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Meiner Mutter 



Vorwort. 

Das folgende Buch soIl zwanglos von den als Neu-Japan zusammen
gefanten AuDenbesitzungen Japans erzahlen. Wahrend es eine auDer
ordentliche Fiille von Reisebiichern iiber Japan gibt - allerdings 
haufig von fllichtigen Reisenden ohne Kenntnis der Sprache, Ge
schichte, Literatur und des Volks geschrieben und von Fehlern und 
schiefen Urteilen wimmelnd - gibt es recht wenig liber die interes
santen Inseln und Halbinseln, die Japan in neuerer Zeit seinem Reich 
einverleibt hat. 1m Verlauf eines zweimaligen mehrjahrigen Studien
aufenthalts hatte ich Gelegenheit, das ganze japanische Reich mit Aus
nahme von Sachalin zu bereisen. Von diesen Reisen, soweit sie aus 
dem eigentlichen Japan herausfLihrten, sei hier berichtet. 

Es ist, wohl unter dem EinfluD LAFCADIO HEARNS und PIERRE LOTIS, 
liblich geworden, Blicher iiber Japan mit einer widerwartig siiDen, 
rosenfarbenen Sauce zu iibergieDen, und die Japaner haben selbst 
diesen Stil vom Land der Blumen, der ewig lachelnden Geishas und 
des Bushido fLir ihre turistische wie politische Propaganda iiber
nommen. Ich glaube, daD man als Freund des japanischen Yolks ihm 
keinen besseren Dienst erweisen kann, als ganz offen schwarz schwarz 
und weiD weiD zu nennen und seinem Urteil den MaDstab zu unter
legen, mit dem man jedes andere Kulturvolk miDt. Meiner Dank
barkeit fLir auDerordentliche Gastfreundschaft, in del; die Japaner Meister 
sind, glaube ich nicht besser Ausdruck geben zu konnen als dadurch, 
daD ich die \Vahrheit sage, sowohl da, wo sie angenehm in die Ohren 
klingt, als auch dann, wenn sie nicht gern gehort wird. 

Meine Reisen waren groDtenteils zu wissenschaftlichen Zwecken, 
als Naturforscher, unternommen. In diesem Reisebuch tritt dies aber 
vollstandig zuriick, da meine Probleme nur den Fachgenossen inter
eS3ieren. Hier ist vielmehr nur von Land und Leuten in moglichst 
vielseitiger Beleuchtung die Rede. 

Bei allen meinen Fahrten habe ich so vielseitige Unterstlitzung 
von zu Hause wie von drauDen gefunden, daD es mir nicht mog
lich ist, allen Behorden und Personen hier einzeln zu danken. Ich 
erwahne nur, auDer der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und dem Preu
Dischen Kultusministerium, deren GroDziigigkeit mir diese Reisen er
moglichte, und auDer der Kaiserlichen U niversitat Tokyo, die mich 
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als Professor berufell hatte, die verschiedellen .Amter der japanischen 
Regierullg, die mir alle moglichell Erleichterungell verschafften, die 
Herren Generalgouverneure, Gouverneure und lokalen Gouverneure, 
Amtmanner, Burgermeister, Polizeihaupter, die auner personlicher 
Gastfreundschaft alles Denkbare fiir mich taten durch Stellung von 
einheimischen Sachverstandigen, Fuhrern, Dolmetschern, Literatur, 
Kraftwagell usw.; ferner alle die Kollegen an den lokalen Versuchs
stationen, Museen, Krankenhausern, Laboratorien, Schulen und Hoch
schulen, die mir so vie I von ihrer Zeit opferten und nie mude wurden 
zu helfen; ferner hochgestellte Personlichkeiten wie VISCOUNT GOTO 
und Grafin TSUGARU, die mir wertvollste Eillflihrungen voraussandten; 
meine verehrten Freunde Exzellenz Professor SAWAYANAGI und Professor 
CR. ISHIKAWA, nie versagende Helfer; und last not least meinen Freund 
Professor KUCHI MIYAKE, den Kameraden del' meisten Reisen und 
unermudlichen, selbstlosen und treuen Berater in allen japanischen 
Dingen. 

Die Photographien sind zum groflten Tei! yom Verfasser und 
Professor MIYAKE aufgenommen,' ein kleiner Tei! stammt aus ver
schiedenen lokalen Quellen. 

Berlin-D ahlem, Januar 1927. 
Kaiscr·\Vilhelm-Il1stitut flir Biologic. 

RICHARD GOLDSCHMIDT. 
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Der japanische Staat, gegriindet in vorgeschichtlicher Zeit wohl 
nur von ein paar Schiffsladungen ullternehmullgslustiger Krieger 
und Fliichtlinge, begann schon bald nach seiner KOllsolidierung auf 
Ausdehnullg iiber die heutigen japanischen Inseln hinaus zu sinnen, 
lange ehe diese Inselll selbst einigermaBell besiedelt waren. Denn 
die jetzigen japanischen Hauptinseln, das siidliche Kyushiu, die 
zentrale Insel Hondo mit dem jenseits der Inlandsee vorgelagerten 
Shikoku und das nordliche Hokkaido wurden nur ganz allmiihlich 
in historischer Zeit yom Siidwesten her unter Verdriingung der Ur
bevolkerung, der Ainus, erobert. Noch heute ist dieser ProzeB 
nicht abgeschlossen, da Hokkaido, die letzte Zufluchtsstiitte des 
Ainuvolkes, noch der vollstiindigen ErschlieBung durch die J a
paner harrt. Aber schon in einer Zeit, zu der nur der iiuBerste Siid
westen Japans den Vorfahren der heutigen Japaner gehorte, rich
teten diese ihre Blicke westlich nach Korea und siidlich bis Formosa, 
wie aus allerlei mehr oder minder gut beglaubigten Kriegs- und 
Piratenziigen hervorgeht. Das Mittelalter hat den erstaunlichen 
Gedanken HIDEYOSHIS (Ende des 16. Jahrhdts.) zu verzeichnen, 
China zu erobern, ein Plan, der bekanntlich zusammenbrach, nach
dem Korea, die erste Etappe nach China, den Eroberer wieder 
vertrieben hatte. 

Mit dem Eintreten Japans in die Sphiire des westlichen Imperia
lismus urn die Mitte des 19. Jahrhunderts bekamen die alten Aus
dehnungsbestrebungen System. Seitdem hat sich das Japanische 
Kaiserreich in rascher Folge eine Reihe von Nachbarliindern mit 
nicht-japanischer Bevolkerung angegliedert, die man dem histori
schen Altjapan als N euj a pan gegeniiberstellen kann. Zuerst kam 
die kleine siidliche Inselgruppe der Bonininseln, die bis dahin nomi
nell unter englischer Oberhoheit gestanden hatten, wovon allerdings 
England keinen Gebrauch gemacht hatte. Dann folgten Idie siid
lichen, von einer merkwiirdigen Bevolkerung bewohnten Ryukyu
(Luchu-)inseln, deren nordlicher Teil schon seit Jahrhnnderten den 
Fiirsten von Satsuma tributpflichtig war, deren siidliche Gruppe 
aber halb unter chinesischem Protektorat gestanden hatte. Dann 
folgte 1895 als Siegespreis des chinesisch-japanischen Krieges die 
schone Insel Formosa, die bis dahin nominel1 China gehort hatte 
und halb unabhiingig war. Der Versuch sich damals schon auf dem 
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asiatischen F estland festzusetzen, scheiterte bekanntlich an dem 
Widerstand der Machte. Erst der japanisch-russische Krieg fiihrte 
IO Jahre spater zur Erfi.illung des zwei J ahrtausende alten Wunsches 
Korea kam zunachst unter japanisches Protektorat und wurde 
schliel3lich stillschweigend annektiert. Gleichzeitig iibernahm Japan 
auch von Rul3land die "Pacht" des nominell China geh6renden 
Siidzipfels der Mandschurei, der mit Pt. Arthur den Golf von 
Petschili beherrscht und mit Dalny (Dairen) den Handel der reichen 
Mandschurei kontrolliert. Durch Schaffung der militarisch be
setzten Eisenbahnzone im Bereich der mandschurischen Bahn von 
Pt. Arthur bis Changchun wurde endlich der politische und wirt
schaftliche Einflu13 in der ganzen Mandschurei verankert. Die letzte 
Erwerbung war das siidliche Sachalin (Karafuto), wahrend die nord
liche Halfte noch russisch ist, wenn wir das "Mandat" iiber die 
ehemals deutschen Siidseeinseln n6rdlich des Aquators nicht beriick
sichtigen. Von diesem zum Teil in Europa ganz unbekannten Neu
japan, mit Ausnahnw des wenig interessanten und ku1turell zu Ost
sibiri en geh6renden S·achalin, solI der folgende Bericht erzahlen. 



Formosa. 



Karte von 'ormosa. 



1. Einleitung. 

Ilha Formosa, die schone Insel, so nannten die portugiesischen 
Seefahrer das Eiland, an dem sie, etwa zur Zeit als LUTHER seine 
Thesen in Wittenberg anschlug, vorbeisegelteri. Dieser freundliche 
Name ist geblieben auch in den Jahrhunderten. in denen die Schone 
von Blut triefte, und noch heute benutzt der Europaer den Namen 
anstatt des chinesischen Taiwan, mit dem die J apaner ihrc herrliche 
Kolonie bezeichnen. Ostlich dem chinesischen Festland auf der 
Hohe des Wendekreises des Krebses vorgelagert, ein Glied in der 
groBen Inselkette, die vom eisigen Norden bis zum heiBen Siiden dem 
ostasiatischen Festland entlang zieht - Sachalin, Hokkaido, Hondo, , 
Kyushiu, Lu Chu (Ryu Kyu)..;Inseln, Formosa, Philippinen, Bor-
neo -, ist Formosa heute noch eiri selten besuchtes, fremdes Land, 
obwohl jahraus jahrein die groBen Schiffe aller Nationen zwischen 
seiner Westkiiste und dem im weiten Bogen zwischen Hongkong 
und Schanghai nach Westen ausbiegenden chinesischen Festland 
den Formosakanal durchfahren. \Varum, kann man leicht erfahren, 
wenn man einem Kapitan gegeniiber den Wunsch ausdriickt, ein
mal Formosa zu besuchen. Der Reisende ist noch nicht geboren, 
der darauf eine freundliche Antwort erhalten hatte. Denn die hafen
lose - soweit es sich urn groBe Schiffe handelt - Westkiiste For
mosas, der Schauplatz ungezahlter Schiffbriiche, sei es im Taifun, 
der im Herbst hier mit Vorliebe durchzieht, sei es nur im scharfen 
Nordostmonsun, der im Winter das Meer aufwiihlt, ist dem Ost
asienfahrer in der Seele verhaBt, und je weniger er davon hort, urn 
so lieber ist es ihm. So liegt die schone Insel auch heute noch fur 
den "eiligen Reisenden", fUr den aIle die Schiffsrouten eingerichtet 
sind, auBerhalb der Welt, sehr zur Freude dessen, der auch gem 
einmal ein Platzchen besucht, an dem es noch keine Jazz-Band gibt, 
und das trotzdem nicht nur dem Forschungsreisenden, sondem 
einem jeden muhelos zuganglich ist. Denn die Japaner, nun seit 
30 J ahren Herren des Landes, unterhalten einen in kurzen Ab
standen laufenden ausgezeichneten Dampferdienst zwischen dem 
groBen siidlichen Handelshafen Kobe und dem einzigen b·rauch
baren Hafen Formosas, Keelung (jap. Kirun) , ziemlich genau an der 
Nordspitze der Insel gelegen. 

Es wird einem jeden ebenso gehen, wie unserer kleinen Reise
gesellschaft, als wir uns am 23. Dezember 1925 einschifften. Wir 
hatten erwartet, einen kleinen Kustendampfer zu finden - die im 
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Prospekt der Schiffsgesellschaft angegebene Tonnenzahl erschien 
uns reichlich optimistisch - und sahen einer dreieinhalbtagigen 
Uberfahrt im Nordostmonsun mit gemischter Freude entgegen. 
Wie erst aunt waren wir, als uns die Launch der Osaka Shosen 
Kaisha zu der 17000 Tonnen groBen Horai Maru brachte, einem 
ehemaligen englisch-australischen Schiff, das auch den verw6hn
test en Anspriichen geniigt. Wir stellten natiirlich gleich die neu
gierige Frage, wie sich ein solches Schiff auf einer Route halten 
k6nne, die doch immer nur von ganz wenigen Passagieren be
fahren wird. Die Erklarung ist der Bananentransport im Wert von 
viden Millionen Yen, der von dies en schnellen Schiffen ausgefiihrt 
wird. Eine Regierungssubvention ist wohl auch dabei im Spiel. 

Das Schiff wimmelte von Menschen, als wir ankamen, aber 
nicht etwa Passagieren, sonden} den Angeh6rigen, vor aIlem_ der 
Fahrgaste der dritten Klasse, die mit Kind und Kegel auf ihren 
Holzsandalen durch aIle Gange und Raume klapperten und sich 
wie die Kinder an allem erfreuten. In den geraumigen Salen saBen 
Gruppen beim unerlaBlichen Abschiedstee und machten sich die 
zeremoniellen Verbeugungen, die einen so wichtigen Bestandteil des 
japanischen Lebens bilden. Das Gong ert6nt und in dichten Massen 
steigen die Nichtmitreisenden das hohe Fallreep hinab, freundliche 
Stewards tragen die klein en Kinder und reichen sie ins Boot hin
iiber, und bald sind nur noch die wenigen Mitreisenden an Bord. 
An der Reeling lehnend, beobachten wir eine kleine Szene, die, so 
unbedeutend sie ist, symbolisch genannt werden kann fUr die Ver
anderungen, die jetzt im japanischen Yolk vor sich gehen. Auf dem 
Promenadedeck steht ein junger, elegant europaisch gekleideter 
J apaner und tief unten auf der abfahrtbereiten Launch steht seine 
junge Frau, eine ungew6hnlich hiibsche und elegante, natiirlich 
japanisch gekleidete, schlanke und relativ groBe Japanerin. Sie 
tauschen die zartlichsten Blicke, und hie und da, wenn sie sich un
beobachtet glauben, werfen sie sich ganz verstohlen mit zwei Fin
gern ein KuBhandchen zu; ein Bild, das einen J apaner alter Schule 
wohl mit starrem Entsetzen erfiillen wiirde! Denn abgesehen davon, 
daB 6ffentliche Zartlichkeiten schon an sich als ungeheuerlich be
trachtet werden, ist ein verliebtes Ehepaar sicher das Modernste 
vom Modernen. Ehe und Liebe sind ja zwei Dinge, die hierzulande 
gar nichts miteinander zu tun haben. Die Ehe ist ein sozialer Kon
trakt, von den Familien ohne Befragen der Nachstbeteiligten ge
schlossen zum Zweck der Erhaltung der Familienlinie. Fiir die Liebe 
aber gibt es eine ganz getrennte Einrichtung, die Geisha, die in 
Tausenden von Fallen die Partnerin des gemeinsamen Selbstmordes 
Liebender ist. Die Hunderttausende von Frauen, besonders der 
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hoheren Stande, aber sind vom Erlebnis der Liebe ausgeschlossen. 
N och sind diese alten Sitten vorherrschend, aber langsam beginnt 
sich ein Teil der Jugend dagegen aufzulehnen und das Recht der 
Auswahl des Lebensgefahrten zu fordern. In unserem zartlichen 
Parchen griiBte uns noch ganz schiichtern und verstohlen dieser 
neue Geist, und es kam uns fast vor, als ob die junge Frau uns mit 
gelegentlichen Blicken in ihr Geheimnis zog, fUr das sie freundlichen 
Verstandnisses sicher sein durfte. 

Auf der anderen Seite des Schiffes spielte sich aber eine andere 
Szene des modernen Japan abo Mit uns fuhr eine studentische 
Baseballmannschaft, die zu Wettkampfen nach Formosa reiste. 
Denn Sport spielt ja jetzt in Japan eine auBerordentliche Rolle. 
Ubetall sieht man Tennisplatze, selbst im entlegensten Bergdorf 
For:rp.osas, auf den StraBen werfen sich die jungen Leute den Base
ball zu, wie in Amerika, und auf dem Dach eines vornehmen Klubs 
in Osaka sah ich einen Golfiibungsplatz, auf dem allabendlich Dnter
richt stattfindet. Tatsachlich gibt der kraftige und bewegliche 
J apaner auf vielen Gebieten einen ausgezeichneten Sportsmann abo 
Leider hat er nun aber mit dem Sport auch all die auBeren Sport
sitten aus Amerika iibernommen, die gar nicht zu ihm passen. Dazu 
gehort Z. B., daB der Baseballspieler ein schon beimAmerikaner un
glaublich haI31iches traditionelles Sportkostiim tragt, das beim 
Korperbau des J apaners direkt katastrophal wirkt. Dazu gehort 
auch, daB die Studenten ihren Schlachtruf, den College Yell, haben, 
der genau dem entsprechenden amerikanischen Geschrei nach
gebildet ist. Dnd so verabschiedeten sich auch hier die Baseball
mannschaften von ihren zuriickbleibenden Kameraden mit einem 
Yell, der mit one, two, three in Englisch begann und dann japanisch 
fortfuhr. Wie geschmacklos doch diese Imitationen sind! 

N achdem sich unsere Horai Maru wahrend der N acht zwischen 
den Inseln und Inse1chen der Inlandsee, von deren Schonheit wir dies
mal nichts zu Gesicht bekamen, hindurchgewunden hatte, gingen 
wir im grauenden Morgen in der StraBe von Schimonoseki, die, kaum 
einen BiichsenschuB breit, das westliche Ende der japanischen 
Hauptinsel von der siidlichen Insel Kyushiu trennt, vor Anker. 
Man glaubt sich in einem von lieblichen Bergen, mit den so charak
teristischen Formen des japanischen Landschaftsbildes, umgebenen 
Binnensee zu finden, da die eng en AusgalJ.ge der StraBe hinter vor
gelagerten Hiigeln verborgen sind. Auf der Hauptinsel baut sich 
an den Berghangen die alte, noch fast rein japanisch gebaute Stadt 
Schimonoseki auf, der Ausgangspunkt fiir die Strecke nach Korea. 
Gegeniiber am Kyushiu-Ufer erstreckt sich das neuere Moji, das als 
Ausfuhrort fUr die Produkte der Insel Kyushiu in schneller Auf-
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wartsentwicklung begriffen ist. Der halbtagige Aufenthalt gliedert 
sich aufs beste einer Formosareise ein, denn hier in Schimonoseki 
wurde ja 1895 del' Friede nach dem japanisch-chinesischen Kriege 
geschlossen, durch den Formosa an Japan fiel. Von diesem Tag da
tiert Japans Aufstieg zur GroBmacht, den es mit dem Frieden von 
Portsmouth erfolgreich abschloB. 

Mitten in der Stadt, an einen griinen Bergabhang gelehnt, steht 
ein groBes aItes japanisches Gasthaus, in dem der Saal gezeigt wird, 
in dessen Wanden das histol'ische Ereignis stattfand. Ein schoner 
japanischer Raum von etwa 60 Matten mit prachtvoller Holzarbeit 
an Decke und Schmucknische (Tokonoma). An einerSchmalwand ist 
der Wortlaut des Fl'iedensvertrages in schonen chinesischen Lettern 
verewigt, und stolz zeigte unser Begleiter uns den Paragraph en , der 
sich auf Formosa bezieht. Der aIte Lr HUNG TSCHANG, der die Ver
handlungen mit dem Grafen I TO fiihrte, hatte sich gekriimmt und 
gewunden; aber Japan war lange entschlossen, Formosa zu be
kommen, nach dem es fast 400 Jahre seine Augen gerichtet hatte. 
Schon im IS. und 16. Jahrhundert waren Japaner nach Formosa 
gekommen und hatten sich die Japan zunachst gelegene Nordkiiste 
ais Stiitzpunkt fUr ihre Seefahrten ausgesucht. die wohl mehr See
rauberfahrten waren ais Handelsexpeditionen an die chinesische 
Kiiste. Spater hatte sogar der groBeShogun I) I YEYASU, der Begriinder 
der Tokugawadynastie, die Japan 250 Jahre beherrschte, eine Ex
pedition nach Formosa geschickt, um ihm das Land zu erobern. 
Sie muBte aber unverrichteter Sache zuriickkehren. In neuerer Zeit 
hatte dann Japan sein Interesse an Formosa recht deutlich be
kundet. Ais im Jahre I87I ein Schiff mit Ryu Kyu-Insulanern an 
der Siidspitze Formosas gestrandet war und die Besatzung in der in 
Formosa sozusagen Iandesiiblichen Weise von den Eingeborenen 
ermordet wurde, verlangte Japan - das nebenbei damit seine nicht 
ganz feststehende Herrschaft iiber die Ryu Kyu-Inseln offentlich 
betonte -, daB die chinesische Regierung die notigen Schritte zur 
Bestrafung der Ubeltater unternahme. China erklarte aber, keine 
Macht iiber die betreffende Gegend Formosas zu besitzen, und so 
unternahmen die J apaner 1874 eine Expedition, die ohne nennenswer
tes BlutvergieBen durch geschickte Diplomatie die Eingeborenen zur 
Vernunft brachte 2). Dann zogen sich die J apaner wieder zuriick, aber 
nicht, umFormosa wieder zu vergessen, wie sich 20 J ahrespater zeigte. 

I) Shogun ist ungefahr den Hausmeiern im alten Merovingerreich gleich
zusetzen . 

• ) Die Geschichte Formosas findet sich verzeichnet bei RIEss, E., Ge
schichte der Insel Formosa. Mitt. d. deutsch. Ges. f. N atur-V 61kerk. Tokyo 1907. 
DAVIDSON, 1. W., The Island of Formosa. London 1903. 



Einleitung. II 

Dem patriotischen J apaner bietet Schimonoseki noch einen wei
teren Wallfahrtsort. Denn nicht weit von der Stadt, in einem lieb
lichen Tal, liegt im Stadtchen Chofu das Geburtshaus des Generals 
NOGI, des Siegersim russisch-japanischen Krieg, der, nachdem er 
seine beiden Sohne vor Port Arthur verloren hatte, beim Tod seines 
Kaisers, mit dem zusammen er an demAufstieg seines Vaterlandes ge
arbeitet hatte, gemeinsam mit seiner Frau Harakiri verlibte. Seitdem 
wird seinem Andenken fast gottliche Ehre erwiesen und sein Haus in 
Tokyo teilt sich mit dem slidlichenDorf in den Pilgerstrom, der dem 
Andenken des Nationalhelden Ehre erweist. Hier in Chofu hat man 
das winzige bescheidene Hauschen seines Vaters, eines kleinen Samu
rai I), genau wieder aufgebaut und eingerichtet. In dem offenen Wohn
raum sitzen lebenswahre und lebensgroBe hoJzgeschnitzte Figuren des 
alten Samurai, seiner Frau und des j ungen N OG I, dem der Vater Lehren 
erteilt. Das Ganzehat etwas rlihrendnaives und libt sicher auf das ein
fache Yolk eine groBe Wirkung aus. Ein benachbarter Shintoschrein zu 
Ehren des Generals gibt dem Pilger weitere Gelegenheit zur Erbauung. 
Ubrigens war NOGI auch eine Zeitlang Militargouverneur Formosas. 

Wir konnen Schimonoseki nicht verlassen, ohne auch der kuli
narischen Sehenswlirdigkeit, deren fast jede japanische Stadt eine 
hat, Ehre erwiesen zu haben. Schimonoseki zeichnet sich merk
wlirdigerweise dadurch aus, daB man dort einen giftigen Fisch 
iBt. Es ist einer der unformigen und haBlichen Papageischnabel
fische, Tetrodon, japanisch Fugu, dessen Blut und Eierstocke stark 
giftig sind. In Schimonoseki versteht man aber, dieses Gift zu ent
fernen - wenn ich recht berichtet bin, nur durch Auswaschen -
und so wird das Gifttier als Delikatesse genossen. Trotzdem sollen 
aber alljahrlich noch Todesfalle nach nichtsachkundiger Zuberei
tung vorkommen. Wir fanden den Leckerbissen gut, aber etwas 
knorpelig. Ob er uns gut bekommen ist, wissen wir nicht, denn das 
unbehagliche GefUhl am nachsten Tage konnte zwar vom Fugu 
kommen, war vielleicht aber auch auf Rechnung des Monsuns zu 
setzen, der unser Schiff machtig rollen lieB, als es, kerzengrade 
nach Slidwesten fahrend, der Nordspitze Formosas entgegenstrebte. 

Am vierten Tag seit Kobe fuhren wir vor Sonnenaufgang in den 
tiefen Fjord ein, der den Hafen von Keelung bildet, dem einzigen 
fUr groBe Schiffe brauchbaren Hafen, den die doch immerhin be
trachtlich groBe Insel -- etwa das Areal von Holland oder der 
Schweiz einnehmend- besitzt. 

Formosa erstreckt sich bandformig vom 2IO 45' nordlicher Breite 
zum 25° 38', im Sliden in eine lange schmale Spitze auslaufend, die 

r) Lehnsritter im alten Japan. 
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nur 350 km von den siidlich folgenden Philippinen entfernt ist. Von 
dem chinesischen Festland, d. h. dem siidchinesischen Hafen Amoy, 
ist die Insel sogar nur I60 km entfernt und dazwischen liegen die 
oden Pescadores-Inseln. Formosas Kiiste zeigt keinerlei tiefere Ein
schnitte und ist, wie schon gesagt, besonders arm an Hafen. 1m schwer 
zuganglichen Osten fallt das Gebirge steil ins Meer ab und es soil dort 
2000 m hohe Kliffs geben. Die Westkiiste dagegen ist flach und sandig. 
Dementsprechend zerfallt die Insel in einen ostlichen Gebirgszug und 
eine westliche Ebene, deren fruchtbare Striche seit alters besiedelt 
sind. Hinter ihr tiirmen sich von iiberall sichtbar riesige Gebirgs
massen auf, die das ganze Zentrum und den Osten del' Insel einnehmen 
und noch heute an vielen Stellen unzuganglich sind. Ein ganzes 
Dutzend von iiber 4000 m hohen Bergen kront dies Gebirge, darunter 
del' hochste Berg des japanischen Reichs, der 4300 m hohe Niita
keyama (Mt. Morrison), bis zum Gipfel mit Vegetation bedeckt, abel' 
im Winter eine Schneehaube trag end. Die groJ3e Masse der 3 3/ 4 Mil
lionen starken Bevolkerung bewohnt die fruchtbare Ebene, sparlicher 
sind schon die nach Westen sich offnenden Gebirgstaler besiedelt, und 
das Gebirge selbst, der Flache nach ein sehr groJ3er Teil der Insel, 
ist noch heute fast nur von den wilden oder halbwilden malaiischen 
Urbewohnern bewohnt, unter denen gar mancher Stamm noch 
nicht von den Japanern unterworfen werden konnte und die uralte 
Gewohnheit der Kopfjagd weiter ausiibt. Die Ostkiiste ist fast un
bewohnt und auch bis jetzt nur streckenweise durch eine Eisenbahn 
erschlossen, die aber noch nicht mit dem westlichen Netz verbunden 
ist. 1m Westen dagegen durchzieht eine Hauptstrecke von Norden 
nach Siiden die ganze InseI, zahlreiche Seitenbahnen und Kleinbahnen 
fiihren zu den wichtigsten Produktionspunkten, und von ihren End
punkten fUhren noch viele Pushcar-Linien weit ins Land hinein. 

Das Klima der Insel ist subtropisch, ja fast tropisch, wechselt 
aber in dem kleinen Land auJ3erordentlich von Punkt zu Punkt. 
Der Sommer ist natiirlich sehr heiJ3, der \Vinter mild. Wir trafen 
im Dezember und Januar nur schones warmes, teilweise sogar 
heiJ3es Sommerwetter nach mitteleuropaischen Begriffen an. Da 
im Winter der Nordostmonsun weht, so herrscht im Norden der 
Insel, wo die Feuchtigkeit sich an den hohen Bergketten konden
siert, Regenzeit. Aber das trifft nur fUr den nordlichsten Strich 
bei Keelung zu. Hier hat der Januar 23 Regentage, und die jahr
liche Regenmenge betragt 5000 mm. Aber schon in der nur 23 km 
jenseits eines Bergzuges gelegenen Hauptstadt Taihoku spiirt man 
selbst in der Regenzeit nicht viel vom Regen, und im siidlichen 
Teil der Insel herrscht gleichzeitig das schonste warme Wetter. 1m 
Hochsommer dreht sich dann das Bild um, und der Siiden hat seine 
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Regenzeit, der Norden ist heiB und trocken. So ist der Winter wohl 
die schonste Reisezeit, und wenn man Gliick hat, wie wir, kann man 
fast ohne einen schlecht en Tag durchkommen. 

Von den Landesprodukten, der BevOlkerung und ihrer Ge
schichte werden wir noch manches horen. Hier sei nur der auBer
ordentliche Reichtum und die Fruchtbarkeit des Bodens erwahnt. 
Zuckerrohr, Reis, Bananen, Orangen, Papayas, Betelniisse, Erd
niisse, siiBe Kartoffel sind die wichtigsten Feld- und Baumfriichte, 
Kampfer das begehrteste und wertvoilste Waldprodukt neben herr
lichen Holzarten, dazu Bambus, Faserstoffpflanzen, Tabak, an 
Mineralien Kohle, Schwefel, Gold, tn, urn nur das Wichtigste zu 
nennen. Der unendlich fleiBige Chinese, der den groBten Teil der 
bodenstandigen Bevolkerung bildet, erschlieBt diese Schatze, wah
rend mehrere Hunderttausend J apaner die Beamten und einen 
groBen Teil der Kaufmannschaft von der Weltfirma bis zum klein en 
Kramer stellen. Uberall herrscht Ruhe und Ordnung, und man muB 
sich schon in die Geschichte des Landes versenken, urn zu bemerken, 
daB man sich im alten Eldorado der Seerauber und ihrer festlan
dischen Kollegen befindet. 

Fiir den mit den Geheimnissen der chinesischen Schrift nicht 
vertrauten Leser sonte noch ein Wort iiber die Ortsbezeichnungen 
zugefiigt werden. Die Ortsnamen sind urspriinglich aIle chinesisch, 
d. h. chinesische Schriftzeichen bezeichnen eine bestimmteLokalitat, 
und diese werden nun je nach dem Dialekt verschieden gelesen. 
Denn ein chinesisches Zeichen hat ja einen bestimmten Sinn, etwa 
Haus, FluB, aber keinen bestimmten Klang, so daB ein jeder es mit 
seinem Wort fiir Haus, FluB usw. lesen kann. Daher hatten auch 
schon in alter Zeit die Lokalitaten verschiedene Namen, je nachdem 
sie ein Kantonese oder Fukienese usw. nannte. Die J apaner lesen 
nun aber die gleichen Zeichen japanisch, und so haben jetzt aile 
Orte japanische Namen, die manchmal den chinesischen mehr oder 
minder gleichen, wie Keelung und Kirun, manchmal auch recht 
verschieden sind. Daneben kommen ganz neue japanische und auch 
unverandert alte chinesischeN amen VOL Wer also aus alteren Werken 
sich iiber die GeschichteFormosas informieren will, muB immer erst 
herausfinden, von welchem Ort nach heutiger Bezeichnung die Rede 
ist. Wir benutzen natiirlich die heute giiltigen Bezeichnungen. 

z. Die Hauptstadt T aihoku und ihre Umgebung. 

Das beriichtigte Regennest Kirun bietet, abgesehen von seiner 
wundervoilen Lage in der Tiefe des bergumrahmten Fjords, nichts 
Sehenswertes und da dort auBerdem eine jener militarischen Be-
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festigungszonen liegt, die der Japaner so liebt, und in denen das 
Photographieren verboten ist, obwohl man alles auf Ansichtskarten 
haben kann, so bestiegenwir sogleich den Zug, der quer tiber das 
Gebirge in einer Stunde zur Hauptstadt Taihoku fiihrt. In einem 
behaglichen modernen Wagen tiber Briicken, durch Tunnels fah
rend, hatte man Zeit, sich sogleich mit der Anderungder Dinge in 
den 30 Jahren der japanischen Herrschaft bekannt zu machen. 

Denn diese Linie war schon vorher einmal von einem fortschritt
lichen chinesischen Gouverneur erbaut und in Betrieb gesetzt wor-

Landschaft in den Bergen bei Taihoku. 

den. DAVIDSON schildert anschaulich den Bau dieser ersten Bahn 
in Formosa Ende der achtziger Jahre. Die Ausfiihrung war einem 
General iibertragen worden, der sich mit seinen Soldaten sehr wenig 
urn die Anordnungen des deutschen Ingenieurs kiimmerte. Hatte 
die Bahn etwa eins der vielen Chinesengraber zu durchschneiden, 
die sich tiberall in den Feldern zerstreut finden, so bezahlte der Be
sitzer tiichtig, und die Bahn wurde im Bogen herumgelegt. Lag in 
der Nahe der Bahntrasse ein Feld eines reich en Mannes, so baute 
man zunachst in der Richtung auf dieses, urn den erschreckten Be
sitzer tiichtig schropfen zu k6nnen. Waren Tunnels notig, so machte 
man nur Einschnitte, die dann beim Regen zusammenstiirzten. Die 
Berechnungen von Steigungen und Kurveniiberhohungen ersetzte 



Die Hauptstadt Taihoku und ihre Umgebung. 15 
------

man einfacherweise durch das AugenmaB des Generals und seiner 
Soldaten. So kam ein einzigartiges Monstrum von Eisenbahnlinie 
zustande, das zur Zeit der japanischen Okkupation noch die einzige 
Linie in Formosa war. Die Freuden der Fahrt schildert der damalige 
Kriegsberichterstatter DAVIDSON folgendermaBen: "Beim Betreten 
der Station Twatutia wurde meine Aufmerksamkeit sofort von der 
Lokomotive gefangen genommen, die uns zu unserem Ziele bring en 
sollte. Etwas Ahnliches hatte ich nie in meinem Leben gesehen. 
AIle Messingteile waren schwarz, die Eisenteile braun gefleckt, und 
wie ein verwundeter Krieger war sie von Kopf zu FuB bandagiert. 

::vruseum in Taihoku. 

Immerhin war sie dampfdicht, und ein wild blickender Chinese 
schaufelte mit unheimlicher Geschwindigkeit Kohlen ein. - Die 
erst en paar Meilen ging alles glatt, und dann schien es dem die Land
schaft nicht weiter beachtenden Passagier, als ob die Gebirgspasse 
iiberklommen wiirden. Zu meinem Erstaunen aber fand ich, daB 
wir noch in der Ebene waren und daB die Kurven und Gefalle gar 
nichts mit der Gestaltung der Erdoberflache zu tun hatten. - Sah 
man riickwarts aus dem Wagen, so erschien der Schienenweg wie 
ein ungeheurer, ausgebreiteter Korkzieher." Natiirlich bauten die 
Japaner die Bahn alsbald urn, und heute reist man hier wie auf den 
anderen Linien Formosas so bequem, iibrigens auch billig, wie 
irgendwo in der Welt. 
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Die Ankunft in der Hauptstadt Taihoku, jetzt aus den drei 
alten Stadten Taipeh, Daitotai (Twatutia) und Mankwa kombiniert, 
brachte uns die erste Uberraschung. 'Vir waren mit allerlei roman
tischen Vorstellungen in das Land der wilden Kopfjager gereist, 
waren aber nicht darauf vorbereitet, eine moderne Hauptstadt zu 
finden. die jede Stadt in Japan an Schonheit tibertrifft. Das will nun 
vielleicht nicht viel sagen, denn Stadtebaukunst ist eine Errungen
schaft, deren sich Alt-Japan noch nicht rtihmen darf. Der wahllose 
Einbau haBlicher Wolkenkratzer zwischen japanische Holzhauser, 
der Mangel an Riicksichtnahme der Architektur auf den Zug der 

StraBe im Chines en viertel von Taihoku. 

Stra13e, auf die Einordnung in ein Gesamtbild, die Anwendung 
ganzlich mi13verstandener Stile, ungentigende Pflasterung und die 
massenhaften holzernen Kabelmasten machen eine moderne japa
nische Stadt zu einem asthetischen Greuel. Hier in Taihoku aber 
hat man eine wirklich schone moderne Stadt geschaffen, die sich 
ruhig mit den Europaervierteln von Singapore oder Kolombo ver
gleichen kann. Tatsachlich schein en auch diese Tropenstadte als 
Muster gedient zu haben. Nati.i.rlich war die Situation in For
mosa eine besondere. Der Eroberer, der nicht viel Rticksicht auf 
die Vergangenheit nahm und bei der au13erordentlichen Verwahr
losung des Landes unter chinesischer Herrschaft nicht zu nehmen 
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brauchte, konnte einfach die ungesunden Chinesenquartiere nieder
reiBen und die Stadt nach einem neuen Plan aufbauen. Geld stand 
flir diese erste Kolonie Japans reichlich zur Verfligung, und man 
glaubte auch der ansassigen Bevolkerung die Macht des neuen 
Herrn durch Entfaltung eines groBen Prunks demonstrieren zu 
mussen. Endlich aber, und das ist vielleicht die Hauptsache, hatte 
Formosa das Gluck, lange Jahre hindurch einen der bedeutendsten 
und fortschrittlichsten japanischen Staatsmanner, Viscount SHIMPEI 
GOTO, zum Zivilgouverneur zu haben. GOTO, der vor anderen 
Mannern, die solche Stellungen einzunehmen pflegen, den unge-

StraBe in Daitotai-Taihoku. 

heuren Vorzug voraus hat, kein Jurist zu sein (er war ursprunglich 
Arzt) , widmete sich seiner Aufgabe mit ganzem Herzen und 
nicht weniger mit dem groBen Organisationstalent, uber das er ver
fligt. Seiner Arbeit verdankt in erster Linie Taihoku seine Schon
heit und ganz Formosa den bluhenden Zustand, in dem es sich 
befindet. lch verstehe jetzt, daB GOTO mir vor meiner Abreise mit 
einer gewissen Wehmut sagte: "Formosa ist meine zweite Heimat. " 

Taihoku liegt in einer weiten Ebene, die von dem FluBbett des 
Tamsuiflusses gebildet ist, an dessen Dfer sich der alteste Teil der 
Stadt, Mankwa, hinzieht. Von fast allen Seiten blicken malerische 
Gebirgszuge auf die Stadt herab. 1m Osten steigen kulissenartig 

Goldschmidt, Neu·Japan. 2 
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hintereinander gelagert die Bergziige der zentralen Gebirgskette auf, 
und von hoher gelegenen Punkten der Stadt sieht man in der Feme 
den schneegHinzenden Kegel des 4000 m hohen Sylviaberges. 1m 
Norden verliert sich das Tal in die reich gegliederten Bergketten, 
die Taihoku von der Nordkiiste trennen, in denen auch der einzige, 
nicht mehr tatige Vulkan der Insel liegt, umgeben von Talem, die 
durch ihre heiBen Quellen beriihmt sind. 1m N ordwesten endlich 
erheben sich jenseits des Tamsui nahe seiner Miindung ins Meer die 
bizarren Formen des steilen Kwannongebirges. Den besten Uber
blick iiber Stadt und Tal genieBt man von einem Hiigel, Maruyama, 
der sich iiber einer malerischen Schlinge des Tamsuiflusses auBer
halb der Stadt erhebt. Hier haben die J apaner zum Andenken an 
den bei der Eroberung der Insel gefallenen Prinz en KITAHIRAKAWA 
einen Park errichtet, der von einem Shintoschrein gekront wird. 
Eine-lange, von Hunderten der klassischen Steinlatemen eingefaBte 
StraBe windet sich den Berg hinauf und endet in einer Plattform, 
von der der Blick zwischen phantastisch geformten, weit ausladen
den Fikusbaumen hindurch nach allen Seiten iiber Tal und Berge 
schweifen kann. Zu FiiBen windet sich der FluB durch ein enges, 
von iippigster Tropenvegetation bewachsenes Tal und tragt primi
tive Sampans und FlOBe, von chinesischen Schiffem gerudert, dem 
Meere zu. AuBerhalb der Plattform zieht sich ein steiler Stufenweg 
bis hinaus zum Taiwanjinjaschrein, der von Akazien umgeben an 
der Bergwand lehnt. 

Weiter unten am Hiigel, im FluStal, steht ein uralter chinesischer 
Tempel, in der verschnorkelten, bunt en und bizarren Form gebaut, 
die die Himmelssohne lieben. Wir konnen an dieser Architektur, 
als Ganzes betrachtet, nichts Schones finden. Sobald man sich aber 
in die Einzelheiten vertieft, wird man von der chinesischen Hand
werkskunst gefangen genommen, seien es die zierlichen,' graziosen 
Porzellanfiguren, die in bunt en Gruppen die Dacher und Giebel 
zieren, seien es die verwickelten Holzschnitzereien der Balkenkopfe, 
seien es die zarten Bemalungen der Balkenflachen. 1m Aller
heiligsten des Tempels wohnten wir einer reizenden Szene bei. Ein 
Kuli erscheint, nimmt den Bambusstock mit den beiden Tragkorben 
von der Schulter und baut vor dem altersgeschwarzten, in reiche 
Gewander gehiillten Holzbild der Maso, oder welche Gottheit es ist, 
ein goldgelb gebratenes groDes Huhn, eine Schiissel mit Reis und 
andere Gerichte auf. Dann nimmt er zwei bereitliegende ovale Holz
stiicke auf und wirft sie nieder. Die Art, wie sie fallen, entscheidet 
dariiber, aus welchem von einigen Biindeln Stockchen er eines aus
wahlen darf, das er zu dem Priester bringt. Dann kniet er im Gebet 
nieder. Nun bringt ihm der Priester einen gedruckten Papier-
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streifen, auf dem die Antwort steht, die er in irgendeiner Angelegen
heit von der Gottheit haben wollte, und die nach uralter Sitte durch 
das Ziehen des Loses (die Stabchen) bestimmt wird. Es scheint, 
daB die Antwort ihn nicht zufriedenstellt, denn kurz entschlossen 
packt er Huhn und alles wieder in seinen Korb und zieht abo Dem 
Priester als Vertreter des Gottes auf Erden war umsonst das Wasser 
im Munde zusammengelaufen. 

Formosachinesin, Taihoku. 

Wenige Minuten Wegs, die wir, von Chinesinnen mit verkriippel
ten und unverkriippelten FiiBen, haf31ichen und hiibschen, wie fremd
artige W undertiere angestarrt, zuriicklegen, fiihren zu einem richtigen 
zoologischen Garten, der in einer malerischen Schlucht im Schatten 
herrlicher Tropenbaume verborgen liegt. Leider enthalt er fast keinen 
Vertreterder merkwiirdigen Tierwelt Formosas, sonderndie iiblichen 
Lowen, Tiger, Riesenschlangen, die aber vielleicht den Besuchern 
interessanter erscheinen als uns verwohnten Europaern. 

LID MING CHANG, einer der wenigen ehrlich en und fortschritt
lichen chinesischen Gouverneure, die Formosa vor der japanischen 

2* 
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Okkupation kannte, hatte Ende der achtziger Jahre des vorigen J ahr
hunderts seine Residenz von der unruhigen und gefahrlichen Be
volkerung der siidlichen Haupstadt Tainan weg nach dem neu ge
bauten Taipeh verlegt. Auf dem gleichen Grund befindet sich jetzt 
der wichtigste Teil der modernen Hauptstadt. Die alten Stadt
mauern sind geschleift, und nur vier groBe malerische Stadttore im 
chinesischen Stil sind als Zeugen der alten Zeit stehen geblieben. 
An Stelle der Mauern umzieht jetzt ein breiter Giirtel von schonen 
Boulevards die Stadt, mit stellenweise vierfachen Reihen von 
Facherpalmen und Fikus- oder Pfefferbaumen bepflanzt. Weithin 
strahlen von dort breite FahrstraBen und AIleen nach der AuBen
stadt aus, bald von Reihen sauberer japanischer Hauschen be
grenzt, bald an groBen prunkvollen Regierungsgebauden, Schulen, 
Krankenhausern vorbeifiihrend. Mitten in der Stadt liegt ein 
schoner, tropischer Park, in seinem Hintergrund ein riesiger glanz
voller Museumsbau. Nahe dabei steht der Palast des Gouverneurs 
in einem entziickenden altjapanischen Garten, nicht weit davon das 
Regierungsgebaude, im Stil eine Art Verkleinerung des Londoner 
House of Parliament. Die meisten dieser und anderer offentlichen 
Bauten, deren es eine sehr groBe Zahl gibt, schlieBen sich dem in 
Singapore und Hongkong iiblichen Tropenstil an: groBe Stein
gebaude, deren samtliche Stockwerke von gewolbten, schattigen 
Loggien umgeben sind. Uberall Luft, Licht und Geraumigkeit. 
Der freundliche Gesamteindruck wird erhoht durch die vielen 
Garten mit iippigen tropischen Baumen und Gewachsen und Park
anlagen in verschiedenen Teilen der Stadt. Auch die Geschaftsstadt 
zeigt saubere Backsteinhauser an breiten StraBen, aIle im siid
chinesischen Stil nach der StraBe zu mit iiberdachten Laubengangen 
versehen, den en entlang die offene Kanalisationsrinne lauft. In 
dies em ganzen Stadtteil wohnen hauptsachlich J apaner, die etwa 
ein Viertel der BevOlkerung hier ausmachen, auf der iibrigen Insel 
dagegen nur 10 vH. Hier findet sich auch das dem Eisenbahnfiskus 
gehorige groBe Eisenbahnhotel, das einzige Hotel westlichen Stils 
in Formosa. 

Die Hauptmasse der chinesischen Bevolkerung lebt in den alten 
Stadtteilen Daitotai und Mankwa. Auch diese sind von der ja
panischen Regierung, hauptsachlich aus sanitaren Griinden, neu auf
gebaut worden. Gegeniiber dem alten Zustand, wie er aus alten 
Bildern hervorgeht, zweifellos ein groBer Fortschritt, wenn auch 
der Reisende, den das malerische Bild mehr fesselt als hygienische 
Betrachtungen, das schmutzstarrende Weichbild einer alten Chi
nesenstadt mehr genieBt. Doch dazu werden die siidlichen SUidte 
noch reichlich Gelegenheit bieten. Daitotai ist das Zentrum des 
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Teehandels Formosas und aueh die Teefabriken befinden sieh hier. 
Leider fiel unser Besueh nicht in die wichtige Zeit der Tee-Ernte. 
Denn urn diese Zeit sollen sich hier Zehntausende junge chinesische 
Teepfluckerinnen ansammeln, unter denen nach alter Tradition be
sonders viele hubsche Madchen sich einfinden, die in ihren seidenen 
Anzugen und zierlichen Figurchen dem dusteren, unsauberen Platz 
besonderen Reiz verleihen. Es scheint mir aber auch ganz in Ord
nung zu sein, daB der hier wachsende kostliche Oolongtee von den 
hubschesten Madchen gepfluckt wird. Denn ich mochte diesem un
vergorenen Tee, dessen Geschmack etwa in der Mitte zwischen 

Schwefelbad Zosan. 

sehwarzem und grunem Tee liegt und dessen Duft unvergleichlich 
aromatisch ist, die Palme unter allen Teesorten reichen. Merk
wurdigerweise ist Oolong bei uns so gut wie unbekannt, wahrend er 
in Amerika die hochsten Preise erzielt. 

Fur die Bewohner Taihokus, unter denen sich auch einige Euro
paer und Amerikaner befinden - wahrend unseres Besuchs auch 
zwei von den drei auf Formosa anwesenden Deutschen - bieten 
die benachbarten Berge im Vulkangebiet des Gebirges von Hokuto 
beliebte Sommer- wie Winterausfluge. Ja, es ist sogar eine fUr Auto
mobile fahrbare BergstraBe durch einen Teil des Gebiets gebaut, 
die an gefahrlichen Kurven und schwindelerregenden Aufbauten 
nichts zu wunsch en ubrig laBt. Muhsam arbeitet sich der schwere 
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amerikanische Wagen, den die Regierung uns freundlichst zur Ver
fiigung gestellt hatte, die aufgeweichte, lehmige StraJ3e hinauf. 
Denn hier, nur wenige Kilometer von der sonnbeschienenen Stadt, 
sind wir schon im Regengebiet des Monsuns. Durch kleine chine
sische Ansiedlungen primitivster Art, an terrassenformigen Reis
feldern, die jeden bebaubaren Platz fiillen, vorbei geht es auiwarts, 
bis starker Schwefelgeruch und aufsteigende Dampfe uns anzeigen, 
daJ3 wir die heiJ3en Schwefelquellen von Zosan erreicht haben. Ein 
scharfer Bergwind treibt uns den Regen ins Gesicht, als wir aus
steigen, urn in dem von der Regierung fUr ihre Beamten gebauten 

Tamsui. 

Erholungsheim ein kostliches, siedend heiJ3es Schwefelbad zu neh
men und uns an einem delikaten japanischen Essen zu erfrischen. 
Dann geht es noch im stromenden Regen, mehrmals in Gefahr, 
in der lehmigen StraJ3e stecken zu bleiben, weiter, bis wir an einer 
scharfen Kurve plotzlich das Regengebiet verlassen und tief zu 
unseren FiiJ3en das weite Tal, in dem Taihoku liegt, durchstromt 
vom TamsuifluJ3, umgeben von Hiigeln und Bergen, in der warmen 
Mittagssonne ausgebreitet liegen sehen. 

N och ein paar Kilometer schlangelt sich steil die StraJ3e am 
Berg entlang, bald den Blick ins Tal gestattend, bald in die durch
furchten Hange des Vulkans Daiton, bis wir, wiederplotzlich an einer 
scharfen Kehre, dem hochsten Punkt der StraJ3e, zu unseren FiiJ3en 



Die Hauptstadt Taihoku und ihre Umgebung. 23 
-"----------" 

im Tal den oden Kessel erblicken, in dem sich die groBen Schwefel
grub en von Hokuto befinden. Ein fast kreisrunder und steiler ehe
maliger Krater ist frei von jeder Vegetation, und aus dem gelbgrauen 
Boden brechen uberall Solfataren heraus. Der Schwefel ist hier teils 
in reinen Kristallen abgesetzt, teils wird er aus der inkrustierten 
Erde und Lava ausgeschmolzen. Die chinesischen Bewohner der 
Gegend haben schon lange diese Gruben ausgenutzt. Allerdings 
muBten sie es zur Zeit der Herrschaft der Mandarinen heimlich tun, 
denn die chinesische Regierung, die mit dieser unruhigen, immer 

Fahrleute am Tamsuiflul3. 

wieder aufstandischen Bevolkerung reichlich Schwierigkeiten hatte, 
verbot vielfach den Abbau des Schwefels, damit er nicht zur Pulver
fabrikation verwendet werden konne. J a, eine Zeitlang hatten die 
bezopften Herrscher sogar die kostliche Idee, viermal im Jahr den 
sichtbaren Schwefel abzubrennen und die Solfataren zu verstopfen. 
Den Erfolg kann man sich vorstellen und natiirlich bliihte der 
Schwefelschmuggel weiter. Die J apaner nahmen sich nach der Be
setzung dieser Bodenschatze an und bauten sie systematisch aus. 
1m Jahre 1923 wurden etwa rooo Tonnen produziert. 

Nun senkt sich die StraBe in weitem Bogen ins Tal. Es wird 
warmer und warmer, ja sogar heiB (AnfangJanuar), und schlieBlich 
biegen wir in ein liebliches enges Talchen ein, durch das rauschend 
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und dampfend ein heiBer Bach flieBt. Wir haben das Schwefelbad 
Hokuto am Rande der Ebene von Taihoku erreicht. Man glaubt 
sich plotzlich an einen Badeort der Riviera oder der oberitalie
nischen Seen versetzt. Das Tal ist mit den herrlichsten tropischen 
Gewachsen bepflanzt und mit zierlichen japanischen Hausern, Gast
hofen und Villen bedeckt, zwischen denen sich saubere Anlagen mit 
gut en Wegen ausbreiten. Alles grunt und bluht, und es fiilIt wirklich 
schwer sich vorzustellen, daB in der Luftlinie nicht allzu viele Meilen 
jenseits der Ebene von Taihoku notig sind, urn zu Dorfern wilder 
Eingeborener zu kommen. Da, wo sich das Talchen verengt, steht 
jetzt ein groBes und uppiges Badehaus, im europaischen Stil gebaut, 
wie Alt-Japan wohl keines besitzt. Ehe wir eintreten, erkundigt 
sich unser Fuhrer sorgfiiltig - er wuBte nicht, daB ich die Unter
haltung verst and -, ob Manner und Frauen getrennt baden. Alt
japanische Sitte ist ja das gemeinsame Baden der Geschlechter. 
Aber seit Japan mit der westlichen Zivilisation begluckt wurde, 
hielt man es fUr notig, das zu verbieten. Aber da dem J apaner 
dies vollig unverstandlich ist, geschieht es an kleinen Orten auch 
heute noch allgemein. Gelegentlich sah ich, daB dem Gesetz da
durch Genuge get an wird, daB zwischen den Abteilen fUr Manner 
und Frauen ein Strick gespannt ist, aber dem Europaer gegenuber 
fUrchtet der Japaner, der doch einen guten Eindruck machen will, 
daB der westliche Barbar uber diese Sitte die Nase rumpfe, und so 
durften wir auch hier erst eintreten, nachdem feststand, daB die 
Geschlechter getrennt baden. GroBe Bassins ermoglichen ein heiBes 
Schwefelschwimmbad, und riesige Ruhehallen in japanischem Stil 
erlauben den Badegasten nach dem Bad im Badekimono herum 
zu liegen und sich harmlos zu vergnugen. 

