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i \  ALLGEMEINER UENRNUCK UENR DIE RELTGIOSEN,

KULTURELLEN UND SOZIALEN REFORMEN

IN JAPAI\  UND I I \  DER tURnnt ' ;

Von Dr. Sedat Vevis OnXn,f

A. MODERNISIERUNG JAPANS

I. Allgemeiner Uberblick i iber die japanische Kulturgeschichte

Als die Ttirken seit dem rg. Jahrhundert zu einem geistigen Karnpf antra-

ten, in dem sie sich dem Westen zuwandten und ihn als Vorbild zur Modernisie-

rung nahmen, waren sie nichi allein. Es gab anclere Lander, welche in clen sel-

ben geistigen Kampf eingetreten waren. Eines davon ist Japan, auch ein asia-

tisches Land. Wir werden in diesem Aufsatz als Parailele zu den in der Tiirkei

eingeftihrten Reformen und Modernisierungen zeigen. wie Japan dieses Pro-

blem gelost hat.

Die japanische Kulturgeschichte hat zwei Perioden, werln man die primiti-

ve und legend6re Seite nicht in Erwiigung zieht. In der ersten Periode ist der

Einfluss der chinesischen Kultur und Zivilisation vorherrschend. Diese Periode

beginnt im Jahre 552 n. Chr. und darrert bis zum rg. Jahrhnndert. Die Japaner
hatten zwar von 5oo bis zoo v. Chr. Bertihrung mit der chinesischen Kultur ge-

habt; dieser Kontakt war aber nicht so gross, dass er auf dieJapaner einen bedeu-

tenden Einfluss ausilben konnte..

Der Buddhismus, der durch die Koreaner nach Japan kam, hat auch die

chinesische Kultur mitgebracht. Der Buddhismus und die chinesische Kultur

siegten in kurzer Zeit in Japan. Die Japaner, die grosse Schnelligkeit und Ge-

schicklichkeit zeigten, die chinesische Kultur zu i.ibernehmen, haben diese auf

manchen Gebieten mit japanischer Art vereinigt und so eine chinesische-japa-

nische Kultur geschaffen. Diese Kultr.rr, die besonders in Architektur, Musik,

Literatur, Kunst, Malerei und Lebensart geschmackvolle Denkmhler hervor-

brachte, hat zugleich den Untergang des kaiserlichen Hauses verursacht. Da

der Kaiser nur auf dem religiosen und kulturellen Gebiet ein Ftihrer war, ist

es so gekommen, dass die politische Autoritat und Macht in die Hiinde der miich-
tigen Fiirstenfamilien f iel. Diese Feudalitat dauerte bis zu dem Zeitpunkt, als

Japan seine Tore zum Westen offnete.

I Dieser Aufsatz ist in dem vierten I(apitel der von der philosophischen Fakulti it der Ttibin-

ger-lJniversitit angenommenen Dissertation unter dem Titel "Die religicisen, kultureilen und sozia-

len Reformen in der Ttirkei von 1920 bis l93B und verglichen die lvlodemisierung Japans" mit

einigen Anderungen verfasst.
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hat Japan sich zu einem modenren Staat entwickeit.
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Die ziveite Periode beginnt nach cler Bert ihrung Japans mit der westl ichen

Welt,  cl .h. mit Holland, Deutschland, Frankreich, England und Russland. Diese

Beri. ihrung, lvelche im r6. Jahrhunder"t mit missionarischer Tatigkeit,  mit Han-

clelsbeziehungen und pol i t ischen Kontakten begann, hat mit Unterbrechungen

bis zr-rm r9. Jahrhundert gedauert und r868 ihre entscheidende Phase erreicht.

Seitclem begann der Einf luss der westl ichen Kultur den der chinesischen zu ver-

drangen. Die Japaner gaben sich grosse Mrihe, die r,vestl ichc Kultur anzunehmen,

so wie sie damals die chinesische Kultur angenommen hatten. Nur war diese

Annal"rme mehr eine Nachahmr-rng als eine Auswahl. Ohne dari iber nachzuden-

ken ob es zlr ihrer inneren Kultur passe, haben die Japaner al les vom Westen

angenommerr) was sie ftir gut und niitzlich hielten. Durch diese Errungenschaf-

ten aus dem lVesten haben cl ie Japaner ganz besonders auf technischen und ma-

teriel lem Gebiet grosse Fortschri t te gemacht. Durch die Reformen und Neuerun-

gen, clie auf sozialem, kulturellem und religiosem Gebiet durchgefiihrt wurden,

DIE, E,INFUI{RUNG DER CFIIhIESISCHEN KULTUR

IN JAPAN

Die Einft ihrur-rg der chinesischen Kultur und Zivi l isat ion in Japan beginnt

in grosserem Masse erst nach dem Eindringen des Buddhismus in Japan. Der

Buddhismus', welcher im Jahre 552 n. Chr. durch die Koreaner nach Japan
kam, wlu'cle von clen konservativen Gruppen nicht freundlich aufgenommen.

Der Kampf um den Br-rddhismr-rs dauerte bis 587 und cndigte schliesslich mit

se inem Sieg.  Besonc lers  der  I ( ronpr inz  Shotoku-Taisch i  und dessen Tante

Suiko-Tenno (593-6z8)  waren g l i ihende Anhz inger  des Buddhismus.  Durch

clen Eifer dieser beiclen hat der Buddhismus begonnen, sich in Japan auszubrei-

ten. Vor 552 hatten die Koreaner ftir Japan die Rolle des Vermittelns i.ibernom-

men in Bezug auf den Buddhismus, dessen Auslegung, und die ganze chinesi-

sche KultuL r.rncl Zivi l isat i ln. Aber nach 5BT sind die Japaner, ohne die Hil fe der

I (oreaner  zu beni i tzen,  mi t  China unmi t te lbar  in  F i ih lung gekommen.  Shotoku
-  Ta isch i  se lbst  sc i r ick te  nach China Studenten,  c lami t  s ie  dor t  d ie  ch ines ische

Kultur und clen Budclhismlls aus cler Nzihe kennen lernten. Die Japaner studier-

ten neben dem Buclclhismus chinesiscl-re Architekttu' ,  Bi ldhauerei und Malerei.

Sie lerneten Nfecl izin und Astronomie, bessere Ivlcthoden des lvletal lgiessens uncl

Werkzeus'fabrikation nnd schl iessl ich auch chinesische Vfi-rsik. Durcl-r den Sho-

2 In dem er ' \vz ihnten Jalr re 552 t laf  nach . \ngabe dcs Nihongi  e in Gesandter c les Konigs

Seimei  (Seirnci  is t  i r r  Japan Lib l iche s inojapanische,  Svong-N' Iyong die korcanische Aussprache

des Nanrcns) von Kuclara ( P a i h c y e ), einem cler clrei koreaniscl.re n I(onigreiche, ein uncl tiberreich-

te im r\uftragc seines Hernr eine Statr-re cles Sakya Brlddha aus Gold-I(rrpferbronze, eirre Anzahl

Biinde Sutraschrilten uncl einige anciere l(ultgegcnstincle, nebst einer Denkschrift, u,orin der Konig

das Verclicnst clcr Ausbreitr,rng cler Buddiralelire nach anderen Ldnclern anplies.

Florenz,  I { .  :  Lehrbuch del  Rel ig ionsgesc}r ichte,  Bcl .  I . ,  S.  350.
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toku-Taisch i  wurde auch der  Chines ische Kalender ,  t ibernommen.  Der  ver -
wickeltste Teil der chinesischen Kultur war die Organisation von Regierung
urtd Gesellschaft mit ihren Systemen der Lanclpacht, der Zinses und der Besteu-
erung. Besonders diese Dinge versuchten dieJapaner nachzuahmen, und um 7oo
n. Chr. waren viele Formen ihres pol i t ischen und wirtschaft l ichen Lebens aus
China t ibernommen. Der alte, "von Gott eir-rgesetzte" Adel clacl i te nicht daran,
seine G6tt l ichkeit abzulegen, sondern er verstarkte seine alte rel igiose Autori tzi t
durch neue Vorstel iungen von Treue und Verantwortul lg, die er vom kunfuzia-
nischen China t ibernommen hatte. Der Kaiser hatte nun eine cloppelte Funk-
t ion: er war oberster Priester und obelster Herrscher in einer Person,.

Tenj i -Tenno (668-67r)  l iess d ie  Annahme d ieser  Kul tur  wei ter f i ih ren.
In seiner Zeit wurden die Schulen nach dem Muster rron China gegri indet. Seit
dem B. Jahrhundert sah man die Entstehung einer japanischen Literatur unter
chinesischem Einf iuss. Die ersten Werke, die r iber japanische Mythologie und
Geschichte geschrieben wurden, sind in dieser Zeit entstanclen 5.

I n  de r  Na ra  Ze i t  ( 7 r c -78$  ha t  man  e in  Sys tem,  Ka ta -Gana  (F rag -
mentargana) und Hira-Gana (Platgana) geschaffen, um cl ie chinesiscf ien
Zeichen zu vereinfachen u.

Neben den anderen Kiinsten u,ar die Poesie gecl iehen urrcl hat schone f)enk-
mziler hervorgebracht. Der Bucldhismus u'al Tretger upcl Verrnittler fr-ir die chi-
nesische Zivi l isat ion, welche damals die grosste cler \Arelt  war. Durch cle* Einf luss
der chinesischen Kultur hat.Japan i* 9. Jahrhundert seine goldcpe Zeit erlebt.
Besonders  in  der  Ze i t  Engi  (goz-g22)  'hat  c las  ka iser l iche Haus unc l  dessen An-
geh6rige mit Musik, Tanz und Literatur prachtig gelebt,, .  lVd.hrend cler

3 Der: japanische Kalender, cler siclt vorher nach .clen Nlonciphascn gerichtct hatte, rvurdrr
gegeir 604 n. Chr' von einem koreanischcn Pr icster clenr Sonnenjalr' angepasst. 680 .. Chr. u,urcle*
chinesische Abdnderungen eingefiihrt, uncl Japan ijbernahm (und befolgt noch heute) clie chincsi-
sche Methode, sich besondere Ereignisse nach dem Narnen uncl dem Regierr.rngsjahr cles gerade
herrschenden Kaisers zu merken. Der grcgoi-ianischc I(alender wurclc in Japa' im Jahre lB73
eingefrihrt.

