (Bunroku 4) 
lieB Hideyoshi in der Sutrenhalle bei der riesigen Buddha-Statue (Daibutsu) 
des Hokoji 1000 J\lonche Kultfeiern abhalten, versammelte daHir I\!IOnche der 
Sekten Shingon, Tendai, Ritsu, Zen, Jodo, Nichiren, Ji und Ikko (Shin-Sekte, 
Honganji). Vom 9.-12. \10nat wurde jeden Tag eine Feier abgehalten. \Veil 
Hideyoshi kein Nichiren-Glaubiger war, sondern ein AuHenstehender, ein soge
nannter h6b6sha ("Harer"), veranstaltete Nichioku eigene Feiern fur Harer, an 
denen auch Hideyoshi teilnehmen konnte, der doch der Veranstalter der riesigen 
Feiern war. Das wurde zur U rsache eines I\1einungsstreites. Nichijll und seine 
Lellte klagten Nichioku wegen VerIetzun~ der Sektengesetze durch Znlassung 
von ~icht~l1itgJiedern zu einer Gedachtnisfeier beim Hofe und bei Hideyoshi an, 
woranf sich Nichiju und seine Leute bei der Regierung iicber Nichioku beklagten. 
1599 (Keich6 4) rief Ieyasn Nichioku in die Burg von Osaka und verbannte ihn 
im folge~1c1ell J 2.h··(' nach Tsushima. Die Anhanger von Nichiokus Stanc1ptmkt 
fiihrten dann durch die ganze Tokugawa-Zeit trotz Schikanen von Seiten del' 
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Edo-Regierung (Bakufu) ihl'e Existenz als Partei del' U nbestechlichen weiter. 
Ein bewegtes Kapitel also tiber Heligion und Gesellschaft. 

4) :MilWil'ische Niederlage der Ikk6-Sekte, Entscheidungsschlacht von Ishi
yama 

Die Ikk6-Sekte. Die Schbcht bei Ishiyama.9fi-Die Macht der Honganji
ghiubigen war bisher shindig gewachsen. Die Ikk6-Glaubigen suchten sich Z\v .. u 
abseits del' K~impfe der streitenden Lander (sengoku) zu halten, abel' die Feudal
hen-en (Daimy6) erwal'teten von Honganji eine aktive ~10bilisiel'ung del' Ghiu
bigen flll' ihre Zwecke. Nach del' Am Eiroku (LS.58-1E569) kamen die kriegerischen 
'Vin-en geballt nahe. J eder Daimy6 ging dal'auf aus, jede verhigbare ~1acht hil' 
seine Zwedce zu gebrauchen. So konnte auch Honganji nicht iibersehen werden. 
das an der Spitze einer groBen Bauernmacht stand. Takeda Shingen von KaL 
U esugi Kenshin von Echigo und Asakura von Echizen umwarben aUe Honganji. 
Asakura hatte seit den Jahren Bummei (1469-1486) aUe seine Energien nntcr 
dem Druck del' Ikk6-Sekte innerhaIb und auf3erhalb seines Landes verbraucht. 
Die Daimyo del' anderen Lander suchten Honganji-Glaubige zu werden und 
suchten in Honganji urn Zulassung an. Ferner gab es Daimyo, die fruher die 
Ikko-Sekte unterdriickt und auBer Landes getrieben hatten; sie fingen jetzt an, 
den Ikko-GLiubigen Z11 gestatten, sich zu organisiel'en, nahirlich mit der Absicht, 
sie fiir sich zu gebmnchen. 1566 (Eiroku 9) gestattete in Omi Hokkaku Yoshikata 
den aus seinem Herrschaftsgebiet vertriebenen Glaubigen die Ruckkehr. Darliber 
war das damalige Oberhaupt (hossu) von Honganji Kennya hoch erfl'eut, die 
Beziehu~lge~1 zu den Da:myo \vurden daraufhin sehr intim, man vel'sprach sich 
gegenseitig, diese L~l' immer aufrecht zu erhalten. 

Oda ~obuna~~a [!,elan~~ es, nach vielen K~lmpfen mit dell Feudalherren 1.565 
(Eiroku 11) in Kyc)to einzuziehen. Die Auseinandersetzung zwischen Nobunaga 
und Honganji W,lr nul' mehr eine Frage der Zeit. 1m 1l. ~ronat desselben Jahl'es 
schlugen 1'; obl1nag8. und der Shogun Ashikaga Yoshiaki in Sanuki (Shikoku) die 
drei gegne:'[SChe'l Feud~Jfi.irsten ~Iiyoshi in Sanuki. Die Stellungnahme von 
Honganji war fl~r beide Seiten von Bedeutung. Honganji stellte sich auf Seiten 
del' ~1iyoshi. Kennyo von Honganji leugnete das dem Feldherrn von Nobunag,a 
Akechi Mitsuhicle gegen~lber als unbegl'lindetes Geriicht ab und schwar Neutral
iUit gegenuber Nobunaga und dem Miyoshi-Clan. Jedoch im weiteren Verlaufe 
der Einigungsbestrebungen Nobunagas vv'urde Honganji schlief3lich doch in die 
Kriegswirren verwickelt. :N"obunaga blieb nichts anderes iibrig, aIs Honganji zur 
cnterwerfung zu zwingen, wollte er sein Einigungswerk zu Ende fuhren. Ishi
\-ama in Osaka \\'a[ der Hauptstiitzpunkt von Honganji und es hatte Hir Nobu
~1aga bel del' Landeseinigung geographische Bedeutung. 

96) Kasahara Kazuo: Ikk6-shCt (Forsetzung). In: NBD, Bd 8; S.185-193. 
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Nobunaga richtete zunachst an Honganji verschiedene Forderungen und 
drohte mit einem An griff, wenn diese nicht erfiillt wiirden. Honganji knupfte 
erst aIle moglichell Beziehungen mit Machtigen zwecks Verteidigung seines 
Bestandes an. Dann mobilisierte er die gewaltige :Macht seiner glaubigen Bauern 
gegen ~obunaga. 1.570 brach der Kampf aus. Ishiyama erhohte den \Vall der 
Umfassungsmauer und verteidigte sich. In den Provinzen leisteten die Ghi.ubigen 
ebenfalls \Viderstand. N agashima im Deltagebiet des Kisogawa am N ordende 
del' Ise-Bucht \var def :Mittelpunkt der Glaubigen des Landes Ise. Auf Befehl 
von Kennyo erhoben sich am 7. Tage des 10. ~1onatcs die Bauern plotzlich. 
Nobunapl schic:k~e mIter dem Komnwndo seines jungeren Bruders Nobuoki eine 
Streitmacht gege~l sie. N obuoki wurde aber geschlagen und beging Selbstmord. 
1.572 (Tei1sh6 2) ritt Nobunaga seIber an der Spitze seiner Truppen ins Feld 
und vernichtete die Aufstandischen von Nagashima. 

In Katada in Omi begannen jetzt mit Honfukuji als Stutzpunkt die Ikk6-
Glaubigen den Kampf mit Nobunaga. Um Zeit zu gewinnen, beschwichtigte 
Nobunaga Honganji vorubergehend. Er wollte erst die Ikk6-GHiubigen in den 
Provinzen schlagcn. Es brach wieder ein erbitterter Kampf aus. Es waren erst 
die Claubigen von Hokuriku zu bezwingen, bevor Nobunaga an einen Angriff 
auf Ishiyama de;-:;~-::en konnte. Die GHi.ubigen del' niiher gelegenen Provinzen 
waren allrn~:hlich (':'ledigt worden. In Echizen jedoch wurde 1573 (Tensh6 1) 
die Strcitlll~!.c:Lt :\Tobnnagas aus dem Lande getrieben. :\fit einem groBen .Monch 
an der Spitze wurde das ganze Land in Kriegszustand gesetzt. Unter den Bauern 
aber fing es a~} zu g~ih!·en. Die Feudalherren waren geschlagen worden, aber die 
Honganji-"\Wnche beuteten die Bauern nicht weniger aus als diese. Die Kom
miss are YOll Hongal1ji, wie der Gouverneur von Echizen Shimozuma Chikugo 
und andere, beherrschten das Land mit fester Hand. Fur ihre Untertanenge
higigkeit erhielten die Bauern die Halfte der J ahresabgaben erlassen. Abel' die 
Unzufriedenheit mit den Forderungen der Kommissal'e und mit den lokalen 
TempelvOl'stehern schwelte weiter. SchlieBlich eroffneten die Bauern den Kampf 
gegen die ~,IOnchsherrschaft, was Nobunaga nicht im Traume erwartet hatte. 
1.575 (Tensho 3) kam es zur Vel'nichtung del' durch inn ere Umstimmigkeiten 
gesch\v~icht('n aufshi.ndischen Armee in Echizen. Zugleich wurde die rebellierende 
Armee in Kaga isoliert. 

Zunachst muBten jetzt die Claubigen von Saiga in Kii bezwungen werden. 
In Kii hatte die Honganji-Sekte innerhalb eines J ahrhunderts zahlreiche Tempel 
errichtet, haupts~i.chlich entlang des Unterlaufes des Flusses Kiinogawa, abel' auch 
in und um Arita im Gebiet des Hidakagawa. In dies en Hachen Gebieten von Kii 
war gutes Ackerland. Hier stiitzte sich die Ikk6-Sekte auf die beguterte Schicht 
del' Bevolkerung. Saiga war nicht vileit von Ishiyama entfernt. ~Iit seinen Schiffen 
und Kanonen \var es die groBte Shitze von Honganji. 1.577 (Tensho .5) muBte 
sich Saiga Noollllaga ergeben. Der Kampf um Ishiyama dauerte rund elf Jahre. 
1580 (Tensho S) machte Honganji mit Bedingungen Frieden mit Nobunaga. Zu 
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dieser Zeit war zwischen Kennyo und seinem Vater K yono wegen des \Vider
standskrieges ein Zwist ausgebrochen. 1m Kampf um Ishiyama trat eine \Vendung 
in der Haltung von Honganji ein. Vor diesem Kampfe hatte sich Hon~anji gegen 
die Ikko-Sekten der Provinzen gestellt und wollte mit den Feudalherren der 
Sengoku-Zeit zusammen gehen. Als aber Ishiyama auf dem Spiele st,md, rief das 
Oberhaupt (hossu) von Honganji selbst zum Kampf gegen Nobunaga auf. Kermyo 
ging es um die Verteidigung von Honganji. Nach dem Ende des Ishiyama-Krieges 
(1.580) wahrte Honganji in den Sengoku-Kampfen eine strikte ~eutr3HLit. 

5) Das Christentum (Kirishitan) 

Das Christentum (Kirishitan) .97-Uber das friihe Christentum in Japan gibt 
es sehr gute und eingehende geschichtliche Studien von einheimischen und 
auslandischen Forschern. \Vir beschriinken uns hier auf die wichtigsten Daten 
und behandeln die Periode des ersten Christentums in Japan aus del' Sicht eines 
einheimischen Religionshistorikers. Franz Xaver, der Inaugurator der christlichen 
Glaubensverbreitung in Japan, landete am 15. August 1549 (Tembun 18, 7. 
Monat, 22. Tag) in Kagoshima. Seit 1543 liefen portugiesische Schiffe verschie
dene Hafen in K yushu an und Portugiesen schlugen dort auch ihre Residenz auf. 
Franz Xaver fand in Shimazu Takahisa, dem machtigsten Daimyo in Satsuma, 
seinen Protektor und hatte in Satsnma ~lissionserfolge. Er kam dan:, c1urch 
Hirado in Hizen nach Hakata in Chikuzen und nach Yamaguchi in SU\\-o. Er 
war auf dem \Vege in die Hauptstadt, um vom "Konig des Landes" die Erlallbnis 
zur Missionierung zu bekommen. In Kyoto konnte er abel' wedel' den Kaiser 
noch den Shogun sprechen und kehrte nach Yamaguchi zuruck. Dort stand er 
gut mit dem Daimyo Ouchi Yoshitaka. Dann wurde er von Otomo Yoshishige 
nach Bungo eingeladen und siedelte nach Funai in Nord-Kyushll (Oita-Praf.) 
liber. 1.551 (Tembun 20) schiffte er sich anf einem portugiesischen Schiffe 11ach 
Indien ein. N ach Goa zuriickgekehrt wollte er dann in China missioniercl1, starb 
abel' 1552 auf del' verlassenen Insel Sancian in del' Nahe von ~lacao. 

Die mit Franz Xaver gekommenen Jesuiten Cosmo de Torres llncl Joan 
Fernandez blieben in Japan zuriick und missionierten in Yamaguchi, Funai lmd 
Hirado. Del' Gebietsherr Ouchi Yoshinaga gab 1552 (Tembun 21) die Erlaubnis 
zum Bau einer Kirche in Yamaguchi. Diese Kirche mit Kloster Daidoji ("Tempel 
des groBen 'Veges") wurde zum ~1issionsmittelpunkt, abel' L556 (Koji :2) brannte 
sie in einem Kriege abo Die dort unter Cosmo de Torres stationierten :\lissionare 
zogen nach Funai. Yamaguchi kam unter die Herrschaft von ~Iori ~lotonari und 
das Christentum wurde ausgeschlossen. Unter den Daimyos von KYllshll kniipften 
mehrere mit dem Christentum Beziehungen an, so Shimazu Takahisa von Satsu
ma, Otomo Yoshishige von Funai, Matsuura Takanobu in Hirado, Onmra Sllmi-

97) Kasahara Kazua: Kirishitan [Das ChristentumJ. In: NBD, Bd 8; S.194, fr. 
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tada und Arima Yoshinao in Hizen. Viele zeitgenossische Daimyos wiinschten 
Handel mit den Portugiesen. Sie hoff ten, daB wegen ihrer Protektion der christ
lichen :Nfission portugiesische Schiffe in ihren Hafen anlegen. Dber die ~Hssionare 
hoff ten sie, zu Feuerwaffen und Pulver zu kommen, um sich in den K~i.mpfen 
gegen die Feinde im Innern besser behaupten zu konnen. Andererseits war es 
die Politik der Missionare, erst die Machthaber zu gewinnen, sich wenigstens 
ihres Schutzes zu versichern, um dann unter deren Vasallen und U ntertanen den 
Glauben verbreiten zu konnen. 

U nter dem Schutz von Otomo Y oshishige hatte die :Mission in Funai in K Yllshll 
die groBten Erfolge zu verzeichnen. N ach dem Verlust von Yamaguchi wurde 
Funai die ~1issionsbasis. Um portugiesische Schiffe nach Hirado anzuziehen, 
zeigte auch :Matsuura Takanobu \iV ohlwollen gegen die ~Hssionare, abel' wegen 
des vViderstandes del' buddhistischen Tempelvorsteher kam es da nahezu zu einem 
Verbot der christlichen Religion. N ach dem Weggang von Franz Xaver nahm 
Shimazu Takahisa dieselbe unverbindliche Haltung ein, wie andere Daimyos. 
Den eifrigsten Glauben aus religiosen ~10tiven zeigte Omura Sumitada (1532-
1587). Er war der erste christliche Daimyo und blieb es bis zu seinem Tode. 
Er eroffnete 1568 den Hafen von Y okoseura fur den Handel, woraus dann die 
Stadt Nagasaki entstand. Darin bekamen die Jesuiten einen Stadtteil, in dem 
auBer den Christen niemand wohnen durfte. Sumitada wurde von Torres auf 
den N amen Bartholomaus getauft. 1570 (Genki 1) stiftete er den von den Portu
giesen eroffneten Hafen und 1580 (Tencho 8) auch das benachbarte ~logi den 
J esuiten und so bildete sich ein Herrschaftsgebiet der J esuiten. 

30 Jahre nach dem Besuche von Franz Xaver in Kyoto dachten die ~Hssionare 
an die Glaubensverbreitung in Kyoto und in Kinki und betrauten Gaspar Vilela 
damit. Er bat den Shogun Ashikaga Yoshiteru um die :Nlissionserlaubnis, erhielt 
aber eine hofliche Ablehnung. Vilela ging von Kyoto nach Settsu, Kawachi, Izumi 
und Yamato und missionierte. Er war besonders erfolgreich in Sakai, 1565 (Eiroku 
8) kam ihm von Bungo Louis Frois zuhilfe. Yoshiteru in Kyoto endete mit Hara
kiri wegen Schwierigkeiten mit seinen Vasallen. Die Stadt blieb den :tvIissionaren 
auch weiterhin unzuganglich. Frois blieb in Sakai, Vilela kehrte nach Bungo 
zuriick. 

Nobunaga und das Christentum.-1568 (Eiroku 11) gab Oda Nobunaga Frois, 
der nach Kyoto gekommen war, um Ashikaga Yoshiaki seine Aufwartung zu 
machen, die Erlaubnis, in Kyoto zu arbeiten. Das Erlaubnisschreiben trug das 
Siegel von Nobunaga und Yoshiteru. 1570 (Genki 1) kam anstelle von Torres als 
Oberer der Jesuiten Francisco Cabral nach Japan. 1572 suchte er Nobunaga in 
der Burg von Gifu auf und wurde freundlich empfangen. N obunaga hatte gerade 
seine Sorgen mit der Korruption und den politis chen Umtrieben der verschie
denen buddhistischen Kloster. Er zeigte \Vohlwollen dem Christentum und der 
westlichen Kultur gegeniiber. Auch wollte er fiir die christlichen Daimyos in 
Kyllshll eine freundliche Geste machen. 1.578 (Tensho 6), als Araki ~lurashige 
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mit dem !vlori-Clan und mit Ishiyama-Honganji Nobunaga \Viderstand leisteten, 
sandte er den ~lissionar Organtino zum christlichen Daimvo Takavama Ukon, 
der sich dann Nobunaga unterwarf und ihm im Kampfe gegen IsI;iyama-Hon
ganji Beistand leistete. Daraufhin begunstigte Nobunaga das Christentum noch 
mehr. 

Von 1':575 (T ensho 3) an wurde drei Jahre lang an del' Kirche in Kyoto 
gebaut. Sie wurde zu einer Sehenswurdigkeit Hil' Kyoto und in ganz Japan sprach 
man davon. Nobunaga gab 1580 (Tensho 8) unterhalb der Burg von Azuchi 
ein Grundstiick hir einen Kirchbau. 1m Jahre vorher war der Visitator Allessandro 
Valigniani nach Japan gekommen. 1.581 besuchte er Nobunaga in Kyoto und 
Azuchi und wurde groBartig empfangen. Valigniani richtete drei kirchliche 
Distrikte ein, namlich :Miyako, Bungo und Shimo (mit Nagasaki als lVIittelpunkt); 
ferner ein Seminar, ein Kolleg und ein Noviziat, also Ausbildungssbitten fur den 
J esuitenorden. Bei seiner Heimreise nahm er vier junge Adelige aIs Gesandte 
mit, Leute aus der nachsten Verwandtschaft von CHomo Yoshishige, Omura 
Sumitada und Arima Harunobu. Mit ihnen zusammen verlie.B Valigniani 1582 
(Tensho 10) Nagasaki. In diesem Jahre wurde Nobunaga in den \Virren von 
Honnoji getotet. Die jugendlichen Gesandten Ito ~Jansho, Chijiwa :l\Iiguel, Naka
ura Julian und Hara :Martino eiTeichten 1585 wohlbehalten Rom, wurden von 
Papst Gregor XIII in Audienz empfange:l und nach dessen Tode auch von Sixtus 
V. Die J esuiten erhielten dUl.-eh diese Gesandtschaft einen el·hc)hten Betrag hir 
den U r:terhalt ihres Semir~ars und viele andere gro.Be Vorteile ftir das :Missions
werk. D]e Gruppe ging nach Venedig, Genua und ~,lailand, reist2 dann von 
Lissaboa '."\lieder abo Sie hielt sich ia Goa auf, wo Yaligniani zu tun h~ltte in 
seiner Eigenschaft als \7izekonig von Indien. Dber ~Jacao erreichte die Grnppe 
schlie3lich Japan. Sdt der Ausreise waren acht Jahre \'ergangen und die politische 
Lage hatte sich inzwischen ge~indert. 

Hideyoshi wld das Christcntum.-Toyotomi Hideyoshi setzte zunjchst dem 
Christentum ger-e~}iiber die Palitik von NobunaL?:a fort, baestattete unterhalb der 

'0 u 

Burg von Osaka den Bau einer ICirche. J edoch nachdem er die Befriedung von 
Kyushu yollendet hattc, yerbot er im Lager von Hakata 1.537 (Tensho 15) 
plOtzlich d::l.s Christe:l1tum. Die Missioa::ue solltcn innerhalb vo;} z\vanzig rragen 
das Land verlassen. Hideyoshi witterte bei den :\1issionaren feuc1alistische 
Tendenzen, die bci de:· Einignng des Landes hinderlich sein konnten. Er sah 
im Christentum eine Cefahr Hir die Einheit des Landes. Der unmittelbare AnlaE 
hir sein Umschwenken w).:;.", daB im selben Jahre die Hauptprotektoren des 
Christentums 6tomo Yoshishige und Omura Sumitada auf dem Krankenbett 
gestorben ware;]. Diese beiden christlichen Daimyo waren die Shitzen des 
:Missionswerkes. Hideyoshi zog das Herrschaftsgebiet der Jesuiten von Nagasaki 
wieder ein und brachte es unmittelbar unter seine eigene Verwaltung. Dem por
tugiesischen Handel gegenuber \'erhangte er jedoch keinerlei Einschrankungen, 
Daher wurde das Religionsverbot nicht streng durch:;ehihrt. 1.591 (Tensho 19) 
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lieB Hideyoshi in Jurakudai den indischen Vizekonig Valigniani zu sich kommen. 
Dabei begleiteten diesen die vier aus Rom zuruckgekehrten Gesandten. Hideyoshi 
uberreichte Valigniani ein Schriftstiick mit der BestMigung des Religionsverbotes. 
Um diese Zeit begann Hideyoshi den Krieg in Korea. In einem Brief an den 
Gouverneur der Philipp in en (lr~lngte er, daB Tribut geschickt werde. \Vahrend 
die Verhandlungen sich hinzogen, kam von den Philippinen mit dem Rang eines 
Gesandten del' Franziskaner Pedro Bauttista, der dann in Kyoto, Osaka und N aga
saki eine eifrige ~lissionshitigkeit entwickelte. Da jedoch Japan vom Papst 
ausschlieBlich den J esuiten als Missionsland anvertraut worden war, entstand 
auf Seiten der J esuiten ein heftiger \Viderstand gegen die spanischen Franzis
kaner. 1596 landete in Urado in Tosa (Shikoku) das spanische Schiff San Felipe. 
\Vegen des arroganten Auftretens seines KapiUins gab es einen unange:lel1men 
Zwischenfall, der Hideyoshi erst recht dem Christentum gegenuber miBtrauisch 
machte. Es festigte sich bei ihm die Vorstel1ung, daB die ~fissionare nur die 
Vorhut eines kolonialistischen Einfalles seien. Hideyoshi lieD Pedro Bauttista 
verhaften und mit 26 Ghiubigen in Nagasaki hinrichten. 

Die Verscharfung des Religionsverbotes.-Nach dem Tode von Hideyoshi 
folgte erst Tokugawa Ieyasu, der erst zum Christentum schwieg. Er ging ganz 
auf in der SEirkullg der ~Jachtbasis seiner Regierung (Bakufu) in Edo und in 
friedlicher Aushmdscliplomatie. \Veil er Handelsverkehr mit den PhiJ ippir,en 
plante, schickte e1' den Franziskaner Hcronimo de J eSL1S nach ~lanila, der eine 
YersLi.r:cligul1g zustande brachte. Der EinlluBbereich des Christentums reichte 
VOll Kanto bis Tohoku. Der Daimyo yon Sendai Date Masamune (L566-163G) 
war anfangs dem Christentum gut gesinnt, sp~i.ter verfolgte er es aus Furcht vor 
clem Tokugawa-Shogun. 1613 (Keicho 18) sandte er dell Vasallen Hasekura 
Tsunenaga zum Papst nach Rom, versprach den Schutz der Christen in seinem 
Gebiet, wiinschte die Eroffnung von Handelsbeziehungen mit N eu-Spanien 
(\Ie:,~iko), abel' gerade zu dieser Zeit \vurde Hideyoshis antichristliche Politil< 
eEleuert und versch~i.rft. Date kam nicht mehr zu seinen Handelsbeziehungcn. 

1600 (Keicho 5) strandete in Bungo ein hollandisches Schi;1, auf clem der 
EngLnder \Villiam Adams Pilot war. Das war der Anfang del' japanisch-engli
sche:l und japanisch-holhindischen Beziehungen. Sp~i.ter jntrigierten die pro
testantischen KauReute beider L~i.nder bei Ieyasu gegen die Portugiesen und 
Spanie;: und sprachen schlecht liber die katholische :Mission. Besonders Adams, 
der als Schiffsbauer in japanische Dienste getreten war, wurde BerateI' Hir die 
A..nsb;1dspolitik VOll Ieyasu und behauptete bei gegebener Gelegenheit, daB die 
katholische :\'1ission ein Instrument der europilischen Kolonialpolitik sei. 

1612 (Keicho 17) \\'urde das letzte Verbot gegen das Chrislentum erlr:.ssen, 
war aber beschr~i.nkt auf die dem Bakufu unmittelbar unterworfenen Gebiete 
Edo, Suruga und Nagasaki. Die Verbotspolitik nahm mit der Zeit immer scharfere 
Formen an, die ~1issionare wurden vertrieben, die Christen heftig verfolgt. 1m 
Vorjahre des Krieges von Osaka 1613 (Keicho 18) wurden Takayama Ukon und 
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Naito Joan nach Manila verbannt, viele Missionare und Christen wurden des 
Landes verwiesen. Beim Kampf urn Osaka waren auch ~1issionare und Christen 
in der Burg eingeschlossen mitsamt ihren Fahnen, auf denen Kruzifixe und 
Heiligenbilder gemaIt waren. 

Zu diesel' Zeit betatigten sich auch die Daimyo eifrig in der Unterdriickung 
und Hinrichtung der Christen. Die Christen schlossen sich zu Bruderschaften 
und Rosenkranzvel'einigungen zusammen. Die noch vorhandenen Missionare be
wanderten heimlich das Land und trosteten die Christen. Nach Ievasus Tode 
nahm die Zahl del' Hinrichtungen jahrlich zu. 1622 wurden in Nagasaki 55 
J esuiten mit Carlo Spinola an del' Spitze hingerichtet. 1620 kam yom Papst ein 
AblaB und ein Ermunterungsschreiben an, das schon 1617 abgeschickt worden 
war. In den J ahren Kanei (1624-1644) wul'de ein Angebel'system eingerichtet 
und die Praxis des Tretens auf ein Bild des Gekreuzigten (funLi-e "Tret-Bild") 
eingehihrt zum Herausfinden von Ghi.ubigen. 1637-1638 (Kanei 14-15) fand del' 
Shimabara-Aufstand in Kyllshfl statt, an dem auch viele Christen beteiligt waren, 
wenng,leich sich del' Aufstand vorwiegend gegen die tyrannische Herrschaft des 
Daimyo ~1atsukul'a Shigemasa richtete. Der Aufstand wurde in verlustl'eichen 
Kampfen niedergeschlagen, worauf die Politik del' LandesabschlieBung folgte, 
die erst 1868 beendet wul'de. 

6) GeistesweIt del' Azuchi-~10moy2.ma-Zeit und Obergang zur Neuzeit 

Die Azuchi-~Iomoyama-Zeit brachte das Ende der rund hundert Jahre 
wahrenden L~i.ndel'kriege (sengoku). Zugleich wurde die Einigung und Be
friedung des ganzen Landes unter einem festgefiigtem Feudalsystem durch
gefiihrt. Die dann folgende Tokugawa-Zeit (1603-1867) oder Edo-Zeit, wie sie 
auch genannt wird, war eine lange Zeit des Friedens, sichel' ein Segen nach den 
ewigen Kampfen landauf landab. Das Zentrum del' Regierung wurde nach Edo, 
dem heutigen Tokyo verlegt. Das J ahr 1603 wird als der Beginn del' N euzeit der 
japanischen Geschichte bezeichnet. Die Ordnung im Lande wurde durch strenge 
Gesetze mit vielen Einschr~inkungen del' personlichen Freiheit aufrecht erhaIten, 
war aber doch ein Segen in vieleI' Hinsicht. In die Herrschaft teilten sich die 
Tokugawa-Shogune in Edo an der Spitze und die Feudalfiirsten (Daimyo) der 
Lander. Ein groBer ~lilihirapparat, die Samurai, sorgte fur die Fernhaltung jeder 
Friedensstorung. Gesellschaft, Wirtschaft und Geistesleben entwickelten und 
wandelten sich. Die Tokugawa-Zeit, in der Japan bewuBt ein weItabgeschlossenes 
Dasein fiihrte, zeigt viel Stabiliat und auf manchem Gebiet Stagnation, anderer
seits auch rege geistige Tatigkeit. Das Bezeichnende der neuen Zeit ist, daB 
\Vissenschaft und die GedankenweIt iibel'haupt von del' Religion losgelost und 
von \VeItleuten getragen wurde. Der Buddhismus trat in den Hintergrund, 
praktisches Wissen im Dienste del' Regierung und des vVirtschaftslebens trat in 
den V ordergrund. In der Geisteswelt herrschten zunachst der H umanismus der 
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chines is chen Philosophie, dann kam eine Zeit der Besinnung auf das eigene 
KuIturerbe und schlieBlich auch auf das eigene religiOse Gedankengut, und 
flihrte zu ernsthafter Pflege der Gotterreligion.98 

Bereits Nobunaga und Hideyoshi beniitzten Altertumskrafte zum Aufbau 
ihrer Stellung. Beide erhohten die tatsachliche Stellung des Tenno, gaben dem 
Kaiserhaus seine Einkiinfte zuriick und behandeIten die Hofbeamten (kuge) 
innerhaIb bestimmter Grenzen wohIwollend. Die kuge-Gesellschaft mit dem 
Tenno aIs :\1itteIpunkt wurde wirtschaftlich sichergestellt, bekam eine Art Ehren
primat im StaatsgeHige verliehen. In der Tat ging auch die \Viederbelebung der 
kIassischen Kultur von ihr aus. Erst war es die profane Literatur der Vorzeit, die 
bereits in der ~1uromachi-Zeit Interesse gefunden hatte. Hosokawa Yusai schbitzte 
das Genfimonogatari iiber alles. Andere befaBten sich mit dem Isemonogatari. 
Nicht nur Hofbeamte, auch l\1ilitars beteiligten sich an japanischen Studien 
(wagaku), Hosokawa YLlsai war einer von ihnen. Gegenstand des Studiums 
waren besonders das Kokinshtl und Shin-Kokinshzl. Seit der l\1uromachi-Zeit 
wurde in der :\lalerei das Yamato-e (Y.-Bild) in der Tuschetechnik des Sung
und Yuan-Stils von den Familien Tosa und Sumiyoshi wiederbelebt. Prachtige 
\Verke von Yamato-e mit Themen aus dem Genp- und Isemonogatari wurden in 
der Momoyama-Zeit geschaffen. 

Eines der charakteristischen geistigen l\lerkmale der Azuchi-:Momoyama-Zeit 
ist die Gegenstramung gegen die mitteIalterliche Alleinherrschaft der Religion. 
Es kam ein Humanismus hoch mit dem l\1enschen als Mittelpunkt. Die soge
nannte Sung-\Vissenschaft (sogaku) \vurde Mitte Kamakura von den Zen
Monchen der Gozan-Kloster eingefiihrt und mit Eifer betrieben. In del' Azuchi
~10moyama-Zeit wurde sie unabhangig von Zen-Klostern weitergefiihrt. Schon 
Mitte :Muromachi gab es Zen-Manche, die man besser konfuzianische \Ianche 
h~ltte nennen konnen. Zu Beginn der Neuzeit war es der Sung-Konfuzianer Chu 
Hsi, hir den man sich besonders interessierte. Auch er wurde von den Zen
~1anchen in Japan bekannt gemacht. Besonders in Satsuma und Tosa zeichneten 
sich Zen-Gelehrte als Kenner von Chu Hsi aus. Nachdem die Kvoto-Hofbeamten 
eine feste wirtschaftliche Basis erhalten hatten, traten auch unter ihnen be
deutencle Chu Hsi-Kenner auf, wie Kiyohara Nobukata und sein Sohn Edokata 
und E:1kel Hidekata. Ferner zeigten die Kaiser Ogimachi und Go-Yosei Interesse 
an C1:u Hsi und veranlaBten Ausgaben von dessen \Verken. 

VI. Religion in del' Tokugavn~-Zeit (1600-1867) 

D:e Tokuga\\"a-Zeit religionsgeschichtlich zu durchleuchten ist nicht Ieicht. 

98) Haga Koshiro: Gakumon. Shiso. Azuchi-Momoyama [Wissenschaften und Ideenwelt 
in def Azuchi- und Momoyama-Zeit]. In: NBD, Bd 8; S.203-216. 
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Es spielten sich da geistige Bewegungen ab, in denen ganz heterogene Ideen 
urn die Vorherrschaft in der japanischen Geisteswelt rangen. In dies en Ausein
andersetzungen wandeltel1 sich die Gedankensysteme, befruchteten sich gegen
seitig, brachten neue Ableger heryor. Dabei spielte ais iibergreifende Idee die 
Einheit des Staatskorpers die entscheidende Rolle. Es ging darum, die Staatsethik 
in einem Absoluten zu verankern. Die Religion sollte dem Staate dienen, der 
Staat erhielt eine religiose vVeihe, der Schwerpunkt der Religion ,-erbgerte sich 
in die Diesseitigkeit der Sta~ttspolitik. Der absolute vVert des Individuums trat 
zuruck hinter die Gemeinschaft. Die SteHung des Individuums in der Gemein
schaft wurde religiOs sanktioniert. 

1) Der N eo-Konfuzianisll~:lS yon Chu Hsi 

Das groHe Ferment, das die Geister in Bewegung brachte, war del' Kon
fuzianismus in seiner Sung-zeitlichen Pr~i.gung (lurch Chu Hsi (japan. Shushi) 
und in etwa auch durch die Philosophie von \Vang Yang-ming (japan. O-yomei) 
del' Ming-Zeit. Im Gegensatz zu China kannte Japan keine in Konfuzianismus 
spezialisierte Litel'atenldasse, die auf Grund ihrer Klassikerkenntnisse Hir die 
Beamtenlaufbahn im Staatsdienst bestimmt war. Die gesellschclftliche Ober
schicht bildeten hier die Krieger, denen in der langen Friedenszeit lmter den 
Tokugaw3. viele Verwaltungsaufgaben zunelen. In frilheren Zeiten 'waren es 
vorwiegend Zen-:Monche gewesen, die auf Grund ihrel' hoheren Bildung auch 
in weltlichen Dingen Beamtenposten mit kulturellen Aufgabe~l ansHillten. In 
del' Tokugawa-Zeit ging die PRege del' '.Vissensc"haft an die Laien.\velt iibel' und 
zwar an die burgerliche Schicht in den Shidten. In illr entstanden originelle 
Denker und Literaten, die bald Beachtung bei der Regierung mid amtliche 
Stellu:lg fand:::;.}. Ihre Ideemvelt war der chinesische Humanismus rnit der 
Familien- und Staatsethik des Neokonfuzianismus der Sung-Philosophie. DZl Chu 
Hsi in sei:ler "\Ictaphysik einen absoluten letzten Seinsgrund kenEt del' die 
verbindlichen Normen fiir das menschliche Handeln abgibt, ist sein':' Pldosophie, 
wie es auch die del' Altkonfuzianer war, zugleich auch .Heligio:l. Bei den 
Buddhisten W2l' es die Buddhanatur, die der l\1ensch in seinem Diesseits a11-
streben und rnit del' cr nach dem Tode verschmelzen solI. Bei den Sung-Philo
sophen tritt an ihre Stelle die \Veltvernunft, von der der :Mensch durchdrungen 
werden solI. In scinem Tun und Handeln soIl er sich ihr ~lnpassen und die 
\Veltvcrnunft in aHem auspragcn. Es gab Personlichkeiten, die zu diesen1 ober
sten \Veltprinzip ein innigfrommes Verhalt~lis hJ.tten, so wie Kmlh:z;HS zum 
Himmel oder ghiubige Buddhisten zu ihrem Buddha. 

Durch den gro13eren Teil der Tokugawa-Zeit war zunachst die Philosophie 
von Chu Hsi (1130-1200) vorherrschend. Sie sogenannte Sung-\Yissenschaft 
(sogaku) wurde Mitte Kamakura von den Zen-NIonchen der Cozan-Kloster 
eingeHihrt und mit Eifel' betrieben. In del' Azuchi-:vlomoyama-Zeit ,,,urde sie 



RELIGION IN DER TOKUGAWA-ZEIT 129 

unabhangig von den Zen-KIostern weitergefiihrt. Schon NIitte i\1uromachi 
(1392-1490) gab es Zen-:\1onche, die man besser konfuzianische 110nche genannt 
hatte. Besonders in Satsuma und Tosa zeichneten sich Zen-Gelehrte als Kenner 
von Chu Hsi aus. \Vir tun gut, uns hier zun~i.chst mit Chu Hsi im Rahmen der 
chinesichen Philosophie zu befassen.99 

Chu Hsi (1130-1200) war der groBte Vertreter der N eokonfuzianer. In seinen 
jungen Jahren hing er zunachst dem Zen an und studierte auch Taoismus. Spater 
wandte er sich vom Buddhismus ab und widmete sich ganz dem Konfuzianismus. 
Er bekleidete im Laufe seines Lebens verschiedene Amter im Dienste der Siid
Sung (1127-1279). Seine Philosophie ist niedergelegt in seinen einflu3reichen 
Kommentaren zum Ta-hsiieh (GroBes Lernen) und zum Chung-YUlig (Lehre 
von der 11itte), die dann zusammen mit dem Lun-yii und Aleng-t:::e die "Vier 
Bucher" (ssu-shu) der Neokonfuzianer wurden. Chu Hsi's Ideen sind ferner in 
den Aufzeichnungen seiner zahlreichen Schiiler niedergelegt. vVegen Chu Hsi's 
Bedeutung fur die Religions- und Geistesgeschichte Japans miissen \,:ir uns die 
Hauptpunkte seiner Philosophie klarmachen. 

Die Hauptthemen Chu Hsi's sind die ErkL-irung des Daseins del' "'elt und 
des \Vesens des :\lenschen. Die Grundbegriffe seines metaphysis chen Lehl'
s:,stems sind die beiden Ordnungsprinzipien li und ch'i. Das li ist \Veltvernunft 
llnd "\Veltwille zugleich. Durch die Gesamtheit alles Seienden geht ein ordnendes 
Prinzip, das sich in jedem Einzelwesen als seine Anlage und Bestimmung zeigt. 
So besitzt auch jeder Einzelmensch seine eigene Vernunft. Die \vol]ende 
Vernunft existierte schon bevor es ~1enschn gab und wird auch n~lch ihnen 
existieren. Die Vernullft bildet eine reine, leere, unendliche, nicht \vahrnehmbare 
\Velt. Diese Ausdrucke sind dem Taoismus entlehnt. Die Vernu~1ft hat ein l~ber
sinnliches, tl'anszendentes Sein. Sie ist die N atur von Hirnmel und Erde, bildet 
den inner en Kern der \Velt, ist die Substanz des Himmels und der Gottheit. Sie 
besitzt Bewegung und Ruhe, ruft aHe Be\V2gungen in del' \Velt hel"·;or. Die 
regelmaBigen Bewegungen des Himmels, del' Sonne und des .Mondes und der 
Gestirne sind ihre \Verke. So entstehen Tag und Nacht, die Jahreszeiten und das 
J ahr. Die Ve::-nunft schuf auch die Lmf Tuge~1den, sodo..B sie del' Inbegriff der 
Sittlichkeit ist. 

Cld ist Fluidum, Substanz, .Materie. Beim )'lenschen \vira dieser Stoff zum 

99) A. Forke, Geschichte der neueren chinesi!-'chen Philosophie. Hamburg 1938; 164 ff. 
HackL'ann, Chinesische Philosophie. Bd 5 der Philosophie in Einzeldarstellnngen. Mlinchen 
1927: S.355 IT. James T. C. Liu, The Rise of Neo-Confucianism. In: Encycl. Brit., 15th 
ed., 1974; S.339. Der Verfasser ist Professor der Geschichte und ostasiatischer Studien an 
del' Princeton UniversiUit, 'U.S.A., eine Autoribit liber Rcformen der Sung-Zeit. 'Ober die 
Persi.)nliclLl.:eit und Tii.tigkeit von Chu Hsi informiert gut Conrad M. Shirokauer in: Encycl. 
Brit., 15th ed., S.585 f. Shirokauer schrieb ferner "Chu Hsi's Political Career: A Study in 
Ambivalence", im Sammeb'erk Arthur Right and Denis C. Twitchett: "Confucian Pel:son
alities" 1962. 
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Karper. Das Fluidum kann sich zusammenballen und zerstreuen. Es bildet die 
Elemente und durch seine Zusammenziehung die Karper. Es kann vom Karper 
und vom Geiste beherrscht werden, ist dann entweder ein karperliches oder ein 
geistigcs Fluidum. Zuerst ist die himmlische Vernunft da, dann das Fluidum. 
\Venn sich das Fluidum, ein luftartiger Stoff, zur Substanz verdichtet, entstehen 
die Dinge. Dabei ist immer die Vernunft beteiligt. Die Vel'nunft ist abel' gefiihls
und absichtslos und erschafft nichts, so nach dem jiingel'en Chu Hsi. Spater 
schrieb er der Vernunft auch Geflihle und vVillensauBel'ungen zu. Die Vernunft 
bl'ingt durch Bewegung das yang, durch Ruhe das yin hervor. Es gibt auch ein 
vVillensfluidum. \Vissen und Fiihlen sind AuBerungen des Fluidums, von del' 
Vernunft veranlaBt. Unser Denken und Fiihlen sind die Bchitigung unsel'es 
Gehirns unter Eimvirkung unserer Vernunft, die ein Teil der \Veltvernunft ist. 
Das geistige Leben ist nicht rein physisch, sondern psychophysisch. \Venn sich 
Vernunft und Fluidum vereinigen, entstehen vVissen und Empfindungen, eine 
Betatigung des Fluidums. Geist, Seele und Lebenskraft besitzen \Vissen und 
Empfinden, eine Behitigung des Fluidums, deren Veranderungen aber die Ver
nunft nicht beriihrt. 

Die Vernunft ist das Oberste und Erste. Die chinesische Kosmologie kennt 
auch ein T)ai-chi und meint damit die \Vurzel von Himmel und Erde, den 
Angelpunkt, urn den sich aUes dreht. N ach Chu Hsi ist das die Vernunft. Es gibt 
nur eine \Veltvernunft und nur ein Urprinzip, dus Geist und Fluidum zugleich 
ist. Die \Yeltvernul1ft besitzt Schapferkraft, schafft und regiert das Fluidum. Die 
Vernunft bIeibt aIs hahere Form del' Geistigkeit auch erbalten, \venn der t-.1en
schengeist zugrundegeht. Das Urprinzip ist im Yin und Yang und diese sind im 
Urprinzip. 

Besonders wichtig ist fur uns Chu Hsi's Gottesbegriff. Er kennt keinen per
sonlichen Gott. Gott und Himmelsgeist sind identisch mit del' Vernunft (li, japan. 
ri). Die Vernunft ist del' \ Veltgeist. Diese Vernunft, oder mit einem anderen \Vort, 
der Himmel, erschafft nicht nur die Lebewesen, sondern entscheidet durch das 
Schicksal auch deren Geschick 'lenvirldicht wird das Schicksal in dem Fluidum 
(ch)i), Leben und Tod, kurzes oder langes Leben h~i.ngen von ihm abo Chu Hsi 
glaubt an Geister und D~imonen, h~i.lt sie aber fur N aturkrafte. ~Jan soll zu 
ihnen beten, bezw. sich vor ihnen huten. 

Ethik ist im Ii (\Velt"ernunft) zur metaphysis chen Grundlage gemacht. Das 
li erweist sich in seiner Entfaltnng als die Einheit del' vier ethischen ~Lichte: 
Liebe, Rechtlichkeit, Ehrfurcht, Einsicht. IA ist ein ethischer \VeIt\ville. Jedoch 
die U npersonlichkeit des li scheint anderen Konfuzianern Schwierigkeiten 
gemacht zu haben. Jemand legte dem ~1eister die Frage vor, wie die Stellen in 
den Klassikern zu verstehen seien, in denen gesagt wird, daB Shang-ti oder T'ien 
( Himmel) dies und das tue, ob da etwa ein persanlicher Hen'scher im Himmel 
existiere, der handle, oder der I-Iimmel unpersonlich, "ohne Herz" tatig sei, 
und ob sein Handeln das des li sei. Die Antwort dar auf war eindeutig: das li ist 
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die handelnde :Macht. Allerdings bleibt die Frage offen, wie man sich einen 
leitenden, ethisch bestimmten Willen ohne von einer Person getragen zu sein 
den ken soIl. Es gibt einen Ausspruch von Chu Hsi: "Aller dings ist es verkehrt zu 
sagen, \vie man es heutzutage wohl sagt, daB da ein Mann im Himmel ist, der 
liber die Siinden urteilt; aber es ist auch verkehrt zu sagen, daB kein Herrscher 
da isC. 

Das \ V eltg,esetz oder die \ Veltvernunft (li ) ist ein sittliches, reines und 
gutge<lrtctes \VeseH, das in einem noch nicht entfalteten Zustand die grund
legenden ethischen Tugenden umfaBt. Chu Hsi gebraucht in dieser Bedeutung 
gelegentlich auch Tao hir sittliche \Veltordnung, die in jedem \Vesen zur Geltung 
kommt. Als sittliches Prinzip uberragt Ii das Tao. Der Kosmos ist eine hir die 
Sittliehkeit bestimmte GroBe. Del' physische Kosmos ist durch und durch ethisch 
bestimmt. Das \Vesen des .Menschen besteht in der vollen Entfaltung seiner 
sittliehen A.nlagen. In \Virklichkeit ist der ~Iensch nur "vorhiufig", d.h. infolge 
von ~i.uBe;:en Einfli.iBen noeh nieht voll entwickelt. Das beruhrt aber nieht sein 
\\lesen. dcts im sittlichcn Charakter der \Veltvernunft (li) liegt. Dieser Charakter 
i.i.uJ3ert sich in der menschlichen Fahigkeit zum sittlichen U rteil durch das 
Ge\\-iSSe!l. clas \'om \le11schen ein Leben nach den vier Grundtugenden des 
\\7ohhnJllells. del' Hechtschaffenheit, Ehrfurcht und Einsicht fordert. Das Streben, 
diese sittlichen \Verte im Handeln zu verwirkliehen, macht das \Vesen des 
~lenschel1 aus. Nul' dadurch kommt ein echtes :Menschenleben zustande. 1m 
~lenschen verwirklicht sich die sittliche Bestimmtheit des Kosmos. 

Seit ~lencius dachten die chinesischen Denker daruber nach, ob der ~lensch 
von Natur aus gut oder bose sei. Die Frage beschMtigte auch Chu I-Isi und 
seine Zeitgenossen. Hu An-kuo (gest. 1074) und sein Sohn Bu Hung machten 
diese Frage zum eigentlichen Gegenstand einer Schulrichtung. Chu Hsi war 
mit ITn Hung bekannt. Diesel' Schule schloH sich Kao-tze, ein Gegner von 
~lencius an, der vertl'at, daB das \Vesen des ~1enschen in den nahirlichen 
Lebensfunktionen liege, die mit Sittlichkeit an sich nichts zu tun hahel}. Dem 
\Vidersp;"~lCh Chu Hsi mit N achdruck. Mit ~lencius betonte er die allen .Men
schen innewohnende sittliche Urteilsf~i.higkeit, in der jene vier Grundtugenden 
del' "-elhel'nunft sich geltend machen. Der Bose ist sich seines Abweic}1ens von 
del' Richtung be\vuBt, die ihn sein vVesen weist. Das Leben del' ~lasse besteht 
aus einer ~lischung von guten und bc)sen Taten. 

Die \Yurzel der menschlichen Fehler ist die ~faterie (ch'i), jenes zweite 
Prinzip del' \Veltentstehung ueben der \Veltvernunft. Das Yin und das Yang 
(Dunkel und Helle) und die aus dies en hervorgehenden funf Elemenhu'krafte 
sind in den einzelnen :Nlenschen auf die verschiedenste 'Veise gemischt, sodass 
die \Yeltvernunft fur ihre TMigkeit unterschiedliche Voraussetzungen Rndct. 
Chu Hsi gibt abel' keinen Determinismus zu, wenn sich die Vernunft gegen 
die ~laterie nicht durchsetzen kann, sodaJ3 eigentlich eine dualistische Kosmo
logie herrscht. Nach Chu Hsi kann der "\lensch die Hindel'nisse \'on Seiten seiner 
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materiellen Struktur iiberwinden und bleibt fur sein Handeln verantvvortHch. 
Erziehung und Selbstbeherrschung konnen viel zur Besserung des ~Ienschen 
beitragen. 

Unter den vier Tugenden ist die :Nlensehenliebe (ten) die wiehtigste und 
ist die Tugend im vollen Sinne. Chu Hsi lehrt ferner, daB die vier Tugenden 
bestimmte Ankniipfungspunkte im Innern des .Mensehen notig haben und daB 
solche Ankni..ipfungspunkte als GroBen tatsaehlich im :~v!enschen vol"lmnden 
sind: fur die ~1ensehenliebe Sorgsamkeit, fur die Rechtliehkeit Gc\\,jssen
haftigkeit, fur die Ehrfureht gefalliges \Vesen, fur die Einsieht sittliches Yer
standnis. Dureh des :Menschen psyehisehe Anlagen konnen die vier Grund
tugenden als kosmisehe iVliiehte im :Mensehen wirksam werden. 

Dem Yang des Geistes wohnt immer das Yin-Element des Korpe:dichen il1ne. 
Yang und Yin existieren nie rein hir sich und unvermiseht. Del' \\'ilk ist 
altruistisch, die ~10tive sind egoistiseh, dabei ist der \Ville sHirker als die \Iotive, 
hat mehr vom Yang, die :Motive haben mehr yom Yin. Das Denken ist die 
klarende Kraft des Geistes, diese muB geubt und bestandig im Studium neu 
angevvandt werden. Denken besiegt bose Begierden. Dureh Denken beh~-tlt del' 
\Ville des .).Ienschen seine Herrsehaft -tiber den Geist. Das ist sahlb.risierter 
Buddhismus im konfuzianisehem Ge,vande. 

So schuf Chu Hsi eine t>.fetaphysik des Gemeinschaftslebens ur~d cine 
kosmologische Anthropologie. Seine Philosophie \'.'~I.r aus del' ?\ ot der Zeit 
geboren. D~lS konfuzianisehe Beamtentum def alten Sehule hatte im Sn~l.:.:-Staat 

in vcrschiede~1er Hinsicht versagt, Heformen v/arcn notwendig. Friihere '"1. 1_1f die 
Staatskunst bezogene Heformen endeten in Kontroverscn lUld :\Ii13br~tLlC'hcn. Die 
Verbreitung der Bildnng ging nieht zusammen mit del' Hebung ethischer >;01'
men. Del' Yerlust der Ebenen vm1 ~1ittelchina an die Juehen lost::> ci:,tl1 kl:l
tureller:. Schock Z'tUS. An eine \Viedereroberung del' ye.dorenen Gebiete :o:n dCl-jken 
fand mm"l fijI' anssiehtslos, bevor man die \vahre Bedeutung des KonfuziJ.nismns 
gefunden hatte. Da zudem die Juchen im Nordreiche das konfuzianische Erbe 
iibernchmen \volIten, hing das Dberlebell der Sung ab yom alleinigen Anspruch 
auf Legitimibt und Orthodoxie. Diesel' Ansprueh erforderte, daB die neuen 
Ansatze als Neubelebung alter Ideale interpretiert wurden. Chu Hsis Fichtung 
wurde zuerst als Tao-hsiieh oder Sehule des (wahren) Weges, sp~"iter als Li
hsiieh odeI' Schule des universalen Prinz ips bezeiehnet. Diese Denker, die man 
transzendente :).Ioralisten nennen kann, vertraten gegeniiber den friiheren Kon
fuzianern eine ,vesentlich tiefere PRege des sittliehen BewuBtseins, durch das 
man sich eins flihlte mit allumfassenden letzten Prinzipien. Nul' so hielt m8.n 
den N euaufbau einer guten Regierung HiI' moglieh. 

Chu Hsi wurde in China nur sehr allmahlieh aner}<:annt. Seine Lehre " .. urde 
vorubergehend sagar als staatsgefahrliehe SeIde angesehen. Anerkennung wurde 
ihm erst zuteil, als wegen einer Thronfolgekrise inn ere Wirren und yon auBen 
:\longoleneinhille drohten. Von da an galt Chu Hsis Lehre als legitime Ans-
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deutung des Konfuzianismus. Offenbar erzeugte in Notzeiten und Krisen das 
hohe Ethos ihrer Vertreter mehr Vertrauen als die Gelehrsamkeit del' alten 
konfuzianisehen Staatsbeamten. 

:2 ) Annahme del' Lehre Chu Hsis in Japan 

\\'ie schon erw~ihnt, fuhrten die Zen-Gelehrten Chu Hsis Lehre ein und 
erkhirten sie. Der Begriinder del' neuzeitliehen Chu Hsi-Studien ist aber erst 
Fuji\\-ara Seika (1561-1619) .100 Er war auf der Pfrunde Hosokavya in Harima 
geboren. Als Knabe studierte er Buddhismus beim Moneh Tomei Sok6 im Tem
pelkloster Keinnji in Tatsuno. :\1it aehtzehn J ahren kam er dnreh Vermitthmg 
seines Onkels Seishuku Junsen, dem Vorstand des Tempels Sokokuji-fuk6in nach 
Kyoto und \vurde 1m Sokokuji Zen-Moneh, neigte abel' zu konfuzianisehen 
Studien. Darin beshi.rkte ihn im Alter von dreif:Hg Jahren 1590 (Tensho 18) seine 
Bekanntschaft mit dem koreanisehen Gesandten Kyoshinji. U593 rief ihn Toku
gawa Ieyasu naeh Edo. 1m folgenden Jahre trennt er sieh aus unbekannten 
Grlinden von seinem Onkel Seishnku, vielleieht weil er den Zen aufgegeben 
hatte. 17593 (Keich6 1) wollte er auf der Suehe naeh einem Lehrer zu den :Ming 
gehcn, muBte aber eines Seesturmes wegen nmkehren. In Kyoto lernte er den 
kriegsgefangenen koreanisehn Chu Hsi-Gelehrten Kyoko kennen, del' ihn stark 
beeinfiuJ3te. Seika entwiekelte sieh so zu einem konfuzianischen Gelehrten und 
zu e~nem "ertrauensmann von Ieyasu, dem Erbauer des geeinten neuzeitliehen 
Japan, del' ihn llnmittelbar nach der Entscheidungssehlacht von Sekigaha1'a 
(1600) zu sieh nach Kyoto berief. Bei seinem Besueh in Kyoto saJ3en ihm zur 
Seite zwei Goz8.11-\IOnehe, die ihm seinen Abfall vom Zen-Bl1ddhismus vo1'
warfell. Seika antwortete, gerade die menschHehe Ethik (jinrin) sei die \Vahrheit, 
die Buddhisten seien auf dem Abv/ege. Dieses Ereignis '.'iTar die Unabh~ingig
keitserkHi.rung der neuzeitliehen konfuzianischen 'Vissensehaft. 

em diese Zeit hatte Seika trotz del' einsamen Hohe seines Charakters schon 
etnen :\ amen und viele Schiiler, angefangen vom Daimyo Asano Yoshinaga. 
1604 stieH Hayashi Hazan zu ihm, der sp~i.ter del' Fi.ihrer der Konfuzianer werden 
sollte .. \ndere hel'vor1'agende SehLiler Seikas waren :Matsunaga Sekigo, Hori 
Koan. :',awa Katsusho und Yoshida Soan. Seikas Unterrichtszimmer wurde zur 
Quelle der Chu Hsi (jap. Shushi )-Studien der Tokugawa-Zeit. Seikas Schrifttum 
ist seh~' u111Janfreich. Er anerkannte auch ''lang Yang-ming (O-yomei), einen 
fiihrellde~l Konfuzianel' der ~1ing-Zeit. Aueh lieE e1' Han- und T'ang-zeitliche 
Stuclien gelte1, weitumfassend und synthetisch wie seine Studien waren. 

Dem Buddhismus maehte Seika groBe Vorwiirfe: Shaka, del' historisehe 

100) Oto Masahide: Jugaku [Konfuzianismus], in: NBD 9a, S.202-216. Dber Fujiwara 
Seika in Abe Yoshio: The Characteristics of Japanese Confucianism. In: Acta Asiatica, 25, 
3, ff. R.::-\. Bellah: Tokugawa Religion. Boston 1957. 
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Buddha, habe dureh seine \Veltflueht die vVurzel del' ~1ensehenliebe abge
sehnitten, habe das MitgeHihl (giri) zerstort. Er sagte, Konfuzius sei wie ein 
klarer Spiegel, Shaka wie ein truber. "Es ist dumm, nur den vVesten [das Reine 
Land] zu suehen. Das Reine Land beRndet sieh auf del' staubigen Erde". Gegen
iiber del' J enseitseinstellung des Buddhismus vertritt er immer wieder eine 
ethische Diesseitseinstellung. J edoch so wie bei Chu Hsi Rnden sich auch in 
Seikas Schriften an den Buddhismus anklingende Gedankengange. Er hat sieh re
spektvoll gescheut, den Buddhismus abzuurteilen. Dabei griff er die Verkommen
heit del' damaligen buddhistischen Welt an und stellte sich oft gegen den Zen
\Vald (::en-rin), d.h. die Zen-Gelehrten. Erst von Hayashi Razan an wurde die 
Ablehnung del' Zen-Gelehrten und des ganzen Buddhismus radikal. 

:Man ist geneigt, die Zeit der Landesabsperrung als eine Zeit der Stagnation 
anzusehen. Das war sie bestimmt nieht. Die funf oder sechs J ahrzehnte des 
Kontaktes mit dem \Vesten waren nul' eine vorubergehende Episode. Das 
japanische Kulturgefuge blieb wie es war und die alten geistigen Bewegungen 
gingen weiter. Der Neokonfuzianismus wirkte als ein starkes Ferment in del' 
alten Religion und in del' Stellung zum Buddhismus bis in die Gegenwart herein. 

Ein J ahr nach del' Schlacht von Sekigahara (1600) iiberreichte Fujiwara 
Seika dem Burgherrn Takeda von Tajima selbstandige Anmerkungen zu den Vier 
Biichern und zu den Funf Klassikern. Das war eine gewaltige AuRehnung gegen 
die bei Hof vertretenen Auslegungen und gegen die Lehrrichtung der Gozan
~1onche. Diese neuen Auslegungen muBten zun~lchst geheim gehalten werden, 
versteckt VOl' den Gozan-Gelehrten. Diesen und denen bel Hofe waren die 
Gedanken \'on Shushi (Chu Hsi) noch nicht geLiuRg, obwohl die \Verke von 
Shushi schon VOl' 400 J ahren nach Japan gebracht worden waren. Seikas Kom
mentare wurden gebiindelt und von Hand zu Hand unter seinen Vertrauten 
weitergereicht. Tokugawa Ieyasu war zwar an konfuzianischen Studien lebhaft 
interessiert, abel' mit Seikas Neuerungen muBte auch er sich erst vertraut 
machen. Seika lebte zuriickgezogen in Ishihara, einem Vorort von Kyoto. Er 
fand sein Leben lang auch Freude an ehinesisehen Gediehten. 