Von Hokuto geht es durch das wie immer schmutzige, aber male
rische Chinesendorf, das auBerhalb des eigentlichen Badeorts liegt, ein 
Stuck auf der groBen LandstraBe durch die Ebene, und dann biegen 
wir auf einen schmalen Damm ein, der zwischen Reissumpfen hin
durch zum TamsuifluB fUhrt. Mitten auf dem Damm stehen plOtzlich 
vor uns drei ungeschlachte vVasserbuffel, von denen zwei jungere spie
lend miteinander kampfen, wahrend der dritte, ein alter Geselle mit 
riesigen Hornern, mitten auf dem Damm steht und uns dumm an
glotzt. Zunachst nimmt er nicht die geringste N otiz von den schrillen 
Hupensignalen, die ihn hoflich einladen, den Wegfreizumachen, und 
wir waren schon gespannt, was er zu einem leichten RippenstoB mit 
der Maschine sagen wurde, als die beiden jungeren Herren es doch 
vorzogen, in den Sumpf hinabzutrotten. Langsam und widerwillig 
folgte auchderaltedemBeispiel: Ober fuhlte, daB auch in dies em Land 
schlieBlich die rohe Naturkraft der Technik wird weichen mussen? 
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Durch ein liebliches Tal zwischen den steilen weichen Hangen 
des K wannon san, dessen charakteristische Silhouette weithin sicht
bar ist, und dem vulkanischen Hiigelland, den Auslaufern des 
Daitongebirges, flieBt ruhig der breite TamsuifluB dem nahen 
Meere zu, aber seine flachen Wasser machen einen toten Eindruck, 
kaum daB ein gelegentlicher Sampan oder das primitive Segelboot 
eines chinesischen Fischers sichtbar ist. Dnd doch haben sich in 
nicht so weit zuriickliegender Zeit hier manche aufregende Szenen 
ereignet, bei denen auch Deutsche handelnden Anteil nahmen. Als 
Japan nach dem Frieden von Schimonoseki Formosa besetzen wollte, 
leisteten die Formosa-Chinesen, wohl von Peking angestiftet, zu
nachst Widerstand, riefen eine Republik Formosa im Zeichen des 
gelben Tigers aus und organisierten Aufruhr im ganzen Land, der 
den J apanern lange zu schaffen machte. Als die J apaner nun Kee
lung besetzt hatten, riB der Prasident der Republik vorsichtiger
weise mit der Kriegskasse aus und floh iiber Tamsui nach China. 
Dies gab in Taihoku das Signal zu allgemeinem Pliindern, und die 
anwesenden Europaer, darunter auch ein deutscher Konsul, gerieten 
in Gefahr. Zu ihrem Schutz erschien ein englisches Kanonenboot 
und das nachmals so beriihmte deutsche Kanonenboot "ntis", 
dessen Mannschaften das Gesindel in Schach hielten, bis die J a
paner ankamen. Der "ntis" selbst lag drunten im TamsuifluB 
und hatte bald darauf, als der deutsche Dampfer "Arthur" von den 
aufstandischen Truppen des Chinesenforts in Tamsui beschossen 
wurde, Gelegenheit, mit drei Schiissen und Treffern das Fort zum 
Schweigen zu bringen. Es war dies derselbe "ntis", der spater mit 
Mann und Maus im Taifun unterging und dessen heldenhafter Mann
schaft ein jedem Asienreisenden bekanntes Denkmal auf dem 
Bund in Schanghai errichtet wurde. Wahrend des Weltkrieges 
trugen die tapferen Schanghaier Angehorigen der feindlichen Machte 
einen ungeheuren Sieg iiber die toten Seeleute davon, indem sie 
das Denkmal eroberten und entfernten. Es ist zur Schande dieser 
Menschen bis heute noch nicht auf seinen Platz zuriickgekehrt. 

Den FluB entlang, seine weite, versandete Miindung, in der nur 
ein einziges, jammerliches Dampferchen vor Anker liegt, iiber
blicl¥end, fiihrt die StraBe in das alte, aber nun fast verodete Stadt
chen Tamsui, einstmals ein bliihender Hafen und eine Statte -wichtiger 
geschichtlicher Ereignisse. Wenn Tamsui auch fUr den Handel fast 
tot ist, so kommt jedenfalls der Reisende, dem malerische Szenerie 
wichtiger erscheint als Handelsstatistiken, zu seinem Recht. Die 
engen ChinesenstraBen, die FluBufer mit Fischerhiitten und Kahnen 
und der Blick von dem Hiigel auf das weite Meer erfreuen das Auge. 
J enseits des Orts auf einem die FluBmiindung beherrschenden 
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Hugel, dessen FuB von riesigen Banyanbaumen mit ihrem ph an
tastischen Gewirr von Luftwurzeln bewachsen ist, stehen die Ruinen 
des Chinesenforts, von dem wir gerade sprachen. Mauern, Graben 
und Kasematten sind noch ganz gut erhalten und schlummern unter 
einer Grasdecke wohl fUr aile Zeiten. Daneben aber -- ein Zeichen 
der neuen Zeit - haben die J apaner aus Taihoku einen groBen 
schonen - Golfplatz angelegt und widmen sich am W ochenende 
im Angesicht des Meeres, des FluBtals und der Bergzuge dem eng
lischen Spiel, das auszuuben heute in Japan fUr sehr vornehm gilt. 

Es war uns schon aufgefallen, daB wir von den Bewohnern von 
Tamsui kaum weiter beachtet wurden, wahrend wir sonst uberall 
in Formosa, ja selbst in weniger zentralen Vierteln der Hauptstadt 
fUr die Bewohner eine nicht genug anzustaunende Sehenswurdigkeit 
waren. Man stelle sich etwa vor, daB ein Chinese mit Zopf und 
Nationalkostum in einem oberbayrischen Dorf spazieren gehe, so 
etwa war meist die Wirkung unseres Erscheinens. Warum das in 
Tamsui nicht der Fall war, wurde uns bald klar. Auf der StraBe er
blickten wir plotzlich ein reizendes hellbiondes Kind mit seinem 
japanischen Kindermadchen. Man kann sich kaum vorstellen, wie 
uberraschend dies Bild in einer verschlafenen Chinesenstadt For
mosas, wo es weit und breit nur pechschwarze Haare gibt, wirkt. 
Wir gehen wohl nicht fehl in der Annahme, daB es das Kind des 
englischen Konsuls war, der heute noch hier, dem erst en Punkt, an 
dem ein englisches Konsulat errichtet wurde, mit echt englischer 
Beharrlichkeit wohnt, obwohl aIle seine Amtsgeschafte in Taihoku 
erledigt werden. Allerdings kann man ihn urn seine W ohnung be
neiden, die auf dem Hugel uber der Stadt in einem Park liegt, in dem 
ein uraltes hollandisches Fort noch unversehrt steht; und dies Fort 
erzahlt von einer der interessantesten Episoden in der Geschichte 
Formosas, die zum SchluB dieses Abschnitts noch kurz berichtet sei. 

Urn die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts hatten sich die 
Spanier auf den Philippinen, die Portugiesen in Macao in China 
festgesetzt, wo letztere merkwurdigerweise heute noch sitzen. Bald 
darauf grundeten die Hollander ihre erste indische Niederlassung 
in Batavia. Angesichts der Feindschaft zwischen den protest an
tischen Hollandern und den katholischen Romanen bemuhten sich 
erst ere bald, auch nach China vorzudringen, urn den Handel der 
anderen zu schadigen. Das gelang ihnen auch und fUhrte schlieBlich 
zu der Besetzung der Pescadores, von wo aus der Chinahandelleicht 
gebrandschatzt werden konnte. Denn damals waren Handel und 
Seerauberei sehr nahe verwandte Begriffe. Die Chinesen, die die 
Hollander von dem Festland ablenken wollten, boten ihnen schlieB
lich Formosa, das ihnen selbst nicht gehorte, an, und die Hollander 
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setzten sieh alsbald in Siidformosa fest, wie wir spater noeh be
riehten werden. Dies reizte nun wieder die Spanier zum Han
deln. Sie sehiekten eine Expedition naeh N ordformosa, besetzten 
Keelung und erriehteten dort ein Fort, Kirehe und Faktorei. 1m 
Jahre r629 nahmen sie dann aueh Tamsui ein, wo ebenfalls ein 
Fort erriehtet wurde. Zwolf Jahre spater - die Gesehiehte wiekelte 
sieh damals langsam ab - sehiekten die Hollander dann eine Ex
pedition zur Vertreibung der Spanier aus. Der hollandisehe Admiral 
ubersandte ein Ultimatum, auf das der Spanier stolz antwortete. 
Die beiden Sehriftstueke, wie sie DAVIDSON zitiert, verdienen es, 

Englisches Konsulat, dahinter altes Fort in Tamsui. 

angefUhrt zu werden. Der Hollander sehrieb: "Ieb habe die Ehre, 
Ihnen mitzuteilen, daB ieh zum Befehlshaber einer betraehtliehen 
Land- und Seemaeht ernannt wurde, urn mich friedlieh oder mit 
Gewalt in den Besitz der Festung Santissima Trinidad zu set zen .... 
Entspreehend dem Herkommen ehristlieher Nationen, ihre Absieht 
vor Eroffnung der Feindseligkeiten klarzulegen, fordere ieh hiermit 
Eure Exzellenz zur Ubergabe auf. Wenn Eure Exzellenz die Kapi
tulationsbedingungen annehmen wollen und mir die Festung San
tissima Trinidad und die anderen Befestigungen ubergeben wollen, 
sollen Eure Exzellenz und Ihre Truppen naeh Treu und Glauben 
naeh Kriegsgebraueh behandelt werden. Wenn aber Eure Exzellenz 
sich dieser Aufforderung taub steUt, dann wird niehts anderes ubrig 
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bleiben, als die Waffen sprechen zu lassen. Ich hoffe, daB Eure 
Exzellenz den Inhalt dieses Briefes sorgfaltig bedenken werden und 
unniitzes BlutvergieBen vermeiden und erwarte alsbald die Mit
teilung Ihrer Absichten. Gott moge Eure Exzellenz lange be
schiitzen. Ihr Freund PAULUS TRADENIUS." Dies die Antwort des 
Spaniers: ,.Ich habe Ihre Mitteilung vom 26. August richtig erhalten 
und habe die Ehre, Ihnen zu antworten, daB ich als guter Christ, der 
den seinem Konig geschworenen Eid halt, die von Eurer Exzellenz 
geforderten Festungen weder ausliefern kann noch will, sondern mit 
meiner Garnison entschlossen bin, sie zu verteidigen. Ich bin ge
wohnt, groBen Armeen gegeniiber zu stehen und habe zahlreiche 
Schlachten in Flandern und anderwarts gefochten und bitte Sie des
halb, mir keine weiteren derartigen Briefe zu schreiben. J eder ver
teidige sich, so gut er kann. Wir sind spanische Christen und unser 
Gott beschiitzt uns. Der Herr habe Gnade mit Ihnen! GO~ZALO 

PORTILIS." Darauf griffen die Hollander an, wurden aber zuriick
geschlagen und muBten unverrichteter Sache heimkehren. 

Bald darauf riefen die Spanier einen groBen Teil der Truppen 
zur Verwendung in lokalen Kampfen nach Manila zuriick und 
schickten dem Befehlshaber in Formosa auf seine Vorstellungen 
ganze acht Mann Verstarkungen. Dies erfuhren natiirlich die 
Hollanderund schickten alsbald eine neue Expedition gegen Tamsui, 
der es dann auch gelang, die Spanier von hier wie von Keelung zu 
verjagen. Sie lieBen sich nie wieder sehen. Die Hollander errich
teten aber in Tamsui das erwahnte, heute noch unversehrte Fort 
mit seinen 8 FuB dicken Mauern. Lange, nachdem ihre Erbauer 
auch wieder von der Insel vertrieben waren, im Jahre r884, konnten 
diese Mauern nochmals ihre Starke 'beweisen, Frankreich hatte im 
AnschluB an eine Strafexpedition gegen China Formosa als Pfand 
besetzen wollen, eine Expedition, von der der Historiker berichtet : 
"Der Feldzug war einzigartig darin, daB die fremden Truppen nicht 
immer Sieger blieben, ja daB Frankreich, eine der groBten Militar
machte der Welt, zuzugeben gezwungen war, daB die wirklichen 
Ergebnisse des Feldzuges nicht den sorg£altig ausgearbeiteten 
Planen entsprachen und daB die erwarteten Siege mindestens in 
zwei Fallen chinesische Siege waren, daB die Leistungen der Heeres
amter ganz ungeniigend waren und daB alles in allem vom mili
tarischen Standpunkt der Krieg ein MiBerfolg war, der auf die ganze 
Welt einen groBen Eindruck machte." Bei dieser Gelegenheit fand 
nun auch eine ebenso groBe wie ergebnislose BeschieBung von 
Tamsui aus groBen Schiffsgeschiitzen statt und das alte Hollander 
Fort erhielt Treffer, die es aber nicht zu beschadigen vermochten. 
Nun hat es wohl flir immer Ruhe und kann auf seinem griinen Hiigel 
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von spanischen Granden, hollandisehen Mynheers, malaiisehen 
Wilden,chinesisehen Mandarinen und endlieh blonden Kindern 
engliseher Konsuln traumen. 

J. Die Ebene von Mitte1formosa. 

Die Ebene, die sich slidlich von Taihoku zwischen dem zentralen 
Hochgebirge und der See im Westen erstreckt, ist die Kornkammer 
des Landes, das Hauptgebiet der landwirtschaftlichen Produktion, 
auf der der Reichtum des Landes beruht. Nordlieh steht im Mittel
punkt der Reisbau, im Sliden das Zuekerrohr und dazwischen ein-

1m Garten des LING HONG GENG. 

gestreut Tee und Obst. Ein betraehtlieher Teil des Landes ist in 
den Handen kleinerer und groBerer ehinesischer Grundbesitzer, die 
das Land an chinesische Bauern verpaehtet haben. Heute ist aber 
vielfach an ihre Stelle die maehtige japanisehe Korporation ge
treten, die vor allem groBe Teile des Zuckerlandes besitzt oder 
wenigstens durch ein Darlehnssystem die chinesisehen Besitzer kon
trolliert. Der Zuckerbau ist dementsprechend auch der am mo
dernsten betriebene, wahrend der librige Aekerbau im wesentlichen 
nach uralten chinesischen Methoden vor sieh geht. Dnter den 
chinesischen GroBgrundbesitzern ragt seit langem die Familie LING 
HONG GENG hervor, deren Haupt sich rlihmen kann, auf eigenem 
Boden von Taihoku bis zur slidlichen Hauptstadt Tainan reisen 
zu konnen. Naeh japanischen Angaben solI es allerdings mit dem 
fabelhaften Reichtum dieses Chinesen heute nieht so weit her sein, 
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da der Landwert nur sehr gering sei. Wir wollen nun unsere Reise 
mit einem Besuch auf dem Sitz dieser Familie in dem kleinen 
Landstadtchen Itahashi, nicht weit von Taihoku, beginnen. 

Inmitten eines Stadtchens von armseligen und schmutzigen 
Chinesenhausern liegt der vor etwa roo J ahren angelegte, sich in 
allen Bizarrerien chinesischer Bau- und Gartenkunst austobende 
und doch in gewissem Sinne schone Besitz. Allerdings muB man, 
ihn zu genieBen, etwas Phantasie zu Hilfe nehmen. Man muB sich 
in die Zeit des Vaters des jetzigen Besitzers zuriickversetzen, der 
hier mit seinen neun Frauen, dem Zeichen des Reichtums, lebte. 
Damals waren wohl die Garten von buntgekleideten Frauen mit 

Partie im Garten LING HONG GENGS. 

Scharen von Dienern und Dienerinnen gefiillt . In den Teichen 
bliihten Lotos, an den Saulen hingen vergoldete Kafige mit schill ern
den Vogeln. Gaste gingen ein und aus und in der groBen Bankett
halle ging es hoch her. Aber der jetzige noch junge Besitzer ist 
geisteskrank, schlaft bei Tag und verbringt die Nachte mit Trinken 
und Konkubinen. Haus und Garten verfallen und werden nur not
diirftig instand gehalten. Die Kunstschatze der Familie sind in 
den unruhigen Zeiten des vergangenen J ahrhunderts langst nach 
China geschafft worden und so sieht man nur das immerhin noch 
bemerkenswerte Skelett von dem, was einst war. Riesige Mauern, 
die aber von innen so in die Landschaftsgestaltung des Gartens ein
gefiigt sind, daB sie nicht als Mauern bemerkbar sind, umgeben 
festungsartig den sehr groBen Besitz. Uber sie blickt man hinaus 
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auf die angebauten Felder, und anhochgelegenen Stellen des Gartens 
schweift der Blick zwischen uralten wurzelreichen Banyanbaumen 
hindurch auf die nicht fernen Berge. Diese gewaltigen Fikusbaume 
sindsehr geschickt der Landschaftsgartnerei einge£tigt und bilden Zen
tren von kiinstlichen Felslandschaften, die genau so phantastisch 
in die Luft ragen wie die Baume selbst. Mauern und Mauerchen, 
Briicken uncl pagoclenartige Pavillons in Blau uncl Rot, Felsenpfade 
und Treppen, Teiche und Graben bilclen immer wieder neue Irr
garten und schaffen in jedem Winkel neue Szenerien. Trotz aller 
Verworrenheit und bald burlesker, bald kindischer Spielerei, die sich 

1m Garten LING HONG GENGS. 

in allem auspragt, wiirde es sicher den Eindruck morgenlandisch
fremdartigen Prunkes nicht verfehlen, wenn alles gep£legt und ge
hegt ware. Heute sind Garten und Gebaude nur verwahrlost, wenn 
es aber so weiter geht, wird der Park schlieBlich ganz verfallen und 
dann wircl die Schonheit cler malerischen Ruine ihn wieder an
ziehender gestalten. 

Das Wohnhaus, in dem noch auBer dem Besitzer, seiner Familie 
und seinen Konkubinen zwei der neun Frauen des Vorgangers leben, 
ist charakteristisch fiir den chinesischen Mangel an Reinlichkeits
sinn. GroBe, aber armselige dunkle Raume sind von cliisteren Hofen 
und immer wieder Mauern und Mauern umgeben. In einem sit zen 
im Halbdunkel drei Kinder des Besitzers, kleine Madels in seiclenen 
Anziigen, und lernen bei einem wiircligen alten Chines en lesen. Hinter 
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diesen soliden Gebauden stehen dann nach dem Garten zu die offenen 
Empfangshallen und Gesellschaftsraume in ihrer bunt en Holzarbeit, 
nach allen Seiten offen. Eine eigenartige Biihne in einem kleinen 
Teich, begrenzt von einer kiinstlichen heroischen Felslandschaft, 
schlieBt sich an; jenseits des Teiches ein Pavillon, in dem die Zu
schauer auf einer balkonartigen Balustrade sitzen. Wirklich schade, 
daB man das Ganze nicht in der Bliitezeit der Familie sah. 

Die Bahnlinie, die von Taihoku nach Siiden fiihrt, windet sich 
zunachst durch ein liebliches FluBtal und vom Fenster des be
haglichen Abteils I. Klasse, in dem wir als Ehrengaste der Regierung 
umsonst reisen. kann man die charakteristischen Szenerien formo-

Fikus und Wohngebaude im Garten LING HONG GENGS. 

sanischer Landschaft beobachten, die man dann auf der weiteren 
Reise durch das Land iiberall in der westlichen Ebene wieder an
trifft. Stets biJden den Hintergrund nach Osten zu die tief hinter
einander gestaffelten Ziige des zentralen Gebirges mit einigen in 
dieser J ahreszeit schneebedeckten Gipfeln. Das umliegende Land 
ist, wo es nur eine Moglichkeit gibt, intensiv bebaut; iiberall zer
streut liegen die charakteristischen Bauernhofe der fleiBigen chine
sischen Siedler (die Japaner sind ja vollig auf die groBeren und 
kleineren Stadte konzentriert). Alle Hofe, ob groB oder klein, reich 
oder arm, sind nach dem gleichen Schema gebaut: in der Mitte ein 
langliches Haupthaus und senkrecht dazu Seitenfliigel, die einen 
Hof umschlieBen, der meist vorn nochmit einer Mauer abge-
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schlossen ist. 1st es ein groDes Haus, so besteht das Mittelhaus aus 
einem zentralen Haupthaus, in dem sich derWohnraum be£indet, 
und zwei Seitenflugeln, deren Dach etwas niedriger ist. Das Dach 
ist dann besonders sorgfaltig gearbeitet, mit schonen Holzziegeln 
gedeckt, die am Ende der Reihe mit einer verzierten Scheibe enden, 
und der First ist in der charakteristischen chinesischen Art ge-

Madchen auf Biiffel, Formosa. 

bogen, seitlich in verzierte vorragende Spitzen auslaufend, manch
mal auch reich geschnitzt. Die senkrechten Flugel, in denen sich 
hauptsachlich Stalle befinden, bestehen dann auch aus mehreren 
Einzelgebauden mit immer etwas niedrigeren Dachern. Sehr schone 
Hauser sind aus gebrannten Ziegeln errichtet und uberall im Land 
sieht man die primitiven bfen, in denen sie gebrannt werden. Die 
meisten Hauser aber bestehen aus nur luftgetrockneten Lehm
quadern, die direkt in der Umgebung des Hauses hergestellt werden 

Goldschmidt, Neu-Japan. 3 
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und zwischen einem primitiven Bambusgeriist aufgeschichtet sind. 
Bei einfacheren Hausern fallen dann immer mehr von den Fliigel
bauten weg, bis schlieBlich nur eine langliche Lehmhiitte mit zwei 
dazu senkrechten seitlichen Hiitten iibrig bleibt. 

Urn die Hauser spielen Mengen von Kindern, wiihlen die fetten, 
runzligen, schwarzen Maskenschweine mit den· tief eingebuchteten 
Riicken und am Boden schleifenden Bauchen, laufen die Hiihner 
und vor allen Dingen zahllose Enten und riesige Ganse herum. Selten 
fehlt auch ein Bambusgebiisch, ein paar Facherpalmen und ein weit 
ausladender, riesiger, schattenspendender Banyanbaum. Rings her-

Dorfstra13e in Mittelformosa. 

urn liegen die sumpfigen Reisfelder und Anpflanzungen mannig
facher Gemiise. In dies em gliicklichen Lande gibt es im J ahr zwei, 
weiter siidlich sogar fast drei Reisernten, und man macht nun Ver
suche, wie man in den F eldern in der Zwischenzeit noch eine andere 
Frucht ziehen kann. Tatsachlich wird von diesem wichtigsten aller 
Nahrungsmittel nicht nm genug fiir die Bediirfnisse der Bevi:il
kerung erzeugt, sondern noch ein betrachtlicher UberschuB nach 
Japan exportiert. Der Ertrag ist jetzt noeh betrachtlich zu steigern, 
wenn die alten Formosaner Landsorten den viel besseren japa
nischen Sorten iiberall Platz gemaeht haben werden, die von den 
staatlichen Versuchsstationen eingefiihrt werden. N atiirlich konnte 
der Ertrag auch durch andere Anbaumethoden gesteigert werden, 
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denn der Chinese bearbeitet sein Land noch wie vor J ahrhunderten 
mit einem ganz primitiven Pflug, einem gebogenen Stiick Holz, an 
dem hint en im spitzen Winkel ein Ast mit Pflugschar sitzt, das ge
machlich von einem schwarzen Wasserbiiffel durch die auBerste 
Oberflache des Bodens gezogen wird. Auch Eggen mit schneidenden 
Blechscheiben sieht man, auf denen der Landmann steht, wenn der 
Biiffel sie durch den Schlamm zieht. Diese Region gehort fast ganz 
dem Reis. Zwar wird auch Zuckerrohr angebaut, aber nur im 
Trockenbau, da die bewasserten Felder fiir den wichtigeren Reis 
reserviert bleiben. So ist Zucker hier nicht sehr ertragreich; seine 
Domane ist der Siiden. 

Die Bewohner dieser Gegend gehoren fast ausschlieBlich der 
einen der beiden chinesischen Rassen an, die Formosa bewohnen, 

Zuckerrohrtransport im Innern von Formosa. 

namlich den Haklos, Auswanderern aus der Gegend von Amoy in 
der Provinz Fukien. Sie sind daran kenntlich, daB die Frauen die 
schauerliche Sitte der FuBverkriippelung haben. Gliicklicherweise 
hat die japanische Regierung es jetzt verboten, so daB die jiingeren 
Madchen und Frauen bereits auf normalen FiiBen stehen. Die 
alteren Frauen aber haben samtlich verkriippelte FiiBe, die zum 
Teil so klein sind, daB sie wie Stiimpfe aussehen, und so bieten die 
Armsten den jedem Chinareisenden wohlbekannten schrecklichen 
Anblick, wenn sie hilflos einherhumpeln. Dabei sind die Frauen viel
fach eigentlich hiibsch zu nennen und unter den jiingeren sieht 
man sogar, besonders in den Stadten, oft wirklicheSchonheiten 
mit ihrem zarten Teint, den Mandelaugen und der zierlichen Figur 
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in dem seidenen Anzug. Fur die Haklos ist ubrigens auch die Haar
tracht der Frauen charakteristisch, glatt zuruckgestrichenes Haar, 
meist mit reichem Goldschmuck, der bei jungeren Frauen direkt im 
Haar befestigt ist, bei alteren an einem breiten Seidenband steckt, 
das uber Stirn und Ohren gelegt ist. Bei der alteren Generation 
sieht man auch ofters noch aus Korallen, Perlen, Steinen gearbeitete 
Kamme, die wie ein ganzer Blumengarten aussehen. Die Jugend ist 
aber schon von der Kultur beleckt und tragt sogar manchmal statt 
Hosen Rocke. Bauem beiderlei Geschlechts tragen nach alter Sitte 
indigoblaue Anzuge mit den bekannten schlottemden Hosen; aber 
"fur gut" werden schone seidene Anzuge getragen, jedoch wie es 
scheint, nicht mehr die reich gearbeiteten, die man auf alteren Bil
dem sieht. Diese Haklos sind friedliche, fleiBige Bauem, deren Fel
der immer in glanzendem Zustande sind, und sie sind wohl a uch wenig 
an dem blutigen Teil von Formosas Geschichte beteiligt gewesen. 

Zwischen den Feldem ziehen sich StraBen hin, die oft mit der 
schonen irnmergrunen Akazie bepflanzt sind, die die J apaner den 
Baum der rein en Liebe nennen, da aus dem Grab eines beruhmten 
Liebespaares zwei Stamme einst gewachsen sein sollen, die ihre Gipfel 
vereinigten. Den Bewasserungsgraben entlangwachsen dichte Busche 
des palmenahnlichen Pandanus mit seinen Blattschopfen, aus denen 
eine Faser gewonnen wird, die zu allerlei Flechtwerk dient. Wo 
groBere Wasserlaufe passiertwerden, sieht man Fischer auf Bambus
floBen ihre Netze auswerfen, und in flachen Teichen sieben Frauen 
und Madchen den Schlamm durch Bambusmatten auf der Suche 
nach allerlei EBbarem. Dicht dabei sitzen weiBe Reiher, das uber
all vorhandene Charaktertier der formosanischen Ebene, sichtlich 
sich vor den Menschen nicht fUrchtend. Stellenweise waten Dutzende 
beisammen im flachen Wasser herum oder haben sich als weiBe 
Wolke auf einem groBen Banyanbaum niedergelassen. 

Aber auch in dieser lieblichen Gegend sehen wir gelegentlich 
ein Bild der modernen Entwicklung. Nicht weit von der Balm
strecke liegen Kohlengruben, deren Produkte verladen und ab
gefahren werden. Hunderte von Chinesinnen besorgen diese Arbeit, 
die in einer Weise ausgefUhrt wird, wie es auch nur in einem Lande 
moglich ist, in dem der Arbeiter (Kuli) fur ein paar Pfennige alle 
seine Bedurfnisse befriedigen kann. Der Kohlentransportgeschieht 
in zwei herzlich kleinen Bambuskorbchen, die die Arbeiterinnen an 
den Enden einer elastischen Bambusstange in dem fUr den orien
talischen Lastentrager so charakteristischen wippenden Schnell
schritt tragt. Das nicht endende Geschwatz und Gelachter zeigt, 
daB die Arbeit nicht gar so schwer sein kann. In ahnlicher Weise 
geht auch die Arbeit bei den zahlreichen FluBregulierungsbauten 
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vor sich, auf die man iiberall trifft. Das grobe Geroll des FluBbettes 
wird von den Arbeiterinnen in groBe Drahtnetze gefiillt und diese 
Netzsacke werden dann zu Wallen aufgeschichtet. 

Bei dem Stadtchen Heichu, halbwegs zwischen Taihoku und 
Shinshiku, weicht das Reisfeld der Teeplantage. Hier liegt das Zen
trum der Produktion des kostlichen Oolongtees und die besten 
Exportsorten werden hier gezogen. Die Plantagen sehen nicht viel 
anders aus als irgendwo sonst; vielleicht falIt auf, daB sie nicht 
so schon und sorgsam gepflegt sind, wie im japanischen Mutter
land. Die Bauern sind natiirlich auch hier Chinesen, und hier trafen 

Zuckerfabrik bei Taichu. 

wir zum erstenmal in groBerer Zahl das zweite Element der chine
sis chen Bewohner, die Hakkas, kenntlich daran, daB die Frauen die 
FiiBe nicht verkriippeln und sie eine der altj apanischen ahnelnde 
hoch aufgetiirmte H aartracht besitzen. Ihr eigentliches fIeim in 
Formosa ist das Bergland, wo sie uns wieder begegnen werden. 

Bei Shinshiku erreicht die Bahnlinie die Westkiiste, und sofort 
andert sich das Landschaftsbild vollig. Sandige Diinenlandschaft, 
iiber die meist sturmartiger Wind braust, breitet sich aus. Die 
Bewohner, arme Diinenbauern, leben in kiimmerlichen Lehm- oder 
Bambushiitten zwischen zerzausten Pandanusgebiischen. Aber 
auch dies Land ist angebaut. Zuerst fragt man sich erst aunt, welche 
Frucht es wohl ist, die in genau westostlichen parallelen Reihen in 



Form hoher, riedgrasahnlicher Reihen steht. Bei naherem Zusehen 
bemerkt man aber, daB dies nur ein steifes trockenes Gras ist, das 
angepflanzt ist, um die zwischen seinen Reihen angebauten Ge
miise vor dem ewigen Wind zu schiitzen. Man wird an das nicht 
unahnliche System erinnert, das die Bewohner der Provence gegen 
den Mistral anwenden. Endlich tritt die Linie wieder in Bergland 
ein und die Landschaft wird lieblicher. Auf den Feldern verstreut 
stehen malerische einzelne Fikusbaume, gelbbliihender Hibiskus 
ziert die Umgebung der Bauernhofe und die sauberen Bahnstationen 
leuchten von dicken Hecken violetter Bougainvillien. Gelegentlich 
werden auf langen Briicken ungeheuer breite, gerollbedeckte FluB
betten passiert, die aber kaum Wasser fiihren. Aber auch ohne den 
Anblick der Regulierungsarbeiten kann man sich vorstellen, welche 
Regenmassen hier in der Regenzeit herunterkommen miissen an
gesichts des manchmal unglaublich steilen Gefalles. Gelegentlich 
windet sich ein solches breites FluBbett aus Geroll genau wie ein 
Gletscher in den Alpen die Berge herunter. 

Mit Taichu, der Hauptstadt Zentralformosas, erreichen wir das 
Zentrum des Reis- und Obstbaues. Obst bedeutet hier vor allem 
die herrlichste aller Formosafriichte, die orangengroBe, siiBe und 
wunderbar aromatische Mandarine, die den Namen Ponkan flihrt 
und uns als standiger Reisebegleiter besonders ans Herz wuchs. Das 
aufbliihende Stadtchen ist stolz auf seine moderne Grundwasser
leitung, die ihr Wasser zu einem auf einem Hiigel auBerhalb der 
Stadt hiibsch gelegenen Reservoir pumpt. Wir erfreuten uns aIler
dings mehr als an der technischen Anlage, auf die unsere Gastgeber 
sehr stolz waren, an der violetten Pracht der Klematis, die den 
Turm malerisch einhiillten. Die andere Sehenswiirdigkeit ist ein 
moderner Stadtpark in japanischem Stil, der in seiner Sauberkeit 
und Ordnung symbolisch ist flir die Kulturleistung der Japaner in 
Formosa. " 

Siidlich von Taichu tritt dann immer mehr das Zuckerrohr, 
dieses vvichtigste Exportprodukt Formosas, in den Vordergrund, und 
es ist kaum moglich, irgendeinen Ausflug zu unternehmen, bei dem 
nicht auch eine Zuckerfabrik besichtigt wird. An und flir sich sind 
diese natiirlich nicht mehr und nicht weniger interessant als zu Hause, 
aber die gesamte exotische Umgebung, in der eine moderne Fabrik
anlage direkt unwahrscheinlich wirkt, macht einen Besuch doch 
lohnend. Die Schilderung eines solchen moge fiir alle geniigen. 

Abgesehen von zahllosen kleinen und kleinsten Unternehmungen 
sind heute an Stelle cler primitiven chinesischen Zuckergewinnung 
durch Familienbetrieb hauptsachlich zwei GroBunternehmungen ge
treten, die einen sehr betrachtlichen Teil der Zuckerproduktion von 
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etwa 4 Millionen Tonnen Rohr (I923) kontrollieren. Beifolgende 
Kartenskizze zeigt z. B. das Gebiet, dessen Produkte vollig der 
Taiwan Seito Co. zuflieBen. Nur ein kleiner Teil des Landes ge
hart dabei wirklich der Gesellschaft. Der groBere Teil gehart chine
sischen Bauern, die, mehr oder minder von der finanzkraftigen 

Das von der Taiwan Seito Kaisha kontrollierte Zuckerrohrareal 
(schraffiert) in Formosa. 

Gesellschaft abhangig, ihr ihre Gesamtproduktion verkaufen. Die 
Gesellschaft sorgt natiirlich fUr Saatgut, Diingemittel und sachver
standige Ratschlage und ist selbst von den ausgezeichneten Re
gierungs-Versuchsstationen beraten. Reute wird hauptsachlich ja
vanisches Rohr angebaut, das etwa I8 Monate im irrigierten Feld 
steht und eine riesige GroBe erreicht. Die alte Methode, nach dem 
Schnitt die neue Saat aus der alten Wurzel zu ziehen, die in West-
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indien allgemein iiblich ist, hat sich hier nicht bewahrt, und jede 
Saat, die zu den verschiedensten Jahreszeiten erfolgt, wird frisch 
gepflanzt. Eigene Agenten besorgen das neue Saatgut aus Java. 
Das reife Rohr wird geschnitten. die jiingeren griinen Blatter werden 
den Bauern als Futter fUr die Wasserbtiffel geschenkt, die die zahen 
Blatter sichtlich mit Appetit zermahlen, und die harteren ~ilteren 
Blatter werden verbrannt oder untergepfliigt. Einige groBe Plan-' 
tagen arbeiten schon mit Dampfpflug und Traktoren, andere aber 
bearbeiten noch die Felder nach uralter Chinesenweise. 

In der Nahe der Fabriken finden sich Feldbahnen, die die un
geheuren Rohrmassen abfUhren. Weiter im Lande drinnen aber be
gegnet man noch den malerischen Biiffelwagen, oft mit einem 
Biiffel und einem indischen Buckelochs bespannt, die das Rohr dem 
nachsten Schienenweg zuftihren. Auf den Schienenwegen, die auch 
der Menschenbeforderung im spater zu schildernden Pushcar dienen, 
laufen von Btiffeln gezogene Lorries den Sammelpunkten zu. Etwa 
ein halbes J ahr lang wahrend des 'Winters ist dauernd Ernte, und in 
den unersattlichen Rachen der Zerkleinerungsmaschinen lauft Tag 
und Nacht Wagen auf Wagen ein, dessen holziger Inhalt von chine
sis chen Kulis auf das laufende Tragband abgeladen wird. GroBere 
Fabriken verarbeiten in dieser Jahreszeit taglich 2-5000 Tonnen 
Rohr. Die Fabriken selbst sollen - so sagt man mir - abgesehen 
von den Zerkleinerungsmaschinen nicht anders eingerichtet sein, als 
unsere deutschen Fabriken, und mit Vergniigen sahen wir in einigen 
groBen Fabriken auch deutsche Maschinen an der Arbeit. Die 
chinesischen Arbeiter walteten mit gelassener Ruhe ihres Amtes 
unter der Aufsicht japanischer Werkmeister. Die Maschinen waren 
allerdings fiir ein deutsches Auge sehr schlecht gepflegt, eine Stinde, 
die von europaischen Technikern der japanischen Industrie all
gemein nachgesagt wird. Der erzeugte Rohzucker wird teils erst in 
Japan, teils aber auch schon in Formosa raffiniert und zum groBen 
Teil in Japan verzehrt, wo sich die frtiher unbekannte Benutzung 
von Zucker jetzt so eingebiirgert hat, daB der Europaer, der Tee 
oder Kaffee genieBt, scharf aufpassen muB, wenn er nicht vier oder 
mehr Stiick Zucker in seiner Tasse haben will. Die Zuckerfabrikan
ten haben iibrigens manche Pionierarbeit getan, da sie meist die 
schmalen Schienenwege erbaut haben, durch die das Innere er
schlossen ist. Sie sind auch die Hauptagentien, durch die der konser
vative, aber fUr gewinnbringende Neuerungen doch zugangliche 
chinesische Ackerbauer mit modernen Methoden der Bearbeitung 
und Dtingung bekannt \Yird. 

Unsere freundlichen Gastwirte in einer der groBen Fabriken, in 
deren gemtitlichem Klubhaus wir iibernachteten, werden es ver-
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zeihen, wenn ich die Bemerkungen tiber Zucker mit einer Schil
derung unseres Besuchs schlieBe, bei dem sie, teilweise unfreiwillig, 
sehr zu unserer Unterhaltung beitrugen. An der kleinen Umsteige
station, von der eine der Gesellschaft gehorige Nebenbahn zu dem 
kleinen Ort fiihrt, an dem die Zuckerfabrik liegt, wurden wir vom 
Farmdirektor der Fabrik abgeholt. Es war zweifellos ein schweres 
Unrecht von uns, den Besuch auf das Neujahrsfest zu· verlegen, 
denn alter Sitte gemaB fangt in Japan dieser Hauptfesttag des 
J ahres mit Reiswein an und hort mit Reiswein auf, und man kann 
von den Honoratioren eines Provinznestes einer tropischen Kolonie 
wirklich nicht erwarten, daB sie gegen Abend noch in der Verfassung 
sind, Gaste zu empfangen. Unser guter Direktor hatte sich einen 
wunderschonen europaischen Cutaway angezogen und sein Haupt 
mit einem steifen Hut geschmlickt, der betrachtlich schief saG, als 
wir zuerst seiner ansichtig wurden. Die tiefen japanischen Verbeu
gungen liberstand er gerade noch, ohne das Gleichgewicht zu ver
lieren. Ais er aber begann, unsere neun Gepackstlicke abzuzahlen, 
reichte es nur noch bis vier, und nach einem zweimaligen vergeb
lichen Anlauf gab er das Unterfangen auf. So schwankte er uns 
denn vorauf in das Empfangszimmer des Bahnhofs, wo sich noch 
mehrere seiner Untergebenen einfanden und die libliche Visit en
kartenschlacht begann. Schon in Japan liebt es der Japaner sehr, 
bei der Vorstellung Visitenkarten auszutauschen. Hier in For
mosa aber, wo neue Gesichter seltener sind, ist diese Sitte zur Vir
tuositat entwickelt und findet mit all den Alltiren einer ungeheuer 
wichtigen und feierlichen Handlung statt. Wo wir auch hinkamen, 
muBte erst die Visitenkartenschlacht, wie wir es nannten, ge
schlagen werden, wobei genau nach einem strengen Komment ver
fahren wurde; zu diesem gehorte es gllicklicherweise, daB ich, der 
als das wlirdigste Glied der Gesellschaft galt, nicht immer eine 
Gegenkarte abzuliefern hatte. Sonst hatte der immerhin betracht
liche Vorrat, mit dem ich mich versehen hatte, nicht ausgereicht. 
Gelegentlich gab es librigens auch hierbei etwas zum Lachen, so 
gerade in dies em Ort, wo der uns empfangende japanische Landrat 
des Bezirks eine Karte liberreichte, auf die er als Ubersetzung seines 
einheimischen Titels in Deutsch geschrieben hatte: Hauptling des 
Bezirks soundso. 

Nach einer kurzen Fahrt mit dem Bimmelbahnchen erreichten 
wir unseren Bestimmungsort. Hier wurde unser bis dahin hochst ge
sprachiger Direktor plOtzlich stumm, denn nun trat sein nachst
hoherer Vorgesetzter auf, der entsprechend seinem hoheren Rang 
auch mehr Sake get run ken hatte. Nachdem auch hier die Visit en
kartenschlacht siegreich bestanden - hier fand sich der erwahnte 
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"Hauptling" ein, ubrigens ein sehr sympathischer, tuchtig und 
energisch wirkender und trotz des Neujahrs vollig nuchterner Be
amter-, begann der neue Fuhrer mit schallender Stimme englisch 
zu reden und sprach: " Sie mussen entschuldigen, daD ich leider kein 
Deutsch kann, nur ein ganz klein wenig Englisch." Von diesem 
Augenblick bis zum Schlafengehen schwieg er nicht mehr, und so 
oft er in das Englisch fiel, wiederholte er den genannten Satz mit 
groBem Pathos und fugte noch hinzu: " Bitte, machen Sie es sich 
hier recht ungemutlich." ' 

In dem Klubhaus der Fabrik findet sich als besonderer Stolz 
"das" europaische Zimmer, in dem wir verblieben, bis aile ins kost
liche heiBe Bad gestiegen waren. Dann gab es groBes Diner in einer 
Form, die auch mir neu war: Sogenanntes europaisches Essen an 
europaisch gedeckter Tafel, aber die Tafel war nur einen FuB hoch 
und darum saB man japanisch auf dem Boden. In meinen recht 
reichen fernostlichen Dinererfahrungen ist mir dieser Typ noch nicht 
vorgekommen, und ich muDte lugen, wenn ich sagen wollte, daB ich 
mich nach Wiederholung sehne. Bei dieser Gelegenheit trat nun 
auch zum erstenmal eine Person in Erscheinung, die es verdient, 
kurz festgehalten zu werden. Der liebenswurdige Gouverneur der 
Provinz Tainan hatte uns hierher seinen chinesischen Dolmetscher 
als Reisebegleiter entgegen geschickt. Nun, zumDolmetschen ist er 
nie gekommen, obwohl er ganz gut englisch sprach. Der nette alte 
Herr mit seinem hageren alten Schadel, ein glanzender asiatischer 
Typ, litt namlich an einer geradezu unerhorten Bescheidenheit. 
Er hielt sich fUr einer so erlauchten Gesellschaft so vollig unwurdig, 
daB er sich standig in ein Mauseloch verkroch, bis wir ihn heraus
holten. Bei der ersten gemeinsamen Eisenbahnfahrt war er nach 
dem Einsteigen einfach verschwunden. N ach langerer Zeit wurden 
wir angstlich und suchten den Wagen nach ihm ab, aber er blieb 
verschwunden. Aber an der Endstation, siehe, da tauchte er 
zwischen den chinesischen Kulis auf, unter di.e er sich verkrochen 
hatte . .Ahnlich ging es immer, und als er dann aus familiaren Grun
den uns wieder verlassen muBte, fiel es uns nicht allzu schwer, seine 
hervorragenden Dienste als Dolmetscher zu entbehren. 

4- Bei den Eingeborenen Zentralformosas. 

Lange bevor die chinesischen Herrscher sich fur Formosa zu 
interessieren begannen, war das Land von malayischen Stammen 
besiedelt worden, die irgendwoher von Suden gekommen waren. 
Es soIl im 6. Jahrhundert gewesen sein, und vorher soIl das Land 
von einer anderen Urbevolkerung bewohnt gewesen sein, die von 
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den wilden malaiischen Ero berem in das Innere vertrieben wurden X). 
Die malaiischen Stamme besiedelten dann die fruchtbare West
kiiste und lebten dort mehr oder minder ungestort. So blieb es, bis 
die Hollander ankamen, die aber mit groBer Geschicklichkeit ver
standen, die halbwilden N aturkinder zu behandeln. Es gelang ihnen 
bald, auf friedlichem Weg alle ihnen erreichbaren Stamme zur An
erkennung ihrer Hoheit zu bewegen, ja es konnten sogar protestan
tische Prediger, unter ihnen vor allem CANDIDIUS, die Stamme zum 
Christentum "bekehren" und ihnen sichtlich manche Segnungen 
bringen, fiir die sich die Eingeborenen durch Treue dankbar er-

Am Pushcarbahnhof. 

wiesen. Nach den Missionsberichten dieser Zeit miissen die Ein
geborenen damals eine zwar primitive, aber moralisch hochstehende 
Rasse gewesen sein 2). 

Ihre guten Zeit en h6rten aber auf, als nach Vertreibung der Hol
lander durch den merkwiirdigen KOZINGA, dessen Geschichte spater 
berichtet wird, sich mehr und mehr chinesische Auswanderer nach 
Formosa wandten. Sienahmen den harmlosen Eingeborenen teilsmit 
List und T iicke, teils mit Gewalt, ihr Land weg und drangten sie immer 
mehr in die unzuganglichen Gebirge zuriick. Von da an sind die 
Wilden die unerbittlichen Feinde der Chinesen und manch chine
sischer Kopf fiel seitdem den Kopfjagern zum Opfer. Nur einige 
wenige Stamme blieben in der Ebene zuriick und wurden dort all-

X) s. das oben zitierte Vverk von RIESS. 

2) Naheres bei CAMPBELL, \V. Missionary succass in Formosa. London, 
TRirnNER. 
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mahlich chinesiert und sanken in den Kulistand hinab; sie sind 
heute kaum mehr zu erkennen. Die iibrigen Stamme haben in den 
Bergen, die etwa 40 vH der Insel einnehmen, bis zum heutigen Tage 
sich mehr oder minder unabhangig gehalten, und selbst die J apaner 
haben bisher noch nicht aIle Stamme befrieden konnen. 

In weiteren Kreisen sind die Eingeborenen aber als Kopfjager 
bekannt, eine uralte malaiische Sitte, die ja z. B. auch auf Borneo 
gefunden wird. Die Hollander fanden diese Sitte schon vor, aber es 
gelang den Geistlichen, die Stamme, die unter ihrem EinfluB stan
den, zu bewegen, die grauenhafte Sitte aufzugeben, und diese 
Stamme sollen auch spater sie nie mehr angenommen haben. Die 
Kopfjagerei wird zum Teil aus religiosem Aberglauben betrieben: 

Haltestelle der Pushcarlinie im Innern. 

Bei irgendeiner festlichen Gelegenheit muB der frisch abgeschnit
tene Kopf eines Feindes dargebracht werden. Hauptsachlich aber 
dient die Kopfjagd dem Beweis kriegerischer Mannestugend. Der 
junge Mann, der in die Reihen der Erwachsenen aufgenommen 
werden will, muB erst seine Ttichtigkeit beweisen, indem er den Kopf 
eines getoteten Feindes heimbringt. Der heiratsfahige Jtingling 
kann ein begehrenswerteres Madchen freien, wenn er eine ordent
Hche Zahl Kopfe flir das Schadelhaus des Dorfes geliefert hat, und 
EinfluB in der Gemeinde wird nur durch Erbeutung moglichst vieler 
Kopfe gewonnen. Ursprtinglich waren es nattirlich die in standiger 
Fehde stehenden Stamme, die sich gegenseitig die Kopfe abjagten. 
N ach dem Eindringen der Chinesen wurde der Chinesenkopf be
sonders begehrt, und nach der japanischen Besitzergreifung fiel auch 
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mancher japanische Kopf. Heute haben die unterworfenen Stamme 
natiirlich die Kopfjagd aufgegeben, die nicht unterworfenen aber 
iiben die schone Gewohnheit weiter aus. 1m letzten J ahr sol1en 
nach offizieller Angabe nur drei Kopfe gefallen sein, Frau F ama nennt 
allerdings ganz andere Zahlen. Auf die naiven Vorstellungen, die die 
Kopfjager mit ihrer morderischen Tatigkeit verbinden, wirft iibri
gens folgender Vorfall ein Streiflicht, der sich kiirzlich ereignet 
haben solI: Ein bisher noch aufsassiger Stamm hatte mit den 
japanischen Behorden einen Friedenspakt geschlossen. Darauf 
unternahmen einige Offiziere eine Tour in das Gebiet des Stammes, 

Bei den Berghakkas. 

kehrten aber nicht mehr zuriick. Als die J apaner dem Hauptling 
darob Vorstellungen machten ~ der "Wilde" bricht ja nie sein Wort 
.- versprach er, eine Untersuchung anzustellen. Nach einiger Zeit 
teilte er mit, daB er festgestellt habe, daB die Offiziere in einer 
Gegend getotet worden seien, in die die Nachricht von dem Freund
schaftsvertrag noch nicht gedrungen sei. Er bedaure das sehr und 
schicke hiermit die irrtiimlicherweise genommenen Kopfe wieder 
zuriick; womit die Sache fUr ihn sicher befriedigend erledigt war. 

Das gesamte gebirgige Innere der Insel ist heute .noch von den 
Eingeborenen bewohnt. An vielen Stellen sind sie jetzt friedlich, 
nehmen die japanische Herrschaft an und unterlassen die Kopf
jagd. Dieser Erfolg hat aber die J apaner viel Blut und Geld ge
kostet. 1m Anfang der Besetzung versuchten sie friedlich der Ein-
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geborenen Herr zu werden. Als dies nicht gelang, lieBen sie sie zu
nachst unbeachtet. Aber auf die Dauer war das nicht moglich und 
da eine militarische Unterwerfung in den mit Dschungel und Ur
wald bedeckten wilden Gebirgsschluchten ein Ding der Unmoglich
keit ist, so wurde schlieBlich eine Methode wieder aufgenommen, 
die die Chinesen schon im 18. J ahrhundert versucht hatten. Das 
ganze Wildengebiet wurde mit einem, an besonders gefahrlichen 
Stellen elektrisch geladenen Zaun umgeben, an dem in kurzen Ab
standen Wachhauser standen, die mit japanischen und formosa
chinesischen Polizeisoldaten besetzt waren. An bestimmten Stellen 
waren Stationen errichtet, zu denen die Wilden zum Tauschhandel 
kamen und ihre Hirschfelle, Ramiegewebe und ahnliches gegen 
billige Waren einhandelten. Das hinderte aber nicht, daB manche 
Wache getotet wurde oder daB eine Kopfjagdexpedition sich ge
legentlich unter dem Zaun durchgrub. Allmahlich wurde so aber die 
Grenze weiter vorgetragen, und heute kann man schon an mehreren 
Stellen ungefahrdet die Insel durchqueren. Es sollen nur noch an 
wenigen Stellen die erwahnten Zaune bestehen. Es gelang mir 
allerdings nicht, dariiber einwandfreie Informationen zu erhalten, 
und ich bezweifle, daB die optimistische Darstellung ganz richtig 
ist. Ein eigenes Urteil zu bilden, diirfte schwer sein, denn den 
japanischen Behorden ist es ein leichtes, bei dem Charakter der 
Zugange zum Inneren, jeden Reisenden zu kontrollieren und ihn 
nur dorthin zu lassen, wohin sie wollen. So fiihrten meine beiden 
Touren ins Innere auch nur zu unterworfenen Eingeborenen '). 