Dura.nt, !V.: Das Vermdchtnis des Ostens, S. Blg.
4 Herschel, W.: An Introduction to Japan, S. 13.
5 Das Koj ik i  (Ber icht  der Ereignisse des Al ter tums),  Das Nihongi  (Japanische Annalen),

Fudoki  (Beschreibut- lgen von Land unci  Leuten),  Uj ibumi (Farni l ie lschr i f tcq) .
Witte, J.: Japan zrvischen zrvei Kulturcn, S. 4.
6 Silben-Schriftsystenr

7 "Diese Engi genannte Zeitabschnitt", schreibt Fcnnolose voller Bcgeisterupg, ',stellt zrvei-
fellos den Giplelpunkt der japanischen Zivil isation clar, rvie N,Iing Huangs Zeit clcn Gipfelp*rl<t
der chinesischen Zivil isatiou darstellte. Niernals rnchr sollte China oclcr Japan so reicli. so gli in-
zend, so vol ler  f re ie l  Geist igkei t  dastehen..  Wahrscheinl ich gab es rvecler  in Japirn noch sonst  wo
in der ganzen Welt irinsichtlich del ailgerneinen Kultur und cler vcrfeinerten Lcbcnsart, dic glei-
cher lveise denr Korper und dem Geist  zugr. l te hamen,. jemais rv icc ler  etwas so ausqczeichnetcs. , ,

Durant, W.: Das Vermdchtnis cles Ostens, S. 74.2.
B Die Hauptstadt  Kyoto ( I {auptstadt  c les Fr ieclens) hat te c lamals ausser Cordova r- rncl

Konstantinopel eine halbe N4ill iou Einu,ohner.
Durant, W.: Das Verrnichtnis des Ostcns, S. 743.
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Witte, J.: Japan zwischen zwei Kulturen, S.
Webb, H. :  An Introduct ion to Japan, S.  17.
Ztr diesem Zwecke haben die Japaner. ihre
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Hof und dessen Angehorige Llnter dem Einf luss der chinesischen Kultur und des
Buddhismus lebten, wurde die Autori tat des Kaisers schwach und die Verwal-
tung ist in die Hande cler mzichtigen Ftirsten gefal len: Tokugawa, unter dem
Ti te l  Shogun (Kronfe ldherrn) ,  hat  d ie  lv lacht  imJahre r rg2 in  d ie  Hand ge-
nommen r-rnd diese diktatorische Vlachtposit ion der Fi irsten hat bis r868 gedau-
ert.  Zwar gab es in dieser Zeit einen Kaiser und ein Kaisertum, aber der Kai-
ser lebte mehr als hoher Priester denn als ein Kaiser und hatte mit seinen Un.
ter tanen n ic l " r tszu tuu.  Das Gesetz  von J . j  usu (Begr i inder  des Tagukawai  Scho-
gunat) l iat die Nichteinmischung des I(aisersin diestaatl ichen Angelegenheiten
festgelegt.

I I I .  DIE DERUHRU}{G JAPANS MIT DEVI WESTEN

Die erste Beriihrung Japans mit dem lVesten geschah durch europd.ische
Kaufleute und lVlissionare. r5+2 landeten portugieische Kaufleute in Japan.
Diese haben die Japaner durch die Gewehre, die sie bei sich trugen, sehr beein-
druckt. 1549 kam derJesuit Franz Xaver nachJapan, um dort das Christentum
auszubreiten. Franz Xaver und seine Kameraden wulden von dem damaligen
Herrscher Ocla Nobllnaga sehr freundlich empfangen und er unterstt i tzte
auch die Verbreitung des Christentums.

In der ersten Zeit waren die Erfolge der Missionare gross. Die katholische
Kirche hat in Japan zahlreiche Anhzinger gewonnen. Diese Begiinstigung der
Mission geschah nicht in erster Linie aus religiosen Grtinden, sondern weil man
eine Forderung und Erleichterung des Handels rnit den Eupordern erreichen
wollte o.

Als es sich zeigte, dass die westlichen Nationen politische Absichten mit
den ostlichen Menschen und Volkern hatten, wurden die japanischen Adeligen.
in ihrer Haltung den Missionaren gegeniiber vorsichtig. Sie nahmen gerne die
lvestlichen Fortschrit.te an, vor allem in Bewaffnung und militarischer Ausri.is-
tung. Sie wurden dem Christentum gegenirber misstrauisch, als sie bemerkten,
dass ihm Umsturz und Eroberung folgen konntent0. Danach begann man in

Japan das Christentum zu bekeimpfen. 1614 wurde das Christentum in Japan
offiziell verboten und man hat alles unternommen, es auszurotten. Durch die
ergriffenen Massnahmen wurde die Ausbreitung des Christentums r 649 in Ja-
pan fast vollkommen unterbunden. Inzwischen wurde es den Auslandern, aus-
genommen Chinesen und Holliindern, verboten, sich in Japan aufzuhalten. Um
die Beriihrung Japans mit dem Ausland zu verhindern, wurde es den Japanern
verboten, ins Ausland zu reisen' ' .

Aber die Japaner hatten es nicht versdumt, sich die Vorztige und Erfindun-
gen des Westens zunutze zu machen, obwohl die Auslander sich nicht in ihrem

7

grossell Schiffe zerstcirt.
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Lande aufhielten und so auf das japanische Volk keinen Einf luss nehmen konn-

ten. Zu diesem Zweck hat man e trva r 5 I{oli;indern erlaubt, auf einer kleinen

Insel (Insel Deschima) zu r,vohi 'renr2.

IV.  DIE ANNAHME DER WESTLICHEN KULTUR

Obivohl dieJapaner von r64o bis r668 besonders durch die Flol iander vom

Westen Dinge, die sie f i l r  sich ni. i tzl icir  hielten, annahmen'3, offnete das Lancl

endiigultig erst im Jahre I 868 seine Tore zum Westen. Sowoirl die Unterdrtickung

durch Amerika, als auch die Aufgeschlossenheit der Fi irsten und Intel iektuel len

den Fremden gegeniiber haben es erreicht, class Japan sich dem Westen ztrwandte.

D ie  Th ronen tsagung  des  I 5 .  Toguka l va -Shoguns ,  Yosch iuo i t u ,  zug 'L rns -

ten Mutsihoto war der Losung dieses Problems gi inst ig. I)er l(aiser lVlutsi-

hoto,  (gest .  rg Iz)  hat  t868,  in  der  Ze i t ,  d ie  in  der  japanischen Geschic l i te  "Res-

tauration" genannt'wird, den Thron bestiegen und hat seine Regierur-rg Meij i

(d.h. Erleuchtete Regierung) genannt uncl in einer Erkl i i rung , die er am 7.
Februar r868 in Kyoto abgab, folgende Reformen versprochen:

a) Es sollten Versammlungen aus Vertretern aller I{lassen zllr" Beratung

und Beschlussfassung iiber die Staatsangelegenheiten eirrberufen werden.

b) Zur Herstel lung inneren Friedens sol l ten die sozialen Unterschiecle im

Volke moglichst ausgeglichen n'erden.

c) Al le Japaner sol l ten sich mit Ernst und Eifer ihrem besonderen Beruf

widmen.

Veraltete und unbrauchl:are Einrichtungen sollten beseitigt werden.

Von allen fremden Landern sollten alle fiir die Zukunft Japans niitzli-

chen Wissenschaften und Einrichtungen trbernommen werden.

Von diesem Zeitpunkt an haben die Japaner mit erstaunlicher Schnellig-

keit und Anpassungsfiihigkeit vom Westen die Dinge, die sie filr ni"itziich hielten,

arlgenommen und begonnen, ein moderner Staat zu werden.

rBBr lvurde ein neues Rechtssystem, das sicir weitgehend auf das napoleo-

nische Gesetzbuch sttitzte, eingefiil-rrt. Die Presse-, Rede-, Versammlungs- und

l2 Die Stellung der Holli inder war sehl unwtirdig. Es rvar i l-rnen sogar vcrbotcn, clen Sonntag

und andere Festtage zu begehen, den Namen Chirsti atrf Deschima auch nur zu nennelt odcr christ-

l iche Lieder zu singen.

lVitte, J.: Japan zwischen zu'ei l(ulturen, S. 9

l3 In der ersten Hiilfte des 19. Jahrhunderts begannen eine grossere Anzahl ., 'on Japanern
hollnndisch zu lernen und europdische lr{edizin, Natnrwissenschaften und technische Errungen-

schaften (beweglichc Lettern im Buchdruck, IVfiihlen, Dampfmaschinen Telegraph) zu studieren

und zu iibernehmen. Floll i indische und noch mehr deutsche Arzte-Kitmpfcr (1690-1692), Ihun-

berg (1775-1776), von Siebold (1823-1829) - haben in diescr Pcriode Europa eine erste, gute Kennt-

nis Japans und den Japanern eine gute Kenntnis Europas vermittelt. Im tibrigcn erhielt Europa

durch die Holliinder allerlei Handelswaren aus Japan: Gold, I(upfer, Seide, Kamplbr, Porzellan,

Bronze, Blumen, Zierpllanzen und anderes mehr. Die Japaner erhielten aus clem Westen auch

alles, was an Erzeugnissen ftir sie neu und rvertvoll w,ar: Eiienrvaren, Weine, Waflbn trnd Webwaren,

sowie Uhren, Barorneter, Thermometer und vieles andele.

Witte, J.: Japan zwischcn zrvci Kulturen, S. 9.
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Religionsfreiheit ' ',.t'urden gew;ihrt. StAnde, Folter und Gottesurteile wurden
abgeschaffen. N4an schuf rBBg eine Bundesverfassung. Die Universitziten wurden
trach clem Vorbild des !\Iestens eingerichtet. Fortschritte 'r,vurden auf technischem,

sozialetn ur-rd krr l turel iem Gebiet gemacht. Von Engiand t ibernahm man den

Eisenbahrrl)alr, r'ott Frankreich die Ausbildr-rng r-rnd Organisation des Heeres,

votr Detttschland cl ie Einrichtung des Gesr-rndheitswesen, von Amerika das Volks-

bi lclungsrvesen und vc,n Ital ien 1V{alerei und Bildhauerei.