Erst Hayashi Razan konnte den Shushi-Studien eine sozial angesehene 
SteHung siehern. Razan \var erst ~1oneh von Kenninji in Kyoto, fing friih an, 
sich mit Shushi abzugeben. 160.3 griindete er mit jungen Gefahrten eine Lieder
schule und eine ~1edizinschule. Darin hielt er Vortt'age iiber das Ranga (Lun
yii). Ein Gelehrter aus dem Hause del' Kiyohara, der ~1ing-zeitliche Klassiker
studien betrieb, beriehtete dariiber an den Kaiserhof, strengte bei Ieyasu sogar 
StrafmaBnahmen gegen Razan an, woriiber Ieyasu bIos lachte. Razan suchte 
160,5 (Keicho 10) Ieyasu auf und gewann dessen Vertrauen. Er kam mit Ieyasu 
in Edo und in Sumpu in SunIga zusammen, nahm an den Planungen del' Edo
Regierung hn Sekretariat fur literarische Tiitigkeiten teil. Er diente den vier 
Shogunen Ieyasu, Hidetada, Iemitsu and Ietsuna. 1630 (Kanei 7) bekam er in 
Shinobugaoka in Deno ein Grundstuek, auf dem er eine Hauslehranstalt (kajuku) 
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erbaute. Jedoch 1659 (Meireki 3) verbrannte ihm seine Bibliothek. Dariiber sehr 
unglucklich starb er bald darauf. Seine Enkel Gaho und Hoko wurden kon
fuzianische Beamte. Hoko wurde zum Hochschuldirektor (daigaku no kami) 
ernannt, seine Naehkommen leiteten dureh Generationen hindureh die Schul
angelegenhwiten der Edo-Regierung. Gaho vollendete das von Razan begonnene 
H oncho-tst1kan, eine japanische Gesehiehtsbetraehtung yom Standpunkt der 
Shushi-Philosophie aus. Ferner schrieb er ein Bueh "Auslegung des Shinto" 
(Shinto dentu) und eines iiber die Gottersehreine Japans (H oncho-tinfa-ko). In 
diesen Schriften versuchte er den einheimischen Glauben mit dem N eokon
fuzuzianismus in Einklang zu bringen. So festigte er als Schuldirektor die soziale 
Stellung der neuen Philosophie. 

Fur die n~iehsten 250 Jahre war jetzt die Stellung des Konfuzianismus von 
Shushi als orthodoxe \Vissensehaft gesiehert. Der Konfuzianismus del' Han- und 
T'ang-Gelehrten war zu antiquarisch, der Neokonfuzaiansimus war zeitnahe, 
sein Moralismus (rinrishugi) diente dem nun herrschenden und zu erhaltenden 
Gesellschaftssystem geradezu als religioser Unterbau. Die personalen Unter
schiede in den funf Beziehungen in der Ethik sind sakrosankt, mit ihnen steht 
und fallt die Harmonie in der neuen Feudaigesellschaft. Die Shushi-Philosophie 
gibt ihrer Struktur die Verbindlichkeit von N aturgesetzen. J ede Storung dersel
ben widerspricht del' \Veltvernunft. Al1e Beziehungen von Oben und Unten, 
von Herrseher und Vasallen, Vater und Sohn, Mann und Frau sind unum
stoBliehe Seinsgesetze. Bereits Ieyasu hatte den vVert diesel' Lehre fiir seine 
Regierung erkannt. In den Perioden Kanei (1624-644) und Kambun (1661-1673) 
wurden unter den Feudalherren Hoshina Masayuki (1609-1672), Ikeda :\1itsu
masa (1609-1682) und Tokugawa Mitsukuni (1628-1700) entsprechende Schulen 
eingerichtet und neokonfuzianische Bucher herausgegeben. Diese Tendenz stieg 
wahrend der langen Tokugawa-Herrschaft noeh weiter an. Gelehrte ,"\lm·den 
gefordert und Gelehrsamkeit in Familien vererbt. Gelehrsamkeit wurde ein Tor 
zu Erfolg im Leben. Dazu kam, daB Samurai des untersten Ranges und sogar 
Gefangene mit Talent sieh durch vVissenschaft eine Position sehaffen konnten. 
Die Krieger aus der ersten Zeit, die im Lager fast ohne Bildung aufgewachsen 
waren, zeigten vielfaeh Abneigung gegen die strenge \Vissenschaft del' Ethik. 
Umso erstaunlicher war die Verbreitung diesel' vVissenschaft aus den oben 
genannten Grunden. 

Der konfuzianische Eifel' griff sogar auf buddhistische Kreise liber. Die 
Sekten horten auf, miteinander zu streiten, unterstutzten dafiir die Regierung 
in ihrer friedlichen Politik. Gut fundierte Kloster wurden zu Studienzentren und 
aIle Sektcn bildeten ihre Ranghierarchien aus im Einklang mit der gestafFelten 
Natur der Gesamtgesellschaft. Gelehrte !-'1onche betrieben konfuzianische 
Studien und dehnten ihre Interessen auf Philologie und Literatur aus. Andere 
Monehe behitigten sich als Prediger und Volkserzieher. AIle wollten jhren Teil 
beitragen zur \Viederbelebung und Verbreitung der Studien und zum Aufbc'.u 
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einer sozialen Ordnung, wie die Regierung sie im Auge hatte. Tenkai (15:36-164.3) 
und SlIden (1569-1633) waren Ieyasus Berater in politis chen und kirehliehen 
Angelegenheiten. Takuan (1573-164.5) und Ingen (1592-1673) iibten ais Zen
Lehrer ihren EinfluB auf die hoheren und niederen Klassen aus. Takuan tat sieh 
aueh als N eokonfuzianer hervor und erkHirte in seinem Riki-sabetsuran die 
Gnmdbegriffe vom geistigen \Veltprinzip (li, ri) und der NIaterie (ch;'i, ki) aus 
der Philosophic von Shushi. Keiehu (1640-1701) tat sieh hervor dureh seine 
l\;fanyoslnt-Forsehungen. In einer Athmosphare von Shushi-Studien ersehienen 
aueh Biieher liber Buddhismus und Shinto. VorHiufig aber handelte es sieh immer 
urn Arbeiten von Aufkliirern und Piidagogen, weniger urn soIche von eigentliehen 
Philosophen. 

:3: Schulrichtungen ill den konfuzianisehen Studien 

D,1S Lehrsystem von Fujiwara Seika wurde "Lehre aus K y6to" (kyogaku) 
genannt. Das war die Schulriehtung der Anfangszeit mit Kyoto ais :Mittelpunkt. 
AuBer Seika gehorten dazu Hayashi Razan, :Matsunaga Sekigo, Hori K yaen und 
Naba Katsusho, sie gingen unter dem Namen "die vier Himmelskonige del' Fuji
wara-Schule (Toman shitenno) in die Geschiehte ein. Von ihnen hat am besten 
Sekigo die Lehrweise des w!eisters weitergegeben und wurde von allen am 
meisten verehrt. AuBer konfuzianiseher Wissensehaft studierte er auen Gedichte. 
Lao-tze und Buddhismus. Er verbrachte sein ganzes Leben in Kyoto, wahrend 
die Razan-SehiHer von del' Edo-Regierung in allen Feudalgebieten angestellt 
wurdel1. 16.37 (Kanei 14) eroffnete Matsunaga Sekigo seine private Sehule, die 
berlihmt yvurde und bis 1889 (~feiji 22) hestand. Aus del' Sehule von Sekigo 
gingen hen-or Kinoshita Junan, Anda Seian und Kaibara Ekken. 

In d(~)r ZC'it \-on Seika und Sekigo gab es in Kyoto noeh die KlassikererkHirer 
(hakase) und die Lehrer del' Gozan-Kloster. Urn die Zeit von Genwa (1613-
1623) und Kanei (1624-1644) gab es ais beruhmte Gelehrte Emura Sensai, 
~1iyake Kisai und Asayama Soshin. Sie gingen bei Hof aus und ein und ver
kehrten mit den hohen Beamten (kuge). In den Perioden ~1anji (1658-1661) 
und Kamhun (1661-1673) traten Nakamura Tekisai, Fujii Ranzai und YOllekaw~ 
Soken auf. Sie vertl'aten keine eigenen Lehren, befaBten sich mit Kommentaren 
Zll konfuzianischel1 Schriften und Ausbildung von Sehiilern. Sie liebten eine 
pompose Lebensfiihrung. ~1it derselben Tendenz Iebte del' genieBerisehe Literat 
Ishikawa J ozan. Er entstammte einer Daimy6-Familie, die schon vor der Schlaeht 
von Sekigahara zu Ieyasu gehalten hatte (fudai-claimyo ). Beim Kampf um 
Osaka (1615) wurde er eines milit2,rischen Vergehcns wegen eingekerkert. Sp~lter 
ging el' in die Schule von Seika, baute sieh dann in Iehijomura das Literatenheim 
Shisend6. Um solche zuruekgezogen Iebende Literaten bildete sieh in der 
Hauptstadt ein Literatentum besonderer Pragung aus. Unter ihnen ragt Yamazaki 
A:1zai (1618-1682) hervor. Als Zen-~1oneh hatte er seine Jugend in Tosa 
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verbracht, studierte bei Tani Jichu im Feudalgebiet von Nonaka Kenzan (1616-
1664). Zum U nterschied von der Schule in Kyoto (kyogaku) nannte man die 
Schule in Shikoku "Stidschule" (nangaku). Sie zeichnete sich durch die Betonung 
der Ethik (dogaku) aus. Anzai war ein entschiedener Shushi-Anh~i.nger, was 
anfangs der Tokugawa-Zeit noch nicht selbstverstandlich war. Del' GroBteil von 
Anzais Schrifttum ist nur eine Zusammenstellung von Erklarungen Shushis und 
seiner Zeitgenossen. Das fuhrte dazu, daB die Schiiler die Vorlesungen des 
Lehrers Zeichen hir Zeichen, Satz fur Satz mitschrieben und ihre Skripten dann 
geheim verwahrten, urn sie Gefangenen in den Feudalgebieten, die eine Stellung 
suchten, zukommen zu lassen. Anzais Schulerzahl war nicht groBer wie die von 
Seika. Die Anzai-Richtung hieB kimongakuha, d.h. "Lehrrichtung von Yama
zaki". 

Die Schulrichtung von Seika litt wie auch andere Richtungen unter groDer 
Einseitigkeit. Beim Predigen del' sozialen Ordnung wurde zu sehr auf die auBeren 
Regeln des Betragens gesehen, die entsprechenden !v10rallehren waren ohne 
\Varme, meistens von extremer Strenge. Eine Reaktion dagegen fiihrte zu einer 
Art Mystizismus. Anzai neigte von seinen mittleren Jahren an zum Shinto, gab 
Shinto-Erkarungen heraus, denen er seine Shushi-Wissenschaft zu grunde legte. 
Eine Lehre von ihm war: "Die gottliche Offenbarung (sui) erlangt man durch 
Gebet, die gottliche V orsehung wird durch Rechtschaffenheit sichergestellt (ka, 
ga) ", weshalb man seinen Shinto Suiga-Shinto nannte. 

Wegen Anzais Einseitigkeit spaltete sich seine Schulerschaft. Sato N aotaka, 
Asami Keisai and :\1iyake Shosai, die drei "Cenien" del' Yamazaki-Schule, 
kritisierten Anzais Shinto als vernunftwidrig und wurden daher von del' Schule 
ausgeschlossen. Aus del' Schule von N aokata und anderen gingen viele, abel' 
wenig eigenstandige Schuler hervor, schlieBlich wurden diese "Sittenlehrer" 
vielfach bei den Leuten unbeliebt. 

a) Kinoshita Junan (1621-1698) 

Kinoshita Junan stammte aus del' Schule von Matsunaga Seikigo von Kyoto 
(also kyogaku), richtete dann in Higashiyama in Kyoto seine eigene Schule ein. 
1682 (Tenwa 2) wurde er vom Shogun Tsunayoshi nach Edo gerufen, wo er 
so etwas wie Privatlehrer des Shoguns wurde. Als Erzieher hatte er einen 
weiteren Horizont als viele Sittenprediger von Kyoto und lieB neben Shushi auch 
andere Philosophen gelten. Hoko und andere aus del' Familie von Hayashi, 
die das Lehramt unter der Edo-Regierung monopolisiert hatten, gaben sich :Muhe, 
die Junan-Schule zu sturzen. Unter den Junan-Schulern befanden sich Arai Haku
seki, ~1uro Kyuso, Amenomori Hoshu, Cion Nankai, Sakakibara Koshu und 
andere, im Canzen zehn, die "die zehn \Veisen del' Kinoshita-Schule genannt 
wurden. J unans EinfluB auf den Shogun bewirkte, daB viele seiner Schiller von 
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den Feudalfursten als Lehrer ihrer Samurai verwendet wurden, soda13 der Ethik
Unterricht im ganzen Lande weitgehend von Junan bestimmt \var. 

b) Arai Hakuseki (1657-1725) und :Muro KyllS0 (16.S8-1734) 

Del' bedeutendste von Junans Schulern war wohl Arai Hakuseki. Er war 
geboren in Jururi in Kazusa (Chiba-Prafektur). E1' wurde yom Daimyo Tsuchiya 
Toshinao gefordert. 1693 wurde er yom Daimyo Tokugawa Tsunatoyo nach 
Kofu gerufen. 1704 wurde Tsunatoyo Shogun und anderte seinen N amen in 
Tsunayoshi, regierte dann in Edo. Auf Antrag von Arai Hakuseki abrogierte er 
die strengen Gesetze seiner Vorganger, die die groBere Zahl der kaiserlichen 
Prinzen und Prinzessinen zwangen, in Kloster einzutreten. Sie konnten jetzt eine 
Ehe eingehen. Ienobu nahm Hakuseki mit nach Edo, wo er ihn aIs BerateI' 
benotigte. 1709 hatte sich del' italienische Weltpriester Sidotti entgegen dem 
strengen Verbot in Japan eingeschlichen, wo er bald eingekerkert wurde. Haku
seki wurde mit del' Untersuchung des Falles beauftragt. In seinem Bericht, den 
er dem Shogun abgab, schrieb er, daB die christliche Religion nicht so staats
gefahrlich sei, wie die Behorden bisher anzunehmen pflegten. Das zeigt daB 
man del' im Grunde genommen politis chen Motiviel'ung del' Christen\'erfolgung 
durch Schlechtmachen der Lehre N achdruck geben wollte. Sidotti sh:.rb nach 
langeI' Gefangenschaft in Edo. 

Ami Hakusekis Starke war mehr seine praktische politische \\'eisheit als 
seine Shushi-Philosophie. Seine liberalen Ansichten brachten ihm Gegnerschaft 
von Seiten mehr orthodoxer Shushi-Gelehrten ein. Sein groBter Gegener war 
~luro Kyuso (1658-1734), der seine Philosophie benutzte, urn dem Glallben an 
die Gotter des Landes Niveau und Ansehen zu verschaffen. Er glaubte an die 
Allgegenwal't des Gottlichen in den verschiedenen Gottern, die er Hir alhyissend 
und fur Vorbilder der Tugend hielt. Ansatze zu einer Shinto-Theologie finden 
sich schon bei Hayashi Razan und Yamazaki Anzai. Kyuso betonte Selbstzucht 
in der personlichen Lebensfuhrung und vVohlwollen gegen andere. Innerlichkeit 
ist nach ihm del' einzige vVeg zur Erhaltung del' wahren Natur des :\Ienschen, 
die mit der \Veltseele identisch ist. Die Teilnahme am kosmischen Leben besteht 
in der Selbstzucht im Einklang mit del' sozialen Stellung und ihren PRichten. 
Tugend ist die Verwirklichung del' himmlischen Vernunft und Ordnung (ri) im 
taglichen Leben. So wie Ordnung herrscht in der Bewegung del' Himmelskorper, 
gibt es eine naturgemaBe Ordnung und Abstufung in del' GesellschaftYq. Die 
Grundtugenden sind Kindesliebe, Gesetzestreue und Gehorsam. J eder :\fensch 
muB sich aus Dankbarkeit gegen seinen Vater, seinen Landesherrn und sejnen 
Lehrer, hauptsachlich Konfuzius, unterordnen. Gerechtigkeit ist die Dbnng des 
guten \Villens in den menschlichen Beziehungen entsprechend den sozialen 
Stufen. Schutz und Gehorsam, vVohltun und Dankbarkeit, Glite und Treue sind 
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die Grundlagen des menschlichen Lebens und diese wieder ruhen auf del' 
himmlischen Vernunft. Unter del' Fiihrung des Himmels muB sich del' :\Iensch 
selbst vervollkommnen. Bei :NIuro Kyi'Iso klingen bereits die Forderungen einer 
Innerlichkeit an, wie sie spater in der O-yomei (\Vang Yang-ming)-Philosophie 
und in der Bewegung der "Herzenswissenschaft" (-;;hingaku) herausgearbeitet 
wurden. 

c) Kaibara Ekken (1630-1714) 

Dynamischer als Hakuseki faBte Kaibara Ekken den Konfuzianismus nach 
Shushi auf. Er war von Beruf Arzt und gab auch Handbiicher iiber praktische 
:Moral und Gesundheitswesen heraus. Er betonte die dynamischen Aspekte des 
kosmischen Lebens und del' :Nloral. Moralisches Leben ist Untertanendienst 
gegeniiber dem himmlischen Vater und zugleich Teilhaben an dessen Vaterliebe. 
Ehrfurcht und Liebe miissen die zwischenmenschlichen Beziehungen durch
dringen. Ekken war ein Metaphysiker, der seine Spekulationen im praktischen 
Leben unter dem Volke anwandte. Obwohl ihm der Gedanke an das Liebes
verhaltnis zwischen dem Universum und dem Einzelmenschen beherrschte, verlor 
er sich nicht in 11ystik, sondern wirkte als Lehrer del' praktischen Lebensfiihrung 
unter dem Volke. \Vie die del' anderen Konfuzianer sanktionierte auch seine 
Philosophie und Religiosihit die in del' Feudalzeit bestehenden poJitischen und 
sozialen Verhaltnisse. 

4. Bushido, del' Ehrenkodex del' Samurai 

Yamaga Soko wurde durch seine Schriften del' ideologische Begriinder des 
Bushid6 ("Weg del' Ritter"). Mit diesem Begriff miissen wir uns auch im 
Zusammenhang mit del' japanischen Religionsgeschichte befassen.101 Bushid6 ist 
der Kulminationspunkt del' Verbindung von Sung-Konfuzianismus und del' 
japanischen Altertumsstudien. Die Krieger des japanischen Altertums gaben hir 
Soko die Vorbilder del' Vasallentreue del' Krieger in Extremsituationen abo Das 
bekannte :Musterbeispiel hir Bushid6 ist die Geschichte del' 47 Ronin (herren
losen Samurai). 

Die 47 herrenlosen Samurai hatten Oishi Yoshio (16S9-170H) zum Anflihrer. 

Oishi war Samurai von Asano Naganori. Als er in Aka harte, daB sein Herr einen 
Streit hatte mit Kira Yoshinaka, hingerichtet und 1701 seiner Cuter verlustig 
erkHirt wurde, hielt er sich als Vasalle verpflichtet, seinen Herm zu rikhen. 
Yoshinaka war von del' Edo-Regierung milde behandelt worden und konnte in 

101) Inazo Nitobe: Bushido. The Soul of Japan. 1905, repr. 1969. Sagara Torn: The 
Spiritual Strength and Independence in Bushido. In: Acta Asiatica, 25, S.91-106. 
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Zurtickgezogenheit ein angenchmes Leben hihren. Kira Yoshinaka hatte mit seincm 
harten Vorgehen gegen Asano einen Rechtsbrl1ch begangen, gegen den es im 
damaligen Staate keine Appellation gab. Andererseits war die Rachung dieses 
Vergehens nm moglich durch einen neuen Rechtsbruch, dessen Bestrafung die 
Vasallen Asanos durch Selbstentleibung auf sich nehmen mu13ten und es auch im 
wahren Bushido-Ceiste taten. Der Sohn von Kira Yoshinaka, jetzt Daimyo von 
Yonezawa, erwartete einen Racheakt der Vasallen Asanos und lie13 diese beobachten. 
Die Vasallen machten erst Eingaben, urn die Ruckerstattung del' eingezogenen 
Cuter an die Familie des Hingerichteten zu erreichen, die aber zu nichts Whrten. 
Urn ihre Beobachter zu tauschen und ais ungefahrlich befunden zu werden, ergaben 
sich Oishi und seine Cetreuen ausgelassenen Trinkgelagen. Nach nahezu zwei 
J ahren, ais Kira Yoshinaka seIber bei einem Celage sa13, wurde sein Hans pIotzlich 
von den 47 Samurai umzingeit. Sie stllrzten in die CelagehaIle und ihr Anfuhrer 
Oishi schlug Kira Yoshinaka das Haupt ab, das dann auf das Crab des hingerichteten 
Asano gelegt wurde. Die 47 Cetreuen lieferten sich daraufhin den Justizbehorden 
aus. Diese verurteilten sie zum Tode, aber nicht durch Hinrichtung, sondern in 
Wurdigung ihres ~Iotives der Vasallentreue durch Selbstentleibung (seppuku, 
harakiri). 

Der Fuhrer des Racheunternehmens Oishi Yoshio war ein Schuler von Yamaga 
Soko in Ako gewesen und ging in Ethik und Kampftaktik nach des en Lehren vor. 
Von den Zeitgenossen wurden die 47 HeIden als Muster von Samurai gefeiert. In 
ihnen sah man die Lehren del' konfuzianischen Schulen angewandt, was PHicht
bewuBtein und Selbstzucht betraf. Nicht aIle Samurai von Asano entsprachen dem 
hohen Ideal, wahrend del' zwei Jahre des Wart ens auf eine Rachegelegenheit Relen 
eine Anzahl ab, einige verrieten sogar ihre Cebhrten, die dann unter schade 
Aufsicht kamen. Nur 47 hielten durch trotz aller Armut und sonstigen Harten. 1m 
entscheidenden Augenblick zeigten sie eine vol1endete Disziplin und eine glanzende 
Taktik. Sie warteten hernach in vollendeter Ruhe die gerichtliche Entscheidung 
uber ihr Schicksal ab und nahmen sich unter vVahrl1ng ihrer \Vurde nach dem 
vorgeschriebenen Ritual mit eigener Hand das Leben. Als an einem \Vintermorgen 
1703 die Nachricht vom gelungenen Racheakt (kataki-uchi) durch die Stadt lief, 
war die Bevolkerung voller Begeisterung fur die 47 HeIden. Als zwei Monate spater 
ihre Leichen nahe dem Crab ihres Herrn Asano bestattet wurden, stromten die 
Bewunderer in Massen herbei und opferten Blumen und Inzens. Man sammelte 
Reliquien und Aufzeichnungen der HeIden der Treue, schrieb aIle Einzelheiten 
ihres Vorgehens nieder und die Veroffentlichungen daruber fanden gro13en Absatz. 
Die ganze Ceschichte oder Teile davon wurden auch far die Buhne bearbeitet. Das 
Theaterstuck und die Erzahlung von den 47 Ronin wurde im ganzen Lande bekannt 
und blieben in den folgenden zwei J ahrhunderten noch beliebt. 1m modernen 
Rechtsstaat ist zwar das Thema als solches uberholt, doch Film und Fernsehen 
verherrlichen heute noch die Tugendvorbilder des Chushingura (wortl. "Speicher der 
treuen Herzen"), wie die herrenlosen Verschworer sich selbst genannt hatten.lIS 

Die Chushingura-Geschichte zeigt, daB der Geist des Bushido oder der 
Vasallentreue ais Ideal der Lebensfuhrung im V olke weitum Beifall gefunden 
hatte. Bewundert wird eine sittliche Haltung, die im letzten doch religios 
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verankert ist, namlich im absoluten Geltungsanspruch einer del' Hinf zwischen
menschlichen Beziehungen, die aus del' vVeltvernunft emanieren und denen sich 
der :Mensch mit Unterdriickung, personlichel' Neigungen und Begierden bedin
gunslos unterwerfen muB. 1m al1gemeinen Beifall zeigt sich zugleich Kritik del' 
\Villklir und verweichlichenden Tendenzen in den obersten Schichtell, wie sie 
durch die lange Friedenszeit begiinstigt wurden. 

Den Rittern (bushi) gestattete die lange Friedenszeit Reflektionen liber ihre 
Standestugenden (Sagara II 27.3). Ein Samurai muBte darauf aus sein, in jeder 
Hinsicht Spitzenleistungen zu vollbringen und sich fiir seinen Herrn auszu
zeichnen. Sieg ist eine Grundhaltung auch im \Vettbewerb des Lebens. Der Sieg 
libel' andere setzt Kampf und Sieg tiber sich selbst voraus. Del' Samurai ist in 
seiner SUirl\:e ein makellos scharfes Schwert in del' Scheide. Ein Samurai atmet 
ruhige Shirke nus in del' Art seiner Sprache, seiner Schreibweise und Kalligra
phie. Der Samurai lebt fur Ehre und Stolz im higlichen \Vettbewerb. Sein Stolz 
ist nicht gegen das Yolk gerichtet, sondern gegen Ebenhtirtige. Del' Samurai 
der Sengoku-Zeit, d.h. del' langen Kriegszeit vor der Einigung des Landes, lebte 
stets mit clem Tode, nicht so del' del' Tokugawa-Zeit. Da war Konfuziauismus 
fur ihre ~Ientalitat maBgebend, von ihm lernten sie Humanibt und ~.Ioral (rrtichi 
\Veg). Die Starke der \Veisen ist Selbstiiberwindung. Bei Hayashi Razan ist es 
klar, daB Sbrke von konfuzianiseher Philosophie kommt. Die Selbstkontrolle ist 
hier die \: erneiilung selbstsuchtiger \Viinsche und ein l110raliscbes Leben. 

Hayashi Razan betraehtete selbsts;jehtige Begierden als dem Ivienschen in
harent. "Sich von selbstisehen Begierden Ibsen ist vergleiehbar mjt dem Dber
windell \'on Feinden und dem Niederschlagen eines Allfstandes". Fuji\vara Seika, 
Razans Lehrer, fordert von del' Cbaraktershirke, einen wiirdigen Eindruck zu 
maehen ohne kuhn und stolz zu sein. \Venn jemand einen tugendhaften Geist 
besitzt, ein Leben del' Rechtschaffenheit fiihrt und sich zuruckhaltend gibt, wird 
seine vVurde allen offenkundig. Auch die Prostration VOl' dem Rerrn \Yal' Aus
druck innerer Starke. Samurai-Geist und tadelloses BetraQ"en waren untrennbar. 

u' 

Yamaga Sokos Schuler Daidoji Yllzan lehrt: gute Sitten sind VOl1l I-limmel 
vorgeschrieben. Sehlechtes Betragen kommt von inneren Defekten. Innere Ord
nung und ~:iuBere \Viirde gehen zusammcn. Ohne innere Kultur keine ~iuBere 
\Vlirde. Durch eigenes gutes Betragen kann man andere beherrsehen. Rube hat 
Ausdruekskraft, vViirde zeigt sich in del' Schweigsamkeit. 

Irn Jahre 1716 ersehien iiber Samurai-Geist ein Buch, das II agakure-kikigaki. 
Del' Ritter an der Burg Saga namens Yamamoto Tsunetomo trug seine Ansichten 
liber Samurai-Geist vor, die Tajiro Matasaemon Tsuramoto aus dem Feudalgebiet 
\'on :'\abeshima niederschrieb. Das Bueh stellt sich gegen Konfuzianismus und 
sieht die Samurai-Ethik in erster Linie in der geistigen Bereitschaft zum Sterben. 
1m rein konfuzianisch konzipierten Bushido wurde das Betragen als objektiver 
und konkreter Ausdrllck der universalen Ethik angesehen, hingegen im hagakure
Bushido konzentrierte sich das Betragen in del' geistigen Bereitsehaft zum Tode. 
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In einer gegebenen Situation in PflichterfiilIung sein Leben zu opfern ist ein 
einsamer EntschluB, den nur einer aufbringt, der in seinem Leben gelernt hat, 
unbekummert urn Anerkennung und Kritik den Weg zu gehen. Der wahre 
Samurai wird nicht hingerissen von einer Sache, folgt nicht Interessen und 
Neigungen und Abneigungen. Ein groBer Samurai mit einem volIkommen un
abhangigen Geist ist nicht zufrieden mit geringen Leistungen oder kleinen 
V orteilen. \Ver groBziigig ist und uber alI em stehen will, sucht nicht Ruhm, wird 
nicht erbost und zankt nicht mit anderen, sondern ist gnadig und gelassen. Fiir 
Samurai ist Eleganz eine achtbare und kultivierte Art von Kleidung, Essen, 
Trinken, Sprechen und Betragen. Achtbarkeit hei13t erhaben sein liber Leben 
und Tod, persanlichen Interessen, Reichtum und Ehren. Eleganz war es, wenn 
Uesugi Kenshin mitten in einer erbitterten Schlacht seinem Feinde Takeda 
Shingen Salz schickte oder wenn er auf dem \Vege in den Kampf die Teezere
monie vollzog, ein ~o-Spiel auffuhrte oder ein Gedicht verfa13te. Solche Hand
Iungen zeigen einen Geist, der yom lIier und J etzt unabh~ingig ist auch wenn 
er unmittelbar dem Tode gegenliber steht. So kultiviert solI nach Yamaga Sok6 
ein Held in seiner U nabhangigkeit sein. 

~Janner mit solcher Haltung waren Heilige, die das Gesetz ihres Handelns 
in sich haben. Um dazu zu gelangen, mu13te man vollstandig frei von sinnlichen 
Begierden sein. Nur so war Unabh~ingigkeit maglich. Nur wer den \Villen des 
Himmels einmal erkannt hat und in dessen Befolgung geubt war, konnte so 
unabh~ingig und frei sein. So stand nach Yamaga Sok6 ein Samurai innerlich 
auf festem Boden und regierte die AuBenwelt. So konnte er ~Ioral in die \Velt 
bringen und hatte dabei immer noch seine Kraftreserven. 

\Venn so die Tokugawa-Samurai g,eistige Unabhangigkeit als ihr Lebensideal 
kultivierten, entsteht die Frage, wie sie damit im feudal en Klassensystem ihrer 
Zeit standen und zurechtkamen (Sagara, 1970, S.101). Es gab zwei \Vege, liber 
ihr Verhaltnis zum Herrn zu denken, 1) der Herr, :Meister oder Vater stand liber 
der Frage von Recht und Unrecht; 2) es war gestattet, einen Herrn zu verlassen, 
wenn er auf die Vorhaltungen des Samurai, yom U nrecht zu lassen, nicht harte. 
Dem ersten \Vege liegt zugrunde, daB die Piehit verlangt, einen Herrn oder 
Vater nicht zu tadeln, was immer er auch tun mag. Es ist korrekt, ihm zu 
g,ehorchen. Diese Haltung steht der Beziehung zwischen Herrn und Knecht 
nahe, wie sie im H agakure nahegelegt wird, wo die \Vichtigkeit einer geistigen 
und emotionalen Vel'bundenheit betont wird. N ach dem H agakure ist es die 
hachste Form des Dienstes eines Samurai, dem Herrn bei Fehlern Vorhalte zu 
machen. \Venn der abel' diese nicht gelten hi13t, muB del' Untertan die Vel'ant
wol'tung libernehmen fur das irrige Denken oder Handeln des Herrn. 

Die andere magliche Haltung eines Samurai der Tokugawa-Zeit ist flexibler. 
Ein Samurai konnte seinen Herrn verlassen und in den Dienst eines wlirdigeren 
treten, wenn der Herr die Moral del' Samurai in seiner Verwaltung nicht verwirk
licht. Del' erste \Veg betont die untrennbare Einheit zwischen Herrn und 
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Untertan und zugleich deren Status, der der Hauptfaktor im Bushido ist. Es 
kommt sonst kein Vasallenverhaltnis zustande. Der zweite vVeg legt ebenfalls 
\Vert auf Loyalitat und StatusbewuBtsein, betrachtet aber Herrn und Vas allen
verhaltnis und Standesunterschied als Teile des Wesens des Bushido. Die 
ethischen Prinzipien eines Samurai haben allgemeine Giiltigkeit fur Herrn und 
Knecht. Gegen Ende Tokugawa prallten in der Frage der Landeseroffnung die 
Ansichten der Politiker hart aufeinander. Daraus ergaben sich scharfe Konflikte 
zwischen Vasallentreue und Pflicht zu ethischer und politischer Fuhrerschaft. 
Yoshida Shoin z.B. ging seinen Weg aus rein em PfHchtbewuBtsein ohne Auf trag 
oder Ermunterung von Seiten des Kaisers oder von Daimyos. Entgegen einem 
mit Todesstrafe sanktioniertem Verbot wollte er sich ins Ausland begeben, urn 
dort ~1ilihlrwesen, Schiffsbau und andere moderne Errungenschaften kennen zu 
lernen, die Japan notig hatte, urn den fremden :Machten gegenuber bestehen zu 
konnen. Er wurde abel' gefaBt und hingerichtet. Er hatte selbshi.ndig und allein 
gehandelt, urn der Nation Unabhangigkeit und Frieden zu bringen. Er war ein 
Anh~i.nger von Yamaga Soko. "Ich werde mich zu einem Beschiitzer dieses 
gottlichen Landes ernennen und aIle fremden Eindringlinge vertreiben" (Sagara, 
1970, S.103). Als das Feudalsystem del' Tokugawa nicht mehr zu halten war, 
handelten auch andere Vas allen so wie sie es fur die Nation notwendig fan den 
und bauten so den modernen Staat auf. Mit del' Abschaffung del' Feudal
herrschaft 1870 wurde dem Bushido aIs ideologischem System del' Boden 
entzogen. Seine aus del' konfuzianischen Ethik stammenden Tugenden haben 
sich auch in der N euzeit bewahrt. Das gehort abel' bereits in ein anderes Kapitel. 

.5) \Yang Yang-ming (1472-1527) und Nakae Toju (1608-1649) 

1m ~fing-China \var in \Yang Yang-ming ein neuer Stern am konfuzianischen 
Himmel aufgegangen. Hl2 N"akae Toju wurde del' japanische Interpret del' neuen 
Richtung. \Vir miissen hier zunjchst das geistige Profil von \Vang Yang-ming 
(japan, ()-yomei) kurz umreif3en. Der Philosoph wurde in einem kleinen Ort 
in del' Provinz Chekiang geboren. Er entklomm nicht ohne mehrmaligen MiBer
foIg nnter\vegs die Stufenleiter del' konfuzianischen akademischen Grade und 
wurcb Han-lin ("\1itglied del' GeIehrtenakademie). In jungeren J ahren stand er 
deln Buddhismus nahe, del' ihn aber wegen seiner \Veltabgewandtheit nicht 
befriedigte. 1m jungen ~1ing-Staat herrschte damaIs die Philosophie von ehu 
Hsi. Sie war abel' in del' Praxis bereits erstarrt. Ihre Formulierungen pragte man 
sich ein, um PrLifungen zu bestehen. 

\\7ang Yang-ming vertrat die GIeichheit des menschlichen Geistes mit dem 
\Velti;cist. So ist das eigene Innere die Quelle aller Erkenntnisse. N ach vVang 

102) A. Forke, Gesch. d. neueren chin. Philosophie, Hamburg 1938, S.169, fr. H. Hack
mann, Chinesische Philosophie, Mtinchen 1937; S.356, ff. 
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gibt es nur eine N atur. Diese nennt man nach Form und vVesen Himmel, ais 
Lenker und Herr Shang-ti, ais bewirkende Macht S chicks aI, aIs Anlage im 
Menschen N atur (hsing), aIs den Korper beherrschend Herz (hsin ) . Als 
AuBerung der geistigen Regungen tragt sie unendlich viele Namen, z.B. Pieh1t 
ais Verhalten gegen die Eltern, treue Ergebenheit ais Vel'halten gegen den 
Fursten. AIle diese Dinge sind AuBerungen des geistigen \Veltprinzips (li). 
"Himmel und Erde sind dasseIbe Gebilde wie ich, Geister und gottliche \Vesen 
gehoren mit mir in allumfassender Einheit zusammen." Die eigene Natur ist ais 
:Mittel der Erkenntnis der \Vahrheit und des Himmeis ausreichend. ~lan muB 
vom \Vesen des eigenen Geistes ausgehen und die Erkenntnis nicht auBel'halb 
suchen. Denken und Forschen solI sich nul' auf die himmlischen Prinzipien 
erstrecken, welche man im Herzen hat. Del' Geist abel' auBert sich im Handeln 
und so g,ibt es kein \Vissen ohne Handeln. \Visr;;en obne Randeln ist Nichtwissen. 
\Vissen ist die Absicht zu handeln und Handeln ist die Ausfuhrung des \Vissens. 

Mit einer \Vendung zum Ethischen faBt \Vang Yang-ming dieses Erkenntnis
prinzip als das sittliche Unterscheidungsvermogen auf. Er knupft dabei an 
Mencius an, der das "\Vissen" als das BewuBtsein von Recht und Unrecht be
stimmt. Das Gewissen (liang-chi) macht \Vang zu einer metaphysis chen 
Zusammenfassung alles IdeaIen, zu einer kosmischen, aIle VoIlkommenheit verei
nigenden GroBe. \Vang umschl'eibt damit die SchluBworte des Chung-yul1g 
tiber das Gewissen: "Dasselbe ist yon sch8.rfer \Vahrnehmung, k1ar ell:ennend, 
weit blickend und von umfassender Erkenntnis, groBmiitig, edel, gutig, freund
lich, ruhrig, energisch, stark, ausdauernd, ausgeglichen, wurdevoll, die rechte 
:Nlitte bewahrend, tadeIlos, Ehrerbietung einfioBend, feingebildet, voll U rteils
kraft, in sich geschlossen, nachforschend, allumfassend und ausgedehnt, tief und 
hi.tig wie ein Quell, in seiner Zeit seine Tugend ans Licht treten Iassend~'. 

\Vang Yang-mjng verlor aber nicht den Blick auf das Bose in del' Vlelt. Folgt 
der :Mensch dem Gewissen, dann entwickelt er sein wahres \Vesen. J edoch 
eigennutzige Z\vecke und Leidenschaften konnen den Geist storen. Ihre Unter
druckung ist cine schwierige Aufgabe, del' wir uns shi.ndig widmen mUssell. 

vVang Yang-ming ist ein Vertreter des angeborenen vVissens, es ist ihm das 
Umundauf seines Systems. Dieses \Vissen ist ihm das \Veltprinzip, die hochste 
Vernunft. Das intuitive \Nissen ist die Grundlage nicht nul' fur aIle Wahr
nehmungen, sondern auch fur aIle Tugenden. Das \iVissen, das einer auBerhalb 
des angebornen sucht, fiihrt nul' zu heterodoxel' \Vissenschaft. \Vang Yang-ming 
ist gegen die \Vissenschaft, die mit logischem Denken vorgeht. N ach ihm ist 
das angeborne 'Vis sen das \Vesen des Geistes und dessen Substanz. 'Vissen ist 
die Substanz des Geistes, del' von selbst die F~i.higkeit zum \Vissen besitzt. \Venn 
del' Mensch den Vater sieht, weiB er was ki~1dliche Liebe ist, und beim Anblick 
des alteren Bruders kennt er die briiderliche Liebe. Das ist das intuitive \Vissen, 
das nicht von auBen her erworben wird. Dieses \Vissen kann von selbstsi.ichtigen 
Gedanken ubenvuchert werden. Um diese zu beseitigen, muB man zum Ver-
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l1unftprinzip zuruckkehren. 
Das vVesen des angebornen \Vissens ist von Natur aus deutliche \Vahr

nehmung und klare U nterscheidung. Es wird durch nichts getrubt, nicht durch 
Reichtum und Ehre, ErfoIg und ~1i13erfoIg, Liebe und HaB. Es ist die Grundlage 
fur aIle Tugenden. Es kann Gutes und Boses mit Sicherheit unterscheiden. Es 
entspricht dem Gewissen. Es ist wie ein Heiliger, der im Menschenherzen wohut. 

Das sind nicht \Vorte eines weltfremden Biicherphilosophen, sondel'n eines 
~1annes, der als Krieger und Beamter mitten im Lebenskampfe gestanden ist. 
Wang glaubte, sich mit seinen Gedanken innerhalb des RahmeD$ der alten 
Klassiker zu bewegen. Er betrachtete sich nicht als Erneurer derselben, sondern 
als ihr Fortsetzer. Er polemisierte auch nicht gegen Chu Hsi. Er hielt es fur 
wichtiger, die eigenen Irl'tumer herauszu£nden, aIs andel'en welche nachzu
weisen. Doch hatte er nichts ubrig fur die vVeltabgewandtheit des Buddhismus. 
Auch machte er beim Taoismus keine Entlehnung,en. Er war mit der Gedanken
tiefe des KO~1fuzianismus, so wie el' ihn aufFaJ3te, vollauf zufrieden. 'Vang Yang
ming war del' letzte Denker Chinas von nachhaltiger vVirkung. 

Seines Geistes war in Japan Nakae T6ju. Diesel' las mit 37 Jahren zum 
el'stenmal vVang Yang-ming und gab die Shushi-Philosophie auf. Die sogenannte 
Y 6meigaku (Yang-ming-Lehl'e) verlegte die Kindespietat in den ~1ittelpunkt 

jeg,licher Moral und vertrat eine Intuition des Herzens. Die Shushi-Gelehrteu 
schatzten die objektiven Erfolge und Auswirkungen der moralischen Handlungen 
hoch, die Y6mei-Gelehrten betonten die subjektiv rein en Absichten. T6jus 
Hauptwerk war das Okina-mond6 ("Fragen und Antworten eines alten :\1annes"), 
das viel gelessen wurde. 

Das Lehramt und del' moralische EinfluB fiihrten T6ju viele Schiiler zu. Er 
galt als der "\Veise von Omi". Er Iebte in Omi in Zuruckgezogenheit und 
llnterrichtete die Dorfleute. Es war die Lehre vom Gewissen, das ihn besonders 
zu \Vang Yang-ming hinzog,. Das Gewissen (ry6chi) verstand er als intuitives 
Erkennen des Guten und aIs konkrete ~lanifestation des universalen \Villens. 
Das Vel'haltnis des EinzeInen Zllm kosmischen Berrn ist kindlich, das moralische 
Leben ist nichts anderes aIs die Obung del' KindespieUit gegen dies en Herrn. 
Das ist die Grundtugend, die anderen Tugenden sind nur verschiedene Seiten 
davon, \vie sie sich aus del' Anwendung der Grundtugend in den verschiedenen 
Lebensverh~i.ltnissen ergeben. Die Verbindung mit dem Urgewissen gibt den 
praktischen Tugenden ihren \Vert. Dieses Urgewissens wird man sich iune durch 
geistige Dbungen in Andacht zum Vater und Herrn des All. 

I-Iier lag der Hauptpunkt, in dem T6ju von den orthodoxen Konfuzianern 
abwich.103 Er legte groBen \Vert auf geistige Obungen, weniger auf \Vissen und 
biirgerliche Tugenden, kurzum, er war ein tief innerlicher Ivfensch. vVenn er 

10.3) Ot6 Masahide: Jugalw, NBD ga, 202-21.3. Bellah, Tokugawa Religion, siehe Anm. 
100. Abe Yoshio, The Characteristics ... siehe Anm. 100. 
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sieh iiber die Hingabe an die kosmisehe Seele ~i.uBert, wird man geradezu an 
den ehristliehen :\lonotheismus erinnert. Die Mogliehkeit, daB er in Iyo in 
Shikoku, wo er eine Zeit lang lebte, unter ehristliehen Einflu13 gekommen war, 
ist nieht von der Hand zu weisen. Doeh aueh in Yang-mings Gedankenwelt 
konnte Toju Nahrung hir seine tief innerliehe Frommigkeit finden. Das liang-chi 
oder ry6chi ( Gewissen ) ist da nieht eine rein mensehliehe Funktion des 
Erkennens und Unterseheidens. Es ist der Inbegriff aIler Vollkommenheit, eine 
kosmisehe GroBe, an del' der ;\1enseh teil hat. Ihm werden aIle Eigensehaften 
eines hitigen, erhabenen, giitigen Gottes zugesehrieben. \Vas im ~Jensehen an 
GroBem und Guten vorhanden ist, wurzelt in ihm. 

Tojus unmittelbarer EinfluB blieb auf eine kleine Schulerzahl besehr~inkt, 
aber indirekt inspirierte er viele tiiehtige ;\Hinner in Erziehung, Verwaltung und 
\Virtsehaft. Das "Urgewissen" kam ais ein neues, befruehtendes Element re
ligiOser N atur in das Begriffsinventar der konfuzianisehen Studien hinein. Die 
ethisehen Verhaltensregeln im Tokugawa-Staat bekamen ihr geistiges meta
physisehes Fundament in einem iiber dem :Mensehen stehenden geistigen, per
sonliehen \Vesen, an dem der :Menseh mit seinem Geiste teilnimmt. Dureh 
seine Handlungen, inspiriert yon einer absoluten Norm, solI der Mensch eine 
bessere Gesellsehaft gestalten. Die Aufgabe eines Konfuzianers besteht nieht 
bIos im Einpauken von vom Feudalstaat geforderten Verhaltensregeln. Er solI 
vielmehr den gottlichen Funken in der :Mensehennatur anfaehen und zum 
Leuehten und Er\V~i.rmen bringen. Heller und w~inner soIl das Dasein werden. 

Viele Samurai kehrten zu Tojus Zeit in die Landwirtsehaft zuruek und die 
Bauernwelt ist konservativ. Tojus Gedanken aufzugreifen waren behihigt Fuehi 
Kozan und Kumazawa Banzan. Kazan eroffnete in Kyoto eine Sehule und 
widmete sieh der Sehulerausbildung, lieH seine Lehren naeh Edo und Aizu 
verbreiten. Banz<.1n wurde 1645 vom Daimyo Ikeda :\1itsumasa naeh Okayama 
berufen. 1656 erottnete er in Kyoto eine Sehule fur Politik, vVirtsehaft und 
Verwaltung. Unter deren Schiilern waren aueh viele adelige Beamte der kaiser
lichen Eegierung in Kyoto. Gerade wegen seiner groBen Anziehungskraft wurde 
Banzan von der Edo-Regierung verd~i.ehtigt, Neuenmgen einzufiihren und er 
muBte sieh in die Berge von Yoshino in Sicherheit bringen. Doeh ging er dann 
auf die Einladung von :Matsudaira Nobuyuki, Daimyo von Akashi, 1679 naeh 
Koriyama und 1685 naeh Kaga. Von da aus maehte er an die Edo-Hegierung 
eine Eingabe, in der er Verwaltungsreformen vorsehlug. Wegen dieser 
Einmisehung wurde er eingekerkert und er enthielt sieh von da an jeder Kritik. 

Die Toju-Riehtung des Konfuzianismus wurde Shingaku ("\Vissensehaft des 
Herzens") genannt. Die Edo-Behorden waren ihr gegeniiber miJ3trauiseh, be
Hirehteten abweichende Lehrmeinungen und Cliquenbildung. Tokugawa ~1itsu
masa unterdriiekte die T6ju-Riehtung. Die T6ju-Gruppe in Aizu wurde 16S3 
(Tenwa 3) auf Befehl des Daimyo verboten. Aueh in Kumamoto gab es eine 
Gruppe von Samurai unter Kitajima Sessan u.a., die del' Yomei-Lehre huldigten, 
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sie wurden aber 1669 (Kambun 9) aus dem Herrschaftsgebiet ausgewisen. So 
konnte in Japan die Philosophie von 'Yang Yang-ming keine ruhige Entwicklung 
nehmen, wenngleich sie vel'einzelt namhafte Gelehl'te hervorbrachte. Dazu 
gehol'te ~fiwa Shissai (1669-1744), del' von der Schule von Yamazaki Anzai, 
einem Shushi-Konfuzianer, herkam und sich spater dem Yomei-Konfuzianismus 
zuw<111dte. 

6. Die ~fito-Schnle, konfuzianisch, historisch10-} 

Die Auhvertung der Gotterreligioll und ihr bereits begonnener Ausbau zu 
einer Shinto-Theologie, zusammen mit einem neuen Interesse am japanischen 
Altertum muBten logischerweise der Keirn einer Ablehnung der Tokugawa
Herrschaft werden. Es dauerte aber noch lange, bis man sich dessen bewuBt 
wurde und del' Keirn seine Sprengkraft erlangte. Vasallentreue war ein Grund
pfeiler des konfuzianisch gewordenen Staates, aber war das Tokugawa-Haus 
die wirkliche Autoritat, die diese Treue beanspruchen durfte'? 'Var das nicht in 
'Virklichkeit das Kaiserhans, das gottlicher Abstammung war und somit Gegen
stand religioser Verehrung sein sollte'? 'Vir werden noeh sehen, \Vie dieser 
Gedanke unterirdisch und allm~i.hlich starke 'Yurzeln schlug. 

Der Daimyo Tokugawa Mitsukuni (1628-1700) wurde der Herr eines neu 
eingerichteten Herrschaftsgebietes (han) in ~1ito im Lande Hitachi (Ibaraki
Pr~i.f. ). Dieses Gebiet war insofern schwer zu regieren, als unter den Vasallen 
viele waren. die urspriinglich keine Tokugawa-Anhanger waren und hier nicht 
zu \yeit yon Edo entfernt bessel' unter Aufsicht gehalten werden konntE'11. Das 
waren die Go-Haja, Sadake und Yuki. Del' Feudalherr Mitsukuni bemiihte sich 
urn die Einrichtung yon Schulell und die Pflege del' vVissenschaft. Obwoh1 selbeI' 
ein Tokugawa war er im Grunde genommell ein Legitimist und Nationalist. 
Nach seiner Ansicht beruhte die dauernde Sicherheit des Landes auf der Heilig
keit des Thrones und der ethische Grundsatz del' Vasallentreue sollte auf die 
oberste Herrscherautorihit ausgerichtet sein. Zur Erreichung dieses Zweckes 
fand er die Kompilation der langen Geschichte des Landes HiI' notwendig. Fur 
diese Arbeit versammelte er in Mito konfuzianische Gelehrte und PhiIologen. 
16,'57 (\feireki 3) wurde im Regierungsgebaude von ~1ito ein Geschichtsbiiro 
eingerichtet, das Sh6k6kan ("Forschungsamt"). Dort arbeiteten zun~i.chst Ansaka 
Tampakll, Kuriyama Sempo und 'Miyake Kanran. Die Arbeit an dem groBen 
Geschichtswerk Dai-Nihonshi ("Geschichte Japans") wurde 1637 beg,onnen, abel' 
erst 1906 (~feiji 39) abgeschlossen. In del' Frage del' N ord- und Siid-Dynastie 
fol;ten die \lito-Historiker der Linie von Kitabatake Chikafusa (1293-13,54). 

lOt H. Hammitzsch, Die Mito-Schule. In: Mitt. der D. Ges. fUr 1\atur- und Volkerk. 
Ostasiem, 1939. Ott> !\Iasahide: Koten no fukko [Wiederaufleben der KlassikerJ, NBD 9a, 
214 ff. 
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Das heiEt, sie traten fur die Siid-Dynastie als fur die legale ein, wahrend seiner
zeit die Ashikaga-Sh6gune sich Hir die Nord-Dynastie eingesetzt hatten. Toku
gawa .Mitsukuni und seine Berater betonten zwar die Loyalitatspflicht gegeniiber 
dem Sh6gun, zugleich abel' auch die Heiligkeit des Thrones als letzte QueUe 
aller Autoritat. Es geschah zum groBen Teil im Einklang mit den Lehl'en der 
\1ito-Schule daB im 19. J ahrhnndert der letzte Tokugawa-Sh6gun seine :\lacht 
in die Hinde des Kaisers zuruckgab. 

7) \Veitere Entwickhwg der Shushi-Philosophie 

Diese Philosophie, die sich einer amtlichen Stellung ruhmen durfte, \"m·de 
von Spaltungen ~nd Schwierigkeiten im eigenen Haus: nicht verschont. In der 
Richtung von Yamazaki Anzai (kimon) entwickelte sich ein extremer F ormal
ismus; in del' Richtung von Kinoshita Junan (mokumoll) eine Geringsch~itzung 
del' rationalistischen Seite, Einseitigkeiten also nach beiden Richtungen. Andere 
Shushi-Gelehrte schwenkten zur Y omei-Schule liber. Offentliche Kritik an der 
Shushi-Philosophie ubte Yamaga Soko (1622-1685). Sok6s Vater war ein poli
tischer Gefangener von del' Zeit del' Machtubernahme del' Tokugmvi1 her. Sok6 
selbeI' 'IvaI' ein Samurai des Daimyo von Aizu, ging in die Schule \'on Ha:'ashi 
Razan. 1652 Iud ihn der Daimy6 von Ak6 in Harima namens AS3.no ~agao ein, 
die jungen Samurai seines Gebietes zu unterrichten. ] 660 lehrte er Kriegskunst 
in Edo und zog viele Schiiler an. 166,5 verbrannte er im Alter yon 40 J ahren 
aIle Biicher, die er bisher geschrieben hatte, und veroffentlichte eine Zusammen
fassung seiner Lehre in der Schrift Seikyo-yoroku ("Zusammenfassung der 
heiligen Lehre"). Seine Lehre war eine Anwendung des Konfuzianismus auf die 
~1ilitarwissenschaft und das Leben des Kriegers. Er betrachtete das t'"l1iverSU111 
als einen Zustand del' moralischen Ordnung und das Leben des ~le])Schen als 
Verkorperung des kosmischen Lebens in def sozialen Ordnung. Er meinte, die 
vVissenschaft der Sung und der ~1ing mlisse man aufgeben. Die damalige :\1ili
tarwissenschaft spiegelte den sozialen Frieden del' Zeit wieder. Al1statt mit 
Kampftechniken befaI3te man sich mehr mit geistiger GesinnungspRege (shimpo 
"Gesetzen des Herzens") nach der Art von Lao-tze. Sok6 war auch nicht einver
standen mit den Theorien vom universalen VVeltprinzip (riron), \Vie sie in den 
Shushi-Studien behandelt wurden. Er wollte eine \Vissenschaft, die den Kriegern 
eine konkrete Lebensnorm lehrt. Er fand, daB die Shushi-Schule von der Samu
rai-Ehrfurcht und dem stillen Sitzen nul' schadet. Anstatt von den Sung- und 
~1ing-Philosophen miisse man bei den Heiligen der alten Zeit lernen. \Veil Sokos 
Schrift die Padagogik del' Edo-Regierung kritisierte, erregte sie den Zorn von 
Hoshina \lasayuki (1609-1672), einem Bruder des Shogun Iemitsu. :\Iasayuki 
war Daimy6 von VVakamatsu in Aizu. Er verbannte Sok6 nach Ak6, einer Stadt 
in Harima, wo Asano Nagao Daimy6 war. Nach neun Jahren Verbannung in 
Ak6 durfte Sok6 \vieder nach Edo zuriickkehren, ging dort bei den Daimy6-
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Familien :\latsuura (Hirado) und Tsugaru aus und ein. 

8. Shingaku odeI' die "\Vissenschaft des Herzens"105 

Die Tokugawa-Zeit war an geistigem Leben nicht arm. Dabei falIt die An
teilnahme alIer Volksschichten daran auf. Das Trauma des hundertjahrigen 
Krieges del' Sengoku-Zeit (1490-1600) wirkte lange nach, die ;\1enschen verlang
ten nach den besseren Seiten des Lebens. \Vieder bewahrheitete es sich, daB 
die Kultur des Seele die Seele del' Kultur ist. In den Auseinandersetzungen der 
verschiedenen Celehrtenschulen ging es um humanistische Anliegen: was ist die 
N atur des :\/lenschen, wie soIl er in del' Cesellschaft leben, wie sorgt die Re
gierung hir Bildung und Erziehung. Die Krieger waren jetzt Staatstrager und 
bedurften als Krieger ohne Krieg del' Erziehung VOl' alI em anderen. Bei alIer 
kriegerischen Bereitschaft oblagen ihnen viele zivile Verwaltungsaufgaben, denen 
nur kultivierte Personlichkeiten gewachsen sein konnten. Die Stadtbevolkerung 
nahm an wirtschaftlicher Bedeutung zu. Auch sie strebte nach Bildung. Es ging 
ihr nicht nul' um Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern auch um den rechten 
Weg des Lebens. Auf dem Lande taten buddhistische Monche fur die Erziehung 
und Fiihrung del' Bauern manches, die Kaufleute der stets wachsenden Stadte 
waren ohne entsprechende geistige Betreuung. Ceistige Fuhrer entstanden dann 
vielfach aus diesen Kreisen. Fujiwara Seika, Hayashi Razan, N akae Toju, Ito 
J insai, Kumazawa Banzan, Ogiu Sorai und Kaibara Ekken, um die wichtigsten 
zu nennen, erwarben sich bei allen ihren akademischen Spekulationen auch urn 
die Yolksbildung groBe Verdienste. Shinto-Schulen und die Monche del' Cozan
KlOster waren ebenfalIs in diesel' Richtung tatig. Ein bedeutender Lehrer war 
der Zen-Celehrte Suzuki Shozo (1570-1655). Die Tempelschulen wurden von 
Kindern von 6-15 J ahren besucht. 

Die Schriften del' genannten konfuzianischen Philosophen verschiedener 
Pragung fan den nicht den wei ten Leserkreis wie die der spateren Lehrer des 
V olkes, die die "Herzenswissenschaft" (shingaku) vertraten.105 Diese Richtung 
hielt sich von Spekulationen fern, war auf das praktische tagliche Leben 
ausgerichtet. Sie hatte kein eigenes Lehrgebaude, war gespeist von den guten 
Ideen mehrerer philosophischer Richtungen. Sie betonte, daB die Menschen 
ihren von N atur aus guten Anlagen folgen sollen, dann tun sie von selbst das 
Cute. Das Cute ist in del' menschlichen Natur begrundet. Leben und Seele 
muss en mit dem naturlichen Cesetz im Einklang stehen. 

Ishida Baigan (1685-1744) ist als der eigentliche Begrunder dieser Herzens
wissenschaft anzusehen. Er entstammte einer Bauernfamilie, trat dann in das 
Handelshaus Kuroyanagi in Kyoto ein, wo er bis zum 42. Lebensjahre arbeitete. 

105) Horst Hammitzsch, Shingaku, eine Bewegung der Volksaufklarung und Volkser
ziehung in der Tokugawa-Zeit. In: Monumenta Nipponica, IV, Tokyo 1941; 1-32. Bellah, 
Tokugawa Religion, Chapter VI: Shingaku and its Founder Ishida Baigan. 
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Nebenbei betrieb er konfuzianische Studien und Zen-Meditation. Er £lng dann 
in Kyoto mit V ortragen an, die an das allgemeine Publikum gerichtet \varen 
und auch Frauen besuchen konnten. In stiller Einkehr (seiza ruhiges Sitzen) 
prufte jeder sich selbst und suchte Klarheit und Frieden. Solche Vortrage hieBen 
spateI' d6wa "Gesprache uber den Weg", behandelten Alltagsethik, allgemeine 
Verpflichtungen. Das Gute soIl hergestellt, das Bose verurteilt werden. Dabei 
wurden konfuzianische, buddhistische und taoistische Texte gebraucht. Auch 
auf Vorfalle im Zeitgeschehen und auf Regierungserlasse wurde Bezug genom
men und eine Nutzanwendung gesucht. Baigan gebrauchte fur seine Vortrage 
die Bezeichnung d6wa noch nicht, sie kommt auch bei seinem Schuler Tejima 
Toan noch selten VOl', erst unter Nakazawa Doni kommt sie unter den Shingaku
Meistern in allgemeinen Gebrauch. 

In Kansai sollen sich zuweilen 2000-3000 Zuhorer versammelt haben. N aka
zawa Doni zog auf einer Vortragsreise einmal 6672 dowa-I-Iorer an, darunter 
auch Hohergestellte. Hau£lg wurden eigene Versammlungsr~lume eingerichtet. 
Neben den Gelehrten gab es auch ausgebildere Lehrer, die streng ausgew~ihlt 
wurden. Am meisten Vortragsreisen unternahm Nakazawa Doni. Die Bewegung 
hatte viele Sekrehire und Offiziale. Lehrerzerti£lkate wurden erst nul' von Kyoto 
ausgegeben, sp~lter auch anderswo. 