Von der nordsiidlichen Haupteisenbahnlinie zweigt ungefahr in 
der Mitte in Nisui eine Zweiglinie ab, die zum Zweck der Abfuhr 
von Zuckerrohr und Bananen in die Berge hinein nach Gwaishatei 
fiihrt. Die Bahn windet sich im breiten Tal des Taksui, triiber FluB, 
wie er mit Recht heiBt, in die Berge. In dieser Jahreszeit ist er nur 
ein schmales Rinnsal, aber das kilometerbreite steinige FluBbett 
mit der steilen hohen Uferboschung deutet an, wie dieser zweitgroBte 
FluB des Landes im Sommer aussehen mag. Am Steilhang stiirzen 
haufig machtige breite Wasserfalle herab, aber ohne Wasser; das 
nackte Geron und die zerwaschenen Felsen deuten jetztnur an, was 
in der Regenzeit ein herrlicher Anblick sein muB. Das Tal ist von 
unerhorter Fruchtbarkeit. Ausgedehnte, gut gepflegte Bananen
plantagen ziehen sich weit die Berghange hinauf. Dazwischen liegen 
kleinere Pflanzungen der Arekapalme, deren kerzengerade hohe 

I) In einem kiirzlich erschienenen Buch berichtet eine Englanderin von 
ihren Reisen bei den Kopfjagern. In Formosa geht das Geriicht, das ich 
nicht kontrollieren kann, daB die abenteuerlustige Dame nie eincn Kopf
jager gesehen habe. 
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Stamme mit dem kleinen Blattschopf an der Spitze die bescheidenen 
Behausungen hoch tiberragen. Sie werden bekanntlich hier wie sonst 
in den Tropen zur Gewinnung ihrer Frucht, der sogenannten 
BetelnuB, gebaut. Leider! Denn die NuB, in ein mit Kalk be
schmiertes Blatt gewickelt und gekaut, farbt Zahne, Gaumen und 
Speichel des Kauenden scheuBlich rot und der Blick in den roten 
Hollenschlund des geoffneten Mundes einer kauenden alten Chi
nesin - oder Malaiin in Stidostasien - ist gentigend, einem den 
Magen vollig umzudrehen. Ich habe tibrigens in Formosa den 
graBlichen Pfropf glticklicherweise nur im Mund alter Weiber ge
sehen. Vielleicht ist den jungen die scheuBliche Sitte von den 
J apanern abgewohnt worden. 

Rast beim Aufstieg zum Drachensee. 

Von Gwaishatei ab wird der Weg ins Innere mit jener fUr For
mosa so charakteristischen Beforderungseinrichtung fortgesetzt, die 
den englischen Namen Pushcar fUhrt. Es gibt wohl niemand, der 
nicht beim ersten Anblick dieses Vehikels erstaunte. Aber bei lan
gerer Bekanntschaft hat er noch viel mehr Gelegenheit zum Er
staunen. Am Pushcar-Bahnhof stehen etwa ein Dutzend niedrige 
Lorries oder "Hunde", bestehend aus einer holzernen Plattform 
von einem guten Meter Lange, die auf einem niederen Untergestell 
mit schweren Ideinen Eisenradern sitzt. Das Ganze lauft auf klein en 
Feldbahnschienen. Die Linie ist von den Zuckerfabriken fUr die 
Rohrabfuhr aus den ferneren Bergtalern gebaut und befordert auch 
Passagiere, da keine anderen StraBen in die Berge ftihren. Ftir 
Passagiertransport werden zwei niedere Banke aus spanischem Rohr 
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auf die Plattform gestellt, auf deren vorderer zwei Mann Platz 
nehmen. Ftir uns wurden ehrenhalber Bankchen mit Rtickenlehne 
aufgestellt und ein einfaches Regen- und Sonnendach aufgesetzt, 
das mit ein paar Schntiren festgebunden wird. Vom und hint en 
am Wagelchen steckt jederseits ein hoher fester Stock und an diesem 
schieben zwei chinesische Kulis den Wagen. 

Die ganze Kavalkade ist beisammen, und nun geht es los. Erst 
ziemlich steil bergauf in scharfem Schritt, dann kommt eine ebene 
Stelle und sofort setzen sich die Kulis in Trab, der bald in scharfstes 
Rennen tibergeht. Sob aId der Wagen etwas Fahrt hat, springen sie 
hinten auf und wir rollen lustig dahin. Verringert sich die Fahrt, 
so springen sie ab und das Rennen geht wieder los. Eine sehr leichte 
Arbeit ist das nicht, es dauert auch nicht lange, so ziehen sich die 
Kulis, wahrend uns in der ktihlen Morgenluft friert, halbnackt aus. 
Am Wagen vor mir lauft einer, der auch spater in der Mittagshitze 
keinen Tropfen schwitzt, wahrend sein Partner schweiBgebadet ist. 
In der Regel hat man nicht das Geflihl, daB sich die Leute tiber
anstrengen; einmal aber schob mich ein Mann, der flirchterlich 
schnaufte, und das machte die Sache flir einen Europaer, der auch 
im Kuli den Menschen sieht, recht unbehaglich. Die Linie ist auf 
Schwellen in der primitivsten Weise an den Bergrand gebaut, 
und oft fehIt ein Weg, auf dem die Kulis laufen konnen, vollstandig. 
Sie laufen dann auf den Schwellen oder stoBen stehend mit einem 
FuB abo Vor den primitiven Brticken tiber die zahllosen \Vasser
Hiufe wird immer scharf gelaufen, urn im Schwung tiber die Brticke 
zu kommen. An besonders steilen Stellen steigt der Passagier aus 
und geht zu FuB. Die wahre Freude beginnt allerdings erst, wenn es 
bergab geht; doch davon spater. 

Der Schienenweg flihr:t durch ein herrliches schluchtartiges 
Bergtal, durch das zwischen groBen abgeschliffenen FelsblOcken ein 
GieBbach herabschaumt, in die Hohe. Die steilen Dfer sind von 
dichtem Drwald bestanden, in dem die strickartigen Lianen aller
orts von den .Asten herabhangen und ein undurchdringliches Gewirr 
bilden. Auf Hangebrticken, in die derWagen meist in unheimlichen 
Kurven hineinsaust, wird der FluB mehrfach tiberschritten. Viele 
Lebewesen sind nicht zu bemerken, wie tiberhaupt in dieser J ahres
zeit die Natur tot ist; hie und da fliegt eine der blauen Dohlen mit 
ihren langen wippenden Schwanzfedem in den Wald, und auf einem 
Zweig tiber dem Wasser sitzt ein Eisvogel, noch bunter womoglich 
als sein europaischer Vetter. Hie und da werden kleine Ansiedlungen 
von erbarmlichen Htitten passiert, bis wir schlieBlich ein Dorf er
reichen, in dem eine Rastpause gemacht wird. Die Kulis erfrischen 
sich an seItsamen chinesischen Leckerbissen, wahrend wir uns an 
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die geliebte Ponkan und saftige Bananen halten. Die Bevolkerung, 
die in Hausern haust, die kaum dies en Namen verdienen, aus Bam
bus, spanischem Rohr und etwas Holz gezimmerten dunklen Hutten, 
besteht hier ausschlieBlich aus dem zweiten Hauptteil der chine
sischen Bevolkerung, den Hakkas. 

Die Hakkas waren die erste chinesische ackerbauende Be
volkerungsgruppe, die im Mittelalter nach Formosa kam, nach
dem der Reichtum des Bodens durch die Seerauber, die dem Land 
Mters Besuche abstatteten, bekannt geworden war. In ihrer Heimat 
waren die Hakkas eine verachtete Kaste, die kein Land ihr eigen 
nannten, daher nicht den heiligen Ahnenkult ausuben konnten und 
von ert zu Ort getrieben wurden. (Auf meine Fragen sagte man 

Hangebrucke beim Drachensee. 

mir, daB sie auch heute noch in Formosa, wo sie seBhaft sind, von 
den anderen Chines en verachtet werden und Heiraten zwischen bei
den Klassen sehr selten sind.) Diese Heimatlosen, die besonders in 
der Provinz Kwantung lebten, wanderten nun in Mengen nach For
mosa und waren es zunachst, die die Kampfe mit den Eingeborenen 
aufnahmen und ihnen mehr und mehr nach den Bergen folgten. 
Wahrend die Ebene allmahlich von den fukienesischen Einwanderern 
eingenommen wurde, siedelten sich die Hakkas immer mehr im 
Gebirge an der Grenze des Eingeborenenterritoriums an und wurden 
in Kampf wie Tauschhandel die eigentlichen Mittelmanner zwischen 
Eingeborenen und AuBenwelt. Sie sind eine furchtlose, kraftige und 
ausdauernde Rasse, dem hart en Grenzerdasein gut angepaBt. Dem 
Reisenden fallen sie durch eine gewisse Trotzigkeit und Wildheit 

Goldschmidt, Keu-Japan. 4 
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ihres Aussehens auf, und wir hatten unter ihnen immer das Geflihl, 
daB sie eine wesentlich gefahrlichere Umgebung darstellen, als die 
"Wilden". Da sie im Gegensatz zu den Amoydialekt sprechenden 
Fukienesen Kantondialekt sprechen, werden sie von den J apanern 
mit Unrecht Cantonjin genannt. Mit Sicherheit kann der Fremde 
sie ohne weiteres an den Frauen unterscheiden. Diese verkriippeln 
ihre FiiBe nicht und tragen stets eine merkwiirdige Frisur mit einem 
turmartigen Knoten, die etwas an die der J apanerin erinnert und 
genau der Frisur gleicht, die der japanische Jiingling der Ashikaga
periode trug, wie sie dem Besucher des klassischen japanischen 
Dramas bekannt ist. Es schien mir, daB die Frauen meist haBlich 
sind und daB die zarten, feinen Gesichter, die man sonst oft bei 
jungen Chinesinnen findet, fehlen. In der Zeit der Chinesenherr
schaft miissen diese kriegerischen und unbotmaJ3igen Menschen den 
Mandarinen viele Sorge gemacht haben, und die Geschichte be
richtet von vielen blutigen Rebellionen. Die J apaner, die sie mit 
gleicher Gerechtigkeit behandeln, wie die iibrige Bevolkerung, 
scheinen aber keinerlei Schwierigkeiten mit ihnen zu haben, ja 
pflegen sie iiberhaupt nicht besonders zu unterscheiden, wenn sie 
von den Hontojin, den Inselbewohnern, sprechen, worunter sie die 
gesamte chinesische ansassige Bevolkerung verstehen. (Nur vor
iibergehend anwesende Chinesen werden als Chines en bezeichnet, 
die anderen als Eingeborene oder Hontojin, die malaiischen Ein
geborenen aber als wilde Barbaren, Seiban.) 

Bei der kleinen Siedlung Fumpo, die nach etwa vierstiindiger 
Fahrt erreicht wird, verlassen wir die Wagelchen, urn einen Ausflug 
nach dem wegen seiner malerischen Lage in den Bergen beriihmten 
Candidiussee, dem einzigen groBeren See Formosas, zu machen. \Vie 
der Name besagt, wurde er zuerst von dem schon erwahnten hollan
dischen Missionar besucht. J ener in der westlichen Literatur iibliche 
Name ist aber in Formosa ganzlich unbekannt; hier flihrt der See 
den poetischen N amen Jitsugetsutan, Sonnen undmondsee, weil er aus 
einem groBeren und kleineren langlich -run den Abschnitt besteht, oder 
Suiko, Drachensee. An der Station werden wir bereits von dem im 
Bergland unvermeidlichen Polizisten erwartet. Uberall sind Polizei
stationen verteilt, und der Polizist ist der Hauptherrscher der 
Distrikte. Ob wir beschiitzt oder beaufsichtigt werden sollten, 
weiB ich nicht, jedenfalls fehlte bei keinem Ausflug der Hiiter der 
offentlichen Ordnung. Durch ein liebliches Talchen zwischen ur
waldbedeckten Bergen flihrt der Steig bei betrachtlicher Hitze steil 
bergan, und schon nach einer halben Stunde erreichen wir einen 
freien Platz, von dem man einen wundervollen Blick iiber das wald
bedeckte Bergland mit seinen zahllosen tiefen Talern und Schluchten 
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genieBt. Hier treffen wir auf zwei europaisch gekleidete chinesische 
Volksschullehrer, die den gleichen Weg machen und uns gastlich 
von ihrem Mundvorrat an Obst anbieten. Wir legten dann den 
groBten Teil des Wegs mit den ruhigen, sympathischen Leuten 
zurlick, die gut japanisch sprachen. An der gleichen Stelle stieS ein 
zweiter Polizist zu uns, der uns vom See her entgegen gesandt war 
und seinen Kameraden ablOste. Bald biegt der Weg in eine prachtige 
Schlucht ein, an deren Flanken wir hochsteigen. Steil falIt das Ge
wirr von Baumen und Schlingpflanzen in die Tiefe, und von jenseits 
blicken manchmal senkrechte F elswande durch das Astgewirr. Die 
einzigen Lebewesen, die wir bemerken, sind die schon en blauen 

Uralte Einbaume am Drachensee. 

Dohlen, deren Ruf auf das Haar dem unseres Pirols gleicht. Bei 
einer Wegbiegung stehen wir plOtzlich am Rande der tiefen Klamm, 
und vor uns liegt die luftigste aller Brlicken, die liber den tiefen 
Abgrund gespannt ist. An ein paar halbmorschen Baumstammen 
sind Blindel von Eisendrahten befestigt, die die Schlucht liber
spannen. An ihnen hangen, mit gewohnlichen dlinnen Eisendrahten 
befestigt, Querbrettchen, liber die schmale Langsbretter gelegt sind. 
Darliber balanciert man, wahrend das ganze Machwerk wie ein 
Schiffchen auf den Wellen schwankt, liber den Abgrund hinweg. 
Der Anblick der Schlucht ist aber so groBartig, daB man kaum Zeit 
hat, an die Zuverlassigkeit der Briicke - die wahre Lligenbrlicke -
zu denken. Tief unten schaumt der GieBbach zwischen fast senk
rechten Felswanden; diese aber sind liber und liber mit den gra-

4* 
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zlOsen Baumfarnen bewachsen, zwischen den en armdicke Lianen 
tiber die Felswande hangen. Wir haben spater noch manche der
artige Schlucht tiberschritten, aber keine konnte sich mit dieser an 
GroBartigkeit messen. 

Jenseits lichtet sich bald der Wald, und man sieht in der Ferne 
die hohen Berge am jenseitigen Seeufer; noch eine Biegung, und vor 
uns liegt der See hinter einem bescheidenen Fischerdorf. Nahe dabei 
befindet sich die Polizeistation und dartiber auf einer Anhohe ein 
japanisches Gasthaus, von dessen Zimmer aus man den ganzen See 
tiberblickt. Es ist vielleicht nicht allzu weit von der Wahrheit ent
fernt, wenn man den See mit unseren Voralpenseen vergleicht, etwa 
dem Tegernsee. Nur sind die Berge bis zum Gipfel mit Urwald be
deckt und haben den reich durchfurchten kulissenartigen Charakter, 
der hier wie in Japan so sehr haufig ist. Heute schlaft der See noch 
in idyllischer Ruhe, die nur selten einmal durch einen Besucher ge
stort wird. Aber das wird nicht mehr lange dauern. Denn schon 
hat man begonnen, die Plane auszuftihren, hier ein riesiges Wasser
kraftwerk zu errichten, das betrachtliche Teile der Insel mit Elek
trizitat versorgen solI. Der See soIl 85 FuB aufgestaut werden, ein 
benachbarter FluB - der See selbst wird nur von unterirdischen 
Quellen gespeist - wird in den See eingeleitet und das \Vasser mit 
einem Stollen von lIOO FuB Gefiille abgezapft, In zwei Werken 
sollen dann I80000 PS gewonnen werden; die riesigen deutschen 
Turbinen sind schon an Ort und Stelle. Sicher wird das der schonen 
Insel sehr zum Segen gereichen. Aber der 1\ aturfreund wird einem 
weiteren Idyll nachtrauern, das das Herz, wenn auch nur weniger 
Auserwahlter, seit drei J ahrhunderten erfreute. 

Die Chinesen haben von alters her eine Vorliebe dafiir, bei be
rtihmten Szenerien acht besondere Schonheiten oder Sehenswtirdig
keiten aufzuzahlen, und die Japaner haben dieseSitte tibernommen. 
Durch DAuTHENDEYS poetische "Acht Gesichte am Biwasee" hat 
diese Tradition auch Eingang in die de.utsche Literatur gefunden. 
So gibt es nun auch am Sonnenundmondsee die acht Gesichte, die 
Hakkei: I. der Morgennebel tiber den Wassern schwebend, 2. das 
Einbaumboot, den See durchfurchend, 3. der Anblick der lieblichen 
neun Buchten des Sees, 4. die auf dem See treibenden schwimmen
den Grasinseln, 5. die auf dem klaren Wasser schwimmenden Lotos
blatter, 6. der Gesang der Eingeborenen beim Hirsestampfen, 
7. nachtlicher Fischfang beim Fackelschein und 8. das Panorama 
der den See einschlieBenden Berge. Es ware sicher nicht schwer, die 
Zahl dieser Schonheiten zu vermehren, aber da es nun einmal acht 
sein mtissen, so mtissen wir uns damit begntigen, sie fast aIle ge
nossen zu haben. 
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Nach einem hauptsachlich aus japanischen Konserven bestehen
den Mahl bestiegen wir ein Fischerboot, natiirlich wieder unter 
polizeilicher Eskorte, urn nach dem einzigen Eingeborenendorf zu 
rudem, das sich noch am See gehalten hat. Die Leute sind aber wohl 
nicht mehr rasserein, da sie schon lange friedlich in Kontakt mit 
den umher wohnenden Bergchinesen stehen. Die J apaner be
zeichnen sie daher auch als Halbwilde. Wir rudem in den "Sonnen "
teil des Sees hinaus, an dessen Ufem eigenartige, auf hohen Pfahlen 
stehende Hiitten der Fischer auffallen und riesige quadratische 
Netze, die an einem gebogenen Bambuspfahl iiber dem stillen 
Wasser schaukeln. Hie und da paddelt ein Eingeborener in einem 
machtigen Einbaum voriiber, jenem uralten Fahrzeug, das sich 

Konzert der "Halbwilden" am Drachensee. 

genau so bei der europaischen Urbevolkerung fand, wie es heute 
noch zahllosen primitiven ,Volkerschichten dient. Hier am See 
zeichnen sich allerdings die Einbaume durch gewaltige AusmaBe 
und betrachtliche Roheit der Bearbeitung aus. Vor Jahren bin ich 
selbst einmal auf einem malaiischen Einbaum iiber den Korallen
riffen der Tausend Inseln in der Sundasee herumgerudert; aber der 
war in seiner zierlichen, sauberen Ausfiihrung und leichten Bauart 
ein Kunstwerk, wenn auch ein etwas schwankendes und gebrech
liches, im Vergleich mit dem hier von den malaiischen Vettem be
nutztenplumpen Kahn. Kampferbaume von ganz gewaltiger Dicke 
sind ausgebrannt und ausgehohlt, die beiden Enden weiter gar nicht 
bearbeitet, gelegentlich tief ausgesplittert, so daB schon kleinere 
Wellen hereinschlagen miissen. Die Boote, die wir sahen, mogen in 
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dem Dorf schon jahrhundertelang in Gebrauch sein, denn ihr Aus
sehen glich durchaus den in norddeutschen Torfmooren oder in 
Pfahlbauten ausgegrabenen. Wenn man bedenkt, daB die Ein
geborenen taglich die doch wesentlich leistungsfahigeren Boote der 
chinesischen Fischer sehen, die vielleicht mit geringerer Muhe her
gestellt werden kannen, muB man den Konservativismus dieser ein
fachen Halbnaturkinder sicher mit Erstaunen feststellen. 

Das Dorf der Halbwilden liegt in einer engen, versteckten Bucht 
zwischen bewaldeten Hugeln an steilem Berghang. Es wohnen dort 
etwa 70 Menschen, die sich von Fischfang und ein wenig Ackerbau 
nahren. Zwischen den primitiven Hutten wimmelt es von arm
seligen kleinen schwarzen Schweinen, und zahlreiche jammerliche 
Kater vergnugen sich damit, die Schweinchen herumzujagen. 
Schmutzige, schlecht genahrte Huhner und Enten, deren Rasse der 
beste Fachmann wohl nicht festzustellen vermachte, vervoll
standigen das Bild. Von den mannlichen Bewohnem des Dorfes 
laBt sich keiner sehen auBer dem Dorfschulzen, einem sehr gut aus
sehenden jungen Mann in indifferenter, halbchinesischer Kleidung. 
Dagegen sind die Frauen, alt und jung, vollzahlig versammelt, da 
ihnen durch einen Boten mitgeteilt war, daB wir ihren Gesang -
das Gesicht Nr. 6 - haren wollten. Alle trugen ihr Festgewand aus 
einem roten Fasergewebe, im Schnitt stark chinesisch beeinfluBt, 
dazu wenigen a,rmseligen Schmuck aus Silber, Glasperlen, Knochen. 
Ringsum lungerten zahlreiche halbnackte und schmutzstarrende 
Kinder herum, die aus scheu en schwarz en Augen die Fremdlinge 
musterten. 

Auf dem Marktplatz oder der Strandpromenade, oder wie man 
sonst den kleinen freien Platz am U fer vor dem "Haus" des Schulzen 
nennen will, sind im Boden eine Anzahl flache Steine eingelassen, 
die gleichzeitig Musikpodium und Orchesterinstrumente reprasen
tieren. Um diese stellen sich die Frauen im Kreis auf, jede mit einem 
Hirsestampfer bewaffnet, einem iang(tn Stock mit koJbigen Ver
dickungen an beiden Enden. Diese sind durch verschiedene Lange 
und Dicke abgestimmt und geben, wenn sie auf die Steinplatte auf
fallen, einen ganz me1odischen, weichen Ton. Zu einem nicht haB
lichen monotonen Gesang wird dann eine Melodie gestampfi, deren 
Rhythmus und Harmonien sehr an die Musik des Gamelangs in 
Java erinnern. 

Nach SchluB der glucklicherweise kurzen Auffiihrung besuchten 
wir den Schulz en in seiner groBen Hutte. Urn ein offenes Feuer 
kauerten auf dem gestampften Boden ein altes und ein junges Paar 
nebst einigen Kindem und rauchten ihre chinesischen Pfeifchen. 
Von unserer Anwesenheit nahmen sie keine weitere Notiz, sondem 
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blickten ruhig ins Feuer; sie liebten offenbar diese Besichtigung 
nicht, worin ich mit ihnen ftihlen kann. So gingen wir auch bald 
weiter, nachdem wir die armseligen Bambusgestelle auf beiden 
Seiten der Hiitte, die als Schlafplatze dienen, und die paar Korbe, 
die den Hausrat darsfellten, beachtet hatten. 1m Hintergrund der 
Hiitte fiel uns ein hausartiger Einbau auf, der zum Aufbewahren 
von Reis und Hirse dient. Der junge Schulze war iibrigens ein auf
fallend hiibscher Mensch mit freiem, klugem Gesicht, das kaum etwas 
Fremdartiges an sich hatte und in Siideuropa oder Siidamerika 
wohl kaum auffiele. 

Unser Boot fiihrte uns iiber die ganze Lange des stillen Sees, den 
kaum ein paar Taucher belebten, zum anderen Ende, wo niedrigere 
Hiigel den Ubergang ins Tal kennzeichnen, in das wir hinabsteigen 
wollten. Gegeniiber liegt noch eine groBere chinesische Siedlung, deren 
Ziegeldacher sich nur wenig vom immergriinen Berghang abheben. 
Am Landeplatz lag ein riesiger, vom Alter stark mitgenommener 
Einbaum, halb mit chinesischen Dachziegeln beladen. Der Fahr
mann sitzt daneben am Ufer und raucht sein Pfeifchen und be
wegt sicher kein Glied, bis der Kahn voll geladen ist. Weniger gut 
hat es der arme halbnackte Kuli, den wir spater am steilen Berghang 
treffen, keuchend und schwitzend unter seiner Doppellast von 
Ziegeln, mit der er in dem so charakteristischen Gang des ostlichen 
Lasttragers den Berg hinauf lauft, wer weiB wie viele Male im Tag 
Bald haben wir in del' heiBen Silvesternachmittagssonne den den 
See iiberragenden Hiigel erklommen. Noch ein letzter Blick riick
warts zwischen Urwaldbaumen hindurch auf das friedliche Wasser .. 
und dann geht es steil hinab ins Tal, dessen kesselartige Erweiterung 
zwischen hohen Bergen zu unsel'en FiiBen sichtbar ist. Nahe der 
Talsohle glauben wir einen groBen Ort zu erblicken mit zahlreichen 
hallenartigen Hausern. \Vir werden belehrt, daB hier die Elek
trizitatswerke Arbeiterbaracken errichteten, die aber leer stehen, da 
die Arbeit aus Geldmangel vor der Hand eingestellt ist. Der eigent
liche Ort ist ein bescheidenes Dod der Berghakka, mit N amen 
Dairin, in dem einige groBere Bauernhofe auffallen. Beim Dod 
passieren wir eine recht verwahrloste Plantage des minderwertigen 
Bergtees, der im Gegensatz zu dem Tee der Ebene in hohen Strau
chern wachst. Mitten darin steht ein Wasserbiiffel und nimmt sich 
seinen N achmittagstee direkt vom Strauch, von zwei zerlumpten 
Jungen nicht weiter gehindert. Ein alter Hakka, der nahebei ar
beitet, ruft den Jungen bei unserem Herannahen in groBer Auf
regung unverstandliche Bellaute zu, die schliel3lich die Wirkung 
haben, daB die Kinder davonlaufen und sich verstecken. Ich nehme 
an, daB sie vor dem bosen Blick der Fremden gewarnt wurden. 
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J enseits des Dorfes treffen wir dann wieder bei einer Wegbiegung 
auf die Spielzeugschienen der Pushcar-Linie und bald ist die Halte
stelle Dairin erreicht. 

Nachdem wir uns an schlechtem Tee und herrlichen Frtichten 
erlabt, werden die Wagelchen bestiegen, und die Fahrt in das nachste 
Tal beginnt. Jetzt lernen wir nun die wahren Reize der Pushcar
Fahrt kennen. In rasendem Tempo saust das Wagelchen, von 
seinem Gewicht getrieben, den Berg hinab. Nun kommt eine steile 
Kurve urn eine Felsnase herum, auf der anderen Seite ein tiefer Ab
grund. Der Kuli hint en ruft sein einziges japanisches Wort: Abunai, 
Vorsicht, gefahrlich!, wohl urn uns zu beruhigen, legt sich wie ein 
Kraftwagenrennfahrer weit hinaus in die Kurve, und mit einem 
Ruck saust das Gefahrt urn die Ecke. Nun sehen wir schon von 
weitem eine aus ein paar Balken zusammengeschlagene Brticke tiber 
eine Schlucht und davor nattirlich eine schade Kurve; springt das 
Wagelchen aus den Schienen - was es oft genug tun soIl - dann 
landet man unten in der Schlucht, urn wohl nicht mehr hinauf
zusteigen. Aber aIles geht gut. Dann wieder liegt der Schienenweg 
hart am Rand eines tiefen Absturzes, und hie und da ist er unter
waschen, so daB die Schwellen ein SUkk in der Luft hangen; in 
sausender Fahrt geht es dariiber weg. Kurz, man denke sich die 
Rutschbahn eines Vergntigungsparks auf viele Meilen ausgedehnt, 
durch eine wilde Berglandschaft tiber Abgrtinde und Schluchten 
fahrend, und hint en drauf zwei chinesische Kulis, den en ihr Leben 
selbst nicht viel mehr wert erscheinen wird, als die 60 Pfennige, die 
sie verdienen; und trotzdem hat man eigentlich kein BewuBtsein 
von Gefahr, sondern das angenehme Gefiihl, das man bei einer sau
senden Rodelfahrt empfindet. Man kann sich eben nicht dem den 
Menschen sichtlich eingeborenen Geschwindigkeitstaumel entziehen. 

Das Tal verengert sich mehr und mehr, und nachdem eine groBe 
Hangebrticke passiert ist, wird es zu einer prachtigen, von Felsen 
eingerahmten Schlucht, im Charakter den stidtiroler Klausen 
ahnelnd, aber nattirlich von tippigster Tropenvegetation bewachsen. 
Die Fahrt ist jetzt nicht mehr ganz so wild, und man kann die groB
artige Szenerie, tiber die langsam sich die Dammerung herabsenkt, 
genieBen. Platzlich aHnet sich die Schlucht, und vor uns breitet sich 
ein riesiger Talkessel aus, rings von hohen, teilweise schneebedeckten 
Bergen umgeben, das Tal von Horisha, genau im Zentrum der Insel 
gelegen. Gerade geht die Sonne hinter den Bergen unter und ergieGt 
golden en Schein tiber das wunderbar fruchtbare Tal. AuffaIlend 
hoch gewachsene, stolz blickende chinesische Bergbauern kehren 
vom Felde zurtick. Auf riesigen Biiffeln reiten Kinder nach Hause, 
ein immer wieder den Reisenden im Osten entziickendes Bild, das 
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bekanntlich di.e asiatische Kunst seit Jahrtausenden festgehalten 
hat. Hakkafrauen, deren kegelformiger Sonnenhut hoch iiber dem 
Kopf auf der Spitze des Haarknotens thront, und Fukienesinnen 
mit glattem, goldgeschmiicktem Haar, aIle mit ihren Sauglingen auf 
demRiicken, trotten zwischen hohenZuckerrohrwaldern nach Hause. 
Das Ganze ein wundervolles, friedliches Abendbild voller Licht, 
Farbe und fremdartiger Schonheit. 

Die J apaner verstehen es entschieden, ebenso wie die Englander, 
sich in ihren Kolonien den heimischen Komfort zu schaffen. So 
kann man in kein noch so abgelegenes Bergdorf in Formosa kommen, 
in dem man nicht ein im Interesse der reisenden Beamten gebautes 
gutes japanisches Gasthaus findet, das fUr den, der die andersartigen 
japanischen Sitten anzunehmen versteht, die denkbar angenehmste 
Unterkunft bietet. In Alt-J apan muG man heute schon ziemlich weit 
vom Fremdenstrom fortgehen, urn die guten alten Wirtssitten noch 
zu finden. Hier, wo der Fremde noch eine Seltenheit ist, hat sich der 
alte Stil noch erhalten und man lauft nicht Gefahr, daB einem 
schauerliches Essen europaischen Stils oder Messer und Gabel statt 
der EBstabchen angeboten werden. Bei der Ankunft am Endpunkt 
der Pushcar-Linie steht auBer den bei unserer immer vorausgemel
deten Ankunft nie fehlenden Spitzen der Behorden, dem Landrat, 
dem Polizeimeister, dem Eisenbahnchef, auch die vVirtin des Gast
hofs - altjapanische Gasthofe habenmeistWirtinnen, Okamisange
nannt; der Mann ist gewohnlich nicht zu sehen-mit ihren Magden. 
X achdem wir geniigend bewundert sind, beladen sich die Magde unter 
nicht endenwollendem Gekicher mit unseren Sachen, eine erbeutet den 
Rucksack, eine andere den F eldstecher, den sie so fort auspro biert, und 
dann zieht die Kavalkade gefolgt von den staunenden Blicken der 
chinesischen Bevolkerung zum Gasthof. Zu unserer angenehmen 
Uberraschung kommen wir in ein weitlaufiges Haus mit wunder
schonen japanischen Raumen von der ganzen vollendeten kunst
gewerblichen Schonheit, die den guten japanischen Raum auszeich
net. Wir beiden Deutschen erhalten das Staatszimmer, das in 
einem getrennten klein en Pavillon in einem reizenden Garten liegt. 
Von den unaufhor1ich neugierige Fragen stellenden Madchen wird 
man dann wi_e ein Kind ausgezogen, wobei die jugendliche weiBe 
Haut meines Reisekameraden immer wieder befUhlt und mit dem 
Ausruf: Kirei desu ne!, ach, wie schon! gebiihrend bewundert wird. 
Dann schliipft man in den vom Gasthof gelieferten frischen Wasch
kimono, dariiber einen schonen wattierten seidenen ziehend, bindet 
die seidene Scharpe und sitzt nieder zu dem sofort gebrachten Tee 
und Kuchen, wahrend das Madchen Kleider und Wasche schon zu
sammenfaltet und in einen Bambuskorb legt. Nach einiger Zeit 
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wird gemeldet, daB das Bad fertig ist, das ich als Ehrengast immer 
als erster im Haus benutzen darf, und nun kommt wieder das Zimmer
madchen an und seift mich wie einen Saugling von Kopf zu FiiBen 
ab, wobei der Buckel besonders liebevoll gerubbeltwird. Nach dem 
kochend heiBen Bad hilft sie beim Abtrocknen, und dann kommt der 
Nachstwiirdige. Wenn aIle gebadet haben, wird ein kostliches ja
panisches Essen mit allen Delikatessen der japanischenKiiche ser
viert, alles in einem Bergdorf im Zentrum Formosas, in dem vor 
gar nicht langer Zeit die Kopfe noch sehr unsicher auf den Schultern 
saBen! 

Es ist Silvesterabend, wenn auch die offenen Schiebetiiren und 
der bliihende Garten drauBen die Tatsache Liigen zu strafen schei
nen, und wir beiden Deutschen halten es daher fUr notig, einen 
Silvesterpunsch zu brauen. So ziehen wir nach dem Essen im 
Kimono aus, urn zu versuchen, ein geeignetes Material zu finden. 
Tatsachlich entdecken wir bei einem Chines en ein paar Flaschen 
Bordeaux und Portwein, nach allerlei Versuchen finden wir auch 
in der chinesischen Apotheke unter Haifischzahnen, Hundefett und 
ahnlichen Kostbarkeiten der chinesischen Pharmakologie ein Stiick 
Rinde yom Zimtbaum, fiir das Geld zu nehmen der nette Chinese 
sich weigert, und kehren stolz in das Gasthaus zuriick. Nach vielen 
schwierigen Verhandlungen iiber das geeignete GefaB - auch 
unsere japanischen Begleiter hatten noch nie einen Punsch ge
sehen - entscheiden wir uns schlieBlich fUr ein erlesenes altes 
SeladongefaB, in das ich nicht ohne Angst fUr das kostbare Stiick 
das auf dem Holzkohlenfeuer des Hibachi gebraute Getrank gieBe. 
Auf das Wohl der Lieben zu Hause wurde es langsam geleert, bis 
es Zeit wurde, daB die Magde die wattierten Decken zur N achtruhe 
auf dem Boden ausbreiten. Von dem Ort her klingt die Musik 
eines Chinesentheaters, die man mit etwas Phantasie fUr ferne 
Silvesterglocken halten kann. Ein Chinese zieht drauBen vorbei und 
singt mit fast melodischer Stimme ein einfaches Lied von beriicken
dem Rhythmus und Tonfall und voll der ganzen Fremdartigkeit des 
schonen Landes, das mir noch im Halbschlaf nachklingt und heute 
noch sich wieder einstellt, wenn ich an jene Tage zuriickdenke. 

Horisha oder Hori, wie es die Japaner jetzt nennen, besteht im 
wesentlichen aus zwei im Kreuz stehenden GeschaftsstraBen und 
umliegenden Bauernhofen. Auch eine Zuckerfabrik und kleine Gar
nison ist vorhanden, denen wohl der gute Gasthof zu verdanken ist. 
1m Gegensatz zu den groBeren Stadten gibt es hier nur wenige 
japanische Laden, sondern die fUr jede Chinesenstadt so typischen 
Geschafte mit ihrem bunt en Sortiment von Waren, die allerdings 
hier meist billige japanische Exportware ist. Es scheint, daB die 
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Chinesen hier sehr gem herumdoktem, denn die Zahl der Apotheken 
ist fiir die GroBe des Orts eine erstaunliche. Die Hauser in typisch 
siidchinesischem (Amoy-) Stil sind zum Teil recht hiibsch. Alle 
haben sie den auf Balken stehenden Vorbau-es sind ausschlieBlich 
Holzhauser -, iiber dem der Hauptwohnraum liegt und unter 
dem die StraBe hinzieht, also eine Art von Laubengangen. Feuers
briinste schein en hier nicht so haufig zu sein wie in Japan, denn die 
Hauser sehen recht alt aus und sind haufig mit schonen, teilweise 
bemalten Schnitzereien versehen. Aber es fehlt in den StraBen das 
Gedrange und bunte Leben, das sonst die tropische Chinesenstadt 
charakterisiert. Vielleicht sind es die standigen Kampfe mit den 
Eingeborenen in den vergangenen J ahrzehnten, die hier eine ernstere, 
hartere Bevolkerung herangezogen haben. 

Am Morgen brachen wir zeitig auf, urn mit einer anderen Push
car-Linie, die noch acht Kilometer ins Gebi'tge vordringt, ins Gebiet 
der Eingeborenen zu gelangen. Bevor die Sonne iiber den hohen 
Bergen erscheint, ist es empfindlich kiihl, und auch unsere schieben
den Kulis tragen eine warme Jacke. Heute machen sie keinen sehr 
angenehmen Eindruck, sehen verschlagen und miirrisch aus und 
schnaufen fiirchterlich beim Laufen. Bei jeder kleinen Steigung 
lassen sie uns absteigen, was wir in der Morgenkiihle allerdings sehr 
begriiBen. Das von hohen Bergen eingerahmte Tal verengert sich, 
und allmahlich hort jeglicher Anbau auf. Die Schattenseite des 
Tals ist mit dichtem Urwald bewachsen, wahrend auf der Sonnen
seite abgebrannte, aber verwilderte Hange auffallen. Sie erinnern 
an eine Tragodie, die erst vor wenigen J ahren hier stattfand: Eine 
ganze Kompanie japanischer Soldaten wurde von den Eingeborenen 
hier aus dem Hinterhalt vernichtet. Eine Strafexpedition zerstorte 
die Dorfer und brannte alles ab, und seitdem wurden die Hange 
nicht wieder besiedelt. Tatsachlich sind wir jetzt im Eingeborenen
gebiet an der beriihmten Grenzlinie, an der sich in wenigen Kilo
metem Abstand Polizeistation an Station reiht; richtiger gesagt, an 
einer Stelle der Grenzlinie, an der nicht mehr die scharfe militarische 
Bewachung notig ist, da die Stamme dieser Gegend jetzt friedlich 
sind. Nicht weit entfernt solI sich aUerdings noch eine der militarisch 
besetzten Grenzlinien mit Posten in Abstanden von 200 m und 
elektrisch geladenem Zaun finden, mit der unzahmbare Kopfjager 
von der AuBenwelt abgeschnitten werden. 

Hoher und hoher windet sich der Weg im Tal, in dem nur ge
legentlich ein paar Hiitten von Berghakkas sichtbar sind. Liegen 
sie nahe am Wege, so rufen unsere Kulis in den bellenden Klangen 
ihrer Sprache den unsichtbaren Bewohnern unverstandliche Be
merkungen zu. Nach einiger Zeit erreichten wir eine etwas groBere 



._-_._-- ~~- --- . ~~~-

60 Formosa. 

Siedlung, in der die Polizeistation,liegt. Es wird eine kleine Rast 
gemacht, und die Kulis stecken sich ihr Pfeifchen an, an dessen Stiel 
der Tabakbehalter baumelt. Mein Reisegefahrte, auf den der un
appetitliche Anblick des merkwiirdigen Tabaks im Beutel groBen 
Eindruck machte, bietet den Versammelten, d. h. den Kulis und ein 
paar Hakkas, von seinem amerikanischen Tabak an, dessen Aus
sehen sehr bewundert wird und dessen Geschmack lebhafte bellende 
Ausrufe provoziert. Von da an machten iibrigens un sere Kulis 
etwas freundlichere Gesichter. 

Weiter geht es nun talaufwarts, und bald erblicken wir im Wald 
vereinzelte uralte Kampferbaume, jene Kostbarkeit Formosas, 

Kampferdestille in den Bergen Formosas. 

derentwegen schon so viel Blut geflossen ist. DAVIDSON, dem wir das 
beste Buch iiber Formosa verdanken, meint einmal: "Es ware ein 
interessantes Problem fiir einen Statistiker, dessen Steckenpferd es 
ist, auszurechnen, wieviel Ziindholzer taglich verbraucht werden 
miissen, damit sie hintereinander gereiht die Erde umspannen, aus
zurechnen, wieviel Menschenblut an den paar Unzen Kampfer 
klebt, die die menschenfreundliche junge Dame kauft, urn die 
Motten ihren niedlichen Kleidern fernzuhalten, oder wie viele 
Menschenleben geopfert werden muBten, damit ein dekrepider alter 
Mann seinen Rheumatismus los wird." Diese Bemerkung bezieht 
sich natiirlich darauf, daB der Kampferbaum ausschlieBlich im 
Wildengebiet wachst und letzten Endes die Ursache aller Ein
geborenenkampfe darstellt. Tatsachlich sind diese unzuganglichen 
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Bergwalder Formosas fast die einzige Stelle der Welt, an der der 
Kampferbaum, aus dessen Holz der Kampfer destilliert wird, in 
groBeren Mengen vorkommt. Und da dieser kostbare, aber leider 
sehr langsam wachsende Baum nicht in geschlossenen Waldbestan
den auftritt, sondern nur als vereinzelter Baum im Urwald ver
streut, so muBten die Kampfersucher, d. h. couragierte Hakkas, 
stets an der Grenze des Wildengebietes in standigem Kampf mit 
den unversohnlichen Kopfjagern arbeiten. Denn da der Kampfer
baum gefallt und verarbeitet wird, so muB mit der Zeit der Kampfer-

Sublimationskasten der Kampferdestillation in den Bergen. 

gewinner immer weiter vordringen, also die \Vilden von ihren 
Wohnsitzen vertreiben. Das bedeutet Racheakte, Wiedervergeltung 
hierfur und so fort in endloser blutiger Reihe. 

Schon im 18. J ahrhundert hatten die Chines en ein Kampfer
monopol eingerichtet (das jetzt auch wieder besteht) und Todes
strafe auf das Fallen von Kampferbaumen gesetzt; die rigorose 
DurchfUhrung gab dann zu blutigen Aufstanden Veranlassung, denn 
die wilden Berghakkas lieBen sich nicht leicht von den Mandarinen 
in ihre Angelegenheiten dreinreden. Als Folge der Rebellion wurden 
dann allerlei Konzessionen gemacht und die alten Zustande dauerten 
fort. Mit der ErschlieBung des Landes fUr den europaischen Handel 
steigerte sich die N achfrage, besonders seit Kampfer als Roh
produkt fUr die Zelluloidfabrikation in Betracht kam, und dem-
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entsprechend vermehrten sich auch die Anstrengungen der Kampfer
sucher. Das bedeutete aber wieder Steigerung der Kampfe mit den 
Eingeborenen. Denn die Chines en verubten allen moglichen Wort
bruch und Grausamkeiten gegen die kindlichen Wilden. Bald wurde 
mit ihnen ein Kaufvertrag fur die Erlaubnis der Ausbeutung eines 
Gebiets geschlossen und nicht gehalten, bald wurden die Ein-

Auf dem Weg nach Muscha. 

geborenen zu einer Besprechung eingeladen, mit Samshu (Reis
schnaps) traktiert und dann ermordet. Ja es ist bei dies en Kampfen 
noch kurz vor der japanischen Besetzung vorgekommen, daB die 
Chines en das Fleisch der getoteten Wilden unter den Augen von 
Europaem auf offen em Markt verkauften, und Menschenfleisch soIl 
damals uberall an der Eingeborenengrenze gegessen worden sein, 
nicht von den Wilden, sondem von den Sohnen des Himmels. Das 
klingt vie11eicht weniger erstaunlich, wenn man sich erinnert, daB 
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Lr HUNG TSCHANG in seinen Memoiren immer wieder den Wunsch 
ausspricht, das Fleisch seiner Feinde, der Taiping, in den Fleischer
laden verkauft zu sehen. J eden falls sieht man daraus, daB die 
Chinesen tausendfach verdient haben, was ihnen die Eingeborenen 
antaten. 

Mit der Befestigung der japanischen Herrschaft harte dies natur
lich alles auf, und wenn auch bis zum heutigen Tag noch manchmal 
an besonders gefahrdeten Stellen Chinesenkopfe fallen, so ist doch 
im allgemeinen der Kampfergewinner durch die Grenzlinie ge
schutzt. Japan hat auch wieder das Kampfermonopol eingerichtet 
und zieht daraus groBen Nutzen, aber die alte Arbeitsmethode ist 

Ausblick vom Gasthaus in ::Vluscha. 

doch geblieben. Der chinesische Waldarbeiter erhalt die Erlaubnis 
zur Verarbeitung bestimmter Baume, die er an Ort und Stelle 
destilliert, muB aber das ganze Produkt an das Monopolamt in 
Taihoku abliefern, wo es verfeinert wird. 

1st ein geeigneter Baum im Walde gefunden, so wird er entweder 
gefallt und die Holzklotze zu der in der Nahe errichteten Destille ge
bracht, oder aber es werden aus dem lebenden Baum so lange Spane 
geschnitten, bis er sturzt. Letztere Methode wird vor allem bei ur
alten Baumriesen benutzt. Die Spane von etwa gleicher GroBe wer
den mit einer eigentumlich geformten Adze (harkenartiges Beil) ge
schnitten und in den Destillationsofen gefullt. Eine solche Destille, 
die wir abseits vom Wege besuchten, sieht noch genau so aus, wie sie 
uns aus alter Zeit geschildert vnlrde. Eine primitive, aus Rattan, 
Bambus und Schilf errichtete Hutte enthalt in einem offen en 
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Raum den aus Backstein und Lehm gebauten Of en, in den von oben 
die Schnitzel gefiillt werden, wahrend von unten mit Holz geheizt 
wird. Ein Bambusrohr fiihrt zu einem am Berghang hinter der 
Hiitte stehenden Kristallisationskasten, der mit flieBendem Wasser 
aus einem Bambusrohr gekiihlt wird. Unter dem Dach fand sich 
noch ein furchtbar armlicher geschlossener Raum, in dem die 
Familie hauste. Eine abstoBend haBliche Hakkafrau mit dem un
vermeidlichen Saugling auf dem Riicken bediente den Of en und 

Tatowierung der Atayalen. 

schnitt die Splitter aus umherliegenden KlOtzen und lieB sich von 
unserer neugierigen Gegenwart nicht weiter beirren. Der Mann 
war wohl im Wald Holz holen. Ein guter Baum soIl Arbeit fiir 
ein ganzes J ahr geben und liefert dem Staatssackel ein recht er
kleckliches Siimmchen. Bei der Roheit des Gewinnungsprozesses 
geht aber wohl viel Material verloren. Tatsachlich beginnt man 
jetzt auch, die vielen bisher unbeachteten Baumwurzeln aus
zugraben und zu verarbeiten, ja sogar die Blatter sucht man zu ver
werten. Selbstverstandlich versucht man auch Aufforstungen. Mit 
welchem Erfolg, laBt sich aber noch nicht sagen, da es sich kaum 
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lohnt, einen weniger als 150 Jahre alten Baum zu verarbeiten. Es 
gibt wohl, so kann man sagen, heute kein chemisches Industrie
produkt, dessen Gewinnung so primitiv und unrationell ist und nur 
deshalb lohnt, weil die ungeheuer billige Chinesenarbeit wie das 
Regierungsmonopol die Nachteile ausgleichen. 

Nicht mehr lange, und wir erreichen das Ende der Push car
Linie, naturlich bei einer Polizeistation, die am Eingang eines engen 
Seitentals liegt. Einige Eingeborene, aus dem Dorf stammend, das 
wir besuchen wollen, stehen herum, und es ist schwer zu sagen, wer 

Tatowierung der Atayalen. 

von uns den anderen neugieriger ansah. Nachdem wir uns mit Tee 
gestarkt, beginnt der Weitermarsch unter polizeilicher Bedeckung 
wie ublich. Das von einem rauschenden GieBbach durchstromte 
Tal verengert sich sofort zu einer Schlucht vom Charakter einer 
Hochgebirgsklamm, an deren Felswand ein schmaler Pfad angelegt 
ist, den ich allerdings in der Regenzeit nicht betreten mochte. Der 
majestatische Ernst der tiefen Felsschlucht wird aber gemildert 
durch die uppige Vegetation von Lianen und Baumfarnen, die aus 
jedem RiB der Felswand herauswuchern. Nach einer Weile uber
schreiten wir die Schlucht auf einer der beliebten Hangebrlicken, 

Goldschmidt) NeuJapan. 5 
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und nun erweitert sich das Tal zu einem lieblichen griinen Gebirgs
tal, das gar nichts Fremdartiges an sich hat. Bei naherer Betrach
tung aber erkennt man, daB man sich im Gebiet der Eingeborenen 
befindet. Die Berghange machen vielfach den Eindruck eines 
frischen Holzschlages, in dem primitive schilfgedeckte Hiitten mit 
dem Glas zu erkennen sind. In Wirklichkeit sind das die Felder der 
ackerbautreibenden Eingeborenen, die einen Berghang abholzen und 
abbrennen, ohne ihn auszuroden, so daB alle Wurzeln mit vielleicht 
zwei FuB hohen Stammen stehen bleiben. Dazwischen pflanzen 

Tatowierung der Atayalen. 

sie ohne nennenswerte Bodenbearbeitung ihre einfachen Bediirfnisse, 
vor allem Hirse und siiBe Kartoffel. Etwas Armseligeres als diese 
Felder, an kaum erklimmbaren steilen Hangen angelegt, kann man 
sich kaum vorstellen. Der Deutsche denkt beim Anblick dieser 
sonnendurchgliihten Schieferhange natiirlich daran, daB man hier 
kostlichen Wein miiBte ziehen konnen, der wohl ein anderes Getrank 
abgabe, als der chinesische Samshu oder der japanische Sake. 

Von ferne sehen wir schon auf einem hohen, mit Eingeborenen
pflanzungen bedeckten Bergriicken Muscha, das "Nebeldorf", lie
gen, zu dem wir auf einem steilen, glitschigen Eingeborenenpfad 
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hinaufsteigen. Die Siedlung ist allerdings nicht das Eingeborenen
dorf, das noch hoher auf einem anderen Bergriicken liegt. sondem die 
groBe japanische Polizeistation, die das Zentrum der Uberwachung 
und Verwaltung des ganzen Eingeborenenbezirks bildet. Dazu ge
hort ein kleines, nicht sehr sauberes japanisches Gasthaus und ein 
paar Verkaufsladen, darunter sogar ein Metzger, die fUr die leiblichen 
Bediirfnisse von Japanem, Chines en und Eingeborenen sorgen. War 
das Gasthaus nicht sauber und das Essen nicht gerade ideal, so 
wurde man dafUr entschadigt durch den wundervollen Blick, den 
man von der Riickseite des Hauses' genoB. Es ist eine der Merk
wiirdigkeiten der formosanischen Berglandschaften, daB man auf 
Bergriicken immer wieder auf Hochpasse kommt, auf den en un-

Der Tanz der Frauen beginnt. 

vermittelt zwei tiefe, kaum gewundene Taler zusammenstoBen; die 
langen messerartigen Bergriicken sind eben von beiden Seiten von 
zahlreichen tiefen Talem durchfurcht, die beiderseits bis zum 
Riicken hinaufreichen und dort so zusammenstoBen, daB wenige 
Schritte von einem Tal ins andere fiihren. So ist es auch hier, und 
auf der Riickseite des Hauses schweift der Blick in ein tiefes Tal 
und jenseits iiber mehrere tiefe Taler, die am Horizont von hohen 
Bergen abgeschlossen werden, alles unerschlossenes, von Wilden be
wohntes Gebiet. 

Hier trat uns nun zum erstenmal das japanische System der 
Eingeborenenbehandlung entgegen, die Methode des Polizeistaates. 
Es ist natiirlich begreiflich, daB in den ersten J ahren nach der Be
setzung des Landes eine militarische Machtentfaltung notig war, es 
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ist auch begreiflich, daB die exponierten Posten der Grenzlinie da, 
wo noch unzahmbare Stamme Widerstand leisten, von Militar oder 
militarischer Polizei besetzt werden miissen. Das, was wir nicht ver
stehen, ist, daB die Verwaltung auch in den befriedeten Bezirken 
in Polizeihand liegt. Man versicherte mir, daB diese Polizisten keine 
gewohnlichen Polizisten seien, sondern Beamte. die eine bess ere 
Schule besucht haben und in Anbetracht des sehr hohen Gehalts 
auch besonders ausgesucht seien. Viele soIlen ein Handwerk oder 
dergleichen konnen und den Eingeborenen aIlerlei Fortschritte bei
zubringen imstande sein. AuBerdem bring en sie ihr ganzes Leben 
auf ihrem Posten zu und seien daher auf das Genaueste mit der Be
volkerung vertraut. Mir leuchten diese Argumente nicht recht ein. 