\/. DIE, KULTURE,LLENI UND SOZIALE,N REFORMEN

r . Das Bildungs'vvesen :

Da cl ie japanische Regierune eingesehen hat, dass es nicht geni igt,  die Tech-

rrik und I{.ultr-rr des \A/estens nur zu bejahen, hat sie Studenten in grosser Zahl

nach Europa uncl Amerika geschickt, um den !\resten an Ort und Stelle zu studieren.

Als sie r,vieder- nach Japan zuriickl<amen) hat die Regierung firr diese Studenten

gesor,st, il-rnen Moglichkeiten und Arbeitsgebiete offen gehalten. Der Regierung

gentigte cl ies nicht; sie hat auch Professoren und Fachleute des Auslands ins

eigcne Lancl eingeladen. Ausserdem verfolgte sie den gegenwiirt igen Stand der

Einrichtung cles Westens auf technischem, mil i tzir ischem, medizinischem, phi-

losophischem und jurist ischem Gebiet und l iess nach den Quellen der westl ichen

Zivi l isat ion forschen. Sie hat die wcsentl iche Rolle cles Altgriechischen und La-

teinischen r;erstanclen uncl im neuen Bilclur-rgswesbn cl iesen beiden Sprachen ei-

nen Jrecleutenclen Platz gegebcn. Durch die Einftihrung der westlichen Kultur,

dtrrch Uber"setzr- lrrs-cn trnd Fremdsprachen ist in Japan eine neuejapanische Li-

te  ra tur  e  n ts tanc len.

I)el engl ische Liberai isnrus, der russische Realismus, Nietzsches Individua-

iismus und cler ameril.-aniscire Pragmatismus iiberw2iltigten nacheinander die

japanische Intel l igenz, bis der national ist ische Geist sich wieder fest igte und die
japanischen Schrif tstel ler sich daran machten, die einheimischen Stoffe weise

allszllwerten ". Auf ciem Gebiet des Romans iibernahm der l{aturalismus die

Ftihrung. Es wurden bedeutende Werke verfasst ". Nebenbei wurde das Pres-

sewesen eingefi ihrt.  Im Jahre IBTI wurde die erste Zeitung herausgegebenru.

Die anderen folgten bald.

2. Das Schtr l . ,vesen :

In der Zeit vor cler Restauration (rBGB) gab es in Japan kein Schulwesen,

das sich auch nur irgendwie mit dem modernen Schulwesen europziischer Lan-

clcr hit te vergleicl ien konnen. Im lVl i t telalter cl ienten die buddhist ischen KIos-

ter als Sch.ulen. Gegenstand cles lJrrterr ichtes lvaren vor al lem die buddhist ischen

Schr i f ten.  lV i ih lend der  Tokugawa-Ai 'a  ( r6o3-r688)  l iessen d ie  Vornehmen

ihre Sohne in den chinesischen I{. lassikern, der japanischen Literatur und eini-

gen anderen Fachern Linterweisen. Die Miiclchen dagegen erhielten keine Schul-

14 l )urant ,  W.:  Das Verm: ichtnis des Ostens,  S.  819.

l5 r \n der Spi tze dicser l i terar ischen Strc imung stehen: Ichi jo und der Dichter  Toson.

l6  D ie  e rs te  Zc i t t rng  he iss t :  Johama l v la in i sch i  Sh imbun .
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bildung. Auch das gewohnliche Volk hatte nach wie vor keinen Antei l  an dsr '

Bi ldung. Eine vol l ige Umwandlung brachten in dieser Beziehung die siebziger

Jahre des vorigen Jahrhunderts. Im Jahre tBTt wr.rrde ein eigenes Unterr ichts-

ministerium geschaffen. rBTz erschien ein kaiserliches Reshript. clas folgende

Parole ausgab: "Fortan sol l  die Erziehung so verbreitet werden, dass es kein

Dorf mehr gibt mit einer unwissenden Famil ie und keinc Famil ie mehl gibt

mit einem unwissenden Mitgl ied" ".

Mit grossem Eifer beganr-r man Lesen und Schreiben zu lernen. In Tokio,

I(yoto und Sapporada wurden die Universitdten durch f inar-rziel le Hil fe de:i  Sta-

ates gegri indet. Es folgten in glosser Zahl die ancleren Universit i i ten, unter ihnen

auc\ r  pr ivate '8 .

Japan, das sich entschloss, das gebildetste Land del Welt zu r, , 'erden, f t i l . rr te

das Lernen des Lesens und Schreibens mit erstaunl ichem Eifer fort.  ImJahre rqz5

besuchten etwa gg oio der Kinder die Schule. r 9z7 konnten 95 36 des Volkes schrei-

ben und leseu.

Das Bildungssystem wurde von dern Drtrck der Religion befieit  " ' .  fm Jahre
rBgg verki indete dies ein Erlass der-Regierunq'off iziel l .  Es heisst: "Die Erziehung

ausserhalb der Religion selbstzindig zu gestalten, ist fiir clic Schulpolitik clel r,i' ich-

t igste Gesichtspunkt. Daher r,vircl  keinei '  staatl ichen oder komrni.rnalen Schule,

die in Bezug auf ihren Lehrplan gesetzl iche n Bestimrnungen unteri iegt, gestattet,

innerhalb des Lehrkurses Religionsttnterr icht abzuhalten oder rel igiose Feiem

zLr veranstalten 2 o.

3 .  D ie  Schr i f t  :

Da das Japar-r ische rnit  dcn chir- iesischcn Zeicben geschrieben u'rrrde) \ \ ,ar

man der falschen Ansicht, die japanische Sprache sei gleich cler cl-r inesischen. Die

Japaner t ibernahmen die chinesischen Zeichen zl lsammen mit cler- chinesischen

Kultr-rr.  Aber diese Zeichen passten nicht f t i r-  cl ie japar-r ischc Sprache , welche rnit

dem lvlongolischen r.rnd Koreanischen venvandt ist.

Vom Chinesischen unterscheiclet sie sicl-r har,rptszichl ich clarin, dass sie mehr-

si l l : ig und agglut inierend uncl doch einlach ist;  sie irat n,enise Aspiratcn, keine

Gutturaie, l .^eine zusammengesetzten und keinc Enclkonsonant.en (at isser i) ;  fast

jeder Vokal ist von melodiscl-rer Lar-rge. Auch clie Glammatili ist einfach uncl na-

tt ir i ich; sie kommt bei den Haupt\,vortern ohne Zahl uncl Gescir lecht alrs, ohne

Steigertrngsgrade bei den Eigenschaftslvorter-n trncl ohne Personalendtrngen bei

den Zeitwortern, sie hat nul wenige personl iche r"urcl t i l terhaupt keine bezi igl i-

chen Ftirworter '? ' .

i7  Ohnr,  Th. :  I ( r - r l turcn,  Rel ig ionen und Nf iss ioncn inJaparr ,  S.66-t j7.
l B  S i e  i r e i s s e n :  X ' I c i j i ,  K e i j o ,  H o s c i , ,  C h u o ,  N i h o n - D a i g a k u .  A r . r s s c l  c l i c s c n  e i l ) t  c s

buddhist ische'- rnd chr ist l iche Pr ivat-Univers i tz i ten.

Witte, J. : Japan zrvischen zrve i I iulturen, S. 34.
19 Spi ter  is t  der Patr iot isn-rus an dic Stel le c ler  Rel ig ior-r  setrcten.
20 Ohm, Th. :  Kul turen,  Rel ig ionen rrnd Nl iss ioucn in Japan, S.  79.
2l  Durant ,  W. :  Das \ /e l rnr ic l - r tn is dcs Ostens,  S.  777.
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Es wurden Kata und Hi ra-Gana (d . l i .  japanische Si lbe)  e ingef i lh r t ,

um die chinesischen Zeichen verstzindl ich zu machen, mit anderen Worten, um

clie japanische Flektion und cl ie Part ikel auszuclrt icken. Aber dadurch wurde das

Ploblein auch nicht gelost. Jahrhunderte lang stand das japanische Voik unter

clem Einflr-rss cles Chinesischen uncl durch die Verwendung der chinesischen

Zeichen s ind Schwier igke i ter l  ents tanden '2 .

Als Japan mit der Kr-rltui' uncl Zivilisation des \A/estens in Beri.ihrung kam,

sincl cliese Scl-rrvierigl<eiten sichtbar geworden. Denn die alten Zeichen konnten

nicht die neuer-r Begriffe nnd technischen Ausclrticke fassen. Deshalb hat

rnarr seit  cler Restaulat ion versucht, cl ie chirresischen Zeichen aufzugeben und

da,fiir ein anderes Schriftsvstem zr-r finclen, welches ftrr die japanische Sprache

passt und den Elfordemissen des nellen Lebens Rechnung trigt. Um das Pro-

blem der Schrif t  ztt  losen, dachte man an folgende Losungen :

a) Beibehaltung cler jetzigen Schriftarten, aber Verminderung der chi-

nesischen Zeichen urld Erleichterung ihrer Erlernung und ihrer An-

wendung.

b) Abschaffung der chinesischen Zeichen uncl ihre Ersetzung entweder

clurch Lateinschrif t  oder clurch das Kanasvstem. deren Nebeneinan-

derbestehen ganz iiberfli.issig ist.

c) Allmzihlicher Abbau der chinesischen Zeichen, die in der Zukunft wohl

kaum Bestand haben werden, wobei die Frage ihres Ersatzes offen blei-

ben kann ".

Besonclers seit rgoo haben sich zahlreiche Gesellschaften Miihe gegeben, die

chir-resischen Zeichen abzuschaffen. Im Jahre rgoo entstand eine Gesellschaft,

die r-rnter dem damaligen I(ultusministerium eingerichtct wurde, sich "Kommission

zur Untersuchung der lVluttersprache" nannte und mancherlei Erleichterungen

ftir die Volksschulen in Bezug auf die Erlernung der Schrift brachte. Aber im

Jahre rgrg wurde diese Kommission von einem reaktionziren lvlinisteriumbesei-

tigt. Im Jahre rg2r hatte eine Kommission auf einer Liste etwa I5o gekiirzte

Formen zusammengestellt, welche von 2ooo chinesischen Zeichen sorgfZiltig aus-

gewZthlt wurden. Aber das hat auch nicht geholfen. Es konnte bis heute frir die

japanische Schrift keine befriedigende Losung gefunden werden.

mlt

Reformer stellen folgende Vorteile heraus, die eine solche Schriftreform

bringen wiirde :

22 Der 192I  errnordete Ministerprdsident  Hara schr ieb in der "Osaka Mainichi"  fo l -

gcncles: "Die Schwierigkeiten der chinesiscl-ren Zeichen sind so gross, dass es nicht allzu viele

Leute gibt - selbst unter denen, die mittlere und l-rciherc Schulen besucht haben-, welche richtig

lcsen und schreiben urrd den Sinn der Zeichen richtig verstehen kcinnen. Sogar unter den Leuten,

clic die Universitit clr.rrchgemacht haben, sind solche, die es noch nicht konnen. Man kennt beriihm-

te Fachgelehrte, clie ihr Facb griindlich verstchen, die aber eingestandenermassen zwar in einer

europiischen Sprache dariber schreiben kiinnen, nicht aber in der eigenen."