Ishida Baigan, der Begrunder del' Schule, verbrachte die J ugendzeit in seiner 
Heimat in Tamba, Higashi-Agata im Distrikt Kuwata. Sein Vater bestand streng 
auf einer rechtschaffenen Lebensfuhrung. Mit 23 J ahren in ein Handelshaus 
eingetreten benutzte Baigan jede freie Zeit fur Studien, in denen sich auch bei 
ihm die fur die Tokugawa-Zeit charakteristische Verschmelzung von japanischem 
Gotterglauben (Shinto) und konfuzianischer Ethik anbahnte. Baigan sah den 
Shinto als die einzig,e Grundlage del' Volksmoral an. Del' gedankliche Unterbau 
seiner Ethik waren die Funf Beziehungen (gorin) del' konfuzianischen Klassiker. 

Seiner Lehrtatigkeit wegen blieb Baigan zeitlebens ohne Familie. J eden 
~10rgen envies er aus der Ferne dem Ise-Schrein seine Verehrung. Er betete 
abends zu den Herdgottheiten und zu den Familienahnen in seiner Heimat, zu 
Konfuzius und Buddha. Vor dem Beten wusch er sich und steckte Lichter an. 
Er verlangte von allen Leuten, daB Konfuzius, Menzius und andere hervor
ragende konfuzianische Lehrer VOl' den Buddhas und Bodhisattvas verehrt 
werden. Besonders teuer war ihm die Verehrung del' Gottin Amaterasu von Ise. 
Auch Bauern und Handwerker sollen sie verehren. Amaterasu ist del' Grund
pfeiler des japanischen Volkes. Eine Gleichstellung von Shinto, Konfuzianismus 
und Buddhismus hielt Baigan fur unmoglich. 

Shinto ist die Grundlage von Staat und Yolk. Japan ist ein Gotterland (shin
koku, kami no kuni), was von keinem anderen Lande gesagt \verden kann. Das 
japanische Yolk ist das Yolk seines gottlichen Kaisers ( k6min ). Ais solches 
erreicht es seine hochste Entfaltung, wenn es nul' seiner N atur entsprechend 
handelt. Gotter und N atur sind eine Einheit. Die Linie von Amaterasu wird im 
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'Tenno fortgesetzt. In Ise wird die kaiserliche Ahnengottheit verehrt. Del' Kaiser 
ist del' einzige Himmelsfurst in der vVelt, China kennt nichts dergleichen. 

Konfuzianismus, Buddhismus und Taoismus sind Hilfslehren fiir Shinto. 
Baigan kommt oft auf die konfuzianischen Heiligen zu sprechen. "Die Grundlage 
del' Sittlichkeit kommt yom Himmel und gestaltet aus dem angebornen guten 
Herzen (ryoshin) die ~1enschlichkeit (tin), das Pflichtgefuhl (gi), die Riten 
(rei) und die Weisheit (chi)" (Toimondo, Hammitsch, S.14). \Vissen und 
Handeln sind identisch. "Das Herz kennen" ist del' Beginn del' Wissenschaft, 
"das Herz erlangen" ist Anfang und Ende del' Wissenschaft. "Del' \Veg del' 
\Vissenschaft (gakumon) ist nichts anderes als das verlorene Herz zu suchen", 
so zitiert Baigan ~lenzius. "Die vVeisheit del' Weisen ist zu wissen, daB Handlung 
( okonai) die Basis (moto) ist und Literatur (bungaku) die Ausstattung (shiyo)". 
Noch deutlicher druckt sich Baigan im Folgenden aus: "\Vas den \Veg des 
gakumon (Wissenschaft) betrifft, erst benimm dich klug, diene deinem Herrn 
in Rechtschaffenheit und bediene deine Eltern mit Liebe, behandle deine 
Freunde mit Treue, liebe die ~1enschen allgemein und habe :Mitgefiihl mit den 
Armen. Auch bei dies en Verdiensten sei nicht stolz. Sei sparsam in Kleidung, 
Mobeln usw. und suche nicht Eleganz. VernachHi.ssig,e die Familienpflichten 
nicht, und was Besitz angeht, miB was eingeht und was hinausgeht. Gehorche 
den Gesetzen und regiere die Familie. Das ist in etwa del' \Veg des gakumon". 
(Toimondo SGSS, 3, S.138; Bellah, S.149). 

Das Herz erkennen, das ist del' Zentralgedanke del' Herzenswissenschaft. Hat 
man sein Herz erkannt, dann respektiert man den Korper. Dann steht man auch 
mit den Riten im Einklang. Das Herz ist dann ruhig. Das Ruhigsein des Herzens 
ist Menschlichkeit (tin). Diese Menschlichkeit ist das eine Grundprinzip des 
Himmels. "Das eine Grundprinzip des Himmels bringt die zehntausend Dinge 
allesamt hervor. Das Erlangen dieses Herzens muB Anfang und Ende del' \Vissen
schaft sein. Zeitlebens ist es unsere Aufgabe, daB wir dul'ch das Herz die 
Naturanlagen pflegen" (Toimondo, Hammitzsch, S.1.5). 

Die natiirlichen Anlagen des :Menschen sind gut, sie zu entwickeln ist unsere 
Aufgabe. Del' Mensch muB seine hochste Vollendung anstreben, immer gegen
wartsverbunden und wirklichkeitsbezogen. Der Einzelne muB zur Vervoll
kommnung seiner Mitwelt beitl'agen. So geht er den vVeg, den del' Himmel 
ihm eingepflanzt hat. "v Venn man die Natul'anlage kennt, dann ist del' \Veg 
zum Handeln leicht. Auch ~1enzius (japan. ~1oshi), wenn er die ~1enschen 
unterwies, stellte das Erkennen der Natul'anlagen bei seinem Unterricht voraus" 
(Toimondo, Hammitzsch, S.17). 

Die Shingaku drangte auf Verbesserung der Zeitverh~iJtnisse. Die \Vissen
schaft muB in ihrer Zeit wirksam werden. Bei der Verwirklichung der Flinf 
Beziehungen Fiirst-Untertan, Vater-Kind, :Mann-Frau, ici.ltere-jiingere Geschwister, 
Freund-Freund muB man sich an die Gesellschaftsstruktur des Landes 
halten. In Japan sind die wichtigsten Tugenden Untertanentreue (chit) und 
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Killdesliebe (k6). Baigan macht in seinen Schriften eingehend klar, daB das 
die Grundlagen der japanischen Volksmoral sind. 

Die Lehrtatigkeit Baigans richtet sich hauptsachlich an den Kaufmannsstand, 
aus dem er seIber hervorging. Fiir Baigan war der \Veg der Kaufleute vom \Veg 
der Krieger nicht verschieden. Auch del' Kaufmann muB gegen seine Vorfahren 
piehitvoll und gegen seine GroBeltern und Eltern loyal sein. Bauern, Handwerker 
und KauReute bilden nach dem \Villen des Himmels zusammen eine Einheit. Es 
gibt im Himmel keine zwei \Vege (Toimondo, SGSS, 3, S.158. Hammitzsch, 
S.21). VOl' dem Gesetz von Himmel und Erde sind aIle \Vesen gleich. Jeder Stand 
muB im Alltagsleben seine Berufspflichten erfiillen. AIle Stande helfen, das Land 
zu regieren oder daB es regierbar ist. AIle Krafte miissen zusammenspielen und 
sich in den Gesamtrahmen einfiigen. Die Herzenswissenschaft tritt ein fijr den 
Die-:lst gegeniiber dem Tenno und gegeniiber dem Staat. Der Untertan muB sich 
in der Tugend der Loyalihi.t erschopfen, ebenso in der Tugend del' Kindesliebe. 
N eben diesen Tugenden stehen fur aIle Klassen Sparsamkeit, Geniigsamkeit und 
Bescheidenheit. Baigans bedeutendste Schuler waren Tejima Toan, Nakazawa 
Doni, Shibata Kyuo und Toans Sohn Waan. 

Tejima Toan (1718-1786) war ein Kaufmannsohn aus Kyoto und wurde mit 
18 Jahren Baigans Schuler. Nach dem Tode seines Meisters fiihrte er dessen 
Vorlesungen weiter. Er las iiber den konfuzianischen Klassiker Chung-yung 
(Cllll-yo) und iiber das Tsurezuregusa, einer Sammlung von literarischen Essays 
aus demo 14. J ahrh. mit viel konfuzianischem und buddhistischem Gedankengut. 
Seine Schiilerzahl stieg taglich. Er iibertraf Baigan als Organisator. Die sp~i.tere 
Shingaku folgte Toan. 

Nakazawa Doni (1735-1803 entstammte einer \Veberfamilie, die Nichiren 
anhing. Doni studierte auch Zen. Erst mit 50 Jahren wurde er Schuler von Toan, 
verbreitete dann die Schule nach Edo, wo sie ein neues Lehrzentrum wurde. 
Sie zeichnete sich durch eine besonders klare Ausrichtung auf das higliche 
Leben aus. Oft wurden Regierungserlasse zum Gegenstand von Vortragen 
genommen, das Einhalten der Vorschriften der Zeit wurde den Horern einge
scharft. Die Schule hatte in Kanto auBerordentliche Erfolge. Ihre Blutezeit war 
im letzten Viertel des 18. Jahrh. unter den Shogunen Ieharu und Ienari. Urn 
1780 gab es funf Lehrstatten, 1785 waren es 21 in 14 verschiedenen Ltlndern. 
1789 waren es 34, 1793 56, 1803 in 2.5 Landern. (Ende Tokugawa war Japan 
in 60 Lander eingeteilt, in denen 258 Daimyo regierten. So regierten z.B. im 
Lande Echigo 10 Daimyo uber je ein Feudalgebiet). 

Tejima Toan und Nakazawa Doni machten die Aufklarungsbewegung del' 
Shingaku iiberall bekannt. Es kamen zu den Vortragen auch Feudalherren und 
unmittelbare Vas allen des Shogun, Shinto-Gelehrte und buddhistische Monche, 
neben ihnen gewohnliche Hausmagde. Doni kam bis Mutsu im Norden und 
nach Shikoku im Siiden. Seine Schiilerzahl ist nicht iiberschaubar. 1m ersten 
Viertel des 19. Jahrh. ging die Entwicklung weiter. Urn 1830 waren es 130 Lehr-
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statten (kasha), nach anderen Angaben 180-200. Es gab auch Spaltungen, Kansai 
und Kanto trennten sich, Hiroshima machte sich selbshindig. Vielerorts fehlte 
es an Lehrern. AuBel' fur den U nterricht wurde auch fur die Volkswohlfahrt 
viel getan. 

Die Shingaku-Gelehrten lebten ihren Anhangern im taglichen Leben ihre 
Ideen ,'or. Sogar 96 Daimyo bekannten sich zur Schule. Die Bewegung war zirka 
100 Jahre wirksam. Sie half alte Traditionen festigen, verbreitete die Ideen von 
Shushi, Yomei, Buddha, Lao-tze und Chuang-tze. Alles in all em jedoch hatten 
die sogenannten J apan-Studien und die :Mito-Sehule noeh starkeren EinRuB. 
Immerhin war die Shingaku ein wkhtiges Element del' Tokugawa-Geisteswelt. 
Sie war ein Vehikel der Besinnu~1g auf geistige \Verte aus mehreren Quellen 
zugleich. 

9) Alt-Konfuzianismus 

Dureh Ito Jinsai (1627-1705) el'reichten die konfuzianischen Studien ihre 
Selbstandigkeit. Jinsai war in Kyoto geboren, sein GroBvater war aus Sakai 
zugezogen, die Familie trieb Holzhandel. Jinsai studierte von Kindheit an gern, 
ging in del' Vortragshalle von Sekig,o aus und ein und betrieb Shushi-Studien. 
Mit 37 oder 33 J ahren wurde el' diesen gegeniiber skeptisch. Er sagte, das 
Daigaku (Ta-hsiieh) der Shushi-Schule sei nicht das von Konfuzius hinterlassene, 
es seien buddhistische und taoistische Ideen darin, es gebe nicht die wahren 
Ideen des Heiligen wieder. Er wollte sich nicht mehr auf die Kommentare del' 
Sung-Konfuzian~r shitzen, man musse an die Urquellen von Konfuzius und 
\lenzius heangehen. Jinsai eroffnete eine Schule im eigenen Hause in Horikawa, 
nannte sie "Halle del' alten Bedeutungen" (kogida), verbrachte sein Leben in 
Ruhe im Unterricht del' Schiiler und im abwechselnden Biicherlesen im 
Freundeskreis. 

Von den alten Klassikern schatzte Jinsai das Lun-yu (Rongo) und 'Aleng-tze 
( 'Alashi) am meisten, schrieb Kommentare dazu, "Die alte Bedeutung des 
Rongo" (Rongo-kogi) und "Die alte Bedeutung des Moshi" (Mashi-kogi). Das 
sind seine Hauptwerke. Vom Rongo-kogi sind noch sechs Entwurfe erhalten, 
vom M oshi-kogi drei. Das zeigt die peinliche Sorgfalt in der Verbesserung. Del' 
ideelle Standpunkt von Jinsai ist: zwischen Himmel und Erde ist nur e i n e 
Seele (ichi-ki), eine Kraft, im Gegensatz zu Shushi (Chu-hsi) mit seinem Li 
(\Veltvernunft). Diese Seele oder Kraft ist dynamisch, nicht still wie das Li. 
In der praktischen Ethik stellt er sich gegen Shushis Lehre von jen, i, li, chi (jin, 
gi, rei, chi), !vIenschenliebe, Rechtlichkeit, Ehrfurcht, Einsicht. Jinsai nndet, 
diese Tugenden gehen libel' die menschliche N atur hinaus, haben einen allge
allgemein gultigen Wert. 11eng-tze sagt, das menschliche Herz sei del' Rohstoff, 
aus dem die vier genannten Tugenden verwirklicht \verden miissen. Jinsai vertrat 
ebenfalls die PRege und Ausbildung dieses Rohstoffes. 
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Die neue ~1ethode von Jinsai entsprach seinem menschlich warmen Charak
ter, dessentwegen er von seinen 3000 Schiilern in ganzen Lande verehrt wurde. 
Seine Schule hieB "Schulrichtung der alten Bedeutungen" (Kogigalwlw) oder 
"Schulrichtung von Horikawa" (H orikawa-gakuha). Auch sC'ine Sohne Togai 
und Hangu machten sich als Gelehrte einen Namen. Die Bhlte del' Horikawa
Schule w~i.hrte von Mitte Genroku (1688-1703) bis Ende Sh6toku (17n-liT5). 
Sie machte etwa 70% der damals betriebenen konfuzianischen Studien ans. 
Jinsai unterschied sich zeitlebens von Sok6, indem er nie eine offentliche SteHung 
suchte. 

Er erklal'te in der Stadt Kyoto den alten Sinn del' konfuzianischen Klassiker. 
AIle von ihm verfaBten Bucher wurden nach seinem Tode von seinem Sohn 
T6gai herausgeg,ebell. Kumazmva Banzan und Yamaga Sokt) ,:\'aren \ye~en ihrel' 
Kritik an Shushi in ihrem Alter in Bedr~lngnis geraten. Nicht so It{') Jinsai. Das 
spiegelt die kulturelle Hohe del' Stadtgesellschaft der Genroku-Periode ,"'i."ieder. 
\Vorauf Jinsai am meisten sein Augenmerk l'ichtete, war die Reinigung der 
landlaufigen konfuzianischen Gedanken\velt von del' oberflachlich betl'iebenen 
Ethik. E1' gab sich nicht mit eingehenden Diskussionen libel' Politik abo 
Yamaga Sok6 und Ito Jinsai bl'achten die Vel'tiefung des Denkens dul'ch 
Zurtlckgreifen auf die Urbedeutung del' klassischen konfuzianischen Schriften in 
Gang, ih1' VoIleYlder war Ogj{'l Sol'ai (1666-1738), der erst ebe:1ti,lis S11 nshi
Anh~i.nger war, als e1' iIn Dienste von Y~magiza\y:l. Yoshi~'asu (165S-171-1 \ C~',~~-'n1 

ProtektiO!~skind des Shogun TsunayoshL sbnd. Abel' ah 1717 (Kr)hrl :2 \ n~~hm 

e1' Shushi gegenliber ei!1en kdtischen Sta11dp~1'1ktei:1, mtchdem ;11Jch c' den 
"\Veg zum alten Konfuzianismus gefunden hatte. 1m genmmten Jah~'(' ,:,-:1) e~' in 
diesem Sinne d~,s Buch Benda ("yreg der Aufhellullg") h('r~ms. 

10) Die Eesonderheiten des japanischen Konfuzianismus 

Del' Tokugawa-Konfuzianismus entfaltete sich zm1~lchst lm8.b:1:1IFj~ '-em 
Buddhismus. Dafiir ging e1' eine Verbindung mit del' japanisc!ien Gott?lTE'
ligion ein.106 In seiner ersten Phase bereits vertrat Fujiwara Seika, del' Be
gl'under der neucn konfuzianischen Studien, eine solche Verschmelzl1ng (shin
fU-itchi). Unter dies em Vorzeichen g.ab er sich dem Neuschreiben c1e~' j~'..}xm

ischen Geschichte hin. Er legte den Grund zur konfuzianischen Tohl2;;,1\ya
Kultur. Die zweite Phase ,var gekennzeichnet durch das \Virken von X c'..kae 
Toju, der bereits Shushi zu dokt1'inar und formalistisch fand und sid: 
Yang-ming (O-yomei) und dessen stark religiOsem Verhaltnis zum \Ye!tpt"i11zip 
annaherte. 1m Gegensatz zu China zeigte die japanische \Vang Yang-min3-SchuJe 
ihre eklektische Behandlung del' Chu Hsi-Philosophie und eroffnete so den 

106) Abe Yoshio: The Characteristics of Japanese Confucianism. In: Acta Asiatica, 25, 
1973, 1-21. 
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\Veg zur Volkserziehung in nicht amtlichen Schulen, die sp~i.ter eine starke 
Stutze Hir royalistische Betatigungen wurden. Die dritte Phase wurden von 
Yamazaki Anzai eingeleitet. Er legte \Vert auf Selbstvervollkommnung und 
Handlung und war auch ein Exponent der Verschmelzung von Shinto und Kon
fuziamismus. Zu seiner Schule gehorte Asami Keisai (1653-1711), der lei den
schaftlich die Verehrung des Kaisers und der konfuzianischen Gelehrten des 
Dai-Nihon-shi von Tokugawa ivIitsukuni predigte. Das sogenannte Sanna-ron 
( Royalismus) der Legitimisten verdankt seinen U rsprung den Anhangern von 
Anzais Schule. 

Die vierte Phase wird von Yamaga Soko und Ito Jinsai bestimmt, die die 
N otwendigkeit betonten, direkt zu den alten Zellen des Konfuzianismus zuriick
zugehen und die Interpretationen von Chu Hsi verwarfen. So waren sie auch 
gegen die GeringschLitzung der Begierden (ch)i), d.h. del' emotional en Lebens
~iuBel'ungen. In der Genroku-Zeit (1688-1708) protegierte Tsunayoshi, der 5. 
Shogun, die Shushi-Schule, in der aber Kaibara Ekken (1630-1714) an der 
~1etaphysik von Shushi drastische Anderungen vornahm. Gleichzeitig war Arai 
Hakuseki (1657-1714) fur positive Historie. 

:\1it dem Auftreten von Ogill Sorai kam die Hinfte Phase. Sorai negierte 
Jinsais Lehren und war Hir das philologische Studium der chinesischen Klassiker. 
Er trennte den individual-ethischen Gesichtspunkt vom Konfuzianismus und 
wertete den letztern nur Hir Politik aus. Der Konfuzianismus wurde von ethischer 
Selbstkultur getrennt, dafur fiir das Erlernen von politis chen Techniken und 
Literatur verwandt. Darauf bauten die Kokugaku-Gelehrten wie ~lotoori Nori
naga u.a. auf. Das alte konfuzianische \Vertsystem brach zusammen, andere 
\Verte kamen hoch. In del' sechsten Phase wird die Chu Hsi-Philosophie von 
del' Reg,ierung noch gehalten, trat abel' sonst immer mehr zuriick. \Vahrend der 
Jahre Bunka-Bunsei (1804-1829) genossen Sorai und seine zahlreichen Schuler 
groBes Ansehen. Zugleich war die Yomei-Richtung sehr aktiv, ebenso die Schulen 
von Yamazaki Anzai und :\1ito. Die sp~i.tere ~lito-Schule lehrte die Einheit von 
Vaterlandsliebe und Kindesliebe (clulko-ippon) und Kaiserverehrung (sanno
ron). Yamazaki Anzai glich Chu Hsi's Gedanken dem japanischen Kulturerbe an. 

J e weiter in die Tokugawa-Zeit hinein, umso mehr nichtkonfuzianische 
Elemente kamen in der Volksbildung hoch. Das war besonders bei Ishida Baigan 
und den ubrigen Shingaktl-~1eistern der Fall. In dieser Volksbildungsluft ent
wickelte Ninomiya Sontoku (1787-1856) den "\Veg der Bauern" (nomind6). 
Diese weitverbreitete Volksbildung mit ciner ~1ischung von japanischem Ci_itter
glauben, Konfuzianismus und Buddhismus war cine soziale Erscheilnmg, die 
\veder in China noch i~l Korea ihresgleichcn hat. 

In Japan wurde die Chu Hsi-Philosophie als Mittel zur Einigung des Staates 
ausgewertet und half so zur HerbeiHihrung der :Meiji-Restauration. Das tat sie 
VOl' all em durch Betonen der korrekten Beziehungen zwischen Herrschel' und 
Untertanen, wie sie im Ch/un-ch)iu (Friihlings-und Herbstannalen) niedergelegt 
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und in Chu Hsi's Metaphysik neu sanktioniert worden sind. LoyalitM war in der 
Chu Hsi-Philosophie die wichtigste Tugend, Yamazaki Anzai und die Mito
Schule hi.uterten diese Tugend durch Schaffung des Enthusiasmus fur den Kaiser. 
Ogill Sorai verfolgte wie andere Konfuzianer den "\Veg der \Veisen", hatte 
aber dabei die Festigung des Staates zum Ziel. Politik, Technologie, Geschichts
wissenschaft und literarische Betatigung gaIten den Chu Hsi-Anhangern weniger 
als Selbstvel'vollkommnung. Ogiu Sol'ai dachte anders. 

Die geschichtlichen Gegebenheiten in Japan bedingten die charakteristische 
Entwicklung, die die konfuzianische Gelehl'samkeit hier genommen hat. Ihre 
Begrunder gehorten aIle den unteren Klassen an, es gab keine Zivildienstpru
fungen wie in China. Es herrschte eine doppelte Regierung, Hof und Bakufu 
(Statthalterschaft, Shogun). Shintoisten und Konfuzianer vel'ehrten den Kaiser, 
achteten das Bakufu (sonno-keibaku). In del' Obernahme auslandischer Kulturen 
war Japan stets ekklektisch. Es konnte nicht ausbleiben, daB der Assimilierungs
prozeB seine Zeit brauchte. In Fruh-Tokugawa muBte del' Konfuzianismus den 
Buddhismus zul'uckdl'angen, wahrend N eo-Konfuzianismus und Shinto allmahlich 
miteinander vel'schmolzen. Gegen den Neo-Konfuzianismus standen andererseits 
wieder die J apan-Studien (Kokugaku), die aber in ihrel' politis chen Schau trotz 
dieser Gegensetzlichkeit im Konfuzianismus einen Bundesgenossen fanden. 

11. Studium der japanischen Klassiker107 

In del' Sengoku-Zeit (1490-1600) befaBten sich nul' ell11ge Beamte (kuge) 
der Regierung in Kyoto mit den japanischen Klassikern, wie Liedern (waka) 
und Erzahlungen (monogatari). Fur unsere Geschichte der japanischen Religion 
ist diese Bewegung insofern von Bedeutung, als sie zeigt, daB das einheimische 
Kulturerbe doch zu stark war, um sich von der iiberall dominierenden chine
sischen Philosophie und Literatur fur immer verdr~i.ngen zu lassen. Es sah lange 
Zeit aus, als sei die Shushi-Philosophie wegen ihrer Bedeutung fur die Politik 
das einzige wiirdige Objekt jeglichen Denkens und Forschens. Von religions
geschichtlicher Bedeutung ist die Beschaftigung mit der einheimischen Literatur 
vor allem wegen der ZwangslauBgkeit, mit der man auf dem \Vege libel' sie 
auch zu den Quellen der alten Gotterreligion zuruckfand. Die Klassikerstudien 
waren wie eine Iangsam brennende Ziindschnur, die schlieBlich die Sprengung 
del' Tokugawa-:Macht auslOste. Abel' erst muBten die konfuzianische Philosophie 
und Religion unterminiert und der reine alte Gotterglaube einschlieBlich del' 
Stellung des Herrscherhauses als religiOse Einrichtung zu neuem Ansehen 
kommen. 

Bucher libel' waka und monogatari waren hauptsachlich in den Familien 
der Kyoto-Aristokraten zu Bnden, die sie als geheim gehaltene Schatze vererbten. 

107) Ot6 Masahide: Katen no fukko [Wiederaufleben der Klassiker], NBD ga, 217-220. 
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In der :Momoyama-Zeit gegen Ende des 16. J ahrh. fanden auch die MiliUirs und 
die Kaufleute Interesse an der traditionellen Kultur, sodaH diese allmahlich 
wieder an Ansehen gewann. In der Sengoku-Zeit, in der aIle Lander rund 
hundert Jahre miteinander Krieg fuhrten, hatten der Hof und die Kyoto
A1'istokraten jegliche politische und wirtschaftliche Kraft verloren. Del' letzte 
kargliche Best ihrer Position \va1' die Beschaftigung mit der Literatur, die ihnen 
aus besseren Zeiten noch verblieben war. Zu Beginn del' \lomoyama-Zeit envies 
sich der Hocharistokrat und Kriegsheld Hosokawa Fujitaka (1534-1610), ein 
Verbundeter von Nobunaga, als ein Liebhaber der alten Liedersammlung Kokin
shit. Diese wurde 905-922 von Ki no Tsurayuki und anderen auf Befehl des 
Kaisers Go-Daigo zusammengestellt, e!1thult libel' 1100 Gedlchte, meistens solche 
mit 31 Silben (tanka). Das Mittelalter hindurch wurde eine "Oberlicferung des 
Kokinsh11" (Kokin-denjtl) aJs kostbare Erinnerung an die schone Heian··Zeit 
venvahrt. Hosokawa Fujitaka (auch Yllsai) hatte ein Exemplar von Saneeda, 
einem Enkel von Sanjonishi S::metaka bekommen. Sanetaka pflegte auch das 
Eigamonogatari und das Isemonogatai'i. Das EigGrn.mwgalari wurde 1027 von 
Akazone no Emon verfaBt, enth~llt die Geschichte von 830-1027. 1m ~Iittelpunkt 
steht die Glanzperiode (eiga) von Fujiwara j\Hchinaga (965-1027). Das Ise
monogatari ("Erzahlungen aus Ise") wurde anfangs des 10. J ahfh. von einem 
llnbekannten Autor geschrieben. 

Zur Zeit der Schlacht von Sekigahara (1600) verteidigte Yl\sai (Fujitaka) in 
seinem Feudalgebiet die Burg von Tanabe in Tango, die von der \Vestarmee 
eingeschlossen wurde. Bei Hof war man besorgt, daB im FaIle des TotIes von 
Yi'Isai auch das Exemplar des Kokin-clenjll zugrunde gehen konnte. Es wurde ein 
kaiserlicher Bote geschickt, del' die Belagerung der Burg aufheben konnte. Das 
zeigt, wie sehr damals clas Kokil1-del1jt{ geschatzt wllrde. 1m selben Jahre gab 
YLlsai an den Prinzen Hachijo no ~1iya Toshihito das Buch weiter. So kam das 
Koldn-clenjll in den Kaiserpalast. Am Sofe gab es eingebiirgerte Gewohnheiten, 
Liederbiicher zu lesen (lJomilwsa) und 1\lystifizierungen mit buddhistischen 
Ideen in cler Auslegung, die immer mehr zunahmen. 

Die Gelehrten in del' Liederausleg,llng, N akanoin ~lichikatsu, Asukai rvlasa
tsune, Karasumaru ~1itsuhiro waren befangen in traditionellen Gedanken. Erst 
in der neuen Zeit kam Freiheit in die Liederwissenschaft. Kinoshita Katsutoshi, 
der in der Schlacht von Sekigahara fiel, war ein beriihmter "Liedermann" (ka;in) 
und Biichersammler, der VorHiufer der neuzeitlichen tcaka ("jap. Lieder"). 
Ein solcher war auch ~latsunaga Teitoku. Er war in der Familie eines renga 
( Kettengedicht) -~1eisters geboren, bekam bei Y usai und ~lichikatsu eine grtind
Hche Schulnng in Liedertexten (kabun). 1603 (Keicho 8) hielt er mit Hayashi 
Razan u.a. in Kyoto oifentliche Vortr~i.ge tiber das Tsurezuregusa108 und Hyaku-

108) Ein klassisches Werk aus dem 14. Jahrh. von Yoshida Kenko. Eine Sammlung von 
Aufsatzt'l1 und Notizen liber wrschiedene Themen, stilistisch hervorragend. 
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nin-isshu.1°9 Teitoku gebuhrt das Verdienst, daB er bei Kriegern und KauReuten 
Klassikerkenntnisse verbreitete. Die \Viederbelebung der klassischen \Vissen
sehaft hatte groBe soziale Auswirkungen besonders seit der Entwieklung des 
Buehdruekverfahrens mit bewegliehen Lettern. 

:Mit der Verwendung der neuen Druckteehnik in den J ahren Bunroku (1592-
1595) nahm die Buehproduktion einen groBen Aufsehwung. 1hr Hohepunkt hllt 
in die Periode Keieho (1596-1614) bis anfangs Kanei (1624-1646). Es gab kaiser
Hehe Ausgaben, die Fushimi-Ausgaben von Ieyasu, private Ausgaben von 
Suruga und von Tempelklostern. Die amtlieherseits gedruekten Bucher betrafen 
ehinesisehe und milibrische vVerke. 1.599 (Keieh6 4) wurde der Band mit dem 
Gotterzeitaltel' (jindai-maki) des N ihan Shold in del' k::liserliehen Di'uekerei 
hergestellt. Ein Fushimi-Druck ist das A:::.uma-Kagami11O von 1606 (Keicho 10). 
Das Euch ist im Silbenalphabet (kana) geclruckt, also fiir Verbreitung in wei ten 
Kreisen bestimmt. :Mit dazwischen gemengten kana wurcle 1603 (Keicho 8) das 
Taiheiki 1ll gedruekt, 1603 eber~Jalls das Tsure:::.:uregusa als private Ausgabe. In 
damaligel' Zeit war das Taiheiki beliebt und aIs Bildungsbuch wurde das Tsure
zuregusa viel gelesen. Das waren bereits kommerzielle Produktionen. \Veitere 
Biieher ersehienen laufend. 

Als Saga-hon (S.-Biicher) erschienen auch Drucke von No-Spielen, also 
lyrisehen Theaterstueken, oft in pr~i.ehtig,er Ausstattung. Ferner erschienen 
Drueke vom Ise-monogatari und Kokinslul und ein groBer Teil des Genji-mono
gatarP12 Nach Kanei (1624-1646) herrschte eine rege Buehproduktiol1, zahlreieh 
waren lmddhistische und konfuzianische Bucher unci :\lilit~irbueher neben allerlei 
Klassikern und Kommentarcn dazu. N ach :\Iitte Kanei verfallt der Druck mit 
beweglichen Lettern und man kehrt ',vieder zum Blockdruck zuruck. Der Grund 
war die Sehwierigkeit des Druckes einer groBen Auflage mit beweglichen 
Lettern. Als die Nachfrage nach Buchern zugcnommen hatte, empfand man den 
Druck mit beweglichen Typen als unpraktisch. Bei eincm Text in H iragana 
(einem del' beiden Silbenalphabete) waren fortlaufende und zusammenh~i.ngende 
Typen ]1c)tig" Lesehilfen \Vic ftlrigana (an die Seite von chinesischen Zeiehen 
gesetzte Silbenzeichen) und kaeriten (Zeichen, die die i\nordnung def chinesi
sehen Sehriftzeichen nach der japanisehen Grammatik angeben) .113 163S (Kaiei 

109) Eine Sammlung von 100 Gedichten von 100 Autoren, zusammengestellt von 
Fujiwara Sadaie. Die Autoren gehoren dem 9.-13. Jahrh. an. 

110) Eine Geschichte Japans von einem unbekannten Autor gegen Ende des 13. J ahrh. 
geschrieben, umfaBt die Zeit von 1180-1266. 

111) Ein historisches vVerk, das dem Hieisan-M6nch Kojima (gest. 13(4) zugesc:hrieben 
wird. Es umfaBt die unruhigen Jahre von 1318-1368. 

112) Geschichte des Prinzen Genji, im 10. Jahrh. von Murasaki Shikibu herausgegeben, 
113) Mit furigana sind Zeichen aus dem Silbenalphabet gemeint, die, neben die chine

sischen Zeichen gesetzt, deren Lesart angeben, eine Lesehilfe. Die kaeriten ("Umstellpunkte") 
werden nach chinesischen Schriftzeichen gesetzt, um deren Aufeinanderfolge entsprechend del 
\Vortstellung nach der japanischen Grammatik anzugeben. 
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15) ,vurde das Kiyomizu-monogatari im Blockdruck hergestellt und zwar mit 
Silbenschriftzeichen. Es sollen davon in Kyoto und in den Provinzen 2000-3000 
Exemplare verkauft worden sein. 1671 (Kambun 11) ist die Rede von einer 
Auflage von 3874. Ein Biicherkatalog von damals gibt 22,l64 Bande an. 1692 
(Genroku 5) wird schon die doppelte Zahl genannt. 

Ieyasu sammelte in der zweiten Halfte seines Lebens eifrig Bucher. Er hielt 
sich in seiner Residenz buddhistische ~1onche und Gelehrte als literarische 
BerateI'. Sein Interesse galt vorwiegend politischen Werken. :Mit beweglichen 
Lettern gedruckte Biicher handelten hauptsachlich liber chinesische Philosophie 
und .Milihinvesen. Zur Zeit des koreanischen Krieges im letzten J ahrzehnt des 
16. J ahrh. kamen viele solche Bucher in seine Hande. 1602 verlegte er die 
Bibliothek von Kanazawa (Kanazawa-bunko) 114 in seine Burg nach Edo. Nach 
seinem Rllcktritt legte er auch in Sumpu (Suruga ) eine Bibliothek an und 
sammelte von iiberallher Biicher. 1614 (Keicho 19) lieE er sich im Kaiserpalast, 
von den Hofaristokraten, in Schreinen und Tempeln verwahrten Verzeic!missen 
von alten Biichern Listen schicken und viele Bllcher im N anzenji kopieren. Das 
war sp~i.ter sehr forderlich fur die Rechtsgeschichte und das Studium der ::tlten 
Klassiker und Geschichte. 

Von Ieyasu beeinfluEt traten in allen Territorien Daimyos mit wissenschaft
lichen Interessen auf. Darunter ist am bemerkenswertesten der zweite Daimyo 
von t-.lito Tokugawa ~1itsukuni. Dieser befaEte sich ab 1657 (Ivleireki 3) mit der 
Abfassung des Dai-Nihonshi, also einer Geschichte Japans. 1686 (Teikyo 3) 
wurde eine Sammlung von Hof- und anderen Zeremonien aus dem Altertum 
angelegt, das Reigiruiten ("Buch von den verschiedenen Zeremonien"). Dafur 
wurden Beamte uberallhin ausgeschickt, sollten zahlreiche aIte Bucher und Auf
zeichnungen suchen und kopieren. Niemand verbarg Bucher und aHe gew~ihrten 
Einsicht. Auch gab es seit aIters unterschiedliche Versionen von klassischen 
Biichern, wie Taiheiki, Gempeiseisuiki, H ogen-monogatari, If ei;i-monogatari, 
sodaB man nicht wuBte, auf welche man sich verlassen sollte. Die Versionen 
wurden kollateriert und dann kritische Ausgaben von einigen Klassikern fertigge
steHt. ).Iitsukuni plante auch eine kommentierte Ausgabe des Manyoshil. 

Die Klassiker wurdell fur Samurai und V olk leicht zuganglich gemacht. Das 
geschah mit dem Aufbliihen del' Klassikerstudien um die Genroku-Zeit (1688-
170:3 ). Hiel' ist an erster Stelle Kitamura Kigin (1618-1705) zu nennen. Er 
entstammte einer wohlhabenden Arztfamilie in ami. Er studierte Literatur bei 
Teitoku, schrieb mit 29 J ahren einen Kommentar zum Yamato-monogatari, dann 
folgten Kommentare zum Ise-nwnogatari, zum Tsurez:uregusa und anderen. 1673 

11-4:) Die Bibliothek von Kanazawa in :Musashi wurde gegen 1270 von Hojo Sanetoki 
begri..indet. Sanetoki sammelte eine groBe Zahl von japanischen und koreanischen Schriften. 
Seine ~achfolger Akitoki und Sadaaki erweiterten die Sammlung. Nach dem Sturze der Hojo 
1333 verlor die Bibliothek und die mit ihr verbundene Schule viel von ihrer Bedeutung. 
Uesugi Norizane brachte sic 1450 wieder zur Bedeutung, bis Ieyasu sie nach Edo verlegte. 
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gab er einen Kommentar zum Genji-monogatari und ein J ahr danluf einen zum 
Makura-no-soshi heraus. Auch das Manyoshu, das Hyakunin-isshu und andere 
typische Klassiker bearbeitete er und gab sie auf eigene Kosten heraus, wobei 
er sein Vermogen verbrauchte. 1689 (Genroku 2) wurde er zusammen mit seinem 
Sohn Koshun zum Liedermeister del' Edo-Regierung (Bakufu) befordert. Die 
zweite Halfte seines Lebens verbrachte Kigin in ruhiger Zuriickgezogenheit in 
Edo. Er war ein liebenswiirdiger und bescheidener :Mensch. Nul' \,var er ent
schieden gegen die Geheimtl'aditionen und verborgenen Biicherlager eingestellt. 
Mit seinen eindrucksvollen Kommentaren und seiner Verlegertatigkeit half er, 
die aIte Einseitigkeit der wissenschaftlichen T~itigkeit zu beseitigen und trug 
wesentlich zum Fundament bei, auf dem sich eine groBe neue VVissenschaft 
aufbauen lieE. 

Die Begrlinder der neu entstehenden J apal1-VVissenschaft (kokugaku) waren 
Shimok6be Ch6ryu (1624-1686) und Shimokawa Keichll (1640-1701). Ch6ryu 
stammte aus Yamato und studierte japanische Alterttimer, eroffnete eine SchuIe 
in Osaka. Er war ein Freund von Keichu, der erst in groEer Zuriickzogenheit 
auf dem K6yasan Iebte. Er widmete sich der alten japanischen Literatur und 
Geschichte. Vom 30. Lebensjahre an Iebte er mit der wohIhabenden Familie 
Fuseya Shigekata in Manj6mura in Ikeda, Izumi. Ch6ryu diente zuerst als Samu
rai der Familie Katagiri. Aus dem :Milihirdienst ausgeschieden diente er del' 
Kuge-Familie Sanj6nishi, kam mit alten &lany6shzi-Ausgaben in Beriihrung. 1662 
(Kambun 2) veroffentlichte er einen Kommentar zum ManyoshCt. Spater Iebte 
er in Zuriickgezogenheit in Osaka. Sein Kommentar gab den Auftakt zur kom
menden Many6shzi-Forschung. Das "Alanyoshzi wurde zusammen mit dem Kojiki 
der :Mittdpunkt der neuzeitlichen KIassikerstudien. Tokugawa :Mitsukuni be
auftragte Ch6rYll mit del' Kommentierung des ganzen Manyoshti, abel' Ch6ryu 
starb bald. Die Kommentararbeit wurde von Keichu iibernommen. Mit 39 J ahren 
wurde er Vorsteher des ~1y6h6ji in Osaka-Imamura. In dieser Zeit kam die 
Forderung durch Mitsukuni, mit 59 J ahren konnte Keichu 1690 sein groBes \Verk 
libel' das "A1any6shll vollenden. 

Keichus Klassikerkommentare zeigen einen selbstandigen Standpunkt gegen
libel' den Lehren seiner Vorganger. Er benutzte aIle erreichbaren Bucher aIs 
Grundlage und verwertete seine ausgedehnten Kenntnisse des J apanischen und 
Chinesischen und des Konfuzianismus und Buddhismus. Er bringt iiberall neue 
Gesichtspunkte und Ansichten. Er hielt nicht vieI yom Kokinshu-denjCt und 
zerschlug diese traditionellen ErkHirungen mit positivem Wissen. Keichtl ist nicht 
wie die spateren Kokugaku-Gelehrten beschr~inkt, er verwertet auch seine kon
fuzianischen und buddhistischen Kenntnisse. 
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12. Niedergang des Buddhismus115 

Durch die Fortschritte der \Vahren J 6do-Sekte (J odo-shinshu ) und der 
Nichiren-Sekte verRelen viele der Tempel der anderen Sekten, wenn sie nicht 
gerade von den Feudalherren oder von der Edo-Regierung in besondere 
Obhut genommen wurden. Neue Stadte entwickelten sich, einige Tempel zogen 
Gewinn aus dem weltlichen \Vohistand. Neue Erscheinungen waren Kaicho 
("Vorhang-bffnen") und Tomitsuki ("Reichtum-Gewinnen"). Beim Kaicho wird 
ein Turvorhang (tobari) geoffnet, dahinter ist ein buddhistisches Bild oder ein 
Ahnenbild, das fur gewohnlich verborgen gehalten wird. Das Eild wird von den 
Leuten verehrt. Das diente ursprunglich zur Anbahnung guter ehelicher Ver
bindungen. In der spiiteren Edo-Zeit diente der Brauch wegen del' erwarteten 
Opfergaben ais Einkommensquelle zum Unterhalt des Tempels. Anfangs geschah 
das bIos im Haupttempel, sp~1ter wurde das wundert~i.tige Bild auch in Zweig
tempeln in anderen Stadten ausgestellt; erst nur aIle 33 J ahre, allm~ihlich in 
kurzeren Abstanden, aIle sieben oder hinf Jahre, schlieBlich jedes J ahr am 
Grundungsfest des Tempels (ennichi). :Nfancherorts waren solche Feiern Hir 
das gewohnliche Yolk nul' ein AnlaB zu einem AusHug, bei dem es untel' groBem 
Volksandrang frohlich hel'ging. 

Das Tomitsuki besteht in einem Losziehen. 1730 (Koh{) 1.'5) wurde es im 
Ninnaji in Kyoto gestattet. Von 1816 (Bunka 13) gibt es ein Buch Seji-kenbun
roku ("Verzeichnis tiber in del' \Velt Gesehenes und Gehortes"), nach ihm zu 
schlieBen ging man ReiBig dafur in den Tempel zum Losziehen. In Edo scheint 
der Brauch zuerst im Gokokuji auf. Es gab dann in Edo dahir die Drei GroBen 
Ghickstempel" (San-dai-tomi no tera), niimlich Yanaka Tennoji, Yushima Tenjin
Kikenin und ~1eguro-FudQ-ryusenji, die man im Monat eil1mal bis dreimal auf
suchte. 1823 (Bunsei 6) gab es in Edo 31 Orte mit diesem Gkcksspiel. J e nach 
der gezogenen Nummer konnte man eine Geldsumme gewinnen. \Vas das mit 
buddhistischer Religion zu tun hat, ist eine andere Fl'age. 

Das Leben in den Tempelklostern.-Die Existenz der Tempel del' popularen 
Sekten, wie lodo-s7ut, lodo-shins71l1, Zen-shu und Nichiren-shit, war gesichert 
durch das pflichtmaBige System der Tempelzugehorigkeit (tera-uke). Am besten 
ging es den Klostern der lodo-shinshil. 1866 (Keio 2) beschrieb Shaku Ryugo in 
seinem Buch ludo-kun ("Belehrung Hir kluge Kinder") das Klosterleben in 
Kinai. Dber das Leben der reichen Kloster des Sekten lodo, Zen und Nichiren 
hat er Folgendes zu sagen: "Die Bev,7Qhner werden 'reine Monche' [d.h. llnver
heiratete] genannt, aber sie bauen sich H~i.user Hir ihre Kebsweiber oder sie 
halten sich Nonnen [Hir den Kuchendienst], die sie Daikoku [Kuchengott] 
nennen und mit denen sie sich vergehen. \Venn die N onnen schwanger werden, 
sch~i.men sie sich in Angst, daB es andere erfahren kbnnten; sie begehen dann 

115) Tamamuro Akinari: Bukkyo to Shint6 [Buddhismus und Shinto]. NBD, 10, 172 If. 
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Abtreibung oder £lnden es gut, das Kind als "Schuler" aufzuziehen. Auch lieben 
die ~1onche Fisch und Vogelfleisch, unter ihren Betten £lndet man einen Berg 
von Fischknochen und Eierschalen". Es war also nicht alles in Ordnung. Auch 
in ihrem gewohnlichen Leben ergotzten sich die hohen :Monche mit Teezere
monien und Blumenstecken (ikebana). Die mittleren ~1onche betreiben Schach
spiel ( go ), die niederen ergotzen sich an 16ruri (eine Art Balladendrama), 
ergehen sich in leichtfertigen Reden, Plaudereien und Trinkgelagen und spiel en 
samisen (dreisaitige Guitarre), \vobei es laut zugeht. In den KlOstern der 16do
shinsl111 wird Fleisch gegessen, gegen Heiraten bestand obnedies kein Verbot. 
Auch gab es solche, die ein Gebetsrad in Bewegung setzten (rin 1£0 kakeru). 

D:e Tempelkloster in den Provinzen.-In den J ahren Kansei (1789-1801) 
wurden tiber die Bauern del' Bergdorfer in Kyltsh~l die Nisulce-banashi ("Plau
dereien tiber Tempelyorsteher") geschrieben. Danach wurde jeden ~1onat im 
Hause des Vorstehers der Tempelgemeinde eine Feier veranstaltet, bei der der 
Tempelvorsteher einen Vortrag tiber die Belohnung der \Vohltatigkeit (h6on
kG) hielt. Nach dem Vortrag tat der Redner erstaunliche AuBerungen wie: 
"Leute, die sich yom Tempelvorsteher fernhalten, kommen in die Holle, gratis 
gibt es in Ewigkeit keine Rettung fur sie". Das entspricht nicht dem Geiste des 
Sektenstifters Shim'an. So wurde die Predigt als :Mittel zum Lebensunterhalt 
benutzt. Die ungebildeten Bauern, die soIche Predigten horten, sagten sich: 
jetzt habe ich 50 Jahre oder so nur ~1lihsal erduldet, ach wie lange solI das erst 
in Zukunft danern! J e t~rmer die Bauern waren und wurden, umso mehr 
spendeten s~e f~ir die Tempel. Andererseits wurde scharfe Kritik laut, wie: 
"\Venn es eine Holle gibt, sollen die ~\lonche zuerst hineinkommen". 

Die in den Tempeln hitigen ~lonche, die die tragenden S~iulen des religiosen 
Lebens des gewohnlichen VoIkes h~itten sein sollen, miBbrauchten das Vertrauen 
des \'olkes, fuhrten ohne Reue ein Leben mit Gehibdebriichen, erpreBten die 
Leute. Der 'Vunsch nach einer neuen Religion kam auf. AuBerdem sickerte die 
Ablehnung d2S Buddhismus durch die Gebildeten in die breite Gesellschaft ein. 
Diesen ablehnenden Standpnnkt vertraten zunachst die Konfuzianer. Schon in 
China \var der Klostereintritt ein soziales und ethisches Problem. Fujiwara Seika 
und Hayashi Razan lehnten aus demselben Grunde den Buddhismus abo Da die 
Edo-Regierung die Zugehorigkeit zu einem Tempel (tanka) obligatorisch 
gemacht hatte, vermehrten sich die Tempel. Das Leben der :Monche auf Kosten 
der GLi.ubigen wurde in wirtschaftlicher Hinsicht zu einer schweren Belastung. 
Die Edo-Regierung hatte seIber mit zunehmenden Schwierigkeiten zu kampfen 
und wurde in die Notwendigkeit versetzt, den schweren Druck der Tempel
kloster zu beseitigen, um sich seIber aufrecht erhalten zu konnen. Die Haupt
grunde fur die Ablehnung des Buddhismus \varen jetzt vor all em wirtschaftlicher 
Natur. Del' Buddhismus war zu einer Last fur die Gesellschaft geworden. Die 
fiihrenden Personlichkeiten der antibuddhistischen Bewegung waren Tominaga 
Nakamoto, Nakai Chikuzan, Nakai Riken (1732-1816), ein Literat und tJber-
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setzer aus dem HolHindisehen, und Shoji Goki. Beriihmt wurde das Bueh Saba 
Kigen (Entstehung del' MonehsklOster) von Takeyama 1789 herausgegeben. 
Darin wird vertreten: del' Buddhismus war in der alten und neuen Zeit ein 
groBes Dbel in del' vVelt, etvvas Bases und U nghiekliehes, und muB unbedingt 
beseitigt werden. 

\Vir haben in den Gesehiehte des Buddhismus ehrenwerte und tief religiose 
Pers()nliehkeiten gefunden. Andererseits ist aueh der Buddhismus wiederholt den 
mit del' Institutionalisierung gegebenen Gefahren zum Opfer gefallen. Die Lehre 
l112.g naeh so tief und e1'haben sein, ihre Trager sind aber stets Mensehen mit 
al1e~l Sehvl~i.chen und Noten del' menschliehen Existenz. Ein Tiefpunkt der 
budclhistischcn KlOster \val' in del' zweiten H~i.lfte del' Tokugawa-Zeit gekommen. 
Es wurde auch aus ideologischen Griinden gegen ihn gckfimpft unci nach dem 
Ende der Toku(~<l\va-Zeit setzte cine regelrechte Verfolgung des Buddhismus ein. 
:\icht ::m d":::r Lehre einer Religion liegt es, wenn sie ihre Kraft verliert, sondern 
an ihren Tragern. In jeder Religion sind Heformen notwendig llnd moglich. Von 
dieser 1foglichkeit hat auch del' Buddhisrnus immer wieder Gebrauch gemacht. 

13. BlUte des Ise-Glaubens 

:\1it del' Abwertung des Buddhismus ging eine Aufwertung des Shinto 
parallel. Die Hauptstromung in ihm war del' Ise-Glaube. 11G Del' Glaube des 
ge\\-bhnlichen V olkes an die Ise-Jingu geht bis in die Heian-Zeit zuruek, fand 
seine Ausgcstaltung in del' Kamakura-Zeit. Die Schrein-Lehrbeamten (oshi
daikan) kamen zur \Verbung von Glaubigen im ganzen Lande herum. Bereits 
in der :Muromachi-Zeit k?-men die Ise-vVallfahrtsbruderschaften (Ise-ka) auf. 
1m Bereiehe von K~-oto wurde es zum Grundsatz, daB man wenigstens einmaI 
im Leben naeh Ise gewallfahrtet sein muS. Solche vVallfahrtel1 kamen in del' 
friedlichen Edo-Zeit sehr schnell in Schwung. (Ise-1nairi). Ise liegt nahe an 
der DberlandstraBe T6kaido, die Edo mit Kyoto verbindet. 

In del' Edo-Zeit nannte man die Ise-\Vallfahrten "DanksctgungswallbhIten" 
( okage-mairi). Diese wurden eine regelreehte :Mode. :\'1an \vallte Dank sagen 
hir die von del' Ise-Gottheit gewahrten \Vohltaten. Sie konnten zu jeder Zeit 
gemacht werden. Oft waren es vVallfahrten mit gro13er Teilnehmerzahl. Be
sondere vVallfahrtsjahre waren 16t50, 1705, 1771, 1830 und 1867. 1705 (Hoei 2) 
dauerte die \Vallfahrt von Edo odeI' Umgebung vom 9.1V. bis 29.V., also 50 Tage. 
Die Gesamtzahl del' \Vallfahrer betrug in diesem Jahre 3,620.000. Dann gab es 
auch sogenannte "Entweich-vVallfahrten" ( nuke-mairi ) , junge Leute gingen 
ohne Erlaubnis ihrer Eltern oder Meister wallfahren. Noeh huher schon gab es 
"stellvertretel1de vVallfahrten" ( daisan ). Solche unternahmen die Ise-Bruder-

---_ ..•. _------

116) Miyamoto Tsuneichi: Ise-sangll [Ise-Wallfahrt], Tokyo 1971. Uber nukemairi vgl. 
Hermann Bohner, Massen-nukemairi, in: Mon. Nip., IV, 2, 1941; S.160-171. 
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schaften (Ise-ko) in den Daffern. Die Teilnehmer waren hauptsachlich Haus
haltsvorstande, junge Leute waren nicht beteiligt. Sowohl die Danksagungs- wie 
die Entweichwallfahrten entsprachen den N eigungen des gewahnlichen V olkes, 
etwas von der \Velt zu sehen. Die Entweichwallfahrten (nukemairi) hatten den 
Aspekt einer J ugendweihe (seinen-shiki) , ebenso die \Vallfahrten nach Omine 
und Kumano. AIle diese Wallfahrten zeigen, daB Ise zunehmend in den Blick 
des V olkes trat, was fur den Shinto ein groBer Gewinn wurde. 

Das nukemairi haben wir wartlich und zahm mit Entweichwallfahrt iiber
setzt. \Vir kannen dafur ebenso gut AusreiBwallfahrt sagen. Dber diese \Vall
fahrten wollen wir hier einige weitere Daten bringen, die nicht nur Licht weden 
auf den Aufstieg des Ise-Glaubens der Tokugawa-Zeit, sondern auch auf die 
GIaubigkeit des VoIkes im Allgemeinen. (H. Bohner, 1941, 160-170). Das nuke
mairi nahm vorubergehend die :Mentalihit und die AusmaBe einer Epidemie oder 
i\lassenpsychose an. Ganze SUidte, Darfer und Gaue wurden davon erfaBt, 
besonders in der Nil.he von Ise. Die erste \Velle trat 1605 in Erscheinung. \Veitere 
\Vellen sind bekannt von 1705, 1771, 1830. Dber die \Vallfahrtspsychose yon 
1705 berichtet ~lotoori Nori,)aga in seinem Tal1wkatsuma. In den ersten zehn 
Tagen des 4. ~lonats gingen Leute von Kyoto und den hinf benachbarten Gauen 
( Gokinai) heimlich wallfahren. In den ersten Tagen waren es 2000-3000, yom 
13.-16. Tage schon liber 100.000. Vom 17. Tage an lieB die ZahI nacho Am 14.-
25. Tage waren es nur mehr 30,000-40.000. Dann \vurde Osaka angesteckt mit 

. 50.000-60.000 \Vallfahrern am 26.-27. Tage, 120.000-130.000 am 28.-29. Tage. Vom. 
9. Tage des 4. Schaltmonates an befanden sich innerhaIb von 50 Tagen 3,62 
~1:illionen Menschen auf dem \Vallfahrtswege, also nahezu 10% der damaligen 
Eimyohnerzahl Japans. In normaIen Zeiten pilgerten yom 1.I.-1.5.1V. 420.000 
Personen aus ganz Japan nach Ise, also etwa 1 % der Einwohner. 

Eine \yeitcre \VaIlfahrtspsychose ist dokumentiert von 1771 in einem Euch 
Nukemairi-zenaku-ky6kun-kagarni, einer Zusammenstellung von Exhorten uber 
die V orteile und N achteile del' AusreiHwallfahrten. Es handelt sich diesmaI urn 
eine 'Nelle aus Tango (Kyoto-Land) im Friihjahr. In Kyoto waren dabei ganze 
StraBenziige verstopft. Die reichen Leute stifteten den Pilgern Schirme, gestreifte 
Matten, StrohsandaIen, Geld, Papier, Facher, Essen. Vom 20.-30. Tage griff die 
Bewegung auf Osaka uber, dann auf Sakai, Izumi, Kawachi, Settsu, Harima, 
Bizen, Kii u.a.m. Den \Veg entlang gab es Stiftungen von Pferden, Tragsanften, 
Ochsen und Ochsenwagen. An Details sind bekannt: am 16.1V. gingen von Kyoto 
500 Personen wallfahren, am 17.1V. 6500, 18.1V. 5800, 19.1V. 6300, 20.1V. 9700, 
30.IV., 21.IV. 20.300, 22.IV. 19.000, 23.IV. 15.000, 24.IV. 10.000, 25.1\1. 9.000. 
Von Osaka am 26.IV. 1030, 27.IV. 4220, 28.IV. 13.750, 29.IV, 97.300, 30.IV. 
79.800, LV. 112.600, 2.V. 92.300, 3.V. 125.000, 4.V. 15.750, 5.V. 183.750. Gesamt
zahI von Kyoto her 101.400, yon Osaka her 724.150. Die Zahlen von Kyoto um
fassen nicht Tamba, Tango, Wakasa. \Venn man fur Kyoto eine :Million Ein
wohner annimmt, dann waren 10% unterwegs nach Ise. 
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Zur }.Iassenwallfahrt von 1830 Einiges. Gewohnlich findet nuch einem 
periodisehen N eubau der Ise-J ingli intensives vVallfahren statt. 1829 fand so ein 
Neubau (sengzl) statt. Gegen Ende Tokugawa erwartete man sakuHire Anderun
gen und glaubte an \Vunder. 1m 3. Monat 1830 geschah in Awa ein vVunder
zeichen. Ein Ohw'ai hatte sich vom Himmel niedergesenkt, ein heiliger Zweig 
mit Papierstreifen daran als Vertreter der Gottheit. Ein sechsjahriges Kind wollte 
unbedingt nach Ise gehen, der Vater war entschieden dagegen, band das Kind 
an einen Pfahl. Das Kind verschwand, am Pfahl befand sich ein oharai. Der 
Vater folgte dem Kind nach Ise. Ein achtFlhriges Kind war verschwunden. Nach 
einiger Zeit war es wieder da. "\ Vo bist du gewesen?" "Der Onkel hat mich auf 
seinem weiBen pferd nach Ise mitg,enommen". "\Velcher Onkel? \Vo ist er jetzt?" 
"Er hat das Pferd vor dem Tor an den Baum gebunden". Am Baum fand man 
ein oharai. Solche Geschichten erhitzten die Gemiiter. Die vVallfahrer schrieben 
auf Gewand und Schirm Namen und Heimatsort und "Ise-\Vallfahrt". In del' 
Hand trugen sie einen Reisloffel und waren unterwegs auf Gaben angewiesen. 
Das wirkte verfuhrerisch. AIle Strassen und \Vege waren voll von Awa-Leuten. 
In Osaka \lassenversorgung mit 120 Arbeitskraften. Die meisten Frauen hatten 
Kinder bei sich. Auch Greisinnen waren in del' Menge auf dem \Vege nach Ise. 
Die Polizei bestand bei FehIen von Reisegeld auf Umkehr, beschutzte aber die 
\Vallfahrer aueh. Streith~lndel und Schlagereien kamen vor, Rauberplagen im 
Pi] gergewande stell ten sich, ein, das Ganze von \Vundergeschichtcn umrankt . 

. Das Interesse des Volkes wurde durch popuhire Shinto-Erklarungen, die in 
Schwung gekommen waren, sehr gefordert. Der Vorlaufer der Shinto-Pro
pagandisten war Nokoguchi .Masuko. Er hatte das "Handbuch des Gotterweges" 
(Kamiii no tebiki-gusa) geschrieben und andere Bucher, die die "Acht BLicher 
von N okoguchi" (N okoguchi hachibusho) genannt wurden. N okoguchi bewegte 
sich mit so einem Reisefiihrer in der Hand auf del' DberlandstraBe und erkti.rte 
vor vielen Zuhorern den Shinto. Zur Ausbreitung des Shinto-Glaubens und 
Popularisierung der Ise-Wallfahrten trug auch die Tatigkeit der Lehrer des 
shingaku ("Herz-'Vissenschaft") bei, als dessen Vater Ishida Baigan (168.5-1744) 
betrachtet wird. Shingaku als Lehre ist eine ~1ischung der ~lorallehren aller 
Religionen und ethischen Systeme, die in Japan bekannt waren. Die Ethik von 
Shushi macht einen groBen Bestandteil darin aus. Diese Lehre von der Seelen
kultur ermunterte auch zum Gemeinschaftskult des Shinto und zur Ahnen
verehrung. 