Die Manner sitzen wahrend des Tanzes abseits. 

Der Polizist in Japan ist in erster Linie zu einer Art Spionier- und 
Uberwachungstatigkeit erzogen, die er sicher gut ausiibt. Das, was 
aber zur Erziehung von halbwilden Naturkindern - iibrigens 
solchen von groBer Intelligenz - notig ist, ist Menschenliebe und 
unendlicher Idealismus, ist der Geist, der viele Missionare beseelt 
und den man eben doch in erster Linie bei einem hochgebildeten 
Menschen finden wird. GewiB ist der durchschnittliche hohere ja
panische Beamte mit seiner entsetzlichen Bureaukratie und dem 
abstoBenden steifen Diinkel ganzlich unbrauchbar zu solcher Tatig
keit. Aber man kann natiirlich auch in Japan genug Idealisten 
finden, die ihr Leben einer solchen Erziehungsarbeit weihen wiirden 
und sicher auch bessere Erfolge erzielen konnten, als Polizisten. 
Es ist aIlerdings sehr schwer, sich ein entscheidendes Urteil zu 
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bilden, da die Japaner den Fremden nicht hinter die Kulissen sehen 
lassen; aber es ware merkwiirdig, wenn nicht das, was iiberall 
richtig ist, auch hier gelten sollte. 

Die Eingeborenen von Muscha sind ein siidlicher Stamm der 
groBen Atayalgruppe, die die Berge von Nordformosa bewohnt und 
den groBten und wichtigsten Eingeborenenstamm darstellt, zu
gleich auch den wildest en und am schwersten von der Kopfjagerei 
abzubringenden. Wenn man bedenkt, daB noch vor 25 Jahren 
gerade in dieser Gegend die meisten Kopfe fielen, ist es immerhin 
bemerkenswert, wie weit jetzt auch hier die Sicherheitsgrenze vor
geschoben ist. Tatsachlich solI man an dieser Stelle ungefahrdet 
die Insel durchqueren konnen, und wir sahen selbst japanische 

Gemeinsames Trinken der \"leiber in lVIuscha. 

SchUler, die eine Ferientour auf den allerdings weiter siidlich ge
legenen hochsten Berg, den Niitakeyama, unternahmen. Weiter 
nordlich finden sich aber gerade unter den Atayals heute noch un
verbesserliche Kopfjager. Das Hauptunterscheidungsmerkmal der 
Gruppe - Sprache und Sitten sind bei den einzelnen Gruppen eben
falls verschieden - ist die Gesichtstatowierung, die beide Ge
schlechter ausiiben. Bei den Mannern 8ind es parallele Linien auf 
Stirn und Kinn, die bei Beginn der Pubertat angebracht werden, 
bei den Frauen ebensolche Stirnlinien und dazu ein Liniensystem, 
das vom Mund zu den Ohren iiber die Wangen zieht und blau ge
farbt erscheint. Die Tatowierinstrumente sind spitze Dornen. Man 
muB iibrigens ehrlicherweise sagen, daB die Tatowierung den Frauen 
gar nicht so haBlich zu Gesicht steht, ja bei manchen direkt hiibsch 
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aussieht. Die Linien treten nicht so kraB hervor, wie in den Photo
graphien, und ihr bHiulicher Ton paBt hiibsch zur braunen Haut 
und dem blauschwarzen Haar. In den iibrigen Sitten gleichen sich 
die verschiedenen Eingeborenenstamme mehr oder minder. Als 
charakteristisch sei nur erwilint, daB Leichen im Boden des Hauses 
begraben werden, das dann friiher oder spater verlassen wird; ferner, 
daB die Frauen nicht nur eine geachtete, sondern sogar fiihrende 
Stellung einnehmen und daB die Moralgesetze sehr streng sind. 

Zu Ehren unseres Besuchs waren die Bewohner des Dorfs zu 
einem Tanzfest eingeladen worden und bald begannen sie sich in 
ihren Festgewandern zu versammeln. Zuerst kamen die Frauen als 

Die jungen Frauen bringen den Mannern zu trinken. 

Hauptpersonen, und nur allmahlich folgten die Manner nach, sich 
bescheiden abseits haltend. Die Frauen tragen selbstgewebte rote 
Kleider aus Pflanzenfaser mit eingewebten bunt en Wollfaden, alles 
von sehr ansprechender Farbe und Musterung. Das Hauptstiick 
ist ein Knierockchen, das aus zwei Teilen besteht, die vorn und 
hinten nur iibereinander gelegt sind. Die Unterschenkel stecken in 
engen Gamaschen, den Oberkorper ziert eine kurze J acke, die aber 
ihren Zweck nur erfiillt, wenn keinerlei Bewegung ausgefiihrt wird. 
Das schon eingefettete glanzende Haar hangt offen, durch ein Band 
zusammengehalten, iiber den Riicken. Nur wenig primitiver 
Schmuck ist zu bemerken. Das Auftreten ist ein sehr natiirliches 
und wiirdiges, ja sympathisches. Die Manner tragen ein kurzes, 
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allzu kurzes Warns und schlagen sich urn die Schultern eine Art ge
streiften Sarong, der ebenfalls aus Pflanzenfasern gewebt ist. Aller
dings bemerkte ich auch darunter imitierte Stiicke aus Baumwolle, 
und spater sah ich auch in einem Chinesenladen ein vollstandiges 
imitiertes weibliches Gewand. Es scheint also auch hier der "Hei
matkunst" bereits ihre Stunde zu schlagen und das haBliche, aber 
billige Maschinenprodukt seinen Einzug zu halten. Den Beweis da
fUr fand ich spater, als man mir in Taihoku eine solche echte Frauen
jacke zu einem Preis anbot, der ein schones europaisches Gesell
schaftskleid bezahlt hatte. Natiirlich ist dieser ProzeB nicht auf
zuhalten, spielt er sich doch iiberall in der gleichen Weise abo In 

Der "Charleston" der Eingeborenen. 

Java muB langsam die herrliche eingeborene Batikkunst scheuB
lichen gedruckten Imitationen weichen - ich selbst sah eine 
Javanerin mit einem solchen imitierten Sarong, auf dem Rot
kappchen mit dem Wolf darge..st~l)t war -, der chinesische Man
darin hat seine kostlichen gestickten Festgewander mit dem billi
geren Smoking vertauscht, der Japaner zieht seinen Kindern, die 
friiher in ihren bunten Kimonos das Herz erfreuten, scheuBlich ver
schnittene, in unmoglichen Farben und Formen zusammengestellte, 
schlechte europaische Massenfabrikationskleider an, warum soIl da 
nicht der arme Wilde auch folgen und sich statt der kriegerischen 
Hirschfellkappe oder der zierlichen grasgeflochtenen Miitze eine 
schabige Sportmiitze aufstiilpen? 
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Als alles versammelt war, zogen sich die Manner in den Rinter
grund zurlick, wo sie fort an sitzen blieben, als ob sie die ganze Sache 
nichts anginge. Die Frauen aber bildeten einen Kreis, wie zum 
Ringelreihen, faBten sich an den Randen und begannen unter Ab
singen einer nicht sehr interessanten Melodie einen Rundtanz, bei 
dem immer die gleichen einfachen Schritte wiederholt wurden, 
nicht ohne Grazie, aber ohne irgendwelche bemerkenswerten Eigen
heiten. Bald sollte aber mehr Stimmung in die Sache kommen. 
Zunachst erschien, freudig von allen Seiten begrliBt, eine grau
haarige Alte, deren lustiges, pfiffiges Gesicht gar nichts Fremd
artiges hatte und die, von der Tatowierung abgesehen, in keinem 

1m Eingcborenendod 'yluscha. 

slideuropaischen Dorf aufgefallen ware. Sie stlirzte sich so fort mit 
Leib und Seele in den Tanz. Wer weiB, welche Jugenderinnerungen 
er ihr wachgerufen haben mag; wie oft hat sie vielleicht so einen 
frisch erbeuteten Chinesenkopf umtanzt und schwelgt jetzt noch 
in Erinnerungen, deren Leidenschaft sich auf aIle anderen Tanzen
den libertragt. Und nun kommt das Schlimme: Man bringt einen 
groBen Klibel voll Reiswein, auf den sich die Weiber sofort wild 
stlirzen. Aus groBen Tassen schopfen sie den Trank und trinken, 
immer paarweise sich zartlich umfassend, gemeinsam die Tasse aus. 
Diese Art des Schmollistrinkens scheint bei allen wilden Stammen 
Formosas verbreitet zu sein, hier kam es tatsachlich kaum vor, daB 
jemand allein trank. Am vvildesten im Trinken war wieder die 
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gleiche Alte, und ein anderes furehtbar haBliehes altes Weib muBte 
zu ihrem Ungliiek immer ihr Partner sein. Immer noeh saBen die 
Manner im Hintergrund und nahmen nieht am Gelage der Weiber 
teil. Die wildeAlte aber, die eine Tasse Samshu naeh der anderen 
leerte, feuerte die Frauen zu immer neuen Tanzen an, bei denen all
mahlieh aueh andere Rhythmen zum Vorsehein kamen. Einer mit 
besonders merkwiirdigen Beinstellungen ist auf dem Bild Seite 7I 
zu sehen. (Damals wuBte ieh noeh niehts vom Charleston, sonst 
hatte ieh den Wildentanz wohl kaum photographierenswert gehalten!) 

Es konnte natiirlieh nieht lange dauern, bis das Ganze zu einer 
betrunkenen Orgie ausartete, wobei zur Ehre der jungen Madehen 
und Frauen gesagt werden muB, daB sie sieh zuriiekhielten, wah-

Vorratsspeicher im Nebeldorf Muscha. 

rend die alten Weiber am sehlimmsten tranken und tobten. Von 
den jungen ging jetzt aueh gelegentlieh eine zu den Mannern hin
iiber und braehte ihnen eine Tasse Samshu, die in iiblieher Weise ge
leert wurde. Die alte Haupttanzerin aber, die merkwiirdigerweise 
niiehterner blieb als die anderen, geriet aus Rand und Band. Die 
zahmen Tanze der neuen Zeit sehienen ihr nieht mehr zu geniigen, 
so nahm sie zwei andere alte Weiber zur Seite und begann mit ihnen 
allein obszone Tanze von auBerordentlieher Sehamlosigkeit aus
zufiihren. Aber aueh der allgemeine Reigen beginnt sieh zu einem 
Taumeln aufzulOsen, die kurzen Jaekehen versehieben sieh und man 
sieht euterartige Briiste im Takt gegen den Leib klatsehen, eine 
Alte stiirzt schwer berauseht zu Boden. Wir hatten reiehlieh genug 
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und machten, daB wir von der Feststiitte fortkamen. Ich habe nicht 
versiiumt, japanischen Freunden meine Ansichten dariiber mit
zuteilen, daB die Regierung bzw. ihre Beamten die von alters her 
bestehende Vollerei der Eingeborenen unterstiitzt, besonders nach
dem ich erfahren hatte, daB es sich nicht urn eine Ausnahme han
delte. Man kennt ja die Methode der friedlichen Eroberung mit 
Hilfe des Schnapsteufe1s, und alles, was dariiber zu sagen ist, ist 
fiir den humanitiir denkenden Menschen so se1bstverstandlich, daB 
es nicht wiederholt werden muB. Hoffentlich zeigt sich bei den 
Japanern, rlie in Formosa eine in jeder Beziehung ausgezeichnete 

Das N ebeldorf Muscha. 

Verwaltung eingerichtet haben, Verstiindnis dafiir, daB es ihre 
Pflicht als Vormund der Naturkinder ist, den Schnaps fernzuhalten 
und ihre Herrschaft durch Erzeugung von Zuneigung, nicht von 
Degeneration, zu befestigen. 

Von dem PaB, in dem die PolizeisiedlungJiegt, zieht sich ein 
steiler Kamm nach einem hoheren Gipfel, an den angelehnt das 
eigentliche Eingeborenendorf liegt. Auf einem Plateau unterhalb 
des Dorfes steht das groBe Schulgebiiude mit schonem Spielplatz, in 
dem ein japanischer Lehrer die jungen Malaien zu japanischen Biir
gern erzieht. Sie lernen im wesentlichen das gleiche wie in ja
panischen Volksschulen, vor allem natiirlich die japanische Sprache, 
und mit Flaggenparaden und Singen patriotischer Lieder wird ihnen 
ihre Zugehorigkeit zum japanischen Reich nahe gebracht. Die 
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Leistungen sollen zufriedenstellend sein, und die junge Generation 
kann sich schon japanisch verstandigen. Kommt man unterwegs 
an Kindem voriiber, so machen sie eine schone Verbeugung und 
sagen den japanischen GruB: konnichiwa. Es ware zweifellos sehr 
interessant, genaueren Einblick in die Erfolge der Schule zu nehmen, 
leider fehlte uns dazu die Zeit. 

Das Dorf war vollig verlassen. Nur zwei Frauen waren zur 
Wache zuriickgeblieben; eine saB auf der DorfstraBe auf dem Boden 
und zupfte Fasem. Sie drehte uns zufallig den Riicken und drehte 
sich auch nicht ein Mal urn, ein MaB von Beherrschung derNeugier, 
das wir sonst nicht gewohnt waren. Die andere Frau saB in ihrer 
halbdunkeln Hiitte auf einem Schemel und nahte an einem bunten 

Eingeborene von Muscha im Busch. 

Lappen. Sie empfing uns freundlich und bot uns sogar Mandarinen 
an. An VierfiiBlem fehlte es aber im Dorfe nicht, scheue Hunde, 
kleine bunte Ziegen und riesige fette schwarze Muttersaue mit ihren 
Ferkeln. Die Wohnhauser, aus Holz und Schilf errichtet, bieten 
nichts Interessantes. Der einzige Innenraum enthalt Feuerstatte, 
geflochtene Lagerstatten, ein paar GefaBe, Korbe und Ackergerate. 
Zwischen den Hausem stehen die Vorratshauser auf hohen Pfahlen 
mit aufgesetzten Holzscheiben, die die Ratten am Hochkommen 
hind em sollen, wie sie ja ahnlich auch an Schiffstauen festgemachter 
Schiffe in verseuchten Hafen angebracht werden. 

Auf dem Riickweg trafen wir noch eine kleine Gruppe von 
Mannem und Madchen, die sich der Orgie femgehalten hatten und 
das hohe harte Berggras schnitten. N ach einigem Widerstand von 
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weiblicher Seite lieBen sie sich photographieren, und das Bildchen 
gibt einen ganz netten Eindruck der Leute in ihrer naturlichen Um
gebung. Weiter unten aber stieBen wir zunachst auf ein betrunkenes 
altes Weib, dem es nicht gelungen war, den Berg hinauf zu kommen 
und die nun an der StraBe ihren Rausch ausschlief, bewacht von 
ihrer netten klein en Enkelin. Bald trafen wir dann auch den ganzen 
ubrigen Schwarm, der ein kleines Stuck heimwarts gezogen war, 
dann aber von neuem zu tanzen begonnen hatte. Die wilde Alte 
war immer noch die Haupttanzerin und tanzte allein weiter, wenn 
die anderen pausierten. Auch die Manner waren jetzt im Stadium 
des Rausches angelangt. Einer wurde deswegen machtig von seiner 

Heimweg von der Orgie. 

Frau ausgescholten, die dies sichtlich fur ein weibliches Privileg 
hielt. Die Betrunkenheit war aber eine ganz gutmutige, und alles war 
hochst vergnugt, so daB der Anblick doch nicht so ekelhaft war, 
wie es in der Beschreibung erscheint. Ja es fehlte sicher nicht an 
komischen Zugen, z. B. dem Anblick der Sauglinge, die auf dem 
Rucken der hupfenden Mutter herumbaumelten. Immerhin ver
lieBen wir ziemlich angewidert Muscha, das Nebeldorf, oder, wie wir 
es nannten, das benebelte Dorf. 

Nachdem wir wieder un sere Pushcar erreicht hatten, ging es in 
wahnsinniger Fahrt bergab, aber es ging alles gut bis auf eine Ent
gleisung, die glucklicherweise an einer ungefahrlichen Stelle statt
fand und gut ablief. Ein paar hundert Meter vorher ware es eine 
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Katastrophe geworden. Gegen Abend zogen wir wieder in den 
gemiitlichen Gasthof in Horisha ein. Hier bildete den wiirdigen Ab
schluB des Ausflugs das feierliche Friihstiick am Neujahrstag, der 
jedem Japaner der hochste Feiertag ist. An der Spitze ihrer Magde 
erschien die Wirtin in hochstem Festtagsstaat, um Gliick zu wiin
schen. Dann wurde der Tisch gedeckt, d. h. die Lacktischchen, 
heute besonders schone, hereingebracht, auf denen die Tassen, 
Porzellan und LackgefaBe der verschiedenen Gange stehen. Dann 
brachten die Magde einen mehr als meterhohen Satz prachtiger 
Lackkasten, die vollig mit allen moglichen Leckerbissen gefiillt sind, 
denen allen irgendeine gliickverheiBende Bedeutung zukommt und 

N euj ahrsfriihstlick in Horisha. 

deren Vorrat fiir die ganze Festwoche vor uns aufgebaut wurde. 
Da gab es scharfe Sardellen mit gelber Hirse bestreut, Sardinen, 
getrockneten, pikant gewiirzten Dorsch, Heringsrogen, schwarze 
Soyabohnen, alle denkbaren Gemiise. Den Hauptpunkt bildete 
aber ein riesiger Tai, jener kostliche Fisch, der auf einer groBen 
Platte mit elegant nach oben gebogenem Schwanz erschien. Wegen 
des Gleichklangs von tai und medetai, gliickbringend, ist dieser 
Fisch am Neujahrsmorgen unerlaBlich, und auBerdem schmeckt er 
besonders gut. Endlich wird noch ein Satz an GroBe abnehmender, 
ganz flacher Rotlackschalen, eingerahmt von shintoistischen Gliicks
zeichen, gebracht, aus den en man den Tag mit einer besonderen 
Sorte siiBen Reisschnapses (Mirin) feierlich eroffnen muB. 
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Vor lauter Bewunderung der schonen festlichen Aufmachung 
vergaBen wir ganz zu essen, und da die Pushcar wartete, muBten 
wir, mehr mit den Augen als dem Magen gesattigt, dem gastlichen 
Ort Lebewohl sagen. Da, wo der Talkessel sich gegen die Schlucht 
schlieBt, begegnen wir zwei Japanern, die in groBem Festtagsstaat 
sich zu ihrem erst en Neujahrsbesuch begeben, Kimono, Haori, Geta, 
Tabi, alles tadellos und auf dem Kopf, im Zentrum von Formosa, 
einen steifen Derbyhut! Da mochte man schon selbst zum Kopf
j ager werden! Doch bald ist auch dies Bild vergessen, als es in 
wilder Fahrt bergab durch Schluchten und Taler, iiber Briicken 
und Briickchen, durch Dorfer und Siedlungen unserem Ausgangs
punkt Gwaishatei zugeht. 

5. Die Stadte Siidformosas. 

In Siidformosa betreten wir den eigentlichen historischen Boden 
der Insel. Genau gegeniiber der alten chinesischen Stadt Amoy, nur 
durch eine 150 Meilen breite SeestraBe getrennt, in der sich der 
einzige Zufluchtshafen der Region auf den Pescadoresinseln findet, 
ist die alte Hauptstadt der Insel, Tainan, der gegebene Ort gewesen, 
die Beziehungen zur AuBenwelt zu vermitteln. Hier lernten denn 
auch zuerst chinesische Piraten die schone Insel kennen, hierher 
kamen in ihrem Gefolge die erst en Hakkas, die das Land besiedelten, 
und jahrhundertelang blieb dieser Kiistenstrich das Einfallstor fUr 
Kolonisation und Handel, aber auch fUr kriegerische Unterneh
mungen. Schon in sehr friiher Zeit hatten sich auch japanische 
Handler im Hafen von Tainan - das jetzige Tainan mit dem Hafen
ort Anping - niedergelassen, ohne sich aber irgendwie militarisch 
zu decken. So konnten sie es nicht verhindern, daB die Hollander 
I6z3, nachdem sie sich mit den Chinesen geeinigt hatten, die Pesca
dores aufzugeben, sich in Tainan festsetzten und ihre Herrschaft 
durch Erbauung zweier starker Forts, des Forts Zelandia und Pro
vintia, deren R.este noch bestehen, befestigten. Aisbaid bauten die 
Hollander einen bliihenden Handel auf und begannen die Be
ziehungen zu den Eingeborenen zu pflegen, von denen wir schon 
friiher horten. 

Genau zu der Zeit, a]s sich die Hollander in Siidformosa fest
setzten, wurde der Mann geboren, der sie wieder vertreiben soUte, 
einer der merkwiirdigsten und romantischsten Charaktere der ost
lichen Geschichte. Ein armer Schneider aus der Provinz Fukien, 
namens CHENG CHI LUNG, war nach allerlei Abenteuern und nach
dem er in Macao zum Christentum iibergetreten war, nach Nagasaki 
gekommen und hatte dort eine J apanerin geheiratet, die ihm I6z4 
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einen Sohn gebar, CHENG KING, der spater so bertihmte KOZINGA. 
Der Vater muB ein groBes Handelsgenie gewesen sein und gleich
zeitig ein groBer Piratenhaupling, denn er brachte es in kurzem 
dazu, der reichste Mann in China zu sein und Kommandeur einer 
Piratenflotte von 3000 Segeln. Urn diese Zeit begannen in Nord
china dIe Tat aren einfalle , die ja schlieBlich zur Eroberung des 
Landes und zum Ersatz der Ming-Dynastie durch die eingedrun
genen Mandschus ftihrte. CHENG, der zum Oberbefehlshaber der 
Ming-Truppen ernannt wurde, siedelte nach Nanking tiber, wo sein 
Sohn erzogen wurde. Als der junge Mann 22 Jahre wurde, ernannte 
ihn der Kaiser zum Oberbefehlshaber der Leibgarde und verlieh 
ihm den N amen KOZINGA, unter dem er seitdem bekannt ist. Bald 
darauf wurde der Ming-Kaiser von den Mandschus vertrieben, 
KOZINGAS Vater bei dieser Gelegenheit als Gefangener nach Peking 
gebracht, wahrend sich seine Mutter der Gefangennahme durch 
Selbstmord entzog. KOZINGA aber weihte von nun an sein Leben 
dem Rachekampf gegen die Mandschus. 

In der Gegend von Amoy sammelte er alle Anhanger der alten 
Dynastie und vereinigte aHe Piraten unter seiner Fahne, so daB er 
es schlie13lich wagen konnte, mit 3000 Kriegsdschunken gegen die 
Hauptstadt Nanking zu ziehen. Als er schon den Sieg in der Hand 
hielt, 16ste sich sein Heer durch Intrigen der Unterbefehlshaber auf, 
und er muBte geschlagen nach Amoy zuriickkehren. Hier suchten 
ihn jetzt die Mandschus anzugreifen, wurden aber geschlagen und 
nahmen nun ihre Zuflucht zur Aushungerung. Schlie13lich wurde 
KOZINGA der Boden so heiB unter den FtiBen, daB er nach neuen 
Quartieren Umschau hielt und seine Blicke nach Formosa lenkte. 
Der hollandische Gouverneur 111 Tainan horte bald von KOZINGAS 
Kriegsvorbereitungen und erbat und erhielt Verstarkungen von 
Batavia. Der Admiral aber, der diese brachte, kam zur Uber
zeugung, daB der Gouverneur Gespenster sahe und segelte wieder 
we iter. Diesen Moment benutzte KOZINGA, der durch einen ehe
maligen chinesischen Dolmetscher genau informiert war, urn sich 
mit groBer Truppenmacht nach Formosa einzuschiffen. Kach 
langer Belagerung und vergeblichen Entsetzungsversuchen durch 
die Hollander in Batavia muBten sich die Belagerten ergeben und 
erhielten freien Abzug. KOZINGA tibernahm die Herrschaft von 
Formosa im Jahre 1662, starb aber bald darauf, nur 39 Jahre alt. 

Ihm folgte sein Sohn CHENG CHING, der eine glanzende Ver
waltung einfiihrte, Ackerbau und Industrie hob und alles tat, sein 
neues Reich zu verbessern, nachdem die Besitzungen in Amoy end
lich doch in die Hande der Mandschus gefallen waren. 1682 starb 
auch er, erst 39 Jahre alt. Die Intrigen, durch die ein hilfloses Kind 



80 Formosa. 
~----- ~-----

zu seinem Nachfolger gemacht wurde, gaben fur die Mandschu
Regierung in Peking das Signal, diese letzten Verteidiger der alten 
Ming-Dynastie zu untenyerfen, und nachdem Mandschu-Truppen 
die Pescadores besetzt hatten, unterwarf sich KOZINGAS schwa
cher Nachfolger und rasierte seinen Schadel, das Symbol der An
erkennung der Mandschu-Herrschaft. Damit waren die heroischen 
Tage Formosas zu Ende, und die Periode der MandarinenmiB
wirtschaft begann. Aufstand auf Aufstand, Erpressung, Totschlag, 
Seerauberei, Banditenunwesen charakterisieren die folgenden zwei 
J ahrhunderte. Die Besatzungen gestrandeter Schiffe werden von 
den-Eingeborenen, aber auch von den Chines en, erschlagen. Noch 

Bahnhofsplatz in Tainan. 

in der Mitte des vorigen J ahrhunderts wurden in der Hauptstadt 
Tainan fast 200 englische Seeleute, deren Schiff gestrandet war, 
6ffentlich hingerichtet. Das schone Land verkommt in Blut und 
MiBwirtschaft, bis mit der japanischen Besetzung seine Aufer
stehung beginnt. 

Das heutige Tainan ist, vom Standpunkt des Malerischen 
aus betrachtet, zweifellos die interessanteste Stadt Formosas. Denn 
sie vereinigt eine schon angelegte moderne Tropenstadt mit dem 
ganzen schmutzigen romantischen Gewinkel einer alten Chinesen
stadt. Der mod erne Stadtteil, den die J apaner angelegt haben, 
strahlt von dem groBen, von Hunderten von Rikschas bevolkerten 
Bahnhofsplatz, auf dem sich ein riesiger alter Banyanbaum in die 
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Liifte reckt, aus. Schone breite baumbesetzte StraBen, groBe Re
gierungsgebaude in westlichem Stil, ein groBer, schon angelegter 
Stadtpark mit herrlichen Baumen charakterisieren diesen Teil der 
Stadt und sind symbolisch fUr Ordnung und Fortschritt unter der 
japanischen Herrschaft. Sogar ein kleines Museum findet sich hier, 
das allerdings bisher mehr gute Absichten als ihre Verwirklichung 

Vor einem Chinesentempel in Tainan. 

venat. Doch mich reizen mehr die engen Gassen der Chinesen
stadt, deren mitLaubengangen iiberdachte HauptstraBen zwar schon 
japanischen EinfluB erkennen lassen, wahrend in den Seitengassen 
und -gaBchen noch Alt-China lebt. Da trifft man bald auf einen 
Tempel oder Tempelchen, iiberladen mit wilden Schnitzereien und 
keineswegs frei vom iiblichen Schmutz, in dessen Hallen und Hafen 
zerzauste Kinder sich tummeln und staunend dem neugierigen 
Fremden auf seinem Rundgang folgen. Durch irgendein GaB chen, 

Goldschmidt, N eu-Japan. 6 
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so eng, daD man mit ausgestreckten Armen die Hauser beiderseits 
berlihren kann, tritt m;m auf einen klein en Platz, bedeckt mit 
Lebensmittelhandlern und den nie fehlenden Garklichen, in denen 
tausend unbekannte Leekerbissen brodeln, von den en zu kosten 
allerdings der Mut fehlt. Dann kommen die Gassen der Handwerker, 
in deren jeder nur ein Gewerbe ausgelibt wird. Eine besondere 
lokale Kunst ist die Verfertigung eingelegter Holzarbeiten, be
sonders Kommoden und HausaWire und die riesigen chinesischen 
Himmelbetten, derenHerstellung in den offenen Werkstatten an der 
StraDe man in allen Stadien verfolgen kann. Von all den Hand
werken aber schien mir am fremdartigsten eine Werkstatt, in der 

Garkiiche in Tainan. 

Stoffe mit Hochglanz versehen wurden. Am Boden lag eine groDe, 
leicht ausgeh6hlte Steinplatte, und auf sie wurde der Stoff gebreitet, 
nachdem ein Arbeiter ihn mit einer Farb16sung behandelt hatte. 
Dann walzte ein anderer Arbeiter eine fast mannshohe, senkreeht 
stehende Stein platte, deren unterer Rand zu einer gekrlimmten 
Flache abgeschnitten war, wahrend sie oben in zwei Zipfel auslief, 
tiber den Stoff, turnte auf die Platte, auf deren Zipfel er sich mit 
beiden FliBen stellte, und indem er sieh an einem Bambusgestell 
festhielt, setzte er mit den FliBen die Platte wie ein Wiegeeisen in 
Bewegung und pre13te den darunter liegenden Stoff durch das ge
waltige Gewicht glatt und glanzend. 

Dureh Vermittlung eines chinesischen Regierungsbeamten 
konnte ich auch das Innere einiger Hauser sehen, die aIle nach dem 
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gleichen Muster gebaut waren. Ein dunkler Raum nach der StraBe 
mit einigen Mobeln und viel Schmutz, in_dem sich die Leute auf
hielten. Dahinter ein Schlafraum mit den groBen Betten und noch 
mehr Schmutz. Dann folgt ein meist sehr malerischer kleiner Hof 
mit einigen Pflanzen, ja auch einem groBeren Baum, und dahinter 
ein diisteres Zimmer mit dem Hausaltar und den Ahnentafeln. 
Sicher sind diese W ohnungen im heiBen Sommer angenehm kiihl, 
aber im iibrigen muB man wohl ein Chinese sein, urn hier leben zu 
konnen. Es fiel mir iibrigens als bemerkenswert auf, daB oft mitten 

Eingang zum Konfuziustempel in Tainan. 

in einer schmutzigen Chinesengasse auch japanische Bewohner 
leben. 1m allgemeinen stellen die J apaner in der Kolonie naturIich 
die hoheren Stan de dar, die Beamten, Lehrer, die Vertreter von 
Handel und Industrie. 1m Gegensatz zu europaischen Kolonien hat 
sich aber auch sehr viel einfaches japanisches Yolk (keine Bauern!) 
angesiedelt, vor aHem Handler und Kramer aller Sorten. Wahrend 
die besseren unter diesen sich in den J apanervierteln halten und 
hier ihre Liden und Hauser genau wie im MutterIand haben, 
scheint es auch nicht an Existenzen zu fehlen, die zwischen den 
chinesischen Kulis in gleichem Schmutz und Armseligkeit hausen. 
Es fiel mir dies allerdings nur in Siidformosa auf. 

Mitten in der Chinesenstadt auf einem Hugel findet sich die 
Stelle, an der bis vor nicht allzu langer Zeit die Reste des hollan-

6* 
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dischen Forts Provintia standen. Hier erheben sich, von der chine
sischen Stadtbefestigung herstammend, ein paar malerische pa
godenartige Gebaude im chinesischen StU mit buntgemaltem 
Balkenwerk und r~ichen geschwungenen Dachern. Von ihrer 
obersten Terrasse bietet sich ein schoner Blick tiber die Stadt, be
sonders tiber die Ftille merkwtirdiger Dacher, die die Hauptschon
heit chinesischer Architektur sind. Bald sind es nur leicht nach 
auBen aufgebogene Giebelfirsten, dann wieder laufen diese in weiter 
vorragende verzierte Spitzen aus; dann wieder ist der ganze First 
durchbrochen oder mit reicher Schnitzerei gearbeitet und in 

Das alte Fort in Tainan. 

ktihnstem Schwung gefiihrt oder eine Serie zusammenhangender 
Dacher, etwa einer Tempelanlage, kombiniert sich zu einem ganzen 
Rhythmus von Bogenlinien. Dazwischen ragen hohe Fikusbaume 
und Palmen auf, die einen guten Hintergrund fUr die Patina der 
Dachziegel bilden. 

In alter Zeit solI Tainan einen ziemlich brauchbaren Hafen be
sessen haben, heute ist davon nichts mehr zu bemerken. Von der 
Stadt fUhrt ein kanalisiertes FluBbett hinab zum Meer nach dem 
armseligen und besonders schmutzigen Fischerdorf Anping, das an 
der Stelle des alten Forts Zelandia schon zur Zeit KOZINGAS ent
stand. Eine hohe DammstraBe verbindet die Stadte, auf beiden 
Seiten, so weit der Blick reicht, von schlammigen Brackwasser-
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teichen begrenzt, in denen die Chines en einen beliebten Fisch, den 
Sabahi, ziichten. Die junge Brut wird drauBenauf dem Meer ein
gefangen und in die Teiche eingesetzt und wachst etwa in einem 
Jahre zu marktfahiger GroBe heran. Die Japaner haben zur For
derung dieser Kultur eine Fischereistation eingerichtet, die an der 
Verbesserung der Methoden arbeitet. 

Der Hafen von Anping, an dem die StraBe endet, verdient wohl 
kaum dies en Namen. Es ist eine offene Reede, vor der £lache, ge
fahrliche Sandbanke liegen, die in giinstigstem Falle von chinesischen 
Dschunken passiert werden kann, deren wir einige, mit ihrer lustigen 

Die Salzfelder von Anping. 

bunten Bemalung und den nie fehlenden beiden Augen, in den 
KanaJen vor Anker liegen sehen. Weit drauBen vor der Sand
bank war ein kleiner Frachtdampfer vor Anker gegangen. Bei 
schlecht em Wetter, und daran fehlt es ja im Formosa-Kanal nie, 
mochte ich allerdings keinem Schiff raten, dies em Hafen nahe zu 
kommen. 

Dagegen sind die weit ausgedehnten £lachen Banke dieses 
Kiistenstrichs zu ganz anderen Zwecken hochst brauchbar, namlich 
zur Austernzucht und zur Salzgewinnung. Soweit das Auge reicht, 
erblicken wir von der Regierungsbarkasse aus, die uns durch das 
Labyrinth der fahrbaren Kanale fiihrt, die Austernplantagen. Hier 
steckt man Bambusstabe in den Schlamm, in deren gespaltenes Ende 
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eine Austernschale eingeklemmt ist. Die mit der Flut aus dem Meer 
angetriebene junge Austernbrut setzt sich an diesen alten Schalen 
fest, und, von den mikroskopischen Lebewesen, die die Flut immer 
neu heranfiihrt, erniihrt, wachsen die winzigen Schaltiere im Lauf 
eines Jahres zu einer schonen Auster heran. Weiter stidlich benutzt 
man statt der Stiibe mit Schalen bewachsene Felstrtimmer. Beim 
Durchfahren der Felder konnen wir die halbnackten chines is chen 
Fischer in flachen Booten oder auf FloBen beim Siien wie Ernten 
beobachten. Ohne jede Scheu treiben sich in der Niihe der Menschen 
Hunderte von weiBen Reihern, gravitiitisch durch den Schlamm 
watend, herum. 

Die Salzfelder, ,lie jetzt von dem japanischen Salzmonopol be
wirtschaftet werden, stammen noch aus der Chinesenzeit und be
dienen sich der gleichen einfachen Methoden, die man auch in Stid
europa sehen kann. Die Ausdehnung der Felder ist aUerdings eine 
auBerordentliche und ihre Ergiebigkeit eine sehr groBe, da die Tropen
sonne hier so gtitig ist, an 240 Tagen im J ahr herab zu brennen und 
die notwendige Arbeit zu leisten. Das Seewasser wird ingroBe vier
eckige Felder eingeleitet und dann durch die Sonnenwiirme eine W oche 
lang verdunstet. Die Lauge wird dann in andere Felder gepumpt 
und nochmals eingedickt, und in einem dritten Feld kristaUisiert 
dann das schneeweiBe Salz aus. Das Pump en geschieht nattirlich 
nach altorientalischer Methode vermittels eines Tretrads, das ein 
Kuli mit den FtiBen tritt. Zur Zeit unseres Besuchs verfiigte das 
Monopol tiber einen ungeheuren Salzberg, der im vergangenen J ahr 
tiber das Bedtirfnis hinaus gewonnen war. Ein Salzberg, unbeschtitzt 
im Freien ist einAnblick, der auch nur an dieser heiBen, regenarmen 
Ktiste denkbar ist. Erstaunlicherweise gibt es in der Niihe auch 
noch eine Fabrik, in der Salz durch Auskochen aus Seewasser in 
groBen Mengen gewonnen wird. Man kann sich kaum vorstellen, 
daB ein solcher ProzeB sich rentieren kann; jedenfalls ist er nur unter 
Monopolbedingungen denkbar. 

Schon zur Chinesenzeit begann sich der Handel nach China nach 
dem weiter stidlich gelegenen Takao zu ziehen, des sen Hafen, weit 
entfernt davon, gut zu sein, immerhin im Vergleich mit der Sand
barre von Anping recht brauchbar erschien. Heute kann man wohl 
sagen, daB Takao die zukunftsreichste Stadt Formosas ist, wenn es 
gelingt, was technisch moglich ist, den Hafen zu einem modernen 
Hafen auszubauen. Denn das Hinterland von Takao ist das Haupt
zuckergebiet des Landes, undauBerdem ist Takao dernattirliche Hafen 
ftir allen Uberseeverkehr F ormosas, mit A usnahme Japans. Die heu
tige J a panerstadt von Takao liegt fast vollstiindig auf in neuester Zeit 
aufgeschtittetem Brackwassergebiet. eine Riesenunternehmung, die 
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der Privatinitiative zu verdanken ist. Dementsprechend gehort fast 
der ganze Grund und Boden der Stadt einem einzigen Unternehmer. 
Die Stadt liegt, von dem offenen Meer durch einen Bergzug, den 
Affenberg, getrennt, an einem Haff, das ziemlich genau eine ver
kleinerte Nachbildung un seres Kurischen Haffs darstellt. Durch 
eine lange und sehr schmale sandige N ehrung ist ein flacher Meer
busen abgetrennt, der nur durch eine ganz enge Durchfahrt mit dem 
Meer verbunden ist. Hier an ihrem nordlichen Ende verbreitert sich 
die Nehrung und erhebt sich zu einem hohen Felsen, dem Drachen
kopf, der senkrecht nach dem offenen Meer und der EingangsstraBe 
absttirzt. Auf der Festiandseite der StraBe erhebt sich ebenso steil, 

Salzberg in Anping. 

aber zu viel groBerer Hohe, der Affenberg, an dessen steilen Hangen 
sich die \Vasserleitungsaniagen der Stadt Takao finden. 

Die eigentliche, auf dem Festland gelegene Stadt ist von den 
Japanern modern angelegt mit breiten StraBen, massiven Hausern 
und Arkaden mit Verkaufsiaden. Sogar ein Kinotheater findet sich 
hier. Zur Zeit unserer Anwesenheit fand gerade ein Feuerwehrfest 
statt, das gerade so gut auch in einer deutschen Kleinstadt hi:i.tte 
stattfinden konnen! Ein Festplatz mit hohem Gertist. an dem die 
Loschiibung stattfinden sollte, Honoratioren in vorsintflutlichen 
Gehrocken und Zylindern, uniformierte Feuerwehrleute, Triumph
zug der Dampfspritze, alles war da, und nur die Bierbuden und 
Karussells fehlten zur Vervollstandigung des Biides. 
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1m Hafen bemerkt man bereits alle Zeichen einer beginnenden 
Entwicklung, Neue Docks undLagerhauserwerdengebaut, undeine 
Reihe mittlerer Dampfer liegen bereits am Pier. Wenige Tage vor 
unserer Ankunft war zum erstenmal ein groBerer Hapag-F rachter ein
gelaufen, und voller Stolz wird uns erzahlt, daB der deutsche 
Kapitan es nicht fUr moglich gehalten habe, das groBe Schiff durch 
die enge Einfahrt in die Lagune zu bringen, daB es aber der ja
panische Lotse doch gekonnt habe. Wie dem auch sei, jedenfalls 
zeigt es, daB bis jetzt der Hafen fUr groBere Schiffe noch nicht ein
wandfrei ist. Es sol1 jetzt durch Sprengungen die Einfahrt ver
breitert werden, aber auch dann ist bei schlecht em Wetter eine Ein-

Das alte Chinesenfort in Takao. 

fahrt kaum moglich, bevor groBe Wellenbrecheranlagen geschaffen 
worden sind. Geschieht dies, und wird die Lagune geniigend aus
gebaggert, so kann Takao einmal einer der besten Hafen der Gegend 
werden; die Japaner rechnen jedenfalls mit einer solchen Ent
wicklung. 

Bei der Rundfahrt durch den Hafen bemerken wir am Lande, 
hinter Fikus und Palm en versteckt, eine bunte halbchinesische 
Kuppel, von einem Kreuz gekront. Hier haben die spanischen 
Dominikaner, nachdem sie zwei J ahrhunderte vorher von den 
Hollandern vertrieben waren, in der Mitte des vorigen J ahrhunderts 
eine groBe Mission eroffnet und sollen erfolgreiche Missionsarbeit 
leisten, die sonst hauptsachlich in den Handen der Presbyterianer 
in Tamsui liegt. 
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Auf der N ehrung am FuI3e des Drachenbergs liegt die alte Chinesen
stadt, richtiger ein Fischerdorf, das eine Art von chinesischem Santa 
Lucia darstellt, mit seinen engen steilen Gassen, PHitzen und Gar~ 
ktichen und Wasserfront mit herumlungernden Nichtstuern. Durch 
steile, steingepflasterte Gassen steigt man zumF elsen empor und steht 
plOtzlich vor einem verfallenen, aber keineswegs alten Tor, das in die 
zerstorte, von tippigem Grtin tiberwucherte alte Chinesenfestung 
ftihrt. Von deren Mauern zwischen spitzen Agaven und mannshohen 
korallenartigen Euphorbiaceen genieBt man einen herrlichen Blick 
tiber Meer und Lagune und das Land bis zum fern en Zentralgebirge. 
Zu unseren FtiBen, am Meeresstrand der Nehrung, fiihrt gerade eine 
Fischerflottille auf j en en merkwtirdigsten aller seegehenden F ahrzeu
gen, den Karamaran, ein. Ungeheuer dicke Bambusstangen, die an 
beiden Enden etwas aufgebogen wurden, sind zu einem FloB zusam
mengebunden,in dessen Mittean einemPfahl ein Mattensegelschwebt. 
Vor dem Mast findetsichein Ktibel, in dem die eventuellen Passagiere 
vornassen FtiBen geschtitzt stehen. In tiefem WasserwirdeinSchwert, 
wie bei unseren Schwertjollen, niedergelassen. Ftir die flachen Lagu
nen und Sandbanke ist das natiirlich ein ausgezeichnetes Beforde
rungsmittel; aber man sah die schwanken Fahrzeuge auch auf dem 
offenen Meer, soweit der Blick reichte. Die Chinesen sind j a schlieBlich 
die mutigsten Seefahrer, die man sich vorstellen kann. Schon bei ruhi
ger See ist eine Dschunke, die direkt gebaut zu sein scheint, urn recht 
zu schaukeln, ein nicht j edermann zusagendes F ahrzeug. Wer a ber ein
mal Dschunken im Taifun auf den Wellen tanzen gesehen hat, kann 
den chinesischen Seefahrern seinen Respekt nicht versagen. 

Hier auf diesem Fort hatte sich so ziemlich der letzte Akt der 
japanischen Besetzung Formosas abgespielt. Trotz des Friedens
schlusses von Schimonoseki, durch den Formosa an die Japaner ab
getreten wurde, hatte man von Peking aus angezettelt, daB eine 
Republik Formosa ausgerufen wurde, die sich der japanischen 
Okkupation mit Gewalt widersetzte. Nachdem der Widerstand im 
Norden zusammengebrochen war, organisierte der "Prasident" LIN 
an der Spitze seiner Truppen von der schwarzen Flagge den Wider
stand im Stiden. Er dauerte aber nicht lange, denn nach kurzem 
Bombardement durch die japanische Flotte wurden die Forts am 
Affenberg und Drachenkopf zum Schweigen gebracht und Takao 
ohne Widerstand besetzt. Heute ist das Fort verfallen und traumt 
unter einer Rasendecke von der Vergangenheit. Gegentiber aber, 
am Affenberg, sollen sich japanische Ktistenbefestigungen finden, 
die wohl schuld daran sind, daB sich bei unserem Abschied von 
Takao herausstellte, daB der liebenswtirdige Herr, der uns in seinem 
Motorboot tiberall herumgefahren hatte -- der Polizeidirektor war. 
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6. Das Arigebirge <Arisan). 
1m Norden der Provinz Tainan, direkt der hochsten Erhebung 

des zentralen Gebirgsstocks vorgelagert, steigt bis zu einer Hohe 
von nicht ganz 3000 m ein dieht bewaldetes Gebirge auf, der 
Arisan, auf dem ein groBer Teil des Reichtums Formosas an Nutz
holz konzentriert ist. Denn die Gipfel dieses Gebirges sind mit 
dichten Waldern gigantischer Nade1baume bedeckt, die an ge
waltiger GroBe einen Vergleich mit den kalifornischen Redwood 
aushalten und unter denen sich Arten befinden, die em besonders 

StraJ3e im J apanerviertel von Kagi. 

wertvolles Holz liefern. Die japanische Regierung hat deshalb schon 
bald nach der Besetzung dies von Eingeborenen des Tsoustammes 
bewohnte Gebiet durch eine kiihne Gebirgsbahn erschlossen, die bis 
zu 2700 m Meereshohe vordringt und die Holzabfuhr besorgt. Ein 
taglicher Zug nimmt auch ein Passagierwagelchen mit, urn den Ver
kehr zu den verschi~denen im Gebirge entstandenen Ansiedlungen 
zu ermoglichen. 

Der Ausgangspunkt dieser Bahn ist das nette Provinzstadtchen 
Kagi, das vor 20 J ahren von einem Erdbeben vollig zerstort und 
seitdem neu und sauber aufgebaut wurde. Die breiten StraBen, 
in den en sich die japanischen Geschafte befinden, der groBe, schon 
angepflanzte Stadtpark, die laternenflankierte StraBe, die zum 
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Shintoschrein fUhrt und das vortreffliche japanische Gasthaus sind 
Zeugen von Ordnung und W ohlstand. Aber auch der malerische 
Schmutz fehIt nicht; man braucht nur urn ein paar Ecken zu gehen, 
urn in die waschechte Chinesenstadt zu kommen mit all ihren 
Diiften, ihrer bienenstockartigen Emsigkeitund den nie ihre An
ziehungskraft verlierenden Markten und Garkiichen, in den en von 
friih bis nachts der Duft gebratenen Fettes zum Himmel st-eigt. 
Hier war es, wo wir den Verlockungen einer kostlich goldgelb ge
bratenen fettenEnte nicht widerstehen konnten undsieuns ins japa
nische Hotel bringen lieBen. Aber wir muBten unsere bose Lust 

FloJ3kanal und Sagewerk in Kagi. 

biiBen, war sie doch so zah, daB kein Messer, geschweige denn em 
Zahn, der Fasern Herr werden konnte. 

Kagi ist der .Sitz einiger der glanzendsten H.egierungsinstitute, 
die sich auf Formosa finden. Da ist vor aHem eine landwirtschaft
liche Schule fiir Formosa-Chinesen zu nennen, der wohl einmal eine 
wichtigc Aufgabe bei der Entwicklung des Lan9-es zukommen wird. 
Denn eines der groBen Probleme ist es ja, den konservativen 
chinesischen Bauern moderne Anbau- und Diingungsmethoden bei
zubringen, urn den Ertrag des Landes zu steigern. Hier werden nun 
250 junge Chines en in cinem mehrjahrigen Kurs in die Geheimnisse 
der landwirtschaftlichen Wissenschaft eingeweiht (natiirlich neben
her auch japanisiert). Die Schule ist fUr ihre Zwecke ganz vor-
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ztiglich eingerichtet; die jungen Leute wohnen zu je 20 in luftigen 
Salen, die zur Halfte aus einer Schlafestrade bestehen, zur Halfte 
aus Arbeitsraum mit Schreibtischen. Vorztigliche Lehrsammlungen 
dienen dem Unterricht in allen landwirtschaftlichen Fachern. 
Stallungen mit auslandisch~n Rassetieren, wie Holsteiner Vieh und 
Berkshire-Sauen, dienen den praktischen Ubungen, und groBe Ver
suchs- und Lehrfelder, in denen die Schtiler praktisch arbeiten 
mtissen, vervollstandigen den Lehrgang. Ohne Zweifel werden die 
Absolventen dieser Anstalt gute Pioniere des Fortschritts unter 
ihren Landsleuten werden. Nur eines scheint noch zu fehlen: die 

Holztransport am Arisan. 

Chinesen, die von alters her eine ungeheure Hochachtung vor der 
Beamtenklasse haben, wollen alle Beamte werden, wahrend es viel 
besser ware, sie kehrten auf das Land zurtick und gaben ihren Nach
barn ein gutes Beispiel fortschrittlicher Landwirtschaft. 

Nicht weit von dieser Schule, deren Gebaude und Laboratorien 
viel besser im Stand sind, als man es von Alt-Japan gewohnt ist, 
findet sich auf einem groBen, schon gelegenen Areal eine forstliche 
Versuchsanstalt, in der Akklimatisationsversuche mit allen nur 
denkbaren tropischen und subtropischen Baumen gemacht werden, 
Teak und Gummi, Kaffee und Kakao, Zimt und Chinarinde, alles 
wird versucht, und es scheint, daB auch alles in diesem Klima ge
deiht. Aber ich mochte glauben, daB es notig sein wird, die Auf-
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merksamkeit auf einige wenige Typen zu beschranken, die geeignet 
sind, in dem noch fast unerschlossenen Bergland zu gedeihen und 
hier neue Quellen des W ohlstands zu schaff en. Das gleiche gilt fiir 
die Tropenfriichte, deren Studium eine landschaftlich prachtige und 
vortrefflich gehaltene Versuchsstation dient, in der aIle nur denk
baren Tropenfriichte gezogen werden. Auch hier wird die Beschran-

Holzabfuhrbahn auf dem Gipfel des Arisan. 

kung auf solche, die billige Massenproduktion erlauben, wie es jetzt 
schon Bananen und die verschiedenen Citrusarten sind, doch not
wen dig werden. 

Der Stolz Kagis ist aber das moderne amerikanische Sagewerk 
des Staates, das die vom Arisan herabkommenden Baumriesen ver
arbeitet. Direkt vom Bahnhof wandern diese auf einen groBen 
Lagerplatz, wo sie sortiert werden. Gewaltige Krane heben dann 
die ausgesuchten Stamme in einen FloBkanal, in dem sie von zwei 
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Mannern mit Stangen zu dem laufenden Band befordert werden, 
das sie mit seinen Stahlhaken packt und in die Muhle hinauf be
fDrdert. Hier packen machtige Stahlarme, von einem schmachtigen 
Chinesen mit ein paar kleinen Hebeln dirigiert, die Baumriesen, 
walzen sie auf einen groBen Schlitt en, andere Arme rucken sie in die 
richtige Stellung zurecht, und dann fahrt der Schlitten in die sau
sen de Bandsage, die in wenig en Minuten den Stamm aufgearbeitet 
hat. Die Bretter aber laufen auf dem rollenden Band weiter zur 
nachsten Bearbeitungsstelle, und so arbeitet alles fast ohne Men
schenhilfe Hand in Hand. N aturlich ist dies nichts Besonderes und 
die ubliche Arbeitsart aller modernen Werke; aber auf den Laien 

Eingeborener yom Tsoustamm. 

verfehlt der Anblick solcher glanzend ausgedachten technischen Ein
richtungennie seine Wirkung. 

Nicht ohne eine gewisse Beklemmung besteigen wir fruh beim 
Morgengrauen den hochst primitiven Personenwagen des Bergzugs. 
Denn der Gedanke, auf den schmalen niedrigen harten Bankchen 
inmitten lieblich duftender Kulis zehn Stunden zu fahren, erschien 
nicht gerade verlockend. Aber unsere Beftirchtungen erwiesen sich 
als grundlos; die wunderbar schone Berglandschaft, die der Zug 
langsam erklimmt, das Leben und Treiben an den vielen Stationen 
und auch das Gehen und Kommen der Mitreisenden bot so viel 
Abwechslung, daB die lange Fahrt wie im Fluge verging. 