Wit te,  J. :  Japarr  zwischen zrvei  Kul turen,  S.  l l6 .

23 Wit te,  J. :  Japan zwischen zwei  Kul turen,  S.  l !8.
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r) Die langen Stunden, die die ja.panischen Schulkinder damit verhringen,

ihre eigene Sprache zu lernen, konnten besser mit zufr iedenstel lenden

Kursen in Natur und Sozialwissenschaften oder mit Literatur zr-lge

bracht werden.

z) Die Mechanik des Druckens und des Schreibens mit der Schreibmaschine

konnte sehr vereinfacht rt'erden.

3) Ein al lgemeines Schreibsystem wie in den westl ichen Lindem vri irde clen

Japanern das Stuclium u,estlicher Sprachen und so auch der rvestlichen

Kultur erleichtern.

+) Japanische technische uncl wissenschaftliche Schriften, die jetzt beinahe

allen Gelehrten des Westens unbekannt sincl, wtirden fiir sie benutz-

bar werden.

Die Einwinde der Gegner dieser Reformen sind folgende :

I ) Eine Umschaltung auf ein neues System in'iirde den Menschen einer

Generation die Klassiker ihrer eigenen Sprache unbenutzbar machen.

z) O*r^.. *.armen wiirden Japan von der chinesischen Zivilisation absper'

3) Eine Umschaltung wiirde muhevoile Anderungen in der eigenen Spra-

che notwendig machen, denn die Mannigfaltigkeit der chinesischen

Buchstaben ermoglicht einen grosseren Wortschatz im geschriebenen

Japanischen, als es das einfache Tonsystem in der Sprache erlaubt.

+) Die Umsteliung wiirde eine unnotige Belastung fiir ein Land sein, dessen

Bevolkerulg schon zu gg o/o iesel ,nd schreiben kann'0.

+. Die Tracht :

Die japanische Tracht in der Nara-Zeit ist der cl-r inesischen nachgebildet

und bestand aus Tunika und Hose, die von einem eng anliegenden Gewand ver-

deckt wurden. In der Kyo to-Zeit wurden die Gewiinder loser und nahmen an

Zahl zu; Mzinner wie Frauen tragen zwei bis zwanzig Gewander i.ibereinander,

deren Farbe vom Stand ihres Tr;igers abhing und deren Armelaufschliigc eine

reiche Farbenskala aufwiesen. Zu einer Zeit reichten die Armel eines Damenk-

leicles bis iiber die Knie und waren mit eincm Glockchen versehen, das lautete,

wenn d;e Dame spazieren ging. Wahrend der Tokugawa-Zeit r ,rrurde die

Bekleidung an extravagant, dass die Schoguns, ohne sich um die Lehren der

Geschichte zu ki.immern, versuchten, sie durch strenge Gesetze rvieder einfacher

zu machen; seidengefiitterte und bestickte Hosen und Socken wurden gesetzlich

untersagt, Bd.rte verboten, bestimmte Haartrachten vorgeschrieben; bisweilen

erhielt die Polizei den Befehl, jedermann zu verhaften, der sich in feinen

Kleidern auf cler Strasse zeigte. Im Laufe der Zeit schrvand die Sitte, sich

mit zahlreichen Gewzindern zu umhiillen, und das japanische Volk kleidete

sich so einfach, anstindig und geschmackvoll  wie ein anderes'5.

24 Webb, H.: An introduction to Japan, s. 95-96.

25 Durant. W.: Das Vermdchtnis dcs Ostens, S. 759.
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Der Kaiser von Japan wal ' ,  wie

ganze Gesc:l iehen in der Natul lei tet.

I(aiser st irbt,  so hort er nicht auf,zu

und seine Erinnerung schiltzen 2 o.
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Die japanische Tracht, die auf ihre Art eine Kr-rnst und ft ir das japanische
Flaus sehr praktisch ist, dagegen in den Fabriken und Betrieben, im modernen
Leben, das mehr auf Tempo eingestellt ist unpraktisch. Besonders die Erforder-
nisse des moclernen Lebens fi ihren zur Ansbreitung der neuen Tracht; ausserdem
ist sie auch billiger als die alte.

Heute ist in Japan die offizielle Kleidung des Beamten europ5.isch. Die Beam-
ten, die Lehrer, Studenten und Schii ler kleiden sich nach europd.ischem Vorbild.
Aber die alte Tracl-rt rvird besonders nach cler Arbeit zu Hause getragen, da sie
erstens bequemer ist r-rnd zr,veitens clie Tradition lebendig erh?ilt.

VI.  RELIGIOI \  UND POLIT ' IK

t. Der I(aiser und das Kaisertum :

Nach der shintoist ischen Lehre stammt der japanische Kaiser und das Kai-

ser tnm von der  Sonnengot t in  Amaterasu ab '0 .  Iv lan bet rachtet  den Kaiser  a ls

"eir len sichtbaren Gott".  Sein Titel ist Tenno) "Konig des Himmels". Ausser-

dem nannte man ihn Tehchi ,  "Sohn des Himmels" ,  und Shoja ,  "der  h6chste

Herr " .

der volr. China ", ein Herrscher, der das

Er ist eine Inkarnation Gottes. Wenn dcr

wirl<en. "Deshalb muss man seinen Namen

Im Jahre r9o6 schreibt  der Schr i f tstel ler  Omachi:

"Die kaiserliche Familie ist Japans Gottheit, ist sein Buddha. Soiange Japan
die kaiserliche Familie hat, bedarf es l<einer Religion. Der Kaiser ist sein Gott,

ein Gott, den es mit Augen sehen kann. lVo seine Majestzit verweilt, dahin darf

kein sterblicher sich vermessen, den F'uss zu setzen. Der Boden selbst, auf dem

26 Nach cler shintoistischcn Mythologie steht ein Geschu,isterpaar, cler alte Himmclsvater

Izanagi  uncl  c l ie Erdrnut ter  Izanami auf  c ler  Schrvebebr i icke des Himmels.  Sie r i . ihren mit  dem

Jqrvelcnspeer in der ursprirnglichen Salzflurt, bis cliese sich verdickt. Als sie ihn herausziehen, ent-

steht aus den herablallenclen Tropferr die erste Insel. Auf cliese steigen sie hernieder und bringen

durch Zeugung lveitele Inseln hervor. Sie zeugen ausserdem anclere Gotter: des lVindes, der Berge,

der.  I \ , Ieere,  des Fcuers uncl  schl iessl ich die Sonnengdtt in Arnaterasu.  Nachdem noch eine Rei i re

anderer Gotter entstaudcn ist, von denen nancherlei Nlythen berichtet lverden, geht die Urge-

schicirte urtmerli i ich in clic japanische Geschichte iiber. Der Enkcl der Sonnengottirr steigt zur Insel

I{vrrschu herab und vermzili lt sich dolt mit der Tochter e ines Ber.qgottes. Sein Enkel Jimnu-Tenno
(I(aiser gottl icher I(rieger) u,ircl (angeblich 660 r,. Chr'.) japanischer I(aiser.

Berto let ,  A. :  Wol te lbuch dcr Rel ig ion,  S.  44I '

v .  Glasenapp, H. :  Die n ichtchr ist l ichen Rel ig ionen, S.  271

27 Bis 1912 rvar der I (a iser i r r  China der Funl t t iondr des Himmels zur Lei tung der ganzen

()rclnung clt:r Natul urrcl cles lvlenscher-rleber-rs. l lr ist cler Himmelssohn, auch allen Gotten'r uber-

georcinet, nur cletl Himmel verarlt\\,ot't l ich und r.rntcrstellt.

lV i t te, .J . :  Japzrrr  zrv ischen zwei  I iu l tutcu. ,  S.  65.

28 Am l. November 1920 u,urcle in Tohio cin gross;rrtiger, fi ir {0 lv{il i ioncn Golclmark erbau-

ter Tempel l irr dcrr 1912 r'crstolbenen Kaiser iVfeij i-Tenno (lvlutsihoto) eingewciht.

lVitte, J. : Japarr zrvischen zr.vei Iiulturen, S. 67.
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der Fuss seines Rosses gestanden, ist heiliges Land, das zu betreten sich kein Mensch

erkt ihne, o.

Die Vorstel lung, die besagt, dass der Kaiser ein Gott sci und man ihn u' ie

einen Gott behandeln miisse, breitete sich nicht nur beim Volke, sondern auch

bei  den In te l lek tue l len aus.  I ) r .  Uesr- rg i  Sch ink ic i  schr ieb r9z3 in  e iner . iupa-

nischen Zeitung folgendes: "Wenn alle lvlenschen aller Rassen kommen wi.irden,

um zu den Tugeirden unseres Kaisers aufzubl icken und um unter seinem Einf luss

zu leben, dann wiirde die Zukunft der Menschheit l ichtvol l  sein. So kann die

Welt vor einem Untergang gerettet w'erden. So kann das Leben der Menschen

von Gtite und Schonheit beherlscht rverden" '0.

Der Professor der Rechtsrvissenschaft an der Universitzi tTokio,Dr. Kakati

Katsuhiko schr ieb:  "Die  Ausdehnung Japans i iber  d ie  ganze Wei t  und d ie

Erhebung der ganzen Welt in den Bereich des Lancles der Gotter ist dic dringen-

de Aufgabe der Gegenwart, und ist unsere e.alige und unabdnderlicire Pflicht" ".