Das konkreteste und wirksamste Mittel zur Ausbreitung, der Verehrung des 
Ise-Schreines war aber sicher die von beiden Schreinen ausgehende systematische 
Propaganda. Sowohl vom AuBeren, wie vom Inneren Schrein zogen zahlreiche 
Propagandisten, sogenannte onshi ("Lehrer") in aIle Provinzen und schufen 
zahlreiche Ise-Schreingemeinschaften. Wie alle groBen Schreine und Tempel 
benotigten auch die Ise-Schreine zum Unterhalt des Personals, zur Gestaltung 
der Feiern, zur kostspieligen periodischen Schreinverlegung (sengu) und zur 
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PRege del' Gebaulichkeiten eine starke wirtschaftliche Basis. In der Heian-Zeit 
sorgte del' Staat dafur, solange er noch uber die Macht verfugte, auch die Pro
vinzen zum Schreinunterhalt heranzuziehen. Aber in den folgenden Perioden 
des Verfalls und schlie13lich der Bedeutungslosigkeit der kaiserlichen Regierung 
hatte Ise oft sehr schlechte Zeiten durchzumachen. Lange Zeit hindurch hatte der 
Hof das ausschlie13liche Kultrecht an der Ise-Jingu, das er durch den N akatomi
Clan ausiiben lieB. Gewohnliche Leute durften dort keine Opfer darbringen. Das 
blieb im Prinzip so, abel' man fand :Mittel und \Vege, das Volk indirekt zum 
U nterhalt del' Ise-jingu heranzuziehen. Das geschah durch die Errichtung zahl
reicher Jimmyosha in den Provinzen, die darin verehrte Gottheit war dieselbe 
wie in Ise. Diese wurde zu einer Landesgottheit gemacht, nachdem sie ursprung
lich nur die Ahnengottheit des Kaiserhauses gewesen war. Bereits in der Heian
Zeit begannen die niederen H~lnge der Schreinpriester als "Beter" (kitushi) auch 
beim "Volke um Unterhaltsbeitrage zu werben. Sie beteten dann anstelle der 
Gabenspender im Ise-Schrein. Nach den Nachforschungen von Ogihara Tatsuo 
gab es yom 14.-15. Jahrh. am Inneren Schrein 350, am Au13cren Schrein 300 
niedere Priester (negi), die auswartige Ise-Kultstatten errichtcten, sodaB sich 
zwischen ihnen und del' Bauernbevolkerung ein direktes Ghiubigenverhaltuis 
entwickelte. Ende Kamakura hatte del' onshi (Lehrer) J akucn (Shizumaru) Ise
Kultg,emeinden in Omi, Musashi, Dewa, Kai und Hitachi errichtet. In der 
Sengoku-Zeit wurde die Tatigkeit dieser Prop::tgandisten noch intensiver. Der 

.Ise-Glaube gelangte in alle "Volksschichten hinein, bis er auch vom gewohnlichen 
Volke getragen wurde. Es gab iiberall Ise-Amulette fiir verschiedene Zwecke, 
fiir 'Verhiitung von Feuersbrunst, hir kultische Heinigung, fL:r Leichtgcburt, 
£iir :Crlangung VO:1 Kindersegen. 

In der Edo-Zeit nahmen die lokalen Ise-KultstMten zahlenm~:J3ig cinen 
gewaltigen Aufsclwi-ung. 1777 (Anei 6) gab es 453 onshi Lehrer (Propagandisten), 
und ihren Kultgemeinden gehorten 4,961.137 Familien an. Das waren alles 
GHiubige des AuBeren Schreines. 1867 (Keio 3) ubten 176 dem Inneren Schrein 
zugehorige onshi ihre Tatigkeit aus. So gab es in del' Edo-Zeit Ise-Glaubige bis 
in den letzten 'Vinkel des Landes. Aus dem Jahre 1777 (Anei 6) gibt es eine 
Statistik von den Ise-Glaubigen im ganzen Lande, familienweise gez~ihlt. Die 
geringste Zah1 ist flir Hokkaido mit 7000 Familien, die groBte hir Shinano mit 
164.000 Familicn, d~e zweitgroHte fur Iyo in Shikoku mit 146.000 Familien 
angegebcn. Die Gesamt3ahl betrLigt 4,23,5.429 Familien, also etwa die Halfte 
des Volkes, cine Familie mit vier Personen gerechnet. Es war Shushi-Ethik, wenn 
die Pflicht der Dankbarkeit gegeniiber den Gottern und Ahnen gepredigt wurde. 
Der Glaube des Volkes verlagerte sich in del' Edo-Zeit \veitgehend VOl]1 

Buddhismus auf den Shinto. 
AnlaB zu Reibereien mit den Buddhisten war die Frage des shintoistischen 

BegrLi.bnis~es. Begrabnisfeiern gehorten bisher zur Domane von buddhistischen 
Tempeln. Die Regierung in Edo machte mit dieser Voraussetzung die Tempel-
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zugehorigkeit (tera-uke) zum Gesetz, schuf so ein Mittel zur Unterdruckung des 
Christentums. Doch war dieses System den Shinto-Schreinpriestern haufig un
sympathisch. Die Schreinpriester, die eine Befreiung von ihrer Abhangigkeit von 
den Tempelklostern verlangten, wurden aIle zum Schweigen verurteilt So 
wurden die Schreinpriester in das Problem verwickelt, wie man sich dem 
Tempelzugehorigkeitssystem entziehen konne. Es ergab sich auch die Frage, wie 
sie das Beg,rabnis gestalten sollten. Es wurde notwendig, ein shintoistisches Be
grabnis auszubilden. Das Interesse der Schreinpriester am Begrabnis zeigte sich 
schon £ruh. 1687 (Teikyo 4) ernannte sich die Yoshida-Familie zum Zentralamt 
fur die Gotterverehrung (lingi-d6-honsho). Sie plante die Befreiung yom Tem
pelzugehorigkeitssystem, die aber nicht leicht zu erreichen war, da sie eine 
Auflockerung der Religionspolitik der Regierung bedeutete. Batte die Yoshida
Familie die Erlaubnis fur sich erlangt, h~i.tte das kaum weitere Folgen gehabt. 
Aber die anderen Familien konnten die Sekte ihres Pfarrtempels (danna-dera) 
nicht verlassen. Da \var einfach nichts zu machen. Dennoch fuhr die Yoshida
Familie fort, sich Hir das shintoistische Begrabnis fur sich selbst einzusetzen. 

Die Schreinpriester, die fur das shintoistische Begrii.bnis kimpften, brauchten 
eine theoretische \VafFe. Diese lieferten ihnen die Kokugaku-Gelehrten (koku
gaku ist J apan-\Vissenschaft), die dem Shinto unmittelbar nahestanden. Ihr 
Repr~isentant war Hirata Atsutane (1776-184,3). Er setzte die Buddhismusfeind
lichkeit del' Konfuzianer fort, organisierte sie neu mit kokugaku und Shinto. Er 
suchte auf Schreinpriester und Yolk EinRuB zu bekommen. In seinen anti
buddhistischen Biichern schrieb er, der Buddhismus verbiege die menschliche 
N atur, vergifte somit die \Velt. Die Buddhas existieren nicht, so wie es die 
japanischen Gotter tun, sind bIos Einbildung. Der Glaube an sie ist nutzlos. Die 
aufrichtige Natur der Japaner litt durch die Einfiihrung des Buddhismns 
Schaden, del' \Veg der Gotter wurde zerstort. 

Frtih in del' Edo-Zeit wurde der Anti-Buddhismus 1665 (Kambun 6) i:) den 
Feudalg,ebieten von :\1ito, Aizu und Okayama in die Tat umgesetzt. Damais saB 
die Edo-Regierung noch fest im Sattel und hielt am System des tera-llke fest, 
sah mit :\liBgunst auf die dem Buddhismus feindlichen Feudalhcrren. In der 
sp~iteren Edo-Zeit ~i.nderten sich die Verhaltnisse. Die Sehreinpriester waren 
begeistert von den Refonnbestrebungen einer Oberschieht und aueh von der 
Ablehnu:1g des Buddhismus, die von Hirata Atsutane ausging. Dureh die Ise
\V,11lfahrten und die in ~'fode gekommenen Shinto-Vortrage nahm das Interesse 
am Shinto gewaltig zu, In den Territorien von ~1ito, Satsuma und Iwami
TSll\VanO wllrden antibuddhistische ~vfaHnahmen rretrofFen. Die Parole lclUtete: o 

"Die Buddhas venverfen, Shaka zertriimmern" (haibutsu ki-Shaka). Das \1ito-
Ge bi ct kam 1829 (Bunsei 11) unter Tokugmva N ariaki. Den V olkswiinschen 
entsprec~le;ld nahm diesel' die Reform seines Territol'iums in Ang,riff. Dazu 
gehorte auch die Elnhihrung des shintoistischen Begr~lbnisses 1832 (Tempo 3) 
und die Trennung von Gottern und Buddhas. In Satsuma kam es 1865 (Keio 1) 
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zu diesel' Tl'ennung, in Tsuwano 1867 (Keio 3). 

14) Volksglaube und Shinto-Sekten 

Die Bergasketen (yamabushi) lebten zwar vorwiegend aus dem Buddhismus, 
nahmen abel' auch Shinto-Elemente in ihren Glauben auf. Das Shugendo 
(\Vanderasketentum) del' sp~i.teren Edo-Zeit war richtige Volksreligion. Diese 
bestand aus Shinto-Sekten. Das Volk war zun~i.chst an Krankenheilung ohne 
A.rzte interessiert. Nicht allzu oft erbat man von Schreinpriestern, Tempel
vorstehern und ymnabushi Gesundbeten, schon wegen del' Armut nicht. Auch 
glaubte man nicht mehr an die mittelalterlichen Religionen und auch nicht an 
die chinesische ~ledizin. Die Verrichtungen der mittelalterlichen Heligionen 
waren in den Dorfern Insektenvertreiben, in den Shi.dten Beseitigung von 
Totengeistern und Ausstellung von buddhistischen Bildern. Diese Verrichtungen 
hatten sich von ihrer ursprunglichen Bedeutung weit entfernt, waren zur 
Erholung geworden. Allgemein verbreitet war abel' die im Volke selbst ent
standene :\lagie. Fur magische Zwecke entstanden japanische Lieder (walw). 
So heiEt es z.B. in einem Krankheitszauber: "Kitaru to mo, ribyono kami war 
tomarumaji, waga sum'll yado hiiragi no sato-\Venn er auch kommt, der Gott 
der Dysentherie wird nicht bleiben, unser Haus ist in einem Dorf mit einem 
.Mistelbaum". Es gab auch Zauberlieder gegen Blattern, gegtn Eingeweide
wiirmer, gegen bose Hunde. :\1an schrieb solche Zauberlieder auf Papier, machte 
Amulette, die man an Hauseingange klebte. So suchte man sich zu schiitzen 
gegen Epidemien uncl Brandungluck. Bei Krankheiten, z.B. bei Eingeweide
wunnern, schrieb man das entsprechende Zauberlied auf Papier, das man dann 
auf dem Bauche trug. Urn bei einem Ausgang odeI' auf einer Heise geschiitzt 
zu sein, steckte man ein geeignetes Amulett (oman-wri) in den Giirtelknoten odeI' 
verbarg es im Busen. Amulette in Gedichtform gab die verschiedensten, z.13. um 
einen im Schlund stecken gebliebenen Dorn zu beseitigen odeI' um einen 
feindlichen Zauber unwirksam zu machen. Zur Reilung von Zahneknirschen im 
Schlafe (haguki) gab es folgendes Mittel: unter dem Schlafplatz der betreffenden 
Person nimmt man Erde heraus, die man fein zerreibt. Wenn die Person einge
schlafen ist, legt man diese Erde in ihren 11und .. Man zerbeiBt Reiskorner, nimmt 
sie in die linke Hand und geht auf den Abtritt; dort nimmt man sie in die 
rechte Hand und iEt sie. Gegen HundebiB schreibt man auf die Handflache 
"Tiger (tora) und bedroht damit den Hund. Bei Kopfschmerzen setzt man 
einen irdenen :Morser auf den Kopf und \vendet im 110rser Kauterisation (kyll, 
moxa) an. An Haustiirpfosten geh~i.ngte Heringskopfe sorgen fur das Nichtaus
gehen del' N ahrungsmittel. 

Zur Behebung von menschlichem Leid schuf man auch eigene Gotter. 
Akiyama J iun stammte aus einer armen Familie in Settsu, ging £ruh nach Edo, 
diente in einem Handelshause, wurde adoptiert und setzte die Familie fort. 
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Ursprunglieh war er ein Niehiren-GIaubiger. :Mit 38 Jahren litt er an Hamorrhoi
den, starb nach siebenjtihrigem Leiden. Vor dem Hinseheiden sagte er: "Ieh stehe 
unmitteIbar vor meinem Ende. Ieh habe ein Gehibde zu allen Buddhas und 
Gattern gemacht, daB ieh naeh meinem Tode allen, die an Hamorrhoiden 
Ieide:1, heHen werde. J etzt bitte ieh Tag und N aeht nul' urn eines. Ieh habe 
sieben Jahre an diesen Beschwerden gelitten, ieh kann mir die Leiden del' Leute 
der \Velt vorstellen. Naeh meinem Tode soll man auf keinem Fall diese meine 
vVorte bezweifeln". Dieser Akiyama Jiun wurde nicht nul' in Edo, sondern aueh 
in Osaka bei Hamorrhoidenbeschwerden angerufen aIs Jiun-reijin ("hi1fskr~lftiger 
Gott Jiun~'). Der Titel reifin wurde ihm von del' Schreinpriesterfamilie, die einen 
Berieht -liber Jiun an die Regierung einreichte, verliehen. SoIche reijin ("See1en
Gotter") tauehten immer wieder auf. 

Das "Gott"-BewuBtsein.-Wenn ein reifin auf Grund eines Gehibdes in del' 
Todesstunde zu einem Gott wird, der die Gebete del' lv1ensehen erhart, und 
dieser "Gote' zum Grunder einer sektenahnlchen Lehre wird, dann hat er schon 
zu Lebzeiten ein"Gott"-Bewu13tsein gehabt und aIs soIcher sich die Befreiung 
del' Menschheit von ihren Leiden vorgenommen. So einen GIauben hatten die 
Begl'iinder der bisher existierenden Sekten nicht. Diese neue Religionsform mu13te 
sich notwendigerweise zu einer Griinderreligion ("Lehrahnenreligion Kyoso
slltlky6) entwickeln. Gegen Ende del' Edo-Zeit traten solche Pel'sanlichkeiten 
zahlreich auf. Da war ein gewissen Yusaeimon. Er war erst ein "Betel''' (kit6shi) , 
del' sich einer Sehamanin und eines Fuchses (kitsune) bediente. Spater wurde 
er ohne deren Hilfe Fertig; sagte, daB in seinen eigenen Karpel' ein Gott 
eingedrungen sei. Er hatte ein "Gott"-Bewu13tsein erlangt. Dber soIche Personen 
au13erte sich ein zeitgenossischer Gebildeter so: "Die Kranken, die an sie glauben, 
bilden eine Bruderschaft (k6sha), haben Freude an dies en Versammlungen von 
Volksblindheit. \Venn jene Abwegigen sprechen, glauben sie, sie harten die 
Stimme des Kumano Gongen odeI' die des GroBen Gottes von Kasuga (K. 
Daimyojin), verehren diese uberschwenglieh". Religionsgesehichtlich gesprochen 
sind das Ph~:inomene des Schamanismus, der untersehwelig weiterexistierte. 

Del' Sekten-Shinto.-Die Lehrviiter des Sekten-Shinto waren soIche "Gott"
bewu13te Personen, so z.B. Kurozumi M unetada (1779-1849), der Begrunder der 
Kurozumi-Sekte wurde; dann Kawate Bunjiro (1814-1883), der die Konk6-
Sekte ("Religion des goIdenen Lichtes") ins Leben rief, und Nakayama i\1iki 
( 1789-1887), die Begrunderin del' Tenri-ky6 ("Lehre von der himmlischen 
\Veisheit") .117 Kurozumi Munetada war der dritten Sohn eines Shinto-Priesters 
in del' Nahe von Okayama. Schon in jungen J ahren war es sein Ideal, "wahrend 
ich lebe, mochte ich zu einem Gott werden". 1814 (Bunka 11) zu Neujahr wurde 

117) \Vir verweisen hier auf die monographische Behandlung von Henry van Straelen, 
The Religion of Divine Wisdom. Japan's Most Powerful Religious Movement. A comprehen
sive study of Tenrikyo. In: Folklore Studies (Tokyo), Bd 13, 1917. 



170 J APAI\'ISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 

er im Alter von 35 J ahren schwer lungenkrank und er ~i.uBerte sich: ""\Venn ich 
zu Lebzeiten nicht Gott werden kann, mochte ich lieber sterben und ein Gott 
werden, urn den ~1enschen in der \Velt zu hel£en". Darauf besserte sich seine 
Krankheit. 1m 11. ~10nat kam er zur Dberzeugung, daB er ein Gott sei. Als 
soIcher hieB er Temmei Chokuju ("unmittelbar vom Himmel verliehenes 
Leben"). Die Que11e des Lebens und des Lichtes war £tir ihn die Sonnengottheit 
Amaterasu. Das Menschenleben ist nach Kurozumi wlunetada als die Verwirk
lichung unsere1' intimen Ve1'bindung mit der kosmischen Lebenskraft auf
zufassen. Urn von dieser Lebenskraft durchdrungen zu werden, muH man 
fruh am :Morgen die Sonne und dabei die gottliche Lebenskraft anbeten. :\Iune
tada hielt sich damit erhillt und verwandte sie Hir Heilzwecke. So blies er die 
Lebenskraft der Sonnengottheit in den Leib von Frauen mit Leibschmerzen. Die 
vielen Glaubigen, die er fand, beeinfluBte er auch in moralischer Hinsicht, denn 
et hielt Reinheit des Lebens, FleW und Ehrbarkeit ais V oraussetzung hir die 
Erlangung gottlicher Gunst. Mit seinem intensiven Glauben an die GroBe 
Gottheit kam er einem I\fonotheismus nahe. 

Kawate Bunjiro (1814-1883) war del' Begrlinde1' del' Konko-kyo ("Lehre vom 
Goldenen Lichte"). E1' war del' zweite Sohn eines Bauern in Okayama und sehr 
religios. So glaubte er an die wirkkraftigen Schreine und buddhistischen Tempel 
und auch an die Volksreligion. Er hirchtete besonders Konjin (":\/fetallgott"), 
von dem die Yamabushi viel redeten, als Unghicksgott. Yom 23. bis zum 37. 
Lebensjahe baute er dreimal scin Haus urn, achtete jedesmal auf die Hichtung, 
in del' del' bose Gott nicht gebhrlich ist. Abel' trotz a11er Anstrengungen traf 
ihn und seine Familie standig Ungluck wegen des Zornes von Konjin. Bunjiro 
war aber clem Gott nicht bose und betete immer mehr zu ihm. Er fand, daB es, 
wenn es eine Kraft zum Verursachen von U ngliick gibt, auch eine Kraft zum 
Helfen geben muB. Er spiirte, daB er sich dieser nahere und war entschlossen, 
sich ihr ganz hinzugeben. Dann wurde er vom Gott besessen. 18.35 (Ansei :5) 
wurde ihm del' Titel Bunji-Daimy6jin ("GroBer Gott Bunji") verliehen. 1m 
kommenden Jahre folgte die gottliche AnkLindigung (shinsen) der Religions
grundung. Der Gott sagte: "Nachdem der Glaubige (ujiko) so aufrichtig llnd 
gewissenhaft sein gliiubiges Herz betatigt hat, hat er dennoch in del' 'Velt so oft 
Unghick gehabt. Komm aIs Vel'mittler zu Hilfe! Auch del' Gott findet Eilfe, die 
ujiko kommen ebenfalls weiter, del' Gott del' ujiko und die ujiko des Cottes 
werden gedeihen. Das Gedeihen wird durch Generationen hindurch bei den 
Eltern und den ujiko sein, sie werden a11e vorankommen". 1868 wurde Kawate 
der Titel verliehen Toritsugi-ikigami Konko-claijin ("VermitteInder Iebender 
groBer Gott Konka"). Er bekam das BewuBtsein eines Vermittlers des Cottes 
und entfaltete eine rege Tatigkeit. Seine Gefolgschaft fand e1' h2.uptsilchlich in 
del' Klasse der Kaufleute. (Dber Konkoky6 Niiheres S. 209 If.) 

Ein anderes Beispiel einer durch gottliche Vermittlung gegriindeten Religion 
ist Tenri-kyo ("Religion del' gottlichen \Veisheit"). Die Grunderin ist die 
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Bauersfrau Nakayama ~Iiki (1798-1887) aus Yamato. In ihrer Kindheit war sie 
cine fromme Verehrerin von Amida Buddha. Sie war dann eine unterhi.nige 
Hausfrau und iibte viel Liebeshitigkeit. 18.38 litt ihr Sohn an einem FuB1eiden. 
Sie rief einen vVunderarzt (shugenja), ~1iki wurdc seine Gehilfin und seine 
Vertreterin. Plbtzlich fiihIte sie sich von einer Seelenkraft erfiillt und berufen, 
:Menschen zu helfen. Eine Gottheit nahm von ihr Besitz. Die Gottheit nannte 
sich "Herr des Himmels" und befahl ihr und ihrcr Familie, sich durch vVerke 
der Nachstenliebe hervorzutun. ~liki tat das in einem AusmaI3, daB ihr :Mann 
sie fiir in'sinning hieIt und die Familie in groBe Armut geriet. 15 J ahre sp~1ter 
starb ihr :Mann. ~1iki war von allen verb.ssen, nur ihre Tochter stand Doch zu 
ihr. ~liki trat als Verkiinderin einer neuen Heligion auf, die den Gott des 
Himmels verehrt und Selbstreinigung betont. Der ~lensch, so lehrte sie, ist die 
\Vohnst~itte des g()ttlichen \Vohhvollens, Geiz ist das Hauphibel im \lenschen, 
das dem \Virken Gottes im \Vege steht. i\liki fand GLi.ubige, die sie mit den 
J ahren als Erlbserin der \VeIt betrachteten. Trotz alIer Verfolgungen nach dem 
Sturz der Tokugawa (1867) nahm ihre Anh~lngerschaft sUindig zu. 

~1iki schrieb ihre gbttlichen Offenbarungen in Versen nieder und organisierte 
eine Liturgie mit T~i.nzel1 und bestimmten HandbeY/egungen. Sie lehrte Reinheit 
des Herzens und behitigte sich in der Krankenheilung. Einer ihrcr Lehrpunktc 
war, daB in der ~ahe ihres Heimes ein Punkt sei, auf den del' Herr der \Velt 
herabkommen und die Um\vandlung del' \iVelt vollziehen werde. Dieser Ort 
wird "Plattfonn des stiBen Taues" (kanroclai) genannt. Reute steht dart ein 
riesiger Tempel. Dureh die Einweihung dieses Ortes glaubte Miki, Vorbereitun
gen getroffen zu haben fur das Kommen einer neuen 'Velt llnd der \ViedeI
herstellung der Gbttel'zeitalters, als dessen Prophetin sie sich hielt. Die Re
ligion del' gottliehen \Veisheit entwiekelte sich in den falgenden Jahrzehnten 
erst<1unlieh gut und schnell und ist eine del' stiirkstcn Grllppe~l del' sogenannten 
;'N euen Religionen" .1 18 

Obige drei Beispiele von Religionsgrilndu~1gen dureh Personen, die sich als 
gottlieh betrachteten und als Gottheitcn den ~1ensehen helfcn wollten, muD man 
auf clem Hintel'grund der Religionsentwicklung del' spftten Edo-Zeit sehen. Die 
zu gbttliehem Rang erhobenen Stifter del' Kurozumi-kyo und del' Tenl'i-kyd 
verbraehten ihr Leben in del' Heilung von Krankheiten. Die Konko-kyo ist il1-
sofern eigentumlich, daB sie Ghic}< und Tugend (fuktt-toku) verleiht, nachdem. 
del' erZllrnte Unghicksgott Konjin sich in einen Glucksgott verwandelte. Diese 
\Vandlung wnrde dllrch die T~i.tigkeit der Yamabushi bewirkt, die sich abseits 
clel' ne~JZcitlichen Sbdte entfalteten. Durch diese \V8.nder- odeI' Bergas7et~'li 

wurde den Kau:1.cuten del' Glaube an den Saitokujin ("Jahr-Tugend-Gott"' ~I 
nahegebi"aeht. Der Gott wird jedes Jahl' in ciner 2tnderen Richtnng verehrt und 
wehrt, W2nn an del' richtigen Stelle verehrt, den Ungh:eksgott abo Yom letztcn 

118) Vgl. H. van Straelen: The Religion of the Divine \Visdom. F. St., Vol. 13 (19,34). 
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Tage des Jahres an bis zum letzten Tage des Neujahrsmonates wurde in den 
Hausern del' Kaufleute der Saitokujin verehrt. Man spannte Strohseile (shime
nawa) vor seinen Altar, stellte Kiefern und Bambus davor auf, brachte Opfer
gaben und schone Lampen dar. Del' Grunder der Konk6-ky6 stand unter dem 
EinfluB der Yamabushi.-Es gibt im Ganzen zehn Shinto-Sekten, die Ende del' 
Tokugawa-Zeit entstanden sind. Von del' ~leiji-Zeit an, also ab 1868, wurden sie 
als Sekteu-Shinto (Shuha-Shint6) erklart, die nichts zu tun haben mit dem 
offiziellen Shinto als Staatsreligion. 

15) Die weitere Entwicklung der J apan-Studien 119 

U uteI' J apan- oder "Landeswissenschaft" (kokugaku) ist das Studium del' 
einheimischen alten Literatur zu verstehen. Objekte wissenschaftlicher Studien 
waren £ruher Buddhismus und konfuzianische Philosophie. In del' Edo-Zeit war 
"\Vissenschaft" einfach Konfuzianismus, dafur muBte man Chinesisch lesen und 
schreiben konnen. Es gab viele Gelehrte, die nichts wuBten von Geschichte, 
Literatur und Einrichtungen des eigenen Landes. Die J apan-vVissenschaft wollte 
da Abhilfe schaffen. Die \Vissenschaft, die sich die Kenntnis und Wieder
belebung des Altertums zum Ziele gesetzt hatte, muBte von seIber Stellung 
beziehen gegen die auslandischen Ideen, eine nationalistische Linie befolgen 
und gegenuber der ~1iliti:i.rregierung der Tokugawa die Ideologie der Kaiser
verehrung pflegen. Del' Konfuzianismus wurde nicht rein seiner selbst wegen, 
sondern aIs Erfordernis del' Zeit, als ideologische Gesellschaftsbasis studiert. Die 
so schwer erst nach vielen Kriegsjahren errungene Landesbefriedung und Einheit 
muBte erhalten \verden. So war es nichts U ngewohnliches, daB auch die Landes
studien aus Emotionen heraus und mit einer politischen Tendenz betrieben 
wurden. 

Die Ausbildung del' J apan-Studien vollzog sich innerhalb von ungefahr 50 
Jahren, von Horeki (1751-1764) bis Kansei (1789-1801), also in del' 2. Halfte 
des 18. J ahrh. Ihre Vorgeschichte geht aber zuriick auf die Literaturstudien 
von Keichu und Shimokobe Choryu. Durch deren Anstrengungen wurde das 
Studium der Klassiker auf ein wissenschaftliches Fundament gestellt. \Vie bereits 
erwahnt, befaBten sie sich hauptsachlich mit den japanischen Liedern (waka) 
und Erzahlungen (monogatari) der Heian-Zeit, also nur mit der schonen Liter
atur, drangen nicht bis zum Kojiki und dem Nihon Shoki und deren 11ythenwelt 
VOl'. 'Vas sie tat en, war walw-manabi "Lieder-Lernen" (Studium) und nicht 

119) Ito Tasaburo: Kokugaku no seiritsu [Die Entstehung der Japan-Wissenschaftl, 
NED, 10, 186 ff. 

H. Hammitzsch: Kangaku und Kokugaku. In: Mon. Nip. II, 1939. 
Tahara Tsuguo: The Kokugaku Thought. In: Acta Asiatica 25, 1973, 54-67. 
Okubo Tadashi: The Thoughts of Mabuchi and Norinaga. In: Acta Asiatica 25, 1973, 

68-90. 
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michi-manabi "\Veg-Lernen", religiOses Studium. Letzteres geschah hauptsach
Hch durch Kamo Mabuchi und MotOOl'i Norinaga. Ihr VorHiufer war Kada no 
Azumamaro (1668-1736), der die alte Ceschichte und klassische Literatur Japans 
studierte. Sein Patron war der Shogun Tokugawa Yoshimune (1677-1751). Er 
eroffnete in Kyoto eine Schule flir nationale Studien mit einer Spitze gegen die 
chinesische Philosophie. Er war Priester (kannushi) am Inari-Schrein in Fushimi 
bei Kyoto. In den J ahren Koho (1716-1736) verlegte er sich auf die Sammlung 
und Bewertung der Klassiker. Seine publizistischen Leistungen waren Kom
mentare zum Manyoshil, Kojiki und Nihon Shoki. Er betrieb seine Klassiker
studien mit Shinto-Ideen als Hintergnmd, deren vViederbelebung er bewuBt 
betrieb. Er verwarf von seinem national en Standpunkt aus Buddhismus und Kon
fuzianismus als auslandische Ideologien, bestand auf dem landeseigenen vVeg 
und sagte, man miisse mit dem Studium der alten Sprache und Klassiker be
ginnen. Er nannte die nen zu begriindende \Vissenschaft wagaku ("japanische 
Studien") oder Fukk6 no gaku ("\Vissenschaft der vViederbelebung des Alter
turns" ). Diese seine Richtung legte er in seinem noch erhaltenen :Memorandum 
uber die Errichtung einer Schule (S6gakko-kei) dar, das er an die Regierung 
einreichte. Darin ist zum erstenmal gesagt, daB das "vVeg-Lernen" (michi
manabi) der Cegenstand der Japan-Studien ist, also ein Studium mit ideo
Iogischer Tendenz. Es gelang jedoch Azumamaro noch nicht, klar aufzuzeigen, 
wie diesel' landeseigene \Veg beim odeI' durch das Studium der Klassiker gefun
den werden sollte. 

Diesen \Veg zu Rnden, war den groBen Bahnbrechern der Japan-Studien 
Kamo ~labuchi und MOtOOl'i NOrinaga vorbehalten. Kamo Mabuchi (1697-1769) 
wurde in Hamamatsu als Sohn eines Schreinpriesters geboren,120 Er wurde aIs 
Schwiegersohn adoptiert von der Familie Umeya, die in Hamamatsu eine Reise
herberge fur hohe Caste des Daimyo innehatte. Der Herbergsvater war aber 
mit ihm nicht zufrieden, da :Mabuchi sich mehr mit Buchel'n, als mit del' Fiihrung 
des Hotels abgab. Er schloB sich in seinen Studien Kada no Azumamaro in 
Kyoto an, ging spater nach Edo, wo ihn Tayasu ~funetaka (gest. 1769), Sohn 
des Shogun Yoshimune, in seine Dienste nahm. :Mabuchi schl'ieb viele Bucher 
und hatte zahlreiche Schuler. Am meisten gab er sich der Erforschung des 
Manyoshu hin. Er fand, daB darin der Charakter der Japaner der alten Zeit sich 
aussingt. Diesen Charakter nannte er das "hochgemute und aufrichtige Herz" 
(takaku naoki kokoro). In der N eubelebung dieses N ationalcharakters sieht er 
den Sinn der J apan-Studien, wie er sich auBert in seinen vVerken Ka-ishin 
("Ceisteshaltung der Lieder") und "f.1anyo-ko ("Manyo-Studien"). Das ursprung
Hch reine japanische Herz, der echte Volkscharakter musse von fremden Ver
unreinigungen gesaubert werden. Urn den "alten Weg" (kodo) zu Rnden, sei 

120) Heinrich Dumoulin, Kamo Mabuchi. Ein Beitrag zur japanischen Religions- und 
Geistesgeschichte. Mon. Nip. Monographs No.8, Tokyo 1940. 
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das Studium del' Klassiker notwendig. In seinem Bueh Koku-i-ko ("Studien zur 
einheimisehen GedankenweIt") legte er die Grundgedanken seiner Reform
bestrebungen nieder. Buddhismus und Konfuzianismus hatten das reine Leben 
del' alten Zeit in Verwirrung gebraeht und ihre schone Literatur verfallen lassen. 
Man mtisse wieder die Lieder des Manyoshillesen, dann das Kojiki, Nihon Shoki, 
und die alte Gesehiehte und Literatur studieren. So verstiinde man erst den 
"alten vVeg" (lwdo) riehtig, bringe seinen Geist in der jetzigen Zeit zu neuem 
Leben. So bringt ~labuehi clem Leben der aIten Zeit geradezu religiOse Verehr
ung ausgegen. Der "aIte Vleg" war fur ihn geradezu eine Religion: man miisse 
der N atur von I-Iimmel Ul1d Erde folgen, sein Randeln nieht kleinlieh naeh del' 
konfuzianisehen Ethik ausrichten. Der "aIte \Veg" sei del' Geist del' Normen 
des mcnsehliehen Lebens. \Venn man sich dieses Geistes bewuBt sei, konne man 
im Einkhmg mit der N"atur ein sittliches Leben fLihren ohne die Bindungen 
einer formalistische:l \ Verkethik. 

:Mabuchi leis tete seinen graBen Beitrag im Aufsuehen, oder besser im Offen
halten des "alten \Veges". Japan ist das Land del' kami (Gotter) dessen kaisel'
Hehe Dynastie gottlichcn U rsprungs und heilig ist. 1m NlittelaIter wurde das 
\Verk von Kitabatake Chikafusa (1291-13,54) Jinno-sh6toki ("Die wahre Linie 
des gottliehen Herrsehcs") nieht sonderlich beaehtet. Es war aus einer be
stimmten geschiehtlichen Situation hemus entstanden, del' kaiserHehe Vasall 
Kitabatake setzte sich im Kr~eg zwischen del' Nord- und Sud-Dynastie (Nam
boku-clIo) HiI' die Siid--Dynastie ein, da diese die Heichsklcinodien besa13. Zum 
Nachweis dieses Allspruches geht er die ganze Geschichte varn Gotter:ze~taJter 

an dureh. Das erste \Verk der Shinto-Theologic \var Shint6-gouu-sho ("Ftinf 
Bucher des Shinto"), das am AuBeren Schrein von Ise wahrscheinlich zu Beginn 
des 1.3. J ahrh. verfaBt wurde. Dureh ma:1nigfache Beweise und F~i.lschungen 

sucht~n die Priester des Au13eren Schreines (gegll) die Gleiehsetzung, wenn 
nicht die Hoherstellung ihres Sehreines mit Toyouke no kami gegeniiber dem 
Inneren Sehrein (naigzl) naehzli'.veisen. Diese Shinto-Riehtung wird nach del' 
Priesterfamilie des AllDeren Schreines aueh vVatarai-Shint6 und sp~1ter nach del' 
Priesterfamilie Deguchi-Shinto genannt. Er verkiindete, daB Japan das "Gotter
land" (Shinkoku) ist. Nht del' Verehrung seiner Gottheiten geht das Bliihen 
del' Gemeinschaft, Frieden und Sieherheit des Staates zusammen. Deshalb 
mi.issen Kami-Verehl'ung und KuItdienst an den Schreinen vollzogen \Vel-den. 

Yom Ende del' :Muromaehi-Zeit an wurde, wie wir schon erw~ihnt haben, 
del' Yashida-Schrein bei Kyoto mehr und mehr Zllm Mittelpunkt del' Wlssen
schaftlichen und religiOsen Bestrebungen im Shinto. In zirka .30 Schriften brachte 
Yoshida Kanetomo die Shinto-Oberlieferungen in das System des Yuitsu-Shinto 
("Nur-Shinto"), den er im Volke zu verbreiten suehte unter Ablehnung der 
Vel'sehmelzung von Shinto und Buddhismus, wie sie von der Tendai- und der 
Shingon-Sekte betrieben wurde. ~ilabuehi Iehnte den Konfuzianismus scharf ab 
und Hillte vernichtende Urteile tiber den Volks-Buddhismus del' Tokllgawa-ZeiL 
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Dieser erregte das ~1i.Bfallen vieler ernst denkender J apaner, beso:1ders wegen 
der Habsueht der Manehe. Der Lehrinhalt des Buddhismus blieb :Mabuehi 
zeitlebens fremd. Auf del' Basis del' Ideen von ~labuehi maehte die vVissensehaft 
von den alten Klassikern Fortsehritte. J edoeh ~1abuehis eigene Forsehungen 
blieben hauptsaehlieh beim Many6shu stehen, schritten nicht zum Kojiki fort. 
So sind, was die Herkunft des "alten \Veges" betrifft, viele Punkte ungelost 
geblieben. Die Lasung der Hoeh offenen Fragen blieb die Aufgabe seines 
Schiilers )'lotoori Norinaga. 

:Vlotoori Norinaga (1730-1801) wurde als Sohn eines Kaufmannes in Matsu
saka in Ise geboren. Seine Familie stammte von Taira Yorimori (1132-1185) abo 
Er sollte erst Kinderarzt werden, fand aber am Klassikerstudium meh1' Gefallen, 
ging bei ~,bhuehi in die Sehule und \yurde ein groBer J apan-Gelebrter (lwktt
gakusha ). 1m Alter diente er dem Feudalherrseher des Landes Kii. Er sehrieb 
Abhandhmgen tiber Literatur, ein vVerk liber den "alten \Veg" (Kodoron), libel' 
die japanisehe Spraehe und versehiedene J~ssays, im Ganzen 55 VerofFentliehun
gen. Seine \Vissenschaft und Ideenwelt ist am besten iiberliefert in seinem Ko;iki
den (Dberlieferungen del' Kojiki) und im N aobi no ;11 itama (e:wa "Die gottliehe 
Seele del' Aufrichtigkeit"), das eine Zusammenfassung der Kojiki-den ist. Nori
naga befaBte sieh auch mit del' schanen Literatur del' Heian-Zeit, bcsonders dem 
Gelljil1wnogatari. Er fand, das \Vesen diesel' Literatur sei dos tiefc GeHihl fur 
die \Virklichkeit (mono no aware "MitgeHihl mit den Dingen"), odeI' westlich
klassisch ausgedriickt, das \Vissen urn die lacrimae rerum. Die Sitten, die Ethik 
und \Yissenschaft der gewohnlichen vVelt hatten kein Verstandnis dafiir. Die 
TheOl"ie vom mono no aware stand als klare Einsicht abseits yom allgemeinen 
Strom del' damaligen Zeit. 

Hernaeh betrieb Nori11aga KOjiki-Forschung, verfolgte den "aIten \Veg" 
zlEii.ek zum Ursprung im G6tterzeitalter (findai), bildete dann ein System zur 
\Viederbelebung des Altcrtun~s aus. Er verehrte das Koiiki als Buch, in dem die 
Gedankenwelt der J apal1er del' alten Zeit, ihre Gehihle und Sitten niederge
schrieben sind so wie sie waren. Die N ach\velt hat diese Gedanken nicht 
bcnrteilt, hat in ihrer Forschung -Libel' sprachliche \Vendungen die Haltung 
ein~erlOmmen, die seit Keichu kennzeichnend Hil' die Einstellung der Klassiker
stucLe:l \vurde. Auf del' Suche des Anfangs des alten Weges ging Norinaga 
zllri.:ck bis zur Entstehung von Himmel und Erde. Als erstes Prinzip, aus dem 
aIle Djnge hervorgingen, dachte er sich den "zeugenden Geist" (lnusubi). Diese 
gottliche Ul'kraft ist der Anfang des rechten \iVeges des Menschen. \Venn sie im 
Herzen des ~1enschen ist, ergibt sich das "aufrichtige Herz" (magokoro). Urn 
dieses nicht zu verlieren, muB der :Mensch nach dem gattlichen \Villen natul'ge
m~i.B leben. So findet Norinaga vom Ursprung des Universums her den Weg zum 
~lenschenleben, zur Ethik, zur schanen Litel'atur, Naturverehrung und Bejahung 
des menschlichen Lebens. Die Japan-\Vissenschaft erlebte die Vollbhite ihl'es 
Fri.ihlings unter :Mabuchi llnd N orinaga, fand so ihre ideelle Basis und baute 
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im Gegensatz zum Buddhismus und zur konfuzianischen vVissenschaft ihr 
eigenes System auf. Das so zustandegekommene System del' neuen \Vissenschaft 
begrundete die Altertumserneuerung, VOl' aHem durch das Studium des Kajiki 
und des Many6shll und del' Klassiker uberhaupt. ~Jan wollte die Literatur del' 
alten Zeit, die Geschichte, die Verfassungen und Einrichtungen, den Verlauf der 
Staatsbildung, den gesamten Geist der alten Zeit aufhellen. In del' }apan-\Vissen
schaft flieJ3en Geschichtswissenschaft, Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft 
und Gotterglaube (Shinto) zusammen. 

Geboren wurde die J apan-\Vissenschaft aus clem Lehrer-Schijlerverh~lltnis von 
Kamo ~1abuchi und MotOOl'i N orinaga. Das war Lie erste Periode. Andere Geister 
schlossen sich den beiden Pionieren an. Yoshimi Yukikazu kritisierte auf Grund 
geschichtlicher Einblicke den Aberglauben und die Falschungen, die sich seit 
dem ~1ittelalter in den Shinto eingeschlichen hatten. Dann waren Tada Y oshi
toshi, Ise Sadatake u.a., die abwegige Lehren im Shinto und Vorkommenheit von 
Shinto-Priestern bekampften. Das waren revolution~ire Reformatoren. Kawamura 
Hidena studierte das Nihart Shaki und schrieb "Gesammelte ErkHirung,en" 
(Shoki Shilkai) dazu. Zusammen mit seinem iilteren Bruder Hidekai und seinen 
Sohnen Shigene und :Masune errichtete er in Nagoya eine Klassikerschule. Nori
naga schrieb zusammen mit seinem Landsmann Tanikawa Kotosuga "ErkHirun
gen zum Nihon Shoki" (Nihart Shaki-tsil-sh6) und einen groBen Teil des 
"Handbuches der japanischen Lesarten" (\Vakun no shiori). So hat die weitere 
Entwicklung del' J apan-Studien in der 2. Halfte des 18. J ahrh. in verschiedener 
Hinsicht Gelehrte mit starker Eigenpragung hervorgebraeht. 

Von der ~1itte diesel' Bhitezeit an gab es in den J apan-Studien zwei Richtun
gen die Agatai-Richtung, so genannt nach dem Namen des Studierzimmers von 
Kamo ~Iabuchi, und die Suzunoya-Richtung (su~unoya hier das Studierzimmer 
von .Motoori Norinaga). Beide leisteten Hervorragendes und fanden im gn.nzen 
Lande groBen Zuspruch. tvlabuchis gelehrte Schiiler Kato Chikage und ~,furata 
Harumi waren in Edo literarisch tiitig. Del' Lehranstalt del' Edo-Hegien.lllg fur 
japanische Studien stand Hanawa Hokiichi, ein Blinder, vor. Er sammelte viele 
aIte Bucller und gab 1782 eine Sammlung alter und seltener Biicher, das Gunsho
rUilt! heraus. Aus der Schule von Harumi stammen Shimizu Hamaomi und 
Oyama Tomokiyo. Aus der Schule von Hokiichi kam Yashiro Hirokata. Die 
Kokugaku von Edo war stark in Literatur und Textkritik. AuBer den Genannten 
arbeitcten Arakita Hisaoyu in Ise, Kurota Hijimaro in Totomi, Katori Nahiko in 
Shimosa. Sie waren aIle hervorragencle ~Jabuchi-Schiiler. 

Zur N orinaga (Suzunoya) -Gruppe gehorten N orinagas Sohn Haruniwa, sein 
Adoptivsohn Ohira und dessen Adoptivsohn Uchito, dann Fujii Takahisa in 
Bitchll, Hattori N akatsune und Ajiro Hiromori in Ise, Tanaka Ohide in Hida, 
Tanaka ~1ichimaro in ~1ino, Uematsu Arinobu und Ishiwara :Masaaki in Owari, 
Uchiyama Matatsu in Totomi. Sie aIle zusammen verbreiteten im Verein mit 
-weiteren Genossen die Hauswissenschaft von Norinaga in allen Landern. Sowohl 
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die Agatai- wie die Suzunoya-Gruppe brachten viele selbs~indige Gelehrte mit 
neuen Ideen hervor. In Kyoto fuhrte Fujitani Mitsue von seinem Vater Shigeaya 
die Tradition der Kokugaku weiter und ging in der KOjiki-Forschung philo
Iogischen Fragen nacho Tachibana 110ribe in Edo war kritisch gegenuber Nori
nag as Auffassungen von Kofiki-Problemen und bebHte sich seIber auch mit dem 
Nihon Shoki. Sich fur die Tosa-Kokugaku einsetzend schl'ieb Kamochi ~1asazumi 
das gl'oBe \Verk Many6shu-kogi ("Alte Bedeutungen im !\1anyoshlt"). So traten 
also in der Tempo-Zeit (1830-1843), in del' vVissenschaft und Kunst eine weite 
Vel'breitung fanden, viele Richtungen del' Japan-Forschung nebenein::mder auf, 
das Fach wurde in allen Details vorangebracht, viele neue Ideen kamen zur 
EntwickIung,. Ban Nobutomo und Hirata Atsutane wurden zu neuen Bahn
brechern. 

Ban Nobutomo (1775-1848) war Samurai und Literat in Obama im Feudal
gebiet von \Vakasa, schloB skh nach Norinagas Ableben dessen Gruppe an. 
Er entwickelte in der Klassikerauslegung detaillierte und gut fundierte ~etho
den. Unter seinen BLichern ragt besonders fimmyoch6-kdshu ("Kritische Un
tersuchungen tiber das G6tternamenverzeichnis") hervor. Hirata Atsutane 
(1776-18':53) iibte mit seinen extremen Ideen die nachhaltigste \Virkung aus. Als 
Owada J\fasayoshi war er in Atsuta geboren, wurde 1800 von Hirata Atsuyasu, 
einem Samurai von :'latsuyama (Bitchli) adoptiert. Als Kokugaku-Gelehrter der 
Norinaga-Schule h:hrte er ei~l miihsames \Vande'leben. Seine \Verke wurden 
von der Edo-Regierung benol'gelt. Im Alter zog er sich naeh Akita zuruck. 
Atsutane verwarf sowoh1 die Agatai- wie die Suzunoya-Richtung, gab neue 
Erklarungen zur alten Geschichte und Tradition her~ms. Er wollte das ganze 
Universum, G6tter und Geister, Leben und Tad in ein rationales System bringen. 
In seinen \Verken befaBte er sieh vieI mit der alten Gesehichte und ihren T exten, 
schrieb u.a. Nyugaku-rnonclo ("Fragen und Antworten zur \vissenschaftlichen 
EinHihrung") und Kod6-clai-i ("Die groBe Bedeutung des alten \Vegcs"). In 
eigenen Schriften behimpfte er Buddhismus und Konfuz~anismus als landes
fremde Idee~1. Er verfaBte N orito (Gebetstexte Lir Gotterverehrung und Be
gr~ibniszcremonien ). Soweit ,varen ''leder die Agatai- noeh die Su:::unoya-Gelehr
ten gegangen, Atsub1~le stand in damaHger Zeit ziemlich allein da. 

In seinem kosmologischen System geht er liber den Slipremat der SOllnen
g6ttin hinaus und betont den obel'sten Rang der Gottheit Al11e-no-minaka-nushi 
("Herrn der Himmelsmitte"), die er als Sch6pfergott ansieht. Der Sch6pfer 
residiert im Polarstern. Die himl11lisehen Gottheiten wirken unter ihm Hir das 
\\1ohI del' !\lenschheit, besonders del' J apaner, die G6tternachkommen sind. 
Hirata lehrte, daB Japan von allen N ationen der vVelt dem Polm'stern am n~ich
sten liegt. Als Land der G6tter bedarf Japan keiner formulierten Morallehren 
und keiner kodifizierten Gesetze. Die g6ttliche Reinheit blieb iml11er in den 
Herzen des VoIkes erhalten. Sie wurde aber durch fremdlandische Lehren 
entstellt. Das Yolk muE "'lieder zum \Veg del' G6tter zuriickfinden. Zusaml11en 
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mit dem gottlichen Charakter der Nation ist auch der Kaiserthron heilig.121 Das 
waren Ideen von groBer politischer Sprengkraft. 1841 bekam er von der Edo
Regierung ein Schreibverbot. 

Atsutane nannte seine Gelehrtenstube Ibukinoya. Sie konnte mit dem Agatai 
von :Mabuchi und dem Suzunoya von Norinaga rivalisieren. Zwar waren Edo 
und Kyoto von den beiden anderen Schulen beherrscht, aber in Shinto-Kreisen 
und Bauerndorfern wurde auf Atsutane gehort. Aus der Schule von 6kuni 
Takamasa, einem Schuler von Atsutane, gingen hervor Suzuki Shigetane, Tama
matsu Misao und Fukuba Bisei. Gegen Ende del' Tokugawa-Zeit waren diese 
Shinto-Ideologen fur die Restauration del' Kaiserherrschaft und die \Vieder
belebung des alten Shinto ttitig. Die Richtung des Ibukinoya gab shintoistischen 
Tendenzen starken Auftrieb. Die J apan-Studien teilten sich in solche libel' Shinto 
und Geschichte einerseits und Literatur andererseits und so traten sie in die 
~leiji-Zeit (ab 1868) ein. 

Die J apan-\Vissenschaft (kokugaku) und die Zeitverhiiltnisse.-Erst die Koku
gaku-Gelehrten der Edo-Zeit begrundeten eine Klassikerwissenschaft mit ge
sicherten ~1ethode:t1 und taten einen groBen Schritt in der Richtung der modernen 
\Vissenschaft. Zugleich wurden sie zur treibenden ideologischen Kraft nicht nul' 
in der relig,iosen, sondern mehr und mehr auch der politis chen Renaissance
Bewegung. Die Forderung del' Kokugaku "zuriick" zum Anfang" (inishie ni 
kaere) setzte yoraus, daB in der alten Zeit das Yolk sein artgemaBes vVesen 
besaH, das durch sp~1tere FremdeinfHisse verfiel. Diese Idealisierung del' alten 
Zeit mit ihrem "alten \Veg" war nahirlich weitgehend wirklichkeitsfremd und 
die Ignorienmg der .... ,' erdienste des Buddhismus und Konfuzianismus war lange 
nicht in jeder Hinsicht berechtigt. ~Ian setzte mit del' Hochsch~itzung der alten 
.Vlythen einen neuen Nlystizismus an die Stelle des buddhistischen. 1m System 
der Kokugaku gibt es sowoh1 geschichtlich wie ideell zahlreiche schwache 
Stellen. Besonders die shintoistische Kokugaku war del' Kritik von einsichtigen 
Gelehrten schon der damaligen Zeit ausgesetzt. Auch viele Kokugaku-Gelehrte 
seIber machten die extreme Renaissance-Bewegung nicht mit. Sie suchten nur 
das richtige Vershindnis der alten Zeit. 

Trotz allem gewann gegen Ende der Tokugawa-Zeit die Erneuerungsbe
weg,ung an Tempo und Sto13kraft. Die Hirata-vVissenschaft mit ihren extremen 
Behauptungen und Forderungen riB die Flihrung an sich. Das ist nur vershi.ndlich 
als Reaktion gegen den Feudalismus und den Konfuzianismus, del' dessen ideelle 
Grundlage war. Die Kokugaku sch~i.tzte in ihrer \Veltanschauung die N atur hoch 
und damit auch das ursprungliche \Vesen des :Nlenschen. Von diesem Standpunkt 
aus wurde die Ethik des Konfuzianismus als die menschliche N atur knebelnd 
bezeichnet und deshalb, jedenfalls soweit sie als Hationalisierung des herrschen
den politis chen Systems diente, abgelehnt. Sie fand: in der Zeit vor der Krieger-

121) Anesaki, Hist. of J ap. ReI., S.309. 
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regierung, also vor dem Hochkommen der :Minamoto mit ihrer Kamakura
Regierung, sind aIle Leute dem "alten vVeg" gefolgt, haben unter der wohl
\vollenden Regierung des Kaisers ein friedliches Leben gefiihrt. Die Kokugaku 
war also eine latente Kraft, die zur Kaiserverehrung hinzog. 

Die Bestrebungen zur \Viederbelebung des Altertums \vul'den besonders 
gegen Ende del' Tokugawa-Herrschaft intensiv. Del' starke Druck der westlichen 
~vbchte lieB die inn ere I\1achtlosigkeit del' Tokugawa-Hegierung an den Tag 
kommen und machte das V olk unsicher. So wurde dic Renaissance-Bewegung 
ZU2' Forderung del' kaiserlichen Gewalt, von der man die Dberwil1dung del' 
imleren Gegens~i.tzse und Scll\viergkeiten und eine Einigung des Landes 
erwartete. Auch vvurde die redikale Ableh:llmg westlicher Gedanken auFgegeben, 
\vestliche \YisseLschaft miisse tibernOlIlmen \verde:J, auch diese sei ein FlLigel 
des Shint(). Trotz ihrer thcore~ische~l ~.1i:ll1gel gewann die J apa11-\Vissenschaft 
viele :\hl1'!er yon Einflu.s aus Volkskreisen. lvlabuchi hatte 126 SchLHel', Norinaga 
492, 6hir~1 1023, N'aito 822. Atsutane zjhlte 5,jO und nach seincm 'Tode .376.3 
Schliler. Darunter \v~ren Shi~lt6-Prjester, hochgestellte Bauern, Grundbesitzer, 
Eigenhimer von Herbergen (slwk.uba) entl::mg den Reisewegen, fl:'iche KaufIeute 
in Darfern und Shidten, hihrende Leute in den Provinzen. Von (L~n Kokugak.1.t
Richtungen drang dle Richtung des Ibukinoya in die weitesten Kreisc ein. Un
mittelbar VOl' der :Meiji-Restauration (1868) traten ab 1863 (Bunk),;,) 3) ganze 
Gl'uppen dieser Richtung bei, 1863 123, 1864 (Genji 1) 126, ISGS (Keib 1) 146, 
IS65 1.3'3, 1867 243, 1868 (Nleiji 1) 1009, 1869 723, 1870 431.l~2 

:-\ls fordernde !vlotive bei der Popularisiel'ung del' Renaiss'.Ulce-Bewegung 
wirkte zun~lchst die Beliebtheit del' lcaka ("japan. Lieder") beim V cJke mit, 
fe~'~ler c~ie 'Verehrung del' Gatter und Ahnen als Zelltrum des kooperativen Dorf
lebens. Die Shinto-Ideen lurmonisierten gut mit de;l Kultfeiern an den 
Scl1rci:le:1, die del' geistigc :Mittelpunkt des DO:'£!ebens waren. Die \Vallfahrten 
Zlun GraDell Ise-Schrein waren schon lange beliebt. Ferner el'v:eckte die 
Verbrei-LUllg der Klassikerkenntnisse die Se"hnsucht llc.ch del' Kultur des Kaiser
hofes, von del' lllt1:l bisher yom Harensrrgen nur vage Vorstellungen hatte. Beim 
Zusammenbruch des Bakufu schlug eine Flamme der Begeistenlllg del' Koku
galw-Ideologie entgegen. Die oberen Schichten des Volkes verlangte es nach 
BeLciung von del' langen Unterdriickung durch die Daimyo und die parasiticiren 
und stCllzen Samurai. Die bessel' gestellten Schichten des Volkes standen als 
erst,1rl~te Klasse zwischen den "\Vaffentriigern (bukke) und dem gewahnlichen 
Volke und tIugen lTIachtig zur ~1eiji-Restauration bei. Doch bevor wir uns mit 
diesel' befassen, wollen wir der Vollshi.ndigkeit halber noch einmal einen Blick 
nach rjckwarts l'ichten, und die weitere Ausbreitung der konfuzianischen 
"\Yissenschaft, der Rivalin del' Japan-Studien, verfolgen. 

122) Diese Zahlen sind dem Aufsatz von Ito Tasaburo tiber die Entstehung der Japan
Stuc:ien entnommen. 
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Die Ausbreitung der konfuzianischen Wissenschaft,123-vVenn man aIs Spat
Edo die Zeit nach Koho (1716-1736) ansieht, dann falIt die Zeit von Ogiu Sorai 
(1666-1728) in die Zeit des Dberganges von Fruh zu Spiit-Edo. Sorai war ein 
politischer Philosoph und Regierungsberater. Gleichzeitig mit seiner \Yissen
schaft gab es die von Shushi, Oyomei und Ito Jinsai. Entwickelt und verbreitet 
wurden diese Zweige des Konfuzianismus erst wahrend der spate'en Edo-Zeit. 
Die Shushi-Richtung blieb auch in dieser Zeit die offizielle \Vissenschaft, doch 
fand sie Kritiker und Gegner. Da \var zunachst die 6yomei-SchuIe, die in Japan 
von Nakae Toju begriindet und dann von Kumazawa Banzal1 und FllChi Kazan 
weitergefuhl't wurde. Sie stand bei der Hegierung im Rufe revolutionarer 
Tendenzen. Tatsache ist, daB der Samurai Yoshida Shoin (1821-1860) ein An
hanger del' 6yomei-Philosophie war. Er wollte 1854 mit einem Schiff von Com
modore PelTY heimlich nach Amerika gehen, um das AusIand kennen zu lernen. 
Er war gegen die Tokugawa und fur die Restauration der kaiserlichen ~/Iacht. 
Sato Issai war ein Schuler VOD Hayashi Jussai und stand in Regierungsdiensten 
als Lehrbemnter. \Vahrend er innerlich der 6yomei-Lehre anhing, muSte er nach 
auBen den korrekten Shushi-Gelehrten spielen. Takemura Kaisai, Schiller von 
Issai, im Geheimcn ebel1falls sich zu 6yomei bekennend, nach auBen Shushi
Anhbinger, tbtete einen hohen Beamten der Territorialregierung und beging dann 
Selbstmord. Nakamura Sozonsai, ebenfalls ein Issai-Schuler, widmete sich der 
Besserung del' Sitten, zog sich den Zorn seines Henschers zu und wurde einge
sperrt. Auch Yanagawa Seikan wolIte reformieren und machte sich verdachtig, 
nach seinem Tode noch wurde seine Frau liber ihn verhort. Oshio Heihachiro 
geriet ebenfalls in Schwierigkeiten und entleibte sich. \Vegen Schwierigkeiten 
mit der strikten Tokugawa-Regierung und individualistischer Zel'splitterung in 
den eigenen Reihen konnten die Oy6mei-Gelehl'ten nicht mit der Shushi
Richtung konkurrieren. Gegen Ende Edo schlugen sich viele 6yomei-Leute, \Vie 
Sato Issai, OSh10 Heihachiro. Sakuma Zosan, Yoshida Shoin, Hashimoto Sanai, 
Yamada Hohoku und Saigo N anshu auf die Seite del' Hefonnatoren. Sie schatzten 
die Freiheit der Gesinnung des Einzelnen und Anpassung an die Umshinde. Es 
fiel ihnen dann leicht, den alten Feudalismus zu verwerfen und neue westliche 
Literatul' zu iibernehmen. 