Der Zug windet sich langsam die iippig bewachsenen Vorberge 
hinan, bis er in etwa 500 m Meereshohe an die eigentlichen Berge 
herankommt, die er in ungezahlten Spitzkehren, Tunnels, Kehr-
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tunnels erklimmt. Immer neue uberraschende Blicke bieten sich 
in die tiefen schluchtartigen Fel.der, in denen noch Bananen wachsen 
und hie und da kleine Ansiedlungen liegen. Es ist noch nicht allzu 
lange her, daB das ganze Gebiet von Wilden bewohnt war, die sich 
aber jetzt weiter hinauf in die Berge gezogen haben. Sie sind aber 
seit langer Zeit keine Kopfjager mehr, und zwar solI ihnen die 
grausige Sitte auf folgende Art abgewohnt worden sein. Ein men
schenfreundlicher Chinese namens GOSHO war zu ihnen gekommen, 
hatte unter ihnen gelebt und es durch seinen Edelmut fertig ge
bracht, daB sie ihm in allem gehorchten, sogar die Kopfjagd auf-

Eingeborene yom Tsoustamm im Arigebirge. 

gaben. Als er schon J ahrzehnte unter ihnen gelebt hatte, trat im 
Stamm irgendein Ereignis ein, das die Erinnerung an die alte Sitte 
weckte, und sie gingen zu GOSHO und erklarten ihm, daB sie eine 
Kopfjagdexpedition veranstalten wollten. Vergebens suchte der 
Chinese es ihnen auszureden, sie verharrten bei ihrer Ansicht. Da 
sagte er ihnen, sie mochten am nachsten Tage bei Mondaufgang an 
eine bestimmte Stelle des Waldes gehen, dort wurden sie einen weif3-
gekleideten Mann treffen und der sei das richtige Opfer. Die Manner 
taten, wie ihnen geheiBen, fan den richtig an der bezeichneten Stelle 
die weiBgekleidete Gestalt, tQteten sie und nahmen den Kopf. Da 
muBten sie mit Entsetzen sehen, daB sie GOSHOS Kopf in der Hand 
hielten. Dies war aber ihre letzte Kopfjagd. 
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An einer Station in etwa IOOO m Hohe kaufen sich aile mit
fahrenden Kulis in Bananenblatter eingewickelte ReiskloBe, mit 
Schweinefleisch gefiillt (auf der Riickreise bestand die Fiiilung in 
getrocknetem Tintenfisch). Auch wir konnten nicht widerstehen, 
und dies Mahl, das ganze 8 Pfennige kostete, mundete vortrefflich 
und erwarb uns die Freundschaft alIer der Kulis, die wahrend der 
ganzen Fahrt kein Auge von uns wandten. Nun tritt ailmahlich der 
Zug in dichte Walder einer kleinen Bambusart ein, die hier in etwa 
IOOO m Hohe aIle Hange bedecken und natiirlich einen groBen Wert 
darsteilen. Das fingerdicke Rohr dient aber nicht nur zur Her
steilung ungezahlter Gebrauchsgegenstande, sondern aus diesen 

Tsoumann mit Pflugh61zern. 

Waldern werden auch groBe Mengen von Bambussprossen geerntet, 
die ja der Japaner als Gemiise sehr schatzt. Endlich wird 
auch hier viel Bambuspapier gewonnen, eine grobe Papierart, die 
der Chinese in Mengen zu Ehren der Gotter verbrennt und deren 
Reste man in all den riesigen bronzenen Becken erblickt, die die 
Chinesentempel zieren. SchlieBlich hort auch die Region des 
Bambus auf, und es beginnen die ungenieBbaren wilden Berg
bananen. Dazwischen sind ganze Hange bedeckt mit bliihenden 
wilden Pflaumenbaumen, und in den Gemiisegartchen der Halte
steilen stehen hohe Erbsen in voller Eliite. 

In etwa 1700m Hohe erreichen wir einen schmalen PaB, der zwei 
iippige, tiefe Taler trennt, in denen viele Dorfer des Tsoustammes 
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liegen. Hier treffen wir auch zuerst einzelne Glieder des Stammes. 
Die Manner sehen ganz anders aus als in Muscha, haben scharf-_ 
gebogene Nasen und ein wildes, trotziges Aussehen. Sie tragen eine 
Art von Hose von Wildleder, die aber nur die Vorderfront des 
Schenkels bedeckt. Das kurze 'Wams ist mit Muscheln und Knochen
sttickchen verziert, am Gtirtel hangt das Schwert, dessen Scheide 
auf einer Seite offen ist, und den Kopf bedeckt eine hirschlederne 
Sturmhaube, in der zwei Federn stecken. Die Frauen tragen 
htibsche, buntgewebte Gewander und einen Turban tiber einem 
geradezu htibsch zu nennenden Gesicht, das ganz hell erscheint; sie 
pudern sich namlich, urn einen hellen Teint vorzutauschen. 

Holzfallerdorf auf dem Arisan. 

Der erste jtingere Mann, den wir hier trafen, zeigte auBer
ordentliche Selbstbeherrschung, denn obwohl er sich sicher ebenso 
brennend fUr uns interessierte wie wir fUr ihn, gab er mit keiner 
Miene irgendwelche Neugier zu erkennen. Als wir aber auf der 
Rtickfahrt wieder an der gleichen Stelle vorbeikamen, waren zu
fallig alle Manner des Dorfes versammelt, die groBe Haufen aus 
Maulbeerholz geschnitzte Pflughi:ilzer herbeischleppten, die sie 
an die Chinesen verkaufen. Sob aId unser Freund unserer an
sichtig wurde, machte er mit allen Zeichen der Begeisterung 
seine Kameraden (die wohl seine frtiheren Erz1:thlungen tiber das 
gesehene Wunder nicht geglaubt hatten) auf uns aufmerksam, 
und solange wir anwesend waren, stierte die ganze Gesellschaft wie 

Goldschmidt, Neu-Japan. 7 
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fasziniert auf uns, ein Bild, das der anpiirschende Photograph fest
zuhalten vermochte. 

Bei dieser Gruppe von Eingeborenen, wie auch in Muscha, fiel 
mir auf, wie auBerordentlich die .Ahnlichkeit zwischen den Mannern 
eines Dorfes ist, und zwar handelt es sich nicht urn Stammesahnlich
keit, sondern direkt urn Familienahnlichkeit. Es scheint mir dies 
ein schones Beispiel fUr eine Erscheinung zu sein, die aus der Tier
und Pflanzenwelt bekannt ist. In ihren isolierten Bergdorfern leben 
diese Eingeborenen wohl seit Jahrhunderten in strenger Inzucht, 
deren Folge es ist, daB aIle Individuen des Stammes einander immer 

Gipfel des Arigebirges. 

mehr gleichen. Ich konnte Photographien vergleichen, die vor 
30 Jahren im gleichen Stamm aufgenommen waren; die .Ahnlich
keit der Typen mit den heutigen ist geradezu verbliiffend. Fiir den 
vererbungswissenschaftlich geschulten Anthropologen ergabe sich 
hier ein interessantes Material. 

Allmahlich beginnen im Wald einzelne Nadelbaume sichtbar zu 
werden, und bald erscheint zur Linken jenseits eines tiefen Tals ein 
hoher Bergriicken, der mit wilden, senkrechten Schroffen ins Tal 
abfallt. Dies ist der 2700 m hohe Gipfel des Ari, auf den sich, 
in weitem Bogen das Tal umkreisend, die Bahn hinaufschleppt. 
Noch ein paar steile Spitzkehren und wir haben die Holzfaller
siedlung Numanohira erreicht. An einem sich in weitem Kessel 
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herabsenkenden steilen Berghang liegen eine Reihe primitiver Holz
hauschen, in denen 50 Familien japanischer Holzfaller nehst den 
notwendigen Beamten, Forstleuten und den unvermeidlichen Poli
zisten leben. Fur visitierende hohe Beamte hat die Regierung ein ganz 
gutes Gasthaus erbaut, dessen Stolz, zwei sogenannte europaische 
Raume, wir beziehen und gar nichts dagegen haben, wieder einmal in 
einem Bett zu schlafen. Das Unerwartetste aber, was wir antreffen, ist 
einBillard; mitten imGebiet derWildenF ormosas, in 2500m Berghohe, 
spiele ich die erste Billardpartie seit zwanzig J ahren, bekleidet mit 
einem wattierten Hotelkimono und kontrolliert von einem Hakkaboy. 

Holzf311erdorf auf dem Arisan. 

Die ganze Berglehne, an der die Siedlung liegt, ist vor einigen 
Jahren von einem ungeheuren Waldbrand heimgesucht worden und 
ist daher jetzt mit riesigen verkohlten Baumstumpfen bedeckt. Es 
mussen gewaltige Baumriesen gewesen sein, denn die in phan
tastischen Formen gen Himmel ragenden Wurzelstumpfe ver
mogen in ihrer ausgebrannten Hohlung oft ein ganzes Zimmer auf
zunehmen. Urn die unverletzten Baume zu sehen, muE man jetzt 
ein Stuck den Berg hinab- oder hinaufsteigen, wo herrliche Urwalder 
ihn bedecken, die aus den gewaltigen Stammen der wichtigsten 
Sorten Chamaecyparis obtusa und formosensis, der graziosen 
Cunninghamia, der nur hier vorkommenden Taiwania cryptome
rioides und einigen weniger wichtigen Arten bestehen. Die Quan-

7* 
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tWit dieser Baume, die alljahrlich nach Japan geschafft wird, ist 
eine auBerordentliche; dazwischen wird auch aufgeforstet, aber es 
ist schwer, sich ein Urteil daruber zu bilden, ob die Aufforstung 
genugend Ersatz schafft. Die Jahrtausende alten Riesenstamme 
kann sie naturlich keineswegs ersetzen. Sie sind wohl fur immer 
dem Untergang geweiht: nur zwei der allergroBten Baume sind fur 
heilig erklart, tragen den Strick mit den shintoistischen Emblemen 
und werden geschont. 

Am nachsten Morgen fuhren wir, von Regenwolken eingehullt, 
mit dem Holzzug nach pinem hoher gelegenen Camp, in dem gerade 

Shintoscbrein auf dem Arisan. 

gearbeitet wurde. Aber die Faller zogen es vor, sei es wegen des 
Regens, sei es wegen der Neujahrswoche, zu feiern und so konnten 
wir nur wenig von der Arbeit sehen. Originell daran war vielleicht, 
daB als Mast fur das Tragseil einer groBen Forderanlage eine riesige 
abgestorbene Chamaeocyparis diente. Von dem langen Wart en -
eine der Lieblingsbeschaftigungen des Orientalen - ermudet und 
ziemlich durchgefroren, begruBten wir es von Herzen, als einer der 
Waldarbeiter mit einem graBen Stuck Hirschfleisch ankam und es 
uns gastfreundlich am offenen Feuer briet. Als wir zuruckmar
schierten, hellte sich der Himmel allmahlich auf, und wir konnten 
kostliche Elicke in die tiefen Taler. in denen weiBe Wolken hoch
zogen, und uber das Wolkenmeer, das liber der fernen Ebene 
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lagerte, genieBen. Ein unerhortes Schauspiel aber bot am Abend 
der Sonnenuntergang. Plotzlich erstrahlten die Wolkenmassen, die 
die Taler fiillten, in reinstem Tiirkisblau, in dem die Berggipfel als 
dunkle Inseln schwammen. Dann aber segelten goldglanzende 
Wolken majestatisch voriiber. Von all den kostlichen Sonnen
untergangen, die ich in tropischen Breiten schon bewundert hatte, 
war dieser. der marchenhaft-unwahrscheinlichste. 

Bei dem Abstieg am nachsten Tag konnten wir ein Bild sehen, 
das symbolisch erscheint fUr die merkwiirdigen Verhaltnisse des 
heutigen Formosa. An einer Wegbiegung trat hinter einem Felsen 

1m HolzHiJlerkamp auf dem Arisan. 

ein Eingeborener hervor, bewaffnet mit Schwert, Pfeil und Bogen, 
fragend, finster unter seiner Sturmhaube aus Hirschfell hervor
blickend. Wenige Minuten darauf passieren wir eine frohliche 
Gruppe von japanischen Schulkindern, die in aller Sicherheit durch 
den Urwald nach dem Schulhaus in Numanohira ziehen. Die neue 
Zeit ist aufgezogen, ohne daB die alte schon vollig verschwunden 
ware. 

Unser Abschied von Kagi, das wir urn Mitternacht verlieBen, urn 
im bequemen Schlafwagen nach Taihoku zuriickzukehren, war mit 
einer klein en harmlosen Episode verbunden, tiber die wir noch 
manchmal herzlich lachten. Am Abend entfernte sich unser vor
trefflicher, liebenswtirdiger und kenntnisreicher japanischer Reise-
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marschall, den uns der Generalgouverneur gestellt hatte, und 
dessen Tatigkeit so viel zum Gelingen unserer Reise beigetragen 
hatte, fUr einige Stunden, "urn einen alten Freund zu besuchen". 
Als wir dann nachts auf den Bahnhof gingen, fanden sich zu 
unserem Erstaunen zum Abschied zwei hiibsche Geishas auf dem 

Der gesehiitzte gr6J3te Baum auf dem Arisan. 

Bahnsteig ein, die sich zu uns wie zu alten Bekanntcn gesellten und 
den iiblichen Abschied feierten. Unser japanischer Freund machte 
das unschuldigste Gesicht von der Welt, als ob ihn die ganze Sache 
nichts anginge, und so muBten wir wohl glauben, daB hier ein 
Zufall oder eine Verwechslung vorlag. J a, es gibt merkwiirdige 
Zufalle! 
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7. Die japanische Verwaltung von Formosa. 
In dem einzigen mir bekannten deutschen Reisebuch tiber For

mosa (von ADOLF FISCHER), das wenige Jahre nach der japanischen 
Besetzung der Insel erschien, finden sich in der Einleitung die folgen
den Satze: "Die japanische Nation ... glaubte, auch in Formosa in 
gleichem Tempo marschieren zu konnen und setzte Roffnungen auf 
das neu erworbene, als tibermaBig reich verschriene Inselland, die 
sich bisher keineswegs erftillt haben. Reute ist kein J apaner im 
unklaren dartiber, daD man viel besser daran getan hatte, eine hohere 
Kriegsentschadigung zu nehmen, als diesen unheilvollen Landzu
wachs zu verlangen. China wtirde damals in eine so1che F orderung 
zweifellos gerne gewilligt haben. Doch dies entsprach - es ist leicht 
begreiflich - keineswegs den ehrgeizigen eroberungsstichtigen Wtin
schen der damals das Staatsschiff lenkenden radikalen Partei usw." 
Ob diese pessimistischen Bemerkungen damals berechtigt waren, ist 
heute schwer zu sagen. Sicher aber ist, daD sie sich als falsch er
wiesen. Denn heute ist Formosa vielleicht der wertvollste Besitz 
Japans, der nicht nur Runderttausenden des tibervolkerten 
Mutterlandes Auswanderungsmoglichkeiten gibt, sondern auch sich 
finanziell vollig selbst erhalt und dazu die ganze recht betrachtliche 
Zuckersteuer in den Staatssackel des Mutterlandes abfiihrt. Wenn 
man dazu noch nimmt, daD Formosa ungeheure Mengen von Reis, 
Zucker, Friichten in das Mutterland exportiert, so ergibt sich ohne 
weiteres der groDe Wert dieser Kolonie, die obendrein noch sehr 
entwicklungsfahig ist. Der objektive Beobachter, der durch For
mosa reist und seine Vergangenheit kennt, kann nicht umhin, auf 
Schritt und Tritt das zu bewundern, was die J apaner hier geleistet 
haben. Man wird vielleicht meinen, daB dem unter den Auspizien 
der Regierung Reisenden Sand in die Augen gestreut wurde, aber 
man kann ja nicht die an SchOnheit der Anlage aIle Stadte Alt
Japans tibertreffenden Stadte Formosas vortauschen oder den aus
gezeichneten Bahnverkehr, die modernen Krankenhauser und 
Schulen und die Fiille von wissenschaftlichen Instituten und Ver
suchsstationen so wenig wie die groBen Zuckerfabriken, Sagewerke, 
Tee- und Fruchtplantagen, die StraBen, Briicken, FluBregulierun
gen. Natiirlich bleibt immer noch reichlich zu tun, vor allem in dem 
noch unerschlossenen Bergland, das durch AutomobilstraBen der 
Kultur erschlossen werden muB. Dnd auch in der Erziehung der an
sassigen Bevolkerung und der Modernisierung der Landwirtschaft 
ist noch viel zu leisten. Aber auf das schon Vollbrachte haben die 
Japaner und in erster Linie der Schopfer des modernen Formosa, 
GOTO, allen Grund, stolz zu sein. 
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In der Hauptstadt Taihoku, wo aIle Verwaltungszweige zentrali
siert sind, hat man die beste Gelegenheit, in den Fortsehritt der 
Insel Einblick zu nehmen, und so wollen wir zum SehiuB noeh einige 
der offentliehen Anstalten besuehen. Von entseheidender Bedeu
tung fUr ein Land, das ja zum groBten Teil von Angehorigen eines 
alten Kulturvolkes, Chinesen, bewohnt ist, ist das Unterriehtswesen. 
Fur die etwa eine halbe Million Japaner, die Formosa bewohnen, 
ist naturlieh ein Sehulsystem eingerichtet, das genau dem des 
Mutterlandes entsprieht, und wir sahen ja schon, daB selbst auf 
dem Gipfel des Arisan eine Volkssehule fUr die Kinder der Holz
faller erriehtet ist. Was die Eingeborenen betrifft, so hat man uber
all an der Grenze, wo Frieden herrseht, ebenfalls Sehulen erriehtet, 
die wir schon kennen lernten, die sieher mit der Zeit Gutes tun wer
den. Dagegen ist das Sehulwesen fur die Hauptmasse der Be
volkerung, die Chinesen, noeh nieht vOllig ausgebildet, vor allem 
fehlt fUr sie bis jetzt der Sehulzwang. So kommt es, daB bis jetzt 
nur 44 v H der Knaben und I2 vH der Madchen offentliche Sehulen 
besuchen. In der Hauptstadt betragt der Satz etwa 70 und 30vH, 
auf demLand ist er naturlich entsprechend geringer als der Dureh
schnitt .. In den groBeren Stadten findep sieh jetzt aber uberall 
Volksschulen und Mittelsehulen fUr chinesische Knaben und Mad
chen, in den en zwar die japanische Sprache im Mittelpunkt steht, 
aber auch chinesische Spraehe und Schrift gelehrt wird und im 
ubrigen der Lehrplan der entsprechenden japanischen Schulen 
durehgefUhrt wird. Einige der hoheren japanischen Schulen sind 
aueh Chines en zuganglich, aber nur wenige vermogen die Eintritts
examina zu bestehen. Eine Chinesenvolksschule, die wir besuehten, 
maehte einen sehr guten Eindruek. Schon das luftige massive Ge
baude mit seinen groBen Spielplatzen iibertraf jedes Sehulgebaude, 
das ieh in Japan gesehen habe. Von den Lehrern, die zu drei Vierteln 
Chinesen sind, werden hier I900 Kinder unterriehtet. Der Unter
rieht findet bis auf die zwei Woehenstunden Chinesiseh in japa
niseher Spraehe statt, und die alteren Sehi.iler sollen bereits unter
einander japanisch spreehen. Da das japanisehe Volkssehulwesen, 
das naeh dem deutschen modelliert ist, zweifellos sehr gut ist, tragt 
eine solche Schule sidler viel zur J apanisierung der Bevolkerung bei. 

Eine sehr groBe, gut besuehte Sehule ist auch die hohere Toehter
sehule fur Chinesinnen, die meist von Madchen der hoheren Stande 
besueht wird, von denen viele sich nach einem weiteren Seminar
jahr zum Lehrberuf ausbilden. Zum Lehrplan gehort auch obligates 
Englisch, doch hatten wir keine Gelegenheit, den Erfolg zu sehen. 
Aueh weibliche Handfertigkeiten spielen eine Rolle im Lehrplan. 
Handarbeiten verschiedenster westlieher Art werden sehr gesehiekt 
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ausgefuhrt und sollen bei den Chinesinnen sehr beliebt sein, und im 
Kochunterricht wird japimische, chinesische und europaische Kuche 
gelehrt. Wer allerdingsdie "europaische" Kuche der Japaner kennt, 
wird gem darauf verzichten, die Erfolge dieses Unterrichts am 
eigenen Leib kennen zu lemen. Auch Sing- und Tumunterricht 
wird nach europaischem Muster gegeben, und Grammophonvor
fiihrungen erlautem die Merkwiirdigkeiten des europaischen Ge
sangs, den ubrigens Chines en wie J apaner gem erlemen. Leider 
franen hier auch die Japaner ihrer Neigung, hahere SchUler in 
Uniform zu stecken, und die armen Chinesinnen muss en eine Art 

1m Botanischen Garten Taihoku. 

von blauen Matrosenkleidem tragen, die die J apaner fur schanen 
europaischen Stil halten. Diese graGlich verschnittenen Gewander 
entstellen die armen Madchen in der greulichsten Weise, und wenn 
man Hunderte davon gesehen hat, freut man sich, zu der Seminar
klasse zu kommen, deren Schiilerinnen die kleidsamen seiden en 
chinesischen Anzuge tragen. 

Die Zahl der jungen Chines en, die das japanische Gymnasium 
durchmachen, ist nicht sehr groG. Immerhin soIl es bereits einige 
hahere Beamten unter den Chines en geben. Dagegen widmen sich 
ziemlich viele der medizinischen Laufbahn als eine Art von A.rzten 
zweiter Klasse, die es auch noch in Japan gibt. Eine medizinische 
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Hochschule bildet junge Leute, die zur Universitat nicht die notige 
Vorbildung haben, zu praktischen A.rzten aus, einer Art von medi
zinischen Handwerkern, die aber sehr Gutes leisten soIlen, besonders 
in der Praxis auf dem Land. Die Hochschule ist mit guten Labora
torien fiir die theoretisch-medizinischen Facher ausgestattet und mit 
einem Krankenhaus verbunden. Als ich am Sektionssaal vorbei
kam, sah ich ein groBes Schild, auf dem in deutscher Sprache stand: 
"Heute 12 Uhr Sektion." Also auch hier beherrscht wie in Alt-Japan 
die deutsche Sprache den medizinischen Unterricht. Mit beson
derem Stolz beriehtete der Direktor der Anstalt, daB auch schon drei 
Eingeborene die Schule absolviert haben und jetzt an der Ostkiiste 
praktizieren und so geschiekt seien, daB sie auch von den J apanern 
konsultiert werden. 

Unweit der medizinischen Hochschule findet sich das riesen
groBe Krankenhaus, das als massiver- Steinbau an Stelle des von 
Termiten zerstorten alten Holzhauses errichtet wurde und bereits 
wieder vergroBert wird. Die von Chinesen und Japanern gleich
maBig frequentierte Anstalt mit allen moglichen Abteilungen und 
durchaus moderner Einriehtung behandelt alljahrlich eine auBer
ordentliche Anzahl von Patient en und tragt sieher viel dazu bei, die 
aberglaubigen Chinesen von ihrer beriichtigten Quacksalberei ab
zubringen. Aile Arzte versichern iibrigens, daB Formosa ein relativ 
gesundes Land sei; die Hauptkrankheit ist wohl die auf einige Be
zirke beschrankte Malaria, die in der schlimmen Form des Schwarz
wasserfiebers auftritt. Daneben sind haufig Wurmkrankheiten und 
in Gebirgsgegenden endemischer Kropf. Die bosartigen Tropen
kr~nkheiten sollen aber ganz fehlen oder selten sein. 

In der Verwaltung Formosas spielt natiirlich die Entwicklung 
der Bodenschatze, vor allem der Landwirtschaft, eine groBe Rolle. 
Man muB es den J apanern lassen, daB sie friih eingesehen haben, 
daB hier ein Fortschritt nur auf wissenschaftlicher Basis moglich ist 
und dementsprechend eine groBe wissenschaftliche Organisation 
schufen, die heute in dem sogenannten Wissenschaftlichen Zentral
institut in Taihoku konzentriert ist, dem aIle die anderen iiber das 
Land zerstreuten Versuchsstationen unterstehen. Eine der wich
tigsten Abteilungen ist die landwirtschaftliche, die tiber groBe Ver
suchsfelder und Spezialversuchsstationen fUr Reisbau, Zuckerrohr, 
Schadlingsbekampfung, Fischerei verfUgt, in denen tiichtige Spe
zialisten vorziigliche Arbeit leisten. Mit Vergniigen stellte ich iiber
all fest, daB den Arbeitenden die neueste Fachliteratur zur Verfiigung 
steht, und daB sie mit Laboratorien und Instrumentarium viel 
besser versorgt sind als vielfach ihre Kollegen in Japan. Ein 
wunderschoner botanischer Garten und Forstgarten, der den In-
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stituten angegliedert ist, tragt auBerdem zur Verschonerung der 
Stadt bei. 

Die nachstwichtigste Abteilung ist wohl die hygienische, die 
schon groBe Leistungen zu verzeichnen hat. Man brautht nur an 
die ausgezeichneten Wasserleitungen der Stadte zu erinnern, an 
Seuchenbekampfung, Schlachthauser und Markte, Einrichtungen, 
die bei der unverbesserlichen Unreinlichkeit der Chines en von ent
scheidender Bedeutung fUr das Land sind. Fur den fluchtigen Be
sucher des Instituts am interessantesten ist aber wohl die Gift
schlangenabteilung. Formosa wimmelt namlich von vielen Arten 
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von Giftschlangen. die bis in die Hauser der Hauptstadt dringen 
und unter denen sich einige besonders bosartige finden, vor allem 
Trimerosurus, Bungarus und Naja-Arten. 1m Zentralinstitut sind 
alle diese Formen vorratig und werden in bekannter Weise zur 
Serumherstellung benutzt. Da aber das Serum nur spezifisch fUr 
jede Art wirkt und in den meisten Fallen del' Gebissene nicht weiB, 
weIche Art ihn gebissen hat, ist die Behandlungsmethode ziemlich 
illusorisch. Ein universeHes Serum abel' existiert bis jetzt noch nicht. 

Endlich hat die chemische Abteilung, in der auch ein Deutscher 
tatig ist, eine betrachtliche Bedeutung. Denn sowohl die Mineral
schatze des Landes, Kohle, Petroleum, Gold, Silber, Schwefel, er
ford ern die Ausarbeitung neuer Methoden, sondern vor aHem die 
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groBe Kampferindustrie mit etlichen Nebenprodukten macht die 
Suche nach neuen Verfahren und neuen Verwendungsmoglichkeiten 
der Nebenprodukte zu einer wirtschaftlich hochst wichtigen Arbeit. 

Das fiihrt nun zu den groBen Staatsmonopolen, die den Eck
pfeiler der Wirtschaft F ormosas b ilden und deren Verwaltung in 
dem Riesengebaude des Monopolbaues in Taihoku konzentriert ist, 
Kampfer, Tabak, Opium, Salz, Alkohol. Von diesen ist der Kampfer 
das wichtigste, da ja Formosa fast den ganzen natiirlichen Kampfer 
der Welt erzeugt. Wir horten schon, in wie primitiver Weise 
dieses wichtige Produkt im Gebirge von den Hakkas gewonnen wird. 
Alles Rohprodukt, ebenso wie das Kampferol, stromt nun hier in 
Taihoku zusammen und wird in der Fabrik des Monopolbureaus 
umdestilliert und gereinigt. Der ProzeB scheint kein sehr idealerzu 
sein, und man ist jetzt dabei, ihn zu modemisieren. Die ganze 
Kampferindustrie, die in der Hauptsache nur durch den Bedarf der 
Zelluloidindustrie lebensfahig ist, hangt natiirlich etwas in der Luft, 
da jederzeit eine neue chemische Erfindung das Naturprodukt iiber
fliissig mach en kann, wie es beim Indigo der Fall war. Man weiB 
dies auch und bereitet beizeiten neue Verwendungsmoglichkeiten 
vor. In Europa hat ohnehin schon langst der synthetische Kampfer 
den natiirlichen verdrangt. 

Ein sehr wichtiger Zweig der formosanischen Verwaltung ist das 
Opiummonopol. Die F ormosa-Chinesen waren eingefleischte Opium
raucher, ein Laster, mit dem sich die japanische Regierung irgendwie 
abfinden mu13te. Ein vOlliges Verbot war unmoglich. Es hatte zu 
Aufstanden gefiihrt und ware auch angesichts der chinesischen 
Schmuggelmethoden nicht durchzufiihren gewesen. So errichtete 
man ein Monopol und unterband jede Einfuhr, so daB alles auf der 
Insel verbrauchte Opium in der Monopolfabrik in Taihoku her
gestellt wird. Fiir die Gewohnheitsraucher fiihrte man ein Lizenz
system ein. J eder der Raucher besitzt eine Karte, auf die hin er ein 
bestimmtes Quantum Opium erhalt. Junge Leute erhalten prin
zipiell das Gift nicht, und so muB allmahlich die Sitte aussterben. 
Tatsachlich ist es gelungen, in den letzten zwanzig J ahren auf diese 
Weise die Zahl der Raucher von etwa 200000 auf 20000 herab
zudriicken. Wenn diese Angaben richtig sind, mii13te die Zeit nicht 
fern sein, wo das Opium ganz von der Insel verschwindet. Heute 
gehort noch zu den Hauptsehenswiirdigkeiten des Monopolamts ein 
dicker Chinese, dessen Beruf es ist, die verschiedenen Opiumsorten 
zu probieren. Sichtlich schadet ihm der GenuB des beriichtigten 
Giftes nicht allzusehr, denn er sieht durchaus gesund aus und ist 
gem bereit, auf einem groBen chinesischen Ruhebett hingestreckt, 
dem Besucher ein Pfeifchen vorzurauchen. Zu den erheitemden 
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Episoden. die im Osten nie fehlen, gehorte es iibrigens, daB in die 
Hinterwand des eingelegten chinesischen Bettes ein kitschiges Bild 
'einer oberbayrischen Landschaft mit vor der Almhiitte schuh
plattelnden Burschen eingelassen war, vom Besitzer jedenfalls als 
groBe Kostbarkeit geschatzt. Schuhplatteln und Opiumrauchen ist 
jedenfalls eine neue Zusammenstellung. 

Am wenigsten erfolgreich von allen Monopolbureaus ist wohl die 
Tabakabteilung, wie iiberhaupt das japanische Tabakmonopol be
sonders schlecht arbeitet, abgesehen von seiner unerhort groBen 
Leistung fUr den Staatssackel. Von alters her bauen die Ein
geborenen in den Bergen Formosas Tabak. Bei der Ahnlichkeit des 
Klimas mit dem von Kuba und teilweise den Philippinen miiBte es 
moglich sein, auf Formosa einen vorziiglichen Tabak zu ziehen, mit 
dem man die japanische Regie versorgen konnte. Bis jetzt scheint 
das aber nicht gelungen zu sein. Das Monopol fabriziert haupt
sachlich aus importierten Tabaken ertragliche Zigarren, die aber 
mehr kosten als anderwarts gute Ha vanna. So hat in Formosa, genau 
wie in Alt-Japan, der Zigarrenraucher schlechte Zeiten. Man ver
steht es nicht, daB die Regie hier nicht einsetzt und Besserung 
schafft. 

SchlieBlich noch ein Wort iiber das Verhaltnis der japanischen 
Herren zu der eingeborenen chinesischen Bevolkerung. Es scheint 
den J apanern bis zu einem gewissen Grad gelungen zu sein, das Ver
irauen der Chines en zu erwerben. Vielfach wohnen die J apaner der 
niederen Klassen mitten in den Chinesenvierteln, japanische Vor
arbeiter arbeiten mit den chinesischen Arbeitern in den Fabriken, 
,chinesische Polizisten dienen zusammen mit den japanischen in der 
Grenzpolizei, in den hoheren Schulen sit zen beide Rassen zusammen, 
und gebildete Chinesen werden allmahlich zu den Regierungs
geschaften herangezogen. Die junge Generation lernt die japani
sche Sprache benutzen, und der praktische Chinese sieht natiirlich, 
daB es ihm im Schutz der zielbewuBten japanischen Herrschaft 
besser geht als friiher. Aber Blut ist dicker als Wasser. Sollte 
eines Tages China zu geordneten Zustanden zuriickkehren, so ware 
es sehr erstaunlich, wenn nicht auch in Formosa eine Unabhangig
keitsbewegung entstande. Vor einigen J ahren soIl es tatsachlich 
schon einmal dazu gekommen sein und es gehen Geriichte, daB die 
Bewegung mit 3000 Todesurteilen unterdriickt wurde. Das be
riihmte japanische Vertuschungssystem macht es schwer, Naheres 
zu erfahren. Augenblicklich verlangen foi-tschrittliche Chinesen, daB 
das autokratisch-bureaukratische Regierungssystem durch eines er
setzt werde, bei dem die chinesische Bevolkerung reprasentativen 
Anteil nehmen kann, ferner auch Vertretung im japanischen Parla-
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ment. Das ist vielleicht undankbar, denn tatsachlich verdankt For
mosa seine glanzende Entwicklung in erster Linie dem auto
kratischen System der Kolonialverwaltung, das es ermoglichte, daB 
kluge Gouverneure unbehindert das tun konnten, was dem Land 
zum besten gereichte. Trotzdem werden sich auf die Dauer diese 
Wiinsche der Bevolkerung so wenig unterdriicken lassen, wie in 
Indien oder den hollandischen Kolonien. Wenn sich aber die ja
panische Verwaltung weiterhin so geschickt zeigt wie bisher, wird 
sie auch diese Probleme friedlich zum besten des schonen Eilands 
16sen konnen. 
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Okinawa, die Hauptinsel von Ryukyu. 



Von der auBersten Siidwestspitze Japans, der malerischen Bucht 
von Kagoshima, zieht sich in weitem, fast 1000 km langem Bogen 
eine Kette von Inseln und Inselchen gegen die Nordspitze von For
mosa hin, die heute zum fest en Bestand des japanischen Reiches 
gehort. Wahrend die der Provinz Satsuma am nachsten gelegenen 
Inseln Tanegashima und Yakushima schon immer zu Japan ge
horten, bildete die weitere Kette in alterer Zeit ein mehr oder weniger 
selbstandiges Reich, das den Reisenden unter der chinesischen Be
zeichnung Luchuinseln bekannt wurde, in japanischer Aussprache 
Ryukyu heiBt. Auf fremde Reisende hat diese Inselkette nie eine 
groBe Anziehungskraft ausgeiibt, liegt sie doch auBerhalb des 
Kurses des Weltverkehrs in einer wegen ihrer Bosartigkeit be
riichtigten See, durch den Mangel an guten Hafen auch vor den hier 
besonders heftig wiitenden Taifunen wenig Schutz bietend. So ist 
bis zum heutigen Tag der Fremde auf dies en Inseln eine Selten
heit geblieben; nur auf der nordlichen groBen Insel Oshima finden 
sich Missionare; auf dem eigentlichen Luchuarchipel aber kein 
einziger WeiBer. So kann man denn auch die fremden Besucher der 
Insel fast einzeln aufzahlen, von gelegentlichen Besuchen von Missio
naren und Kaufleuten abgesehen. 1m Jahre r8r6 hielt sich der eng
lische Kapitan BASIL HALL langere Zeit auf den Inseln auf und gab 
eine noch heute hochst lesenswerte Beschreibung. r8S3 kam dann 
Commodore PERRY auf seiner Expedition zur Erzwingung der Er
offnung von Japan nach den Inseln und berichtete in seinem Tage
buch ausfUhrlich dariiber. Erst Ende des J ahrhunderts begannen 
dann einige N aturforscher und Philologen sich fUr die in beiden 
Richtungen hochinteressanten Eilande zu interessieren: die Deut
schen, der Botaniker WARBURG und der Zoologe DODERLEIN, ar
beiteten auf den Inseln, der Philologe CHAMBERLAIN studierte die 
Sprache und SIMON machte eingehende philologisch-ethnogra
phische Studien "). Auch mich veranlaBten biologische Interessen, 
dies Grenzgebiet subtropischer und gemaBigter Lebensformen zu 
besuchen und gaben mir so Gelegenheit, abgesehen von meinen 

") CHAMBERLAIN, B. H., The Luchu Islands and their inhabitants. Geogr. 
J. 5· 1895. DODERLEIN, G., Die Liukiuinsel Amami-Oshima. Verh. deutsch. 
Ges. Nat. Volkerk. Tokyo 3. 1881. HALL, B., Account of a voyage of discovery 
to the westcoast of Corea and the Great Loochoo islands. London 1818. 
Commodore PERRYS Tagebiicher. SIMON, E., BeitragezurKenntnis derRyukyu
inseln. Leipzig 1914 (hier vollstandige Literatur). 

Goldschmidt, Neu-Japan. 8 



---- ~-~.-- .. ~--. --~--~ 

114 Die Ryukyuinseln. 

eigenen Problemen, das merkwiirdige Land mit den nun im 
Schwinden begriffenen Uberresten der uralten Kultur der Vor
fahren des heutigen Japans kennen zu lemen. 

1 .. Reise nach Okinawa. 

Heute, wie schon seit Jahrhunderten, gehort die nordliche Insel
gruppe mit dem groBen Oshima verwaltungstechnisch zum Bezirk 
Kagoshima und ist so weitgehend japanisiert, daB sie nicht viel des 
Interessanten mehr bietet. Die siidliche Gruppe aber, vor allem aus 
der Hauptinsel Okinawa bestehend, bildet einen eigenen Bezirk 
Okinawaken mit Regierungsprasident (Gouverneur) und Provinzial
landrat. Mein Besuch galt nur dieser Hauptinsel. Denn die weiter 
abgelegenen Inseln, vor allem Yashima, sind wegen der schlechten 
Verbindungen nur zu erreichen, wenn man sehr viel Zeit zur Ver
fUgung hat. Fiir den Ethnographen und Anthropologen wie auch 
fiir den N aturforscher diirften sie yom groBten Interesse sein. 

Okinawa ist nicht schwer zu erreichen, da die japanische Schiff
fahrtsgesellschaft Osaka Chosen Kaisha zwei Dampferlinien in regel
maBigem Verkehr unterhalt, eine von Osaka in drei Tagen, eine 
von Kagoshima in zwei Tagen die Hauptinsel erreichend. Aller
dings ist diese Zeitangabe nicht allzu genau zu nehmen. Denn die 
stiirmische See, der die klein en Schiffe nicht iibermaBig gewachsen 
sind, sorgt wahrend eines groBen Teils des Jahres dafiir, daB der 
Reisezeit einiges zugelegt wird. Und wer von einer Schiffsreise 
den Komfort des modernen Passagierdampfers erwartet, moge ohne
dies lieber auf einen Versuch verzichten. Besonders auf der kiir
zeren Kagoshimastrecke verkehren nur sehr kleine, sehr schmutzige 
Schiffchen mit bescheidenster j apanischer V erpflegung. Die, ab
gesehen von dies en kleinen Schonheitsfehlern, relativ gute Ver
bindung erklart sich daraus, daB von Okinawa aus wahrend der 
Saison viel Zucker nach Japan verschifft wird und ferner daraus, 
daB ein iiberaus reger Passagierverkehr von Zwischendeckspassa
gieren stattfindet. (Was ein japanisches Zwischen deck auf einem 
solchen Dampfer bedeutet, kann man sich iibrigens kaum vor
stellen, wenn man es nicht gesehen hat. Eine Zwischendecksreise 
iiber den Atlantischen Ozean, die ich friiher einmal mitgemacht 
habe, erschien mir dagegen wie eine Luxusfahrt. Aber der Ost
asiate, nicht nur der niedersten Stande, ist gegen dergleichen vollig 
gleichgiiltig, und das MaB von Schmutz, das er, ohne sich daran 
zu stoBen, ertragt, ist ganz auBerordentlich groB. Das trifft auch fUr 
den Japaner zu, dessen vielgeriihmte Reinlichkeit sich nur auf das 
tagliche Bad und -sein eigenes Haus erstreckt und vor allem vollig 
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versagt, wenn es sich urn westliche oder halbwestliche Einrichtungen 
handelt.) Dieser Passagierverkehr nun hat seine Ursache in der 
auBerordentlich schlechten okonomischen Lage der Insel, auf deren 
Ursache wir noch zurtickkommen werden. Sie veranlaI3t einmal 
zahIlose junge Madchen, ihre groBe traditionelle Handfertigkeit als 
Spinnerinnen und Weberinnen auszunutzen und als Saisonarbeite
rinnen in die groBen Webereien des japanischen Industriebezirks zu 
gehen. So kamen denn auch bei meiner Hinfahrt in Kobe Dutzende 
dieser bescheidenen, kleinen und unschonen Madchen an Bord, urn 
nach Ablauf ihres Kontrakts heimzukehren. Ihre nicht geringen 
Ersparnisse, sagte man mir, hatten sie schon immer laufend nach 
Hause geschickt. Die unternehmungslustigen jungen Manner aber 
wandern in groBen Mengen nach Brasilien und den Hawaii-Inseln 
aus, wo sie hauptsachlich auf Zuckerrohrplantagen bei ihren be
scheidenen Ansprtichen viel verdienen. Es sollen so dauernd etwa 
10000 Madchen auswarts arbeiten und ebensoviele Manner tiber 
See sein, die jahrlich 11/2 Millionen Yen an Ersparnissen nach Hause 
schicken. Die Auswanderer aber kommen in regelmaBigen Ab
standen mindestens zu Besuch in die alte Heimat, und so hatte 
auch unser Schiff eine ganze Kolonne aus Brasilien und Hawaii an 
Bord, die wahrend der Fahrt halbnackt herumstrichen, kurz vor 
Erreichung der Inseln aber aus den Tiefen des Schiffsbauchs in 
prachtigen neuen europaischen Kleidern mit stidamerikanischen 
Farbenharmonien erschienen. Einige davon brachten, wenigstens 
ihrer eigenen Angabe nach, viel Geld mit und wollten zu Hause 
bleiben. Andere, und das waren die netteren, hatten noch nichts 
ertibrigt und gedachten wieder fortzufahren. Ein besonders frisch 
und offen aussehender, leidlich englisch sprechender Mann zeigte 
mir als seinen bisherigen Haupterfolg seine netten acht Kinder, die 
er einmal den GroBeltern vorftihren wollte. Die dazu gehorige 
Mutter, in billigen amerikanischen Kleidern, war allerdings ein 
katastrophaler Anblick. Besonders urn meine Unterhaltung be
mtiht (unter gewaltigem und unaufhorlichem Spucken) erwiesen 
sich ein paar junge Leute aus Brasilien. Die Konversation, ihrerseits 
in einem Gemisch von Hafenportugiesisch und J apanisch, meiner
seits einem Gemisch von Spanisch, Lateinisch und J apanisch gefiihrt, 
muB kostlich geklungen haben, aber war durchaus erfolgreich. Als 
der J tingling horte, daB ich Deutscher sei, fragte er: "Wissen Sie 
schon, daB Deutschland einen Krieg hatte?" (es war im Marz 1926), 
und auf meine Bej ahung lauernd: "Wissen Sie auch, daB es ein Krieg 
zwischen Japan und Deutschland war und Japan gewonnen hat?" 

Hier begegnete mir der in Anbetracht ihrer Geschichte immerhin 
doch bemerkenswerte japanische Patriotismus derRyukyuaner zum 

8* 
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ersten Male. Spater trat er mir ofters entgegen, wenn ich z. B. 
darauf aufmerksam gemacht wurde, ich mochte nicht vonRyukyu, 
sondern vom Regierungsbezirk Okinawa sprechen und auch nicht 
von Ryukyuanern, sondern einfach von J apanern. Der Grund ist 
natiirlich der, daB der Japaner fUr sie die hohere Kulturstufe be
deutet, der sie gleichberechtigt anzugehoren wiinschen. Am deut
lichsten trat das wohl zutage, als wir einmal das Haus eines wohl
habenden Shoyuhandlers ") besuchten, urn alte Sarasagewander, die 
die Familie aufbewahrte, zu besichtigen. Wir bat en die Frauen, die 
schonen bunt en Kleider anzuziehen und sie so photographieren zu 
diirfen. Die Frauen waren auch sofort dabei, als der hohe Herr des 
Hauses, der allerdings schon etwas Awamorischnaps genossen hatte, 
auf das energischste es verbot, mit der Begriindung, daB Leute, die 
die Photographie sahen, glauben konnten, sie liefen hier noch wie die 
Wilden in solchen Kleidern herum (die Gewander waren aus 
schwerer gelber Seide in der Sarasatechnik mit Blumenmustern ver
ziert; der moderne Kulturmensch, der solche Angst fUr seine Re
putation hatte, war im wesentlichen mit ein paar gestrickten baum
wollen en Unterhosen bekleidet). Schon diese kleinen Episoden zei
gen, daB das alte Ryukyu, "derSpiegel Altjapans" (SIMON), im 
Verschwinden begriffen ist. Die nivellierende Wirkung des ja
panischen N ationalstaats und der den Markt iiberschwemmenden In
dustrie werden dafUr sorgen, daB in wenigen J ahrzehnten Ryukyu 
nicht mehr von Siidjapan zu unterscheiden sein wird. Heute ist 
aber noch genug des Charakteristischen da, das den Besucher er
freut, wenn das Schiff durch die unglaublich enge und gefahrliche 
Einfahrt in den bescheidenen Hafen der Hauptstadt Nafa (Nawa) 
eingelaufen ist. 

2. Geschichte. 

Das, was die von der N atur mit anmutiger Landschaft und iippi
ger subtropischer Vegetation ausgestatteten Inseln fiir den Kenner 
Japans so interessant macht, ist die Tatsache, daB sich hier von 
uralter Zeit her noch anthropologisch wie kulturell die Wurze1n 
des jetzigen Japan erhalten haben. Zuverlassige Kenntnisse vom 
Ursprung dieses Volkchens besitzen wir nicht. Wenn ich die anthro
pologischen und ethnographischen Tatsachen in groBen Zusammen
hangen zu betrachten suche, so komme ich etwa zur folgenden Vor
stellung. In der vorgeschichtlichen Zeit waren diese Inseln ebenso 
wie die japanischen von dem Urvolk bewohnt, dessen letzte Reste, 
die Ainus, heute noch im nordlichsten Japan erhalten sind. DODER-

I) Shoyu = Bohnensauce. 
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LEIN bemerkte schon die ainuartige Korperbehaarung vieler Ryu
kyuaner, die ich auch bestatigen kann, und CHAMBERLAIN wie 
SIMON wiesen auf sprachliche und ethnographische Reste aus der 
Ainuzeit hin. Etwa zur Zeit des KONFUZIUS 1) wurde nun diese Ur
bevolkerung durch eine sudliche Einwanderung verdrangt, den 
Ahnen des heutigen japanischen Volkes. Dies waren malaiische 
Stamme, aber nicht die von den sudlichen Inseln kommenden "Wil
den", die Formosa okkupierten, sondern, wie ich aus verschiedenen 
Grunden glaube, die Stamme, die dama]s ganz Sudchina bewohnten, 
deren letzte Reste heute als Miaotse noch erhalten sind, und die 
von den vordringenden Chines en aus ihren W ohnsitzen vertrieben 
wurden. Diese kamen nach Ryukyu, Sudkorea und Siidjapan. Hier 
in Japan vermischten sie sich mit Ainus und mongolisch-tungu
sischen Einwanderern, so zu der merkwurdigen Mischung der 
japanischen Nation fiihrend. In Sudkorea wie auch auf den Ryu
K yu-Inseln scheinen sie sich, abgesehen von ein wenig Ainubei
mischung, relativ rein erhalten zu haben. Nati.irlich kamen spater 
noch mongolische Einmischungen von Nordkorea und China aus 
hinzu; im groBen ganzen durften aber die Ryukyuaner denkbar 
weitgehend uns die erste japanische Bevolkerung, das Yamatovo]k, 
demonstrieren, und dies erkHirt natii.rlich, warum hier in der insu
]aren A bgeschiedenheit sich so viele uralte Kulturzuge erhalten 
haben, die die Vorfahren der jetzigen Japaner besessen haben 
mussen. 

Diese alteste Geschichte der Inseln, wie auch die Japans, kann 
aber nur erschlossen werden, sie steht keineswegs auf sicheren 
FuBen; und das gilt fUr Ryukyu noch weit bis in die historische Zeit 
hinein. Wer sich fur die halb oder ganz mythologische Geschichte 
der Insel interessiert, nehme, wenn er kann, die eingeborenen oder 
japanischen Darstellungen, aus denen der alte SIEBOLD bereits Aus
zuge mitgeteilt hat. Wir lesen da, ganz wie in der japanischen 
Geschichte, von Gotterpaaren, die auf die Erde herabstiegen und 
ein Herrschergeschlecht erzeugten, von einer Herrscherfamilie, . die 
17000 Jahre regierte, von der Tochter eines Drachen, die Konigin 
wurde. Aber auch in der fruhen geschichtlichen Zeit sind die Be
richte nicht ganz klar, da dle chinesischen Annalen, aus denen 
sie stammen, Formosa als Luchu bezeichneten. Die nordlichen 
Inseln standen wohl schon im 7. Jahrhundert in einem Tribut
verhaltnis zu Japan, wahrend die eigentlichen Luchus regelmaBigen 
Verkehr mit China hatten. Diese Beziehungen sind zwar authen
tisch erst seit der Zeit der Mongolendynastie (Ende des 13· J ahr-

I) 6. Jahrh. vor Christi. 
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hunderts) bekannt. Es steht aber durch die einheimischen Annalen 
fest, daB zur Zeit der Sung-Dynastie (11.-13. Jahrhundert) das 
KonigsschloB in Schuri auf Okinawa abbrannte. Gerade wahrend 
meiner Anwesenheit machte dort Herr KAMAKURA Ausgrabungen, 
und ich sah selbst die Mengen von Scherben der edelsten Sung
seladongefaBe, die sich fanden, also in der Sungzeit von China ge
kommen sein muBten. 

In diese Zeit faUt auch eine Geschichte, die Abenteuer des 
Tametomo, von denen kein Mensch weiB, ob sie Wahrheit oder 
Dichtung sind. die aber dem Herzen eines jeden Japaners teuer ist. 
da Japans groBter Romanschriftsteller BAKIN sie in einer beriihmten 
Novelle verherrlicht hat. Weniger bekannt ist, daB der groBe 

Strandbild bei Nago, im Hintergrund der Katsuotake. 

Maler und Holzschneider HOKUSAI, wohl angeregt durch BAKIN, 
fur den er viel illustrierte, Holzschnitte von Ryukyu fertigte, ohne 
je dort gewesen zu sein. Dieser TAMETOMO, aus der MINAMOTO
Familie, hatte in den Kampfen mit der TAIRA-Familie, die eine wich
tige Rolle in der japanischen Geschichte jener Zeit spielen. auBer 
Landes fliehen mussen und kam nach den Ryu Kyu-Inseln. Hier 
heiratete er die Schwester des Fiirsten, die ihm den kiinftigen 
Herrscher SHUNTEN gebar. Nach einer Version kehrte er spater 
allein nach Japan zuriick, nach einet anderen beging er Selbst
mord. J edenfalls kann man heute noch eine reizend gelegene, von 
Felsen umrahmte kleine Bucht, den Wartehafen Machiminato, 
sehen, wo der Held auf seine Frau gewartet haben soIl; und im 
mittleren Teil der Insel, bei Unten, wo er nach der Uberlieferung 
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zuerst gelandet ist, hat man auf einem fichtenbestandenen Htigel, 
von dem man weit tiber die Halbinsel und vorgelagerten Inseln 
blickt, ein Denkmal zu seiner Ehre errichtet, ein geschmackloses 
Steinmonument offiziell japanischen Stils, dessen Inschrift (nach 
der japanischen Sitte, Inschriften von Denkmalem von bertihmten 
Mannem malen zu lassen) vom Sieger von Tsushima, Admiral TOGo, 
geschrieben ist, d. h. nach seiner Originalhandschrift in chinesischen 
Zeichen eingemeiBelt ist. DaB die Wahl hier gerade auf TOGO fiel, 
ist wohl kein Zufall. Denn das Denkmal fUr den vielleicht gar nicht 
existierenden HeIden solI doch wohl dokumentieren, daB Japan sich 
als uralten rechtmaBigen Besitzer der Inseln betrachtet, die es in 
Wirklichkeit erst 700 Jahre spater in die Hand bekam. 

Alte Mauern, Kiefern und Zykas bei Itoman. 

TAMETOMOS Sohn, SHUNTEN, ist wohl der erste historische Herr
scher der Inseln, die nach allerlei inneren Kampfen und Zerfall in 
mehrere Reiche schlieBlich unter dem Konig SHOSHIN zu Anfang des 
16. J ahrhunderts vereinigt wurden. Damit beginnt die seitdem un
unterbrochene Dynastie der SHO und die eigentliche historische Zeit 
der Inseln. 