Diese Vorstel lung vom Kaiser bl ieb nicl-rt  nur Theorie, sondern der Unter-

tan sah den Kaiser rvirklich ltie ein heiliges uncl gottliches Wesen. Auch \4'enn

der Kaiser gar nicht anwesend r,var, r'olizog mall vor seinen Paiiisten die Ver-

beugung wie vor den Gottern, Cie Hande f lach aneinairdergelegt. Selbst \venn

man im Wagen voriibelfuhr, ftihrte man die Zeremonie ar-is. Wie das Bild des

Kaisers, waren die Bilder cier Mitglicder cles kaiserlichen I-Iauses Fleiligtirmer ".

Al les, rvas mit dem Kaiser zlr tun hatte) \ ,var hei l ig. IgI? wurden cl ie vier

sclr lvarzen Stiere, rvelche nach altcm Ritr-rs die Lciche des l(aisers l l4ej is gezo-

gen hatten, ffrr heilig angesehen uncl dur:ften bis zu ihrem Tode niciit melrr ar-

beiten. Selbst der Eisenbahnwagen, der zum Transport der Leiche des Kerisers

cl iente, rvu-rde sofort nach der Benutzung verbrannt, damit er r-r icht enthei l igt

rvurde r ' .  Unter demselber-r Asi:ekt mliss man die Pi loten des zr, i 'ei ten V\/eltkl ieges

betrachten, die Selbsmord begingen) urlr so ein zufalliges Uberfliegen des kaiser-

Iichen F{auses zu stihnen. Offiziell n'ollte man durch zr,vei Artikel in der Verfas-

sung von IBBg das japanische Kaisertum uncl clen Kaiser f i . i r  immer schti tzen34.

Den ersten Anstoss Erschiitterung der religiosen Struktur cles Kaisertums

und des Glaubens an die Abstammung von cler Sonnengott in Arnaterasn,

gab das nelre Weltbild. Die \A/issenschaft. die zeia'te, dass es auf cler \,\ielt noch

29 lVitte, J.: Japan zwischen zwei I(ultr,rren, S. 67.

30 Witte, J.: Japan zrvischen z'"vei I(ulturen, S. 67-68.
31 Witte, J.: Japan zwisciren zrvei I(ulturcn, S. 68.
32 Den Schulen rvurde das I(aiserbilcl aus Auszeichnung verlichen. Es hing r-ricirt sicirtbar.,

sondern in einem Schlein ocler hinter eineru Vorhang. Auch dic Bilcier cier I\I itglicder clcs liaiser.-
l ichen Flauses waren Heiligti imr:r. I\zlan konnte sie in vielen Gcschd.ften liar-rfc;-r. r\i:cr i iber clie Ge-
sichter sind weisse Papierstiickc geklebt.

lVitte, J. : Japair zrvischen zwei I(ulturen, S. 68.
33 Witte, J.: Japan zwischen zrvei I(ultur"eu, S. 68.
34 Artikcl I lautet: "Das KaiserrcichJapan soil reg;iert und geleitet *,crcicn von einern Kai-

sergeschlecht, ungebrochen frir ewige Zeiten."
Artikel 3 lautet: "Der I(aiser ist hcil ig und unverletziich."

7 L
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37 Am 27 Dezember 1923 wurde auf den Prinzregenten von

Reichstagsabgeordneter war, wirhlich ein Attentat ausgefuhrt.

lVitte, J.: Japan zwischen zwei Kulturen, S. 102.
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ziltere . rloch grossere und noch stiirkere Volker als Japan gibt:s ist die erste Erschtit-

terung cles Kaisertums) das seine Ivlacht aus dem Schintoismus nahm. Nicht nur

I 'r :emde, sondern auch japanische Gelehrte, die die japanische Urgeschichte kri-

tiscl-r urrcl ohne Rticksicht auf die alten Mythologie erforschten, lehnten die gott-

l iche Abstammung des Kaiserhauses und des Kaisers ab'u. Die japanische Natur-

wisseuschaft lehnte es ab, in der Sonne eine Gottheit  zu verehren. So hat sich

eine neue Ansicl i t  verbreitet,  die sich nicht mit der alten in Ubereinstimmr-rng

bringen l iess.

Eine anclere Ursache, ciie das Kaisertum erscht'rtterte, waren die im Westen

durchgefi.ihrten Icleen cler Demokratie, der Republik und des Sozialism.us. Die

Existenz der sich nicht auf der Monarchie aufbauenden Staaten und deren wach-

sende Bedeutung begann den grossen Einf iuss des l(aisertums zu schwzichen.

Seit dem r6. Jahrhundert,  in clem sich Japan - mit Ausnahme kurzer Unter-

brechungen-dem Westen zuwandte, besonders aber seit  tg2o, ist eine Situation

entstanden, in der sich die Ideen von Demoktatie, Sozialismus und Kommunis-

mus mehr und mehr ver-breiteten. IJnter dem Einf luss dieser Ideen ging man in

dieser Zeit so weit, dass ein Attentat atrf den Kaiser und seine Famillie ausgeftihrt

lverden konnte 3 7.

Doch konnte clas japanische Kaisertum den Glauben an seine gott l iche We-

senheit bis zum Jal"rre r946 aufrecht erhalten. Sie wurde vom Volke anerkannt,

und ausserdem kamen il-rr patriotische Stromungen zugute; im Jahre r946 ver-

zichtete der japanische Kaiser Hirohito unter demEinflussAmerikas auf seine

gottliche.Abstammung und Eigenschaft, und es wurde nach englischem Vorbild

eine Regierung gegriindet.

Obwohl man heute noch Leute trifft, welche an das gottliche Wesen dcs

Kaisers glauben, haben Kaisertum und Kaiseridee ihre frtihere religi6se Macht

weitgehend verloren.

2. Staat und Religion :

Es gab vor der Restauration (t868) inJapan keine rel igiose Freiheit .  Durch

die aus dem lVesten gekommenen Neuerungen und Ideen begann man, auch

auf die religiose Freiheit Wert zu legen, und sic rvurde offiziell in die Verfassung

aufgenommen 3 s.
'Zwar 

sind theoretisch mit der Verfassung von I BBg Staatsgewalt und Reii-

gion getrennt worden, aber man kann nicht sagen, dass sie es auch in der Wirk-

35 Nach der shintoistischen Lehre ist Japan das ii lteste und grcisste Land der Welt.

36 Im Jahre lB90 wagte es ein japanischer Gcschichtsprofessor, bei allerAnerkennung der

hohen Stellung des l(aiserhauses, dessen gcittl iche Abstammung zu leugnen.

Witte, J.: Japan zwischen zwei Kulturen, S. 102.

einem Studenten, desscn Vater

38 Artikel 28 lautet wie folgt: Alle japanische lJntertanen haben die Freiheit des religiosen

Bekenntnisses, soweit sich das mit der ciffentlichen Ruhe und Sicherheit ur:d ihren Pflichten als

{Jntertanen vertragt.

Ohm, Th.: Kulturen, Religionen und Missionen in Japan, S, 77.
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l ichkeit sind. Weil  nd.mlich die japaniscire Voiksrei igion, der Shintoismus, ein

wichtiges Hilfsmittel fiir die Staatsgewalt war, konnte es sich die Regierlurg nicht

leisten, die Trennung von Religion und Staatsgewalt vol lkommen auszufuhren.

Die Trennung des modernen japanischen Staates von der Religion hatte

keine Spannungen zur Folgt wie bei nranclten anderen Staaten I r .  Im Gegentei l ,

die Regierung war der Meinung, nicht ohne Religion ausi iommen zu l<onnen.

Und dies, weil  sie die Religion f i i r  ihre Zvecl<e ausnutzte. Darlrm versuchte die

Regierung seit  rgr2 das Verhi l tnis von Religion und Staat in Ordnung zu brin-

gen und stel l te es auf neue Fundamente. So zum Beispiel legte die Regierung

dem Parlament einen Gesetzentwurf vor, der der Regierung ein grosses I(ontroll-

recht iiber die verschiedenerl Religionen einrdumte. Die Opposition im Parla-

ment und der Einspruch der rel igiosen Frihrer brachten ihn aber zu Fal l .  rgz8

hat die Regierung denselben Entr,vurf mit einiger-r Anderungen rvieder vorgelegt '0.

Aber er wurde wieder abgeiehnt.

Die Konferenzen, in denen die Regierung mit den Vertr:etenr aller drei

Religionen tiber die religiose Lage beriet, l-raben keinen wirhlichen Erfolg gehabt.

Die bedeutendste dieser religiosen Konferei-rzen, welche die Bcziehr-urg des Vol-

kes zu den Religionen posit iv gestalten solte, hat tgzB in Tokio statteefunden.

Aber sie hat sich mehr mit internationalen Fragen u'ie lVelftrieden, Rassenpro-

blem usw. beschaft igt als mit ihrem eigentl ichen Problem.
' 

Das Gebiet, auf dem es der japanischen Regierung arrr ehesten gelar-rg, clas

Prinzip der 
-frennung 

von Religion und Staat einzuft ihren, ist das Gebiet der'

Erziehung. Der religios gefarbte IJnterricht, rvelcher bis dahin den Grund der

Erziehung bildete, wurde nach der Restauration aul!'ehoben uncl den staatlichen

Schulen ein laizistisches Gesicht gegeben.

B. VERGLEICH ZWISCHEN DER TURKEI UND JAPAI\
Wir haben bisher die Modernisierung Japans behandelt. In diesem teii wol-

len wir einen Vergleich anstellen zwischen den Reformen in der Ttirkei und in

Japan, dem Kalifen und dem Kaiser, der Religion, der Schrift und der Kleidung,
da diese in beiden Lzindern unterschiedlich sind.

I .  VERGLEICH AUF RELIGIOSEIVI GEBIET

I . Der Kaiif und der Kaiser :
Da die Regierung in der Tiirkei und in Japan rein theokratisch war, standen

Kalif und Kaiser sowohi als Staatsoberhaupt wie auch als oberster Priester an der

Spitze. Beide haben ihre Macht aus der Religion gcnommen und llesassen un-
geheure Gewalt tiber ihre lJntertanen.

39 Z.B. Rus.land, Frankreicl-r

40 Der Entwurf gab den Religionsgemeinschaften grosstmoglichc Freiheit. Der Staat lehnte

es ab, irgendeine bestimmte Religion in besonclercr Weise zu unterstiitzen oder irn l{ampf der Reli-

gionen einzugreifen. Ein Einmischungrecht behiiit er sich fi ir den Fall vor, dass bei diesem Kampf

die Sicherheit oder der Friede des Volkes gefiihrdet rvird. Die Zeitung "Tokyo Asahi, schreibt dazu:

Der Erziehungsminister hiitte bei Annahrne clieses Entwurfes in religiosen Angelegenheiten eine

grossere Macht als der rcjmische Papst.