Yamaga Sok6 und Ito Jinsai waren, \Vie wir schon gesehen, Alt-Konfuzianel'. 
Ito Jinsais Sohn Togai wurde zum fuhrenden Kopf seiner Zeit. Die Ito-Familie 
bestand aus reichen Kaufleuten in Kyoto. Der Geist der Stadleute yon Kvoto 
zieht sich durch ihre Lehrmeinungen. Konfuzius war fur sie del' Lehrmeister 
der Menschheit schlechthin. Wer nach ihm sein Leben ol'dnet, wird ein KuI
turmensch. Die Kuge und die seit alters in Kyoto ansassigen Reichen und 
Gebildeten fol'mten die Salons, deren :Mentalitat sich im Wesen von Ito Jinsai 

123) Ishida Ichiro und Imanaka Kanji: lugaku no fukyu [Ausbreitung del' konfuzian
ischen Studien}, KED, Ed 10; S.200-213. 
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vviderspiegelt. Togai war bis an sein Lebensende in Kyoto. Jinsais zweiter Sohn 
Baiu waf in Fukuyama angestellt, del' dl'itte Sohn Kaitei in Takatsuki, del' vierte 
Sohn in Kuruma, del' fiinfte Sohn Rangu in \Vakayama. Sie aIle vel'breiteten die 
Lehre ihrer Familie. Diese HausphHosophie hatte ihr Zentl'um in Hol'ikawa in 
Kyoto und wurde danach benannt. Sie existiel'te bis :Meiji. 

6giu Sorai hielt sich beim Lesen der konfuzianischen und geschichtlichen 
Bucher aus del' Zeit VOl' den Han an die richtige Lesart des Chinesischen und 
legte so den Grund fur die chinesische Sprachwissenschaft. Er lieD aIle spMeren 
Konfuzianer del' Han-, T'ang- und Sung-Zeit beiseite und suchte uber die \Vort
bedeutung del' konfuzianischen Urtexte zu den alten Heiligen Yao, Shun und 
Chou-kung vorzudringen und verehrte sie. Die alten Heiligen waren £iir ihn die 
Vorbilder des richtigen vVeges der Politik. Sorai diente Yanagizawa Yoshiyasu 
(1668-1714), der ais Schutzling von Shogun Tokugawa Tsunayoshi hohe Re
gierungsstellen einnahm. Tokuga\va Yoshimune war Sorai gewogen und lieJ3 ihn 
Bucher von politischer Bedeutung schreiben. Diese sollten del' Abstellnng von 
Zeitiibeln dienen. Die Hauptpunkte waren: die Krieger sollten vom verfeinerten 
Stadtleben zuruckgezogen werden, die Feudalgesellschaft soUte im Sinne des Alt
Konfuzianismus mit Zeremonien und Musik sichergesteIlt werden. Sorais Alt
Konfuzianismus nannte man "vVissenschaft der alten Schriftzeichen" (kobunii
gaku) odeI' "\Vissenschaft del' Erneuerung des Altertums" (fukkogaku). Als 
solche fand sie in Edo Anerkennung und weite Verbreitung. 

Die lange Friedenszeit ermoglichte auf allen kulturellen Gebieten eine rege 
Entwicklung. 1m Konfuzianismus entstand eine synthetische Richtung, die 
"\1isch-Schule" (setchugaku) genannt wurde. Sie betonte freie Fol'schung und 
wollte \fodel'ichtung sein. Gegen Ende del' Edo-Zeit wurden konfuzianische 
Stuclien zunehmend mit mehr kritischer Einstellung zu Texten und \Vort
bedeutungen betrieben. Da die Shushi-Richtung durch Hayashi Hazan in den 
Dienst der Feudalregierung gestellt worden war und dann durch drei Genera
tionen in der Hayashi-Familie tradiert wurde, war es fiir andere Schulen schwer, 
gleichzeitig zu existieren. 

In der Periode Shotoku (1711-1716) trat Arai Hakuseki (1656-1725) aus der 
Schule von Kinoshita Junan auf. Aus der gleichen Schule stammte Muro KyllSO 
( 16.58-1734), der in der Periode Koho (1716-1736) die Shushi-Schule vertrat 
und dabei gegen andere Richtungen polemisierte. 1790 (Kansei 1) stutzte die 
Edo-Regierung das Ansehen del' inzwischen gealterten Shushi-Schule erneut. Sie 
sei seit Keicho (1596-1615) als die richtige Lehre vertrauensvoll befolgt worden, 
die seit neuestens sich breit machenden abweichenden Richtungen seien ver
verboten. Das war das sogenannte Kansei-Verbot der abweichenden Richtungen. 
Dieses Verbot wurde auch in den abseits liegenden Feudalterritorien durch
gefuhrt. U nter anderem wurde beanstandet, daD es 20 Erklarungen des Lun-yii 
(Rongo) gebe. Der treibende Geist der Shushi-Orthodoxie war Matsudaira Sada
nobu. 1795 (Kansei 7) wurde das Verbot der abweichenden Lehren an samtliche 
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Territorien weitergegeben. Lehrer mit abweiehenden Lehren sol1ten nieht 
angestellt werden. 

Die Kaufleute von Kyoto, die dem Alt-Konfuzianismus als Personliehkeits
kultur huldigten, beugten sieh nieht VOl' der Milihlrge\valt. Sie hielten 
Gediehttl'inkgelage, hielten zu Ito Jinsai, betrieben freie Forsehung im Sinne del' 
:Mischschule (setch1Igaku), tl'otz aller Anstren gungen del' orthodox denkenden 
Edo-Regierung, abweichende Schulen zu verbieten. In Kyoto waren als die vier 
alten Familien des Alt-Konfuzianismus (kogaku) berllhmt hvap'aki RYllkai, 
~1urase Kotei, Sano Sanin und ~1inagawa Ki~n. In Edo wurden ~ls die' "hinf 
Teufel" der abwegigen \Vissenschaft angesehen Tsukada Daiho, Kameda Bosai, 
Yamamoto Kitayama, Ichikawa Kakumei und Toshima Hoshu. Sie leisteten dem 
Verbote vorubergehend \Viderstand, kamcn aber auf die Dauer gegen die 
herrschende Shushi-Orthodoxie nicht an und die sogenannten ab\vegigen 
Sehulc:1 verfielcl1 allm~lhlich. J edoeh ab lR41 (Tempo 12) beschr~i.nkte sich Sato 
Issai, del' Konfuzianismus-Beamte der Edo-Regierung und bisher Bewahrer del' 
Orthodoxie von Hayashi Razan, bei del' wissenschaftlichen Erziehung del' S8.mu
rai nicht mehr auf die Shushi-Sehule und n:i1g an, sich del' westlichen \Vissen
schaft zu c)fInen und sich seIber eine umfassend3 Bildung anzueiS',llen. Em Ende 
del' Edo-Zeit war die Shushi-Philosophie nicht mehr das Riickgrat des Lern
betriebes del' Fel1dalzeit. 

Die \"Vissenschaft in den Territol'ien.-Die weite und einheitHche Vcrbl'eittmg 
der Bildung war cine der besonderen Erseheinungen del' Felldalzeit. Es gab 
VOl' der Koho-Zeit (1716-173,5) in den Territorjen nur 11 TelTitorialschulen, 
hernach wurden cs 241, die sogenannten hrtn-ld ("Territorie'1-Schnlen"). Tn 
ihnen \va:·en bedeutcnde Gelehrte hi.tig. Von Koho ab erstarkte die Autonomie 
del' Feudalhc~Ten, die Territorialkulturen bildeten sich in wirtsclnftlicher und 
geistiger Hi~lSicht ["us. Kyoto und Osaka waren Handclssh-idte geworden, ihl'e 
wissenschaftlichen Interessen verbgertcn sich entsprechend. Ahnlich war es in 
anderen Sbi.dten. Zwar trieb man noeh Philosophie, aber ein rationalistischer 
unci auf dc1S Pn:ktische geriehteter Geist machte sich breit. AuBer Philosophie, 
Ethik Uli.d Religion studierte man auch Gesehichte, Literatur, Politik, "\Virtschaft 
und Geographie. Ein enzyklop~i.disches \Vissenschaftsideal griff um sich. Die 
EinlaBpfotte fEr die \vestliche \Vissensehaft \var Nagas::l.ki. Die des Holbndischel1. 
kundigen Sclehrten (],Cingalws7w) waren die Vermittlcr westlichen \Vissens alIe1' 
Art. 

In der sp~i.ten Edo-Zeit gingen zahlreiche Gelehrte, noch konfuzianischer 
Pr~:gung, aus dem Bauern- und Kal1fmannsstand hervor, deren Yortr~lge auch 
von Feudalherren angehort wurden. Nakae ~1inzan war ein Bm.ler aus Iga in 
Kozuke. Die Bruder Uno Shishin und Shiro waren Transportunternehmer, Tomi
naga Chu.ki war ein Soyasauce-~1acher. Bauernphilosophen gab es zahlreich, 
Schiffskapihi.ne, Stellenvermittler, Altkleiderh~i.ndler, Zwirnhandler u,a.m. traten 
als hichtige Gelehrte hervor. Das war ein Zug del' neuen Zeit. \Vo \Vohlstand 
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herrschte, wurde die konfuzianische \Vissenschaft betrieben. \V~i.hrend der 
Absperrung des Landes nach auBen herrschte keineswegs ~lonotonie oder 
Erstarrung auf dem Gebiete der Kultur und des Geisteslebens. Die Gesellschaft 
der Edo-Zeit war gewi!3 einer straffen Stratifikation unterworfen, mit den 
vVaffentragern an der Spitze der Pyramide. Den Erbauern des geeinten Staates 
war es gelungen, nach Jahrhunderten von vVaffenhirm endlich Frieden zu 
schaffen, del' dem Gesamtvolke als groI3er Segen zugute kam. :Mit Recht nennt 
man Tokugawa Ieyasu den Erbauer des modernen Japan. 

Die Tokugawa bauten mit Edo als Hauptstadt ihre Hausmacht aus, de
legierten die Regierung del' Provinzen an die Feudalherren, Daimyo (".-ortlich 
"groBer Name") g,enannt. Ieyasu teilte diese ein in solche, die schon VOl' del' 
entscheidenden Schlacht von Sekigah2ra (1600) auf seiner Seite gestanden ,varen 
und die "erbliche Daimyo" (fudai-daimyo) genannt wurden, davon gab es 176; 
die sich ihm erst nachher anschlossen, wurden "auswbil'tige Herren" (to:mna
daimyo) genannt, es gab ihrer 86. So wurden die Provinzen von 272 Daimyo 
regiert, nahirlich llnter strikter Oberaufsicht des Bakufu, del' Zentralre?,;ienmg. 
Stehende Streitkrafte wurden in allen Territorien unterhalten, gegen Ende der 
Edo-Zeit sollen diese an die drei \'lillionen ausgemacht haben. Da es auger 
kleineren lokalen Unruhen keine groHeren Kriege gab, war der Unterhalt dieser 
Schwcrttrager124 eine graDe finanzielle Last. Die Hofhaltung der Shogllne 
in Edo und der Feudalfiirsten in ihren Burgen, zusammen mit der Verpflichtung 
der Daimyo, gleichzeitig in Edo eine Residenz zu unterhalten und in diesel' sich 
die Halfte des J ahres aufzuhalten, war kostspielig. Shogun und Daimyo 
wurden an die hoch gekommenen KauBeute verschuldet. Infolge del' auch im 
Volke sich steigernden \Virtschaftskriifte uncI der zunehmenden Volksbildung 
war der Untergang del' Edo-Herrschaft nicht mehr aufzuhalten. De .iure ruhte 
die oberste "Macht auch in del' FClldalzeit im Kaiserhal1se, cbs aIJein \Viirdcl) nnd 
R~inge, einschlieBlich den eines Shogun, verleihen konnte. 

Es gab unter den Hel'rschenden einsichtige Kopfe, die einsahen, daB gf'~en
liber dem vordl'ingenden Kolonialismus del' 'Vestmachte sich die Isolierllng des 
Landes auf die Dauer nicht aufrechterhalten lieE. Bei aIler Aprrthie gegen die 
Edo-Regierung in weitcn Kreisen war es ein Chick HiI' Japan, daD del' ZUS8mn"len
stoB mit dem westlichen Imperialismus das Land geeinigt bnd. Die Cefahr 
desselben erkennend betrieb eine Handvall von Politikern die Eroffnung u~1d 
\lodernisierung des Landes, um den westlichen GroBmachten gegeni~bel' selber 

124) Das \Vort samurai kommt yom Verb sanwra1! "bewachen". Zuerst wurden Samurai 
als \V,lchsoldaten in Heian gebraucht. Dann gebrauchten auch die Regierungen in K::m;[:.kura 
und ~,: uromachi solche berufsmaBigen Schwerttrager. In der Tokugmva-Zcit erhiclten sie ih1'en 
U nterrdt von ihrem Feudalhern (Daimyo). Sie hatten das Recht, zwei Schwerter zu tragen. 
Ihr Beruf war in del' FamiJie erblich. Ehen gingen sic nur innerhalb ihrer eigenen Kaste ein. 
1870 erhieltcn sic C1D'211 niederen Adelsrang (shizoku), der aber ohne jede soziale Bedeutung 
war. Immerhin verwahren viele von ihnen hcute noch ihre Schwerter ais Familienerbe. 
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eine GroBmacht zu werden. Dabei standen die Tokugawa im vVege und muBten 
beseitigt werden. Alarmierend wirkte der Erwerb von Stutzpunkten in Annam 
( 17.57) durch Frankreich und del' Opiumkrieg in China (1840-1842). Mehrere 
~lachte verlangten nach Hafen in Japan fur Schiffahrt ulld Handel. 1853 
erschien Commodore Matthew C. Perry von den Vereinigten Staaten mit 
einer Flotte in Uraga in der Edo-Bucht mit einem Brief yom Prasidenten Millard 
Fillmore an den Shogun Ieyoshi und kundigte an, daB er nach einem Jahre 
wiederkommen werde, die Antwort auf das Ansuchen des Prasidenten um 
Eroffnung von Hafen entgegenzunehmen. Als er 18.54 mit sieben Schiffen wieder
kam, kam ein vorlaufiger Vertrag zustande, der die Eroffnung der Hafen von 
Shimoda und Hakodate vorsah. Die nun folgenden innenpolitischen dramatischen 
Ereignisse gehoren in die politische Geschichte und brauchen uns hier nicht zu 
beschaftigen. 

VII. Die ~1eiji-Restauration 

Auch die Meiji-Reform interessiert uns hier nur im Zusammenhang mit del' 
Religionsgeschichte, die wir weiter verfolgen wollen. Der Kaiser war jetzt wieder 
nicht nur de jure, sondern auch de facto der Herrscher des Landes. Der junge 
Kaiser ~1eiji gab anfangs 1868 vor den "himmlischen und irdischen Gottheiten" 
eine Erklarung ab tiber die funf Grundsatze der neuen Regierung. Ein religioser 
Grundton klingt an, wenn es im vierten Grundsatz heiBt: "AIle unsinnigen 
Gebrauche der alten Herrschaft sollen abgeschafft und aIle ~laBnahmen getroffen 
werden im Einklang mit dem richtigen vVeg von Himmel und Erde". Das ist 
die Sprache der konfuzianischen Philosophie, obwohl die Shushi-Gelehrten, die 
uber Ethik zu wachen hatten, als "verkommene Literate1" (fuju) verurteilt 
wurden. Die den Kaiser umgebenden Politiker waren ehemalige Krieger (uukke), 
die ihre Vasallentreue jetzt auf den Kaiser anwandten. Beim Umschwung war 
die Samurai-Klasse gespalten, ein Teil von ihr hielt zu den Tokugawa, ein 
anderer, namlich der von der Ideologie der Japan-Studien erfiillte, zum Kaiser. 
Zwischen beiden Richtungen gab es blutige Auseinandersetzungen, die mit dem 
Sieg der Regierungsarmee endeten. 

Die Aufgabe des Umbaues des alten Feudalstaates in einen modernen Staat 
mit konstitutioneller .Monarchie war auBerst schwierig, denn zunachst war sich 
niemand dariiber klar, was das konkret sein solI. Das Hauptproblem war die 
Ausarbeitung einer Konstitution. Der Architekt der Verfassung war Ito Hirobumi 
(1841-1909), ein ehemaliger Samurai aus dem Choshu-Clan. Das groBe Problem 
war auf J ahrzehnte hinaus, wie man den Shinto als Basis der kaiserlichen Auto
ritat und somit des Staates mit dem Prinzip der Religionsfreiheit, das zu einem 
modernen Staat gehort, vereinigen konne. Tatsachlich wurde in der .Meiji-Zeit 
(1868-1912) der Shinto zur Staatsreligion gemacht. Die Regierung fand eben 
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darin eine einzigartige Stutze des Staates. Die Ideen der Shinto-Neubelebung, 
die in der Tokugawa-Zeit schon an Boden gewonnen hatten, wurden dabei 
praktisch angewandt. Nur der Glaube an die gbttliche Abstammung des Kaisers 
wurde ais tragfahige Basis fiir die Einheit des Staates befunden. 

Die Loyalisten waren, bewuBt oder unbewuBt, durchdrungen von del' sozialen 
und politischen Ethik des Konfuzianimus. Diese verband sich in ihnen mit del' 
Vorst~llung einer geeinten Nation in Untertanigkeit gegenuber der Kaiser
dY118stie, die in ununterbrochener Linie von den groBen Gottern des Gotter
zeit2.1ters del' ~.f\'then abstammte. Der Sturz der Tokugawa muBte zu einem 
Chaos Eta-weI', w~nn es nicht gelang, eine neue Staatsauto~·ibi.t zu schaffen. Shinto 
\\'ar Fnerhi.l3licJ,. um das Land vor diesem Chaos zu bewahren. Schon in den 
ersten \lonaten 1868 (11eiji 1) wurde eine AbteHung HiI' Shinto eingerichtet 
als wichtigste unter den sieben Abteilungen del' neuen Verwaltung.1 25 Del' 
Buddhismus wurde hart getroffen. Strikte Trennung von Buddhismus und Shinto 
wurde proklamiert also keine Identi£zierung mehr von Gottern und Buddhas. 
Den Tempeln wurden Landereien entzogen, im ersten Eifer viele Tempel 
mitsamt Kunstscbatzen zerstort, ~1onche zu Laien gemacht. Die antibuddhis
tische Propaganda von Ende Heian an trug ihre Friichte. 

Die Kritik am Buddhismus war nicht unberechtigt und war fallig. Del' 
Buddhisl11ns erlebte in Japan wie auch in anderen Landern seine Transforma
tion. 126 Die Japa~ler waren immer geschickt in der Verwendung von dinglichen 
Kultlug:ite!'n Hir die Bereicherung ihrer eigenen Kultur. Sie taten sich viel 
schwerer mit fremden Ideen und dem tieferen Gehalt fremder Religionen, so 
anch mit der eigentlichen buddhistischen Philosophie. Ein J ahrhundert nach del' 
Einhihrunf2; des Buddhismus gab es wahrscheinlich nur ganz wenige, denen die 
tiefe Bedeutung del' buddhistischen Lehren aufgegangen war, falls sie sich iiber
hanpt dazll die ~fi.ihe gaben. \Vohl beherrschten sie die buddhistische Kunst 
und Architektur und das Zeremonienwesen. Der Hof lieB die ~lOnche dafur 
geeignete Sutren rezitieren, urn zu irdischen Vorteilen zu gelangen, so wie die 
Schreinpriester ihre Gebetstexte (norito) aufsagten. Es ging urn Regen, Be
freiung von Epidemien, Leichtgeburt, Heilung von Krankheit, Wohlstand. 
Sutrenabschreiben war verdienstlich, ihr Rezitieren wirkte magisch. Sutrenuber
setzen war iiberflussig. 

Del' Zweck des offiziellen Buddhismus in Japan war vor allem del' Schutz 
des Staates. Die chinesischen Buddhisten kamen zu einer Synthese von buddhis
tischer und chinesischer Philosophie verbunden mit Frommigkeit. Die Ausdrucke 

125) D. C. Holtom: Th National Faith of Japan A. Study in Modern Shinto. London 
1938; S.54. 

126) Die hier dargelegten Gedanken enthalt der Aufsatz von Nagai Arima: ShintO 
Kokkyoron [Shinto als Staatsreligion], in: Tetsugaku zasshi [Zft. fur Philosophie], Nr. 280, 
Juni 1900; S.702. In englischer Ubersetzung wiedergegeben in Holtom, a.a.O. S.68. Von uns 
dem Sinne nach zusammengefaBt. 
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der indischen ~1etaphysik wurden in Japan zu einer Art ~10dejargol1. Heligion 
wurde in Japan Kunst und Kunst wurde Religion. Die religiOse Autorihit ver
lagerte sich in Japan auf die charismatischen Eig,enschaften von besonderen 
:Nlannern und Frauen, vVahrsagern, Wunderdoktoren, Zauberern, Asketen und 
Schamanen. Sowohl Saicho, Grunder der japanischen Tendai-Sekte, wie Kllkai, 
Patriarch der Shingon-Sekte auf dem Koyasan, hieIten den Schutz der ::\ ation fur 
die Aufgabe ihrer Klostergrundungen. Es herrschte eine erbliche Hierarchie 
sowohl in Nishi- wie Higashi-Honganji. Das Pfarrsystem (tanka, tera-uhe) der 
Tokugawa-Zeit diente politis chen Zwecken. Das Volk hatte nur vage YorsteIlun
gen von Buddha, der Ausdruck fur Buddha (hotoke) wurde aIlgemein fiil' jeden 
Verstorbenen gebraucht. In der Neuzeit find en sich noch, trotz der Anstrengun
g,en von Erneuerern, mehrere negative Eigenschaften des geschichtlichen japan
is chen Buddhismus. Nach vVatanabe Shoko, einem fiihrenden buddhistischen 
Denker, sind diese Eigenschaften 1) Untenvurfigkeit gegenuber der politischen 
Macht und dem Nationalismus der Zeit, 2) Vorwiegen von magischen Inkanta
tionen und Praktiken, 3) einseitige Ausl'ichtung auf Begrubnisriten und T otenge
dachtnisfeiern unter Vernachlassigung der geistigen Fiihrung der Lebenden, 4) 
:Mangel an Glaubensreinheit, der leicht zu Kompromissen mit anderen Religionen 
und Ideologien fuhrt, 5) Betonung von FormaHsmus ohne gleichzeitig ,\\7 ert zu 
legen auf inn ere geistige Disziplin. Damit soIl aber keinesweg,s in Abrede gestellt 
werden, daB es auch in Japan tief religiose Geister gegeben hat, die buddhis
tische Grundgedanken erfa13t und in ihrer eigenen Lebensgestaltung und Lehr
tatigkeit wirksam gemacht haben. 

Die El'bauer des neuen Japan hatten fur den Buddhismus keine Yerwendung. 
Sie stellten Propagandisten an, die die "GroBe Lehre" von den Gottcrn und del' 
gottlichen Kaisel'dynastie verkiindeten. 1m 1. Monat seines dritten Regierungs
jahres veroffentlichte Kaiser Meiji einen Erla13 liber die Einheit von KuIt und 
Regierung (saisei-itchi). Propagandabeamte (senky6-gakari "Lehrverbreitungs
beamte") wurden in die einstigen Feudalgebiete entsandt mit einem system a
tischen Programm, die Unterg,ebenen liber die Einheit von Shinto und Staat zu 
unterrichten. ~;feiji 3 (1870) wurden die buddhistischen 110nche aus dem Dienst 
an Schreinen entlassen, buddhistische Statuen, die zugleich Gotter darstellten, 
und Torii (Eingangstore) vor Tempeln entfernt. Adelige dm·ften keine \Ii:)nche 
mehr werden. In Verbindung mit Gottheiten und Schreinen durftcn keine 
buddhistischen N amen mehr gebraucht werden. Die Opfergaben an den 
Schreinen sollten so sein wie im Engishiki vorgeschrieben, also auch Fische, was 
dem Buddhismus widersprach. Durch das ganze Land lief das Schlagwort 
"nieder mit Buddhismus und Buddha!" (haibutsu kishalw). Sagar Christen 
wurden wieder eingesperrt, wobei auch einige den Harten der Haft erbgen. 
vVestliche Machte erhoben Einspruch und die Buddhisten leisteten \Viderstand. 
1872 wurde die Abteilung fur Shinto abgeschafft und dafur eine Abteilung fur 
Religion eingerichtet, die sich auch mit Buddhismus zu befassen hatte. Das am 
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3l. Mai 1872 eingerichtete Religionsamt bestand aus Schreinpriestern, buddhis
tischen Monchen und Laien. Auch Schauspieler, Geschichtenerz~i.hler und 
Dichter waren darin hi.tig. Sie erhielten genaue An\veisungen uber ihre Lehr
gegensUi.nde. Es wurde ein Institut eingerichtet fijr die Vereinigung yon Shinto 
und Buddhismus (Shinbutsu-gappei-kyoin). 

Das Experiment mit der doppelten Staatsreligion dauerte bis 1875. Dann 
wurde die gemeinsame Propaganda von Shintoisten und Buddhisten verboten. 
Schreine und Tempel wurden eigenen Buros in der Abteilung fur Innere Ange
legenheiten unterstellt. Zwischen 1868 und 1875 war der Shinto zum Teil 
ausschlieBlich Staatsreligion, zum Teil in Verbindung mit Buddhismus. Shinto 
besaB damals sichel' die Qualifikation als Religion. In kultischer Hinsicht gab 
es Heiligtumer, wo man mit Gottern verkehren konnte und wo von einem 
organisierten Priestertum Zeremonien abgehalten wurden. Die propagierten 
Lehren betonten nicht nur Vaterlandsliebe und U ntertanentreue gegenuber dem 
Kaiser, sondern hatten auch etwas zu sagenuber die Unsterblichkeit del' Seele, 
die Schaffung der 'Velt durch die Gotter, tiber den U nterschied von ~1enschen 
und Tieren und uber Totenkult. Aber das war noch nicht del' eigentliche Staats
Shinto. Diesel' muBte sich erst allm~lhlich entwickeln. In der Anfangszeit kamcn 
die Shinto-Glaubigen in Verlegenheit, wenn ihnen von der gottlichen N atur des 
Kaisers gesprochen wurde, denn sie wuBten nicht, an welchem Schrein sie den 
Gottkaiser verehren sollten. 

Innerhalb des Shinto hatten sich verschiedene Sekten entwickelt, die zum 
Teil vom offiziellen Shinto des Jingikan und des Engishiki, also dem Staats
Shinto der Heian-Zeit abwichen. Begriff und Grenzen des modernen Staats
Shinto muBten erst n~lher entwickelt und abgesteckt werden. N ach vorhandenen 
Statistiken z~i.hlten die Anh~i.nger der Shinto-Sekten damals rund 17,400.000. Es 
gibt keine Statistiken tiber die Anhanger des Staats-Shinto im damaligen Sta
dium. Sekten-Shinto und Schrein-Shinto, d.h. von Schreinen, die durch ihre 
Gotter mit dem Kaiserhaus verbunden waren, wurden getrennt. Der Gedanken
gang dabei war ungefahr folgender: In einem zivilisierten Lande muB Religions
freiheit herrschen. Shinto also Religion ist Sache personlicher Wahl. Jedoeh ein 
japanischer Untertan ist nieht loyal, wenn er den Ahnen des Kaiserhauses seine 
Verehrung verweigert. Ein japanischer Untertan kann sich dieser Biirgerpflieht 
nicht entziehen. Das ist nicht freie Entscheidung, sondern PRicht. Als solche 
ist Shinto nicht Religion, sondern ein Ritual. Dieses ist der Ausdruck del' 
Dankbarkeit (on) den kaiserlichen Ahnen gegenilber. Nur soweit beschiitzt die 
Regierung ihre Schreine, ohne zugleich bestimmte Lehren aufzudrLingen. Es ist 
z\var moglich, mit den Gottern der Sehreine Lehren zu verbinden, abel' die 
Freiheit des Glaubens an Shinto als Religion muJ3t gewahrt bleiben. So el'gz;.b 
sich die N otwendigkeit, zu unterscheiden zwischen Shinto als nationales Ritual 
und Shinto, der Doktrinen als Religion ausgibt. Den ersten Staatsmannern der 
fruhen ~Jeiji-Zeit fehlten bei aHem Eifer und gutem 'Villen, den sie sicher hatten, 
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das notige \Vissen und die Erfahrung, ein modernes Staatswesen aufzubanen. 
Vor aHem muBte der Staat erst seine Konstitution bekommen. 

Die Staatsverfassung von 1889, die gottliche N atur des Kaisers als 
Grundlage der Staatsgewalt. Konflikt mit der ReHgionsfreiheit: 

die Jinja-Frage 

Die Konstitution zustande Qebracht zu haben war das Verdienst von Ito 
Hirobnmi. Er war 1841 gebor~n in Choshu in \Vest-Honshll als Sohn eines 
niederen Samurai und wuchs in den un1'uhigen ZeitumsUi.nden der ausgehenden 
Tokugawa-Herrschaft auf. Schon VOl' der :Meiji-Hestauration waren seine 
Fahigkeiten bekannt, die Fuhrer des Choshu-Cl~ns sandten ihn 1863 nach 
England zum Studium der Marinewissenschaft. Gleich zu Begirm del' ~Ieiji-Zeit 
wurde el' von del' Regierung in die Vereinigten Staaten geschickt und ging mit 
del' Iwakul'a-~Iission (1870, 1871-1873) nach Europa, urn dort vel'schiedene 
Dinge del' Staatsverwaltung zu studieren. Der groBe :Mann del' erst en ~Ieiji-Jahre 
war okubo Toshimichi (1831-1878). Als dieser 1878 ennordet wurde, war die 
Stunde fiir Ito gekommen. Er hielt die Ausarbeitung einer Verfassung hir die 
dringendste Aufgabe del' H8gierung. Ito verbrachte mit anderen Regierungs
beamten ein und ein halbes J ahr (1882-1383) in Europa, meistens in Deutsch
land, um Verfassungsrecht zu studieren. Die Meiji-Verfassung ,var dann sein 
groBes \Verk. Dei del' Ausarbeitung der einzelnen Paragraphen stand ihm in 
Tokyo Hermann Roesler (1843-1894), Professor del' Staatswissenschaft in 
Rostocl\:, als Berater zur Seite. 127 Ihm schwebte eine soziale ~Ionarchie VOl' 
Augen. Uns interessiert hier, wie e1' die Frage del' Stellnng des Kaisers und der 
Kaiserverehrung anfaBte. Die Gesetzgebung uber lokale Selbstregierung fur die 
Periode 1889-1890 beruht hauptsachlich auf den Vorschlagen des Kabinetts
beraters Albert :Mosse, einem Gneist-Schuler, dem die Organisation del' prenssi
schen lokalen Selbstregierung als Modell vor Augen schwebte. 

Das Problem der Staatsverfassung war, wie man eine Synthese zustande 
bringen sollte zwischen dem traditionellen kaiserlichen Prinzip und dem \Vesen 
einer modernen Konstitution. Die Architekten del' Verfassung wolltcn die kaiser
Hche Autoritat in einer mythischen \Veltordnung verankern. Roesler hinterlieB 
in seinen Kommentaren zur Verfassung des japanischen Kaiserreiches eine 

127) Uber Roeslers Bedeutung und T~ltigkeit informiert Johannes Siemes S . .T., Hermann 
Roesler's Commentaries to the Meiji Constitution. In: Mon-Nip., Bd 27, 1962, S.1-66; Bd 29, 
1964, S.37-65. In dem Artikel ist eine spatere Publikation angezeigt, die dann erschienen ist 
unter dem Titel: Hermann Roesler and the Making of the Meiji State. An examination of his 
background and his influence on the founders of modern Japan. A complete Text of the Meiji 
Constitution accompanied by his personal commentaries and notes. Sophia University, Tokyo 
1968. 
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Zusammenfassung seiner Interpretation der I\1eiji-Verfassung. Als Dberschrift 
schrieb er auf der ersten Seite seines I\1anuskriptes "Kommentare zum Entwurf 
der Verfassung des japanischen Kaiserreiches". An das Ende der letzten Seite 
des l. Kapitels uber den Kaiser schrieb er das Datum 23. Juli 1888. Das war 
also noch zu einer Zeit, in der sich der Geheime Staatsrat mit dem ersten Ent
wurf befaBte. Das erste Kapitel betraf die Stellung des Kaisers. Die anderen 
Kapitel der Kommentare wurden nach clem J uli 1888 geschrieben. Am Encle des 
Manuskriptes schrieb Roesler "Ende. 12. J\Hirz 1891". Die Heg,ierung yerolfent
lichte abel' im April 1889 ihren eigenen Kommentar zur Konstitution mit dem 
Titel Dei Nippon Teikoku Kemp6-gikai ("Kommentar der Verfassnng des 
Gronen J apanischen Kaiserreiches" ), von Ito Hirobumi verfaBt, wie angenommen 
wird. Der zweite Teil ist betitelt K6shitsu tempan gikai ("Kommentar zum 
kaiserlichen Familienrechf'). Der Kommentar zum Verfassungsrecht beruhte auf 
dem Kemp6-setsumei von Inoue Kawashi und der beigefLigten Bibliographie. 
Diese Dokumente wurden in den Beratungen des Geheimen Staatsrates be
handelt. Sie enthielten die Verfassungslehre, die Inoue sich im Verlaufe der Jahre 
erarbeitet hatte, und an einigen Stellen kann man den EinRuB von Roeslers 
:Memoranda auf die fertige Arbeit unmittelbar feststellen. Inoues ErkHirungen 
zur Verfassung enthalten auch eine historische Erwagung libel' das offentliche 
Recht, besonders im Hinblick auf die Regierung des Kaisers im alten Japan, und 
diese Env~i.gung ist im Kommentar zur Verfassung eingefugt. Dabei wurde das 
Ziel verfolgt, die Kontinuitat der Vel'fassung mit der alten Ideologie (kokutai 
"Staats-Korper" ), wie sie geschichtlich geworden war, aufzuzeigen. Das Ganze 
war die besondere Arbeit von Inoue, del' daftir eingehende Quellenstudien 
machte. Das El'gebnis war ein Vel'such, den historischen und gesetzlichen Inhalt 
dieser nationalen Ideologie zu bestimmen. 

Man kann annehmen, daB Inoue um die Arbeit Hoeslers an einem KOlTllnentar 
zur Verfassung wuBte. Er hat vielleicht sogar Hoeslers l. Kapitel zum Aus
arbeiten seiner eigenen "Erkhirung der Verfassung" (Kemp6-sctswnei) benutzt. 
Der Schwerpunkt in den beiden Kommentaren ist jedoch ein ganz verschiedener. 
Inoue legte den groBten vVert auf eine historische Analyse des kokutai-Begriffes, 
,v~i.hrend Roesler diese nicht fur wichtig fand. Er war der J\leinnng, daB die 
durch ihr Alter ehrwurdig gewordenen Elemente der ursprunglichen japanischen 
Verfassung gewahrt bleiben und die uberlieferte heilige kaiserliche I\1acht auf
recht erhalten bleibt, auch wenn man die wesentlichen Prinzipien einer 
modernen Konstitution annimmt, wenn dabei nur die Souveri.initat des Kaisers 
gewahrt bleibt. 

Die Stellung des Kaisers im alten Deutschen Verfassungsrecht ist so, daB 
der Kaiser die legislative, exekutive und judikative Macht in sich vereinigt. Der 
Kaiser bestimmt aIle Staatsbitigkeiten, verleiht ihnen Gultigkeit und AutorWit. 
Das monarchische Prinzip verneint die TheOl"ie der Nlachtteilung, wenn diese die 
fundamentale Einheit der Staatsmacht antastet. Nur in der Ausubung kann die 
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Staatsmacht geteilt werden, namlich in den verschiedenen organischen Funk
tionen des Staates. In einer konstitutionellen ~Ilonarchie ist die ganze Staatsmacht 
so organisiert, daB Harmonie zwischen dem obersten Willen und den Rechten 
und Interessen der U ntertanen besteht. Diese Harmonie zu erreichen ist der 
Zweck einer modernen Konstitution. In Deutschland und Osterreich war das 
Prinzip der Teilung der lvlacht nicht eingefiihrt, ihre Einheit war aufrecht 
erhalten, aber ihre Ausubung ist nach konstitutionellen Prinzipien beschriinkt. 
Dieses System wurde auch in der japanischen Verfassung, Artikel 24, anerk:mnt. 

1m Einklang mit dem monarchischen Prinzip umschreibt Artikel 5 die kon
stitutionelle Organisation der gesetzgebenden ~lacht so: "Der Kaiser iibt die 
gesetzgebende IVlacht aus mit der Zustimmung des kaiserlichen Parlamentes". 
Zur rtechtfertigung der Souver~inibt des Kaisers gibt der Kommentar nur die 
J ahrhunderte alte, niemals angefochtene monarchische und dynastische Herr
schaft an. "Die japanische ~lonarchie ist die ~Hteste und dauerhafteste del' vVelt. 
Deshalb ist anzunehmen, daB die monarchische Hegierung die allein geeignete 
fur das Land ist". Nach der kokutai-Ideologie, del' die V~i.ter der Verfassung 
anhingen, war die kaiserliche Herrschaft eine gottliche und ewige Einrichtung. 
Inoue Kawashi, del' den groJ3ten EinfluB auf die Textgestaltung der Verfassung 
hatte, hielt fast aIle Shinto-!\lythologie aus dem Text hel'aus. \Venn d::won die 
Rede ist, daD die gottlichen kaiserlichen Ahnen den Kaiser mit der Regierung 
beauftragt haben, so faJ3te Inoue diese Allsdriicke nicht in eincm rein mensch
lichen Sinne auf, sondern als die ewige \Veltordllung ausdruckend, also eher 
konfuzianisch als Shinto-mythologisch. 

Roesler war gegen die Aufnahme von mythologischen Ausdrl~cken in den 
ersten Artikel der Verfassung. DaB er sich gegen das offizielle Staats dogma 
stell en konnte, zeigt das groBe Ansehen, das er genoJ3. In seinem ejgcr,"cn Ent
wurf des ersten Artikels der Verfassung schreibt er: "Japan ist eine erbliche 
Monarchie und fur immer unteilbar". In seinem Kommentar ignoricrt cr die 
mythologische Interpretation des ersten Artikels. Del' juridische Inhalt des erst en 
Artikels ist nach ihm: da in Japan seit unvordenklichen Zeiten eine erbliche 
110narchie existiert hat, kann die monarchische Souver~initM wedel' geteilt noch 
abgeschafft werden. 

N ach Roesler war das Konigtum-in Japan das Kaisertum-nicht direkt von 
Gott eingesetzt, aber von Gott sanktioniert, wenn es sich durch Generationen 
hindurch bew~lhrt hat. Seine Abschaffung wiirde die g,ottliche Ordnnng storen. 
In Artikel 3 spricht Roesler von der gottlichen N atur und dem gottlichen 
U rsprung der obersten 11acht, woran sowohl die Christen wie die Anh~lnger 
anderer Religionen glauben, ausgenommen nur die Freidenker. So Rndet Roesler 
die Heiligkeit des :Monarchen. Roesler stimmt hier der allgemeinen christlichen 
Auslegung der Hegierungsautoribit zu und denkt nicht an eine unmittelbare 
Einsetzung der :Monarchie durch Gott. Er bringt hier eine milde Korrektur an 
del' kokutai-Ideolog,ie an, auf der Ito seinen Kommentar zur heiligen Herrschaft 
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des Kaisers aufbaut. Das durfte der Grund sein, weshalb Ito und Inoue nicht 
ganz einstanden waren mit Roeslers ErkLi.rung der japanischen :Monarchie und 
weshalb Roeslers Kommentar nie veroffentlicht wurde. \Vir lassen jetzt Roeslers 
Kommentare in Ausziigen tiber die Konstitution des Japanischen Kaiserreiches 
folgen. 

Kap. 1 Der Kaiser. Artikel 2.-Das Kaiserreich soll vom Kaiser regicrt werden. 
Das beshi.tigt nicht nur die AbschaITung jener I\lachtteilung, die durch die 
RestalFabcm del' kaiserlichen Hegierung durchgefiihrt wurde, n~imlich der :NIacht, 
die vom :\1iliblroberbefehlshaber (Shogun) und von den Territorialfiirsten 
(Daim:-o) ausgeiiht \vurde. Die Yerfassung besEitigt auch die Einheit und Kon
zentration cler m011archischen ~1ncht in der Person des Kaiser. 

Artikel 3. Der christliche Glaube lehl't ausdrucklich, daB man slch del' 
obersten '\lacht unterweden nrcissc, weil diese von Gott auf~;cstel1t \vorden ist. 
Der [japanische] Kaiser bekam seine Macht vom l-Iimmel mittels seiner ruhm
reichE'l1 Ahnen und nicht durch irgendeine Bevollm~lchtigung odeI' einem 
Zugcsbnchis von rn.enschlicher Seite. Er kann daher nicht von ~;einen UnteItanen 
zur Verantwortlmg gezogen \verden, er ist nur dem Himmel gegeni.:ber Venmt
wortlieh. Diesel' Artikel findet sich in den meisten curopiiischen VerL.lssu~lgen. 

Artikel 23. Die Konstitution ge\v~ihrt den Untertanen Glaubensfreiheit. Das 
ist ein entscheidender Schritt in der Hichtung der westlichen Ziv~Esation, der 
fur die Regierung. von \'orteil sein wird in ih~:em Ausban def illtunationalen 
Beziehungen und zugleich L~r die Entwicklung der intellektueHen und sittlichen 
Fii.higkeiten del' Unterhl.11cn ... So scheint es, daB dieser Artlkel im vollen 
Einklang steht mit den in den westUchen L~i.ndern herl'schenden Grundsiitzen 
[gekiirzt]. Ghnlbensfreihe·~t muf5, um nicht wertlos zu sein, die Fr~~heit del' 
Clan be:lsausubung einschlie13en. Die japanische Konstitution nichts iibel' 
die Freiheit del' Glaubens::1ust.ibung, eine solche kann nur abgeleitct \verdel1 aus 
dem Artikel tiber Glaubensfreiheit. Die Behi.tigung der Religion ist nicht freige
gebe:l, sondern bleibt den bestehe~lden Gesetzen u:ld Anordllu~1~::en unterworfen. 
Die \veitere Regelung dieser ernste:l Angelegenheit ist Sache del: zuldnftigen 
Politik der l~egierung. Religion ist nicht in jeder liinsicht eine p:;:ivate An,gelegen
heit, auch konnen nicht aIle die verschiedenen religiosen Denomillationen 
diese:be Gleichheit del' Hechte besitzen. Eine Staats religion bum auf der Basis 
des Landesglaubens eingerichtct werden mit eigenen Privilegien hif diese odei' 
HiI' andere [Religionen], die damit in Beziehung stehen. 

Roesler Hi.13t also eine Ti~r offen fiir eine Staatsreligion rnit besondere:l 
Pri\-ilegien fur diese odeI' fur ande:·e Heligionen, die mit ihr i:l He~ielnmg stehen. 
Diese Formulierung wiirde eine christliche GlaubensbeEitigung ermoglichen, 
jedoch diese Kommentierung Roeslers wurde nicht veroffentlicht. Die Konstitu
tion trat 1889 in Kraft. Dem \Vortlaut nach gewahrte sie nach austi.ndischen 
Vorbildern Heligionsfreihejt. Betreffs deren Behitigung hatte die Hegierung ihre 
Vorbehalte. Diese Behitigung konnte ja in \Videspruch geraten mit clem re-
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ligiosen Fundament des Staates. Dieses durfte aber auf keinem Fall Gegenstand 
der Kontroverse werden. 

1900 wurde das Biiro fur Schreine und Tempel abgeschafft und an seine Stelle 
traten zwei neue Amter, das Schreinamt (Iinia-kyoku) im Innenministerium 
(Naimusho), das zusbindig war fur aIle Angelegenheiten der amtlichen Schreine 
und deren Priester. Ein Religionsamt (Shuky6-kyoku) im Erziehungsministerium 
(Mombusho) erhielt 1913 die Oberaufsicht iiber aIle Heligianssachen, also 
Sekten-Shinto, Buddhismus und Christentum. Vor 1913 war auch dieses Amt im 
Innenministerium. 1899 wurde die Extraterritorialitat der Auslander, darunter 
vieler .Missionare, aufgehoben. Sawohl Buddhisten wie Christen trieben Pro
paganda und benutzten dafur auch ihre Schulen. Die Regierung war besonders 
an den Schulen interessiert. 1890 wurde das kaiserliche Reskript ii.ber das 
Erziehungswesen promulgiert. Der Staat wollte damit eine Kontrolle uber die 
Schulen ausiiben im Sinne einer konfuzianisch durchdrungenen Shinto-Ideologie. 
Dieses Reskript r~i.umt der Loyalitat gegenuber den kaiserlichen Ahnen den 
obersten Rang in der Heranbildung der Staatsburger ein, was naturlich die 
Verehrung der Shinto-Gotter einschlieBt. Es muBten also die nationalen \Verte 
des ShintO in das Erziehungswesen eingebaut werden, gleichzeitig sollte die 
Religionsfreiheit gewahrt bleiben. Der Shinto-Bereich wurde aus dem allge
meinen Bereich der Religion ausgeklammert. Es ist fur westliches Denken 
schwer, dies em doppelten Begriff von Religion zu folgen. "Venn Gotter verehrt 
werden, ist das Religion, und wenn ihre Verehrung verpfHchtend ist, ist das 
keine Religionsfreiheit mehr. Religioser Unterricht in den Religionen, die dem 
Religionsamt unterstanden, wurde am 3. Oktober 1899 vom Erziehungsminis
terium verboten. Del' beruhmte Befehl Nr. 12 lautete: "Die Trennung del' 
allgemeinen Erziehung von Religion ist unbedingt notwendig fur die Verwaltung 
des Schulwesens. Deshalb ist in allen Religionsschulen und auch in allen offent
lichen privaten Schulen und in allen Schulen, in denen die Vnterrichtsgegen
sUinde vom Gesetz bestimmt sind, religioser Unterricht und die Abhaltung von 
Gottesdiensten verboten, auch wenn diese auBerhalb des regelma1.Hgen U nter
richtes stattfinden". 

Daraus ergaben sich flir buddhistische und christliche Schulen Sch,,-ierig
keiten. Die Schreine behielten aber ihre amtliche Stellung. Von 1900 an betonten 
die amtlichen Stellen mit Nachdruck, daB die Staatszeremonien nicht religioser 
Natur seinen. Die Schulen wurden aber ein Mittel, die Jugend mit Shinto 
vertraut zu machen. 1911 gab der Unterrichtsminister Komatsubara Eitaro unter 
dem zweiten Katsura-Kabinett Instruktionen fur die Schulen heraus, daB die 
Lehrer ihre Schuler gruppenweise zu den lokalen Schreinen zu fuhren haben 
zur Verehrung der Gotter anlaBlich von Schreinfesten. Diese Instruktion geschah 
aber in der Form von nichtamtlichen Anweisungen (naikun) an die Provinz
verwaltungen, denen die Durchfuhrung groBtenteils uberlassen wurde. Reibe
rei en blieben nicht aus. Ein schwieriges Unterfangen, Religionsfreiheit zu wahren 
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und gleichzeitig den Shinto als Stiitze des Staates zu verwerten. 
Seit 1871 waren die Schreinpriester Staatsangestellte. Ihr erblicher Status 

wurde abgeschafft. Die Schreine wurden in zwol£ Klassen eingeteilt. Je nach 
del' Klasse wurden sie unterhalten vom Staat, von del' Profektur oder yom Dorf. 
Ein \vichtiger Schritt wurde 1875 voIlzogen mit der Einfuhrung von neuen 
Ritualen und Zeremonien in den amtlich anerkannten Schreinen. Das waren 
ungefahr die alten Gebete (norito), die dann 1914 revidiert wurden. Rang und 
Amtsfunktionen del' Priester als Ritualisten wurden genau bestimmt. Das waren 
die Etappen del' 1nstitutionalisierung des modernen Shinto. Diesel' war ein 
Versuch, Religion, Erziehung und Politik miteinander zu verbinden, del' abel' 
ebenso viele Probleme schuf, als er Iosen konnte. 

1m Folgenden wollen wir uns einige Details vorHihren, wie die Indoktri
nierung mit Shinto vor sich ging. \Vir brauchen dahil' zunachst bIos einen Blick 
in die Schulbucher weden. Die 11ythologie wurde darin historisiert und ratio
nalisiert. Die groBen ~1ythen del' ~1enschheit sind im Grunde g,enommen sehr 
ahnlich, so z.B. die allgemein verbreitete Nlythe del' ehelichen Verbindung von 
Himmel und Erde. Die Erzahlungen del' Anstrengungen eines Himmelsvaters 
Izanagi und einer Erdmutter Izanami stehen im ~fittelpunkt del' alten jnpani
schen Form del' Kosmogonie. Die moderne Staatsgenealogie, die mit dies en 
beiden Gottheiten beginnt, ist nur eine nation ale Variation einer sehr alten und 
weltweiten Auffassung des Anfanges del' :Menschheit. N ahrung und Zeugung 
haben in aIler vVelt die Bildung del' religiOsen Ideen beeinfluBt. 1m alten Shinto 
waren die groBten Gottheiten die Krafte von Himmel und Erde, Geber von 
Leben und Nahrung. Auch Regengottheiten entstanden. Dr. Inoue Tetsuro 
schrieb 1910 in der Zeitschrift fur Philosophie (Tetsugaku-zasshi, No. 276, Vol. 
25), Izanagi sei eine Personifizierung des physischen Himmels und Izanami eine 
Personifizierung del' Erde. 

Die Verehrung del' Sonnengottin spielte naturlich in del' Aufstellung cineI' 
gottlichen Abstammung der Dynastie seit del' Restauration von 1868 eine 
wichtige Rolle. In offiziellen Erktirung,en wird sie als die glorreichste Ahnen
gottheit del' kaiserlichen Linie dargestellt, die ein £tir allemal die Grundlagen 
des japanischen Staates legte. Ihr wurde eine zentrale SteHung einger~i.umt nicht 
nul' in den Zeremonien der Shinto-Schreine, sondern auch im Unterricht der 
Jugend des modernen Japan. Sie wurde das Symbol des ewig whhrenden Staates, 
die allweise und allgutige Ahnfrau der groBen Volksfamilie und die alIm~lchtige 
Herrscherin tiber die unsichtbare Geisterwelt, die das Geschick der Nation 
bestimmt. Sie ist del' Mittelpunkt der Loyalibit und Vaterlandsliebe, die die 
Nation an den Thron bindet. Ihre Verehrung stromt tiber von gefuhlsmaHiger 
Glut, sodaB jeder Zweifel an ihre '''irklichkeit schon sakrilegisch w~lre. 

In den My then ist von Myriaden von Gottern die Rede, jedoch die Zahl del' 
Gotter, die in den Schreinen des Staats-Shinto verehrt werden, belauft sich auf 
214. Verschiedene Gotter sind angebetete ~fenschen. Viel Heldellverehrung 
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findet sich. Ahnenkult jedoch spielt im Shinto del' Vergangenheit und Gegenwart 
eine geringe Rolle. Auch einige Kaiser werden in Schreinen verehrt, in sechzehn 
Schreinen zwolf Kaiser und drei Kaiserinnen. Das ist eine kleine Zahl in An
betracht von libel' 200 amtlichen Schreinen und einer offiziellen Genealogie mit 
124 Kaisern seit Jimmu Tenno bis zum gegenwartig reg,ierenden Kaiser. Mehr 
Kaiser werden im Palast im Familienkult verehrt. 1m ganzen Lande gibt es 
zahlreiehe Hachiman-Schreine. Del' Gott Hachiman wurde sehr fruh schon mit 
Kaiser Ojin identifiziert, dem Sohn del' Kaiserin Jingo, der Eroberin von Korea. 
Del' Hachiman-Kult trat frjh im 8. Jahrh. auf. Del' Gatt wurde sp~i.tcr Schutzgott 
del' :\finamoto und so Kriegsgott. Sieben Kaiser \verden in Schreinen verehrt, 
die im Leben sehr ungbcklich waren und durch Kult rehabilitiert werden sollten. 
Drei Kaiser, Jimmu, Kammu und ~1eiji, erhalten KnIt als Cbttel' wegen ihrer 
Verdienste fiir die Landeseinigung. Elf kaiserliche Prinzen erhalten gottliche 
Verehrung \vegen ihrer ungewbhnlichen LoyalitM zum Staate. Ein Staatsschrein 
mit r-Ieldenverehnmg ist der Yasukuni-Schrein in Tokyo. AIle im Kriege ge
fallell'?l1 Soldaten werden darin als Gotter verehrt, Der Schrein .. val' friiher in 
Kyoto, kam 1869 nach Tokyo. 

Ein starker Bcsta:1dteiJ des offiziellen Shinto ist konfuzianischer Herkunft. 
Auf Konfuzianismus beruhen das Erziehungssystem, die soziaJe Ordlumg und 
die pol.itischen Institutionen. Zwei del' dreizehn Shinto-Sekten untershitzen be
wUbt den amtlichen ShinttJ, namlich die Shllsei- und die Taisei-Sekte. Die Slulsei
Sekte wurde von Nitta Kuniteru (1829-1902) a]s unabh~i.ngige Sekte gegriindct. 
Slulsei bedeutet "verbcssern", "shirken", inhaltlich gleich sfutri ';lusb':'::,;c,'n". 
Bei del' \Vahl des :C;ameI1S wurde an die Tatigkeit von Izanagi ll~ld hanami 
gedacht, die die japanischen Inseln konsolidierten. Das Progranlln der Sckte ist 
PHege cler pcrsor!lichen Initiative, der aufrechten Gesinnung, der Treue zu den 
sozialc:l und politischen Gegebenheiten des Landes. Die Sekte hat ihr Haupt
quartie'.· in del' Stadt Y nao, Adachi Distrikt, Saitama-Pr~ifektur. Die 'TciS':?i-Sckte 
erstrc;)L gctIeu ihrem Namen, die "GroBe Leistung", worunter die Verwirk
lichung del' yom Shinto ausgehenden Impulse in Gedanken und Leben de:' Na
tion g;::meint ist. Ih1' Griindel' war der friihere Samurai Hirayama Shosai (1815-
1890), das Griindungsjahl' ist 1879. Die SeIde ist eine :Mischung von Konfuzian
ismus llnd ShillLJ und Hochsch~ltzm1g del' \vestlichen \Vissenschaft. Die Sekte 
betont Ahnenverehrung und Vaterlandsliebe, erhebt den N ationalismus zur Re
ligion, liebt Heinigungszeremonien, Horoskopie, Divinatim1, AtemkontrolIe, 
~leditationsriten, also viel Synkretismus. Ihr Hauptquartier ist in Koishikawa, 
Tokyo. Auch bei anderen Shinto-Sekten finden wir viel Synkretismns, Anpassung 
an fortschrittliche Philosophien und intellektuelle und ethische Bediirfnisse del' 
J etztzeit. Sie le:steten del' Ideologie des Staats-Shinto groBe Hilfsdienste. 

Die in den J ahrzehnten nach 1889 veroffentlichten Edikte und Kommentare 
verbreiteten folgende Dogmen: 1) Die Linie del' Abstammung des Kaiserhauses 
von seinen gbttlichen Ahnen ist niemals unterbl'ochen worden. 2) Die kaiser-
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lichen Ahnengotter gewahren dem japanischen Yolk Fi.ihrung und Schutz. 3) 
Japan ist zur Rettung del' Welt bel'ufen. "Die ganze \Velt unter einem Dach", 
das war das Schlagwort. Als Himmelssohn ist der japanische Kaiser zur 
\Veltherrschaft berufen. So hatte friiher schon Hirata Atsutane (1776-1843) die 
Inyasion von Korea (1592) durch Toyotomi Hideyoshi damit gel'echtfertigt, daB 
der Kaiser de ;ure Herrscher del' \VeIt sei. 1940 betrug die Zahl der in groBeren 
Schreinen zu verehrenden Gottheiten etwa 200, im Ganzen gab es 86.000 
amtliche Schreine. 

Das Christentum wurde nach dem russisch-japanischen Kriege (1904-1905) 
vortibergehend geachtet, spiiter auch als Bundesgenosse gegen den Niedergang 
del' ~Iorill, Gegen "0.1ar:,jsmus und Kommunismus anerkannt. J edoch nahm die 
Shinto-:-.1er:.talih1t seit dem Beginn del' milihlrischen Operation en in China 
radikde, geradezu mystische Formcn an. Die Vorschriften zur Tcilnahme an 
den Jinja-Zercmonien \vul'den mit Sch~i.rfe urgiert. Es stand bei Nichtbefolgung 
die Exis~enz del' cnristlichen Schulen auf dem Spiel. In den Yerlnndlungen mit 
dem Erziehungsministerium betonte die Regierungseite, daB cs sich beim 
Schreinbesuch lediglich um einen zivilen Akt def LoyalitM gegeni5ber clem 
Kaiserhause und clem Staate handle. DaI'aufhin erkHirten del' K ational Christian 
Council del' Protest~E1ten und die I'omische Kongregation del' Gb.ubensyer
breitu:'1g 19.36 die Teilnahme del' christlichen Schulcn an Schreinbesuchen als 
erlanbt. Nach Beendigung des Pazifischen Krieges wurde del" Shiilto als Staats
religion am 2.3. XII. 194;,) abgeschafft. Am 2. I. 1946 erktirte del' KaiSer bei del' 
ParL~rnc:[::ser()[fnung die bisherigen Staatsdogmen aIs ~Iythen. Del' Shinto \vurde 
Z11 einer PriYatreligion. Staatliche Zuschilsse an Schreine wurden eing('~:"!:"ellt. 

D:e Konstitution von 1889 sagte im Artikel 28: "Die japanischen Unt2rt;:,"le:1 
sollen., sO'.'.-eit das mit Frieden und Ordnung vereinbar ist, Freiheit des religWsen 
Glanlx:l1s besitzen". Diesel' Gesetzeswortlaut gibt der Il1terpretl'..tion groDe 
Freiheit. Die Xachkriegskonstitution enthalt die Religionsfreiheit bctreffend 
folgende Artikel. 

Artikel 14. Alle Staatsburger sind vor dem Gesetz gleich und es solI keine 
DiskrimilJierung stattfinden in politischer, wirtschaftlichel' und sozialer Hinsicht 
gegen Hasse, Glaube, Geschlecht, gesellschaftlichen Stand und Familienab
stammull'!--. 

Artikel 20. Freiheit d.el' Religion ist hir aIle garantiert. Keine Religion darf 
yom Staate Privilegien erhalten oder irgendeine politische Autol'ihit ausiiben. 
Niemand 5011 zur Teilnahme an irgendwelchen Akten, Feiern oder Obungen 
gezwungen werden. Del' Staat und seine Organe miissen sich von religiOser 
Erziehllnf; odeI' von anderen religibsen Behitigungen enthalten. 

Artikel 89. Keine offentlichen Gelder odeI' anderes Eigentum sol1en aus
gegeben oder verwandt werden HiI' den Gebrauch, zum Nutzen oder den Unter
halt irgendwelcher religiOser Institutionen odeI' Vereinigungen oder fiil' irgend
welche charitativen, erzieherischen oder gemeinniitzigen Unternehmungen, die 
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nicht der Kontrolle der offentlichen Obrigkeit unterstehen. 
Mit dies en Satzungen der Verfassung wurde der Staats-Shinto mit seinen 

amtlichen Schreinen, beamteten Schreinpriestern und fur Schulen verpflichtenden 
Schreinbesuchen abgeschafft. Die Shinto-Religion wurde Sache der personlichen 
Glaubensfreiheit. Die Shinto-Schreine konnen jetzt nur durch freiwillige Beitrage 
der Glaubigen unterhalten werden wie die Gebaude jeder anderen Religions
gemeinschaft. Es trut aber keineswegs ein Sterben der Shinto-Schreine ein. Die 
allermeisten Schreine existierten bereits vor der ~Jeiji-Zeit, sind also keine 
Schopfungen des Staats-Shinto und hatten immer schon ihre GHi.ubigenge
meinden. 



c. Die'" neueste Zeit 

1) Shinto heute 

Auch del' Shinto hat sich unter dem Druck del' neuen gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Verhaltnisse in vielem geandert. 1 Die groDe Bevolkerungs
umschichtung fuhrt einerseits zu einer Schwachung der alten Dorfgemeinschaft 
und damit zu einer Verminderung del' Teilnehmerzahl an den lokalen Gotter
schreinfestel1, andererseits zu einer Abnahme der erweiterten Familien (extended 
families) mit gemeinsamer Ahnenverehrung vor dem buddhistischen Hausaltar 
und damit auch zu einer Abnahme del' Verbindung mit einem lokalen buddhis
tischen Tempel. Del' Zuwachs der Bevolkerung in den Industriezentren ist 
gewaltig, doch verzeichnen dabei die Gotterschreine keine Zunahme ihrer 
Kultgemeinden, eher das Gegenteil: die Apathie der Zuwanderer gegen Schrein
feiern droht auch die Einheimischen anzustecken.2 Eine Statistik von 1975 zeigt 
den \randel der Bevolkerungsdichte in zehn von diesem 'Vandel am meisten 
betroffene:1 Gebieten. Fur Tokyo war 1950 die Bevolkerungsdichte pro Quadrat
kilometer .3091, 1970 war sie 5324. Die entsprechenden Zahlen hir Osaka sind 
2126 und 4110, fur die Aichi-Prafektur mit Nagoya als Hauptstadt 672 und 1060. 
Ftir drei t:1pische Abwanderungsgebiete finden wir eine rucklaufige Bevolker
ungsdichte. So sind die Zahlen Akita 113 und 107, fur Shimane 138 und 117, 
fur Kagoshima 231 und 189. 