1m 14- J ahrhundert stellten sich dann intime Beziehungen zu 
China her, chinesische Schrift und der Konfuzianismus kam nach 
den Inseln, junge Ryukyuaner wurden zur Erziehung nach China 
gesandt, regelmaBige Gesandtschaften gingen hin und her, und 
Tribut wurde gezahlt, bei der Gelegenheit aber auch lebhafter 
Handel getrieben. 1438 wurde dem Konig SHOHASHI offiziell der 
Titel SHO, der Ehrwtirdige, von den chinesischen Kaisem verliehen, 
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und noch heute tragen die N achkommen der Konigsfamilie den 
Namen SHOo Der Hohepunkt des Wohlstands des Inselreichs wurde 
endlich im Anfang des 16. J ahrhunderts unter Konig SHOSHIN er
reicht, der einen glanzvollen Hof fiihrte. Handelsschiffe fuhren bis 
nach Siidostasien und vermittelten auch den Handel zwischen Japan 
und China. 

Diese Herrlichkeit dauerte aber nicht lange. Ende des 16. J ahr
hunderts fiihrte der Taiko HIDEYOSHI I) seine beriichtigte Expedition 
nach Korea aus, die nach volliger Verwiistung des Landes mit 
einem Fiasko und seinem Tod endigte. Vorher hatte er den Konig 
von Luchu aufgefordert, seine Beziehungen zu China einzustellen. 

:Vlauer mit Fikusbaum in Nawa. 

Dieser aber hatte sogar China gewarnt und den Handelsverkehr 
mit Japan abgebrochen. Nach HIDEYOSHIS Tod bekriegte daher 
der Fiirst von Satsuma, der ja als nachster Nachbar und groBer 
Handelsherr der Geschadigte war, Luchu, eroberte die Haupt
stadt und brachte den Konig SHONEI gefangen nach Japan an 
den Hof des SHOGUN IYEYASU, des Begriinders des Tokugawa
shogunats. Nach zweijahriger Gefangenschaft wurde er frei
gelassen, muBte aber auf die nordlichen Inseln verzichten und 
von nun an Japan Tribut zahlen und einen japanischen Gesandten 
dauernd beherbergen. So zahlte von jetzt ab Luchu Tribut an 

I) Taiko = Reichsverweser, Marschall. 



Geschichte. 121 
---------~ - ~-------------

China und Japan, hatte die Kontrolleure von beiden auf dem Hals 
sitzen und fiihlte sich sichtlich ganz wohl dabei. Der Handel ging 
jetzt rege nach Japan, besonders zu den machtigen und hande1s
tiichtigen Fiirsten SHIMAZU von Satsuma; die geistigen Verbin
dungen der hoheren Kreise tendierten aber mehr nach China, der 
groBen geistigen Mutter des Ostens. Alles in allem scheint es Luchu 
in den folgenden J ahrhunderten sehr gut gegangen zu sein. Das 
Land entwickelte eine komplizierte Zivilverwaltung nach chine
sischem Muster, hatte aber kein Militar und auch keine Waffen. 
Der Ade1 beherrschte das Bauernvolk, aber sichtlich in sehr milder 
Form, und eingeborene wie eingefiihrte Kiinste bliihten. Die inneren 
Neigungen aber gingen mehr nach China als Japan, wohl wegen des 

Flul3landschaft bei Katena auf Okinawa. 

friedfertigen Charakters der Bevolkerung, die die prunkvollen 
chinesischen Gesandten, die in Lusthausern Verse schrieben, den 
anmaBenden japanischen Militars vorzogen. Noch im japanisch
chinesischen Krieg schrieb der Konig SHO einen Ergebenheitsbrief 
an den Kaiser von China. Er hatte aber die Zeichen der Zeit nicht 
richtig verstanden, und so kam das Ende, die Annexion durch 
Japan. CHAMBERLAIN schildert sie folgendermaBen: "Japan, von 
den westlichen Machten aus seiner langen Absperrung heraus
gezwungen, nahm mit einzigartiger Voraussicht die DARwINsche 
Taktik des Mimikryschutzes an. Es wurde se1bst zu einer west
lichen Macht oder wenigstens eine ausgezeichnete N achahmung 
einer. Dnd da, wie wir wissen, eine der Methoden, wie westliche 
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Machte ihre uberlegene Zivilisation zeigen, die ist, Land zu annek
tieren und nichts als vollige Unterwerfung der Annektierten zu 
dulden, so wurde 1872 den Gesandten von Luchu, die gekommen 
waren, dem Mikado · zu gratulieren, mitgeteilt, daB von jetzt ab 
das Kaiserliche Auswartige Amt Luchu regieren werde und daB der 
Konig sich als ein Glied des japanischen Ade1s betrachten solle." 
Die Beziehungen zu China wurden abgebrochen und schlieBlich der 
Konig als "Gast" der japanischen Regierung nach Tokyo gebracht, 
wo er als Marquis SHO lebte und sein Enkel noch lebt. Nur die Mit
glieder der anderen Linien der SHo-Familie durften als Barone SHO 
in Okinawa bleiben. 

Fluf31andschaft bei Katena. 

Damit endet die Luchu-Geschichte. Zu CHAMBERLAINS Zeit 
(Ende des 19. Jahrhunderts) gab es eine Unabhangigkeitspartei, 
kein Wahlrecht und keine Militardienstpflicht. Heute aber 1St 
Okinawa jedem anderen japanischen Bezirk vollig gleichgestellt, 
und die Bewohner betrachten sich als Japaner, was sie ja schlieBlich 
in letzter Linie auch wirklich sind. 

3. Landschaft und Vegetation. 

"Hingeworfenes Tauende" ist etwa die Bedeutung des Namens 
der Insel Okinawa und er gibt ganz gut die lange buchtige Gestalt 
des Eilandes wieder, wie es yom Meer aus erscheint. Von Japan her 
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kommend, fiihrt man einen halben Tag der Kiiste entlang, da der 
Haupthafenplatz Nawa fast an der Siidspitze gelegen ist und so 
kann man yom Schiff aus beobachten, daB der Norden ganz von 
steilen, kammartigen Bergziigen durchsetzt ist, die ailerdings kaum 
iiber 400 m Hohe erreichen. Da, wo etwa in der Mitte der Insel 
(s. Karte) die groBe Halbinsel nach Westen vorspringt, findet sich die 
hochste Erhebung, der Katsuotake, und etwas weiter siidlich, eben
fails auf einer Halbinsel vorspringend, der kuppelformige Onnatake. 
Dieser nordliche Inselteil besteht vorwiegend aus alten Sediment
gesteinen und ist nordlich von der groBen Halbinsel nur noch sparlich 
bewohnt und sehr arm. Ich selbst konnte in der mir zur Verfiigung 
stehenden Zeit nicht weiter nordlich vordringen, als bis zu dem kleinen 

·~lick liber die Bucht von Unten. 

Hafen U nten im Norden der groBen Halbinsel. Der siidliche Teil der 
Insel besteht aber fast ausschlieBlich aus einem alten Korallenriff, das 
der Landschaft ihren besonderen Charakter verleiht. Hiigeliges, in 
breite Tiiler und Tiilchen gegliedertes Geliinde, aus dem aUerorts die 
ausgewitterten Kliffs der Korailenbiinke herausragen und mit ihren 
blendend weiJ3en oder grauen Zacken scharfe Silhouetten gegen den 
Himmel schaffen. Das F ehlen des vulkanischen Charakters liiBt diese 
Landschaft ganz anders wirken als die eigentlich japanische Land
schaft, die so oft einen heroischen Hintergrundhinter die Lieblichkeit 
der kultivierten Ebenen und Tiiler steUt. Dies fiiUt hier im Siiden von 
Okinawa vollig weg, der vielleicht, wenn ein Vergleich gebraucht 
werden soil, ein wenig an die franzosische Provence erinnert. Aber 
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auch der gebirgige Mittelteil der Insel ist mehr lieblich als groB, trotz 
der Steilheit seiner Berge und der Tiefe der Schluchten. 

Dieser Eindruck wird noch verstarkt durch die Vegetation, die 
in ihrem Gemisch slidlicher und nordlicher Bestandteile unter Uber
wiegen der ersteren einen gar eigentlimlichen Eindruck macht. Drei 
Charakterbaume treten auf Wanderungen und Fahrten liber die 
Insel in den Vordergrund. Der eine ist eine richtige Kiefer, die alle 

Bergweg bei Katena. 

Hohen der Insel schmlickt und eine besondere einheimische Art 
bildet. In ihrer auBeren Erscheinung gleicht sie viel mehr der 
norddeutschen Fohre als der japanischen Kiefer, deren bizarre 
Formen, oft durch des Gartners Kunst verstarkt, einen der Haupt
bestandteile japanischer Landschaft, Gartenkunst wie Malerei, dar
stellt. Eigenartig wird aber das Bild fUr das nordische Auge, wenn 
das Kieferngeholz durchsetzt ist mit der anderen Charakterpflanze, 
der Cycas revoluta, jenem hochst ehrwlirdigen und dem Botaniker 
fUr das Verstandnis der Entwicklung der Pflanzenwelt so wichtigen 
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Uberbleibsel aus grauer Vorzeit, die dem Laien als palmenahnlich 
erscheint und deren harte Wedel noch bei uns unter dem falschen 
Namen Palmwedel den Totenkranzen die feierliche, kalte Wirkung 
verleihen (fruher wurden tatsachlich von Okinawa aus diese Zykas
wedel reichlich nach Deutschland verschifft). Diese Zykas ist nun 
uberall uber die ganze Insel verbreitet und erstreckt sich noch bis 
zur Sudspitze Japans, wo das naturliche Vorkommen seine Grenze 
hat. Aber als Gartenpflanze, auch in Gestalt der entzuckenden 
Zwergbaumchen, spielt sie noch in Japan eine gro13e Rolle. Fur die 
Bewohner von Luchu ist allerdings die Zykas mehr als eine bo
tanische Merkwurdigkeit. Der wie eine dicke Schlange gewundene 
Stamm bedeutet fUr sie namlich die eiserne Ration in Hungers
notzeiten. Denn das Innere des Stammes birgt ein starkehaltiges 
Mark, aus dem durch Zerreiben und Reinigen eine Art von Sago 
gewonnen wird, auf den die Bevolkerung in Notzeiten stets zuruck
griff und der der armen Bevolkerung des nordlichen Berglandes 
auch in normalen Zeit en als N ahrung dienen solI. 

Die dritte, aus sudlichen Landern eingefUhrte Charakterpflanze 
gehort allerdings weniger der freien Natur als den Wohnstatten der 
Menschen an. Es sind die gewaltigen Fikusbaume, die hier wie in 
Sudostasien in Dorfern und Hainen stehen und mit ihren phan
tastischen Stammen und bizarren Luftwurzeln so recht zum Bild 
der heiJ3en Zonen Asiens gehoren. 

Die gebirgigen Teile in der Mitte und wohl auch im Norden der 
Insel sind dicht mit Wald bestanden, den man wohl als Urwald be
zeichnen kann, da auGer Kohlern und Holzfallern wohl selten je
mand in ihn eindringt. Dichte Bestande von Kiefern wechseln 
ab mit immergrunen Eichen und anderen subtropischen Raumen, 
wie wilden Zitrusarten, die zum Teil eine nicht sehr bedeutende 
okonomische Bedeutung haben. Anders ist es auf den nordlichen 
Inseln des Archipels Oshima und Yakushima, die beruhmte Walder 
edelster Holzarten enthalten. 

4- Das Reisen auf der Inset 

Durch diese freundlichen Landschaften kann man heute ziem
lich bequem reisen, denn das reichliche Vorhandensein von Sand
stein und Korallenkalk hat es den Bewohnern schon von alters her 
ermoglicht, gute Verkehrsstra13en zu bauen, was man von dem 
eigentlichen Japan heute noch nicht sagen kann. An verschie
den en Stellen der Insel finden sich noch, meist von der alten 
Hauptstadt Schuri ausstrahlend, die alten wei13en harten Korallen
stra13en, auf beiden Seiten mit hohen Kiefern bepflanzt und so an 



126 Die Ryukyuinseln. 

die beruhmte Tokaido-StraBe Alt-Japans erinnernd, von wo jeden
falls das Vorbild stammt. Auf den wichtigsten Verbindungswegen 
sind diese StraBen jetzt genugend verbreitert, urn einen Automobil
verkehr (wenigstens fur Nichtnervenschwache) zu ermoglichen. Tat
sachlich gibt es jetzt schon 35 Fordwagen auf der Insel, alle vom 
altesten Modell, und von den eingeborenen Chauffeuren furchterlich 
zusammengefahren. Was sie leisten, ist erstaunlich. In der Regel 
werden in den Zweisitzer acht Person en geladen und dazu unglaub
liche Gepackmengen auf den Seiten und dem Kuhlerkasten fest
gebunden. So geht es in wilder Fahrt die steilen gewundenen 
StraBen uber die halbe Insel weg. Ein Vergnugen ist eine solche 
Fahrt, besonders fur den langbeinigen Europaer, gerade nicht. Aber 

Die Pfcrdebahn in Itoman. 

sie fiihrt zum Ziel. AuBerdem gibt es noch einen emzlgen groBen 
Wagen, der dem Gouverneur gehort und durch dessen Liebens
wurdigkeit auch mir ofters zur Verfugung stand. Trotzdem zog ich 
die rappeligen Fords vor, und zwar aus einem sehr merkwurdigen 
Grunde. Der groBe Wagen erscheint der ganzen Jugend der Insel 
sichtlich als etwas besonders Schones und Bewundernswertes, und 
das kommt darin zum Ausdruck, daB der allgemeine Wunsch be
steht, ihn zu beruhren. Wenn man durch ein Dorf .fahrt, sturzen 
nun die in phantastischen Zahlen herumlungernden Knirpse mit 
Halloh auf den Wagen und versuchen die Rader zu beruhren, ohne 
eine Ahnung von Gefahr. So schwebte ich immer in Todesangsten, 
wir mochten ein Kind oder gleich eine Schar uberfahren und war 
daher sehr zufrieden, als def Chauffeur erklarte, wir konnten den 
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Wagen nicht mehr haben, weil er ihn fUr den bevorstehenden Besuch 
eines kaiserlichen Prinzen reinigen mlisse (was er auch sehr notig 
hatte; Autos gehoren Zll den westlichen Einrichtungen, denen gegen
liber der Japaner den Begriff der Reinlichkeit nicht kennt). 

Eine etwas popularere Reisemethode ist der gute alte Pferde
omnibus. Er ist so niedrig, daD der Europaer unter seinem Dach 
kaum aufrecht sitzen kann, die Seitenbanke sind einander so nahe, 
daD der Europaer nur sit zen kann, d. h. seine Knie unterbringen 
kann, wenn er vier Platze belegt, und das Ein- und Aussteigen durch 
die fUr ein Kind zu schmale Tlir erfordert akrobatische Klinste. 
Trotzdem hat diese wohl von Japan eingefUhrte Beforderungs
methode - vor dem Krieg bin ich auch in abgelegenen Teilen Japans 
noch so gereist - sichtlich den Beifall der Bevolkerung; denn frlih 
und abends folgt auf den LandstraDen \Vagen auf Wagen, dagegen 
scheint die noch zur Zeit CHAMBERLAINS hauptsachlichste Reise
methode. das Reiten auf den fIinken Ponys, ganz zu verschwinden. 
Nur dreimal begegnete ich einem Reiter und stellte mit Vergnligen 
fest, daD er noch den schol;en pantoffelformigen Steigbligel der alten 
japanischen Ritter benutzte. 

Die Modernisierung des Verkehrs geht aber noch weiter: Es gibt 
eine Eisenbahn, d. h. ein Ding, das sich mit Dampfkraft bewegt und 
auf Schienen lauft, womit allerdings die Ahnlichkeit mit dem, was 
wir gewohnlich eine Eisenbahn nennen, erschopft ist. (Flir Un
kundige sei hinzugefligt, daD im eigentlichen Japan das Eisenbahn
wesen glanzend ist.) Wir wollen aber zur Entschuldigung doch an
flihren, daD das Bimmelbahnchen fUr die Beforderung von Zucker 
und Zuckerrohr gebaut ist und nur aus Gnade auch Menschen be
fordert. Wenn dies en dann, bei der wochentlich einmal wenigstens 
vorkommenden Entgleisung (auf einer Strecke von vielleicht 30km) 
etwas zustoDt, so haben sie es sich selbst zuzuschreiben. Eine drei
malige Reise mit dieser Einrichtung deckte jedenfalls alle meine 
Bedlirfnisse. Der Wahrheit die Ehre zu geben, muD aber zugefUgt 
werden, daD es in der Hauptstadt N aha und zwischen dieser und 
Schuri eine richtige normale elektrische StraDenbahn gibt. 

Wahrend der alte Tragstuhl, die Sanfte, in der Frauen mid Flirsten 
zu reisen pflegen, vollig verschwunden ist (in Japan begegnet man dem 
Kago noch im Gebirge), gibt es noch ein Relikt aus ziemlich neuer 
Zeit, das uns schnell vergessenden Westlandern schon der U rzei t anzu
gehoren scheint, namlich eine richtige Pferdebahn, die Nawa mit der 
slidlichen Fischerstadt Itoman verbindet. Das Witzblattbild, auf dem 
der Pferdebahnwagen vorn hochklappt, wenn hinten jemand ein
steigt, erlebt hier seine frohliche Auferstehung, und eine mehrstlindige 
F ahrt in diesem W agen ersetzt sicher rnehrere W ochen Heilgymn ;J<;ti.k. 
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5. Wirtschaft und Nahrung. 
Eine Wanderung oder Fahrt durch die liebliche Landschaft, be

sonders des nicht gebirgigen Stidteils der Insel, zeigt uns ein dicht 
bevolkertes Agrarland, in dem jeder FuBbreit des fruchtbaren 
Bodens angebaut ist. Das nahezu tiber das ganze Jahr weg gleich
miiBig warme Klima, die reiche Luftfeuchtigkeit und starke Be
sonnung erlauben es, eine groBe Menge subtropischer und tro
pischer Pflanzen zu ziehen, aber auch solche gemiiBigter Klimate, 
die meistens in 2 Jahren drei Ernten geben. Zwei Gewiichse sind es, 
von denen im wesentlichen die Existenz der Bevolkerung abhiingt, 
Zuckerrohr und stiBe Kartoffel, und diese beherrschen denn auch 
meistens das Landschaftsbild. Die stiBe Kartoffel (bekanntlich 
keine Kartoffel, sondern die verdickte Wurzel einer windenartigen 
Pflanze) ist fUr den Ryukyuaner das, was die Kartoffel und das 
Brot ftir den Norddeutschen oder der Reis fUr andere Ostasiaten 
ist, die tiigliche Grundnahrung, neben der alles andere nur Zusatz
speise ist. Wohl jede Familie auf dem "Lande - und auBer der 
Hafenstadt Nawa gibt es so ziemlich nur "Land", da die Bewohner 
der anderen kleinen Stiidte mindestens- nebenher auch Landwirt
schaft treiben - baut die stiDen Kartoffeln fUr den Hausbedarf. 
Diese wichtige Frucht ist, wie so vieles andere, von einem Einhei
mischen des 17. Jahrhunderts(?), dessen Grab man in Nawa noch 
zeigt, eingefUhrt, aus China gekommen und hat sich unter dem 
Namen Satsumaimo (imo = Kartoffel) von Ryukyu aus Stidjapan 
erobert. Auf Ryukyu kommt sie in unziihligen Sorten vor, die sich 
durch verschiedenen Grad der StiBigkeit, GroBe usw. auszeichnen, 
und sie werden stets gekocht wie unsere Kartoffeln in der Schale ge
nossen. So wie unsere Bauernkinder auf den DorfstraDen mit einer 
Brotstulle in der Hand herumstehen, so hier die Kinder mit einer 
langen roten, wie eine tote Ratte aussehenden stiDen Kartoffel. Das 
tiigliche Quantum eines Erwachsenen solI 5-10 Pfund sein, was 
eine recht gute Leistung darstellt. Dem europiiischen Reisenden. 
der in den japanischen Gasth6fen tagaus, tagein groDe Schtisseln 
trockenen Reises verzehrt, ist jedenfalls ein liindliches Mahl dieser 
Feldfrtichte eine sehr angenehme Abwechslung. In neuerer Zeit 
btirgert sich aber bei der Bevolkerung, besonders der stiidtischen, 
unter japanischem EinfluD der ReisgenuB sehr ein; und das zum 
N achteil der ohnehin prekiiren okonomischen Lage des Landes, 
da nur ein kleiner Bruchteil in oft dicht am Meeresstrand gelegenen 
Sumpffeldern erzeugt wird, das meiste aber importiert werden muB. 

Die andere Hauptfrucht, das Zuckerrohr, stellt, wie in Formosa, 
das hauptsiichlichste Exportprodukt dar, wenn es auch nur etwa 
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10 vH der formosanischen Produktion erreicht. Die allgemeine 
Situation fUr den Zucker ist aber hier ganz anders als in Formosa. 
Dort beherrschen die groBen Zuckerfabriken das von armen chine
sis chen Bauem kultivierte Land, und der Betrieb wird immer mehr 
und mehr zu der intensiven Wirtschaft des GroBbetriebs. In Ryukyu 
aber handelt es sich urn einen klein en und kleinsten Bauembetrieb. 
GroBe Zuckerplantagen sieht man kaum, sondem uberall ein
gesprengte Felder von bescheidener Ausdehnung, auf denen dann 
auch das Rohr lange nicht so gHinzend steht wie in Formosa. 

Dieser kleinbauerlichen Anbaumethode entspricht denn auch die 
seit Urzeiten unverandert gebliebene Verwertungsmethode. Es 

Primitive Zuckerfabrik in Okinawa. 

haben sich zwar ein paar untemehmende Zuckerfabriken auf der 
Insel niedergelassen, die mit den Methoden modemer Technik das 
Rohr verarbeiten. Ihre Existenz ist aber eine sehr unsichere, da sie 
nicht eine bestimmte Emte kontrollieren, sondem von den Bauem 
aufkaufen mussen. 1st der Zuckerpreis niedrig, dann geht es; steht 
er aber hoch, dann verarbeiten die Bauem das Rohr selbst. Wo sich 
solche Fabriken finden, z. B. bei Catena, ist das Land, wie in For
mosa, von Feldbahngleisen durchzogen, auf denen die hoch be
packten Wagelchen mit dem Rohr zur Fabrik rollen. Wahrend aber 
in Formosa der Buffel oder der chinesische Kuli das Zugtier ist, 
wird hier aIle Arbeit mit den nett en Ponys verrichtet, die auf den 
Inseln eine so groBe Rolle spielen. 

Goldschmidt, N eu-Japan. 9 
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Wie gesagt, sind diese Fabriken eine Ausnahme. In der Regel 
verarbeitet ein jeder Bauer sein eigenes Rohr in der allerprimitivsten 
Weise. Gleich bei den Feldern sind offene Scheunen aus Korallen
kalk oder auch nur Matten errichtet, in denen sich in primitiven 
Lehmafen die Siederei befindet. AuBen arbeitet ein von Pferden, 
manchmal auch von kleinen schwarzen koreanischen Stieren ge
drehter Gapel, der das Rohr, das auf Pferderiicken beigeschleppt 
wird, zerkleinert; dann wandert es in die Kessel und durch ein
faches Auslaugen und Eindampfen wird ein haBlicher schwarzer 
Zucker gewonnen. Dieses Produkt hat natiirlich keinen sehr hohen 
Preis und wird rrieist nach Japan exportiert, wo es zur Herstellung 

Sau auf Okinawa. 

billiger Sii13igkeiten dient, von denen die japanische Jugend un
glaubliche Mengen von friih bis spat vertilgt. Als Kuriosum sei 
erwahnt, daB die Zuekerfabriken ihr natiirlieh weiBes Produkt zum 
SchluB noch einmal gelblich bis braun farben. Der Grund ist der, 
daJ3 der nieht weiJ3e Zucker von Ryukyu in Japan geringere Steuer 
zahlt als das weiJ3e Produkt. Da kaum anzunehmen ist, daJ3 die 
gerissenenen japanischen Steuerbeamten den Trick, der uns ganz 
offen in der Fabrik gezeigt wurde, nicht kennen, so liegt wohl eine 
stillschweigende Vereinbarung im Interesse der sonst nicht kon
kurrenzfahigen armen Inseln VOL 

Immerhin ist heute schon die bauerliche Zuckerproduktion wie 
iiberhaupt der gesamte Feldbau in tiner wesentlich besseren Lage 
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als vor nicht langer Zeit (bis r896), als in Ryukyu noch ein auBerst 
merkwtirdiges kommunistisches Besitzsystem best and, das sogar 
jetzt noch auf einer der kleinen Inseln ·in Schwung sein solI. Es be
stand darin,daB das ganze Land Besitz der Gemeinden war; es 
wurde von den Ortsaltesten nach uralten Vorschriften in gleich 
groBe (unter Berticksichtigung der Lage) Parzellen eingeteilt, und 
jedes Individuum, Mann, Frau und Kind erhielt eine Parzelle. 
GroBe Familien hatten also entsprechend mehr Parzellen; Tochter, 
die heirateten, nahmen ihre Parzelle mit in die Ehe. Alle 6 Jahre 
aber wurde neu verteilt, so daB jeder ein anderes Sttick Land be
kam und niemand sich auf die Dauer tiber ungerechte Verteilung 

Schweinetransport in Nawa. Das Pony mit Nasenklemme. 

beklagen konnte. Die Folge davon war, daB der nur an das Nachste 
denkende Bauer in den letzten Jahren nichts mehr ftir sein Land tat, 
so daB das Land immer mehr in der Ertragsfahigkeit sank. Privat
eigentum gab es damals nur insofern, als neu urbar gemachtes oder 
am Meer aufgeftilltes Land dem gehorte, der diese Arbeit geleistet 
hatte. Bei Aufhebung dieses Systems durch die japanische Re
gierung wurde das Land an die Familien nach Kopfzahl verteilt, 
und es soIl sich auch seitdem kaum GroBbesitz gebildet haben. Das 
Land leidet aber jetzt noch an den Folgen dieses alten Systems. 

Neben den genannten spiel en andere Bodenfriichte keine wich
tige Rolle. AuBer Reis sieht man, wie in Japan, noch Gerste, Taro 
und viele Gemiise. Letztere mogen allerdings einmal spater helfen, 

9* 
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den Wohlstand des Landes zu bessern. Denn durch das gtinstige 
Klima ist Ryukyu imstande, schon im Winter Frtihgemtise _zu 
produzieren, das in den vielen Luxusgaststatten der japanischen 
GroBstadte gut en Markt finden wird. Man hat mit solchem Export 
auch schon angefangen, und der Dampfer, der uns nach Japan 
zurtickbrachte, hatte aile Decks mit Ballen voil Kohl geftillt; ob 
das dauernde Salzwasserbad durch die Sturzwellen allerdings die 
Qualitat des Frtihkohls verbesserte, weiB ich nicht. 

Zweifellos ki:innte im Interesse der arm en Bevi:ilkerung, die vor
ztigliche Ackerbauer sind, und deren patriarchalisches System sich 
gut zur Produktion von Spezialitaten eignet, etwas getan werden. 
Noch gibt es keinen Obstbau, der in dies em Klima und Boden vor
ztiglich gelingen mtiBte. Merkwtirdigerweise fehlt auch fast voll
standig der Tee in einem Land, in dem mehr Tee getrunken wird, 
als sonstwo auf derWelt. Japaner und Chinesen sind ja groBe Tee
trinker, und ich dachte immer, daB ihre Leistungen nicht tiber
boten werden konnen. Aber die Ryukyuaner sind ihnen tiberlegen. 
Denn hier trinkt das ganze Volk, groB und klein, arm und reich, von 
frtih bis abends unaufhorlich Tee. Kein Beamter arbeitet, ohne 
standigTee zu trinken -- nicht haufig, wie in Japan und China, son
dern ununterbrochen -, der Bauer auf dem Feld und der Arbeiter 
bei jeder Arbeit trinken Tee. Es scheint mir, daB das irgendwie 
mit dem Klima zu tun hat, vielleicht den in der Luft herumfliegen
den mikroskopischen Kalknadeln der Korallen, denn ich selbst, der 
ich gewohnlich selbst zu den Mahlzeiten nichts trinke, hatte das 
gleiche unersattliche Trinkbedtirfnis und schwang die Teetasse von 
frtih bis nachts. Die Einheimischen schatzen dabei nicht besonders 
den grtinen japanischen Tee, sondern ziehen den duftenden chinesi
schen Bltitentee der Provinz Fukien vor, der in der Tat kostlich ist. 
Es erscheint kaum glaublich, daB wir im Gebirge bei Nago in einer 
einsamen Kohlerhtitte von dem allein dort hausenden J ungen mit 
ki:istlichstem chinesischem Bltitentee bewirtet wurden, dessen Ein
fuhr in ein Land, das mtihelos seinen Bedarf selbst pflanzen konnte, 
nattirlich hochst unokonomisch ist. 

Die J apaner haben zahlreiche landwirtschaftliche Versuchs
stationen und Schulen errichtet. In einer solchen war ich zur feier
lichen AbschluBfeier eingeladen und konnte mich von dem gut en 
Geist, der in der Schule herrschte, tiberzeugen. Aber das Ungliick 
ist, daB hier wie in Japan ein Junge, der eine solche Schule durch
macht, niemals nachher in die landwirtschaftliche Praxis geht und 
das Gelernte zur Rebung seines Landes verwertet. Er strebt viel
mehr ausschlieBlich danach, Beamter oder Lehrer zu werden und 
das Reer des halbakademischen Proletariats zu vermehren, an dem 
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Japan krankt; teils als Folge des groBen Bildungshungers der Be
volkerung, teils aber auch infolge der Vorstellung, daB der Besitz 
eines Ranges in der Beamtenkaste, sei es auch eines niedrigen, etwas 
hochst Erstrebenswertes sei. 

1st die siiBe Kartoffel die Charakterpflanze· der ryukyuanischen 
Wirtschaft, so ist das Schwein das Charaktertier; jenes komische 
schwarze, langgestreckte, hohlriickige und hangebauchige, chine
sische Schwein, dem auch unsere Schweinezucht (durch Kreuzung 

Schweinekofen mit Zubeh6r in einer Brauerei in Schuri. 

im 18. Jahrhundert) ihr Wichtigstes, den Fettwuchs, verdankt. 
Auch hier zeigt Ryukyu das Uberwiegen des chinesischen Ein
flusses, denn Haustiere und FleischgenuB sind ja in Japan erst Ein
fiihrungen neuesten Datums. Die Rolle des Schweins in der Wirt
schaft von Ryukyu ist eine auBerordentliche. Es gibt keine noch so 
armliche Hiitte, aber auch keinen Palast ohne Schweinekofen. Zu 
einer jeden besseren Mahlzeit gehoren mehrere Schweinefleisch
gerichte, und selbst der einfache Mann bereitet seine saure Bohnen
suppe, die er taglich zu den siiBen Kartoffeln iBt, mit etwas Speck zu. 
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Zu allen festlichen Gelegenheiten wird aber ein Schwein geschlachtet 
und das eingesalzene Fleisch allmahlich verbraucht. 

Es ist klar, daB ein so wichtiges Tier entsprechend gut behandelt 
wird, und so mutet man den edlen Tieren nie zu, zu FuBe zu gehen. 
Das liebliche europaische Bild des Bauern, der sein Schwein zu 
Markte treibt, existiert hier nicht. Ein groBes Schwein wird zu 
einem Biindel zusammengebunden und an einer Tragstange hangend 
auf den Schultern zweier Manner transportiert. Kleine Schweinchen 
werden zusammengeschniirt auf den Riicken gelegt, mit einer Schicht 
Zuckerrohrblatter bedeckt und so je eines an jedes Ende einer Trag
stange gehangt und von einem Mann auf der Schulter getragen. 
Ferkelchen aber reisen von Frauen in einem flachen Korb auf dem 
Kopfe getragen. MehrereSchweine, diezusammen transportiert wer
den sollen, werden zusammengeschniirt auf die langen zweiradrigen 
Satsumakarren gelegt und vom Pony in die Stadt gezogen. Ein 
zu FuB gehendes Schwein gibt es also nicht. 

Mit dem Markttag ist nun aber die Rolle des grunzenden Borsten
tiers nicht erschopft. Sein Dasein hat noch eine andere hochst 
merkwiirdige Bedeutung und die hangt zusammen mit etwas, wo
von der Reisende in fernen Landern trotz seiner Wichtigkeit ge
wohnlich nicht spricht. Urn es kurz zu machen, es handelt sich urn 
den Ort, den der Kaiser zu FuB aufsucht, und seine Erwahnung 
moge damit entschuldigt werden, daB hier in Ryukyu damit eine 
landwirtschaftliche, eine volkshygienische, eine kunstgeschichtliche 
und eine ethnographische Bedeutung verbunden sind. 

Urn mit der letzten zu beginnen, so ist die urspriingliche Form, 
in der malaiische Rassen das vorliegende Problem zu 16sen pflegten, 
die, daB in ihrer Pfahlbauwohnung iiber dem Wasser ein Loch im 
Boden angebracht wurde. In dies em Punkte wie im gesamten 
Hausbau haben die J apaner die Sitten des malaiischen Bestandteils 
ihrer Vorfahren iibernommen, und im alten Japan fand sich noch 
die Einrichtung iiber dem Wasser (es scheint sogar noch neuerdings 
Anhanger des malaiischen Systems zu geben, denn auf dem Prunk
dampfer, der mich nach Ryukyu brachte, fand sich in der 1. Klasse 
die malaiische Einrichtung hinten am Heck des Schiffes, direkt iiber 
der Schraube angebracht, eine Einrichtung, die bei Sturm vom 
Besucher akrobatische Leistungen erforderte). Spater lernte man 
dann den Wert memchlicher Exkremente als Diingemittel kennen 
und fing den kostbaren Stoff bei sonst unveranderter Einrich
tung in Gruben auf. Wie jeder Japanreisende weiB, der im Friih
jahr einmal durch das Land wanderte oder der selbst in den 
StraBen der Hauptstadt gezwungen war, hinter einer Kolonne der 
mit Kiibeln beladenen Ochsenkarren (dem Kanalisationsersatz) 
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zu marschieren, ist dies bis zum heutigen Tag die Dungemethode 
geblieben. 

Ob es ein Mangel an malaiischem Blut ist oder der EinfluB der 
chinesischen Kultur, jedenfalls kennen die Ryukyuaner diese Dunge
methode nicht. Ihre Kanalisationsmethode ist deshalb auch eine 
andere, und die Rolle der Kubel wird von dem Schwein uber
nommen. Hoeh und niedrig muss en sich in den Schweinestall be
geben, wo neb en dem Kofen ein unbedecktes PHitzchen im Freien 

Bunde! getrockneter Seeschlangen im Kramladen (links oben). 

ihrer harrt, und durch ein gemauertes Loch, das sich in eine Rinne 
fortsetzt, gelangen die Verdauungsendprodukte, die ja viel unaus
genutztes Nahrmaterial enthalten, zu den Schweinen, urn nochmals 
ausgenutzt zu werden. Als die guten Leute auf dem Lande fur 
japanische Beamte Hauser bauen muBten und auch einen japani
schen Benjo konstruieren sollten, erklarten sie das fUr eine un
erhorte - Schweinerei! Andere Lander, andere Sitten! 

So folgt denn aus dieser Methode der Schweinezucht, daB die 
Felder mit Bohnenkuchen, dem wertvollen Ausfuhrprodukt der 
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Mandschurei und mit Rinder- und Ziegendung gedungt werden 
mussen. Es folgt aber auch daraus die sehr wichtige Tatsache, daB 
es im Gegensatz zu Japan kaum Typhus gibt, dessen Erreger ja 
dort mit dem Dung auf die Gemuse gelangt. Weniger naheliegend 
aber ist die kunstgeschichtliche Seite dieser Angelegenheit. 1m 
alten China, zur Zeit der Han-Dynastie (die ersten J ahrhunderte vor 
und nach Christ us) legte man den Toten ins Grab Nachbildungen 
von Hausern, Herden, Geratschaften und dabei auch von den sicht
lich sehr wichtigen Schweinekofen. Diese aber haben sebr oft einen 
hauschenartigen Anbau, der durch ein Loch mit dem Kofen ver
bunden ist. Die Herren Kunstgelehrten haben dies fUr einen Korn
speicher erklart und allerlei uber seine Form spekuliert. Eine Wan
derung durch Ryukyu mochte sie vielleicht eines besseren belehren. 

Von einer so vielseitigen Bedeutung wie das Schwein sind die 
ubrigen Haustiere nicht. Rinder werden hauptsachlich zum Export 
und als Arbeitstiere im Norden gezuchtet. Aus Mangel an Weide 
werden sie mit Zuckerrohrabfallen und auch suBen Kartoffeln ge
futtert. In auffallend groBer Zahl findet sich auBerdem eine unter
setzte Ziege, deren Milch get run ken wird und deren Fleisch als 
KraftigungsmiUel fur Kranke gilt. 

Da wir nun gerade bei der Ernahrung sind, so sei ein gar merk
wurdiges Gericht erwahnt, das hier auf den Inseln zu Hause ist, 
namlich Giftschlangen. Die Inseln beherbergen einmal die sehr ge
fUrchtete Habu (Trimerosurus), eine recht groBe, furchtbar giftige 
Schlange, die auBerdem sehr aggressiv und deren Gift todlich ist. 
Noch vor gar nicht sehr langer Zeit war sie so haufig, daB man ihr 
in den Garten der Stadt begegnete. Durch die MaBnahmen der 
japanischen Regierung, namlich Kopfpramien und EinfUhrung des 
Schlangen fressenden Mungo, hat ihre Zahl so abgenommen, daB 
Schlangenbisse relativ selten geworden sind. In der Hauptstadt 
findet sich ein Institut, in dem standig aus den Drusen von etwa 
roo Habus, denen wochentlich das Gift ausgepreBt wird, das 
kristallinische Gift gewonnen wird, aus dem man in Tokyo ein Serum 
bereitet, das rechtzeitig Behandelte immer rettet. Dieses Serum 
findet sich stets in allen groBeren Orten der Insel. Die Habu abel' 
gilt bei den Einheimischen als besonderer Leckel'bissen, dem auch 
Heilkrafte innewohnen. Sie ist abel' jetzt selten auf dem Markte. 
(Auch in Alt-Japan werden in der Provinz Shin shu Schlangen ge
gessen, aber keine Giftschlangen.) 

Eine andere sehr beliebte Giftschlange ist die giftige Seeschlange 
Laticauda semifasciata, Lt., el'abu unagi (Aal von der Insel Erabu) 
genannt. Diese scheint in Massen gefangen zu werden und wird fUr 
den Gebrauch getl'ocknet. Ubel'all sieht man auf den Markten und 
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in Lebensmittelgeschaften die Blindel dieser eklig aussehenden 
schwarzen Stocke hangen. Zur Zubereitung werden Stlicke ein
geweicht und zusammen mit fettem Schweinefleisch zu einem 
Ragout gekocht, das ich mir auch vorsetzen lieB. Das Ragout ist 
gut, wenn man die Schlangenstlicke stehen laBt. Denn diese 
schmecken etwa so, wie ich mir altes Sohlenleder vorstelle. Es ge
lang mir librigens nicht festzustellen, ob dies Gericht nur als gesund 
gilt oder ob es auch den Einheimischen gut schmeckt. Letzteres 
sollte man wohl erwarten, denn ich habe den Eindruck, daB die 
Insulaner trotz ihrer Armut groBe Feinschmecker sind. In ihrer 
Kliche haben sie sich mehr der fetten und raffinierten chinesischen 
Kiiche ohne deren Exzentrizitaten (Schwalbennester, Haifischflossen, 
faule Eier) angeschlossen und ein groBes Festessen in Nawa oder 
Shuri ist gar nicht zu verachten. Die Speisenfolge eines solchen, 
durch die ich mich auch durcharbeiten muBte, war: Ragout von 
Eiern, Pilzen, Schweinefleisch, Gemlisen und Seequallen; Suppe mit 
Pilzen und geschnittenen Schweinedarmen; Hiihnersuppe mit ge
kochtem Speck und Seeschlange; gekochte Schweinerippen mit 
Miso (Bohnentreber) und Schwarzwurzeln; Tofu (Bohnenquark) mit 
Erdnlissen versetzt; Schweinefleisch mit Tofuresten, N ostokalgen, 
Pilzen und Fischpudding; Spinat mit Gommasamen; Taro (eine 
Wurzel) verzuckert; Schweinsohren und Schweineleber mit Senf; 
gebackene Fische; Gemlisereis mit Suppe und Schweinefleisch. Es 
spricht librigens fUr die Leistungsfahigkeit der klein en Leute, daB 
am SchluB dieses bescheidenen Imbisses einer der Teilnehmer noch 
zwei groBe Schlisseln des letzten ausgiebigen Ganges vertilgte. 

DaB Leute, die so viel fettes Schweinefleisch verzehren, auch 
etwas dazu trinken miissen, ist klar. Tatsachlich gibt es. in Ryukyu 
ein Nationalgetrank, das die gleiche Rolle im Leben der Nation 
spielt, wie das Bier in Bayern; der Awamori. (Der Name bedeutet 
Schaumliberlaufen; das kommt daher, daB die alte Methode, den 
Alkoholgehalt zu bestimmen, die war, daB der Schnaps liber Beu
telchen mit gerosteter Hirse gegossen wird. An dem MaB des sich 
bildenden Schaums schatzte man den Alkoholgrad.) Dieser Awa
mori ist ein Reisschnaps, der aber dem japanischen Sake sehr un
ahnlich ist und auch nicht dem chines is chen Samschu entspricht. 
Er ist sehr stark, wird aber meist verdlinnt getrunken, und zwar 
nicht warm wie Sake, sondern kalt. Der Geschmack hat etwas Merk
wlirdiges, gleichzeitig Faszinierendes und AbstoBendes (gewohnlich 
siegt die erstere Wirkung). Die Bereitung des Awamori ist eine der 
wichtigsten Hauptindustrien der Insel, die traditionell in gewissen 
Familien getrieben wird. Der Hauptsitz ist in der alten Konigsstadt 
Schuri (auch in anderen Beziehungen das Mlinchen von Ryukyu), wo 
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ein ganzes Stadtviertel an jedem Haus den ominosen Schornstein 
zeigt. Eine solche Brauerei ist herzlich primitiv, muB aber ein gutes 
Geschaft sein, da die zugehorigen W ohnhauser zu den schonsten ge
horen, die wir auf der Insel sahen. In einem Raume der Brauerei wird 
der importierte Bruchreis, der ailein der Awamoribrennerei dient, 
eingeweicht. Dann kommt er, auf Matten ausgebreitet, in einen nie
deren warmen Raum, wo ihm der besondere Pilz zugesetzt wird, der 
die Reisstarke verzuckert. Dann wird er mit Hefe in groBen irdenen 
Kriigen mit Wasser zur Vergarung angesetzt. Die Kriige stehen in 
Reih und Glied unter einem Mattendach, das den Raum kiihl halten 
soil. 1st die Garung fertig, dann folgt eine Destillation in etwas 
moderneren Apparaten. Frisch bereiteter Awamori hat noch kein 
sehr feines Aroma, das aber mit dem Alter sich verbessert. So spielt 
alter Awamori die gleiche Rolle wie alter Wein bei uns, nur daB in 
dem ]angsam lebenden Osten der Begriff Alter etwas verschieden 
ist. Hundertjahriges Getrank wurde uns als einigermaBen alt ge
schenkt; im Hause der SHO, der Nachkommen des alten Konigs
geschlechts, aber kredenzte man uns 300jahrigen Awamori, aller
dings aus fingerhutgroBen Schalchen und mit Betonung der Weihe 
des Augenblicks. 

6. Wohnung. 
Zeigt sich nahezu in allen Lebensgewohnheiten der Ryukyuaner 

der gleichzeitige EinfluB japanischer und chinesischer Sitte und 
dazu noch die Reste aus uralter Vorzeit, so trifft dies auch fUr die 
Wohnweise zu. Natiirlich spielt bei dieser auch das Klima eine 
Rolle. Aber wie wenig dieses bei Volkern, die ihre Wohnsitze ge
wechselt haben, entscheidend ist, zeigt ja das Beispiel der Japaner, 
die im kaltesten Norden des Landes in ihren undichten unheizbaren 
Hausern leben, deren Bauweise sie wohl von ihren malaiischen 
Altvordern iibernommen haben. Wenn man von den in der Haupt
stadt zu findenden rein japanischen Hausern und der neuesten Ein
fUhrung aus Japan, namlich dem Bunkahaus, absieht (Bunkahaus 
= Kulturhaus, wie der kostliche japanische Ausdruck fUr eine 
barbarische Form europaisch-amerikanischen Baustils lautet), so 
gibt es im wesentlichen nur zwei Haustypen, die man als die Hiitte 
und das Haus bezeichnen kann. Die Hiitte beherbergt so ziemlich 
die ganze Agrar- und Fischerbevolkerung und unterscheidet sich 
nur sehr wenig von einer malaiischen Hiitte. Auf einem Pfahlrost 
steht ein Holzgestell, das mit einem Strohdach gedeckt ist. Die 
Wande bestehen in einfacheren Gebauden aus geflochtenen Matten, in 
besseren Hiitten aus Holz oder Lehm oder auch aus aufeinander ge
schichteten Korallenblocken. Derrohe Bretterbodenist giinstigenfalls 
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mit diinnen Strohmatten gedeckt. 1m Hintergrund findet sich eine 
offene Feuerstelle und der nie fehlende Ahnenaltar (siehe spater). 
Etwas groBere Uppigkeit verrat sich in einer Zweiteilung des Rau
meso 1m merkwiirdigsten Gegensatz zu diesem erbarmlichen Haus 
steht oft seine Einzaunung mit gewaltigen Mauern, die einen Palast 
beschiitzen konnten. Oft findet sich allerdings die aus groBen 
KorallenblOcken getiirmte Mauer nur nach der StraBe zu, und das 
Eingangstor besteht einfach in einer Unterbrechung der Mauer. 
Hinter dieser Unterbrechung steht dann nochmals eine kurze Mauer, 
bei armen Hiitten nur durch eine aufgehangte Matte ersetzt, die den 
Blick in den Hof verwehrt. Man geht wohl in der Annahme nicht 

Tor eines besseren Hauses in Nawa mit Geistermauer. 

fehl, daB dies die alte chinesische Geistermauer ist, die den bosen 
Geistern den Eingang ins Haus verwehrt, deren beriihmtestes Bei
spiel die mit kostlichen Majoliken der Ming-Zeit bedeckte Mauer 
im Pekinger Winterpalast ist. Urn die Wohnhiitte herum aber 
liegen die primitiven Fruchtspeicher, Stalle fiir Pferd und Rindvieh, 
d. h. Holzgestelle mit einem Strohdach und der aus Korallenblocken 
gemauerte Schweinekofen. 1m AnschluB an die Frontmauer schlieBt 
haufig eine dicke Bambushecke das Grundstiick ein, auf dem noch 
einige Bananen, ein paar bliihende Hibiskusstraucher und oft auch 
ein gewaltiger, knorriger Fikusbaum stehen mag. Wenn, wie haufig, 
die Mauern noch Agaven und Kakteen tragen, so wird man mir 
glauben, daB eine solche Gruppe von Gehoften ein iiberaus male
risches Bild ergeben. 
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Die besseren Hauser, deren es auf dem Lande nur wenige glbt, 
die man vielmehr am charakteristischsten und unverfalschtesten in 
der alten Konigsstadt Schuri findet, sollen den Stil Alt-Japans in der 
Kamakuraperiode (12. Jahrhundert) bewahrt haben (nach Angaben 
japanischerKenner). Das oft sehr stattliche Haus hatimmernurein 
Stockwerk und in dies em immer nur zwei Raume, ein Schlafzimmer 
und ein Empfangszimmer. Die Hauser verschiedener Qualitat 
unterscheiden sich nur durch die GroGe der Raume und die Kostbar
keit des verwendeten Holzes. Die schonsten Hauser fand ich bei 
Awamoribrauern (abgesehen von der Konigsfamilie), mit denen sich 
nur einzelne alte Hauser ehemaliger kleiner Flirstenfamilien, in 

Vorgartchen eines Brauers in Schuri. 

denen wir empfangen wurden, vergleichen konnten. Das weit vor
springende Dach wird von holzernen Saulen getragen, so urn die 
Zimmer herum eine sehr breite luftige Galerie bedeckend. Die Zimmer 
sind mit japanischen Tatami (Strohmatratzen) belegt, was wohl 
eine neuere Einflihrung ist. 1m Gegensatz zu Japan waren aber diese 
auch in besseren Hausem schmutzig. Der Hintergrund des Emp
fangsraumes ist ahnlich wie im japanischen Haus erhaben und durch 
cine Saule in zwei Teile geteilt. Die eine Halfte ist wie im japa
nischen Haus, die Tokonoma, die Nische, in der ein Rollbild hangt 
und eine Blumenvase steht, die andere Halfte aber, die in Japan 
von Schrankchen und Etageren eingenommen ist, enthalt hier stets 
den Ahnenaltar, den wir spater bei Besprechung der Religion be-
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schreiben wollen. Nur einmal, in dem sehr ehrwurdigen Haus des 
ehemaligen Fursten URAZOE UDON sah ich den AhnenaItar fast die 
ganze Hinterwand des Zimmers einnehmen und fur gewohnlich 
durch ein paar Schiebeturen abgeschlossen. 

In besseren Hausern findet sich vor dem Haus ein Gartchen, 
dessen Anlage auch ein Zwischending zwischen japanischem und 
chinesischem Gartenstil darstellt. Nach der StraBe zu findet sich 
aber die unentbehrliche Riesenmauer. Der Einga"ng ist dann ein 

Dachkonstruktion in Nawa mit Dachreiter. 

aItjapanisches Tor mit Dach, durch das man nun wieder zur Geister
mauer kommt. Diese ist aber manchmal von einem Tor durch
brochen, das von Pfosten eingefaBt ist, die oft nach Art der schin
toistischen Torii gefugt sind. Dies Tor wird aber nur bei feierlichsten 
Gelegenheiten benutzt, und ich muBte es als groBe Ehre betrachten, 
als es in einem Hause in I toman fur mich geoffnet wurde. Der ge
wohnliche Eingang ist vielmehr immer links von der Geister
mauer, in besseren Hausern auch durch ein besonderes Tor. Hinter 
diesem altjapanischen Wohnhaus liegen dann die Wirtschafts
gebaude, die meist in chinesischem Stil gehalten sind und nach 
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chinesischer Sitte auf eine Reihe von gemauerten Hofen verteilt 
sind, die dem Besucher den Einblick in das Privatleben der Familie 
verschlieBen. 

Eine besondere Bemerkung verdi en en die Dacher von Ryukyu, 
die mir trotz al1gemeiner Ahnlichkeit mit dem japanischen und 
chinesischen Dach von ihnen verschieden zu sein scheinen. Ab
gesehen von den armlichen Strohdachern der Bauernbevolkerung, 
die bei Taifun durch ubergeworfene Netze vor dem Davonfliegen 
geschutzt werden mussen, sind die Ziegeldacher Ryukyus ganz un
glaublich massiv. Der First und die Rippen des Daches sind mit 
groBen Hohlziegeln gedeckt, die mit Erde und Mortel ausgefullt sind, 

MitZykaswedeln gedeck-tes Haus bei Unten. Vorn cine primitive Geistermauer. 

und aile Ziegel sind durch eine dicke Zementschicht verbunden. 
In Kagoshima kann man zwar auch etwas Ahnliches sehen, aber 
lange nicht solche gewaltige Massivitat des Daches, die in keinem 
Verhaltnis zu dem darunter geschutzten Hause steht. Man geht 
wohl nicht fehl, den Taifun fUr diese Dachkonstruktion verant
wortlich zu machen, die das typische Taifunbild Japans, die durch 
die Luft wirbelnden Dachziegel, unmoglich macht. 

Noch eine Besonderheit besitzt das Ryukyudach alter Hauser 
in einer ungewohnlichen Art von Dachreitern, die ich sonst nirgends 
in Ostasien gesehen habe. In China ist ja bekanntlich der Dachreiter, 
Drachen, Untiere, I<.itter und Heilige darstellend, in alter Zeit etwas 
ganz Gewohnliches gewesen und viele dieser glasierten Figuren sind 
groBe hochgeschatzte Kunstwerke. Sie sitzen, wie ihr Name besagt, 
stets auf dem First oder den Rippen des Daches, oft in ganzen 
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Prozessionen. Der Ryukyudachreiter ist aber stets nur in der Ein
zahl vorhanden. Er stellt immer einen Fohund (Shishi, Lowe) dar, 
bald sitzend, bald liegend, bald auch nur als Kopf dargestellt und 
findet sich in der Mitte des Daches unterhalb des Firstes auf 
einer Seite und bellt als treuer Beschiitzer von hier aus die bosen 
Geister an. 