Ohm, Th.: Kulturen, Religionen u. Missionen in Japan, S. 78.
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Obrvohl clas islamische Gesetz keine geistliche Autoritiit ftir den Kalifen
ketrtrt .  hat der Kal i fenti tel,  welcher im Jahre r517 ^n die Ti irken gefal l6n ist,

besorrders zur Zeit Abclulhamits (r876-19og) wegen des pol i t ischen Interesses

eine grosse rel igiose Bedeutung ge\vonnen. VIan hat in der Verfassung von r876

verki-incligt, dass der Sultan Kalif aller lvlol-rammedairer trnd seine Personlichkeit
lieilig ttnd niemandem verantr,vortlich sei. Um die religiose Stellung des Sultans
noch ztr stiirl<en, hat man ihm eine Reihe von Beziehungen beigelegt. So zum
Beispiel:  "Er ist der Schattcn Gottes auf Erden", "die Ordnung der Natur",
"Scl-r irmhel ' I 'von Religion und Reich", "der Floirepriester der Gli iubigen", "der
Sultan ohne Ebenlt i ld" Llsw.

Im Jahhre IqI4 hat rnan cl ie rel igidse Stel l trng des Sultans ausgenutzt und
im Namen cles Kali fen uncl cler Religion clen "hei l igen Krieg" erklzirt ,  um die
S),mpatl-r ie rrncl cl ie Hi l fe cler anderen islamischen Staaten zu gewinnen und um
gegell clen lVesten eincn Panislamismus zr.r schaffen.

Der Kaiser von Japan r,var eine rel igiose Autori tzi t  wie der Kal i f .  Die japa-

nische Verfassung \/on r B8g verkiindigte. dass clel Iiaiser heilig sei, genau so wie

clie osmanische Verfassung. Im Kommentar zu dieser Verfassung wtirde erklert,
ci trss er ein gott l iches Wesen habe, dass er gott l ich sei.  Ausserdem garantierte

man cl ie unbeg'renzte N4acht des I{aisers clurch clas Gesetz.

l)er Kaiser waf "ein sichtbarer, Gott",  o'Himmelssohn" aud 'oHimmels-

l iotr ig". Es ist merkr,r, t i rcl ig, ciass die Bczeichnung Kikado (d.h. Hohe Pforte)

mi t  c ler  Benennung c ler  hochsten Gern 'a l t  in  c ler  T i r rk le i ,  Bab- i  A l i  (d .h .  Hohe

Pforte) .  zusammentri f t .

!\/ie in clel Tiilkei um clen Kalilbn eine lelieiose Politik und ein Panislamis-

mus g'eschaffen \'r'rrrcle, so entstand in Japall Lrm clen l(aiser und den Shintois-

mus eine nationale Poli t ik bzu,. ein japaniscirer Patr iot ismus.

Jedoch bestcht zr 'r ' ischetr Kal i f  uncl Kaiser ein bedeutender Unterschied.

Dieser erkkirt sich vor allem aus clem Charlakter cler zwei Religionen, des Islam

uncl des Shintoismus. Die islamische Rcl igion beruht auf dem Monotheismus.

Sie kennt lceinerr. Gott ausser Allah (Es gibt keinen Gott ausser Allah-das isla-

rirische Glaulrensbel<enntnis-" Er ist Allah, der Einzige, (I(oran rr2,2) und er

erkennt keinern alrssef ihm Heil igkeit  zu (ur-rd keiner ist Ihm gleich, Koran r r2,5).

Obrvr-.'hl clie Kaiifen obengenarrllte Eigenschaften hatten, haben sie sich niemals

als Gott bezeichnct oder verki- incl igt.  Der Untertan hat den Kali fen als Stel l-

rrcr-t leter cles Propheten) ais Hohenpriester cler Religion und schl iessl ich als Ober-

haulrt  cles Reiches betrachtet, abel nicht als einen Gott.

41 Fhrst lto, der clie japanischc Velfassung von 1BB9 geschaffen hat, schreibt in seinem Kom-

rnentar ' :  "Dcr I ia iser  is t  vom Himmel herabgest iegen, got t l ich uncl  hei l ig ."

{Jcberschaar,  H.  Die Eigenal t  c ler  japanischen Staats l<ul tur ,  S.  49.

42 Artihe I 17 clicscr' \, 'erl 'assung laute t folgenclermassen : Das japanische Kaiserreich wird be-

hclrscht uncl regierl .;on einer seit uralten Zciten ungebrochener-r Reihe von Kaisern.
,[3 Wenn die Sultane zum Freitagsgebet gingen, Iiessen sie durch die Ausrufer folgendes ver-

k|rnclen: "Sei nicht stolz, meiu Sultar-i, es gibt Allah, der glosser ist als du."

. i i "
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Ntrn aber zu Japan: nach der shintoist isciren Lehre stammt der Kaiser \ /on

einem gott l ichen Wesen ab Nach dieser Vorstel lung ware der I iaiser I ' t i r  cl ie

Japaner nicht nur ein Hoherpriestei ' ,  sondern ein Nachfolger der Gotter ' .  ein le-

bender Gott.  In diesem Fall  ist die Stel luno; der Japanel gegeni, iber dem l(aiser

nicht bloss Hochachtung ocier Gehorsarn, sonclcrn Velehrung und Anlletung,

d.h. ein rel igioser Kult.  Aus diesem Gr-unde konnte die Restauration von rBBg

die rel igiose Stel lung von Kaiser r"rnd I(aiserturn nicht erschlrt tern. \ , Ian hat irn

Gegentei l  dem Shintoismus einen Jredeutenden Platz eingerdumt, r,r , ; ihrencl er l : is

daliin wegell des Buddhismr-rs im Hintergrund stand, r-urd daclurch r,r,ulcle clie

Macht des Kaisers noch stzirker. Da del Staat und dessen Obelhaupt auf einem

rein theokratischen System bel 'uhten, dulf te man im Grtrnde keine LImu'ancl luirg

der rel igiosen Macht des Kaisers in eine rein welt l ic ire envarten.

Dagegen u,ar die Stellung in der Ttirkei anders. Die Reform.er] r'r'tu'clen von

einer i ,r ,elt l ichen Regierung uud delen Oberhaupt gemacht, nicht rvic in Japan
von einer theokratischen Regierung und cleren Oberiraupt, trnd hattcn vor al lem

zurn Ziel, das Kalifat und Sultanat, clie zr,r'ei Wurzeln des theokratischen Baumes,

abzr-rschaffen. Desiralb hatte man in dieser Beziehung in der Ttrrkci r,venigel

Schwierigkeiten und machte schneilere Fortschri t te als in Japan

Def Staat war in China l:is r 9 r z lein the okratisch, r,r,ie in clel Ttilkei trncl in

Japan. Der Kaisef war der "Sohn cles Hirnmels" und verkorperte das "Flochste

Wesen" ar-rf  Erden. Er rvar nicht Flerrscher Chinas, sondern der ganzen \, \ Iel t .

Durch seine gott l iche Fdhigkeit r ,virkte er auf die Ordnung clel Natr-rr und das

Leben der Menschen ein. Seine Erlasse \,varcn Gesetze. Er u'al cler Hohepriest.er

des Reiches; er ernannte und entl iess al le Beamten. Sor,vohl seine Be:rrnten als

auch die Priester hatten zr-rgleich eine rel ieiose Stel luns trnd s'rosse lylacht irr

ihren Bezirken.

Diesem rel igiosen ur-rd theokratischen S)'stcm, rvelcires sich auf cl ie Grtmd-

lagen des Konfuz ian ismus s t t i tz te ,  hat  rnan imJahle  rgrz  g in  Enc le  gesctz t .  D ie

Mandcirr.r-Dyp251le verzichtete ar-rf  den Thlon, uncl cl ie Revolut ioni i le erkl i i r-

t en  dcn  S taa t  zu r  Repnb l i k  ( t z  FeJ r rua r  r g r z ) .

Die Kaiser uncl Konige cler islamischen Lancler, A{ghanistan, h'an, Saudi-

arabien, Jordanien l:esteher-r u'eiter', obivohl sic nicl-it, rvic es lruhel in der Tiirkei,

in Japan und Cl-r ina der Fal l  war, einc u'esentl icl ' re lel igiose Stel lr-rng I ' raben. Dzr

die I{ irche und del Staat incl iesen Ldnden-i nicht getrennt sincl,  sincl cl ie Siazrts-

oberh:iupter ' ,eleichzeit ig O$er-hna"m (ci.h. Hohepriester).

2 .  D ie  Rel ig ion :

Die Tttrken hatten seit  clem i r .  Jahrhuncielt  nur einc l{el igion, clen Islam,

neben dieser gaben sie keiner andercn Religion Platz. I)esrvegen ist der in cler

Ttirkei um die Religion gefiihrte I(ampf nicht zr,r'ischen verschiederlen Religionen

wie in Japan (besonders zwischen clem Buddir issrnus rrnd clcm Shirrtoismus),

sondern um die rel igiosen Autori t i i ten uncl Einrichtunsel l  entstal lden.

44 Siehe S.  70
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Tfirkei durch ihre Kali fen, Scheichul islam, Fetwa,
die Grenzen ihres eigenen Gebietes i.iberschritten

sozialem und l<ulturel lem Gebiet zu einer grossen

Das Ziei cler nenen Tti lkei,  die imJahi 'e r9z3 ihr pol i t isches Verhi l tnis zu
clem alten l teich endgti l t ig abgebrochen hatte, war) vor al lem , Grundlagen zu
einem r,vclt l ichen rtnd tnodcrnen Staate zu schaffen, der nicht unter dem Ein-
fluss cler Relieion steht. I)cmgemdss mussten die Reformer die Rolle und die
Grenzeu cier Reiigion im staatl ichen uud sozialen Leben feststei len. Von diesem
Gesichtspr-rnkt ausgehend haben die Iteformer ange{angen, die veralteten religi-
osen Inst i tut ionerr ar,rfzr.rheben, i ,vie I(al i fat,  Scheichui l isiamamt, Medresen,'Or-

den ttsrv. DaneJrein liat man clie fzilschlich cler Religion zugerechneten aber-
gliiublischen Sitten rtnd lJbellieferlll-rgen. r,r,ie Fes, Turban, Tracht, ,Kalender

us\,v. von Anfang an nach modernen r,vestlichen Anschauungen geordnet. Pre-

cl i-^t,  I(orau, Gebetsru{ 'o'  wulclen tt i rkisiert,  um die Religion dem Volke verstzind-

l icher zu m:rchen. Es rvurde immer darauf geachtet, die Grundlagen der Religion

r-richt anztitasten, r,vahrencl diese Refor-men dulchsefLrhrt wurden.