Zuhause in den Dorfern verkummern die Schreinfeste vielfach, weil die 
Jungmannschaft zahlenmaBig abnimmt, die fur die traditionelle Gestaltung der 
Feste unentbehrlich ist. Der Zug der Zeit ist, daB die in die Stadte abgewanderte 
Jugend ohne Eltern als Kernfamilien (nuclear families) in vVohnblOcken lebt. 
Da sich bei ihnen Hir gewohnlich kein Todesfall ereignet, haben sie keinen 
AnlaB, einen buddhistischen Hausalter (butsudan) in der 'Vohnung zu haben 
und so fehlt auch die Beziehung zu einer buddhistischen Tempelgemeinde. \Vie 
wir gesehen haben, wurden in der Tokugawa-Zeit auf Regierungsbefehl aIle 
Familien einem buddhistischen Tempel angeschlossen, der sich vor aHem mit 
Begrabnissen und Sutrenrezitieren vor den Hausaltaren in den Familien zu 
befassen hatte. Ein derartig auf die Funktionen im Ahnenkult beschrankter 
Buddhismus hat nicht mehr Dberlebensaussichten als dieser Ahnenkult selbeI'. 
Nur wenn sich del' Buddhismus aus diesel' Einengung befreien, seine ethischen 

1) TSUXODA, R. DE BARY, W. T. KEENE: Sources of Japanese Tradition, New York 1964, 2. 
Band. 

2) MORIOKA KIYO;\H: Religion in Changing Japanese SOciety, Tokyo 1975. 
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und religiosen \Verte wieder zur Geltung bringen kann, hat er Zukunfts
aussichten. 

Auf dem Sektol' des Shinto ziehen die groBen, im ganzen Lande bekannten 
Schl'eine immer mehr Besucher an. An del' Atsuta J ingll (Schl'ein) in Nagoya 
wurden 1955 in den ersten drei Neujahrstagen 1,370.000 Besucher gezahlt, 1966 
waren es 1,690.000 (Shinoda, 1968). Am GroBen Ise-Schrein zahlte man am 
ersten Neujahrstage 1973 250.000 Besucher, wahrend del' ersten drei Tage 
760.000. VOl' dem Kriege machte die jahrlicher Besucherzahl 3% del' Gesamt
bevolkerung aus, ging unmittclbar nach dem Kriege auf 1 % zuriick, stieg abel' 
bis 1972 auf 6%. In Tokyo ist es del' ~leiji-Schrein, del' zu Neujahr uni_lber
sehbare Volksmengen anzieht. Dabei bliiht del' Verkauf von Amuletten und 
anderen Ghickssymbolen ungemein. Irgendwie will man sich zu Neujahr den 
Segen der Gotter holen. Die \Vahrscheinlichkeit einer \Viederbelebung del' alten 
Shinto-Kultfeste ist jedoch kaum gegeben. Die alten Bon-T~inze ,verden noch 
abgehalten, sind abel' zu einer rein en Volksbelustigung geworden. Der Tanzplatz 
ist elektrisch beleuchtet, man tanzt zu ~1elodien, die ehl Lautsprecher yon 
Schallplatten iibertr~i.gt. Die alten matsuri ,verden technisiert, die Gotter und 
Geister sind verschwunden. 

Auf Bergipfeln bhihten einmal die schamanistischen Seancen der Shugcnd6. 
Durch harte Askese machten sich die ~fenschen beHihigt, in solchen Sitzungen 
von Gottern besessen zu werden und zu ihren Begleitern als VI erkzeuge del' 
Gotter zu sprechen. Die Bergwelt als solche war schon ein Jenseits, das man 
nur nach strenger Abh~lrtung und Reinigung betreten durfte. \Vas aus dem 
ehemals von Geheimnissen umwitterten Berg Ontake, einem uralten Schamanen
zentrum, geworden ist, lernen wir aus einer Beschreibung aus dem Jahre 1967 
kennen,3 Der Berg ,vurde yon der Touristik erobert. 

In vier Jahren hat der Berg einen verhecrendcn \Vandel durchgcmacht. Eil1e 
groDe AutostraBe wurde bis zur siebten Station, Tanohara, in die Bergwande 
gehauen. Bis dahin braucht man keinen Schritt zu gehen und in Tanohara wartet 
ein bequemes Hotel auf die "Pilger". Der alte \Veg ist am Verfallen und \'er
wachsen. Auf der neuen StraBe bewegt sich ein toller Verkehr, Taxi und Privatautos, 
dazu Autobusse, die von \Vallfahrtsbruderschaften gemietet wurden. Aus den Fen
stern stehen deren Strohhiite und Bergstecken heraus. Die StraBe ist in cine \'Volke 
von Staub gehiillt, die den Ausblick auf die Bergwelt verhiillt. Auch }-J~iume unc1 
Unterholz sind mit einer dichten Staubschicht iiberzogcn. Nicmand geht auf der 
StraBe zu Fun. Auf clem alten \\lege zeigt sich kcin einziger Pilger mehr in der 
fruher iiblichen wei13en Kluft. Nul' der Ruf des Hokkekyo(Lotussutra)-VogeIs ist 
noeh zu hc)ren. Eine Meile vom altcn Pfad entfernt werden die Pilger durch Staub 
und L"irm auf den Berg gefahren. In Tanohara entstand ein Konkritbau anstclle 

3) CAR~fE~ BLACKER: The Catalpa Bow. A Study of Shamanistic Practices In Japan. 
London 1957. 
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der alten Rutte, darum herum ein zementierter Parkplatz voll von Taxis und Auto
bussen. 

Von Tanohara aufwarts muE man gehen. "Wir waren noch nicht weit gegangen, 
als wir auf eine groHe vVallfahrergruppe von 400 Personen aus Kyoto stieEen. Ihr 
Anfuhrer sah aus wie ein Kabuki-Schauspieler oder ein Sumo-Ringkampfer. Er 
stellte sich auf einen Felsen und brullte das Wallfahrtsgebet rokkon-shozo mit einer 
Stimme, deren Widerhall ubernaturlich schien. In \i\Tirklichkeit schrie er durch ein 
Mikrophon, das an einen starken Lautverstarker angeschlossen war." Ein Medium 
gab es in der Menge nicht, nur der Anfiihrer gab Anweisungen. "In jener Nacht 
sahen wir ihn beim Shinkasai (einem magischen Bonfeuer nahe am Gpfel). Ver
schwunden war die rote und die weiBe Szenerie von vier Jahren vorher, ebenso die 
naturlichen menschlichen Stimmen, die sich damals in die yom Mondschein erhellten 
Lufte erhoben, weg war der Patriarch, der sein Schwert vor den zuckenden 
Flammen schwenkte. Dafur beherrschte das Mikrophon die Szene, die Blitzlichter 
der Kameras zuckten, dann der nervenlose Strahl des Suchlichtes des Fernsehauf
nahmeapparates. Stark verstarkt schw~i.tzte die Stimme des Schauspieler-Ring
kampfers aus Kyoto ohne UnterlaB weiter, warnte, ermahnte, fuhrte ein, erklarte 
der umgebenden Menge jede Einzelheit des Ritus, so wie ein Radioansager ein 
Baseballspiel oder eine ungewohnte Zeremonie erklart. Rucksichtslos zerstorte 
er so die Magie des Ritus. Vor seiner verstarkten Stimme verwelkte die ~lagic zu 
einer Information, ihre Macht und Schonheit schrumpfte zusammen zu ganz pro
fanen Bewegungen und Tonen". 

AuBerdem wurde verlautet, daB in nachster Zeit eine Seilbahn auf den Gipfel 
des Berges gebaut werde, sodaB niemand mehr zu klettern brauche, und in den 
Krater sollen Teehii.user gebaut werden, aus dencn frohliche Musil<: ausgestrahlt 
werde, jede Einsamkeit verscheuchend. Vorbei \vird es dann sein mit den Tl'ancen. 
Ontake wird es dann ergehen, wie den anderen ehemals heiligen Bergen, auf denen 
nul' mehr der Name oder Steininschriften den Besucher daran erinnern, daB der 
Boden unter seinen FuBen einmal heilig war, zuganglich nul' Hir den, der sich 
vorher geziemend gereinigt hatte. 

2) Buddhismus heute 

Die erste Zeit unmittelbal' nach del' Niederlage im Pazifischen Kriege wurde 
del' Buddhismus in Japan fur erledigt erkHirt. Es sah einmal voriibergehend so 
aus, als ob sich Japan, soweit es an Religion uberhaupt interessiert war, dem 
Christentum zuwenden wiirde. Das war die Zeit um 1950, als von Goa die 
Handreliquie des HI. Franciscus Xaverius nach Japan gebracht und in offent
lichen Kundgebungen vel'ehrt wurde. Als die hihmende Schockwirkung del' 
Niederlage uberwunden war und Besonnenheit allmahlich die Oberhand ge
wonnen hatte, gingen die Stromungen del" buddhistischen Erllenerung aus der 
Vorkriegszeit wieder weiter und neue Bewegungen kamen auf4. Schon in del' 

4) H. DmwuLI';, Buddhismus im modern Japan. In: H. Dumoulin (Hrg.): Buddhismus 
der Gegenwart, Freiburg (Herder) 1970, 5.127-187. 
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Tokugawa-Zeit wurde dem Buddhismus vVeltferne und Mangel an sozialer 
Einsatzbereitschaft vorgeworfen. Als Abwehr dagegen bemuhten sich buddhis
tische Kreise ihre Lehre als eine andere Art von Humanismus auszugeben. 
"Buddha war der erste Humanist der vVelt". Die Lehre Buddhas soIl der geistige 
Tragpfeiler eines neuen Humanismus werden. Del' Buddhismus hat die Aufgabe, 
den in del' europ~lischen Renaissance aufgekommenen Humanismus weiter zu 
entwickeln und zu voIlenden. Beim aIlbuddhistischen Kongress in Gifu im Octo
ber 1967 wurde viel Yom "Buddhismus der neuen Zeit" und yom "neuen 
Menschen" gesprochen und die TeHnehmer wurden zum Erwachen fur "wahrhaft 
menschliche Daseinswerte" aufgefordert. Dazu wird auch internationale Auf
geschlossnheit gerechnet, ebenso eine Weltsicht auf natunvissenschaftlicher 
Grundlage. Del' neue buddhistische Humanismus soIl die :Menschennatur achten, 
befreien und pRegen. 

AuBer diesem humanistischen Leitbild wird in der Gegenwart kritischer Geist, 
Rationalismus und Entmythologisierung gefordert und gefordert. Aus einem 
rationalistischen Zug heraus wurden bereits anfangs des 20. J ahrh. Indologie 
und Buddhologie in Japan begrundet. Diese modern akademische Beschatigung 
mit dem Buddhismus riB eine tiefe Kluft auf zwischen der \Vissenschaft del' 
Universitaten und dem buddhistischen Glauben, wie er in Tempeln und KlOstern 
vertreten wurde. Die junge Generation von buddhistischen Glaubigen fordert 
die U msetzung der akademischen :Modernisierung in den religiOsen AIltag. 
\Vichtiges Lehrgut wie die Wiedergeburt und die Karma-Lehre wird vielfach 
aufgegeben. Freie \Villensentscheidung und sittliche Verantwortung werden 
aber betont. Bei aIleI' Entmythologisierung ist auch der Glaube an ein Fortleben 
nach dem T ode noch weit verbreitet. 

l\1it dem Aufgeben alter Lehrpositionen geht eine Hinwendung zum Diesseits 
und seincn Aufgaben Hand in Hand. Schon in der Tokugawa-Zeit hatte der Zen
Monch Suzuki Shozan aus del' Rinzai-Schule solche zeitgemaBe Ideen vertreten. 
"Du sollst die Buddhaschaft durch deine Arbeit erlangen. Es gibt keine Arbeit, 
die nicht eine buddhistische Dbung ware", denn aIle Arbeit tragt zum vVohlstand 
der :Menschen bei. Ais l\1ahayana-Buddhist muB man den Bodhisattva-Weg 
gehen und zum \Yohl del' Menscheit beitragen, was man ja durch jede Arbeit 
tut. Moderne Buddhisten haben SolidaritatsbewuBtsein und bewerten Sozial
dienst hoch. 

Buddhistische Selbstkritik verurteilt das Sektenwesen als Dbel und fordert 
Vereinheitlichung der Organisation. Bei der japanischen Jugend findet Zen
Meditation am ehesten Anklang, doch von einer Massenbewegung kann keine 
Rede sein und es ist fraglich, wie weit dabei ein religioser Kern vorhanden ist. 
Auch eine Ruckkehr zum Ur-Buddhismus wurde gefordert wegen des dort 
vorhandenen starken Gemeinschaftssinnes. Das Sektenwesen muB uberwunden 
werden. 

Einige buddhistische Reformeiferer haben sich im Rahmen ihrer Sekte be-
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tatigt, andere haben sektenartige Neugriindungen gemacht. Der Nichiren
Richtung gehorte Takayama Chogyu (1871-1902) an. Er war ein Vorkampfer 
des nationalistischen Nipponismus (Nipponshugi). Er war ein Nietsche-Ve1'ehrer, 
hatte Interesse HiI' aktuelle Probleme des Landes und war iiberhaupt stark 
diesseits orientiert. Soziales VerantwortungsbewuBten gepaart mit einem k~imp
ferischen Geist kennzeichneten ihn. 

Tanaka Chigaku begriindete 1914 die Vereinigung Kokuchllkai ("Landes
Grunclpfeiler-Vereinigung") ebenfalls im Geiste Nichirens und in patriotischer 
Hochstimmung. ~1enschengliick und \Veltfrieclen sind Ziel der Griindung. Japan 
ist das auserwahlte Land wegen des Auftretens Nichirens, Japan ist das Land 
des Tenno und ist im Ideal des sittlichen, verniinftigen Friedens begrundet. Das 
Prinzip seines Staatswesens (kokutai) deckt sich vollkommen mit den ethischen 
Iclealen del' Nichiren-Religion. Tanaka Koho, Enkel von Tanaka Chigaku, schrieb 
erst 1957 iiber Nichirenismus, daB dieser "die uniibersteigbare vVahrheit", "die 
hochste ~1enschenfreude" sei. Bei all ihrem Patriotismus enthalt sich die Vereini
gung Kokuchtlkai del' politis chen Tiitigkeit. 

Ebenfalls auf clem Boden del' Nichiren-Sekte entstanden ist Nihonzan Aly6-
honji, \Vie Kokucl111kai in der Taisho-Periode (1917) gegrundet von Fujii Nishi
tatsu. Der Griinder trennte sich abel' von der Nichiren-Sekte, grundete auf seinen 
\Vanderungen durch die asiatischen Lander Tempel, sogar in Indien. Er ver
abscheute die Greuel des Pazifischen Krieges und wurde Pazifist. Die einzige 
Kultiibung seiner Ghiubigen ist das Hersagen des heiligen Sutrentitels del' 
Lotussekte bei gleichzeitigem rhythmischen Anschlagen der Trommel, wodurch 
die Glaubigen in die Harmonie mit dem Kosmos gebracht werden. 

Die drei genannten, von der Nichiren-Sekte inspirierten Bewegungen sind 
als Refonnbestrebungen anzusehen, sind keine eigentlichen Religionsgriindun
gen. Hingegen 1st eine andere Nichiren-Abzweigung, die Reiyukai-Gruppe, die 
alteste moderne Volksreligion. Nach einem ersten Zusammensch1uB 1920 fand 
die Griindung 1925 statt. Die Mitgrunderin und erste Prasidentin Kotani Kimi 
faBte ihre Ziele so zusammen: "Dem groBen Prinzip der Lotussutra folgen, die 
im Sutra gezeigten Geheimnisse des Ahnendiestes vollziehen, die Glaubigen ein 
gutes Leben im Dienste der menschlichen Gesellschaft 1ehren". Auf die Reiyukai 
("Vereinigung der Seelenfreunde") gehen wir an dieser Stelle nicht naher ein, 
da es sich urn mehr als urn eine Erneuerungsbewegung einer alten Religion 
handelt. In den sogenannten Neuen Religionen Rnden sich namlich Elemente, 
die N eugriindungen sind, wie wir im Abschnitt uber die N euen Religionen naher 
ausfuhren. 

Auf clem Mutterboden der Nichiren-Sekte entstanden mehr als Neugriindun
gen wie Reformbewegungen die genannte Reiyukai, die Rissho Koseikai und die 
S6ka Gakkai. Die Rissh6 K6seikai ist mit ihren 2 ~1illionen Anhangern eine der 
starksten Neuen Religionen. 1m burgerlichen Leben bemuht sie sich urn sozial
bestimmte Selbstvervollkommnung, gekennzeichnet durch Diesseitigkeit und 



202 J APANISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 

humanistische Ethik. Nach der Ansicht des Gr;.jnders Niwano ist das Vertrauen 
auf das absolute \Vesen die unerlaBliche Voraussetzung £iir die Erlangung des 
irdischen Glucks. \Ver sich vertrauenswoll Gott oder Buddha anheimstellt, kann 
sich noch am besten seines Daseins erfreuen. Durch ~1enschenbildung und 
Lebensfiihrung will die Rissh6 K6seikai zur Verwirklichung einer besseren \VeIt 
beitragen. 

Die S6ka Gakkai ("\Verte vermehrende Vereinigung") ist ebenfalls der 
Nichiren-Sekte entsprungen, verehrt die Lotussutra liber alles und ist stark poli
tisch tatig. \Vie auch andere dem Buddhismus zugehorende Grtindungen ist 
auch die S6ka Gakkai eine Laienbewegung, ist die groBte der Keuen Religionen. 
Bei ihr fragt man sich am meisten, ob wir es mit einer buddhistischen Reform
sekte zu tun haben oder mit einer Neugrundung auf buddhistischer Basis. \Vir 
befassen uns n~i.her mit ihr im Kapitel tiber die N euen Religionen. 

Von der Shingon-Sekte her kommen die Gedatsukai und die Shimwcll. Der 
genaue Name der Gedatsukai ist Gedatsu H60n Kansha-kai ("Vereinignng des 
Dankes und der Vergeltung zur Befreiung"). "Befreiung" ist ein urbuddhistischer 
Begriff, Sanskrit vimukti, japan. geclatsu, bedeutet heute vor aHem Hilfe und 
Linderung bei Krankheit, korperlichen Gebrechen und Schmerzen, A .. ngst, 
Einsamkeit, ungerechte Behandlung, Armut. AIle diese :\1angel stOren do.s Gleich
gewicht und die Harmonie und sind somit fur die Religion von Belang. Die 
Vereinigung geht tiber die metaphysische Angst mit groBem Optimismus himyeg, 
kOl1zentriert sich daHir auf den Dienst an der ~\1enschheit, setzt sich HiI' das 
Allgemeinwohl ein. So hoffen die ~1itglieder geistigen Reichtum und materiellen 
\Vohlstar.d zu erlangen. Sie werden "eine helle, freudvolle Existenz erfahren in 
del' Sicherheit, daB die Zukunft immer mit Freude, Hoffnung und Geistesfrieden 
im gottlichen Lichte ausgefullt sein wird". 

Der Griinder ist der ehemalige Shingon-:Monch Okano Shogen von clel' Daigo
Untersekte mit viel Shugendo-Einschlag. Gedatsukai will nicht aIs eigene Sekte 
verstanden sein. AIs einzigen und spezifischen Kultdienst feiert sie das amacha
kuy6 ("Opfer des himmlischen Tees"), wodurch die Harmonie des \Yeltalls 
verwirklicht wird. Der shindige Gebetsspruch der GHiubigen ist :YCZlnU gcch!tsu 
kong6 "0 Diamant der Befreiung". Das Zentrum del' Bewegung lie~:t i:l der 
Saitama-PrMektur. 

Eine andere Untersekte, die Shinnyoen, rief 1936 del' Shingon-:\Wnch Ito 
Shinjo ins Leben. Sie liebt esoterische Riten, vollzieht das dem vedischen 
Brandopfer (homa) nachg,ebildete tantrische Feueropfer (goma) und h5hrt eine 
kIeine Zahl Auserwahlter in die !\1ysterien des Shingon-Buddhismus cin. ::\ach 
ihr ist die groBe Nirvana-Sutra so etwas wie ein Kompendium des :\fah~1.yclna

Kanons, da darin der absolute, hochste Buddha aIs menschenfreundliches \Vesen 
dargestellt ist. Der Grunder war eine charismatisch begabte Personlichkeit mit 
schamanistischen Eigenschaften. Doch scheint uns, daB diese sich nicht so \veit 
auswirkten, als daB man seine Bewegung aIs Neue Religion ansprechen miiBte. 
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1hr Hauptsitz ist in Tachikawa bei Tokyo. Seien es nun Reformuntel'nehmungen 
im Rahmen buddhistischer Sekten oder neue Religionsgriindungen auf buddhis
tischer Basis, das eine steht fest, del' oft tot gesagte Buddhismus zeigt eine sehr 
beachtliche Lebenskraft. 

3) Die "Neuen Religionen" 

A) Begriff 

Von N euen Religionen wird erst seit clem Ende des 2. vVeltkrieges gespro
chen.3 \Velche Religionen darunter zu verstehen sind, ist nicht ohneweiters klar. 
Der japanische Ausdruck shink6-sht'tky6 bedeutet "nen entstandene Religionen". 
Die ~euen Religionen entstanden auBerhalb der alten Systeme wie Shinto, Bud
dhismus und Christentum, sind Zus~itze, Erweitel'ungen, Vereinseitigungen oder 
Spezialisierungen der alten Religionen. 1m allgemeinen sind sie nicht antagonis
tisch gegen die alten Religionen eingestellt. Oft sind es nur neue 'Vege der 
religiosen BeUitigung und nicht neue Lehrinhalte. N ach dem 1946 erlassenen 
Religionsgesetz ,verden als neue Griindungen registrierte Korperschaften so 
genannt. Viele sind SChOll fruher entstanden, \vurden aber nicht selbshi.nclig 
anerkannt, sondern anderen Gruppen angeschlossen oder untergeordnet. Die 
groi3ten nachkriegszeitlichen Gruppen sind die S6kagakkai und die Rissho-kosei
kai, beide stammen aber aus der Vorkriegszeit. vVenn institutionelle U nab
hangigkeit entscheidend sein solI, dann gehoren auch Absplitterungcll \'on r.lten 
Sekten zu den neuen Religionen. So trennte sich 1950 Horyuji von del' Hosso
Sekte und nannte sich Shotoku-Sekte, niemand aber sieht sie als neue Sekte an. 
Die Registrierung nach dem Pazifischen Kriege ka!ln nicht entscheidend sein. 
Unter der :~deiji-Verfassung (1889-194.5) brauchten religiose Gruppen amtHche 
Anerkennung, die zu erteilen die Hegierung cs nicht eilig hatte. So wurde die 

5) H. BYHO~ EARHART: The New Religions of Japan. A Bibliography of \Vestern L:ngu
age \faterials. ~Ion. Nip. Monograph 1970. Arai Ken: New Religious Movements. In: 
Japanese Religion. A Survey by the Agency for Cultural Affairs. Tokyo 1972, S.89-104. Henry 
van Straelen and Clark Offener: Modern Japanese Religions. Tokyo 1963. H. Thomson: The 
Xew Religions of Japan. Tokyo 1963. H. Takagi: The Rise of the New Religions. Japan 
Quarterly, July-Sept. 1964, S.283-292. Eine ausflihrliche Abhandlung libel' die neucn Re
ligioncn hat D. B. Schneider: Konkok!Jo. A Japanese Religion. Tokyo 1962. 

Klaus-Peter Kopping: Religiose Bewegungen im modcrnen Japan als Problem des Kdtur
\on2e1s. Ko1n 1974. 

Giinthcr Lanckowski: Die neuen Religionen. Frankfurt, Fischer Ta~;ehenbuch Verlag 1974, 
darin J apanische neue Religionen S.10-54 . 

.:\oki Tamotsu: Some Remarks on the l\'ew Religions :Movcment in Contemporary Japan. 
In: East Asian Cultural Studies, 1972, 9; 106-112. 

~lmal:ar~1i Shigc})ubu: Xcw Religions in J8pan. In: East Asian Cultural Studies, 1972, 9; 
17-27. 
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Tenrikyo erst anerkannt nachdem sie sich 40 Jahre darum bemiiht hatte. Nicht 
anerkannte Gruppen \vurden damals "Pseudoreligionen" (rtliii-shukyo) genannt 
oder wurden willkurlich als Untersekte von anerkannten Sekten oder Religionen 
registriert. Aber gerade aus den damaligen Pseudoreligionen entstanden spater 
viele N achkriegsreligionen. So entstanden aus del' Omoto-Sekte Seicho no Ie und 
Sekai-kYllseikyo. Die :Mehrzahl del' japanischen Religionsforscher \vendet den 
Ausdruck "Neue Religionen" HiI' die Neugrundungen wahrend del' Taisho (1912-
1926) - und Sh6wa-Zeit (1926-) an. Schwierigkeiten ergeben sich abel' auch bei 
diesel' Begriffsbestimmung. Omoto-kyo entstand unter dem EinfluB der Konko
kyo, die auf die Tokugawa-Zeit zuriickgeht. Behelfsweise werden Tenrikyo und 
H onmon Butsurytlsl111 als Vorganger der N euen Religionen genannt. In vVirk
lichkeit besteht kein wesentlicher U nterschied zwischen dies en V org,~ingern und 
ihren N achfolgern. So ist es geraten, auch die Stammreligion in del' Begriffs
bestimmung unterzubringen. 

Die beste Definition ist die, die auch die in del' Endperiode der Tokuga\va
Zeit entstandenen Neuen Religionen umschlieBt, sodaB Grundungen wie Tenri
kyo, Konkokyo u.a. darunter fallen. Dabei werden sehr heterogene Kategorien 
zusammangefaBt. Ontakekyo hat einen Griinder, betont aszetische Dbungen und 
Verehrung von Berggottern, hingegen hat Shinto Taikyo keinen Grunder und 
betont moralische Tugenden, die ideologisch auf den Kaiserkult orientiert sind. 
Diese dritte Definition verwischt abel' solche Unterschiede und empfiehlt sich 
somit auch nicht. "Neue Religionen" sollen nul' solche Grundungen genannt 
werden wie sie seit Ende Tokugawa entstanden sind, eine Fiihrerpersonlichkeit 
aus dem gewohnlichen V olke zum ~1ittelpunkt haben und auf die Gewinnung 
von ~lassen ausgehen. Neu in der japanischen Religionsgeschichte ist, daB ein
fache Leute aus dem Volke als Religionsgriinder auftraten, sich dabei fiir 
Gottheiten oder als \Verkzeuge von solchen hielten und sich einer messianischen 
Sendung zum Heil der \Velt bewuBt waren. 

B) Allgemeine Charakteristik 

In ihrer Lehre sind die N euen Religionen eklektisch und synchretistisch. 
Neu ist in ihrer Lehre die Kombination alter Elemente zu einer neuen Einheit. 
Auch shintoistische und buddhistische Elemente wurden amalgamiert. Del' 
Grunder del' Sekai-kyuseikyo sagte, er sei Kannon, ein andermal nannte er sich 
den Messias. Tenrikyo verehrte anfangs einen mythischen buddhistischen Konig 
Tenri-o, spateI' einen Shinto-Gott Tenri-o no ~1ikoto. In Seicho no Ie werden 
Jesus, Gautama und Sokrates verehrt. 

Ein weiteres Lehrmerkmal ist die Diesseitigkeit. Die buddhistisch affilierten 
Neuen Religionen wissen zwar von einem Jenseits, abel' im Vordergrunde stehen 
doch immer wieder Familien- und Gesundheitsprobleme. ~lagische Mittel zur 
Erlangung von Gluck finden sich zahlreich, mehr wie bei den alten Religionen, 
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Die groDe Vitalitat del' N euen Religionen beruht auf ihrer Ausrichtung auf die 
Bew~i.ltigung von Diesseitsproblemen, wie sie die Menschen des Industriezeitalter 
haben. 

Eine Typologie der N euen Religionen ist nicht leicht aufzustellen. 1m 
Hinblick auf Lehre, Riten und N achfolgesystem hat man sie in shintoistische, 
buddhistische und christliche Korperschaften eingeteilt, was aber seine ~Hingel 
hat. Es mag dieselbe Tradition gegeben sein, doch unterscheiden sich die Art 
des Griinders, das Organisationsprinzip und die magischen Praktiken. Ander
erseits gehoren Religionen, die diese U nterschiede nicht aufweisen, nicht un
bedingt immer zur selben religiosen Tradition. So stammen Shizensha und PL
Ky6dan beide von der Tokumitsuky6 ab und aIle drei haben bestimmte magische 
Techniken gemeinsam, aber Tokumitsuky6 wird unter Shinto eingereiht, PL
K yodan unter "andere Religionen". Seich6 no Ie, 6motoky6, Sekai-kYllseiky6 
und Ananaiky6 entspringen derselben QueUe und praktizieren dieselbe schaman
istische Kommunion mit der Geisterwelt, aber 6motoky6 und Ananaiky6 werden 
zu Shinto gerechnet, wLi.hrend Seich6 no Ie und Sekai-kyuseikyo zu "andere 
Religionen" gerechnet werden. Tenriky6 z~i.hlte man Jahre lang zu Shinto, wurde 
aber 1970 wegen ihrer allgemeinen Orientierung zu "andere Religionen" gezahlt. 
Eine eincleutige Klassifizierung ist also kaum moglich. Rein praktisch empfiehlt 
sich folgende Einteilung (A.C.A., 1972). 

Griindertypen 
Zwei Grundtypen, eine davon ist eine 

a) "lebende Gottheif' (ikigami). In den meisten F~illen nahm ein Gott 
Besitz vom Korper des Grtinders oder der Grunderin, also Schamanentum. Das 
trifft bei allen Griinderinnen zu, z.B. 

Nakayama \1iki 
Deguchi Nao 
Kotani Kimi 
Naganuma Myoko 
Kitamura Sayo 
N agaoka Yoshiko 

Tenriky6 
6motoky6 
Reiytlkai 
Rissh6-K6seikai 
T ensh6 K6tai-] ingil-kyo 
liyttky6 

Abel' auch mannlichen Schamanismus finden wir unter den Griindern, z.B. 

Kawate Bunjiro 
Deguchi Onisaburo 

( j\fitbegrunder ) 
Nakano Y onosuke 
Okada :Mokichi 

Konk6ky6 
6motoky6 

Ananaiky6 
Seikai-Kyuseiky6 
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Das sind alles FaIle von ikigami oder Gottbesessenheit. Gruppen mit solchel1 
Griindern zeigen eine starke Neigung zur Spaltung. Beim Tode oder sonstigem 
Ausscheiden von solchen Griindern und Oberhauptern kann jeder sagen, er (sie) 
sei besessen. Die Vereinigung hat keine Handhabe, das Gegenteil zu sagen. Die 
Tenrikyo spaltete sich, nachdem Onishi Aijiro einen solchen Anspruch auf Be
sessenheit erhoben hatte. Die Gruppe nannte sich II onmichi (der wirkliche 'Veg} 
'Venn die Grunderin eine Schamanin ist, dann ist es haufig, daB sie einen ~lann 
zum geistigen Partner hat. Bei der Tenrikyo war das Iburi lzo, bei der Omoto
kyo Deguchi Onisaburo, bei der Reiyakai Kubo Kakutaro, bei der Rissh6-kuseikai 
Niwano Nikkyo. Diese NIicinner widmeten sich erst der Organisation der Or
ganisation del' Gbubigengemeinde, wurden religios bewertet und zu :Mit
griindern. 

b ) ~lessianische Personlichkeit. Ein anderer Grundertyp ist es, ,venn der 
Grunder zwar als ~/lensch betrachtet wird, aber den Anspruch erhebt, den \Veg 
der \Vahrheit zu yvissen. Solche Personlichkeiten sind 

Taniguchi ~Iasaharu 
~1iki Tokuharu 
~1iki T okuchika 

(sein Sohn) 
Kubo Tokutaro 
Niwano Nikkyo 
~fakiguchi Tsunesabnro 
Toda Josei 
Ikeda Daisaku 

Seicho no Ie 
Rito no JJ1ichi 
PL-Kyodan, fri~her Hito no ~1ichi 

ReiyLlkai 
Rissho-Koseikai 

S6ka Gakkai 

Bei den groBen Organisation en scheint die Tendenz zu henschen, daB ein 
schamanistischer Grunder-ikigami-einen menschlichell N achfolger h~l..t. So die 
Paare Nakayama ~1iki-Iburi Izo, Deguchi Nao-Deguchi OnisClbllro. In der 
N euzeit tritt Sch:'lll1anismus immer mehr zuriick. In del' Tenrikyo ist er seit Iburi 
Izo yerschwunden, ihre Fiihrer werden von der Nakayama-Linie ausgewahlt. 
Die Nachfolge wird in den Neuen Religionen durch Abstammung yom Griinder 
bestimmt. Nur die Soka Gakkai kennt keine line are Abstammung. Ob sich nun 
der N achfolger als Gott anschaut oder nicht, die N eigung, ihn als solchen zu 
verehren, ist in den N euen Religionen tief eingewurzelt. 

c) Lehre 

In der Lehre herrscht die denkbar groi3te ~Jannigfaltigkeit, aber eine 
Gruppierung nach dem Standard der Lehre ist moglich. Shinto-Gotter und 
Zeremonien uberwiegen. Eine Lehrorthodoxie gibt es im Shinto nicht, soviele 
Lehren wie Lehrer. Allgemein werden Schamanismlls und Ahnenverehrung 
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vertreten. Bei buddhistischer Orientierung sind die Nichiren-Lehren besonders 
zahlreich vertreten, dann Shingon- und Tendai-Richtungen. Die Nichiren
Gruppe:l betrachten die Lotussutra als ihre hI. Schrift und die meisten betonen 
Ahnenkult. Das Christentum spielt bei den N euen Religionen die geringste 
RoBe. Genri Undo ("Urprinzip-Bewegung") der Moon-Sekte (koreanischen 
Ursprungs' hat sich einiges christliche Gedankengut einverleibt. Die "anderen 
Religione:.l·' haben auffallend viele Shinto-Elemente. Ein besonders typisches 
Beispiel Lr Eklektizismus ist Seich6 no Ie. Am originellsten ist die PL-Kyocbn 
mit ih:'c~' .:\uffassullg yom Leben als Kunst. Es gab eine Gruppe, die Elektrizitat 
vere~1rte uEd l.:dison als untergeordneten Gott. Durch aIle Lehren geht ein 
eindeutiger Zug zur \Yeltreform. Die Tenriky6 spricht von yo-naoshi (\Veltver
besserung die Onwtokyo von yo no tatekac (Neubau der \Velt), die S6ka 
Gn!Jai r daf-san-burnmei (dritte Kultur). 

:\Iagisc~1(, Fraktiken del' verschiedensten Art spielen eine groHe Holle. Da ist 
Heilk:::aft von einem Holzl6ffel (shakuji). In der Sekai-KY11seik!Jo halt man die 
Hand libel' den erkrankten Kol'pel'teil, von der Heilkraft ausstrahlt. In del' Toku
mitsuk~r6 und ebenso in Hito 110 r.,1ichi und PL-Kyoclan iibt man das ofurikae 
(Dbert:"agung), wobei die Krankheit auf den geistigen Fuhrer iibel'tragen wird, 
del' die geistige Kraft zu ihrer Dbenvindung besitzt. Seiche no Ie beseitigt 
Kr~',n~\:heit durch Schaffung des richtigen Geisteszustandes. Die Beiytlkai und 
ihre Abz\yeigungen heilen Krankheiten durch Pflege der Ahnenverehl'ung. Die 
Risshli-Koseikai kennt dazu noch Divination mit Ideogrammen des Namens des 
( del' " GL~uhi~~en. Die Soka Gakkai glaubt, daB Unghick von verkehrten Reli
gio:le:l herkommt (auBer ihr selbeI' sind aIle Religionen verkehrt) und durch 
Yerbeugen VOl' dem Mandala, das von Nichiren stammt, verschwindet. Toda 
Josei, del' zweite Prasident del' Vereinignng, bezeichnete dCls 1iwndala (Symbol 
des Universums) a]s eine "Chick erzeuge~1de I\1aschim;" (i1dfuku seizoki). 
Gewohnlich \yurden diese magischel1 Praktikel1, wenn auch in abgev/andelter 
Fol'rn .. von del' Urspnmgssekte iibel'nommen. 

e ) Organisation 

Es herrscht Eltern-Kind-Beziehull.g. Die ?\litglieder sind-die Kinder des (del') 
jenigen, von dem (del') man in die Neue Religion eingefuhrt vvurde. Keine 
geographische Rucksichtnahme. Dieses vertikale Beziehungssystem 1St besonders 
wirksam in Tenrikyo,G Reiytlkai, S07((z Gakkai u.a. Geographische Entfernung 

6) HE,\RY VAS STHAELE,\: The Religion of Divine 'Wisdom. Japan's Most Po\verful Re
ligioci\ ~.l~;v('ment. A comprehensiw study of Tenrikyo. In: Folklore Studies, Vol. 13, Tokyo 
195~1. 
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kann aber auch den Zusammenhalt schwachen. Es wird die Errichtung von 
Distrikten notwendig, die ihrerseits in Konflikt mit der Zentralleitung kommen 
konnen. Zum N achteil des Ganzen kann sich bei schwacher doktrinarer Bindung 
emotionale Verbundenheit entwickeln, wenn ein "geistiger Vater" zuviele 
"Kinder" hat. Auf diese vVeise splitterten von der Reiyukai ab Rissho-Koseikai, 
Shishinkai, Myochikai, Busshogenenkai und Kodo Kyodan. Nur eine kleine An
zahl von Neugrundungen organisierte sich nicht nach dem Eltern-Kind-:vlodell, 
so z.B. PL-Kyodan. Neue Anhanger werden durch Laienmitglieder gewonnen, 
die aber nachher keine Verbindung mehr mit ihnen haben. Die Mitglieder 
gehoren zu einer Lokalgruppe, die ihren von der Zentralleitung aufgestellten 
geistigen Fuhrer hat. 

f) Rolle und EinfluB d::l' ?\ euen Religionen 

70-80% der Japaner betrachten sich zu keiner Religion gehorig. Traditionelle 
religiOse Brbi.uche werden aber von einer ~1ehrzahl eingehalten. ~ur eine kleine 
Minderheit lebt nach religiOsen Prinzipien. J edoch viele Leute suchen AnschluB 
an eine Religionsgemeinschaft. Die alten Religionen haben oft ihre Anziehungs
kraft verloren. Die N euen Religionen legen im Allgemeinen mehr \Vert auf 
Propaganda und Verbreitung und kommen den Erwartungen des heutigen "Nlen
schen weit entgegen. Alte Mitglieder strahl en Vertrauen aus. Viele Leute wurden 
von solchen von Trubsal befreit, fanden einen Lebenssinn und geseHschaftlichen 
AnschluB. 

Die meisten der N euen Religionen halten groBe Massenveranstaltungen, die 
Mitglieder werden zum Besuche der groBartigen Zentrale ermuntert, noch 
haufiger sind kleine Versammlungen zum geistigen Training, aber auch um den 
neuen Mitgliedern das Gefuhl der Zugehorigkeit zu geben. Vor der groBen 
Vershi.dterung wurden diese Gefuhle besonders durch die Shinto-Schreine mit 
ihren Clangottfeiern befriedigt, was in der heutigen Zeit den Schreinen immer 
weniger gelingt. Hier schalten sich die N euen Religionen ein. Fur die Lebens
fuhrung richten sich diese vorwiegend nach der tradition ellen konfuzianischen 
Ethik, von der man auch heute noch gern hart. 

Der Anspruch, mit magischen Mitteln Krankheiten zu heilen, verursachte 
einige Aufregung in der Gesellschaft und zu ZusammenstoBell mit medizinischen 
Kreisen. Die meisten neuen Religionsgruppen fordern zu medizinischer Behand
lung und gleichzeitig zur Glaubensheilung (faith healing) auf. Nicht wenige 
Glaubige begnugen sich mit der letzteren allein. Die PL-Kyodan pflegt i\tedizin, 
aber andere Gruppen kennen keine klare Grenze zwischen vVissenschaft und 
religiOsem Glauben. Die Soka Gakkai politisiert, hat dazu in der Komeito eine 
Partei gegrundet, die durchaus ernst genommen werden muB. 
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g) Einige der wichtigsten N euen Religionen 

Ein vollshindiges Kompendium der Neuen Religionen hier unterzubringen, 
wurde unseren Rahmen sprengen. vVir konnen nur einige wenige Profile von 
solchen zeichnen, c:ms denen das \\1 erden und Funktionieren einer N eugrundung 
ersichtlich wird. 

g) Konkokyo, ein Beispiel 

1m \Verdegang der Konkokyo finden wir Verschiedenes, das allen religiosen 
Neugriindungen eigen ist: Verwurzelung in einem Teilgebiet del' Tradition in 
Lehre und Tatig,keit, eine charismatische Fuhrerpersonlichkeit mit tief erlebter 
religiOser Erfahrung, rege vVerbettitigkeit, ~1itgehen mit der Zeit.7 

Die Konkokyo wurde immer zu den 18 Shinto-Sekten gez~thlt. Ihr Grunder 
Kawate Bunjir6 war geboren am 29. November 1814, also zur Zeit als Hirata 
Atsutane auf dem Hohepunkt seines Einflusses war, vierzig Jahre vor dem 
Eintreffen von Commodore Pern's schwarzen Schiffen. Der Geburtsort war das 
Dorf Urami im Lande Kibi at; der Inlandsee, heute zul' Okayama-Prafektul' , -
gehorig. Urami ist ein ruhiger \Veiler in del' von Bergen umrahmten Asakuchi-
Ebene. Der Hauptgott war dort Kibutsu Hiko no Mikoto. Honen Shonin 
stammte ebenfalls von hier. Er stellte sp~i.ter die Amida-Anrufung iiber aIle 
anderen Dbungen. Aus Kibi stammt ferner Kurozumi :M unetada (1780-1850). 
Seine Sekte war die erste der Shinto-Sekten, die von der ~feiji-Regierung als 
selbstandiger Verband anerkannt wurde. Kurozumi fiihIte sich schon mit neun
zehn J ahren zum Gottsein berufen, libte strenge Askese und Selbstkultur, hatte 
ekstatische, mystische Erfahrungen; verehrte die Sonne als I\lanifestation von 
Amaterasu, wurde davon besessen, damit identisch, wurde so Erloser del' :\fen
schen. 

Kawate Bunjiro fand eben falls den lebendigen Gott, Tenchi Kane no KamL 
Den Bauern ging es schlecht, Bunjiro verkundete ihnen die "Elterngottheit des 
Universums" (Tenchi no oya no kami). Bunjiro war del' zvveite Sohn von Kantori 
J {lhei und des sen Frau Shimo, wurde als Kind Genshichi genannt, doch vvurde 
sein Name mehrmals geandert. :Mit zwol£ J ahren wurde er von einem wohl
habenden Bauern Kawate Kamejiro adoptiert und dann Kawate BUlljiro genannt. 
Er lezte in Otani, nicht weit von U rami. 

In Bunjiros Kindheit war Otani ein kleines Dorf. Heute heiJ3t es Konko zu 
Ehren seines religiosen Lehrers. Es hat 13.000 Einwohner, Gesch~iJtsleute und 
Bauern, ist das nation ale und internationale Hauptquartier der Konko-Religion. 
FrLiher stand da nul' ein Schrein Hir eine lokale Gottheit. Jetzt stehen ver
schiedene sakrale Gebaude, die einem universalen Gott geweiht sind, del' in 
Kawate Bunjiro seinen menschlichen Partner fand. 

7) D. S. SCH~EIDER: Konk6k!Jo. A J apane~e Religion. Tokyo 1962. 
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1m spateren Leben ~i.nderte Bunjiro mehrmals seinen N amell, 1868 erhielt er 
den bedeutungsvollsten. Er war uberzeugt, daB die Gottheit durch ihn sprach 
und daB sie sich fur das vVohlergehen kommender Generationen auf ihn verlieB. 
Ab 1868 nannte er sich Ikigami Konko Daijin, "der lebende Gott, der groBe 
Konko". Als Bauer war er bekannt als Kawate Bunjiro, als Grunder einer Re
ligion geht er lmter dem Namen Konko Daijin. Als Knabe wurde er auch "der 
fromme Bun" (Shinjin BU~1) gen~nnt, \veil e1' die religiosen Verp£lichtungen 
andachtsvoll einhielt. 

:Mit sechs J ahren hatte er die Blattern, worauf er lange schwach blieb. Er 
war ein ungewohnliches Kind. VVenn er nicht auf dem Felde arbeitete, zog er 
sich gedankenvoll in die Einsamkeit zuriick. Zugleich '.'/ar e1' aufme~'ls:IU HiI' 

die Xoten anderer. :Mit dreizehn Jahren ging er in die Schllle von Ono :Mitsuei
mon, einem Hi.higen Lehrer, del' sich auskannte in Astronomie, Literatur, Zen
Buddhismus una den damaligen N aturwissenschaften. Er lernte Astrologie aus 
einem Buche von Shibuk:1\va, einem Beamten des Bakufu, und \vlude Schuler 
der Familie Tsuchimikado, die verantwortlich war HiI die \Vah~'sagerei und 
dafiir Lizenzen ausstellte. E1' flihrte neue Bewasserungsmethoden ein, verstand 
Felder anzulegen und Dberschwemmungen vorzubeugen. Ono ~1itsueimon 

wurde deshalb 1840 zum Oberberater del' Provinz ernannt. Unter ihm studierte 
Bunjiro die damalige vVissenschaft. 

In den Dorfern hcrrschte viel Abcrglauben mit ghicklichen und unghicklichen 
HimmelsrichtungCl1 und Ta~en und Vorzeichen, ein Labyrinth von Angaben der 
Astrologie -tiber Schickso.l. Es gab Geister des \Vetters und der Ernte, der Haus
altare del" N achbarn, des Kochfeuers und des Kochtopfes. Ein geheimnis1,'01ler 
Geist waltete libel' den G~i.rungsproze.B des eingemachten Gemuses. Es g~lb 

Geister der Aussaat und des Erntefestes. "Del' Fromme" (Bunjir6) ging nach 
del' Arbc~t Yon Tempel zu Tempel und von Schrein zu Schrein, betete um Kraft 
fur seinen Sc11\Vachen Karpel' lEld um Be\'lahrung VOl' den Gefahren der Gcister
welt. Dicse Geister wollte er besanftigen und suchte eine Formel, mit ihnen 
zurecht zu kommen. Die ymnabushi (Bergasketen) und hijiri (\;Y anderheilige ) 
und die yin-yang-Experten glaubten fiir Gluck und Ung,luck zushlndig zu sein. 
Diese Fij,hrer des Volkes, die aus dessen Aberglauben Nutzen zogen, lasteten 
wie ehl schwerer Druck auf den Glaubigen, zum Leidwesen von Bunjiro. 

N ach der chinesischen Kosmologie hing jedes Vorkommnis del' N atur und 
des Lebells von yin und yang ab, dem negativen und positiven Naturprinzip. 
Bunjiro wuBte von den Flinf Elementen (go-gyo, tVu-hslng) Holz, Feuer, Erde, 
:Met~ll und \Vasser, daB sie durch ihre Kombinationen aIle N aturvorgange hevor
bringen. Seit dem 6. J ahrh. waren in Japan Fachleute gesucht, die sich da aus
kannten. \Vahrsagebiicher, Kalender und allerlei !\Iedizinen kamen in Umlauf. 
Gefordert von Prinz Shotoku wurde die yin-yang-Kunst schon in der Nara-Zeit 
(710-784) gci.ibt. In del' Kamakura-Zeit erschienen dariiber die ersten Bucher 
im Silbenalphabet (kana), sodaB del' Zugang zu diesel' \Vissenschaft allgemein 
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wurde. 
Bunjiro \vu13te, daB alle Dinge im offentliehen und privaten Leben von den 

Kombinationen von kosmisehen Prinzipien und Faktoren abhangen. Als ony6d6 
sehlug sieh die \Vahrsagekunst wie eine Epidemie nieder auch ill den Ebenen 
und Bergen von Kibi. Bunjiros Nachbar Kurozumi j\:fulletada betrieb die 
Hexagramm- und die Trigramm-Kunst, urn zu Chick zu kommen. Bunjiro fand 
mit dieser Kunst keine Sicherheit, die D~i.monenwelt beunruhigte ihn nach wie 
vor. 

Konjin ist Ushitora no Konjin, "i\letallgott des Nordostens". Hier ist die 
~lacht des yin, des negativen, dunklen, sehwaehen Prinzips konzentriert, hundert 
D~i.monen gehen durch clas Nordosttor. Konjin bleibt abel' nicht immer ~m selben 
Platz, er zieht jedes z\veite und dritte Jahr naeh Norden, jedes erste und vierte 
J ahr naeh Osten, jedes Hinftc J ahr n<1.ch Siiden. ~1an muG diese periodisehen Be
wegungen kennen, denll ignoriert mCln die richtigen Kalendertage, folgt Strafe 
vonseiten Konjins. Das ist wichtig bei Hausbau, Reisen und Heiratcn, Irrtum 
ist verh~lngnisvoll. Del' Bauer muB immer fragen: wie sind heute die Vorzeichen. 
Konjin zieht herum naeh Unterlassungen und Fehlern aussch~1.u(:'lld. Sieben 
Craber, llicht nur eines, ml:sse:I bei Unterlassungell gegraben werde~1. I-lilfreieh 
sind in der Vermeidung von Fchlern andere damonische Geister, Tenchijin, 
Toshitokujin und Dokujin. 'Venn in der Familie des Sehuldigc:l kein Todesfall 
eintrifft, dann verendet auf jedcn Fall ein pferd odeI' ein Rind odeI' dus Ungluck 
trifft den N achbarn, der dann stirbt. Die besten Kopfe plagten sich voll Sorge 
mit s01chell dunklen Problemen. Ein besonderer Gebetsspruch-Koiljin-uoke 
(Konjin-Abwehr)-wurde manchmal Ullter umsbindlichen Zeremonien ang:~'wandt. 
Konjin taucht in der Heian-Zeit das erstemal auf, bis ins 20. JahIl1. wurde an ihn 
geglaubt. 

In solche1' Athmosphure verbrachte Bunjiro seine J ugend. 1836 stci.rb sein 
Vater und Bunjiro i.ibernahm das Anwesen. Er heinltete die achtzehnphrige 
Taseko, die alteste Tochter Vall Furukawa Yaozo, eines Bauern im selben Darfe. 
Auch verheiratet "val' Bunjiro ein guter Blirger, vOlbildlich in FleiG und l\ilitsorge. 
1839 wurde ihm sein erster Sohn geborel1, spater folgten vier Sbhne und drei 
Tochter. Bei all seinen Sorgen als Familienvater und Landmann ktirrnnerte sich 
Bunjir6 ,,:eiterhin um Cotter und Buddhas und opferte jeden ~.1orgen VOl' seinem 
HauS~lL~~t Speise und Trank, jeden Abend betete er zu1' Beruhigung del' Geister, 
die sich in seinem Lande herumtrieben. El' vermied kultische Unreinheit, die 
mit Lebe11skrisen verbunden ist, und besuehte h~iu£g die Sehreine der Naeh
barsc~w.ft, um zu opfern; wallfahrtete anch zum Ise-Sehrein und 1846 besuchte 
er die 53 Tempel in Shikoku, die durch Kobo Daishi beruhmt vvul'den . 

.\"aeh seiner Rliekkehr von Shikoku wurde Bunjiro seine erste Tochter 
geboren, die abel' ein Jahr sp~i.ter starb. Zwei Jahre spater wurde sein vierter 
Sohn geboren, abel' im n~i.ehsten Jahre starb der zweite Sohn im Alter von neun 
J ahren. So fehlte es nieht an Familiensorgen und U nglueksfallen. Bunjiro wu13te~ 
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daB dahintel' del' Fluch von Konjin stand, urn dessen Gunst er sich erst recht 
bemuhte. Es kamen ihm aber noch mehr Sorgen ins Haus. In den J ahren 18.50-
1855, del' Inkubationszeit der Konk6kyo, erkannte Bunjil'o, daB del' Gegenstand 
der Angst und Furcht eine ~lacht war, zu del' er sich wandte und die er zu 
seiner eigenen machte. Bevor das geschehen konnte, traten Krankheiten und 
Todesb.11e und der Verlust von Besitz ein. 

1m fruhen Sommer von 1950, nachdem Bunjiro sein Haus umgebaut hatte, 
wiiteten die Blattern im Dorfe. Mehrere nahe Verwandtc starben hintereinander 
und innerhalb VOll zwei J ahren verlor er sein Vieh. In seiner tiefen Trauer konnte 
er den Anblick der toten Tiere nicht ertragen. Er war iiberzeugt, daB er Konjin 
beim Umbau seines Hauses beleidigt haben muBte. Umso mehr betete er am 
Schrein diesel' unbekannten und unheimlichen Gottheit. 

Am 2:5. IV. 19.5.5 (Ansei 2) in seinem 42. Lebensjahre erkrankte BunjinJ an 
einem heftigen Halsleiden, sodaB er weder schlucken noch sprechen konnte. Also 
wieder ein Fluch von Konjin. 1m Leben des Menschen ist das 42. Jahr das 
kritischeste und unghicklich (yakudoshi). Zu Beginn des Jahres hatte sieh Bunjiro 
vorgesehen und einen \Vahrsager befragt, abel' nun wurde er schwjcher und 
schwacher. Als er dem Tode nahe war, kam die Krise im Leben Bunjiros. Ein 
Schwager namens Jiro betete standig um seine Genesung. Am Abend des vierten 
Tages der Erkrankung fiihlte sich Jiro inmitten der Gebete und Reinig,ungsriten 
steif, er schaute um sich und rief: "Der Hausherr 11at beim Hausumbau eine 
Beleidigung Konjins begangen". Die Stimme \var scharf und versehieden von 
der Jiros. Dessen Augen waren blutunterlaufen. Die iiberrasehten AngehiSrigen 
riefen aus: "Gottbesessenheitl Gottbesessenheitl ( kamigakari). Der Gott von 
Ishizuki hat sich gemeldet". Dann sagte der Vater von Bunjil'os Frau, ein shIrer 
Bauer, der es wagte, seine ~1itmenschen auch gegen die Gotter zu verteidigen: 
"Beim Umbau des Hauses wurde allcs betreffs der Richtungen eingehalten, 
damit Konjinsama ja nicht beleidigt vverde". Darauf in scharfer Stimm.e Jiro: 
"vV~ihrend du nur sprichst tiber die Einhaltung del' Richtungen, wird dieses Haus 
zugrunde gehen und sein Herr sterben". Bunjiros Hals \val' gesch'.vollcll llnd 
vertrocknet, seit zwei Tagen konnte er kein \Vort sprechen und nicht einmal 
\Vasser trinken. Als er die scharfe Stimme Jiros harte, kroeh cr allS seinem 
Sterbebette heraus, vcrbeugte sich und betete in groBer Demut: "Ieh bitte um 
Vergebung hir die Beleidigung, die ich aus Unwissenheit begangen habe. Ieh 
habe einen elenden Hausumbau vollzogen in meinem Unghicksjahr. Ieh habe 
die Riehtung gelesen und naeh sorgfaltiger \Vahl des Tages gebaut. Ieh baute 
nul' ein kleines Haus urn und Siinder, der ich bin, in welcher Riehtung ieh 
einen Fehler gemacht haben konnte, weiB ich nicht. Die Hiehtungen wurden 
von einem anderen gelesen, ich seIber kenne mieh d~lrin nicht aus. Ieh bitte um 
Verge bung, meines Fehltrittes". 

Dann erkundigte sich die unbekannte Gegenwart durch Jiro genau tiber 
gewisse Pilgerfahrten zu benaehbarten Schreinen und Tempeln, die Bunjiro zu 
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Jahresbeginn im vVinterschnee gemacht und die Gebete, die er dabei gesagt 
hatte. Bunjiro antwortete mit zitternder Stimme, aber klar. Dann wurde der 
Geist immer feierlicher und sagte: "Das ist grundlich gemacht worden. Am 
ersten Tage des fiinften Monates wird dir ein Zeichen gegeben werden. Nach
lassigkeit in der Aufrichtigkeit ware noch schlimmer gewesen wie das Ungluck 
eines unghicklichen Jahres." ~1it diesen vVorten harte die Gottbesessenheit auf 
(\Vm. Th. de Bary, 1958, S.585).8 

Das war Bunjiros erste Erfahrung von Gottbesessenheit, ein \Vendepunkt in 
seinem Leben. J eden Tag und jede N acht sagte ihm die Stimme: "Ich werde 
dir von Gott (kami) eine Gunst (okage) erweisen und dir helfen". Das war 
der Anfang seines Vel'kehrs mit dem kami und ist in del' Geschichte der Sekte 
bekannt als "der Anfang der Gunstel'weise" (okage ukehaiime). \Vahrend dieser 
Zeit besserte sich seine Gesundheit. Aus Dankbarkeit fur eine vollkommene 
Genesung gelobte er, die hundert Bande des shingyo (Gebete) zu singen und 
von fl'iih 111Ol'gens bis sp~i.t in den N achmittag drei Tage im :Mon3.t, am 1., 1.5. 
und 28. Tage diese Dbung zu betreiben. Er wuBte noch nicht sieher, welche 
~1acht ihn festhielt, aber er Bng an, sich mit dieser zu identifizieren, iiberzeugt, 
daB es die Gottheit mit ihm gut meine. Er spurte, daB eine Gottheit sich durch 
ibn bek3.nnt machen wollte. Er splirte Trost und Klarheit liber seine Lebens
aufgabe. Drei J ahre sp~iter teilte ihm sein Schwager Jiro mit, daB er einen Altar 
fur Konjin lx-men solI. Ein .T ahr spater wurde ihm eine Tochter geboren. Bunjiro 
sah das aIs Gunst der Gottheit an, deren Altar er dann erneuerte. \Vahrend 
dieser Zeit hihlte er Kraft und vVillen der Gottheit durch seine Hande. vVenn 
er mit gefalteten H~lnden vor seinem Hausaltar betete, fuhlte er die merkwlirdige 
Bewegung der Gottheit in sich. vVenn sein Gebet erhort wul'de und der vVille 
del' Gottheit bekannt gemacht worden war, bewegten sich seine Hande von 
selbst aufwarts; wenn sein Gebet nicht erhort worden war, Belen sie herunter. 
So konnte er ~1ittler sein fur die DorfIer. 