DaB in dem Lande der Taifune ein gutes Dach iiber dem Kopfe 
wichtig ist, versteht sich von selbst. DaB aber der Steuerfiskus den 
Schutz des Hauses fUr einen Luxus halt, ist erstaunlich. Besitzer 
von Ziegeldachern miissen namlich eine hohere Steuer zahlen, als 
Besitzer von Strohdachern, weshalb in landlichen Bezirken das 
Ziegeldach kaum vorkommt. DafUr findet man, vielleicht als Me
thode der Steuerflucht, den vorspringenden Rand des Daches mit 
schweren Ziegeln gedeckt, gleichzeitig aber den First mit Stroh. 
Eine ganz neue Erfindung hatte aber ein Bauer in Unten im Norden 
gemacht, der sichtlich, als er sein Haus baute, kein Stroh hatte. 
So deckte er das Dach mit dem Schmuck der Totenkranze, den 
Zykaswedeln und erzielte zweifellos einen einzigartigen Effekt. 

7. Graber und T otengebrauche. 

Schon vom Meere aus, wenn das Schiff sich der Kiiste von Oki
nawa nahert, erblickt man allenthalben an den Hangen der Ko
rallenriffs weiBe gemauerte Behausungen von eigenartiger Form. 
Das sind die letzten Ruhestatten der Toten, die iiberall auf den 
Inseln das Landschaftsbild beherrschen und eine der eigenartigsten 
Merkwiirdigkeiten der Insel darstellen, denen kaum etwas .Ahn
liches anderwarts zur Seite zu stellen ist. Dem Ryukyuaner ist es 
wichtiger, wie er nach dem Tode wohnt als wahrend des Lebens, und 
so baut er sich, wenn er zu Geld kommt, zunachst einmal ein schones 
Grab. Wir fragten einmal einen Steinmetz, der gerade an einem 
Grab mittlerer Qualitat arbeitete, nach den Kosten und er gab 
7000 Yen, fast 15000 Mark an, eine Summe, die fUr ein so armes 
Land, in dem es nicht einen einzigen wirklich reichen Mann gibt, 
als ungeheuerlich bezeichnet werden muB. Natiirlich ist die Sorge 
fUr die Toten ein Teil des Ahnenkults und sowohl von China als auch 
den malaiischen Vorfahren iibernommen. Aber die Sitten, zu denen 
sie hier fiihrte, sind hochst eigenartige. Das Merkwiirdige dabei ist 
aber, daB es trotzdem den Grabern gegeniiber keine Pietat gibt. 
Wie oft sahen wir Kinder auf den Grabern herumturnen oder Er
wachsene ihre Wasche aufhangen. Leute die Geld brauchen und 
ein gutes Grab besitzen, verkaufen es an einen Gliicklicheren und 
bringen ihre Urnen zu einer einfacheren Grabstatte. 
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Klippe mit Graberfeld bei Nawa. 

Die Begrabnisbrauche sind nach dem Bericht der Einheimischen 
die: die Leiche wird bekleidet und mit zugedecktem Gesicht in einen 
einfachen Holzsarg gelegt und ihr mitgegeben ein Fujo genanntes 
Brokatbeutelchen mit Tabak, eine Dtite (chindenbukuro) mit den 
abgeschnittenen Nageln, ein Weinschalchen und ein Teeschalchen. 

Graburnen (hinten) und Nachtgeschirre (links vorn) in Nawa. 
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Grottengraber bei Nawa. 

Das Begrabnis soIl meist ohne jeden Priester stattfinden. Der einzige 
Zug, den ich sah, war aber, wohl unter japanischem EinfluB, von 
buddhistischen Priestern geleitet, und zeigte als einzige Besonder
heit, daB aIle Frauen Kopf und Oberkorper in einer Art von Sacken 
verhullt hatten. Der Sarg wird in die gemauerte Grabkammer ge
schoben und daneben die Holzpantoffeln des Verstorbenen gestellt 

Graber vom Haustypus in Nawa. 
Goldschmidt) Neu-Japan. 10 
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Letzteres diirfte aber auch eine neuere Sitte sein, da man friiher bar
fuB ging. Nun bleibt der Sarg nach einigen Angaben ein J ahr, nach 
anderen bis zum Tode des nachsten Familienmitgliedes in der Grab
kammer, dann wird er wieder herausgenommen und die nach der Ver
wesung iibriggebliebenen Knochen in groBer Zeremonie auf einem 
besonders vorgesehenen Platz von den Angehorigen mit Awamori ge
waschen. Die gereinigten Gebeine kommen dann in eine tonerne Urne, 
die von Ehepaaren zusammen in eine groBere, von unverheirateten in 
eine kleinere. 1m Hintergrund der Grabkammer finden sich ge
mauerte Stufen, auf denen die Urnen der Familie in genauer Reihen-

Vornehmes Schildkrotengrab bei Nawa. 

folge niedergestellt und mit kleinen Zetteln bezeichnet werden. Diese 
Urn en kann man allerorts in den Topferladen zum Verkauf stehen 
sehen. Die einfachsten sind nichts anderes wie rohe unglasierte 
Topfe, bessere tragen rohe Reliefverzierungen. Die vornehmsten 
haben eine Art von Hausform, sind sehr bunt, unter Vorherrschen 
von Blau, glasiert und reichlich mit Ornamenten von Fohunden, 
Drachen und ahnlichem in wilden Mustern schlechtesten chine
sis chen Stils versehen. Die Abbildung zeigt iibrigens auch wieder 
die merkwiirdige Pietatslosigkeit, denn die Schalen, die die Urn en 
umgeben, sind - Nachtgeschirre, ein in Japan unbekanntes Gerat, 
das aber im Lande der Schweinekofen wohl von Nutzen sein mag. 

Die jetzige Art der Grabstatten scheint allerdings nicht so alten 
Ursprungs zu sein, wie man glaubt. Nach SIMON ist die auffallendste 
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Form relativ spat von Fukien eingefiihrt. Naeh japanisehen 
Quellen (Professor ITo) soli urspriinglieh die Leiehe auf Baumen 
der Verwesung iiberlassen worden sein, spater in einem Sarge mit 
spaterer Bestattung der Knoehen. Beide Methoden sol1en noeh auf 
entlegeneren Inseln vorkommen. Spater wurde dann zur Bestattung 
eine natiirliche Hohle gewahlt, die sieh reiehlich in den Korallen
felsen finden. Tatsaehlieh findet man j etzt noeh viele solche Hohlen· 

Schildkrotengrab alteren Stils bei Nawa. 

graber. Die merkwiirdigsten finden sich an einem Felsen iiber dem 
Meer bei Unten. Als SIMON sie besuehte, enthielten sie-alte holzerne 
hausartige Bauten, zur Aufnahme der Knoehen, die diesem For
scher ethnographiseh sehr bedeutungsvoll zu sein sehienen. Bei 
meinem Besueh war davon keine Spur mehr vorhanden, die Kno
chen lagen frei in der Hohle. Hier haben wir ein Beispiel nieht nur 
der Pietatlosigkeit gegen Graber, sondern aueh der Verstandnis
losigkeit fiir die wiehtigsten Altertiimer des Landes, die mir noeh 
6fters begegnete. Es ist zu fiirehten, daB davon niehts mehr da sein 
wird, wenn das Interesse an der eigenen Vergangenheit einmal er-

10* 
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wachen sollte. Einiges wurde gerade wahrend meiner Anwesen
heit von einem jungen japanischen Kiinstler aufgenommen und 
gerettet. Einige Stiicke werden in der Regierungsbibliothek in 
Nawa herzlich schlecht aufbewahrt, und fUr einiges sorgt der kunst
sinnige Leiter der Industrieschule in Schuri. Aber da das Yolk 
sichtlich auf dem gleichen Standpunkt steht wie die J apaner 
wahrend def Restaurationszeit, namlich Verachtung der eigenen 
Vergangenheit, so wird die Erkenntnis in einem Lande, in dem 
es ohnehin nicht allzuviel an kiinstlerischen Werten gibt, wohl 
zu spat kommen. 

Urn nun wieder zu den Grabern zuriickzukehren, so findet man 
sie jetzt im wesentlichen in drei Typen. Der altertiimlichste ist der 

K6nigsgrab in Schuri yom auBcren Hof gesehen. 

Yokoanatyp. Er besteht in einem ummauerten Stollen, del' hori
zontal in einen Hiigelabhang eingetrieben ist und vom durch Mauer
werk mit einer relativ gra13en Tiir geschlossen ist. Diesem Typ ge
horen die einfacheren neueren Graber an und die meisten sehr 
alten, VOl' allem das in Schuri befindliche Grab der alteren Konigs
familie, die vor den SHO regierte. Dies malerische Platzchen, ein 
steiler mit iippiger Vegetation bedeckter Hang, zu dem man zwi
schen armlichen Hiitten hindurch gelangt, ist vollig verwahrlost. 
Ein uralter Steinsarg mit schwerem Steindeckel wurde in friiheren 
Zeit en einmal von der neuen Dynastie aus der Grabkammer ge
woden und liegt jetzt in der Nahe herum. Das Grab selbst hat sich 
ein Privatmann angeeignet. Del' zweite Typ wird Yakatatyp genannt 
und hat Hausform. Eine gemauerte Front ist von einem schweren, 
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oft gegen einenHligel gelehnten, Steindach iiberdeckt. Zu dereigent
lichen Grabkammer fiihrt ein Mauersystem, das wir gleich be
sprechen werden. Der dritte besonders auffallende Typ, der oft der 
Landschaft ihr Geprage gibt, ist der Kikotyp mit dem sogenannten 
Schildkrotendach. Das Dach der gemauerten Kammer ist hufeisen
fOrmig gestaltet und kuppelig gewolbt, oft dabei eine sehr groBe 
Flache einnehmend. AuBen ist die Kuppel von einer niederen und 
oft auch von einer zweiten hoheren Mauer umrahmt und gegen die 

Linke Halfte des Konigsgrabs in Schuri. 

Front zu und an den Mauerabsatzen finden sich bei reich en Grabern 
kurze Saulen. Die au13ere Mauer der Kuppel geht dann an der Front 
in eine jederseits lang sich erstreckende Einfassungsmauer iiber, die 
im rechten Winkel zu der von der Einzaunung frei gelassenen Ein
gangspforte fiihrt. Hinter ihr aber steht, wie in den Hausern, die 
Geistermauer, manchmal frei, manchmal an den rechten Mauer
schenkel angelehnt. In dem eingezaunten Vorderraum findet das 
Knochenwaschen statt, eine vordere Grabkammer nimmt den Sarg 
auf und die hintere die Knochenurne. 
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Sehr merkwiirdig ist die ErkHirung, die die Einheimischen der 
Grabform und besonders dem Schildkrotendach geben. Sie sagen, 
die zugrundeliegende Idee sei, daB der Verstorbene wieder in den 
MutterschoB, dem er entstammte, zuriickkehre .. So sei das Grab 
eine Darstellung des Mutterleibs - das Schildkrotendach die Bauch
flache und die langen Seitenmauern die Beine. DaB dies wirklich der 
urspriingliche Gedanke gewesen sei, erscheint mir aber recht un
wahrscheinlich. Da nach SIMON in den altesten Begrabnisstatten 
Sarge in Hausform gefunden wurden, so diirfte wohl auch das ge
mauerte Grab eine Hausnachbildung sein. Die, wohl von Obszonitat 
nicht ganz freie, Erklarung diirfte aber dadurch entstanden sein, 

Rechte Halite des Konigsgrabs in Schuri. 

daB der Anblick solcher Grabanlage, von einem Hiigel herab ge
sehen, der Phantasie ein solches Bild suggerierte. Freudianer wer
den hieran sicher ihre Freude haben. 

Das prunkvollste Grab, das die Insel birgt, ist natiirlich das der 
Konigsfamilie SHO in der aI'-ten Hauptstadt Schuri. Es steht fest, 
daB diese Anlage von dem zweiten Konig des Geschlechts aus dem 
15. Jahrhundert stammt. Eine groBe halbkreisformige Flache, hin
ten gegen eine Hiigelwand mit iiberragenden Korallenriffs gelehnt, 
ist durch eine Quermauer in zwei Half ten geteilt. In dem erst en Hofe 
wurde in Todesfallen ein Haus errichtet, in dem die Trauernden 
40 Tage wohnten, Die Hinterwand des zweiten Hofes wird von den 
Grabgewolben so abgeschlossen, wie das antike Amphitheater von 
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der Biihne. Der diistere fast schmucklose Bau ist aus gewaltigen 
Korallenquadern gefiigt und lehnt sich links direkt an das Kliff. 
Er besteht aus drei Hausern, von links nach rechts an GroBe ab
nehmend und von schweren Steindachern gedeckt, die aber im Stil 
der Holzarchitektur gehalten sind. Der einzige Schmuck sind zwei 
roh gehauene Fabelwesen auf den Dachern, ein paar Lowen an der 
Front und ein mit Reliefs geziertes Gelander vor den Eingangen. 
Die mittlere Halle dient zur Aufnahme der Sarge; links im Hofe findet 

StraBe in Nawa. 

sich eine gemauerte Statte mit einem Brandherd, wo die Knochen
was chung stattfand; die Beisetzung der Gebeine erfolgte dann fiir 
die Konige im linken, die Koniginnen im rechten Mausoleum, dessen 
Tiiren aber jetzt seit der Japanisierung vermauert sind. Woher eine 
derartig merkwiirdige Grabanlage stammt, ist schwer zu sagen, da 
sie weder in Japan noch in China vorkommt (eine wissenschaftliche 
Erorterung ist von SIMON gegeben; nach CHAMBERLAIN solI die 
Begrabnismethode in Mausoleen wahrend der Ming-Zeit von China 
gekommen sein). 
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8. Die Stadte Nawa und Schuri. 
Kehren wir nun von den Wohnstiitten der Toten, die allerdings 

iiberall gegenwartig sind, da sie meist auf dem eigenen Grund der 
Familie errichtet sind, zu denen der Lebenden zuruck. In dem 
rein en Agrarland wohnen die Menschen vielfach in einzelnen Ge
haften und klein en Darfern. Die kleinen Stiidte wie N ago und Ho
man sind auch nichts als groBe Darfer, bestenfalls unterschieden 
durch den Besitz haherer Schulen und Verwaltungsgebiiude, deren 
grauenhafter Stil - japanisch-europaische Mischung - eine un-

Alte Brucke in Nawa. 

liebsame Zugabe zu dem malerischen Dorfbild gibt. Von eigent
lichen Stiidten gibt es nur die Hauptstadt N awa und die reizende ver
schlafene alte Kanigsstadt Schuri. Als Hauptsitz des Handels und 
der Verwaltung des ganzenArchipels ist Nawa mit seinen 60000 Ein
wohnern eine recht geschaftige Stadt. In ihrem schlechten Hafen 
gibt es einen recht regen Schiffsverkehr und zahllose zweiriidrige 
Karren, von Ponys gezogen, die mit einer halzernen Nasenklammer 
gelenkt werden, befardern die Giiter von und zu den Schiffen. Da 
ein groBer Teil der Beamten sowie die Leiter von Banken, Verkehrs
mitteln und graBerer Firmen J apaner sind, gibt es eine Menge rein 
japanischer Hauser, so daB die Stadt kein reines Ryukyubild zeigt. 
Es fehlt ihr aber nicht an malerischen Partien: So die ehemalige 
Faktorei derchinesischen Kaufleute, die mitten im Hafen auf einem 
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Felsen liegt und heute ein Teehaus beherbergt; oder die Ruinen 
eines alten Forts am Hafeneingang, das im Mittelalter demSchutze 
gegen japanische Seerauber diente; oder das quer durch die Stadt 
ziehende Brackwasserastuarium eines Flusses, in dem sich dem 
Meere zu auf hohen Stelzenwurzeln stehende Mangroven finden; 
seine Seitenkanale durchziehen vielfach die Stadt und sorgen da
fiir, daB es zur Zeit der Ebbe nicht an tiblen Gertichen fehlt und 
auBerdem dafiir, daB das ganze J ahr hindurch Schlafen ohne Mos-

Aus dem alten Schuri. 

kitonetz unmoglich ist. Wie in allen ostlichen und siidlichen Hafen
stadten ist natiirlich ein Hauptanziehungspunkt fiir den Reisenden 
der Markt, wo sich das Volkstrei~en am reinsten entfaltet. Was ver
kauft wird, ist allerdings weniger interessant. Es fehlt die bunte 
lJppigkeit der Gemiise und Friichte, die etwa in Java oder Singa
pore das Herumschlendern auf den Markten zu einem immer er
neuten staunenden GenuB machen. Es fehlen die lustigen Gar
kiichen mit ihren tausenden brodelnden Merkwiirdigkeiten, die die 
siidchillesischen Markte so anziehend machen. Auch der Fischmarkt 
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ist recht armlich, da weder die Artenzahl noch auch die Qualitat 
von Fischen und anderem Seegetier den Vergleich mit japanischen 
Markten aushalten kann. Und auch alle sonstigen Gebrauchsartikel, 
die feilgeboten werden, sind von der billigsten und charakterIosesten 
Sorte. Hier wie auch in der iiberwaltigendsten Mehrzahl der Laden 
sieht man nur billige japanische Massenprodukte, die ja nur ver
schlechterte Kopien europaischer Massenwaren sind. Die wenigen 
Sehenswiirdigkeiten, die es sonst noch gibt, ein paar altertiimliche 

GaBchen in Schuri. 

Briicken und wenig bemerkenswerte Tempel (siehe spater) sind schnell 
abgetan. Von dem europaischen Gouverneurspalast mit anstoBen
dem Parlamentsgebaude und Bibliothek, die einen fichtenbestan
denen Korallenhiigel zieren, schwdgt man besser; die westliche 
Architektur des modernen Japans ist wohl das traurigste Beispiel 
dafiir, was entsteht, wenn ein Volk seine eigene kiinstlerische Tra
dition aufgibt und dafUr unverstandenes Fremde aufnimmt. Das 
trifft ebenso fUr die Au8enarchitektur wie die Innenraume zu. Was 
sich in solchen PaHisten an offizieUen Innenraumen findet - und 
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das gilt auch fiir Hauser europaischen Stils vieler vornehmer J a
paner im Mutterland - mochte selbst den beriihmten Rentier 
Nudelmeier zum Erroten bringen. 

Ganz anders aber ist das Bild der mit Nawa durch eine schone 
LandstraBe und eine elektrische StraBenbahn verbundenen alten 
Konigsstadt Schuri, einem der malerischsten Orte, die ich auf 
meinen mannigfachen Reisen besucht habe, gleich kostlich durch 
ihre Lage, durch ihre unberiihrte Altertiimlichkeit und die aristo
kratische Verschlafenheit. 

Schuri liegt etwa eine Wegstunde von Nawa entfernt auf einer 
die ganze Landschaft beherrschenden Korallenklippe oder rich tiger 

StraJ3e in Schuri mit alter Briicke. 

einer Gruppe von Klippen mit dazwischen liegenden Talern. So 
gehen die StraBen der ziemlich ausgedehnten Gartenstadt bergauf 
und bergab, an jeder Biegung neue unerwartete Ausblicke bietend. 
Bald schweift der Blick iiber iippig kultivierte Felder mit eingestreu
ten Ansiedelungen zur Westkiiste, deren Linie sich vom stahlblauen 
Meer abhebt und verstarkt wird durch die weiBe Brandung, die auf 
den vorgelagerten Riffen steht. Dann wieder blickt man in enge 
Talchen, durch die ein Bach flieBt, iiberschattet von Bananen, Fikus 
und Facherpalmen. Oder man blickt nach einer gegeniiberliegenden 
Hiigelkette, an deren Hang sich weiB in der Sonne glitzernd die merk
wiirdigen Formen der Schildkrotengraber abheben, wahrend der 
Kamm der Klippe von Kiefern bedeckt ist, deren diistere Silhouette 
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gar nieht so reeht in die tippige stidliehe Landsehaft paBt. Nieht 
minder anmutig als die Ausblieke tiber das Land sind aber aueh die 
Vistas der naehsten Umgebung. Die engen oft steilen StraBen sind 
sauber mit Korallenbloeken gepflastert und auBerhalb der Innen
stadt meist von hohen Mauern flankiert, auf denen Agaven, Kaktus, 
Hibiskus und vielerlei immergrtine Pflanzen waehsen, so daB man 
oft glauben konnte, in Sizilien oder der sorrentinisehen Halbinsel 
zu sein. Gelegentlieh trifft man aueh einen malerisehen Gebetsplatz, 
von ein paar Fikusbaumen tibersehattet, oder ein altes Tor, dureh 
das man in einen tippigen Gemtise- und Fruehtgarten bliekt. Oder 
in einer Nisehe steht ein gemauerter Ziehbrunnen, ein gar wiehtiges 

S traDe in Schuri. 

Ding in dem wasserarmen Korallenstein, der die Bewohner zwingt, 
hauptsachlich Regenwasser zu benutzen, und wie bei uns in alten 
Zeit en ein beliebter Punkt des Mei.nungsaustausehs wasserholender 
Frauen. (In einem Punkte sind diese tibrigens immer einer Meinung, 
namlieh im Davonlaufen vor der photographisehen Kamera.) Es 
ist ein unerschopflicher GenuB, im strahlenden Frtihlingssonnen
schein dureh diese Gassen und GaBehen zu steigen, gelegentlich in 
ein Haus oder \i\Terkstatt der freundlichen Bewohner einzutreten, 
die den neugierigen Fremden wie einen lieben Gast aufnehmen und 
mit Tee bewirten und aIle Fragen mit Ruhe und vornehmer Liebens
wtirdigkeit beantworten. So erst aunt man sich aueh gar nicht zu 
horen, daB in dieser ganzen Stadt kein Gasthaus oder Speisestatte 
besteht; wie in uralten Zeiten ist der H.eisende auf die Gastfreund
schaft der Bewohner angewiesen. 
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Den hochsten Hugel der Stadt kront die Hauptsehenswurdigkeit, 
die alte Konigsburg der SHo-Familie, die wohl schon auf ein J ahr
tausend zuruckblickt, deren jetzige Anlagen aber hauptsachlich aus 
dem I5. und I6. J ahrhundeit stammen. An der breiten Auffahrts
straBe, bevor man in den eigentlichen SchloBpark, jetzt eine Art 
botanischen Gartens, kommt, steht zur linken der ehemalige Kron
prinzenpalast, der noch heute den in Japan lebenden Nachkommen 
des Ietzten Konigs gehort. Durch die Liebenswiirdigkeit eines mir 

StraBe in Schuri. 

bekannten Gliedes dieser Familie war mein Besuch angemeldet, und 
ich kOllllte nicht nur das Haus und die noch vorhandenen Kunst
schatze besichtigen, sondern auch die Gastfreundschaft eines in 
Schuri Iebenden Familienmitgliedes, des Barons SHO YUN, ge
nieBen. Der Palast, in den man durch ein schones altes Tor gelangt, 
hinter dem allenthalben alte Diener halb scheu, halb neugierig vor
spitzten, unterscheidet sich nur durch seine GroBe und die Kostbar
keit der Holzer von anderen Ryukyuhausern. 1m ersten Hof, der ein 
hubsches Gartchen mit schonen alten Steinlaternen einnimmt, steht 
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das Empfangsgebaude, das in dem halb japanischen halb chine
sischen Stil der besseren Hauser gehalten ist und vollig von den die 
hinteren Hofe einnehmenden W ohn- und Wirtschaftsgebauden ge
trennt ist. Der Hauptsaal, in dem das aus einer gewaltigen Bliiten
lese einheimischer Gerichte bestehende Mahl auf kostlichem chine
sischen Geschirr und befeuchtet mit 300jahrigem Awamori serviert 
wurde, ist ein groBes japanisches Zimmer mit japanischen Tatami 
(Strohmatratzen) belegt, aber viel hoher, mit schonen holzgetafelten 

StraBe in Schuri. 

Wanden versehen und mit einer ungewohnlich groBen Tokonoma 
(Schmuc1mische) geziert. In den kleineren Nebenraumen war eine 
nicht groBe, aber schone Sammlung alter Ryukyukunst ausgestel1t, 
bei der das ganzliche Fehlen von Waffen auffiel, die bei einer ahn
lichen Sammlung in Japan im Vordergrund standen. Tatsachlich be
nutzten die Insulaner seit J ahrhunderten keine Waffen. Sie waren 
wohl das friedlichste Volk des Ostens. 

Baron SHO, ein aristokratischer alter Herr von ganz un j apanischem 
Aussehen obwohl japanisch gekleidet, wohnt in der Nahe dieses Pa-
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Brunnen in Schuri. 

lastes in einer der lieblichsten Besitzungen, die man sich denken 
kann. Ein schoner groDer Garten, der den Hang eines Hiigels be
deckt, ist durch Mauern, Steilhange, Gebiische in eine ganze Anzah} 
Einzelgarten geteilt, deren jeder sein besonderes Geprage durch 
kleine Teiche, Palmengruppen, groDe Baume, alte Steinlaternen 

Eingangstor des Shopalastes in Nawa. 
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erhalt. In mehreren Teilen stehen kleine japanische Hauser er
lesensten Stils und mit alten Kunstwerken gefiillt. Das Haupthaus 
im Ryukyustil, aber mit einem Zimmer, in dem ein herrliches Ming
Gemalde sicherlich bekiimmert auf europaische Rohrstiihle herab
blickt, steht am hochsten Punkt zwischen herrlichen alten Baumen 
und enthalt auch viele Kunstwerke einheimischer wie chinesischer 
Herkunft, die bereitwilligst gezeigt und erkHirt wurden. Die auGeren 

Baron SHO in seinem Garten in Schuri. 

Teile des Gartens dienen aber der Hauptliebhaberei des alten 
Herrn, der Blumenzucht. In dies em herrlichen Klima gedeihen ja 
die Pflanzen aller We1tteile, von denen Garten und Gewachshauser 
eine reiche Auswahl bergen. Das Prunkstiick aber ist die riesige 
einheimische Lilie, deren Zwiebeln er zum Austausch mit fremden 
Gewachsen benutzt. Nur mit Bedauern konnten wir uns von dem 
vornehmen Idyll trennen, in dessen lieblicher We1tabgeschiedenheit 
die Stun den eines sonnigen Friihlingsnachmittags nur zu schnell 
vergangen waren. 
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Burgtor in Schuri. 

Der hochste Hugel, der das sonnige Schuri uberragt, ist von den 
Resten der alten Konigsburg gekront, zu der die breite HallptstraBe 
der Stadt hinallffuhrt. Die recht groBe Anlage stammt wohl schon 
allS llralter Zeit. In ihrer jetzigen Form aber, wie schon gesagt, allS 
dem r4. bis r6. J ahrhllndert. Man nahert sich dem SchloB auf einer 

1m Vorhof der Burg von Schuri. 

Goldschmidt, Neu-Japan. II 
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geraden, breiten Wegstrecke, auf der in alten Zeiten Pferderennen 
stattfanden und die mit einer chinesischenEhrenpforte abschlieBt, 
die anfangs des 16. J ahrhunderts in rein chinesischem Stil errichtet 
wurde. Hat man sie durchschritten, so passiert man links einen 
schonen Garten, zu dem ein merkwiirdiges altertiimliches Steintor 
£Uhrt und den mit uralten Baumen bestandenen Hang. an dessen 
FuB ein Lotosteich liegt, der sich bis zur Stadt hinzieht und in 
alten Zeiten festlichen Wasserpartien zu Ehren der chinesischen 
Gesandten diente. 

Bald dar auf steht man vor dem machtigen Haupttor im auBeren 
Mauerkranz, das, wie die meiste Architektur, ein Gemisch chine-

Front des alten Palastes in Schuri. 

sis chen Stils mit etwas Uraltem, Einheimischem zeigt. Zu Seiten des 
Tares zu FiiBen der machtigen Mauer sitzen zwei steinerne Lowen in 
bestem chinesischen Ming-Stil, die vielleicht die bedeutendsten 
Kunstwerke darstellen, die sich auf der Insel erhalten haben. Hat 
man das Tor durchschritten, so steigt man zwischen auBerem und 
innerem Mauerkranz zu dem inneren Tor empor, dem eine Terrasse 
vorgelagert ist, die in alter Zeit ein, natiirlich chinesisches, Obser
vatarium trug, dessen Hauptinstrumente eine Wasseruhr und eine 
Sonnenuhr, letztere noch erhalten, waren. Bei dies em Tor ist eine 
Quelle gefaBt, die als die beste der Stadt gilt, und nahebei sind 
Steintafeln aufgestellt, auf denen die chinesischen Gesandten ihre 
Schriftziige in wundervoll geformten und gemeiBelten Charakteren 
verewigt haben. Am ehemaligen vorderen SchloBhof vorbei, den 
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jetzt ein schauerlich haBliches japanisches Schulgebaude ziert, aus 
dem die Jugend herbeieilt, den Fremden zu bewundern, gelangt man 
in den Haupthof, dessen Hintergrund der eigentliche Palast ein
nimmt. Das jetzige Gebaude ist nicht sehr alt, da einmal der 
Palast mehrfach abbrannte und sodann nach Angabe der Ein
heimischen die Sitte bestand, das Gebaude aile 40 Jahre abzureiBen 
und neu zu bauen (ahnlich wie bei den shintoistischen National
heiligttimern der Japaner). Der Neubau soil aber immer genau den 

Eingang des alten Palastes in Schuri. 

alten Bau kopiert haben. Der jetzige Bau ist etwa 90 Jahre alt und 
ftirchterlich baufallig. Tatsachlich hatten die ihre Vergangenheit 
miBachtenden Insulaner ktirzlich beschlossen, ihn einfach nieder
zureiBen, und nur das Eingreifen eines zufallig anwesenden japa
nischen Architekten rettete das Bauwerk. Ihm gelang es auch, 
die japanische Regierung zu bewegen, die notigen Summen fUr 
die Restaurierung zu bewilligen. 

Das breite chinesische Gebaude mit dem doppelten Dach und 
dem japanischen Torvorbau hat sehr schone Proportion en und wirkt 

II* 
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Rlickansicht des alten Palastes in Schuri. 

mit seinen Saulen, rohen Bretterverschalungen und dem Gemisch 
kunstvoller Arbeit und roher Zimmerung sehr eigenartig. Der 
kiinstlerische Schmuck besteht in zwei sehr merkwiirdigen Drachen
saulen am FuBe der Freitreppe, reicher Schnitzerei in der Wolbung 
des Vordaches, einem geschnitzten Steingelander der Terrasse und 
zwei gewaltigen tonernen Drachen, die den Dachfirst abs:chlieBen 
und von einem beriihmten Topfer des IS. Jahrhunderts stammen 
soilen. 1m Innern ist dieser Palast durch die zahllosen, engstehen-

Blick libel' die Palastgebaude von Schuri. 
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den Tragsaulen in viele ganz kleine Gemacher gegliedert, von denen 
eines durch Reste prunkvoller Saulenbemalung als Thronsaal er
scheint. Die eigentliche Wohnung der Konigsfamilie befand sich 
in einer Gebaudereihe, die hinter dies em Palast liegt. Sie bietet 
kaum etwas Interessantes, geschweige denn Konigliches; das einzige 
Bemerkenswerte ist eine kleine, intime, sonst nicht zugangliche, auf 
hohem Soller liegende Gartenterrasse mit Resten geschmuckter 
Steingelander, von der man einen herrlichen Blick nach fern en 
Hugeln und Talern genieBt. 

1m rechten Winkel zum Hauptgebaude schlieBen sich im SchloB
hoi jederseits zwei Seitenflugel an. Der sudliche geschmackvoll in 

Alter Ziehbrunnen im SchloB von Schuri. 

chinesischem Stil gebaute diente dem chinesischen Gesandten als 
Wohnsitz, der nordliche japanische dem Gesandten des Fiirsten 
SI-IIMAZU von Satsuma. Wie sich der Konig bei dieser doppelten Be
aufsichtigung gefiihlt hat, kann man sich leicht vorstellen. Heute 
sind diese Gebaude von einer lokalen Industrieschule eingenommen, 
in der jungen Madchen \Veberei und andere einheimische Kunst
fertigkeiten gelehrt werden. Die nett en bescheidenen kleinen Din
ger, die nach japanischer Sitte eine fiirchterlichc Sorte sogenannter 
europaischer Kleider tragen muss en und geschaftig in den gefahr
lichen baufalligen Obergeschossen herumgehen, da wo noch vor 
zwei Generationen die koniglichen Konkubinen herrschten, sind 
zweifellos ein Symbol der neuen Zeit, in der fur aristokratische 
Idyllen weniger und weniger Platz verbleibt. 
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Hinter dem Palast dehnen sich noch verwilderte Garten aus mit 
verfallenen Mauern und merkwtirdig geformten Toren mit Stein
dachern im Stil der Holzarchitektur. Am auBersten Ende aber 
wird die ganze Anlage tiberragt von einer hohen Bastion, von der 
man nach Westen zu die SchloBanlage tiberblickt, nach Osten aber den 
Blick weit tiber die Insel schweifen lassen kann bis zur Brandung 
der Ostktiste und einer tiefen Bucht, die als gdegentlicher Ha£en 
ftir japanische Kriegsschiffe dient. Zu FtiBen der dichtbewachsenen 
Mauer aber dehnt sich der haBlichste Stadtteil von Schuri aus, in 
dem schwarze Schornsteine aus unzahligen Awamoribrauereien auf
ragen und wie ein haBliches Geschwtir den Rticken der lieblichen 
Konigsstadt verunstalten. 

9. Die Bevolkerung. 
Alle Besucher des Archipels stilY,men darin tiberein, daB die Be

wohner sich durch besondere Freundlichkeit und Sanftmut aus
zeichnen, und auch meine Erfahrungen sind die gleichen. Kenner 
sagen allerdings, daB die Sanftmut ein Ende nimmt, wenn die 
Politik beginnt. Seit einiger Zeit erfreuen sich ja die Insulaner, die 
seit Jahrhunderten unter del' wohlwollenden Despotie ihrer Konige 
und Ftirsten und del' etwas weniger wohlwollenden del' Ftirsten von 
Satsuma gelebt hatten, des allgemeinen Wahlrechts und ahnlicher 
Erfindungen der Neuzeit, und dies hat unter die friedlichen Leute 
den Fluch der Politik gebracht. Da die Manner mit Ausnahme del' 
Ackerbauer nach guter alter Sitte wenig arbeiten und urn so mehr 
Zeit beim Awamori verschwatzen, so haben sie reichlich Zeit, :oich 
mit politischen Streitfragen zu erhitzen, und sie sollen davon reich
lich Gebrauch machen. Da aber im ganzen die Zeiten schwer ge
worden sind, so verschwindet wohl auch der traditionelle MtiBig
gang der Manner. Immerhin sieht man noch mehr schwer arbeitende 
Frauen als Manner. Auf der LandstraBe kommt auf einen Lasten 
tragenden Mann sicher ein Dutzend oder mehr Frauen. Ubrigens 
sieht man dies auch in Kagoshima, im auBersten Stidwesten Japans, 
wo sich noch mancherlei Alterttimliches erhalten hat. In Kagoshima 
tragen aber die Frauen nach ostlicher Kuliweise die Lasten an den 
Enden der wippenden Bambusstange auf der Schulter. In Ryukyu 
aber ist der Kopf dieser Tatigkeit vorbehalten. Auf der Unterlage 
eines geflochtenen Strohkissens ruhen manchmal ganz erstaunliche 
Lasten. Etwa ein groBer Korb mit einer Anzahl der 10-20 Pfund 
schweren Riesenrettiche odeI' einer Ladung Ferkelchen oder wie ich 
einmal sah, ein ganzer Schrank. Nach dem lustigen Schwatzen zu 
schlieBen, scheint aber die gewohnte Last nicht allzu sehr zu drticken. 
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Mit dem Vordringen japanischer Sitten wird aber wohl diese, wie 
so viele andere Sitten, verschwinden. Denn schon heute ist vieles 
verschwunden, was CHAMBERLAIN noch vor 30 Jahren sah. Das 
trifft in erster Linie fur die Manner zu. In alter Zeit trugen Jung
linge und Manner (wie auch in Japan) ein Zapfchen, das auf Ryukyu 
in einen ganz besondersartigen Knoten gekniipft wurde, der von 
einem oder zwei Haarpfeilen durchbohrt war. Diese Pfe:tle aber 

(BlIliD 

Verschiedene Arten der Tatowierung auf den Ryukyuinseln. 

hatten eine besondere Wichtigkeit, denn sie waren Rangabzeichen 
und goidene, halbgoidene, silberne und Messingpfeilc waren in der 
iiberaus streng gehandhabten Kasteneinteilung Insignien des Stan
des. Heute findet man nur noch auf entlegenen Darfern alte Manner, 
die die Haartracht der Vorvater beibehalten haben. Leider wei
gerten sie sich immer, sich photographieren zu lassen, und eine uber
raschende Aufnahme wurde durch das mich umringende V olk stets 
vereitelt. Alle anderen Manner aber tragen die Haare geschoren 
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wie die Japaner und auch meist japanische Tracht oder die un
glaublichen Kombinationen europaisch-japanischer Kleidung, an 
denen man sich selbst in Japans Hauptstadt erfreuen kann, z. B. 
Sporthosen, Socken mit Sockenhaltern, japanische Sandalen und 
eine Unterjacke mit Leibbinde tiber der Hose; sogar die tiberwalti
gende Kombination von Zugstiefeln, Unterhose, Gehroek und 
steifem Hut sah ich einmaL 

Wesentlieh konservativel' sind wie aueh in Japan die Frauen, die 
in der groBen Mehrzahl noeh ihre alten Gewander und Haartracht 
zeigen. Die Kleidung ahnelt auBerordentlich den alterttimliehen 
Gewandern, die im japanischen Nospiel getragen werden: Weite 

:Vlarkt in Itoman. 

forrnlose Mantel, die vorn mit ein paar Hafteln gesehlossen sind oder 
einfach mit der Hand zugehalten werden. Wenn sie am Oberkorper 
offen stehen, so stort das die Ryukyuanerin ebenso wenig wie ihre 
japanisehe Sehwester aus niederem Stande. Dicse Gewander sind 
heutzutage immer indigoblau und wirken dadureh recht trostlos ein
tonig. In alter Zeit muB das Bild auf der Inse! wesentlieh lustiger 
ausgesehen haben, als die bunt en Blumenstoffe getragen wurden, 
von denen wir spater horen werden. 1m Sommer gibt es allerdings 
heute noeh helle Gewander, die aus Bananenfasern ganz leieht ge
webt sind. 

Die Haartraeht der Frauen ist wie in alter Zeit der pyramiden
fOrmige Rnoten, dureh den del' Pfeil gesteckt ist. Dieser nieht ge-
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flochtene glatte und olglanzende Knoten ist einfach gewunden und 
sitzt ganz locker mitten auf dem Kopfe, so daB er oft auf die Seite 
rutscht, wasrecht komisch aussieht. Der Haarpfeil, derwie ein groBer 
Ohrl6ffel aussieht, steckt immer so, daB die Spitze nach oben zeigt. 
Da es keine Standesunterschiede mehr gibt, so tragt fast alles silberne 
Pfeile von betrachtlichem Gewicht; aber auch Messingund Alumi
nium kann man sehen. In alter Zeit gab es fUr festliche Gelegenheiten 
riesengroBe Pfeile aus abwechselnden Stiicken dunklen und hellen 
Schildpatts. Ein solcher, der mir geschenkt ,vurde, hat ein solches 
Gewicht, daB kaum vorstellbar ist, wie der Knoten ihn tragen konnte. 

Gelegentlich sieht man iibrigens ethnographisch interessante 

1m SUidtchen Itoman; rechts der japanische Biirgermeister. 

Abweichungen von dem obe!! beschriebenen. Einmal findet man 
im Gebirge, daB die Frauen nicht auf dem Kopfe tragen, sondem auf 
dem Riicken in einer Art Rucksack, der mit einem Band iiber die 
Stirn getragen wird, eine Tragweise, die ich mir bei den schwer en 
Lasten, die ich so schlepp en sah, grauenhaft vorstelle. SIMON, der 
dies auch sah, macht darauf aufmerksam, daB dies eine Sitte der 
Ainus ist, die sich also hier, wie so vieles andere, von del' Urzeit her 
erhalten hat. Eine andere solche Merkwiirdigkeit ist, daB ofters 
Frauen einen dem japanischenObi ahnlichen Giirtel tragen, der 
aber seine Schleife vorn hat. Dies war in ganz alter Zeit auch in 
Japan der Fall, spater aber wurde dies zum Privileg der Kurtisanen, 
wahrend die Dame den Obi hint en bindet. 
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Eine der imVerschwinden begriffenen Volkssitten ist das Tato
wieren der Frauenhande, das jetzt von der japanischen Regierung 
verboten wurde. Alte Frauen sind aber stets noch tatowiert. Die 
merkwiirdigen Muster sind auf den verschiedenen Inseln ver
schieden und oft fiir die beiden Hande verschieden. Die Ein
heimischen selbst geben fiir diese Sitte zwei Erklarungen. Eine be
sagt, daB in alter Zeit einmal eine beriihmte Weberin nach Japan ge
bracht wurde, und urn zu verhindern, daB man sie dort behalte, 
habe man sie durch Tatowieren verunstaltet. Eine andere Version 
besagt, die Frauen hatten dies selbst erfunden, urn zu verhindern, daB 

Die Schuljugend im Norden von Okinawa erblickt den erst en Europaer. 

sie den chinesischen Botschaften als Konkubinen iibergeben wiirden. 
Diese Anekdoten sind natiirlich hochst unwahrscheinlich, da sowohl 
Malaien wie Japaner und Ainus'sich tatowieren. Allerdings kommt 
dort die Handtatowierung nicht vor, da die Malaiinnen auf For
mosa das Gesicht tatowieren. 1m alten Japan aber tatowierten sich 
nul' Manner, und zwar an allen exponierten Korperstellen. Ganz ist 
diese Sitte auch heute noch nicht in Japan verschwunden. Das 
kostlichste Beispiel, das ich sah, war ein Kuli, del' in del' Sommer
hitze nur mit Schambinde bekleidet arbeitete und auf seinen beiden 
Hinterbacken die grinsenden Gesichter der Gliicksgotter Hotei und 
Daigoku mit plastischer Benutzung del' natiirlichen Wolbung ein
gegraben hatte. Es gibt allerleiHypothesen iiber den Ursprung der 
merkwiirdigen Handtatowierung, die aber alle unbewiesen sind. 
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Besonders nett ist in abgelegenen Teilen der Insel die naive Neu
gier dem nie gesehenen Europiier gegentiber, die aber nie frech oder 
aufdringlich ist. Man muB allerdings nicht bis zu den Ryu Kyu
Inseln fahren, urn zu erleben, daB die Bevolkerung sich so benimmt. 
Schon ein wenig abseits der groBen StraBe kann man das selbst 
heute noch in Japan erleben. In Ise, dem groBen Nationalheiligtum 
Japans, wurden wir einmal von wallfahrenden Bauern so umdriingt, 
daB tiberhaupt kein Ausweg mehr offen blieb und meine Frau es 
sich gefallen lassen muBte, daB die Pilger ihre Kleider abtasteten 
und untersuchten. Bei solchen Gelegenheiten sind J apaner z\var 

Der erste Europaer in einem Dorf bei Unten. 

auch immer freundlich, aber sie zeigen doch oft recht deutlich, daB 
sie die Situation so auffassen, daB sie, das Kulturvolk, sich tiber 
merkwtirdige und hochst komische Wilde amiisiert. Freunden, die 
auf einer Bootfahrt auf einer abgelegenen Insel der japanischen 
Inlandsee landeten, ist es doch begegnet, daB sie von der neu
gierigen Bevolkerung sozusagen korperlich untersucht wurden, und 
dann horten sie, daB einer zum andern sagte: "Sie sind wirklich 
wie Menschen beschaffen." 

Das freundliche Interesse der Ryukyuaner war niemals von 
dieser aufdringlichen Art. Die Schuljugend nattirlich kam auf den 
Schlachtruf "Ein Fremder" immer mit Begeisterung herbeigesttirzt 
und starrte mich mit offenem Mund an. Erwachsene beobachteten 
mich immer nur, wenn sie sich unbemerkt glaubten und wandten 
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schnell den Blick ab, wenn ich hinschaute. Besonders die Frauen, 
die sich bei solchen Gelegenheiten in Japan halbtot lachen wollen, 
wandten sich immer wtirdevoll ab, so bald man sie anschaute. In 
ihrem Innern mtissen sie sich allerdings doch nicht ganz klar dartiber 
sein, ob der Fremde ein richtiger Mensch ist. Denn in dem kleinen 
Dorfgasthaus in Nago setzte sich die Wirtin, als ich in das \vie immer 
offene Bad ging, mit einer Handarbeit gegentiber und beobachtete 

Auf der DorfstraJ3e in Nago. 

mich verstohlen. In einem Lande, in dem die Geschlechter unbeklei
det gemeinsam baden, konnte das nur bedeuten, daJ3 sie erwartete, 
daJ3 der Fremde irgendwie nicht wie andere Menschen geformt sei. 

Die unerschopflichste Freude aber bereitete ich dem jungen 
Burschen, der in dies em Gasthof die Stelle der in Japan tiblichen 
Nesan (Dienstmadchen) vertrat. Nach japanischer Sitte saJ3 er 
wahrend der Mahlzeiten im Zimmer und verwandte dabei keinen 
Blick von mir. Er war von rein malaiischem Typ und hatte groJ3e 
offene Augen, die vor Erstaunen noch weit aufgerissen waren. J ede 
Miene und Bewegung stuclierte er. Als ich aber zum erst en Male eine 
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Zigarre, ein Ding, von dessen Existenz er noch nichts gehort hatte 
und des sen japanische Bezeichnung er sogar nicht kannte, aus der 
Tasche zog und in den Mund steckte, stieg seine begeisterte Er
wartung auf den Hohepunkt. Als ich das Ztindholz anztindete und 
zur Zigarre ftihrte, gingen Wellen von Besttirzung und Erwartung 
tiber sein Gesicht, und als dann das vermeintliche Shick Halz genau 
wie eine Zigarette qualmte, verkHirten sich seine Mienen vor dem 
wunderbaren Erlebnis. Und da gibt es Kulturmenschen, die nicht 
wissen, wie man ihnen eine Freude machen kannf 

Dodsha13e in der Nahe von Unten. 

Eine Merkwtirdigkeit sonte tibrigens nicht unerwahnt bleiben 
Wie in Japan rufen auch in Okinawa die Kinder beimAnblick eines 
Fremden Gwaikokujin oder ijin san, ein Fremder! Einmal aber 
riefen in einem Dorfe die Kinder oranda, ein Hollander. Ich glaube 
nicht, daB es auBerhalb dieser konservativen Insel in Japan noch 
einen Ort gibt, in dem die Erinnerung an jene alten Zeiten noch 
lebendig ist, in denen die Hollander die einzigen Fremden waren, 
die in ihrer Faktorei in Nagasaki als halbe Gefangene geduldet 
wurden. 

Wir erwahnten schon, daB in alter Zeit die Manner nichts arbei
teten und sich einem behaglichen GenieBerdasein widmeten, in dem 
der einheimische Wein, der Awamori, eine betrachtliche Rolle 
spielte. W 0 aber Wein und Gesang ist, fehlt gewohnlich auch das 
dritte im Bunde nicht. Tatsachlich spielte dies und spielt noch eine 
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sehr betrachtliche Rolle. Das zu diesem Zweck entwickelte System 
des Hetarentums ist sehr merkwiirdig und noch merkwiirdiger 
die offentliche Rolle, die es spielt. Wahrend in Japan die J oro
quartiere immerhin etwas abgelegen sind und von besseren Leuten 
mehr als notwendiges Ubel betrachtet werden, ist das dem Y oshi
wara von Tokyo entsprechende Tsujiquartier von Nawa ein ge-

Festzug der Tsujimadchen in Nawa. 

wohnliches Stadtviertel, das nicht weiter von der iibrigen Stadt ab
gegrenzt ist. Hier leben bei einer BevOlkerung von 60000 Menschen 
3-4000 Miidchen. Dies Quartier Qient aber njcht nur seinem eigent
lichen Zweck, sondern stellt gleichzeitig das Geselligkeitsviertel dar. 
Die Hauser von Tsuji sind namlich gleichzeitig die besseren Speise
hauser, vertreten also auch die Teehauser Japans. Diese Vereini
gung zweier getrennter Institutionen, zeigt sich auch darin, daB die 
Tsujimadchen gleichzeitig die japanische Geisha vertreten, also als 
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Sangerinnen und Tanzerinnen die Gaste unterhalten. Einladungen 
finden somit in Nawa im Tsujiquartier statt und das war zum Bei
spiel auch mit einem Diner der Fall, das uns der Gouverneur gab. 
Zur Ehre Okinawas muB aber gesagt werden, daB es unmoglich 
gewesen ware, dies zu bemerken, wenn es mir nicht nachtraglich 
gesagt worden ware. Nach den Mitteilungen der Einheimischen ist 

Tanz im Festzug der Tsujimadchen. 

das System auch hier nicht so grausam wie in Japan, wo ja die 
Madchen von ihren Eltern verkauft werden und dann wie Sklaven 
dem Unternehmer dienen mussen, ohne Hoffnung auf Freiheit. Die 
entsetzlichste Frucht trug ja dieses System bei dem groBen Brand 
von Tokyo, als die Y oshiwaramadchen, urn sie an der Flucht zu ver
hindern, von den Besitzern der Hauser eingeschlossen waren und zu 
Hunderten das Opfer des Flammenmeers wurden. Auch nach Tsuji 
werden die Madchen verkauft, erhalten aber nach nicht allzulanger 



---------

176 Die Ryukyuinseln. 
------------------------- ----------------------------

Zeit ihre Freiheit wieder, die sie allerdings nur dazu benutzen, als 
selbstandige Kurtisane weiterzuleben und selbst Madchen zu kaufen. 
Sind sie beliebt, so werden sie, ohne ihr Quartier zu verlassen, Ma
tress err reicher Manner, was aber nicht etwa hindert, daB sie fUr 
Dinergesellschaften, die im betreffenden Haus stattfinden, ser
vier en und tanzen. Von den japanischen Kaufleuten, die auf 

Festzug der Tsujimadchen. 

Geschaftsreisen die Insel besuchen, wird gesagt, daB sie in den 
Tsujihausern wie im Hotel absteigen und dabei besser und billiger 
fahren als im richtigen Hotel. 

Die Rolle, die dies Quartier in aller Offentlichkeit im Volksleben 
spielt, geht daraus hervor, daB es sagar an den alten Ehegebrauchen 
beteiligt ist. Denn nach alter Sitte kehrt nach der Hochzeitsfeier 
die junge Frau wieder in ihr Elternhaus fur einige Tage zuruck, der 
Mann begibt sich so lange in das Tsujiquartier, wie man sagt, damit 
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sich die Frau von Anfang an die Eifersucht abgewohne. SIMON hat 
wohl Recht, wenn er in dieser sonderbaren Sitte einen Rest aus 
uralter Zeit sieht, als noch Vielweiberei herrschte und die Frauen 
in ihrer Familie blieben und dort nur gelegentlich den Besuch ihres 
Mannes empfingen. Es gibt noch andere Gebrauche und Erzahlun
gen, die auf solche Zustande hindeuten. So heiBt es von der stid-

Tsujimadchen mit Steckenpferden im Festzug. 

lichen Insel Y onakunishima, daB beinl N ahen eines Schiffes die 
Frauen ihre Sandalen an den Strand stellen und den Seemann, der 
dann hineinschltipfte, in das Haus der Besitzerin nehmen. 

N och in einem anderen Punkt zeigt sich die Popularitat del' 
Tsujiquartiere. Hier findet namlich am 20. des chinesischen J anuars 
das Hauptfest des Landes statt, von dem es heiBt, daB sein Aus
fallen den Zorn der Gotter hervorriefe. Frtiher fand das F est nachts 
statt, jetzt bei Tage. Es beginnt mit einem Gottesdienst vor einem 

Goldschmidt: Neu-Japan. 1 2 
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Phallustempel, der sich im Bezirk findet. Das Tsujiquartier ist in 
zwei Teile geteilt, deren jedes einen weiblichen Biirgermeister und 
Rat hat (einer der vielen Reste des Matriarchats die sich in Ryukyu 
finden). Von beiden Seiten bewegt sich dann ein Festzug von Tau
senden von Madchen, die Tanze vorfiihren, im Wettbewerb der 
beiden Ziige. Die Madchen tragen die altertiimliche Kurtisanen
tracht mit groBen Hiiten und tragen vielfach Steckenpferde. Auch 
ein Shishi (Lowe) wird im Zuge mitgefiihrt. Leider habe ich dieses 
merkwiirdige Fest nicht gesehen, aber ein paar Photographien, die 
ich erhielt, zeigen wenigstens seine Popularitat. 