InJapan clagegen ist der Kampf viel mehr trm die Religionsform entstanden,

zwat r,vnrcle er, \,venn man vom l<atholischen Christentum absieht,'vor al-

zwischen clem hochentwickelten Bucldhismr-rs und dem primitiven Shintois-

uncl

lern

MLIS austgeragen.

Der im Jahre 552 nach Japan gekommene Buddhismus hat in kurzer Zeit

clurch seine rnetaphysischen Elemente viele Anh;inger gefunden; da der Shin-

toismus eine primit ive, auf dem Ahnenkult berul iende Naturrel igion ist und die

tielbn religiosen Bediilfnisse des Japaners nicht befi'iedigen kann n u.

Der Buddhismus, cler durch Kaiserjn Suiko und Kronprinz Shotoku Taishi

zr,vei ernstglZiubige, ti"ichtige Beschiitzer fand, hat in der Nara-Zeit (7rc-784)

seine erste Bliitezeit erlebt. Von 784 bis r 6oo begann er, mit seinem stark anwach-

senden Einfh-rss nicht nur auf religiosem, sondern auch auf politischem Gebiet

herrschend zu werden.

In der Togukawa-Zeit (r6o3-r868) r,vurde der Buddhismus von der Regie-

mng weiter geschont. Jedoch hielt man den Klerus unter strenger Aufsicht. In

dieser Periode sah man einen neuen Auftchwung des Konfuzianismus und eine

Tendenz, zr lm Shintoismus zuri ickzukehren.

Mit der Restauration (r 868) vollzog sich eine entscheidend.e Umwandlung

in der Religion. i\[an verliess den Buddhismus, der bis dahin die Stellung einer

45 Heute ist cler Gebctsruf rryiecler auf arabiscir.

46 Als die Japaner n-rit dcr hochentwickelten chinesischen Kultur in Beriihrung kamen und

sie i. ibernahmen, l<onnten sie sich nicht mit dem Shintoismr-rs begnilgen, weil diese Religion nur die

s.fici,r., d.ussere Seite des Lebens beriicksichtigte r-rnd auf die tieferen Probleme des Daseins keine

Antrvort gab. Unter diesem Gesichtspunkt entsprach der Buddhismus den Bediirfnissen der Jap"-
ner und fand viele Anhinger.

Von Glasenapp, I{.: Der Buddhismns in Indien und im fernen Osten S. 245.
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Staatsrel igion gehabt hatte, und kehrte statt seiner wiecler zu dem uralten Shin-

toismus zuruck, welcher dem Staat und seinem Oberhaupt eine gott l iche Eigen-

schaft und Macht zuerkennt. Das war ftir den Bucldhismus ein schr,verer Schlag.

Nun begann der Shintoisrnus diesen Zustancl auszurl i i tzeu, indem er sich die

buddhistischen Tempel und Einkiinfte aneignete. Man rvarf die bucldhistischen

Gotterfiguren aus den Shinto-Schreinen, und alles wurde entfernt, \'r'AS mit dem

Buddhismus zu tun hatte. Die Fiirsten, r,r'elche bis dahin buclclhistische \\/iirclen

innegehabt hatten) nussten ci iese niederlegen { 7. Aber in kurzer Zeit gewann der

Buddhismus wieder neue Kraft.  Durch die Religionslreiheit  vor. IBBg hat cl iese

Religion ihre alte Bedeutung und auch ihre alten Anhzinger zurtickerhalten.

In Japan hciraten die Priester vielfach. Obrvohl cl ie Heirat nur den Pries-

tern der Shin-Sekte erlaubt ist,  sind in Wirkl ichkeit auch die Priester anderer

Sekten verheiratet. Nur rvohnen sie ausserhalb des Klosters bei ihren Famil ien.

Eigentl ich ist die Priesterehe seit  der Resta.uration gesetzl ich gestattet n o. Diese

Erlaubnis hat die Priesterdl 'nastie zt istandegebracht. Der d. l teste Sohn erbt die

Priesterstelie des Vaters.

Wzihrend die Orden in der Ttirkei abgeschafft w'orden sincl, bestehen sic

in Japan weiter. Die Priester (ausser den Priestern der Shin-Sekte und Nichiren-

Sekte) tragen ihre rel igiose Kleidung ausserhalb des Arntes, wihlend es in der

Tilrkei den Geistlichen streng verboten ist, ausser Dienst religiose Tracht zu tra-

gen. Heute werden die Priester in der Ttirkei unter der l(ontrol le des Staates

in den Mitteischulen und hoheren Schulen ausgebildet. Dies ist in Japan nicht

der Fall. Selbst mit ihrem Vcrsuch, fiir die Priester wenigster-rs eine abge-

schlossene Mittelschuibildung zu verlangen, hat die Regierung keinen Erfolg-

gehabt .

Beide Lzinder haben die Religionsfi'eiheit in ihrer Verfassung. Auch ciie in-

dische Regierung gewdhrt "die Freiheit  des Glaubens und der lel igiosen Vereh-

rung". Die anderen asiatischen Ld.nder, Pakistan, Afg'hanistan (Velfassullg vorl

I93r, Art.  i ) ,  Iran (Verfassung von r9o7, Art.  t)  ger,vi ihren keine rel igiose Frei-

heit und erkennen den Isiam als Staatsreligion an, wie die arabischen Lrinder,

Saudiarabien, Agypten, Jordanien usw.

I I .  VERGLEICH AUF KULTURELLEM UND SITTI , ICHEM

GEBIET

r. Das Bildungswesen :

Die Religion herrschte in der Tiirkei bis zu den Reformen r-richt nur auf
politischem und sozia.lem sondern auch auf kulturellem Gebiet. Die alte

47 Man hat dem Erzabt von Ninnaji in Kyoio befohlen, das ii loster zn verlassen uncl an dic

Spitze einer Armee zu treten.

Von Glasenapp, H.: Der Buddl'rismus irn Indien ur-rci in femen Osten. S. 253.
48 Im Grunde gab es schon in der Togukarva-Zeit in manchen I(losteln Lustknaben und Freu-

denmidchen. Der Staat hat nur diesen schon bestehcnden Zustand legalisiert.
, Siehe, Von Glasenapp, H.: Der Buddhisrnus in Indien und im fcrnen Osten, S. 263.
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is lamische Uberre.,gung', dass die Religion und zur Folge, class die islamischen

lVissenschaften wie Kelam (Dogmatik) Tafsir (Auslegung) und islamische

Philosophie zustandekarnen. Diese l iessen den posit ivischen Wissenschaften keinen

ILaurn zur Etrstehung uncl Entwicklur-rg. In den Medresen, die die Bi ldung-

sanstalten des Reiches waren, bi ldete die Religion die Grundlage des Programms.

In der Ti irkei trat der 
"velt l iche 

und laizist ische Unterr icht an die Stel le des

rcl ia' iosen fJnterr icir tes crst in cler Zeit der Reformen. Im Jahre rg24,. hat man

tl ie \ ' Iedr-esen atrfgehobetr, clen rel igiosen Unterr icht und die Zeremonien in den

Schulen verboten, cl ie neuen Sci i tr len nach clem Vorbi ld des Westens geschaf-

{'en rlncl moclerne Universit2iterr gegrtindet. Durch die Einfiihrung cles lateinischen

Alphabets hat man das Lesen und Schreiben vereinf,acht.

Atrch in Japan beherrschte die Religion das Bi idungswesen bis zur Zeit der

Rcstauration. Seit cler Restaulat ion hat man im Biidungswesen durch die neuen

Universit i ten, clurch strrclenten, cl ie nach Europa und Amerika zum Studium

gescliickt wurden, clurch tTber-setzungen r,vestlicher Literatr-rr und schliesslich

clurch eine rnoderne Presse bedeutende Verzindenlngen eingefiihrt. Japan hat

clen vom l\/esten kommenclen neuen Ideen uncl Stromung'en seine Tore geffo-

net uncl das Bildungs\\''esen sikularisiert,

Auch in China hat man das Bi ldungswesen verwelt l icht. In den Schulen

,eing man vorl  der konfuzianischen I-ehr-e rrnd der damit zusammenhdngen den

alten Bilclung uncl Morai ab. Es wurden neue und moderne Schulen gegriindet.

Aber clas i,vichtigste Ereignis im Bildungswesen ist die sogenannte "Literarisctre

Revolr-rtion". Da die alte klassische Schriftsplache vcn der Sprache des tiiglichen

Lebens so r,r'eit entfernt ist, class sie ein Ungebilcle ter nicht verstehen kann, setzte

man arl  ihre Stel le die neue "Umgangssprache" (Die Mandarin-Sprache). Diese

Sprache wurde in den Schulen zLrr offiziellen Schriftsprache erklart. Durch

clen grossen Eifer I Iu Shih's rvurde sie die Sprache der Literatur, Zeitungen,

l{omane, Ul:ersetzungen und r,vissenschaftliche Abhar-rdlungen erschienen in

cl iescr Sprache.

Inzrvischer-r versuchte die "Tausend-Zeichen-Bewcgung", die 4oooo Schrif tzei-

ciren der Geiel-rrten auf eine kleinere Anzahl f i i r  den t igl ichen Gebrauch herab-

ztrmindeln. Die "Literariscl ' re Revolut ion" hat sehr nachhalt ig gewirkt.  Gleich-

zeitig ging mar-r dazu iiber, die neuen wissenschaftlichen und technischen Be-

gri f lb, cl ie aus clem Westen nach China karnen, clur-ch neugebildete einheimische

Wortel auszuclr i icken 1 ".