Am 21. VIII. 1858 zundete Bunjiro Kerzen auf dem Hausaltar an und sagte 
Gebete her. Da horten sein \Vorte von seIber auf und die vVorte des Gottes, 
der ihn zu seinem GefaB erklarte, kamen aus seinem Munde. 1m Herbst 1858 
wurde Bunjiro "der erste Schuler des Gottes" (kami no ichi deshi). Zu dieser 
Zeit erreichten ihn wieder die 'Vorte des Orakels und forderten ihn auf, morgens 
friih aufzustehen und in das Zimmer hiromae (ein Gebetszimmer) zu gehen. 
Nach dem Gebet sollte er aufs Feld zur Arbeit gehen. Von dies em Tage an 
verdoppelte er seine BuBlibungen und arbeitete auch im kalten '''inter barfuB. 
Gegen Ende des J ahres erfuhr er in Ekstase, wie er ein lebender Gott (ikigami) 
wurde und die Gunst des Gottes im vollsten AusmaB erhalten hatte. Als Z~ichen 
diesel' Besessenheit befahl ihm die Gottheit, seinen N amen zu andern in Bunjiro 

8) H. VAX STRAELEN and C. B. OFFEXEH: Modern Japanese Religions. Tokyo 1963, 
63-70. 
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Daimy6jin "der groBe, erhabene Gott Bunjir6". Leute von nah und fern b1men 
zu ihm urn geistige Fuhrung und praktischen Rat. Die yamabushi und andere 
Religionsdiener kritisierten ihn scharf, aber er war bereits fiir Hunderte ein 
Fuhrer. 

Am 7. VII. 1859 (Ansei 8) wurde es Bunjir6 gestattet, den Gottesnamen 
Konshi Daimyojin anzunehmen. Von da an nannte er die Gottheit in ihm Kane 
no kami (~1etallgott). Der Gott hatte Einheit in ein zerissenes Leben gebracht. 
Er flihrte seine Familie in den Glauben ein, die Dorfleute kamen weiterhin zu 
ihm mit ihren Noten und Sorgen. 1m Spatherbst desselben Jahres nach Beendi
gung der Feldarbeiten mu13te skh Bunjir6 entscheiden, entweder Bauer oder 
Vertreter des Gottes zu sein. Am 21. X. 1959 entschied ein Orakel: den Gott 
bekal1nt machen geht vor. So ist 1859 das Griindungsjahr der Konkokyo. Der 
Griinder \vurde angewiesen, ein gohei (Biindel von Papierstreifen) in funf 
Farbell zu machen und es auf das Altarbrett zu stelle11. Das Orakel sagte ihm 
d"~nn, daD er sich ausschlieBlich dem Gottesdienst widmcn solI. Seine Bczielnmg 
:'.um Komi \val' die cines Sohnes zum Vater. 

Bunjh'r) gehorchte. Er iibergab das Bauerngut seiner Frau und clem dritten 
Sol-m. Eirl Zimmer seines Hauses wurde ~leditationshalle (hiromae), dahin zog 
er sich zuriick. 1m selben Jahre begann Bllnjir6 mit sanro oder olwmori, das ist 
Zllrtickgezogenheit in einem Tempel oder Schrein zu Andachtsiibungen. Er war 
~1ittler zwischen Gott und den ~1enschen ge\vorden. Am 15. XI. 1869 zog er sich 
in die \fcditatiol1shalle zurjck llnd blieb dort bis 1883. Cing seIter! berans. Tag 
und N acht blieb er in Gemeil1schaft mit dem Gott und versorgte die Besucher 
und hatte gc-)ttliche Eingebungen. 1864 sagte ihm ein O:::2.kel: "Konjin no kami hat 
keinen Tempel llnd keinen Schrein in Japan, baue mil' einen Schrein 12 X 12 
Fu13, Hirc!,te dich nicht, ich beschiitze dich und die Gbubigen". SchlieBlich gab 
die Regienmg 1867 die Erlaubnis zum Bau, abel' del' Bau kam nie zum AbschluB 
wege'1 bbseil \Villens des Unternehmers. Bunjir6 war davor von Konjin ge\yarllt 
worden. Im selben Jahre wurde Bunjiro das Bad verboten, nul' noch einmal 
durftc e1' vor seinem Tode ein Bad nehmen. Ein Orakel verbot ihm das ~loskito
netz. Einmal muHte el' friihmorgens ins N achbardorf Tamajima gehen, um eincn 
,~OO Yen-Sc:,cin zu suchen. 

Bunj.:rJs Ansehen stic!, zugleich auch seine Ges;nerschaft. Sein Schrein wurde 
liberfalle~1 und seine Ard1~i.ngerschaft verpriigelt. Die yamabushi r.anntCl1 ihn 
verruckt, ei~len Betrllger mit Teufelspakt. Dberzengt von seiner Gottbesessenheit 
i:inderte e1' den ~amen seiner Gottheit in Tenchi Kane no kami (wortlich "~letall
gott des Universums"), die Lr ihn die Elterngottheit des GroBen Universums 
war. Er stemmte sich immer mehr gegen den Aberglauben seiner ~1itmenschen. 
Er war gegen Zauberspriiche, gegen gluckliche und unghickliche Tage, gute und 
schlechte Vorzeichen, gute und schlechte Hichtungen. Diese Dinge taten nach 
ihm del' Ehre seines Gottes Abbruch. 

Es ging dem Ende der Tokugawa-Herrschaft entgcgen. :Nlutsuhito wurde aJs 
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122. Kaiser am 31. X. 1868 inthronisiert. Das Amt fur Gotterkult, 645 in der 
Taika-Reform errichtet, wurde neu belebt. Der Ryobu-Shinto wurde abgeschafft, 
also keine Verschmelzung von japanischen Gottern mit Buddhas und Bodhi
sattvas mehr. Am 3. II. 1868 wurde die Regierung in acht Abteilungen gegliedert, 
die wichtig,ste davon war die fur Gotterkult. 

1867 bewarb sich Bunjiro urn Zulassung als Shinto-Priester, urn MiBverstand
nissen uber seine Lehren auszuweichen. Er wurde als Shinto-Priester anerkannt. 
1868 teilte die Regierung die religiOsen Organisationen in Shinto, Buddhismus 
und Christentum ein. :Mangels einer besseren Klassifikation wurden die Shinto
Gruppen in Schrein-Shinto und Sekten-Shinto eingeteilt. 1m Innenministerium 
wurde ein Shinto-Bureau eingerichtet, das 1886 ersetzt wurde durch das Shinto
honkyoku (Shinto-Hauptamt). Durch diese Anordnung wurde den unorthodoxen 
und volkshimlichen Shinto-Gruppen ein unabhangiger Status verliehen. Sie 
wurden dann "Selden-Shinto" (shtlha-Shinto) genannt. 

Bunjiro weigerte sich, :Mitglied del' approbierten Priesterschaft zu werden. 
\Veg,en seiner unabhangigen Haltung und Lehre wurde er haufig geriigt, zeit
weilig \vurde ihm die Verbreitung seiner Lehre verboten. Von Oktober 1876 
an durfte er unter Regierungsschutz in der Okayama-Prafektur offentlich lehren. 
1883 herrschte in Okayama hundert Tage Trockenheit mit groBer HitzE'. Der 
korperlich schon geschw~i.chte Bunjiro wurde oft gesehen, wie er sich zur :\ledita
tionshalle schleppte, um seiner Verpflichtung nachzukommen. Am 29. September 
konnte er seine Funktionen nicht mehr ausuben. Nach 25-Fi.hriger Predigtt~i.tig
keit starb er am 16. X. 1883 (~1eiji 16). Am l. I. 1883 hatte er eine Offenbarung, 
daB das neue J ahr sein letztes sein werde. Er diktierte seinen engsten Vertrauten 
den groBten Teil seiner Lehre, \voraus nachher die Schriften del' Konkokyo 
zusammengestellt wurden. Am 2. VII. begann er sein 100-tagiges Fasten als 
Vorbereitung auf seinen Tod. Er starb am letzten Tag mit den 'Vorten: "Aa, 
kokoro yasushi-O, wie ist es mil' leicht urns Herz". Er wurde auf dem Berg 
Yuzaki begraben. Heute steht dort ein Schrein fur seine Glaubigen. Kawate 
Bunjiro hinterlieB seinen Anhangern die Versicherung, uberall hinzugehen \vohin 
er gerufen wird. 

Eine Organisation hinterlieB Bunjiro nicht. Eine so1che \vurde erst g,eschaffen 
von seinen Schiilern Sato N orio, Shirakami Shinichiro und Kondo Fujimori im 
Verein mit Bunjiros Frau Isshi Daijin (wortlich "Einziges Kind GroBe Gottin") 
und seinen drei Sohnen Kaneyoshi, Hagio und Ieyoshi. Die neue Gemeinschaft 
wurde formell gegrundet in einer Versammlung am 18. VI. 1885 unter dem 
Namen Konkokyo. Als diese Religion 1900 (:Meiji 33) unabh~tngig wurde und 
unter die Turisdik60n des Shinto-Amtes karl1, wurde I-Iagio deren Oberhaunt mit 
dem Titel

J 

Daijin ("Groner Gott"). ~ "-
Von den politis chen Ereignissen anscheinend nicht beruhrt revidierte die 

Sekte ihr Lehrsystcm, d~s in den Konkokyo-kyoten ("Kompendium del' Lehre 
vom Golde~en Lichte") niedergelegt und von der Zentrale (H ombu-kyocho ) 
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herausgegeben wurde. Davon behandelt del' erste Absehnitt die gottliehe 
Berufung des Criinders und seiner Familie. Die anderen Absehnitte bestehen 
aus Lehrsentenzen und Maximen, die einen gereinigten Cottesbegriff aufweisen, 
die Cute und Allgegenwart Cottes betonen, Au13erungen iiber die Vaterliebe 
Gottes kHngen geradezu an das Christentum an. Dem Griinder Konko Daijin 
£alIt eine Vemittlerrolle zu. Tenehi Kane no Kami ("der goldene Gott des Uni
versums") gab kund: "Dureh Konko Daijin (Kawate Bunjiro) seid ihr imstande, 
die Gunst von Tenehi Kane no Kami zu erlangen. Dureh Konko Daijin ist Kami 
( Gott) del' \Velt bekannt geworden. So wohl er wie seine Kinder sind Konko 
Daijin zu groBem Danke verpRiehtet ... In Zeit en del' Not braueht ihr nieht 
Tenehi Kane no Kami anzurufen. Bittet bIos Konko Daijin und er wird meine 
Gunst gew~i.hren." Dureh gottliehe Offenbarung wird also der Griinder als Ver
mittler del' ~'lensehen zur Gottheit ausgewiesen. 

Die 92. Sentenz b.13t aufhorehen. "Es gibt nur einen Kami. Daher kann er 
uberall verehrt werden, nicht nur in del' heiligen Halle von Konko Daijin". 'Vir 
sehen, daB del' Gottesbegriff einen weiten Entwieklungsweg durehgemaeht hat, 
ausgehend vom geLi.hrliehen Gott del' N ordostriehtung. Diesel' Riehtungsgott ist 
mit allen anderen Riehtungs- und sonstigen Gottern versehwunden. Kein vVandel 
del' Gotter, sondern ein Ersatz der vielen Gotter dureh einen Gott. Zugleich 
ist es ein entseheidender Glaubensartikel, daB ein Kawate Bunjiro als erster in 
vollem AusmaB die Gunst del' Vatergottheit des GroBen Universums empfangen 
hat. Dieser behitigt sieh aueh naeh seinem Tode 188.3 als Vermittler, wann und 
wo immer er angerufen wird. Zu Lebzeiten war Konko Daijin mehr als nul' 
Prophet oder Ratgeber, er war ein "Iebender Gott" (ikigami), :~'vlenseh und 
Gott zugIeieh. 

Die Konkokyo wurde begrundet auf del' Offenbarung des Vater-Kami an 
Kawate Bunjiro als dessen Vermittler. Heute grundet sie auf del' fortgesetzten 
Vermittlung ihres Grunders. Leute, die heute Gesundheit, \Vohlstand und eine 
vornehme Personliehkeit suehen, brauehen nul' den \Veg del' Konk6kyo zu gehen. 
Die Vennittlerhitigkeit des Grunders ist Teil des gottliehen Prinzips. Bunjiro ist 
Substitut HiI' den Betel' und fur den Kami. Die Konko-GHiubigen Rnden Ver
mittlung am Geburtsort von Kawate. Del' Enkel des Grunders, Konko Setsutane, 
bessel' bekannt als Konkosama, dient als Vermittler jeden Tag, schon 66 Jahre 
lang. Da sitzt ein freundlieher Aehzigjahriger in del' Vermittlungshalle hinter 
einem Vermittlungstiseh (kekkai), empfangt Leute von fruhmorgens bis Sonnen
untergang schon von seinem 14. Lebensjahre an. Wegen seiner Aufriehtigkeit 
und seiner Verantwortung fiir uber eine Million Glaubigen wurde er 1960 zu 
den zehn einfluBreiehsten religiosen Fuhrern Japans gezahlt (Bunge'i Shun;Ct, 
Juli 1960). 

Schon 1959 hatte Konkokyo 1600 Kirchen ( Kyokai) , in jeder sitzt ein 
Priester Tag und N aeht als Vertreter des Griinders in del' Vermittlungshalle. Er 
sagt niehts, abel' aIle sehauen zu ihm auf urn Fiihrung. Del' Vorgang ven'at 
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magisches Denken. Das Beten zum Vermittlergott bewirkt alIein schon die 
Fuhrung. 1959 anhi.Blich des 100-jahrigen Jubilaums del' Grundung del' Konko
Religion ermahnte del' damalige Fuhrer derselben die Zehntausende von Pilgern 
aus Japan, Hawaii und den Vereinigten Staaten zu groBerer Treue in del' Ver
mittlung. Er sagte (gekurzt): "reh bin dankbar, daB ein \Veg gebahnt wurde 
fur die Vermittlung von Ikigami Konko Daijin, sodaB es fur Gott und :~vfenschen 
ermoglicht wurde, gerettet zu werden und zu existieren und daB uns in diesen 
hundert J ahren unermeBlicher Segen gespendet wurde. vVir miissen noch treuer 
die Lehren del' Konko-Religion leben." 

Gott ist abel' naeh diesel' Lehre kein absolutes, transzendentes vVesen. Gott 
kann seIber auch nicht ohne die Mensehen existieren. Ohne der Menschen :Mit
wirkung kann er seinen Willen nicht verwirklichen. Er braucht die Vermittlung. 
Die Existenz von Kami hangt ab von der BlUte seiner Kinder, so wie Eltern 
und Kinder sich in ein und das selbe Ghick teilen. Ein Vater existiert nur durch 
seine Kinder. Nichts in del' Welt kann existieren ohne dieses gegenseitige Auf
einander-Angewiesensein zwischen Vater-Gott und seinen Kindern. 

Abel' auch im Verhaltnis der .Menschen untereinander gilt, daB niehts Ul1-

abhangig vom Gesetz des gegenseitig Abhangigseins existieren kann. Das Har
monisieren und VervolIkommnen des Familienlebens ist del' erste Schritt dazu, 
das Leben sinnvoll zu gestalten. Der Grunder del' Konkokyo lehrte, daB erHilltes 
Familienleben und Friede im Einklang mit dem ersten Prinzip des Glaubens 
stehen. In del' Familie mussen Eltern und Kinder, Mann und Frau, Bruder und 
Schwestern einander glauben, lieben und sich helfen. vVenn diesel' Glaube in 
del' Familie geformt wurde, dann wird die Lehre des Grunders ins Leben uber
setzt und es macht sich in del' Gesellschaft fuhlbar, daB es unter del' Sonne 
keine Fremen gibt. AIle Menschen sind ko-existent, bedingen sich gegenseitig 
in ihrer Existenz. 

In ihrer leichten Verstandlichkeit und Lebensnahe erinnern solche Lehrsatze 
an die Ausspruche der Laienlehrer der Shingaku (Herzenswissenschaft). Be
wegung del' spateren Tokugawa-Zeit. DaB die Denker del' Konko-Religion uber 
das kosmisehe Prinzip nachgedacht haben, liegt klar zutage. Die Lehre von 
einem Vermittlergott-Konko Daijin-IaBt an christliche Entlehnung odeI' Anglei
chung denken, aber ob, wie, wann und wo eine solche stattgefunden, laBt sich 
noeh nicht sagen. 

Der Gott Konjin hat sich aueh anderen Menschen geoffenbart. Er besuehte 
N ao Deguchi, urn ihr zu offenbaren, daB die Welt, die durch bose Geister 
verunreinigt worden war, gerettet werden muB. Deguchi griindete die Omoto
kyo, eine Sekte, die heute an die 200.000 Glaubige hat und Konjin als ihren 
Gott verehrt. Die Griinderin war in del' Kyoto-Prafektur geboren. Auch ihr Leben 
war voll von U nghicksfalIen, Sterbefalle in del' Familie, Krankheit und Armut. 
Bei alIer Not und U nterdriickung war sie ein gehorsames Madchen und dann 
fleiBige Frau eines ~Mannes, dem seine Familie ganz gleichgultig war. 1892 
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geriet die Frau in Besessenheit durch Ushitora no Konjin, dem Gott im Nord
osten. Del' Gott kundigte eine Neuschopfung der \Velt an. Deguchi propagierte 
von da an die neue Sekte furchtlos. 

1912 wurde eine fromme Frau von einem Gott Unigami Itoko besessen. Das 
war fur die Frau der Anfang von Offenbarungen. Zwei Jahre spateI' stiegen 
Konjin und del' tI'aditioneIle Weltordner Izanagi in sie nieder und machten sie 
zu einem Schrein. Das war der Beginn einer neuen Bewegung na111ens Shinto 
Shinky6 (Neue Shinto-Religion) mit einem Zentl'um in del' Hy6go-Pr~ifektur) 
(\Vatanabe Baiyu, 19:57, S.1.53 f.) 

Die Konkokyo ging libel' den alten \Veltordnel'gott del' \1ythen hinaus. 
Bunjiro Iegte die Idee von KCl1ni neu aus als den gutigen Vatergeist des r niver
sums. Tenchi Kane no Kami ist das kOs111ische Prinzip, hataraki, T~i.tigkeit, 

Bewegung, die durch die ganze \Velt und die Arbeit des Menschen geht. Dieses 
agens ist auch nach dem Tode des ~fenschen hi.tig, deshalb Ahnenkult. Del' 
;\1ensch Iebt ewig und ist Gegenstand del' Verehrung, weil er ein gL1ttHches 
Prinzip verkorpert, das nicht stirbt. 

Die Gottlichkeit des Griindel's ist nach neueren Erklarungen nicht sein 
ausschlieBliches Privileg. Sie ist auch anderen erreichbar dul'ch geistige Disziplin 
und Hingabe. Schon wahrend Bunjil'os Lebenszeit wurden mehl'ere ...-\.nh~i.nger 
"Iebende Gotter" (ikigami). Del' Grunder behandelte auch Frau und Kinder 
als 7wmi. Strikte theologische Verbindlichkeit im Gottesbegriff ist nkht zu Enden. 
Anfangs ~!leiji nahm die KonJ..,~oky6 drei Shint6-Gottheiten als \!anifestationen 
von Tenchi Kane no Kami an, n~imlich den "GroBen Sonnengott" (Hi no 6-111i
kami), den "GroBen \fondgott" (Tsuki no O-mikami) und de~l "GroBen 
Erdgott" (Kane no O-mikami). Diese Anpassung muBte die Sekte vollziehen, 
um mit del' Regierung ins Reine zu kommen, die Religionen nul' anerkannte, 
wenn sie Shi~1to-Gotter verehrten. Ab 1945 galt diese Bedingung nicht mehr 
und Aushilfsgotter wurden fallen gelassen. Die Lehrer der Konkokyo hatten ,·on 
dieser Trinitat auch fruher nie Gebrauch gemacht. 

Die Konkokyo hat bei GeschMtsleuten und in Unterhaltungsberufen die 
meisten Anhangcl', man sagt dies en warme Freundlichkeit nacho Leben im 
Einklang mit del' Vernunft, die das All regiert, und gelebt mit einem aufrichtigen 
Herzen ist das wahre GIaubensIeben und unser wahrer Lebenszweck. Das 
erinnert an die Shushi-Philosophie. Solche \1aximen werden von einem For
schungszentrum del' Konko-Religion formuliert. \Vie diese sich heute versteht, 
hat sie jeden Ethnozentrismus abgestreift und ist als optimistische und SV111-

pathische Vernunftreligion fur aIle \Velt offen.9 

9) ibid., S.63-70. 
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h) Einige andere Beispiele 

Die Grunder der neuen Religionen hatten am Rande der EXlstenzmoglieh
keiten durchwegs seIber schwer unter den Harten des Lebens zu leiden und 
wuBten um die Not der Menschheit, der zu steuern sie sieh dann entschlossen. 
Betrachten wir als ein anderes typisches Beispiel dus Schicksal der Grunderin 
der Tenrikyo ("Religion von der gottlichen \Veisheit") Nakayama ~Hki.l° Ihre 
Mutter war eine fromme Buddhistin und Miki wollte in ihrer Jugend Nonne 
werden. Sie neigte fruh zu \Vohltatigkeit. Mit vierzig J ahren hatte sie einen 
Sohn und funf Tochter geboren. Zwei Toehter starben ihr innerhalb von ftinf 
J ahren weg. Ihr ~1ann hielt die eheliche Treue schlecht, die verschw~i_gerten 
Verwandten stellten hohe Anforderungen an sie. Die Krise ihrcs Lebens stellte 
sich in ihrem 41. Lebensjahre ein. 1m Herbst 1837 zog sich ihr Sohn Shllji bei 
del' Feldarbeit ein schweres Beinleiden zu. Arzte konnten nicht hel£en. Der 
"\Vanderpriester Nakano Iehibei wurde gebeten, ein Heilritual zu vollfuhren. 
Das tat dieser, wobei er eine Frau namens Soyo als ~1edium benutzte. Das 
kl'anke Bein horte sofort zu schmerzen auf, aber die Schmerzen kehrten immer 
wieder, die Heilrituale brachten nur voriibergehend Hilfe. 

Zu dieser Zeit stellten sich bei ~liki seltsame Zusbinde ein. Es k<'.m ihr vor, 
als wurde ihr Korper gesehuttelt. Ein J ahr sp~i.ter befielen verschiedene Krank
heiten ~Iiki, ihren ~lann und ihren Sohn Shliji. Der \Vanderpriester wurde 
wieder gerufen, statt der abwesenden Soya sprang ~1iki seIber als ~ledium ein. 
\Vii.hrend des Rituals fi.ihlte sich ~Hld plotzlich von einer himmlischen Gottheit 
Lcsessen. Auf die Fruge an diese, wer sie sei, kam die Antwort: "Der himmlische 
General" (Ten no Shogun). Der amtierende Vanderpricster frug weiter: "\Ver 
bist du, himmliseher General, del' du auf diese Frau herabgestiegen bist?~' Die 
Stimme antwortete: "Ieh bin del' wahre und urspriingliche Gott. Ieh bin be
stimmt, in dieser Frau \Vohnung zu nehmen. Ieh bin jetzt vom Himmel herab
gestiegen, um aIle ~lenschen zu retten. rch will :Miki zu meinem Schrein 
machen." AIle Umstehenden erfaBte Schaudern. Nach einer \Veile bat ~,fikis 

Gatte die Gottheit, sich zuruckzuziehen; seine Frau sei die ~1utter von yier 
Kindern, die sie nicht entbehren konnen. Die Cottheit aber gab nicht nach und 
drohte sogar mit dem Untergang der Familie, \venn ihre Forderung nicht erfLillt 
werde. Nach dreihigiger Beratung in der Familie wUIde entschieden, daB m8.21 
den \Vunsch der Gottheit erfiillen miisse. Erst jetzt erwachte :Miki von ihrer 
Trance. Gleichzeitig fuhlten sich alle FamilienmitgHeder gesund und heil. Dieser 
Tag, 26. X. Tempo 9 (18.38) gilt als Grtindungstag der Tenrikyo. Die erste 
gottliche Offenbarung war nur der Anfang einer ganzen Kette von weiteren. 

Kurze Zeit nach dem erst en Ereignis geschahen im Hause del' :Mild merk
wurdige Dinge. \V~lhrend sie schlief, entstand ein groBer L~irm iiber ihr. Sie 

10) ibid., 5.71-74. 
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stand auf, aber fLihIte einen schweren Druck auf sich lasten. SpMer erkHirte sie, 
daB die zehn Gottheiten, die in der Tenrikyo eine groBe Rolle spielen, sich del' 
Reihe nach ihr aufgezwungen h~itten. Der Ort, wo das geschah, bildet heute das 
Kultzentrum der Tenrikyo, namlich hier kam das kanrodai ("Saule des siiBen 
Taues") zu stehen. Von dieser Zeit an iibte J\1iki auf gottlichen Befehl \Vohl
hi.tigkeit in einem AusmaJ3e, dJ.s ihren Gatten und die Familie entsetzte und 
in die groBten Schvvierigkeiten brachte. Sie verschenkte FamilienschMze, Mabel 
und Lebensmittel, die im Hause gelagert waren. Niemand konnte sie davon 
abhalten. Verwandte und Nachbarn hielten sie von einem Fuchs oder einem 
Dachs besessen oder sonst einem bosen Geist. Miki aber blieb hartnackig von 
ihrer Sendung iiberzeugt und verschenkte noch mehr. \Vahrend dieser Zeit stand 
der Bauer Zembei oft nachts auf und schIng mit dem Familienschwert um sieh, 
urn den bosen Geist seiner Frau zu vertreiben, die er fur besessen oder 
wahnsinnig hielt. 

Eines Tages erofFnete Miki ihrem NIann, daB ihr gottlicher Geist den Abbruch 
des Hauses verlange und daB es kein Znwiderhandeln gebe. Del' Bauer gestattete 
es nicht, worauf :Miki so krank wurde, daB sie zwanzig Tage lang weder essen 
noch trinken konnte. Erst als mit dem Abbruch des Hauses begonnen wurde, 
genas sie pIotzlich, worauf man mit dem Abbruch aufhorte. Da wurde ~1iki 

sofort ,vieder krank. Die Familienmitglieder Rngen jetzt an, mit del' Gottheit zu 
hadern: Du bist ein Gott, del' nnr Unheil anrichtet und die Leute arm macht. 
Du bist bestimmt nicht der wahre Gott, denn Leute in Not bringen kann nur 
ein baser Geist. Geh fort von hier! :Miki erkrankte jetzt so schv/er, daB die 
Familie keinen anderen Rat ,vuBte, als den \Villen del' Gottheit zur Ganze zu 
erfullen, worauf sofort Genesung eintrat. 

:Mit 66 Jahren starb Zembei. J\1iki widmete sich jetzt erst recht ihl'er Aufgabe. 
1hl'e siebzehnjahrige Tochter ging mit Begleitung nach Osaka, Tenrikyo zu 
vel'bl'eiten. Sie sang den geoffenbal'ten Namen der Gottheit Tenri-o no Nlikoto. 
Die Wohnung del' Familie wurde jetzt ganz abgel'issen. :Miki wohnte in einer 
alten Hutte mit zwei kleinen Zimmern. Die alteste und die dl'itte Toch'ter 
heil'ateten, Miki war jetzt mit ihl'em Sohn Shliji und del' jUllgsten Tochter Kokan 
zusammell. Sie wul'de von den Leuten gemieden und vel'achtet, blieb abel' mit 
ihl'er Gottheit eng vel'bunden. Sie begann jetzt mit wundel'bal'en Heilungen, 
brachte den Leuten Erlosung vel'bunden mit Genesung von Krankheiten. 
Schmerzlose Kindergeburt spielte in del' Glaubensverbreitung eine groBe Rolle. 
Man nannte sie Gottin der Leichtgeburt. 

1863 traf J\;liki den Schreiner und spateren Mitbegl'undel' 1buri 1z0. Ver
folgungen von Seiten del' Buddhisten und Shintoisten traten ein. Am Ende fand 
J\1iki mit ihrer neuen Religion amtliche Anerkennung. J\1iki wurde immer mehr 
von ihrel' Gottheit erfullt. Sie entschloB sich, sich mit ihrer Gottheit vom gewohn
lichen Volke zuriickzuziehen, verlangte einen eigenen Herd und eigenen Kessel, 
urn del' Gottheit mehr Verehrung zu verschaffen. Die Leute sollten sie fiir in-
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spiriert und gotterfullt halten. Die Leute kamen in groDer Zahl, Ul11 geheilt zu 
werden, auch Lahme und Blinde. Um nicht fur eine gewohnliche Frau gehalten 
zu werden, trug ~1iki jetzt rote Kleidung. Sie teilte Amulette aus, Pulver von 
einem gerostete Reiskorn hir Leichtgeburt. Irgendwann z\visehen 1863-1878 
hatte sie eine del' wiehtigsten Offenbarungen, woraufhin die Lehre grundgelegt 
\vlude. Eine messianisehe Zeit wird kommen, da werden weder Gebete noeh 
Tempel notwendig sein. AIle ~.Iensehen werden in Glauben und Tugend gefestigt 
sein. Gottliehe Nahrung wird zur Verfugung stehen, das Ghick wird ewig 
dauern. Dieser himmliche Tau kommt an del' Stelle hentb, wo die i\lensehheit 
geschaffen wurde. 

IS7S, als sie im Garten arbeitete, wurde t,Hki von der Gottheit besessen und 
horte geheimnisvolle Stimmen: "Der heilige Platz, auf dem elu stehtst und von 
dem du dich nieht wegbewegen kannst, ist die \Viege del' Menscheit". Hier 
lieB Miki das kanroclai errichten, eine seehseckige S~iule, 3,2 Fun hoeh. Oben 
steht eine Sehale aus Holz, soIl in del' Flille der Zeit aus Stein gemaeht werden. 
Darin \vird sich der gottliche Tau sammeln. Das Dach dl1ri.iber hat eine 
viereekige Offnung zum Hereinlassen des gottlichen Nektar. Dan~'tch schnen sich 
die GLiubigen. ~Eki muBte wieder Verfolgungen dureh buddhistische Sekten 
llnd Polizei-Inquisitionen liber sich ergehen lassen, blieb aber star!dhaft. 

Am 26. I. 1887 starb :\1iki im Alter von 90 J ahren. Ihre Secle ging, um das 
ganze All Z11 umfassen. Sie lieB zwei inspirierte Schriften zuruck, .\1 ikagura-uta 
(kultische Tanzlieder), Ofudesaki ("Spitze des SchreibpinseIs"), eine Sammlung 
von Offenbarungen in poetischer Form, 1869-1882), handclt libel' Lehre, KuIt 
und Leben. Nach ihrem Tode verfaBt wurde Osashizu, eine Sammlung von 
Offenbarungen auf vorgelegte Fragen hi!1, zusammengestellt von 1zo Iburi. Die 
offizielle Fiihrung der .sekte ging an :\1ikis Enkel Shinjiro libel', er war der erste 
Shinbashira ("Zentralpfeilcr"), wie das Oberhaupt del' Sekte genannt wird. Der 
derzeitige Shinbashira Nakayama Shozen ist der Urenkel von ~1iki. 1888 ~,vurde 
die Tenriky6 als Shinto-Sekte amtlich anerkannt, 1908 als selbshindige Shinto
Sekte. J etzt bctont die Tenriky6, daB sic immer schon g~inzlich vcrschieden von 
Shinto war. Ihre Gliiubigenzahl behiuft sich auf ungehi.hr zwei ~Iilliol1en. 

Rilckschr.uend finden wir, daB Tenriky6 ihre \Vurzeln in del" Lindlichen 
Religion mit ausgesprochen schamanistischer Basis hatte. Tenrikyo ist eine durch 
eine Schamanin geoffenbarte messianische Religion. Sie fand zunachst bei 
leidendcn \lenschen Anklang, denen sie Heilung versprach. Die Organisation 
der GHiubigen beruhte auf Eifer und Geschick von Anhangern. Die messianjsche 
Hoffnung gibt vielen Menschen einen Lebensinhalt. Es bildeten sich viele 
Zweigsekten. 

Gewisse Paralleln zur Entstehung der Tenrikyo finden vvir in del' Omoto-kyo 
("Lehre von der GroBen QueUe"). Die Griinderin Deguchi N ao war \Vie ~1iki 

eine ungebildete Bauersfrau. Ihr Mann war ein Trinker und Nao lebte in 
shindiger Armut. Der ~1ann starb 1887 nach dreijii.hriger Krankheit. Nao gebar 
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elf Kinder, von denen ihr drei starben. :Mit 52 J ahren war sie eine \Vitwe mit 
acht Kindern. Innerhalb von zwei J ahren wurden zwei Tachter geisteskrank, ein 
Sohn verlieH das Haus, nachdem er vorher einen Selbstmordversuch gemacht 
hatte. Ein anderer Sohn fiel im Kriege. Nao wandte sich an vel'schiedene Catter 
und Buddhas. SchloE sich del' Konkokyo an und wurde eine ihrer Katechisten. 
Tenrikyo, Konkokyo und 6motohyd haben die Grllndung durch einfache Bauel's
leute gemeinsam. \Vie schon fruher berichtet, wurde die Konk6ky6 IS39 durch 
Kawate Bunjiro gegrundet, nachdem er yom Gott Konjin besessen \vorden war.!1 
Vom selbe~l Gott Konjin (U shitcra no Konjin) wurde auch Deguchi N ao be
sessen. 1m Name~l dieser Gotthcit vollzog sie Krankenheilungen. Also \viederum 
eine Schamanenberufllng. N ao hatte periodische Visionen und sprach mit ge~~n
derter Stimme mit einer Gottheit. ZuweiIen sehrie sie lmd rief zum Bereuen der 
Sii.nclc~l auf. Sie wurde dann Lx geisteskrank gehalten und eingeschlossen. 
Gleichzeitig spr::l.chen sieh Hue Krankenheilungen herum. Ungelenk schrieb sie 
durch Jahre hindnreh ihre gottHchen Offenbarungen nieder, das sind die Ofllde
saki der 6motokyo. Nao war tief fromm und reinigte sich vor clem Beten mit 
kaltem \Vasser aueh im \Vinter. Sie hielt sich als eine Prophetin und kLiucligte 
einen Erlaser an. 1897 gesellte sieh ihr Deguehi Onisaburo ZU, N ao brach jctzt 
mit del' 6motokyo und Onisaburo organisierte jetzt eine neue Glaubensgemein
schaft. Onisaburo war drei Jahre in eine Volkssehule gegangen, bildete sich dann 
selbe!.' \yeiter in Philosophie Ul]d ldassiseher Literatur. Er lebte in driickender 
Armnt. Sein Vater erkrankte und die PRiehten filr die Familie lasteten auf ihm. 
l\1edizinen braehten clem \7 ater keine Hilfe, aneh religiose Heilmethoc1c"l ·deht, 
\voranf Onisaburo yoriibergehend unghubig wurde. Er zog sich zu aszetiseher 
l\1editation auf den Berg Takakuma zuruek Hier lieE er seinen Karper in einer 
Hohle zurLlck, \v~lhrend seine Seele in der \Velt der Geister herumwar;derte. 
\V~i.hrend dieser Periode der Trennung von Karper und Geist lernte er die 
Geheimnisse yon Himmel und Holle kennen und fand seine Berufung als Retter 
der :\lenschheit. Er kehrte ins Dorf zuriiek, aber man wollte ihm nicht ghuben. 
Da wurde sein Karpel' steif und unbeweglieh, was man hir Besessenheit dureh 
einen bosen Geist hieIt. Dureh gattliche Fiihrung wurde er mit Deguehi N ao 
bekannt. Am l. 1. 1900 heiratete er N aos Toehter. 

Onisaburo wurde der Organisator der 6motoky6,12 Es wurden Tempel gebaut, 
Schriften verbreitet, eine Tageszeitung gegriindet. Aueh einige Intellektuelle 
schlossen sich an, so Asano \Vasaburo, ein Marineinstruktor und Englisehlehrer. 
Die Sekte war der Regierung ein Darn im Auge, 1921 und 193,5 gab es einen 
"Omoto-Vorfall", Onisaburo wurde eingesperrt. N aeh 1945 nannte sich die Sekte 
Aizen-en ("Garten der Liebe zum Guten"). Onisaburo starb 1946. Zwar braehte 
es die 6motoky6 nur auf zirk:1 110.000 ~1itglieder, aber ihr EinfluH auf andere 

11) ibid., S.77-81. 
12) ibid., S.85-88. 
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Religionen war groft Ornata begann im religiOsem Milieu auf dem Lande, ein 
tuchtiger Organisator brachte die Religion in die breite Offentlichkeit und gab 
ihr einen weltaufgeschlossenen Anstrich. 

Die Sekte Seicho 110 Ie ("Haus des \Vachstums") entsprang stadtischen 
Verhaltnissen.13 Del' Grunder war Taniguchi ~1asaharu, geboren am 26. XI. 1893 
in Kobe. Er studierte an del' \Vaseda-Universihi.t Literatur. vVurde in eine 
Liebesaih-i.re verwickelt, worauf hin seine Tante die finanzielle U nterstiitzung 
einstellte. Er gab das Liebesverh~iltnis auf, die Tante war zu weiterer Un
terstl',tzung bereit, aber die Schule verschloB dem jungen !v1ann die Tore. Tani
guchi muBte in Osaka in einer Spinnerei arbeiten. Dort gab es wieder \Veiber
geschichten. Eine Syphilis machte eine Operation notwendig. NIasaharu dachte 
viel tiber Krankheit und ihre Behandlung nacho Auf del' U niversitat hatte er 
Schopenh~l.uer, Tolstoy, Oscar vVilde und Nietsche gelesen. Diese beeinfluBten 
seine Philosophie. \Venn sich ein Schuldkomplex einstellte, suchte er diesen zu 
ratioJl~~Jisie:i.'en. Als Arbeiter wurde er mit Arbeiterproblemen und sozialen 
Fragell vertraut. Er suchte Schonheit, \Virklichkeit und Lebenssinn. Etwa sechs 
Jahre wal.' er 6moto-Anhanger, fand aIs solcher geistige Ordnung und die Idee 
der Y\'elterneuerung. Er war literariseh begabt und schrieb fur Omoto-Zeit
sch~·iften. X aeh del' Trennung von Omoto befaBt er sich mit Gautama, Shinran, 
Jesus und Paulus, Christian Science und Spiritualismus. Auch ubersetzte er das 
Buch yon L. Holmes, Love of ~1 ind Action. Dieses Buch gab dann den Ausschlag 
Hir seine \veitere geistige Orientierung. 

Das schamanistische Element fehlt auch bei diesem Stadtmenschen nicht. Er 
harte w~lhl'end seiner Betrachtungen Stimmen. Diese eroffneten ihm viele vVahr
heiten, deren Kern war, daB die :Materie nicht wirklich und aIles Geist ist. Zu 
seiner Oberraschung wurden Kranke, mit denen er sprach, bessel'. Er plante eine 
Zeitschrift, um seine Offenbarungen bekannt zu machen, abel' das Erdbeben von 
1923 und mehl'ere Einbl'uche rnachten ihn mittellos. Da harte er \vieder eine 
Stimme: "Erhebe dich jetzt. J etzt ist die Zeit. Es ist ein Irrtum zu wal'ten bis du 
genug Geld und Zeit hast, dein \Verk del' Aufklal'ung zu beginnen." El' wies 
auf seine Lage hin, abel' die Stimme lien sich wieder horen: "Es gibt keinerlei 
materielle Erscheinung. LaB dich nicht von Dingen betoren, die nicht existieren. 
Es gibt nul' geistige \Virklichkeit. Du bist \Vrklichkeit. Du bist Buddha. Du bist 
Christus. Du bist unendlich." Darauf Rng er filr die Zeitschrift Seich6 no Ie zu 
schreiben an. Er war 38 Jahre alt. Das erste Heft dieser Zeitschrift ist der Anfang 
del' Bewegung dieses Namens. Die Artikel wurden spater gesammelt und machen 
den Hauptteil der Lehrschrift Seimei no Jisso ("Die wahre Gestalt des Lebens") 
aus. 

Die :\Htglieder der Bewegung waren die Abonnenten der Zeitschrift. Tani
guchi entwickelte fruchtbare Schriftstellertatigkeit, mehr philosophisch als re-

13) ibid., S.93-95. 
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ligibs. Er hielt im ganzen Lande zahlreiche Vortrage. Viele Heilungen geschahen 
durch die bloBe Lektiire seiner Schriften. Seine 1ehre ist ein Al11algam von Bud
dhismus, Christentum, Psychologie, Christian Science usw., mnfaBt aIle friiheren 
Religionen, N aturwissenschaft und Philosophie, was den N eigungen des modern
en Menschen entspricht. Taniguchi war von def Dberlegenheit clel' Lehre seines 
Seicho no Ie iiberzeugt. Del' christliche EinfiuB ist durchgehends groB. Es kam 
die "Proklamation der Sieben Lichtstrahlen". 1945 wurde Seichd 110 Ie registriert. 
Das Religious Yearbook von 1962 gibt 1,530.108 Anhanger all, eine neuere 
Statistik in Japanese Religion (A Survey by the Agency of Cultural Affairs) von 
1972 2,414.950. Die "Sieben Lichtstrahlen" geben die wichtigsten Lehrpunkte 
an: die geistige Natur des :Menschen, die Persanlichkeit des ~\1enschen ist un
sterblich, Liebe ist die bestc Nahrung des Lebens. \Vir sind S6hne Gottes mit 
unendlicher .Macht und FdIc in uns seIber. 

Eine iibernahirliche Berufung Bnden wir auch im Leben d(;5 Grunders der 
Sekai-kyLiseilcyo,14 der Religion, die am meisten auf die Beseitigung von Krank
heit, Armut und Krieg aus ist. Okada ~10kichi, ein Stiidter, ldimpfte Jahre lang 
mit seinen verschiedenen Krankheiten und wirtschaftlichen Nbten. :\lit 42 J ahren 
war er ein vom Schicksal zerschmetterter :Mann. N ach einer religions- und 
gottlosen Periade begann er 1923 sich fur die 6moto-Sekte zu interessieren. Es 
wird el'zahlt, daB ein 6moto-Ghiubiger Kannan, die Gattin del' Barmherzigkeit, 
zu seiner rechten Scite stehen sah. Ein anderer sah einen Lichtschein uber 
Okadas Haupt rait Kannon darin. 

1m Dezember 1926 wurde Okada von Kannon besessen, di~ ihm eine gro[\e 
Aufgabe im Leben ankiindigte. Kannon wollte Okadas Karper benutzen, um das 
groBe \Verk del' Erlosung der \lenschheit durchzufiihren. DU.i:ch drei ~10nate 
nach s3iner ersten Erfahrung mit Kannon schrieb er unter deren Inspiration die 
Geschichte Japans von ihrem Beginn um 150.000 bis zum Jah~'e 7.000 v. Chr. 
Er \vurde von verschiedenen Gottern, besonders von Kannon besessen, wovon 
er wie folgt berichtet: "V om erst en Jahre Sh6wa [1926] \var mein Karpel' sHindig 
von Kannonsama besessen. Sie lehrte mich viele Dinge, sie gab Befehle und 
machte freien Gebrauch von meinem Karper. Sie gebrauchte mich einfach als 
ein \Verkzcug, urn aIle Menschen zu retien. Kannonsama gebraucht mich als 
\Verkzeug. ~lan kann daher sagen, daB ich del' physische Vertreter (migmcari) 
von Kannonsama bin. lch bin daher seIber nicht frei, sondern Kannonsarna 
verfugt £rei liber rnich als meine ~1eisterin". Okada war der ~feinung, daB 
Buddha, Christus und ~10hammed nul' a]s Prediger Vermittler del' gottlichen 
Absichten waren, und daB VOl' ihm niemand so mit der Gottheit vereinigt 
Q'ewesen sei, wie er. 
,--,' Okada war zu dieser Zeit ein Lehrer der 6motoky6 und erfahren in del' 
Praxis des Chinkonkishin dieser Sekte. Das \Vort bedeutet "Beruhia ul1o- der 

t:J 0 

14) ibid., S.95-97. 
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Seele durch Zurtickschicken der Gottheit". Es handelt sich um ein Verfahren, 
dul'ch das Besessenheitsgeister identifiziert und exorziert werden, nachdem der 
Besessene in einen hypnotischen Zustand versetzt worden war. Durch dieses 
Verfahren wird sein Geist vollstandig entleert und wird eins mit dem Gottlichen. 
So wird del' Teilgeist des Menschea mit dem Ursprungsgeist vereinigt. Beim 
Dberschreiten der Grenzlinie zwischen der menschlichen und der gottlichen 'Velt 
erlebt del' "Mensch einen ekstatischen Zustand, sein Geist wird gereinigt und ein 
physischer Gliickszustand folgt. 

Okada entwickelte seine eigene "Methode del' Krankenbeh~:'~ldlung. \Var er 
bisher ein 6moto-Glaubiger, hatte er inzwischen besoncIere Offenbarungen 
erhalten libel' die wahre Ursache unci cIie Reilung von Krankheiten unci tiber 
den Anbruch eines neuen Zeitalters. 1936 errichtete er cine Glaubensklinik 
(Faith Healing Clinic) in Tokyo. Darin suchte er Gebrauch zu machen von den 
geistigen Lichtstrahlen, die ihm fiir Krankenheilung geoffenbart worden \varen. 
Er flihrte sein eigenes "Seelenreinigul1gsverfahren" (joreih6) eln und grLindete 
eine Kannon-V ereinigung (Dai Nill.On Kannon Kai). Als Be\ycis seiner Ver
bindung, mit Kannon verkaufte er Hunderte von "Geist-Photographien", die ein 
geistiges Bild dcr Kannon tiber seinem Haupte zcigen. Die Polizei sah darin 
Betrtigerei und beschlagnahmte die BUder. Die Omotokyo fing an, ihn wegen 
Abtriinnigkeit zu verfolgen und die Polizei setzte seiner Klillik ein Ende. Privat 
setzte er aber seine \Vunderheilpraxis fort. 

1947 organisierte Okada seine Gemeinde unter dem Namen Nihon Kannon 
Kyodan ("Kannon-Glaubensgemeinde Japans"). 1948 grundete er eine M iroku 
Ky6dan, die innerhalb von drei J ahren 300.000 i\1itglieder umfaHte. Die ihm auf 
tibernahirlichem \Vege zuteil gewordene Heilkraft konnte er anderen mitteilen. 
DaHlr schrieb er das Schriftzeichen hi.r "Licht" (hikari) anf ein Shick Papier 
und verkaufte diese Talismane hir 2000 Yen (5.50 USS). Eine personliche Kon
sultation bei ihm kostete 20.000 Yen. 1950 lOste er die beiden genannten 
Gemeinschaften auf und setzte die Sekai Kyilseiky6 ("Religion del' \Velter
Wsung") an ihre Stelle. In Hakone eroffnete er ein i\'Iodellparadies, das er 
spateI' nach Atami verlegte. Diese \Varmquellenstadt wird von den Gldubigen 
der Gemeinde als Mittelpunkt J ap~ms und zugleich der ganzen \Velt betrachtet. 
Die Polizei verhaftete Okada wegen Steuerumgehung und Schwindel. 1m 
Friihiahr 19,3.5 erkrankte er und starb binnen weniger Stunden in seiner Villa 
in At'ami. In \Virklichkeit ist er aber nicht tot, seine 55 Jahre alte \Vitwe Yoshiko, 
jetzt Nidaisama (etwa "Erste Nachfolgerin") iibernahm die Fiihrung und war 
im st~i.ndigen Kontakt mit dem "Aleishusama, dem "Erlauchten Herrn". Aus dem 
Jenseits gab Okada seiner Nachfolgerin Offenbarungen libel' den weiteren 
Ausban del' Glaubensgemeinde. Auf solche Offenbarungen hin wurde in Atami 
ein Heiligtum gebaut und 1961 eingeweiht. An der Einweihungsfeier, die 21 
Tage dauerte, nahmen tiber 100.000 GHiubige teil. Nidaisama starb 65 Jahre aIt 
im selben Jahre. Ihre Tochter Fujieda Itsuki trat als Sandaisama ("Zweite 
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N achfolgerin") an die Spitze der Gemeinde. Diese zahlte 1962 41.5.428 :Mit
gliedel', 96 Heiligtumel' und 474 Lehrstatten. Wir sehen im FaIle dieser Gemein
schaft deutlich eine im Volk tief vel'wurzelte Grundschicht von Schamanismus 
mit einem Schamanen und eine an ihn glaubenden Gefolgschaft. Das Gesetz 
der Religionsfreiheit lieB auch schamanistische Tendenzen wieder an die Ober
fLiche kommen. Das wurde beglinstigt durch die nach dem verlorenen Kriege 
herrschcnde geistige Verworrenheit und \vil'tschaftliche U nsicherheit. 

Auch die sich sehr modern gebende Gemeinschaft der PL Ky6dan hat in 
Schamanismus ihre vVurzeln. PL bedeutet "Perfect Libertv". Diese Abkiirzung 
in einer westlic"Een Sprache kam einer l\fode unmittelb~r nach clem Kriege 
entgegen. Die Genealogie diesel' Lehrgruppe (kydclan) geht auf die \'D::l-;:riegs
zeitliche Sekte II ito no M ichi ("\Veg del' I\1enschen") zurEck, die ihrerseits 
aus del' Tokurnitsu-kyo ("T.-Religion") hervorging. Die Grunder dieser beiden 
Sektell "vverden von den PL-Glaubigen als gottlich inspirierte ~lensd:e~l vel'ehrt. 

Kanada Tokumitsu, geb. 1863, neigte von Jugend an zu religioscH Streng
heite~l. Dem Beispiel von Kobo Daishi folgend sturzte er sich von einem Felsen 
henmter und blieb bewu13tlos Hegen, erlangte abel' bei diesem Hel'gang eine 
Erleuchtung. Auch als erfolgreicher Lz:.deninhaber zog er sich zwischen
durch aIs Einsiedler in die Berge zuriick, wul'de ein bekannter Lehrer del' 
Mituke-kyo ("Bergsekte"), die die Bel'ggottheiten verehrt und Exol'zismus, 
Rebi;n;lgsriten und Divimltion yollzieht. 1912 grundete er im Rahmen del' 
~1itakc-Sekte seine eigene Tokumitsu-Sekte, die besonderen vVert auf g:,eistige 
Haltung im higlichen Leben legt. Kanadas Hellsehen und Heilkl'aft sprachen 
sieh bcsonders lElter Gesehaftsleuten herum. 

Ein Zen-l\lonch namens :Miki schlo13 sich Kanada an, wurde sein Schuler 
und dann ein Lehrer der Tokumitsu-Sekte. Als solcher nahm er den N amen 
Tokuharu an. Als Kanada 1919 starb, pflanzte Tokuharu an del' Sterbestatte 
einen Sakaki-Baum (Eurya ochnacea), den er durch Hinf Jahre t2.glich verehrte. 
Miki erhielt die Offenbarung, daB el' seIber del' "gute :\lann" sei, dessen Kommen 
Kanada vorausgesagt hatte und der weitere Offenbarungen zu den Lehren Mikis 
hinzufiigen soUte. j\;{iki grtindete jetzt als N achfolger und V ollender del' Toku
mitsu-Sekte seine eigene Religion, die er Iindo-Tokumitsukyo nannte ("!\;{en
sehenweg-T.-Sekte") zum Unterschied von Shinto-Tokumitsukyo ("Gottel'weg
T.-Sekte"). Bei ihrer Griindung wurde die neue Sekte als Fusokyo l'egistriert. 
Die Hauptlehrpunkte waren die Beziehungen zwischen Ehegatten, Eltern und 
Kindern und andere zwischenmenschliehe Beziehungen. Die Sekte verbreitete 
sich iiberall schnell, 3.nderte dann 1931 ihl'en Namen in Rito no Michi ("Weg 
der ~'lenschen"). 1936 gab j\1iki Tokuharu die Fuhrung an seinen Sohn Toku
chika abo Dann setzte die Verfolgung von Seiten der Regierung ein. Wahrend 
die Verhol'e noeh andauerten, starb Tokuhal'u 69 Jahre alt. Die neue Religion, 

15) ibid., S.99-102. 
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die schon eine ~lillion Anh~:inger zahlte, muBte aufgeIost werden. T okuharu \vird 
von der PL-Sekte als Lehrahne oder Patriarch (ky6so) verehrt. 

T okuchika war his zum Ende des Krieges eingekerkert. Die GIaubigen von 
HUo 110 Michi blieben im Geheimen ihrem Glauben treu. 1946 grundete Toku
chil\:~ die PL-Kyoclan in Tosu, Saga-Prafektur, a]s Nachfolgereligion von Hito no 
"flItch:. SowohI Kan8.da Tokumitsu wie ~1iki Tokllharu gelten aIs ihre Grunder
gottheiten (ky6shin). Von K yushu wurde das Bauptquartier 1948 11ach Shimizu 
(Shizuoka-Pr~if.), 1953 nach Osaka verlegt. Die Lehre beschrrlnkt sich heute auf 
verschiedene Anwendungen ihres Hauptgrundsatzes "Religion ist Kunst". Krank
heiten \verden auf verkehrte geistige Haltungen zul'iickgeHihrt und konnen 
geheilt \verden, wenn diese Haltungen durch BeIehrung korrigiert werden. 

Buddhistisch orielltierte lleue Religionen.-Die Vereinigung Reiyukai ("Ge
sellsshdt der Sce]e:1freurdc") 'C hilt sich an Nichiren-Buddhismus. ~lehrere 

Pesolllichkeiten trugen zu ih:;:er Bildung bei, die durch\vegs "kleine Leute" 
\VareH, die mit schwerc~n Lebensproblemen zu kimpfen hatten. Einer del' 
~1itbegrLinder, Nishida Toshizo, \var aIs arme1' Schreiner in Yokohama ein 
eifrigcr Nichiren-Anh[~nger. Er himmerte sich um \'erla~,sel-ie Griiber i.:.ef clem 
T emnelfriedhof und verehrte die SeeIen der darin BerT::l.benen in seinem 
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Hausaltar. Nishida Bng Stn:ssenpredigten an libel' die \Vichtigkeit del' ~/ erehrung 
der Totenseelen und liber die DbeI del' Gesellschaft. Dei Lenten mit einer 
ahnlichen geistigen Struktur wie e1' seIber fand er Ankla~1g und Geschichten l:ber 
sein Prophetentum und seine Krankenheilungen Rngen Z11 zirkulieren an. Zu 
seinen ersten Anhangern ziihlte del' Schreiner Kubo Kakutaro, geboren 1892 in 
Kominato (Chiba-Pr~H.), der Geburtsstadt von Nichiren. Er hatte zuhm1:":; cine 
h;-steris~he Stiefmutter, der man Besessenheit nachsagte. Kakutaro hoffte, Lber 
die Sdde Hilfe H1r die Stiefmutter zu Rnden. N ach dem groBen Erdbeben von 
Tok:;-o-Yokohama mit all dem Elend, das es anrichtete, fand die SeIde bei den 
\yirtsc}-lc,ftlichen Randschichten del' Gesel1schaft Anklang. Sie w<!.r dl1fCh und 
durch eine Nichiren-Sekte, betonte abel' die Verehrung del.' Totenseelen und 
Gruppenvers~:.mmlungen. Nicht zu iibersehen ist die Gottlichkeit des Sekten
oberhauptes. GruppenHihrer beanspruchten diese ebenfalls und die Sekte spaltete 
sich in verschiedene Teilsekten. Ihre gesamte ~fitgliederschaft wurd~ 1962 mit 
drei I\1i1lionen angegeben. 

Der sbrkste Zweig der Reiyttkai-Gruppe ist die Rissho-Koseikai ("Verein 
zum Aufbau der Rechtschaffenheit und Kameradschaft"). Auch bei ihr Rnden 
wir mehrere Grunder. Davon genieBt die Frau Naganuma i\lyoko die gl'oBte 
V erehrun g. Sie war 1889 in einer armen Arbeiterfamilie in einem Dorfe del' 
Saitama-PrMektur geboren, war von schwacher Gesundheit und Iebte in einer 
ungliicklichen Ehe. Sie gehorte zuerst zur Tenrikyo, aber in schwerer Krankheit 
brachte ihr dieser GIaube keine Beilung. Durch Niwano Shikazo £and sie den 

16) ibid., S.91-95. 
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vVeg zur ReiY{lkai, durch die sie Reilung fand. Niwano war ebenfalls b~iuerlicher 
Herkunft, geboren 1906. In Tokyo arbeitete er sehr gewissenhaft in einem 
Holzkohlengeschaft in den schweren Verhaltnissen nach dem groBen Erdbeben 
von 1923. Hier zeigte er groBes Interesse an Astrologie und \Vahrsagcn. Drei 
Jahre diente er in der ~Jarine. \Veg,en einer Ohrenentzundung seiner dtesten 
Tochter besuchte er hLiufig einen Fudo-Schamanen in der Nachbarschaft. Zwei 
Jahre lang unterzog er sich den strengen Obungen, die mit dem Glauben an 
Fudo, clem buddhistischen Feuergott verbunden sind. Um Heilung hir eine 
schlafkranke Tochter zu Rnden, schloB er sich der Rciylikai an, durch die e1' die 
Lotussutra (H okkekyo) kennen und verehren lernte. Er wurde ein eifriger Pro
pagandist dieser SeIde. Er war jetzt ein Milchhiindler und lernte als solcher 
Frau Naganuma kennen und brachte sie in die Reiyilkai. Als deren ~1it~lied 
verellIte sie die eigenen Ahnen und \vurde von ihre1' Krankheit gcheilt. ~i\Vano 
und Naganuma arbeiteten gemeinsam an der Verbrdtnng der Reilj!lkd. Le11r
m~i.[)ige und personliche Differenzen mit deren Leitung veranlaHtcil 1933 
eine selbshindige Vereinigung, die Risshu-K6seikai zu grunden . .0:"i\\'ano \vurde 
Prasident und Frau Naganuma Vizeprjsidentin. Zu Niwanos Interesse an Divi
nation kam die Betonung der geistigen Haltung. Die Bewcg,ung begarm mit .33 
Anhangern. Als Naganuma 1957 starb, zjhlte sie 330.000 Familien. Nach dem 
Tode von ~Iyok6 Sensei ("lvleisterin M.") betonte die Sekte nicht mehr die 
eifrige Verehnmg des "lebenden Buddha" (Nagannma), sondern die s~stema
tische \Veiterbildung der Lehre. Das Hauptquartier in Tokyo besteht aus einem 
eindrucksvollen Komplex yon modernen Geb~i.udcn, einschlieBlich einem Hospital 
und einer High School. Solche imposanten kultureHen llnd sozialen Leistungen 
kennzeichnen alJe groBen Neuen Heligionen. Charakteristisch hir Risshc)-Koseikai 
sind die Diskussionsgruppen der :\!itglicder, in denen unter dem \ 'o~'sitz: cines 
Lehrers leidgedriickte Personen die richtige Geisteshaltung zu Ruden snehen, 
um Hilfe zu linden. Die Mitgliedcrzahl betrug 1972 4,897.476 111it 117 
Heilighimerll und 1410 Lehrern (196~) (A.C.A., Japanese Religion, 1972.) 