2 .  D ie  Schn f t  :

Die Ausltreitr-rng cles Islam unter clen Tiirl<en flihrte zuf Einftihrung der

arabischen Schrif t  f t i r  cl ie t i i rkische Sprache. Aber diese Schrif t  konnte sich nicht

49 Zr-rm Beispici : Telegramm : Blitzbrief ; I{adio-grarnm -= nichthaben-Draht-Blitz-Ivlit-

te i lung;  Sclr re ibmaschirre :  schlagcrr-Scir r i i i -zc ichen-N{aschine ;  Ft i l l fedcrghal te r :  se lbst f l iesscn-

J'usche-Pinscl.

Ebcrharcl ,  W.:  Chinas Geschichte,  S,  35I .
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der tiirkischen Sprache anpassen, weil beide zu wesensverschieden sind. Des-

wegen bedurfte es vieler Mtihe und Anstrengungen, um mit den arabischen

Buchstaben r icht ig zu schreibcn und zu lesen. Da die Schrif t  des Koran arabisclr

ist,  hat man dieser Schrif t  vor anderen Schrif ten eine besondere Heil igkeit  beige-

messen, und darum blieb Tiirkisch imnrer et\^'as im Hintergmncl.

Als das osmanische Reich mit der rvestl ichen Kultur in Bert ihrung kam,

ergab sich die Notwendigkeit einer Reforrn in cler Schrift, und man nnternahm

einige Neuerungen, aber ohne Erfolg.

Eine vol lkommene Umwandlung in der: Schrif t  el folgte imJahre rgz8. Ivlan

nahm die lateinische Schrift an.

Die Japaner hatten zusammcn mit der chinesischen Zivi i isat ion die chinesis-

che Schrift angenomrnen. Aber diese Schrift passte ebensorvenig ftir die japanische

Sprache, wie die arabische Schrif t  f i i r  das Ti irkische. Um den Schu' ierigkeiten

der chinesischen Schrift wenigstens teihveise aus dem \A/ege zu gehen uncl auch

um die vom Westen kommenden neuen Begrif fe ausdrt icken zu konnen, hat man

verschiedene Versuche unternommen. Abcr zn einer endgii l t igen Umgestaltung

der Schrif t  ist es noch nich.t gekommen. In dieser Bezieirung steht.f  apan zrvischen

zwei Ansichten. Man solle die Schrift ei.ndern, um die rvestlicire Kultr-rr vollkom-

men anzunehmen, sagen cl ie einen. Die ancleren sincl clagegen. Fal is eine Reform

der Schrift durchgefirhrt werde, r.r,iirde Japan sich von seiner alten I(ultur absper-

ren 5 0. Das zeigt. dass Japan noch her"i te rnit  der Tradit ion enq' r 'erbundcn ist.

In China versuchte man auch, die cl-r inesischen Zeiciren abzuschafl-en und

an ihrer Stelle eine Buchstabenschrift einzuffihren. Aber diese Versr-rche zeigten,

dass cler Charakter der chinesischen Sprache da{t ir  r-r icht geeignet ist.  Es g' ibt in

China sehr verschiedene und zair lrciche Dialehte. Wenn eine Re{brn durchge-

f i ihrt wurde, mirsste das Land iu vei"schiedene Spracl igebiete zel lhl len trnd cla-

durch die kulturel le Einl iei t  Chinas zerstort r ,verden. Denn cl ie alte chinesische

Schrif t  ist nicht an die Aussprache gebunden. Jeder spricht die \Vorter qanz ver-

sch ieden aus,  aber  der  S inn b le ib t  c ler  g le iche ' , .

Die Aufgabe Chinas ist es, r,vie rvir oJren gesehen haben, die l4andarin-

sprache zur Lanciessprache zu machen. Wenn clieses Streben einmal rnit einem
vollen Erfolg enden sol l te, dann rvdre damit eine Refolrn cler Splache durchge-

ft ihrt und zugleich die kuiturel le E,inheit des Lancles qervairr l .

In den anderen asiatischen Lzindern kam es zu keiner Refrcrm cler Schrift.
Durch diesen Umstand nimmt die Trirkei mit ihrer vollkommenen Schriftre{br-m

eine Spitzenstel lung ein.

3 .  D ie  K ie idr - rng:

Die in cler Ti irkei durchgefi ihrten Rcformen hatten zumZrel, clas t i- i rkische

Volk zu einem ganz moclernen, im vol len Sinne rrnd in jei ier Hinsicht zivi l is ier-
ten Gesellschaftskorper zu machen. Daher hat man die lvestl iche tst leidung an-

50 Siehe,  S.  68-69

5l  Eberhart ,  W.:  Chinas Geschichte S.  351.
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genommen, und es wllrcle verboten, den Fes zu tragen, ein Brauch, der bei den

Vlohammeclanern in der 
-Itilkei 

bis clairin ein religioses und politisches Bekennt-

n is  dars te i l te .

Neben deu vom Westen angenommenen Ner,rerungen hat man in Japan
cler rvestlichen I(leidung Raurn gegeben. I{eute ist die Kleidung der Beamten

europi isch. Jecloch tr j f f t  man beide Trachten, die alte und die neue, nebenei-

nauder an. Da cl ie Tradit ion in Japan noch lebendig ist,  konnte sich die euro-

pzi ische I( leidung beirn Volk nicht in gr:ossem Ausmass durchsetzen.

Obwohl man in China besonders in clen grossen Stadten zahlreiche west-

lich gekleidete Leute tlifft, trigt die Volksmasse die alte chinesishce Tracht.

In Indien kleidet man sich des Kl imas wegen sehr- leicht, manchmal nur mit

einem Tuch. Die Hindus haben von den Mohammedanern den Turban i.iber-

nommen, und dieser wird bei ihnen noch heute in verschidenen Farben gctragen.

Weder in clen oben genannten noch in den islamischen Landern kann

eine Tracht-Refonn, wie in der Ti-irkei, durchgesetzt werden.

+. Die r,vesentlichen Znge der zwei Reformen :

Wir kolrnen die rvesentlichen Ztige Jreider Re{brmen folgendermassen in

Reihe n anorc lnen:

a) Die Ttirkei hat immer das'Ziel gehabt, ein Mitgl ied des Westens zu

werden, aus dem sie die Methode und die I(ultur tibernommen hat. Das Ver-

haltnis der heutigen Ttirkei zu den anderen islamischen L?inder besteht nur darin,

dass sie dieselbe Religion hat. Dagegen woilte Japan nimals ein Mitglied des

Westens, bzw. der westlichen Kultur und Zivilisation werden, wdhrend es sich

die Methoden und Kulturen des Westens zum Vorbild genommen hat. Das kommt

claher, dass Japan an seine Kultur und 
'Iradition 

sehr gebunden ist und gegen

den Westen einen Groll hegt.

b) Jede Reform in der Tiirkei hatte das Ziel, mit einem alten Reich und

seinen Institutionen zu brechen. Dagegen wurde die Tradition in Japan oft bei-

behalten, noch wiihrend die Reformen durchgeftihrt wurden. (2.8. Schrift, KIei-

dung, Aufhebung der religiosen Stellung des Kaisers, aber Weiterbestehen der

Dynastie).

c) Sowohl der Flass, den die Japaner aus rassichen Grtinden gegen den Wes-

ten hegten, als auch die Verbundenheit mit ihrer Kultur verhinderte es, dass

Japan sich vollig dem lVesten offnete. So kam mehr eine iussere als eine innere

Modernisierung zustande, weihrend die Ttirkei sich innerlich und ziusserlich

modernisierte.

d) Wahrend in der Ttirkei die Dynastie und die mit ihr zusammenhangen-

den alten Eir-rrichtungen abgeschafft 'wurden, bestehen sie in Japan weiter.

e) Die Japaner haben besonders auf technischem Gebiet grosse Fortshritte

gemacht. Sie haben das Problem des Lesens und Schreibens schon vollkommen

gelost, wihrend dies in der Tiirkei noch nicht der Fall ist.



ALLEGEMETT.TER tiBERBLTcK Ueon DrE REr,rGrOssN. r(ULTURELLEN UND . . . Bl

S o n u g :

Tiirkler 19. asrrdan beri Batryr ornek alarak modernlegmiye yoneldikleri

zarttan, aynr geyi yapmak istiyen bagka memleketlerde vardi. Biz bu yaztrntzda,

Tiirkiyede ozell ikle rgzo i le rg3B arasrnda dinsel, sosyai ve kii l t i irel alanlarda
yaprlan reformlara paralel ve mukayescli olarak, aynr alanlarda Japonyada yaprlan
reformlarr gostermeye gahgtrk. Vardr$'rmrz sonuElan goyle ozetliyebiliriz :

I ) Batrnrn ktiltiir ve metodunu alan Tiirkiye , daima Batrnrn ltir ii1'gsi olmak
amacrnr gtitmiigtiir. Oysa Japanya, Batr kriltiir rre metodunu ornek alrrken Batr-
nrn, daha do$rusu Batr kiiltiir ve uysarh$rnrn bir tiyesi olmayr asla istememiqtir.

Bu durum Japonyanrn hendi ktiitur ve gelene$'ine olan agrrr ba$'hh$r ile Batrya
karpr duydu$'u antipatiden ileri gelmigtir.

z) Ttirkiyede yaprlan her leform imparatorlukla ve ona ba$h liurumlarla

ba$rnr koparmak ama.crnl gtitmugti.ir. Japonyada ise reformlar yaprhrken, go,$u
gelenekler korunmugtur. (orne$'in yazr, kryafet, imparatorun dinsel mevhi kal-
drrrhrken, hanedanh$a dokunulmamasl gibi..)

3) Gerek rrk sebebiyle Batrya kargr duyulan kin, gerekse kti ltt ir ve gelenek-
lerine olan ba$hhklarr, Japonyanrn l<aprlartnr Batrya tamamen agmasrnr engel-
lemigtir.

4) Tiirkiyede hanedanhk ve onunla ilgili kr"rrumlar kaldrrridr$r halde, ayr-rr
geyler Japonyada hAlA korur-rmaktadrr.

5) Japonlar ozellikle teknik alanda bfrytik geligmeler gostermiqlerdir. Ote
yandan okuma-yazma meseiesi de Japonyada tamamen halledilmiqtir. Turkiye
okuma yazma meselesini hala iralledememigtir.

6) Japonyanln tekni.k alandaki geliqmesini goz ontinde bulundr-rrmazsak,
Tiirkiye rgeo ile r93B arasrndaki reformlan ile Asya devietlerinir-r bagrnda gel-
mektedir.
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