Zu den N euen Religionen z~lhlt man, sehr gegen das Selbstyershindnis duer 
GHi.ubigen, auch die Soka Gakkai ("\Verte schaffende Vereinignng"). Es 
handelt sich um cine Laienbe'Negung im AnschluD an die Nicllircn Sh6s1nl 
("\Vahre Nichiren-Sekte"). Ih1' Grunder war ~Jakiguchi Tsunesaburo, del' 1871 
in einem Dorfe der Niigata-PrMektur geboren wurde. Er absoh"iei'te (las 
Lehrerseminar in Sapporo in Hokkaido. Makiguchi entwickelte seine eigene 
\Verttheorie. Das Leben ist erflillt, wenn und insoweit drei \Verte in ihm ver
wirklicht werden: das Gute, das Ntitzliche und das Schone. Die Badener Schule 
des Neukantianismus spricht vom Guten, \Vahren uml Schonen als Gruadwerte 
des Lebells. Das \Vahre ersetzte Makiguchi durch das Niitzliche, d.h. \virtschaft
lichen Gewinn. Als Nichiren-Anhanger findet Makig-_~~hi diese drei Grundwerte 
garantiert durch das ghi,ubige Hersagen des Titels (dairnoku) der Lotussutra 
(H okkeklJo): Namu ~fyoho Renge-kyo ("0 du Lotussutra des \Vunderbaren 
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Gesetzes"). Dadurch verwirklicht del' Gli.i.ubi£[e die Buddha-Natur in sich seIber 
und erfreut sich des Ghickes in jeder Hinsicht. Diese Botschaft fand vViderhaIl 
bei den Armen, Kranken, sozial Entwurzelten und wirtschaftlich Verunsicherten 
der heutigen IndustriegeseIlschaft. Diesen gab der ZusammenschluH von Gleich
gesinnten auch das Gefiihl der Geborgenheit. Die S6ka Gakk.ai machte sich 
einen Namen durch ihre intensive, oft aufdringliche Propaganda, durch PHege 
von Kallisthenik und Kunst. Sie veranstaltet regeIm~iBig ihre eigenen Kunstaus
stellungen. Der derzeitige charismatische Fuhrer Ikeda Daisaku entwickelte eine 
rege Yerlags- unci Schriftstellerbi.tigkeit. AuBerdem entwickelte sich aus cler 
S6ka Gakkai die politische Partei K6meit6 ("Partei der sauberen Regierung"). 
Vor einige11 Jahren wurde in der N~i.he von Tokyo die S6kagakkai-UniversiEit 
errichtet. 

U l'sache der Krankheiten ist die ungenugencle oder falsche Verehrung des 
golwnzon ("Hauptgegenstand del' V erehrung'~ ). Die Versammlungen der S6ka 
Gakkai machen einen lebensfrohen Eindruck. 1970 gab die Vereinigung 16 
~lilIionen ais ihre n,1itgliederzahl an. Am FuBe des Fujisan wurde unhingst ein 
Riesentempel im modernen Stil eingeweiht, solI das Zentrum der Glaubigen 
nicht nur nm Japan, sondern der ganzen \Velt werden. J edoch scheint die Sekte 
in Japan den Hohepunkt ihrer EntfaItung erreicht zu haben. Die Erreichung des 
Ideals, ganz Japan und schlieBlich die ganze vVelt zu bekehI'en, ist jedenfal1s 
noch in weite Entfernung geruckt. 

4) SchluBwort 

1m Obigen haben wir von den Neuen Religionen einige herausgegriffen, die 
am meisten reprasentativ sind. Zusammenfassend laBt sich tiber die N euen Re
ligionen sagen: sie sind gar nicht so neu, sondern lassen durchwegs traditionelle 
Saiten der japanischen Religiositat anklingen. AIle kleiden sich in ein modernes 
Gewand mit imposanten Kathedralen und kulturellen und karitativen \Verken. 
Fast durchgehend wenden sie sich an ein Publikum von niederer Einkom
menstufe, clem sie messianische Hoffnungen machen. Die ~;lehrzahl ist synkre
tistisch. Irdisches vVohlergehen yvird am meisten betont. 

Am Ende unserer \Vanderungen durch die \"eIt der japanischen Religion 
ohne und mit Buddhismus sind wir beeindruckt durch die Nlannigfaltigkeit re
ligiOser Anschallungen und Behi.tigungen, wie sie im Laufe der Geschichte 
bis zum heutigen Tag in Erscheinung getreten sind. Ihnen allen in einer 
Gesamtdarstellung gerecht werden zu wollen ist ein gewagtes Unterfangen. 
\Vohl am Platze w~i.re eine Enzyklopadie del' japanischen Religion, in der Spe
zialisten Teilfragen behandeln. Immerhin glaubt der Verfasser diesel' hier 
gebotenen Religionsgeschichte, daB es ihm auf Grund einschbgiger Vorarbeiten, 
darunter vieler einheimischer Fachleute, moglich war, Informationen denen Zll 
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bieten, die solche suchen. Einheimische Religionsexperten schreiben nul' im 
Rahmen ihres Spezialgebietes. 

Japan ist in del' Welt ein einmaliges Phanomen. Das ist schlieBlich jedes 
Land und jedes Volk, abel' keines so ausgepragt und eindeutig wie Japan. Das 
lebhafte Interesse, das die Religion del' J apaner bei den in- und auslandischen 
Gelehrten findet, beweist, daB man sie als eine grundlegende Komponente im 
japanischen VVesen ansieht. Dabei geht es einerseits urn eine bessere Erkenntnis 
des japanischen vVesens, andererseits urn eine bess ere Erkenntnis des \Vesens 
del' Religion seJber: was war und ist Religion in Japan. 

Von selbst drangt sich hier del' Gedanke an die model'ne Erziehung auf. 
Das japanische Schulwesen steht auf del' Hohe del' Zeit: es anerkennt und 
pflegt die \Verte del' Technik und del' \Virtschaft und bemuht sich urn das 
gesellschaftliche Zusammenleben. Fur eine Dberwelt und fur etwas Heiliges hat 
es keinen Platz. \Vie soUte man im Schulbetrieb diese \Verte auch in den Griff 
bekommen. Da muB jeder selbeI' seinen \Veg finden, wenn er die Ratsel in del' 
Tiefendimension des Daseins empfindet. Es bieten sich da del' alte Shinto, del' 
Buddhismus und die sogenannten N euen Religionen an, wobei bisher die letz
teren den meisten Erfolg hatten. Del' Shinto hat nie ein eigenes Lehrsystem 
oder eine Theologie entwickelt, so kann er keine Hauptpunkte del' Lehre an 
die Gegebenheiten des Industriezeitalters anpassen. Del' Buddhismus tragt in 
Japan an der Last seiner Tradition. Eigentlich mochte man erwarten, daB er 
mehr Aussicht habe \vie der Shinto. YVurzelt er doch in der indischcn Philo
sophic, die zugleich Religion ist und zwar \Veltreligiol1. Starken Geistesm~i.nnern 
soUte cs gclingen, auch den heutigen "\!enschen eincn Sinn des Daseins lllld 
einen gangbaren \Veg zur Lebensfuhrung aufzuzeigen. 

Und das Christentum? Rein statistisch gesehen sind seine Erfolge bescheiden. 
Abel' diese auslandische Religion hat es bei seiner Verbreitung am schwersten. 
Die Hierarchie ist schon lange japanisch und der Klerus wird es von Jahr zu 
J ahr mehr. Die Erfolgstatistiken gehen zuriick. In Formen kann das Christentum 
den nationalen Kulturen sich anpassen, niemals aber in del' Substanz. Del' 
SakularisierungsprozeB in den christlichen Landern laBt das Christentum immer 
mehr aus del' Offentlichkeit verschwinden. Immel' weniger wird es von Brauch 
und Sitte getragen. Es wird zusehends zu einer Sache personlicher Entscheidung. 
Das Christentum wiirde die J apaner mehr beeindrucken und sich empfehlen, 
wenn es in seinen HeimatHindern kr~iftig bhi.hen wilrde. Und noch einiges mehr 
konnte man tiber das Christentum im Missionslande Japan sagen. Das Problem 
Religion mlisscn wir heute weltweit sehen. 



Benutzte Literatllr 

ABE YOSHIO 

1973 The Characteristics of Japanese Confucianism. In: Acta Asiatica, 25, 
S.3, iI. 

ANESAKI MASAHARU 

1930 History of Japanese Religion, London (Neudruck Tokyo 1963). 
ANZU MOTOHIKO 

1959 The Concept of Kami. In: Proceedings of the Ninth International Con
gress for the History of Religions, S.218-222. Tokyo. 

AOKI MICHIKO, YAMAGUCHI 

1971 lzumo Fudoki. Tokyo. 
AOKI T AMOTSU 

1972 Some Remarks on the New Religious Movement in Contemporary Japan. 
In: East Asian Cultural Studies, S.l 06-112. 

ARAI KEN 

1972 New Religious Movements. In: Japanese Religion. A Survey by the 
Agency of Cultural Affairs, S.89-104. Tokyo. 

ARIGA KrsAEMoN 

1954 Shizoku-seido [Klan-System]. In: Nihon Shakai Minzoku Jiten II, Tokyo. 
ASTON, W. G. 

1896 Nihongi. Chronicles of Japan, from the Earliest Times to A.D. 697. 
London. 

BELLAH, R. N. 
1957 Tokugawa Religion. Boston. 

BLACKER, CARMEN 

1975 The Catalpa Bow. A Study of Shamanistic Practices in Japan. London. 
BocK, FELICIA 

1970/ Engi-Shiki. Procedures of the Engi Era Books I-V, VI-X. Monumenta 
72 Nipponica Monographs. 2 Bde. 

BOHNER, HERMANN 

1941 Massen-nukemairi. In: Mon. Nip. IV, 2, S.160-17l. 
DE GROOT, J. J. M. 

1910 The Religious System of China, Vol. 6/2. Leiden. 
DUMOULIN, HEINRICH 

1940 Kamo Mabuchi. Ein Beitrag zur japanischen Religions- und Geistes
geschichte. Mon. Nip. Monographs, No.8. 

1970 Buddhisrnus im modernen Japan. In: H. Dumoulin (Hrg.), Buddhismus 
der Gegenwart. Freiburg i.B., S.127-187. 



232 J APANISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 

EARHART, H. BYRON 
1970 Th~ New Religions of Japan. A Bibliography of Western Language 

Material. Mon. Nip. Monograph. Tokyo. 
EDER, ~fA TTHIAS 

1947 Sp:clgcratc und Spicle im chinesischen Neujahrsbrauchtum. In: Folklore 
Studies, 6/1. Peking. 

1951 Figiirllch~ Darstellungen in der japanischen Volksreligion. In: Folklore 

1955 
1956 
1958 
1963 

Studies, 10/2. Tokyo. 
Die "Reiss::ele" in Japan und Korea. In: Folk1. St., 14. 215-244. 
Totenseelen und Ahnengeister in Japan. In: Anthropos 51: 97-112. 
Schamanismus in Japan. In: Paideuma 6/7: 367-380. 
D;:;? Kulturgeschichte des japanisehen Bauernhauses. In: Folk!. St. ~ 
1\1onograph 2. Tokyo. 

1972 D~r Begriff der "Volksreligion" in Japan. In: Verbum 13/4: 305-313. 
EGAMI NAMIO 

1973 Kiba minzoku [Reitervolker]. Tokyo. 
--, OKA 11ASAO und YAHATA ICHIRO 

1948 Nihon minzoku-bunka no genryu to Nihon kokka no keisei [Die Her
kunft der japanisehen KuItur und die Entstehung des japanisehen 
Staates.] In: Minzokugaku Kenkyu [Ethnologische Studien] 13: 207-272. 

FORKE, A. 
1937 Geseh. der neueren ehinesisehen Philosophie. Hamburg. 
1938 Geseh. der chines. Philosophie. Hamburg. 

FUJITANI TOSHIO und NAOKI KOJIRO 
1960 Ise-Jingu [Die Ise-Sehreine]. Tokyo. 

GODA HIROBUMI 
1955 Kamado[!ami-k6 [Obcr den Herdgott]. In: Nihon Minzokugaku 2/2: 

19-36. 
1956 Ie no kami no shugosei [Die Vielsehichtigkeit der Hausgotter]. In: 

Nihon minzokugaku 3/3: 33-44. 
HACKMANN, H. 

1927 Chinesisehe Philosophie. Bd 5 der Philosophie III Einzeldarstellungen. 
Munchen. 

RAGA KOSHIRO 
1956 GakUnlOl1. Shis6. Azuchi-Momoyama [Wissenschaften und Ideenwelt in 

del' Azuchi-Momoyama-Zeitl In: NBD, Bd 8, S.203-216. 
HAMMITZSCH, H. 

1930 Die Mito-Schule. In: Mitt. der D. Ges. fur Natur- und VOlkerkunde 
Ostasiens. Tokyo. 

1941 Shingaku. Eine Bewegung del' VolksaufkUirung und Volkserziehung in 
der Tokugawa-Zeit. In: Mon. Nip., IV, S.1-32. 

HARADA TOSHIAKI 
1964 Niholl Kodai Shukyo [Die Religion im japanischen Altertum]. Tokyo. 



BENUTZTE LITERA TUR 233 

HIRAI NAOFUSA 
1977 Shinto. In: Encycl. Brit., 15th ed., Vol. 16: 91-136. 

HIRAYAMA BINJIRO 
1956 Ie no kmni to mura no komi [Hausgotter und Dorfgotter]. NBD 8: 

91-136. 
HOLTOM, D. C. 

1928 The Japanese Enthronement Ceremonies. Tokyo. 
1938 Shinto. The National Faith of Japan. A Study in Modern Shinto. London. 

HORIIcHIRO 
1949 JVaga kuni ni okeru sangaku shinko no genchi keitai [Die Urform des 

Bergglaubens in Japan]. Tokyo. 
1953 Minzokugaku kara mila Nihonjin no reikon kannen ni Isuite [Der 

japanische Seelenbegriff von der Volkskunde her gesehen]. In: Nihon 
Minzokugaku Daikei [Enzyklopadie der japanischen Volkskunde] 3 : 
3-17. 

IENAGA SABURO 
1955 Kodai goki no shCtkyo [Die Religion im spaten (japanischen) Altertum]. 

In: Shin-Nihon-shi koza [Neue Vortrage tiber japanische Geschichte]. 
IFA Fuyu 

1925 Omorososhi. Tokyo. 
IKEGAMI HIROMASA 

1937 Bon-bana-ko [Bon-Blumen]. In: Shukyo Kenkyu [Religionsstudien], 
N.F. 14: 103-115. 

1959 Tamashii to kami no shurui to mvaregata [Ober Arten von Gottern und 
Geistern und ihre Erscheinungsweis.en]. In: NMD 8: 15-137. 

IMAKI JrNZO, KUROTA KIYOTAKA und RAGA NOBORU 
1963 Nihon bunka-shi no shoten [Einige Erwagungen zur japanischen Kultur

geschichte]. Tokyo. 
ISHIDA EUCHIRO 

1950 The Kappa Legend. A Comparative Ethnological Study on the Japanese 
\Vater Spirit Kappa and Its Habit of Trying to Lure Horses into the 
Water. In: Folklore Studies. Tokyo, 9: 1-152. 

ISHIDA ICHIRO and IMANAKA KANJI 
1957 Jugaku no /ukyo [Ausbreitung der konfuzianischen Schulen], NBD, 10: 

200-213. 
ISHIMODA SHO and MA TSUSHIMA EUCHI 

1948 Nihon-shi gaisetsu [Einftihrung in die Geschichte Japans]. Tokyo. 
I TO T ASABURO 

1957 Kokugaku no seiritsu [Die Entstehung der Japan-Studien]. In: NBD, 
10: 186-214. 

KAMSTRA, J. H. 
1967 Encounter or Syncretism. The Initial Growth of Japanese Buddhism. 

Leiden. 



234 J APANISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 

KANEKO T AKEO 
1951 Engishiki-Norito-ko [Studien tiber die Engishiki-norito]. Tokyo. 

Kasahara KAzuo 
1956 Kyoiku no sho-keitai [Das Erziehungswesen]. In: NBD, 7: 220, fl. 
1956 Sankyo-itchi [Vereinheitlichung der drei Religionen]. In: NBD, 7: 220, f. 
1956 Kirishitan [Das Christentum]. In: NBD, 8: 194-201. 
1957 Ikko-shCt [Die Ikko-Sekte]. In: NBD, 7: 180-188,8: 185-193. 
1957 lodo-shu. Nichiren-shu [Jodo- und Nichiren-Sekte]. In: NBD, 7: 192-

203. 
KATO GENCHI und HOSHINO HIKOSHIRO 

1925 Kogoshui. Gleanings from Ancient Stories. 3rd ed., Tokyo. 
KIDDER, J. E., JR. 

1959 Japan before Buddhism. New York. 
KOPPING, KLAUS-PETER 

1974 Religiose Bewegungen im modernen Japan als Problem des Kultur
wandels. Koln. 

KOYAMA SHllzo 
1969 Shitsu-oribe no kokogakuteki kosatsu [Archaologische Untersuchungen 

tiber Handweberfamilien]. In: 16dai-bunka [Kultur des Altertums] 38: 
107-124. 

1971 Shinto ni okeru ikon no hassei no genryti [Der alteste Verlauf der 
Entstehung von Figuren im Shinto]. In: Jinbungaku Kenkytt [Kultur
wissenschaftliche Studien] 6: 14-124. 

KREINER, JOSEF 
1969 Die Kultorganisation des japanischen Dorfes. Wien. 

KUBO NORITADA 
1956 Koshin shinko [Koshin-Glaube]. Tokyo. 
1958 The Transmission of Taoism to Japan, with Particular Reference to the 

San Shih. In: Proceedings of the Ninth International Congress for the 
History of Religions, pp. 335-338. 

KUSUNOKI MASAHIRO 
1968 Shimokita no Shukyo [Religion auf der Shimokita-HalbinseI]. Tokyo. 

LANCKOWSKI, GUNTHER 
1974 Die neuen Religionen. Darin: Japan. ReI., S.lO-54. Fischer Taschenbuch 

Verlag, Frankfurt. 
LEWIN, BRUNO 

1962 Aya und Hata: BevOlkerungsgruppen Altjapans kontinentalcr Herkunft. 
Wiesbaden. 

LIU, JAMES T. C. 
1974 The Rise of Confucianism. In: Encycl. Brit., 15th ed. 

MAEDA AISHIN 
1957 Zen-shu [Die Zen-Sekte]. In: NBD, 7: 147-167. 



BENUTZTE LITERA TUR 235 

MATSUMOTO NOBUHIRO 

1958 Shinwa no seikaku [Der Charakter der (japan.) My then]. In: ~BD, 
1: 304-311. 

MIT ANI EIICHI 

1954 Hotarukari no uta to ta no kami [Leuchtk1iferfanglieder und der Berg
gott]. In: Nihon Minzokugaku 3/1: 25-53. 

-MIURA HIDEHIRO 

1955 Okayama-ken no Kojin [Herdgott]. In: Minzokugaku 2/1: 1-18. 
MIY AGI EISHO 

1955 und 1957 Engishiki no kenkyu [Engishiki-Studien], 2 Bde. Tokyo. 
MIZUSA W A KENICHI 

1956 Kodai zenki no shukyo [Die Religion im frtihen Altertum]. In: Shin 
Nihon-shi Koza [Neue Vortrage tiber japan. Geschichte]. Tokyo. 

1955 Ta no kami ko. Niigata-ken, Koshi-gun no nokai girei [Untersuchungen 
tiber den Feldgott. Ackerbauriten im Koshi-Distrikt, Niigata-Prafektur]. 
In: Nippon Minzokugaku [Japanische Volkskunde] 2/3: 78-81. 

MOGAl\lI TAKAYOSHI 

1955 So rei no saiehi [Orte der Verehrung der Ahnengeister]. In: Nippon Min
zokugaku [Japan. Volkskunde] 3/1. 

MURAKAyII SHIGENOBU 

1970 New Religions in Japan. In: East Asian Cultural Studies, 9: 17-27. 
MIYA1VrOTo TSUNEICHI 

1971 I se-sang{t [Ise Wallfahrt]. Tokyo. 
NAKAYAMA TARO 

1930 Nihon miko-shi [Gesch. der japan. Schamaninnen]. Tokyo. 
NAOE HIROJI 

1956 Jigami to Kojin [Erdgott und Kojin] (I). In: Nihon ~1inzokugaku 3/3: 
1-13. (II) in: Minzokl1gaku Kenkyu 3/4: 24-43. 

NAOKI KOJIRO 

1941 Amaterasu-o-mikami to lse-Jingu no kigen [Die GroBe Gottin Amaterasu 
und der Ursprung des Ise-Schreines]. In: Fuji Naomiki, Kodai shakai to 
shukyo [Die Gesellschaft des Altertums und die Religion]. Osaka. 

NAUMANN, NELLY 

1963 Yama no kami-die japanische Berggottheit. In: Asian Folkl. St., 22: 
133-366. 

NISHITSUNOI MASAYOSHI 

1966 Kodai saishi no bungaku [Kult und Literatur in der alten Zeit]. 
1971 Neni{t-gyoii jiten [Worterbuch der Jahresbrauche]. Tokyo. 

NITOBE INAZO 

1905 Bushido. The Soul of Japan. Neudruck 1969. Tokyo. 
NUMAZAWA KnCHI 

1946 Die Weltanfange in der japanischen Mythologie. Luzern. 



236 JAPANISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 

OBA IWAo 

1971 Matsuri [Gotterfeiern]. Tokyo. 
ORIKUCHI SHINOBU 

1929 Kodai Kenkyu [Altertumsforschung]. Tokyo. 
1949 Nihonjin no kami to reikon no kannen [Die Gotter- und Seelenvorstellun

gen der J apaner]. In: Minzokugaku Kenkyu 14/2: 1-21. 
1955 Reikon no hanashi [Uber die Seele]. In: Orikuchi Shinobu zenshu [Die 

Gesammelten Werke von Orikuchi Shinobu]. 
OTA AKIRA 

1955 Nihon jodai shakai soshiki no kenkyu [Studien tiber die Gesellschafts
organisation im alten Japan]. Tokyo. 

OTa MASAHIDE 

1958 Jugaku [Konfuzianismus]. In: NBD, 9a: 202--213. 
1958 Koten no fukko [Wiederaufieben der Klassiker]. In: NBD, 9: 214, ff. 

OKUBO T ADASHI 

1973 The Thoughts of Mabuchi and Norinaga. In: Acta Asiatica, 25: 68-92. 
OUWEHAND, C. 

1064 N amazu-e and Their Themes. Leiden. 
PHILIPPI, DONALD L. 

1968 Kojiki (translated with an Introduction and Notes). Tokyo. 
REISCHAUER, R. K. 

1937 Early Japanese History. 2 Bde, Princeton. 
SAGARA TORu 

1973 The Spiritual Strength and Independence in Bushida. In: Acta Asiatica, 
25: 91-106. 

SAKAGUCHI KAZUO 

1955 Izu Shoto ni tenkai suru Shorei-saiki ni yoru soreika to sono shisaislza 
[Verschiedene Aspekte der Ahnenseelenwerdung und der Kultdiener der 
Totenseelenfeier, wie sie sich auf den Izu-Inseln entwickelt hat]. In: 
Nippon Minzokugaku, 2/3: 95-101. 

SAKAMOTO TARO 

1977 Uber die Landeseinigung in der alten Zeit. In: EncycI. Brit., 15th ed., 
Vol. 10/59. 

SAKURAI KA TSUNOSHIN 

1969 Ise Jingu [Die Ise-Schreine]. Tokyo. 
SAKURAI TOKuTARa 

1955 Ujigami no keni. Ko-seiritsu no shinkoteki kihan (I) [Die AutorWit des 
Dorfschutzgottes (ujigami). Die religiose Basis ftir die Bildung von 
Kultvereinigungen (ko)]. In: Nippon Minzokugaku, 3/2: 1-22. 

SATOW, ERNEST 

Ancient Japanese Rituals. In: Transactions of the Asiatic Society of 
Japan Pt. I, VII: 193-434; Pt. III, IX: 183-211. 



BENUTZTE LITERA TUR 237 

SAUNDERS, Eos DALE 

1958 Koshin. An Example of Taoist Ideas in Japan. In: Proceedings of the 
Ninth Congress for History of Religion. Tokyo. 

SCHNEIDER, D. B. 

1962 Konkokyo. A Japanese Religion. Tokyo. 
SCHRODER, DOMINIK 

1955 Zur Struktur des Schamanismus. In: Anthropos, 50: 848-88l. 
SHIGA Ko 

1960 Shikinaisha no Kenkyu [Studien tiber die Schreine in den Engishiki]. 
Kyoto. 

SHIMODA SEKIYA 

1955 Sosenjin no seiritsu no shakaiteki kihan [Die sozialen Grundlagen der 
Entstehung von Ahnengotterm J. Kanazawa. 

SHIROKAUER, CONRAD M. 
1962 Chu Hsi's Political Career: A Study in Ambivalence. In: Arthur Right 

and Denis C. Twitchett: Confucian Personalities. 
SIEMES JOHANNES, S. J. 

1962 Hermann Roesler's Commentaries to the Meiji Constitution. In: Mon. 
Nip., Bd 27: 1-66, Bd 29: 37-65. 

1969 Herman Roesler and the Making of the Meiji State. Tokyo. 
SONG SUN-HEE 

1947 The Koguryo Foundation Myth. An Integral Analysis. In: Asian Folkl. 
St., 33/2: 37-92. 

SPERL, BARBARA 

1974 Tradition und Moderne im koreanischen Dorf. Wien. 
SUZUKI EIT ARO 

1935 Yashikigami-ko [Ober den Gehoftgott]. In: Minzokugaku Kenkyu, 1/2: 
73-86. 

T AKAHARA TSUGUO 

1973 The Kokugaku Thought. In: Acta Asiatica, 25: 54-67. 
TAKAGI H. 

1964 The Rise of the New Religions. In: Japan Quarterly, July-Sept., S.283-
292. 

TAKEDA HISAYOSHI 

1949 Jahresbrauchtum im japanischen Dorf. In: Folklore Studies, 8: 1-269. 
T AMAMURO AKINARI 

1957 Bukkyo to Shinto [Buddhismus und Shinto]. In: NBD, Bd 10: 172, fi. 
TAMURA T AKEJI 

1958 Zen-Shu [Die Zen-SekteJ. In: NBD, Bd 6: 172-185. 
TANAKA HISAO 

1957 Bukkyo no daisei [Die allgemeine Lage des BuddhismusJ. In: NBD, Bd 
7: 167-184. 



238 JAPANISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 

TANAKA TAKASHI 
1959 Jingu no saki to hatten [Frtihzeit und Entwicklung der Jingu]. Ise. 

THOMSON, H. 
1963 The New Religions of Japan. 

TSUDA SOKICHI 
1963 Nihon kodaishi no kenkyu [Studien tiber das japanische Altertum]" 

Tokyo. 
TSUGITA JUN 

1927 Norita-shinka [Neue Norito-ErkJarung]. Tokyo. 
TSUKUSHI NOBUSANE 

1965 Amaterasu tanja [Die Geburt von Amaterasu]. 
TSUNODA RYUSAKU, W. THEODORE DE BARY and DONALD KEEN 

1958 Sources of Japanese Tradition. 3 Bde, New York. 
VAN STRAELEN, HENRY 

1954 The Religion of Divine Wisdom. Japan's Most Powerful Religious Move~ 
ment. A Comprehensive Study of Tenrikyo. In: Folklore Studies, Bd 13. 

VAN STRAELEN and CLARK OFFENER 
1963 Modern Japanese Religion. 

WADA ATSUMI 
1969 Hin no kisoteki kasatsu. Eine grundlegende Studie tiber die Trauerfeier 

mogari. In: Shirin, 53: 32-90. 
W AJIMA YOSHIO 

1958 Kyu-Bukkya no /ukka [Wiederaufleben des alten Buddhismus]. In: 
NBD, Bd 6: 186-189. 

W AKAMORI TARO 
1963 Nihon minzokuslzi [Geschichte des japanischen Volkes]. Tokyo. 

WElB, RICHARD 
1946 Volkskunde der Schweiz. Erlenbach-Ztirich. 

Y AMAKAMI IZUMO 
1971 Miko no rekishi [Geschichte der Schamaninnen]. Tokyo. 

YAMAKAWA DICHI (Hrg.) 
1932 Jingi Jiten [Gotterlexikon]. Tokyo. 

Y ANAGIT A KUNIO 
1943 Zokusei-goi [Nomenklatur des Sippensystems]. Tokyo. 
1947 Yamamiya-ka [Bergschreine]. In: Shinkokugakudan [Aufsatze zur neuen 

Japan-Wissenschaft], Bd 2. Tokyo. 
1949 Saru no Matsuri [Affenfest]. Tokyo. 



Abstinenz der Kultdiener I, 332 if. 
Ahnengeist I, 104 

INDEX 

Ahnengotter I, 48, f., 87 (mit Berggott identifiziert) 
Ahnenkult I, 77, if., 82 
Alt-Konfuzianismus II, 153 
Amaterasu I, 68, 263, Sonnengottin, Ahnfrau des Kaiserhauses 
Ame-no-mi-naka-nushi, "Herr der Himmelsmitte", I, 6, 63, 263 
Amida-Buddha II, 30, f., 46, 64, f. 
Amida-NyOl'ai, Buddha der "Endzeit" II, 29 
Amida-Sutra II, 68 
Arai Hakuseki (1657-1725), neokonfuzianischer Gelehrter aus der Schule von Kino-

shita Tunan II, 138 
Atsuta-Schrein II, 198 

Ban Nobutomo (1775-1848), ein Vertreter der Japan-Studien (kokugaku) II, 177 
Baumkult I, 31, 34, 124, 259 
Begrabnis, shintoistisch II, 166, if. 
Begrabnisfeier, mogal'i (vor Nara-Zeit) I, 66, if. 
Berg-Buddhismus II, 55, if. 
Berggott I, 90, 109, if. Berggott Herr der Tiere I, 118; Herr del' Baume und des 

\V'aldbodens I ,120; Geburtshelfer I, 134; wird Feldgott I, 125, if. Berggottbru
derschaften (yama-no-kami-ko) I, 129, f. 

Berggrab (yamabaka) I, 82 
Bergverehrung I, 19, if., 30, 103 
Bergwallfahrten I, 32 
Berufsgotter I, 194, f. 
Bestattungsgrab (umebaka) I, 82, 99 
Besuchsgrab (mairibaka) I, 82, 99 
Bruderschaften, religiose (ko) I, 151, if. 
Bushido, Ehrenkodex del' Samurai II, 139 
butsudan, buddhistischer Hausaltar I, 84, 98, 177, f. 
chinesische Kultul' in Japan, Friihzeit I, 179, if. 
chinesische Studien in Japan, Friihzeit I, 281 
Chionji, Zentrum del' Jodo-Sekte II, 108 
chishiki, buddhistische Bruderschaften II,S, 11 
Christentum II, 122, if., unter Nobunaga II, 123, f., unter Hideyoshi II, 124, f., unter 

Ieyasu II, 125, f. 
Chu Hsi (Shushi) Neo-Konfuzianer II, 129, if., Gottesbegriff II, 130, f., Annahme 

in Japan II, 133 
Chushin, mit Kllya Verkiinder von Amida Nyorai II, 31 

Cosmo de Torres, Jesuitenissionar und Oberer II, 122 
Daianji, Tempel in Nara II, 3, 10 
Daibutsu, Kolossalstatue von Roshana-Buddha in Nara, Einweihung II, 9, 14, f. 
Daidoji II, 122 (Kirche und Kloster der christlichen Mission in Yamaguchi) 



240 JAPANISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 

Dai-Jingu I, 309, Bezeichnung fur Ise-Schrein, "GroBer Gotter-Palast" 
Daijosai I, 314, If., Emtedankfest bei der Thronbesteigung, "Feier des GroBen Kostens 

(der Erstlingsfruchte)" 
Daikoku I, 168, 175, If., 192, f., ein Kuchengott 
Dainichi Nyorai II, 24, 9.5, ein Buddha der Zukunft 
Dajokan II, 8, 29, GroBer Staatsrat, eingerichtet 702 
Deguchi Nao II, 221 Grunderin der Omoto-Sekte 
dengaku Pantomimenspiel mit Musik und Tanz II, 81 
Dewa-san-san I, 26, die Drei Heiligen Berge von Dewa (Haguro, Yudono, Gassan) 
D6kyo II, 15, Moneh in Nara (gest. 772) 
Doppelbestattung I, 82 
Dorfgotter I, 182, If. 
Dosho II, 5, 8, Moneh in Nara (gest. 700) 
Dosojin (Weggott) I, 24, 122, f., 131, if., 136, 142, II, 96 
«Drei Sehatze" I, 45 (Buddha, seine Lehre, seine Gemeinde) 

Ebisu I, 176, f., Fischereigott, Glueksgott 
Ebisu-Daikoku I, 168, 175, If. (ein Hausgotterpaar) 
Edo-Zeit 1603-1867 
Einheitsreligion II, 110 
Eizon II, 90, f., Reformator der Shingon-Sekte, Kamakura-Zeit 
Engishiki I, 289, ff. Kultbestimmungen aus der Periode Engi (901-922) 
Ennin (Jikaku Daishi 794-864) II, 2, 5, 35, beruhmter Moneh del' Tendai-Sekte 
Enryakuji II, 40, Tempel auf dem Hieisan 
Erdberuhigungsfeier (jichinsai) I, 178, f. 
Erdgott (jigami, jijinsama) I, 101, f., 108, 158, 178, f. 
Erntedankfest (niinamesai, mit eigenem Gebetstext, norito) I, 314, f. Emtedankfest 

bei der Thronbesteigung (senso daijosai "GroBes Fest des Kostens durch die 
Ahnen") I, 315 

Erziehungsreskript (chokugo) 1890 promulgiert, II, 192 
Ethik, religiOse I, 13, If. 

Feldgott (ta no kami) I, 89, 168 
Feuerfest, tondoyaki, in der Neujahrszeit I, 134, f. 
Feuergott I, 8, 109 
Fisehereigotter I, 189, f. 
Fuehsgott I, 103 (Inari) 
Fujiwara Nakamaro (710-764) II, 7, 11, 13 
Fujiwara-Regentsehaft II, 34, f. 
Fujiwara Seika (1561-1619), Begrunder del' Shushi-Studien II, 133, f., 136, 141 
Fudo (eine budhistische Gottheit) II, 96 
Funadama (Sehiffsgottheit) I, 185, If. 

Geheimlehre II, 24, f. 
Genshin (942-1017) frommer Schriftsteller, Hieisan-Monch 
Gehoftgott (yashikigami) I, 103, 144, If. 
Gesehleehter (uti) -Staat I, 275, if. 
Gewerbegotter I, 190, f. 
Gion no yashiro II, 52, viel besuehter Sehrein in Kyoto 
gohonzon II, 229, Hauptgegenstand der Verehrung del' Sokagakkai 
goryo-e II, 32, f. Feier zur Beruhigung von (vielleieht) erzumten Seelen 
goryosha II, 32, Seelenschrein 
gosai-e II, 9, buddhistische Feier in Nara 
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GottbewuBtsein II, 169, f., bei Grundem neuer religioser Bewegungen 
Gotter und Geister I, 1, ff.; himmlische und irdische Gotter, wilde (aratama) und 

zahme (nigitama) Gotter, I, 13. 
Gotterstatuen II, 57 
Gottel'zeitalter (iindaiki) I, 4 
Grabstein I, 83 
Gl'asmaherschwert I, 320, eines del' drei gottlichen Regalien des Kaisers, verwahrt im 

Atsuta-Schl'ein in Nagoya 
gozan II, 97, f., je funf KlOster in Kamakura und Kyoto; II, 99, 136, Gozan-Literatur 

(neokonfuz. Studien) 
"GroBe Reinigung" (oharai) I, 299 
Gl'underreligion II, 169 
Gyogi (670-749) II, 12, f., sozial eifrig tatiger Monch 
Gyonen II, 89, Reformator del' Kegon-Sekte, Kamakura-Zeit 

Hachiman I, 103, f., ein sehr volkstumlicher Gott mit gro13em Heiligtum in Iwashimizu 
II, 18, f., 54 

Hagakure-kikigaki II, 141, Buch tiber Samurai-Geist 
Hagurosan I, 26, ein heiliger Berg del' Bergasketen 
Hausgottel' I, 156, ff., 168 
Hayashi Razan (Doshun) (1593-1657) II, 134, f., 141, Neokonfuzianer 
Herdgott I, 147 (Kojin), I, 169, ff., 173 (Okamasama) 
Hieisan II, 22, f., 39, Zentrum del' Tendai-Sekte 
Higashiyama-Zen II, 97, ff. 
higan I, 60, f. Aquinoktien 
lzijiri II, 48, f., 58, 210 Volksmonch 
Himiko I, 54, f. Herrscherin von Yamadai, Schamanin 
Hirata Atsutane (1776-1843) I, 235, II, 167, Japan-Gelehrter 
lzonchi-suijaku-Lehre II, 33, 50, f., 94, 96 
Honen (1133-1212) II, 59, ff., Grunder del' Jodo-Sekte 
Honganji II, 100, if., Zentrum der Shinran-Anhanger, Wahren Sekte yom Reinen Land 

(J 6do-shinshil ) 
HorYllji I, 282, II, 2, 7, 203 
Hosso-Sekte II, 8, 87, 92, 203 
Hugelgraber I, 275, f. (kofun) 

ichinen II, 65, einmalige Buddha-Anrufung 
ihai I, 85, Seelenbifelchen flir Totenfeiern und Almenverehrung 
Ikeda Daisaku II, 229, del'zeitiger Fuhrer del' Sokagakkai 
Ikko-Sekte II, 100, ff" Ikko-Aufstand II, 102, ff., militarische Niederlage II, 114, 120 
Imube (Imbe) -Klan I, 61, 320 
Inari I, 103, 117, 193 
Ingen (Yin Yuan) II, 99, fuhrte 1654 die Obaku-Richtung im Zen ein 
Inselgotter I, 36 
Ippen (1239-1289) II, 70, if., Griindel' del' Ji-Sekte 
Ise-Glauben I, 154, f., Sonnengottin Amaterasu seit Mitte Nara (710-784). Als Staats-

gottheit anerkannt, II, 163, ff., Elute des Ise-Glaubens 
Ise-ko I, 155, II, 163 (Wallfahrtsbl'uderschaften) 
Ise-Norito (neun) I, 301, ff. 
Ise-Schrein I, 300, f. (sengil Schreinneubau) 
Ishida Baigan (1685-1744) II, 149, 155, Begrundel' del' "Herzenswissenschaft" (shin

gaku) 
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Ishiyama II, 120, Hauptstiitzpunkt der Honganji-Sekte, von Nobunaga zerstort 
Ito Hirobumi (1941-1909) II, 184, ff., Vater der Meiji-Verfassung von 1889 
Ito Jinsai (1627-1705) II, 153, Alt-Konfuzianer 
Iwakisan I, 32, ff., heiliger Berg in del' Aomori-Priifektur 
Iya, Berg in Shikoku I, 78, Totenseelenkult 
Izanagi-Izanami I, 63, 109, 261, 264, f., Gotterpaar, das die irdische \Velt erschuf 
Izumo I, 60, 63, Kultzentrum mit Mythenkreis 
Izumo-Schrein I, 256, 269, 326, altester Schrein, war zusammen mit Ise-Schrein und 

dem Atsuta-Schrein einer der drei groBten Staatsschreine mit enger Verbindung 
mit dem Kaiserhaus 

Jagdtabu I, 117 
Jagdzauber I, 117, f. 
"Jahresaltar" I, 122, toshidana, fur Neujahr 
"Jahresbaum" I, 87, toshigi, fur Neujahr 
"Jahresgott" I, 87, f., 157, toshigami, zu Neujahr 
J ahreskreisfeste I, 94, f. 
Japan-Studien II, 172, f" kokugaku 
Jenseitsvorstellung I, 81 
jiganli (Erdgott) I, 101, ff., 108, 156 
Jimmu Tenno I, 269, ein mythologischer Kaiser 
Ji-Sekte II, 70, mit Amida-Verehrung, von Ippen gegriindet 
Jikaku Daishi (794-864) I, 198, II, 25, 35, posthum fur Ennin 
Jingikan, I, 387, II, 17, Gotteramt, Kultbehorde seit Taika-Reform (645-701) 
Jingilji I, 20 Schreintempel, buddhist. Tempel im Bezirk eines Shinto-Schl'eines 
jinushigami, Erdgott I, 102, f., 108, 147, 156 
Jite) II, 3, Kaiserin 687-696 
Jitsuhan II, 89, gest. 1144, Reformator del' Ritsu-Sekte in del' Kamakura-Zeit 
Jizo I, 25, 77, 79, II, 96, 102, Fiihrer in die Totenwelt 
fobutsu II, 74, Buddha-werden 
jodo II, 44, f., 64, das "Reine Land", Paradies im \Vesten 
Jodo-Sekte II, 60, ff., 86, f. Entwicklung in den Provinzen II, 107, ff., II, 114 Chinzei-

Richtung 
Jodo-Shinshu II, 66, If., die "Wahre Jodo-Sekte", von Shim"an gegrundet 
jogyo-zam171ai II, 30, eine buddhist. Gebets- und Betrachtunspraxis 
Tojitsu-Sekte II, 8, eine del' Nara-Sekten 
Jokei (Gedatsu) II, 88, Reformator del' Hosso-Sekte in del' Kamakura-Zeit 
Jomon-Kultur I, 49, prahistorisch 
joz6-zammai II, 30, eine buddhist. Gebets- und Betrachtungsweise 
Jungbaum I, 122, f., wakagi, fur Neujahr 

Kada no Azumamaro (1668-1736) II, 173, Vorlaufer del' J apan-Studien (kokugaku) 
Kaguzuchi I, 109, Feuergott 
Kaibara Ekken II, 136, 155, Neokonfuzianer, 1630-1714 
Kainyo II, 89, Kamakura-Zeit, Schuler von Jokei und Reformator del' Ritsu-Sekte 
kaii II, 43, Amulette, 
Kakuban (1095-1144), Shingon-Monch, posthum Kokyo Daishi 
Kakushin II, 89, Kamakura-Zeit, Schuler von Jokai und Reformator del' Ritsu-Sekte 
kami I, 1, If., 10, f. Gott 
kamidana I, 98, Hausaltar 
Kammu II, 9, Kaiser 782-905, grundete Heian 
Kamo Mabuchi (1697-1769) II, 173, If., ein Fuhrer in den Japan-Studien (kokugaku) 
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Kamo-Fest I, 323, seit alters am oberen Kamo-Schrein in Kyoto gefeiert 
Kamo-Schrein I, 4, f., 306, f., oberer und unterer, in Kyoto. I, 322, :fr., wegen Ver

bindung mit dem Kaiserhaus geehrt durch Entsendung einer kaiserlichen Prinzessin 
( sa i-in ) zum Kultdienst 

Kanada Tokuchika II, 226, f., Grunder der Sekte PL Ky6dan, eine der Neuen Re-
ligionen 

Kanada Tokuharu II, 226, Patriarch oder VorHiufer von PL Kyodan 
kanjo II, 25, f., eine Art Taufe praktiziert von den Geheimsekten (mikky6) 
kanrzame-Fest I, 296, 304, in Ise als Fest der Erstlingsfruchte gefeiert, "Gottliches 

Kosten" 
Karoku-Wirren II, 64, Verfolgung der Jodo-Sekte in der Karoku-Zeit, 1225-1226 
Kasuga-Schrein II, 54, f., 324, Klan-Schrein der Fujiwara in Nara 
Kawate Bunjiro (1814-1883) II, 169, f., 209, Grunder der Konko-Sekte 
Kegon-Sekte II, 8, 87, 92 
Kinoshita Junan (1621-1698) II, 136, Neokonfuzianer 
Kitabatake Chikafusa (1293-1354) II, Ill, 147, Muromachi-Zeit, Shinto-Theoretiker 
Kitano-Schrein II, 32, f., 52, f., darin Sugmvara Michizane verehrt 
kit6 II, 28, f., 43, f., Inkantation 
Klan-Gotter I, 46, ft., 65, 267 
Klassikerstudien II, 156, If. 
Koben (1173-1202) II, 88, f., Reformator der Kegon-Sekte in del' Kamakura-Zeit 
KOfukuji II, 8, 40, Tempel in Nara 
Klostertruppen II, 38, f., samb6shi 
k6an II, 99, paradoxe S~i.tze im Rinzai-Zen 
Kojiki I, 56, f., 07, Quelle fur 11ythen und Geschichte, verf. 712 
Kojin I, 101, f., 105, 147, 159, ff., ein Hausgott, Herdgott, "W'ilder Gatt" 
Kojin-ko I, 106, f., Kojin-Bruderschaft 
Kokubunji I, 24, II, 3, f., 10, Staatstempel 
Kokugaku II, 160, J apan-vVissenschaft 
Komeito II, 229, "Partei del' saubel'en Regierung" 
Konfuzianismus I, 282, un tel' Prinz Shotoku 
Konko-Sekte II, 204, 209, ff. 
Koshin-Glaube I, 197, if., Koshin-Feier, K.-vVachen 
Koyasan I, 231, II, 23, ff., 40, f. Zentrum del' Shingon-Sekte; II, 116, unter Toyotomi 

Hideyoshi 
Kl'iegermonche (samb6shi) II, 38, f. 
Kukai (774-834) II, 29, Grunder der Shingon-Sekte, posthum Kobo Daishi 
Kultbauten I, 255, ff. 
Kumagawa Naozane II, 72, f., groBer Amida-Verehrer, gest. 1208 
Kumano 1, 42, 330, II, 55, f., 107, 230, 266, eine Glaubenswelt 
Kurozumi Munetada (1779-1849) II, 169, 209, Griinder del' Kurozumi-Sekte 
kusanagi-tsul'ugi I, 320, "Grasmahel'schwert", eines del' dl'ei gottlichen RegaHen, vel'-

wahrt im Atsuta-Schrein in Nagoya 
Kusha-Sekte II, 8, eine der Sechs Nara-Sekten 
Kuya II, 30, f., buddhistischel' Monch in Heian 
Lehl'ahnenreligion II, 169, die Neuen Religionen haben "Lehrahnen", (ky6so-s1nlky6) 
Leichenverbl'ennung I, 73, f. 
Luftbestattung I, 62 
Mandala II, 24 
mapp6 II, 47, f., 74, 74, 86, f., "Endzeit" im Buddhismus 
marcbito I, 81, Besuchel' aus einel' anderen Welt 
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Matswlaga Sekiko II, 136, Neokonfuzainer 
matsuri I, 64, Kultfeier mit Volksbeteiligung 
Matsuura Takanobu II, 122, christenfreundlicher Daimyo von Hirado 
Meerbestattung I, 82 
Meeresgotter I, 36, 40 
Meiji-Restauration II, 184, 188, if., ab 1868, :Meiji·-Zeit 1868-1912 
Meiji-Schrein II, 198 
Menschenopfer I, 39, an :Meeresgott 
lnikkyo II, 23, f., esoterische Sekten des Buddhismus, Geheimlehre 
miko I, 148, 185, 188, 219, ff., 234, ff. Schamaninnen 
\1inamoto Yoritomo (1147-1199) II, 40, Begrunder der Kamakura-Regierung 1192-1333 
Miwa-Berg I, 21, f., als gottlich verehrt 
miyaza I, 94, Kultverband 
mogari I, 66, ft., Begrabnisfeier 
Tsukiyomi I, 8, 264, Mondgott 
monoimi I, 260, kultische Enthaltsamkeit 
Mononobe I, 75, machtiger Klan 
Mononobe Ogoshi II, 1 
Motoori Norinaga (1730-1801) I, 66, 68, 15.5, II, 175, f., ein Fiihrel' der J apan-

vVissenschaft (kokugaku) 
moya I, 67, Trauerhutte 
Muro KYllSO (1658-1734) II, 138, Neokonfuzianel' 
Muroma"chi-Zeit (1392-1490) 
Mus() (1371-1346) II, 97, ein Fuhrer del' Zen-Sekte in del' Kamakura-Zeit (1192-1333) 
Mythenbildung I, 259, ff. 

Naganuma \1yoko II, 227, f., \1itbegl'iindel'in del' Rissho-Koseikai, eine der Neuen 
Religionen A A 

N ahrungsgottheit Toyouke-hime I, 12, 65, 266, Okasama I, 174, Ogetsuhil1le II, 266 
Nakae Toju (1608-1649) II, 143, 145, ff., 154, Interpret von Wang Yang-ming 

(O-yomei) 
Nakatomi I, 307, erbliche Kultexperten im Gotterkultamt (Jingikan), Nakatol1li Kamako 

II, 1 
Nakayama Miki II, 169, ft., 219, ft., Griinderin der Tenri-Sekte 
Nakazawa Doni (1735-1803) II, 150, ein Vertreter der "Herzenswissenschaft" (shin-

gaku) 
Namboku-Zeit (1336-1392) 
Nara I, 288, Hauptstadt von 710-784 
Nara-Sekten II, 7, ff., Reforl1len II, 87, ff. 
Naturismus I, 9, 17 
nembutsu II, 49, 61, Buddha-Anrufung 
nembutsu-zammai II, 30, Betrachtung mit Buddha-Anrufung 
Neokonfuzianismus II, 128, ff., Schulrichtungen II, 136 
Neue Religionen II, 203, If., Rolle und Einflu13 II, 208 
Neujahrsfest I, 94, f. 
Nichiren (1222-1282) Sektengrunder II, 73, ff., Schriften II, 74, Verbreitung der 

Sekte II, 109, wahrend Azuchi-Momoyal1la-Zeit II, 118, f. 
Nihon ry6iki II, 5, f., buddhistische Legendensal1lmlung 
Nihon Shoki I, 56, f., 127, Geschichtsquelle fur die aIte Zeit, verf. 720 
Niiname-Feier I, 45, 142, 304, rituelles Kosten des neuen Reises 
Ninigi no \1ikoto I, 263, 269, Enkel von Amaterasu, del' Ahnfrau des Kaiserhauses 
Ninomiya Sontoku II, 155, ein Bauemgelehrter, Spat-Tokugawa 
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Ninsho II, 90, f., Reformator del' Shingon-Sekte in der Kamakura-Zeit 
Nishida Toshizo II, 227, f., Grunder del' Reiyukai, eine del' Neuen Religionen 
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Niwano Shikazo II, 227, f., Mitbegrunder der Rissho-Koseikai, eine der Neuen Re
ligionen 
nuke-mairi II, 163, f., geheime \Vallfahrt nach Ise 

Obaku II, 99, eine Zen-Richtung, 1654 eingefuhrt von Yin Yuan (Ingen) 
o-Bon I, 79, 89, 94, 96, SeelengedachtnisEeier 
Oda Nobunaga (1534-1582), Staatsmann 
Ogiu Sorai (1666-172 ) II, 156, 180, f., politischer Philosoph 
0;0 YOSllll II, 35, f., "Elemente der \Viedergeburt", von Genshin (942-1017) 
Okada "\Iokichi II, 224, Grunder der Neuen Religion SekaikYliseikyo 
Oki-Schrein I, :36, ff., Schl'ein auf der Inse1 Oki HiI' den Gott der Inse1 
Okuninushi no "\Iikoto I, 63, 261, 266, 269, eine Izumo-Gottheit 
~hniya no me no kami I, 294, Palastgijttin 
Omoto-Sekte II, 294, eine del' Neuen Religionen 
Omura Sumitada II, 122, E., christenfreundlicher Daimyo in Hizen 
Onamochi I, 12, ein Gott von Izumo 
O-nie-matsuri I, 76 "Feier des GroBen Kostens" (del' Erstlingsfri1chte) anbJ31ich del 
" Thronbesteigung 
Onin-Aufstanc1 (1467-1477) 
Ontake-Sekte II, 204, Shinto-Sekte 
Oshil'agami I, 232, fF., 241, ff., von Schamaninnen benutzte Puppen 
Osoresan, I, 78, Berg mit Totenseelenkult 
Otomo Yc;shishige II, 122, f., christenfreundlicher Daimyo von Funai 

Palasteinweihung I, 145, fF., 392, f, (otonohogai) 
PaBgotter I, 24 
PL Kyodan II, 226, eine del' Neuen Religionen 

Reichsgrundungsmythe I, 259, 263, ~1ythologie im \Vesentlichen eine Reichsgrundungs-
mythologie 

"Reines Land" II, 44, ff., jddo, ein buddhistisches Faradies 
Reisseele I, 12, 65 
Reiytikai II, 201, 227, eine del' Neuen Religionen 
Religionsamt II, 192, Slulkyo-kyoku im Erziehungsministerium 
Rennyo (1415-1499) II, 101, ein Oberhaupt von Honganji in del' Muromachi-Zeit 
Rinzai-Zen II, 79, f., 114, ~1yl)shinji 
Risslu3-ankokllrcn II, 74, religiOs-politische Schrift von Nichiren 
Rissho Koscikai II, 291, f., 227, eine del' Neuen Religionen 
Ritsu-Sekte II, 8, 88, 92, f. 
Roesler, Hermann (1843-1894) II, 188, f., Berater del' japanischen Regierung hir 

Verfassungsrecht 
Ryc)gen (912-985) II, 34, ein Oherhaupt del' Tendai-Sekte 
Ry6yt> Shoge II, 107, Lehrer del' Jodo-Sekte in del' Muromachi-Zeit 

SaichA (767-822) II, 20, Grunder der Tendai-Sekte, posthum Dengyo Daishi 
saigti I, 290, fF., 300, geheiligte kaiserliche Prinzessin fur Kultdienste am Ise-Schrein 
Sai no kami I, 137, f., Grenzgott 
Saisho-e II, 9, buddhist. Feier in Nal'a 
Sanron-Sekte II, 8, eine del' Sechs Nara-Sekten 
Sarutahiko I, 137, 197, f., ein \"eggott 
satori II, 90, Erleuchtung im Zen 
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Schamanismus I, 63, 217, if. 
Schiffsgottheit I, 185, ff., Funadama 
Schreinamt II, 192, linia-kyoku im Innenministerium 
Schreinneubau I, 308, f., sengu, in Ise 
Schreinverlegung I, 308, sengu, periodische Erneuerung des Baues 
Sechs Nara-Sekten II, 7, ff. 
Seelenfeier II, 32, f., gory6-e 
Seelenglaube I, 65, f. 
Seich6 no Ie II, 204, 222, eine der Neuen Religionen 
Sekai-kyusei-Sekte II, 204, 224, f., eine der Neuen Religionen 
shami II, 48, f., 58, Volksmonch 
Shimazu Takahisa II, 122, christenfreundlicher Daimyo von Satsuma 
Shingaku II, 146, 149, «Wissenschaft des Herzens" 
Shingon-Sekte II, 23, ff., 37, 92, unter Toyotomi Hideyoshi 116 
shinobigoto I, 71, 76, Trauerrede im Altertum 
Shinran (1174-1268) II, 67, ff., Grunder der \Vahren Sekte vom Reinen Land (J6do-

shinsht1 ) 
Shinto I, 44, f., Shinto heute II, 197, ff. 
Shinto-Schreine I, 328, ff., iinia, Liste im Engishiki 
Shinto-Sekten II, 169 
Shinto-Theorien II, Ill, f., Muromachi-Zeit (1392-1490) 
Shitennoji I, 198, II, 2, alter Tempel in Osaka 
Shobo II, 37, bedeutender Shingon-Monch 
Sh6toku, Prinz (572-621) II, 1, ff., I, 45 
Shomu Tenno II, 3, f., 8, Kaiser (724-748) 
Shorenji II, 104, Zentrum der Ikko-Sekte in Hida, Shirakawa 
Shugendo I, 231, II, 95, f., 198, 202, Bergasketentum 
Shunj6 II, 89, Reformator der Ritsu-Sekte in der Kamakura-Zeit 
Sieben Glucksgotter I, 176 
Siebzehn Artikel I, 271, Verfassungsgrundsatze von Prinz Shotoku, buddhist, und 

konfuzian. Gehalt 
Soga-Klan I, 45, 75, Soga no Iname II, 1, Soga Umako I, 76 
S6ka Gakkai II, 202, f., 228, f., eine der Neuen Religionen 
Sonnengottin I, 6, 8, 268, Amaterasu 
Soto-Zen II, 81, ff., Dogen 114 
Staats-Shinto II, 193, ff., Indoktrinierung seit Meiji-Restauration, Shinto heute II, 

197, ff. 
Steinkult I, 8, 28, f., 44, 259 
Steinschlachten I, 142, f., zu Neujahr 
Sugawara ~lichizane (845-903) II, 32, Staatsmann und Gelehrter 
Sumiyoshi-Schrein I, 257, einer del' altesten Schreine 
Sunde im Shinto I, 15, ff. 
Susanowo no Mikoto I, 63, 264, eine Izumo-Gottheit 

Taika-Reform (646-701) I, 232, II, 2, 309, Bedeutung fur Religion 309 
Tachibana Moroe (764-757) II, 11, 13, 32 
Taga-Jinja I, 33, ff., in Izu 
Taiho-Gesetze I, 69 
Takamagahara I, 4, 6, 18, 163, 261, 267, Gotterhimmel 
takusen I, 64, gottliche Eingebung wahl'end Ekstase 
tanen II, 65, wiederholte Amida-Anrufung 
Taniguchi ~lasaharu II, 223, Grunder von Seich6 no Ie, einer der Neuen Religionen 
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Tantra-Buddhismus II, 25 
Taoismus I, 197, Popular-Taoismus I, 200, 213, ff. 
tatari I ,148, 179, 259, Zorn eines Gottes 
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Tejima Toan (1718-1786) II, 142, Vertreter der Shingaku 
Temmu Tenno (673-685) I, 305, f., II, 3, groBer Forderer des Ise-Schreines und der 

Gotterverehrung 
Tempelschulen II, 112, Muromachi-Zeit 
Tendai-Sekte II, 21, unter Oda Nobunaga II, 115 
Tengu I, 121, 130, Waldkobold 
Tenrikyo II, 204, eine del' Neuen Religionen 
Todaiji II, 8, 88, Tempel in Nara 
tokoyo I, 260, das Jenseits 
Tokugawa Mitsukuni (1628-1700) II, 135, 147, Daimyo von Mito, Forderer von 

historischen und philologischen Studien 
Tokugawa-Zeit (1603-1867) 
tomitsuki II, 160, Losziehen in buddhist. Tempeln 
Toshigoi-matsuri I, 313, Neujahrsfest, ein Erntebittfest 
Toshigoi-norito I, 310, Gebet rezitiert bei Neujahrsfeier in Ise, zeigt die erhabene 

Stellung del' Sonnengottheit 
Toyotomi Hideyoshi (1536-1598 ) 
Toyo-uke-hime I, 65, 266, 298, 390, Nahrungsgottheit, verehrt im AuBeren Schrein 

(gegu) in Ise 
Trauerhiitte I, 86, (in Kozushima, Izu), I, 70, f., 76 
ubusunagami I, 152, 166, 267, Dorfschutzgott 
uii I, 13, Klan 
uligami I, 65, 103, 132, 152, 181, 267, 306, Klangott, Dorfgott; Gotter und Schreine 

groBer Klane 

Unterwelt I, 18, 63 
Urabon II, 42, f., SeelengedLi.chtnisfeier (Bon) 

Verfassung II, 188, promulgiert 1889. Verankerung des Kaiserkultes darin 

\Vallfahren I, 153 
\Vang Yang-ming (1472-1527) II, 133, 143, ff., O-yomei, konfuzianischer Philosoph 

der Ming-Zeit 
\Vassergott I, 5, 7 
\Vasserverehrung I, 28 
Watarai-Shinto II, 94, 174 
Wettkampfe I, 138, ff., auf Neujahr 
Yakushin (827-906) II, 37, bedeutender Shingon-Monch 
Yama no kami I, 5, 109, ff., Berggott 
Yamabushi II, 96, Tokugawa-Zeit 168, 210, I, 235, 242 
Yamaga Soka (1622-1685) II, 141, 148, 179, konfuzianischel' Gelehl'ter, abel' Kritiker 

von Shushi 
Yamato-Staat I, 57, ff., 269 
Yamazaki Anzai (1618-1628) II, 136, f., 147, 155 
Yashikigami II, 103, f" 144, 167, Gehoftgott 
Yayoi-Kultur I, 51, f., prahistorisch 
Y omi no kuni I, 260, das Totenland 
Yoshida-FarDilie I, 235, II, 94, I3etreuer des Yoshida-Schreines in Kyoto, Yoshida Kane

tomo II, Ill, f. 
Yoshida Shain (1821-1860) II, 180, Samurai, Anhanger der O-yomei-Philosophie und 
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Reformator 
Yoshisaki II, 102, ein Stiitzpunkt der Ikko-Sekte in Hokuriku 
Yuima-e II, 9, buddhist. Feier in Nara 
Yuitsu-Shinto II, Ill, f., "Nur-Shinto", vertreten von Yoshida Kanetomo 

Zen-Sekte II, 79, 116 
Zweigrabersystem I, 82, 84 

Da der 1. und der 2. Band nicht in derselben Druckerei hergestel1l; wurden, waren kleine 
drucktechnische Unterschiede unvermeidlich. 