Da gerade von Festen die Rede ist, so seien auch die beiden 
anderen Volksfeste erw~hnt, die in alter Zeit regelmaBig stattfanden, 
jetzt aber im Verschwinden begriffen sind. (Ich berichte nach ein
heimischen Augenzeugen.) Das groBte Landesfest war das groBe 
Tauziehen, das vor einigen J ahren wohl zum allerletztenmal statt
fand. An diesem Wettbevyerb beteiligte sich die ganze mannliche 
Bevolkerung. Beim letzte'n Fest in Nawa zogen im ganzen 10000 

Manner, einschlieBlich des Gouverneurs, am Tau. Das Tau ist aus 
Stroh geflochten und war das letztemal 200 m lang und II/2 m 
dick. An dieser ungeheueren Wurst sind Seitentaue befestigt, an 
den en die Ziehenden anpacken, die nach einigen Minuten immer von 
frischen Kraften abgelost werden. Beim letzten Fest beg ann das 
Ziehen urn II Uhr nachts, und erst urn 5 Uhr friih siegte endlich 
eine Seite. Vor Beginn des \Vettkampfes findet ein groBer Umzug 
statt, in dem jedes Stadtquartier durch einen Standartentrager 
vertreten war. Die Standarten waren oft 7 m hoch und trugen 
schwere Laternen an der Spitze, so daB die starksten Manner nach 
100 Schritt abgelost werden muBten. Der Trager war von einer 
mit Kniippeln bewaffneten Leibgarde von 20 Mann umgeben und 
von 30 Trommlern und 50· Fackeltragern gefolgt. Durch die Freund
lichkeit der alten Fiirstenfamilie URAZOE ODON war es mir moglich, 
ein in ihrem Besitz befindliches Gemalde zu sehen, das dieses Fest 
vor etwa 150 J ahren darstellt und von dem bekanntesten Maler des 
Landes SHINJIKU Izu:vuKAwA gemalt ist. In h;)ibetracht der GroBe 
und des Figurenreichtums des Bildes gibt diePhotographie es nur 
unvollkommen wieder. Die gedrehte Schlange, die sich im Vorder
grund quer iiber das Bild zieht, ist das Tau. Vor und hinter ihm 
bewegt sich die Prozession mit ihren Standarten und Riesenlaternen, 
den Trommlern mit den Handtrommeln (vorne) und auch eine 
Gruppe von Tsujimadchen. Auf zwei Balustraden sitzen als Zu
schauer japanische Generale in Ritterriistung, im Hintergrund chi
nesische und japanische Gesandtschaften. Den Hintergrund bilden 
die Dacher von Nawa und der Hafen mit Dschunken. 

12* 
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Ein drittes jetzt verschwindendes Fest war das alte chine
sische Drachenbootfest am 4. des fiinften Monats, bei dem ein 
Bootsrennen zwischen den drei Stadten stattfand, aus denen ur
spriinglich Nawa bestand. Ein Boot war schwarz und stellte Korea 
dar, das andere gelb fiir China und das dritte blau fi.ir Japan, so die 
drei Kulturquellen des Landes symbolisierend. J edes Boot war mit 
37 Ruderern bemannt, einem Steuermann und vier Glockenschla
gern' die den "Schlag" gaben. Ich fand aber kein altes Bild dieses 
Festes. 

10. Kunst und Kunstgewerbe. 

So wie die alten Volksfeste verschwinden, so sind wohl auch aIle 
einheimischen Kiinste dem Untergang geweiht, und ein spaterer 
Besucher wird vielleicht nur noch Japanisches vorfinden. Schon 
jetzt muB man sich Miihe geben, noch etwas von den alten Kunst
iibungen zu sehen, die allerdings auch groBtenteils nicht ein
heimischen Ursprungs sind. Das Gliick wollte es, daB wahrend,mei
nes Aufenthalts einheimisches Theater gespielt wurde, das sich nicht 
lange mehr vor den Lichtspielen wird halten konnen. Das sieht 
man schon an dem Theatergebaude, das wohl die armseligste und 
gefahrlichste Bude war, in der ich je einer Vorstellung beigewohnt 
habe. Ein wackliges und verfallenes Holzhaus mit einem Parterre 
und einer Galerie, wo man auf schmutzigen Matten am Boden hockt; 
die Besucher zum groBten Teil aus Frauen und Kindern bestehend, 
letztere sich nicht scheuend, auch wahrend des Spiels auf die Biihne 
zu klettern und sich die Sache von Nahem anzusehen; Biihnen
dekoration und Kostiime das armste vom arm en und das Orchester 
aus einer Shamisen und Trommel bestehend. Trotzdem aber war 
die Auffiihrung keineswegs schmierenhaft, sondern zeigte deutlich 
den letzten Rest einer sicher einmal groBen Kunst. 

Nahi.rlich findet man sowohl Anklange an das chinesische wie an 
das japanische Theater, aber Stiicke wie Spielweise sind doch recht 
verschieden. Es wurden hintereinander eine groBe Zahl von Stiicken 
gegeben. Die Schauspieler - natiirlich die weiblichen Rollen von 
Mannern gespielt - sprechen nicht in dem gekiinstelten Ton der 
japanischen Mimen und kennen auch nicht den schrillen Fistel
gesang des chinesischen Kiinstlers. AuBerdem fehlt auch die Be
gleitung durch den Sanger, der auf der japanischen Biihne den Chor 
darstellt. Es wird nach Opernart mit natiirlicher Stimme gesungen, 
und zwar in einer Melodik, die viel mehr an unser V olkslied erinnert 
als an japanischen oder chinesischen Gesang. Sie schien mir aller
dings auch stark an die Musik des javanischen Gamelang anzu
klingen. Charakteristisch ist, daB in einem Dialog die Verszeile eine 
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bestimmte Melodie hat, die fiir jede Zeile immer und immer wieder 
wiederholt wird. Wie im japanischen Theater fiihrte von Zeit zu 
Zeit einer oder mehrere der Spieler an Hohepunkten der Handlung 
einen pantomimischen Tanz auf, der zum Teil hervorragend gut war. 
Auch hier ist der Stil von dem japanischen verschieden; es fehlt das 
Ubertriebene der groBen Pose, die der japanische Schauspieler zu 
einer groBen Kunst entwickelt hat. Dafiir kommen die wunder
voUen Arm- und Handbewegungen vor, die eine jede Vorfiihrung 
der bescheidensten StraBenUinzerin in Java zu einem Erlebnis 
machen. Gelegentlich £aUt dann der Schauspieler in die langsame 
Gemessenheit des japanischen Nospiels, das wohl aus der gleichen 
uralten QueUe seinen Stil schopfte. 

Der Inhalt der Stiicke diirfte meist einheimischen Legenden ent
nommen sein. So handelte eines von einem bosen Fiirsten, der einen 
Beamten nach Yashima verbannt, weil er seine Frau fiir sich 
haben will. Der Verbannte wird nach riihrendem Abschied in ein 
Boot gebracht und landet in der nachsten Szene mit den Haschern 
auf der Insel. Als er an Land geht, trifft er einen Greis, dem er seine 
Geschichte erzahlt. Danach gibt dieser sich den Haschern zu er
kennen, die entsetzt davonlaufen. Der Greis kehrt aber mit dem 
Beamten nach Okinawa zuriick und begibt sich zum Fiirsten, der ent
setzt seinen eigenen Vater erkennt. der sich nach jener Insel zuriick
gezogen hatte. Bis dahin verlief das Stiick wie eine Oper. Die nun 
folgende Anklagerede des Alten wird aber getanzt, und zwar wunder
voll getanzt. Der Sohn bereut und gibt dem Beamten seine Frau 
wieder. -

Ein anderes Stiick war ein Gespensterstiick. Ein junger Mann 
hatte eine Geliebte im Tsujiquartier. Eines Tages kam er dahinter, 
daB sie, die noch seine nachtlichen Besuche empfing, tatsachlich 
inzwischen gestorben war, daD er also ihr Gespenst geliebt hatte. 
Entsetzt geht er zum Priester und bittet urn Hilfe. Der Priester 
verspricht ihm diese, wahrend die jungen· Priester sich fiirchten, 
was in allerlei komischen Szenen ausgefiihrt wird, bei denen die 
Priester nicht sehr gut wegkommen. Del" Priester geht dann mit 
dem jungen Mann zum Grab des Madchens und exorziert. P16tz
lich erscheint sie als Teufel mit einem groBen Hammer und fiihrt 
einen wunderbaren Gespenstertanz auf. Schliel3lich vertreibt sie der 
Priester durch Gebet. 

Wie gesagt, diirfte dieses Theater, dem seit dem Ende der ein
heimischen Konigsfamilie ebenso wie allen bodenstandigen Kiinsten 
der Riickhalt fehlt, zum Aussterben bestimmt sein. Nicht anders 
diirfte es den anderen darstellenden Kiinsten gehen, von denen mir 
noch der Kunsttanz begegnete, der hier an Stelle der Geishas in 
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Japan von den Madchen des Tsujiviertels ausgeiibt wird. (Das soli 
natiirlich nicht heiBen, daB andere Frauen nicht tanzen. Auch in 
Japan erlernen junge Madchen der besten Kreise den japanischen 
Kunsttanz, und wer wie ich Gelegenheit hatte, solchen Tanzauf
fiihrungen beizuwohnen, weiB, daB hier die Berufstanzerin an 
Grazie und Charme bei Ausfiihrung der sehr schwierigen pantomi
mischen Tanze noch iibertroffen wird.) Viele der Tanze, die man in 
Nawa sieht, sind schon mehr oder minder japanisch und wohl auch 
von japanischen Geishas gelernt. Aber es kommen auch noch ein
heimische Tanze vor, die genau wie auf dem Theater einen deutlich 
malaiischen Einschlag haben, andererseits wieder von def immer 
sich wiederholenden Zeile einer nicht haBlichen Melodie nach Mon
golenart begleitet werden. Als besonders merkwiirdig fiel mir ein 
Tanz mit Kastagnetten auf, zwei gewolbten Bambusstiickchen, die 
an Daumen und Hand befestigt gegeneinander geklappt werden. 
Solche Kastagnetten sollen im I6. Jahrhundert auch bei japanischen 
Hoftanzen benutzt worden sein, sind aber seitdem verschwunden. 
Wie in so Vielem hat auch hier Ryukyu die alte Sitte bewahrt. 

Auch yom einheimischen Kunsthandwerk laBt sich mit gutem 
Gewissen sagen, daB es auf demAussterbeetat steht. Man kann das 
Land durchwandern, ohne iiberhaupt etwas von seiner Existenz zu 
bemerken, mit Ausnahme der Weberei der einheimischen Kasuri 
genannten Kleiderstoffe. Diese meist baumwolienen (auf Oshima 
auch seidenen) Stoffe sind einmal durch so sorgfaltige Web art ausge
zeichnet, daB sie als fast unzerstorbar gelten. In alien Stadt en und 
Darfern trifft man auf die mehr oder weniger kleinen Werkstatten, die 
dies Materialherstelien. Oft arbeitenhierdieFrauen undjungen Mad
chen mit den primitivsten Handwebestilhlen; manchmal trifft man 
aber auch einfache mechanische Stiihle mit FuBantrieb, diese dann 
schon zu kleinen Fabrikbetrieben vereinigt. AuBer durch die Webart 
ist der Kasuri noch durch die Farbung mit vegetabilischen Farben 
ausgezeichnet, und zwar stets blau und gelb bis braun. Die blaue 
Farbe ist ein Indigo, der nicht von der indischen Indigopflanze, 
sondern einer Wolfsmilchart stammt. Das Braun entstammt der 
Wurzel eines iiberall im Gebirge heimischen immergriinen Baumes. 
Merkwiirdigerweise wird das gefarbte Gam zum Beizen in den 
Schlamm der Reisfelder eingegraben, und die entstandene Farbe 
richtet sich nach der Zeit, die das Gam hier verbringt. Es ist be
greiflich, daB die so gefertigten Gewebe recht teuer sind, was sie 
aber durch ihre Dauerhaftigkeit wieder gutmachen. 

Wie gesagt, wird noch viel Kasuri getragen, und es wird wohl 
noch eine Zeitlang dauern, bis die billigen japanischen Baumwoll
fabrikate das einheimische Produkt verdrangt haben. Nahezu voll-
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standig ist ihnen dies aber bereits bei dem interessantesten Weberei
produkt gelungen, dem sogenannten Blumentuch (japanisch mit 
einem unbekannten Fremdwort Sarasa genannt, auf Ryukyu Ka
tatsuki, Gemustertes, geheiBen, chinesisch In Ka Fu gedrucktes 
Blumentuch). In alter Zeit war dies Blumentuch die allgemeine 
Kleidung der Bevolkerung, und zwar trugen vornehme Leute groBe 
Blumenmuster und das niedere Volk kleine Muster. Viele der gelb
seidenen, oder auch baumwollenen oder Bananentuchgewander, die 
ich sah, waren sehr schon und wirkten recht prunkvoll. Noch 
schaner fin de ich allerdings die kleinen Muster der einfachen Kleider, 

Knabenfestfiguren in Nawa. 

die oft von auBerordentlicher Zartheit sind. GroBe und kleine 
Sarasamuster erinnern auBerordentlich an Javabatik, und tatsach
lich ist die Sarasafarberei auch eine Abart des Batikens. Das zum 
Abdecken des Musters beim Batiken verwandte Wachs wird hier 
ersetzt durch eine dick aufgetragene weiBe Paste von Klebreis
starke, Kalk und Reisschalen. Das Muster wird immer mit Papier
schablonen, die den bekannten japanischen Schablonen ahneln, auf
getragen, und manche ganz groBe Muster werden mit freier Hand 
gemalt. Die Farbe des Grundes wird wie beim Batiken nach Ab
decken des Musters durchgefarbt. Die Muster aber werden, wenn 
sie mehrfarbig sind, nach Abdeckung des Grundes mit dem Pinsel 
aufgetragen. 
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Wie gesagt, ist diese muhsame Handarbeit im Verschwinden be
griffen. In Shuri gibt es nnr noch eine kleine Werkstatt, in der ein 
alter Mann ganz allein arbeitet und auf das freundlichste die Tech
nik und seine Schablonen demonstrierte. Er macht aber nur recht 
unsch6ne Muster und arbeitet nur auf Bestellung, hauptsachlich 
Einschlagetucher. In Nawa gibt es noch zwei oder drei Werk-

Alte Lackarbeiten von Okinawa. 

statten, deren Produkte noch haBlicher sind. Hier konnte ich aber 
alte Farbereimuster erwerben, die wohl bald das einzige sein werden, 
was von der Kunstgattung noch ubrig ist. 

Ganz traurig ist die Entwicklung, die die einst sehr bedeutende 
keramische Kunst genommen hat. Den Sammlern 6stlicher Kera
mik ist es wahrscheinlich kaum bekannt, daB es auf H.yukyu eine 
bluhende T6pferkunst gab, die im 17. und 18. Jahrhundert einen 
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auBerordentlichen Hochstand erreichte. In alter Zeit durfte das 
Land wohl von China aus mit glasierter Ti::ipferei versorgt worden 
sein, vor aHem mit Seladonware, die sich auch jetzt noch gelegent
lich findet. Die einheimische Ti::ipferei beschrankte sich aber auf 

Alte La<:;karbeiten von Okinawa. 

rohe unglasierte Stucke, die keinerlei kunstlerisches Interesse bieten. 
Die hi::ihere Ti::ipferkunst kam erst Ende des r6. und Anfang des 
r7. Jahrhunderts auf die Inseln und zwar auf dem gleichen Wege, 
auf dem sie nach Japan kam. SHIMAZU, Furst von Satsuma, der im 
Gefolge des HIDEYOSHI andem beruchtigten F eldzug nach Korea teil
nahm, brachte von dort Ti::ipfermeister mit, die er in Satsuma und 
Umgebung ansiedelte und die die Begrunder der japanischen 
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Topferei wurden. Solche Koreaner kamen auch nach Ryukyu und 
lehrten hier die Kunst, die unter koniglichem Schutz und der Kon
trolle eines besonderen Amts gedieh. Bis zur Regierung des Konigs 
SHOTEI (1669) rechnet man diese erste Periode der Topferkunst, die 
in jeder Beziehung koreanisch erscheint. Mitte des 17. Jahrhunderts 
wurde ein Japaner HIRATA NORIMICHI nach China geschickt und 
brachte von dort neue Glasurmethoden mit. Spater (dritte Periode 
seit 1700) bestand ein reger Austausch mit Satsuma, so daB sich 
nun Stile und Methoden Chinas, Koreas und Satsumas mischten. 
Aus dieser letzten Periode stammen hauptsachlich GefaBe mit 
bunt en Bemalungen nach Art unseres Bauerngeschirrs, wahrencl die 
alteren Perioden prachtvolle einfarbige Glasuren lieferten, die mit 
alten koreanischen Stiicken, ja sogar mit Sungkeramik an Schon
heit wetteiferten. Heute ist dies aber alles verschwunden. Die 
massenhaft hergestellten modernen keramischen Erzeugnisse sind 
in Form und Farbe vollendet haBlich und suchen durch auffallende 
Manieriertheiten dariiber wegzutauschen, daD die Topferkunst tot 
ist und nur eine kitschige Andenkenindustrie fUr den japanischen 
Markt noch lebt. 

Eine weitere Kunst, die als Industrie noch bliihend, als Kunst 
aber verloren ist, ist die Herstellung von Lackarbeiten, fiir die 
Ryukyu seit alters her beriihmt ist. Natli.rlich sind die Insulaner 
hierin genau wie die J apaner nur SchUler der Chinesen. Aber ihr 
Lack gilt als besonders haltbar und hat auch diesen Ruf beibehalten. 
Der Grund dafUr solI sein, daD als Grundlage der Lackschichten 
ein Gemisch von Kalk und Schweineblut, dient, dessen chemische 
\Virkung festzustellen recht interessant ware. In alter Zeit waren 
besonders beriihmt groDe Stucke, wie Truhen, Tische aus Schwarz
lack mit Perlmuttereinlagen in uraltemchinesischen Stil, den der 
Kunsthistoriker nach den Prunkstiicken des Schatzhauses Shosoin 
in Nara schon aus der Tangzeit (etwa 8. Jahrhundert) kennt. Auch 
wer wie ich kein besonderer Freund gerade dieser Technik ist, muD 
die wunderbare Handarbeit und den Geschmack del' Dekoration 
chinesischen Stils bewundern, den alte Stiicke aus fiirstlichem Be
sitz (17. J ahrhundert) zeigen, wie sie nebenstehend abgebildet sind. 
Auch heute werden noch Arbeiten in diesel' Technik ausgefiihrt, 
aber sie sind schlecht gearbeitet und stilistisch schlecht, gehoren 
direkt in das Gebiet des neuen japanischen Kitsches. Das trifft 
auch fUr die iiberwaltigende Mehrzahl der jetzt hauptsachlich ge
fertigten und fUr den japanischen Markt bestimmten Rotlack
arbeiten zu, die haufig mit aufgelegten Schnittlackmustern verziert 
sind. Sie sind billig im Preis und ebenso im Geschmack. Diesel' Vor
wurf trifft leider auch die Produkte der staatlichen Industrieschule, 



Kultstatten und Religion. 

deren fiir einheimische Kunst lebhaft interessierter Direktor wohl 
kaum imstande sein wird, die durch ganz Japan gehende Welle des 
Verfalls der alten Stilsicherheit einzudammen. 

Endlich sei nocheine Kunstubung erwahnt, auf deren Existenz 
ich ganz zufaHig stieG. Wie in Japan so wird auch auf Okinawa 
am 5. Mai das Knabenfest gefeiert, an dem in jedem japanischen 
Haus, in dem es Knaben gibt, Pup pen aufgesteHt werden, die die 
ritterlichen Tugenden verherrlichen, vor aHem Ritter in Riistung, 
Pferde und altertumliche Waffen. Fruher waren wohl auch in 
Japan diese Stucke mehr oder minder einfach, genau wie die ent
sprechenden Puppen des Madchenfestes. Heute aber sind die 
Puppen, auch die einfachsten, entzuckende kleine Kunstwerke, die 
noch das ganze Konnen des japanischen Handwerkers zeigen (der 
Grund, weshalb gerade hier wie auch bei den Puppen des Madchen
festes, der Verfall noch nicht eingesetzt hat, ist klar; das Madchen
fest mit der Verherrlichung des Kaiserhauses - zu oberst sit zen die 
Figuren des Kaiserpaares - und das Knabenfest mit der Verherr
lichung der Rittertugenden und des Kriegergeistes werden im alten 
Stil nicht nur erhalten, sondern aus nationalen Grunden gefordert). 
Ein Gang durch die Puppenladen des Nihonbashiviertels in Tokyo 
oder gar eine Einladung in ein Haus, das zum Fest Schatze alter 
und neuer Puppen aufstellt, gehoren zu den erlesensten as thetis chen 
Genussen, die Japan immer noch bietet. 

In Okinawa nun gibt es nur Papierpuppen, die zum Fest an
gefertigt und verschenkt, dann aber weggeworfen werden. Die ein
facheren wie die abgebildeten sind ganz einfache, bunt bemalte 
Dinger. Ich habe aber auch groDe Stucke gesehen, Ritter zu Pferde, 
Wagen von Drachen gezogen, die, obwohl nur aus Papier, in vielen 
geleimten Schichten geklebt, wahre Kunstwerke waren. Auch diese 
Kunst durfte aus China kommen, wo Papierpuppen in LebensgroDe 
bekanntlich bei Begrabnissen eine groDe Rolle spielen. Sie ist aber 
ebenfalls im Verschwinden begriffen, da es immer mehr Mode wird, 
importierte japanische Puppen zu benutzen. 

11. Kultstatten und Religion. 

Dem Kenner Japans, der durch Okinawa wandert, faUt wohl 
nichts mehr auf, als das fast vollstandige Fehlen von Tempeln. Gibt 
es doch in Japan kein Dorf, das nicht einen oder mehrere Tempel 
birgt, oft Juwele der Architektur, meist in herrlichen Hainen gelegen 
und stets von frommen Pilgern besucht; gar nicht zu reden von den 
Hunderten von Tempeln der alten Kaiserstadt Kyoto oder der noch 
alteren Yamatoebene bei Nara oder den zahllosen klein en und 
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kleinsten Schreinen, die sich in dichtbesiedelten Gegenden alle paar 
hundert Schritte finden. Auf Ryukyu aber sieht man, wenn man 
nicht eigens auf die Suche geht, weit und breit keinen Tempel, und 
auf einer Fahrt durch das Land blickt nirgends hinter uralten Baumen 
das machtige ehrwlirdige Dach des buddhistischen oder shinto
istischen Heiligtums hervor. Das kommt daher, daB sich in diesen 
konservativen Eilanden trotz des Einflusses von China und Japan 
und trotz des Interesses der Kanigsfamilie der Buddhismus nicht 
eingeblirgert hat, sondern die uralte Naturreligion in der alten 

Vorhof des Zogenjitempels mit Steintor in Nawa. 

Form, die sie wohl auch in Japan vor Entwicklung des Shintoismus 
hatte, erhielt. Die wenigen buddhistischen Tempel, die es gibt -
von den ebenfalls wenigen, neuerdings von den japanischen Sekten 
errichteten, abgesehen - sind Privattempel der Kanigsfamilie der 
SHO und spielen sichtlich im Yolk gar keine Rolle. 

Zwei davon verdienen allerdings einen Besuch. Der eine, Zo
genji, liegt vor den Toren von Nawa und bietet ein recht liebliches 
Bild dar. Der alte Eingang besteht aus einer ungeheueren Stein
mauer mit altertlimlichen Torbogen, die vielleicht ursprlinglich 
einem SchloB angeharten. Der Tempel selbst. in chinesischem Stil 
gehalten, liegt versteckt zwischen Palmen, immergrlinen Eichen, 
Fikus und bllihenden Hibiskus und ist verschlossen. Nur eine be
sondere Erlaubnis der SHo-Familie, der der Tempel gehart, affnet 
die Pforte; in unserem FaIle nutzte allerdings auch dies nichts, 
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da der alte Wachter (der einzige unfreundliche Mann, der uns auf 
der Insel begegnete), erklarte, wir hatten uns ihm nicht lange 
genug im voraus angemeldet. Es sollen ein paar Kunstwerke im 
Tempel stehen. 

Eine wesentlich gro13ere und besser erhaltene Anlage zeigt der 
Familientempel der SHO in Shuri, Enkakuji genannt. 1m I5. Jahr
hundert errichtet, hat er den Charakter einer noch viel alteren 
Periode Japans. Die Haupthalle, vor der eine alte Glocke steht, 
ist von edler Architektur und birgt im Innern ein nicht bedeutendes 
Buddhabild, hinter dem, wohl einzig in seiner Art, ein riesengro13es 

Der Tempel Zogenji bei Nawa. 

chinesisches Gemalde auf Holz aufgestellt ist mit zahlreichen 
Heiligenfiguren nicht sehr bedeutender Malerei. Die Hauptschon
heit dieses Tempels, der auch nur wenige Glaubige anlockt, ist ein 
von riesigen Baumen umrahmter grliner Teich zwischen den beiden 
gro13en Toren, liber den eine prachtig verzierte Marmorbrlicke mit 
sehr guter chinesischer Skulptur flihrt. 

So wenig wie der Buddhismus haben es die anderen chinesischen 
Religionsformen zu einem nennenswerten Erfolg gebracht. Es gibt 
ein paar Konfuziustempel in Shuri und Nawa, erst ere hlibsch inner
halb des Gartens der Familie URAZOE ODON gelegen. Es findet dort 
auch einmal im Jahr ein Fest statt, sonst ist er aber tot und ver
schlossen. Auch ein taoistischer Tempel primitivster chinesischer 
Struktur findet sich in Nawa, ebenfalls vom Yolk kaum beachtet. 
Er birgt aber die einzigen gro13eren alten Kunstwerke auf der Insel, 
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ein paar sehr gute chinesische Holzskulpturen aus der Ming-Zeit. 
Erwahnt man noch eine verschlossene christliche Kapelle in Shuri 
- die Missionare, die hier im vorigen J ahrhundert arbeiteten, haben 
langst das hoffnungslose F eld verlassen' -- und einige von den J a
panern neuerdings errichtete Shintotempel, fUr die sich die Einhei
mischen sichtlich wenig interessieren, so ist wohl alles Wichtige 
tiber die neueren Religionen und ihre MiJ3erfolge in Ryukyu gesagt. 

Viel interessanter aber ist der Rest der alten Naturrdigion, der 
hier noch das Feld behauptet. SIMON schreibt dartiber: "Wie die 
Sprache der Ryu Kyu-Inseln in engem Zusammenhang mit der ja-

Vorhof des Enkakujitempels in Schuri mit alter Marmorarbeit. 

panischen steht. so sind auch die religiosen Ideen beider Volker nahe 
verwandt. Hier wie dort find en wir in der Urzeit einenAnimismus, 
welcher die den Menschen umgebende Natur beseelt und leblosen 
Dingen seine Verehrung zollt, jene Anschauungen, die auch in ganz 
ahnlicher Weise in China die altesten Stufen der Religion dar
gestellt haben. Wah rend wir jedoch in Japan im Laufe der Jahr
hunderte eine wenn auch nicht sehr bedeutende Entwicklung dieser 
Ideen zum System des Shinto verfolgen konnen, sind die Bewohner 
des Ryukyu-Archipels in ihrem religiosen Denken bis auf die Neu
zeit auf der Urstufe stehen geblieben, weil sie noch weniger als die 
Japaner zur Beschaftigung mit abstrakten Begriffen hinneigen und 
eine nur geringe Gestaltungs- und Einbildungskraft haben, ein 
Mangel, der auch die Ausbreitung des Buddhismus und in neuester 
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Zeit des Christentums sehr erschwert hat." Wahrend CHAMBERLAIN 
tiber diese Urreligion nichts weiter mitteilte, gibt SIMON eine genaue 
Darsteilung nach einheimischen Quellen, scheint aber selbst nicht viel 
davon gesehen zn haben. In dieser Beziehung war ich glticklicher, 
und die folgenden Photographien sind wohl die erst en ihrer Art. 

Gegenstand der Anbetung sind die groBen Naturobjekte, Berg-

Enkakujitempel in Schuri. 

gipfel, das Meer, das Feuer. Aile diese werden als Gatter, Kami im 
J apanischen, bezeichnet, aber es geht sichtlich die uralte Vorstellung, 
daB die betreffenden Dinge selbst die Gatter sind und die, daB sie 
der Sitz der Gatter sind, noch in den Kapfen durcheinander. Auch 
habe ich den Eindruck, daB Berg-, Hain-, Meer- und Feuergatter 
mehr oder minder in einen Topf geworfen werden und schlechthin 
Gatter sind. Ftir ihre Verehrung fand ich drei verschiedene Arten 
von heiligen Platzen. 

Als groBe nation ale Heiligttimer, deren es drei geben solI, dienen 
Kultstatten des Meeresgottes, die wohl den ursprtinglichsten Cha-

GOldschmidt) Neu-Japan. 13 
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rakter zeigen. Es handelt sich urn naturliche Hohlen, in denen wohl 
ursprunglich sich nichts befand, als die spater zu nennenden Shintai. 
Das wichtigste dieser HeiligtUmer liegt nordlich von Nawa bei einem 
kleinen Ort Futemma. Von Shuri heruber fUhrt eine alte, mit 
Kiefern gesaumte LandstraBe, die den auf ihr Pilgernden schon die 
notige weihevolle Stimmung verleihen mag. An einer Wegkreuzung 
erhebt sich ein Hugel, der fast vollstandig von einer Tropfsteingrotte 
unterhohlt ist, die sich nach der Front breit offnet und durch einen 
engen Gang einen zweiten Ausgang zum Rucken des Hugels schickt, 
der mit alten Fikusbaumen bewachsen ist. Von der ursprunglichen 
Form des Heiligtums ist aber niehts mehr erhalten, da sich der 

Konfuziustempel in N awa. 

japanische Shintoismus sichtlich seiner bemachtigt hat. Schon der 
Zugang ist mit shintoistischen Torii geschmuckt und im Innern der 
Grotte hat man ein kleines holzernes Shintotempelchen aufgebaut, 
vor dem zwei steinerne und zwei wunderschone alte blau glasierte 
Lowen Wache halten. Zu diesem Heiligtum waIlfahrten aIle Insu
laner vor Antritt einer Reise. Es spielt also auf Okinawa die gleiche 
Rolle, wie der Kompiratempe1 auf der der japanischen Inlandsee vor
gelagerten Inse1 Shikoku, zu dem heute noch die J apaner vor einer 
Reisewallfahrten. Und zwar ist dies nicht etwa auf das niedere Volk 
beschrankt; traf ich doch selbst in dortiger Gegend einen hOchst 
modernen und westernisierten Kollegen, der gerade mit seiner 
Mutter vom Kompiratempe1 kam, wo er fUr die gluckliche Heimkehr 
von Europa gedankt hatte. 
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Eine zweite Kultstatte der gleichen Art fand ich in dem male
rischen Fischerstadtchen Homan an der Sudspitze der Inse!. Der 
Ort verdient an und fUr sich einen Besuch wegen der schonen 
BEcke uber die Kuste, die man von hochgelegenen Platzen genieBt, 
wegen der malerischen Ruinen eines alten Furstenschlosses auf einem 
Hugel zwischen Fichten und Zykadeen gelegen; und schlieBlich auch 
wegen seiner Bewohner. Denn diese gelten als die kuhnsten Fischer 
des Landes, die auch vielfach als Seeleute in fremden Diensten fahren. 
Sie benutzen ein ganz merkwurdiges Kanu, das, von oben gesehen, 
die Form eines Fisches hat, in der Mitte gebaucht, dann tief ein-

Oganjo (Betstelle) an einer StraBe in Schuri. 

gebuchtet und sich wieder verbreiternd. Es wird mit einem kurzen 
Paddel gerudert, das durch ein primitives Hilfssegel unterstiitzt 
wird. Mit dies em eleganten, aber gebrechlichen Fahrzeug sollen die 
Homaner bis zur chinesischen Kuste fahren. AuBerdem stehen diese 
Leute im Rufe, europaisches Blut in sich zu haben, von einem ge
strandeten portugiesischen Schiff herruhrend, dessen Mannschaft 
sich hier angesiedelt habe. Man sieht tatsachlich besonders unter 
den alten Frauen Typen mit schmaler Nase, die nicht recht ins Land 
passen, und man neigt dazu, der Tradition eines so konservativen 
Volkchens Wert beizulegen. Das ist aber auch alles, was man mit 
gut em Gewissen sagen kann. Hier in Homan nun findet sich in 
einem Felsen nahe dem Strand auch eine Art nati.ir1icher Hohle, 
die als groBes Heiligtum gilt, wohl der Meeres- und Berggotter. 

13* 
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Eine Anzahl Frauen, die dort kniend ihre Andacht verrichteten, 
taten es, indem sie die gefalteten Hande nach Art des Bettlers 
auf der Biihne hilfeflehend vorstreckten und zuriickzogen und dies 
nach allen Richtungen, auch nach dem Berg zu, ausfiihrten, also 
wohl alle Kami, die ringsum residieren, anriefen. 

Mit dieser Felsgrotte ist iibrigens eine Legende verbunden. die 
sichtlich neueren Datums ist und deren Beziehung zu der Kult
statte schwer zu verstehen ist. "Ein Itomaner Fischer schuldete 
einem Satsumakaufmann eine Summe Geldes, konnte aber nicht 
zahlen. Da wurde der J apaner wiitend und ging mit dem Schwert 
auf den Schuldner los. Der aber bEeb ruhig und ermahnte den Jah-

Oganjo I,Betstelle) auf der Burg von Schuri. 

zornigen, nicht in dem erst en Zorn zu handeln,sondern abzuwarten. 
Der Satsumaner fuhr dann nach Japan zuriick. Als er in sein Haus 
kam, fand er einen Mann im Zimmer seiner Frau. Sofort zog er das 
Schwert, urn ihn zu erschlagen, da fielen ihm die Worte des Ito
maners ein und er z6gerte. Da sah er, daB der vermeintliche Mann 
seine Mutter war, die sich in Mannerkleidung verkleidet hatte. 
Nach Jahr und Tag aber kam der Itomaner und brachte die Schuld
summe. Der Japaner aber verweigerte jetzt in Dankbarkeit fUr 
die erhaltene Lehre die Annahme. So kehrte der Itomaner heim 
und vergrub das Geld in jener Felsgrotte, d. h. er opferte es den 
G6ttern. " 

Der zweite Typus von Kultstatten sind die zahllosen Betstellen, 
japanisch Oganjo genannt, die iiber das ganze Land verstreut sind. 
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Viele von ihnen finden sich auf Rtigeln oder Berggipfeln, und die 
Umgebung ist als heiliger Rain geschtitzt. Ich habe von Einhei
mischen die ketzerische Idee gehort, daB diese Stellen nicht nur auf 
die Auffassung der Gottlichkeit des Berggipfels bzw. des Gotter
sitzes zurtickgehen, sondem daB man absichtlich diesen Glauben 
benutzt habe, urn so die Walder vor der sonst sicheren Ausrottung 
zu schtitzen. Die Platze, die ich besuchte, bestanden in einer ein
fachen Lichtung, die an einer Stelle einen Stein oder nur ein stei
nemes Raucherbistchen enthielt. Viel haufiger noch sind die Ogan
jos, die sich tiberall am Wege, auf der LandstraBe wie in den Stadten, 
finden. An irgendeiner geeigneten Stelle, also etwa einer Mauer-

Die Bueht von Nago, im Vordergrund Reisfelder. 

nische, einem unbenutzten Torbogen ist ein Raucherbecken auf
gestellt und dahinter die drei heiligen Steine, von den en wir gleich 
horen werden. Manchmal ist auch ein Strohseil dartiber gespannt. 
Es ist tibrigens sehr merkwtirdig, wie gute Nachbarschaft diese 
urttimlichen Gebetstellen mit taoistischem Aberglauben halten. 
Denn wo zwei Wege T-formig aufeinander treffen, ist gegen
tiber dem Eintritt des Seitenwegs ein Stein mit chinesischer In
schrift aufgestellt odeI' in die Mauer eingelassen, der es verhin
dem soIl, daB das Fluidum der· auf dem Querwege Kommenden 
gegen die Mauer ausstrahlt und diese beschadigt. So kann es denn 
vorkommen, daB an del' Mauer eines buddhist is chen Tempels ein 
Oganjo des Feuergottes sich findet und daneben del' taoistische 
Schutzstein. 
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Die dritte und hauptsachlichste Form des uralten Kults des 
Feuer- und Meergottes, wohl auch die Berggotter, Erdgotter und 
Metallgotter mit einbegriffen, ist die festliche· Verehrung dieser 
Gotter durch Vermittlung von Noro genannten Priesterinnen. (In 
alter Zeit waren es konigliche Prinzessinnen.) Solcher Kultstellen 
solI es noch iiber 40 geben, deren eine im Norden in Nago, von alters 
her die beriihmteste, ich besuchen konnte. Auf einem hohen steilen 

Altarnische der Noro, im Hintergrund die heiligen Steine. 

Hiigel iiber der Stadt, von dem man einen herrlichen Blick iiber die 
Bucht von Nago, den sie iiberragenden steilen Riicken des Kat
suodake und die schachbrettartigen Flachen der Reisfelder genieBt, 
steht Wohnhaus und Tempel zugleich der Noro. Einige hundert 
Schritt hoher findet sich auf dem Gipfel inmitten eines Haines ein 
freier Grasplatz von ziemlicher GroBe, in dessen Hintergrund sich 
unter einem uralten Eichbaum eine Hiitte erhebt, richtiger ein von 
vier unbehauenen knorrigen Stammen getragenes Strohdach, unter 
dem die Noro beim groBen Fest des Seegottes sitzt. 
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Als wir beim Aufstieg auf den steilen Nagodake am Haus der 
Noro voruberkamen, war es geschlossen. Aber auf dem Ruckwege 
hatten wir Gluck undkonnten der urzeitlichen F euerpriesterin unseren 
Besuch abstatten. Die phantastischen Vorstellungen mit denen wir 
dem Erscheinen der Priesterin entgegensahen, wurden aber ent
tauscht, als wir eine freundliche alte Frau mit sympathischem, gut
mutigem Gesicht antrafen, die gerade vor ihrer primitiven Feuerstelle 

Der Ahnenaltar der Noro. 

in der W ohnkuche hockte und sich die Haare machte. Sie empfing 
den seltenen Besuch mit der Freundlichkeit und vVurde, die aIle Insu
laner auszeichnet, gab auf aIle Fragen des einheimischen Lehrers, der 
dolmetschte, bereitwilligst Auskunft und lief3 uns alles genau be
sichtigen. Das Haus ist ein gewohnliches, altmodisches und auf3erst 
primitives Ryukyuhaus, mehr eine Hutte mit vorspringendem 
saulengestutzten Dach und in der ganzen V orderfront und auf der 
Seite offen, wie wenn es auf einer Buhne stande. Durch Schiebe
tiiren ist es in zwei Teile geteilt, den kleineren linken, der als hochst 
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primitive und alles eher als reinliche Wohnkuche dient, und einen 
gr6Beren Raum, der gleichzeitig Empfangszimmer und Tempel ist. 
Genau wie jedes andere Ryukyuzimmer zeigt dieser mit rohem 
Bretterboden und billigen Binsenmatten belegte Raum im Hinter
grund links die Nische des Ahnenaltars und rechts die Tokonoma. 
Wahrend der Ahnenaltar, also der Familienaltar der Noro selbst, 
genau so eingerichtet ist, wie in jedem bescheidenen Haus, stellt 
die Tokonoma den eigentlichen heiligen Platz dar. Ihr Boden ist 
mit gebleichten Korallenstucken bestreut, und darin stecken die 
sechs spitzen Steine, die die immer wiederkehrenden Symbole dieses 

Die· N oro von N ago mit der Magatamakette. 

Naturkults sind und sich ja auch in den Oganjos finden. Es handelt 
sich urn vielleicht 15-20 cm lange Steine, die die Form eines urzeit
lichen SteinmeiBels haben, Hinglich und stumpf zugespitzt. Diese 
Steine kommen immer in der Zahl 3, 6 oder 9 vor; was ihre Bedeu
tung ist, ist sehr schwer zu sagen. Die Dreizahl k6nnte auf ein 
Symbol des Berges deuten, da der Berg im Osten immer mit drei 
Gipfeln dargestellt wird, wie z. B. das chinesische Schriftzeichen fur 
Berg zeigt. Man k6nnte auch an die zungelnden Flammen des 
Feuergottes denken, der ja der Gott des zungelnden Herdfeuers ist. 
Dnd endlich k6nnte man auch an ein Phallussymbol denken. Da
von spater. 

Diese Steine und das davorstehende RauchergefaB stellen sicher 
allein das ursprungliche Inventar dar. Dazu kommen allerlei Opfer-
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gaben von Vegetabilien. die davor aufgesteilt sind. Alles iibrige, so 
der Geldkasten im Vordergrund, das japanische Flaggentuch oben 
und der Strick zum Anschlagen der Glocke sind japanisch-shin
toistische Zutaten, Konzessionen an die Gegenwart, die wohl 
allmahlich ein vOlliges Aufgehen im Shintokult herbeifiihren 
werden. 

In Anbetracht der groBen Urtiimlichkeit aller Dinge in Ryukyu 
wirft diese Anordnung vielleicht ein Licht auf die so ganz unver
standliche Einrichtung der Tokonoma im japanischen Haus. Denn 

Phallusstein in Tokyo (Ueno). 

ihre jetzige Bedeutung als Schmuckplatz fUr das Hangebild, eine 
Blumenvase und ein RauchergeHiB, kann nicht die urspriingliche 
sein, und die gelegentlich geauBerte Idee. daB hier der urspriingliche 
Schlafplatz gewesen sei, klingt hochst unwahrscheinlich. Die Wich
tigkeit dieses Orts, sein besonderer Schmuck, das Aufstellen eines 
RauchergefaBes und die beliebte Verwendung unbehauener Baum
stamme als Tokonomapfosten deuten schon auf einen religiosen Ur
sprung hin. Hier bei der Noro find en wir vielleicht die Erklarung, 
den Zustand, der aus Urzeiten bewahrt ist, wo in jedem Hause sich 
das Oganjo der Gotter, der Kami, beHmd und daneben der Ahnen
altar. 
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Uber ihren Kult erzahlte die Noro folgendes: Er besteht in der 
Hauptsache aus dem Begehen einiger groBer 'Feste, wahrend ein 
regelmaBiger Gottesdienst oder ein Beten im "Tempel" nicht statt
zufinden scheint. Das Hauptfest, das aber auch schon im Verfall 
ist, findet im siebenten Monat statt. An dem Tage kommt die Be
volkerung her auf auf den Htigel und geleitet die Noro - die frtiher 
noch zwei Hilfspriesterinnen hatte und in alter Zeit ritt - in einer 
Tragsanfte zu dem geschilderten Versammlungsplatz auf der Berg
spitze, wo die Priesterin unter der Htitte thront. Die Glaubigen 
legen ein Strohseil in Schiffsform und ftihren dann eine Art Panto
mime auf, die das rudernde Schiff darstellt. Dann zieht die ganze 
Prozession in das Dorf hinab und zum Meeresstrand, wo dem 
Meeresgott geopfert wird. Darauf begibt sich die Prozession zum 
Btirgermeister und feiert ein Fest (SIMON gibt in seinem Buch eine 
Ubersetzung einer japanischen Schilderung, die noch manche Ein
zelhelten enthalt, die es vielleicht heutigentags nicht mehr gibt oder 
aber, die die Noro zu erzahlen vergaB). 

Da es hieB, daB bei dies em Fest die Noro in groBem Fest
schmuck erscheint, so lieB ich sie fragen, ob sie uns nicht ihre Prunk
gewander zeigen wolle (sie war mit einem sehr bescheidenen blauen 
Kimono bekleidet). Nach einigem Zieren erklarte sie sich bereit, 
frisierte sich zunachst sorgfaltig, begab sich dann vor die Tokonoma, 
betete und offnete dann feierlich die Kiste, die vor dem Ahnenaltar 
stand. Meine Erwartung war hoch gespannt, sank aber auf den 
J'\ullpunkt, als die Herrlichkeiten zum Vorschein kamen. Es waren 
tatsachlich nicht viel mehr als Fetzen. Ein nicht zu reinliches 
weiBes Untergewand und ein blaues Obergewand, beide aus dtinner 
schlechter Seide und stark abgetragen; dazu eine braune Kopf
binde, und das war alles. Dann aber wurde noch ein besonderes 
Kastchen geoffnet und die Hauptkostbarkeit, die Halskette, hera us.,. 
genommen. Sie ist zwar nicht kostbar, aber von groBtem archao
logischen Interesse als ein noch benutztes Relikt aus der Urzeit des 
japanischen Volkes. Aus der japanischen Vorzeit sind uns komma
formig geschnittene Steine erhalten, Magatama genannt, von denen 
feststeht, daB sie als Glieder von Halsketten aus Stein zum Schmuck 
hoher Herren dienten '). Ihre ursprtingliche religiose Bedeutung 
geht daraus hervor, daB die Insignien des japanischen Kaisers aus 
Schwert, Spiegel und Magatama Z) bestehen, wie auch die uralten 
koreanischen Konigskronen tiber und tiber mit Magatama behangen 

I) Siehe spater Korea. 
2) In der europaischen Literatur meist nicht verstandlich mit J uwel oder 

Edelstein iibersetzt. 
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waren. Der Schmuck cler Noro aber besteht aus einer rohen Kette 
von Steinperlen, auf der <irei Magatama aufgereiht sind. 1m gleichen 
Kasten befanden sich tibrigens auch zwei Spiegel. Die gute alte 
Frau war nicht wenig stolz auf diese Kette, die sie bei einer photo
graphischen Aufnahme auch in den Vordergrund stellte. Zu der 
Aufnahme konnte sie allerdings nur schwer bewegt werden. Der 
Rauptgrund ihres Zogerns war ein sehr naiver: ihre jtingere Tochter 
besucht eine hohere Schule in Tokyo, und da wir von Tokyo kamen, 
fiirchtete sie, wir konnten ihrer Tochter das Bild zeigen. Es kostete 
einige Mtihe der alten Frau klarzumachen, daB wir in der lVli1lionen
stadt Tokyo ihre Tochter gar nicht kennen. Bei dieser Gelegenheit er-

Abfahrt von Nawa. 

fuhren wir denn auch, daB die Norowtirde erblich ist, und daB die 
Tochter als junge Madchen schon der Mutter folgen konnen. 1st aber 
keine Tochtervorhanden oder besteht sonst ein Hindernis, dann wird 
eine Verwandte adoptiert. So dtirfte es hier gehen, da die Tochter 
nach der hoherenSchule wohl keinen \lVert mehr darauf legen wird, 
Noro zu werden. Ob sie denn keine andere Tochter habe? Da kam 
die "Oberraschung. Aus einem alten Kasten wurde eine Photographie 
vorgekramt, die diesen Stolz der Familie zeigte. Die andere Tochter 
war nach Amerika gegangen, hatte dort geheiratet und zeigte sich 
auf der Photographie stolz in westlichen Kleidern mit einem un
geheueren Federhut. lch konnte es nicht lassen mir auszumalen, 
wie diese junge Dame ihren Bekannten in Amerika von ihrer Mutter 
erzahlt, der Feuer- und Phalluspriesterin mit tatowierten Randen 
in ihrer Htitte am Nagoberg, geschmtickt mit der Magatamakette 
der Urzeit. 
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Es wurde schon bemerkt, daB hier sichtlich keine allzu klaren 
Vorstellungen dariiber herrschen, welche Gottheit angebetet wird. 
Herdfeuer- und Meeresgott, Hain- und Weggotter gehen wohl bunt 
durcheinander. Sie stellen ja alle nur die Gottlichkeit der Natur 
dar, von der der schwache Mensch abhangt. Es scheint mir aber
und aufgeklarte Einheimische stimmten mir zu -, daB hier in der 
Hauptsache noch ein Rest des urtiimlichen Phalluskults vorliegt. 
Wie bei fast allen Volkern gab es auch in China und Korea in der 
Vorzeit den Kult des Phallus als des befruchtenden Prinzips der 
lebenden Natur. Unter Kulturvolkern am langsten hat er sich wohl 

Kagoshima mit dem Vulkan Sakuraiima. 

in Japan erhalten. In alter Zeit muB er eine auBerordentliche Rolle 
gespielt haben, und es kann kaum einem Zweifel unterliegen, daB 
der alte Shintokult zum mindesten stark mit Phallizismus durch
setzt war, wenn nicht hauptsachlich darin hestand (siehe die neueste 
Arbeit von G. KATO in Trans. Asiatic Soc. Japan I924). Schon der 
alteste Schopfungsmythos aus dem Kojiki ist phallistischer Natur, 
und dieser Kult hat seit der Urzeit nie aufgehort. Sogar im heutigen 
Japan ist er trotz Regierungsverbot noch weit verbreitet, und zwar 
sowohl in der urspriinglichen Form der Phallusanbetung als Gott
he it deT Fruchtbarkeit durch die bauerliche Bevolkerung, als auch in 
der spateren Form als Schutzgott der Unfruchtbaren, der Prosti-
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tuierten und der Geschlechtskranken. Wer Japan abseits der Heer
straBe mit offen en Augen durchwandert, trifft gelegentlich auf die 
Steinsymbole, sei es an der StraBe, sei es, daB sie in Tempeln (auch 
buddhistischen) gezeigt werden. \Vie so vieles, so hat sich auch dies 
in Ryukyu in der uralten Fornl erhalten. Die langlichen Steine der 
Oganjo am Wege sind nichts als phallische Symbole, genau wie im 

Riesenrettich von Sakurajima. 

alten Japan die Schutzgotter der Reisenden auch im Phallussymbol 
verehrt waren. Die gleichen Steine im Norokult haben dieselbe Be
deutung. Und nicht minder ist dies wohl die Bedeutung der Maga
tama, jenes eigentumlichen Symbols, das zu zweien vereinigt in 
Korea und China das mannliche und weibliche Prinzip der Natur 
symbolisiert und das an der Halskette der N oro noch heute auf die 
Wurzel des japanischen Shintoismus hinweist. 
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12. Schtufi. 
Damit nehmen wir Abschied von dem freundlichen Eiland und 

seinen liebenswurdigen Bewohnern, die uns in ungeheuerer Masse das 
Geleit zum Schiff gaben. Wenigstens wollen wir uns das einbilden 
und nicht bemerken, daB es in Wirklichkeit einer Handvoll Rekru-

Ausbruch des Sakurajima 1914. 

ten galt, die zum Dienst nach Japan fuhren auf dem gleichen Wege, 
den auch ihre Altvordem gegangen waren und die, im Zwischen
deck des Dampfers, vielleicht auch nicht sehr vie! bequemer reisten 
als ihre Altvordem. Das Ziel ist Kagoshima, jene Stadt im auBer
sten Westen Japans, wo nicht nur die Vorfahren der I{yukyuaner 
sich in der Fruhzeit Japans angesiedelt hatten, sondem von wo 
aus spaterhin kulturelle und politische Einflusselangsam aber sicher 
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die Inseln ergriffen. So istder Besuch von Kagoshima, das wir 
nach schlimmer Uberfahrt in drei Tagen erreichten, ein wurdiger 
AbschluB. Noch erinnert hier die Landschaft an die Natur Ryu
kyus, da auf der landschaftlich entzuckenden Spitze, die die tief ins 
Land einschneidende Bucht von Kagoshima saumt, noch Zykadeen 
und Mangroven wild wachsen. Aber gleich bei der Einfahrt in 
die Bucht gibt der wunderbar ebenmaBige Vulkan Kaimon der 
Landschaft die ernst ere Note, die verstarkt wird, wenn der bos
artige Vulkan Sakurajima erscheint, der, eine eigene Insel bil-

Der Lavastrom des Sakurajima sturzt ins l\1eer. 

dend, der Satsumahauptstadt vorgelagert ist. Zur Zeit meines 
ersten Japanaufenthalts (I914) spie dieser Vulkan Feuer und 
Flammen und warf so gewaltige Lavamassen aus, daB sie an 
einer Stelle das Meer auffullten und die Insel mit dem Festland ver
banden. Heute ist der fruchtbare Abhang auBerhalb des alten 
Lavastroms wieder bewohnt, und der stoische Landmann baut dart 
die ungeheueren Rettiche von bis 60 Pfund, die selbst die von Ryu
kyu in Schatten stellen. Das Yolk aber, das diese Gegend bewohnt, 
ist sehr von den sanftmutigen Ryukyuanern verschieden. Es sind 
die kriegerischen Satsumaleute, die vielleicht etwas mehr malai
isches Blut abbekommen haben, als die ubrigen Japaner. Noch 
heute ist die robuste Gestalt des Rebellen SAIGO TAKAMORI, des 
Fuhrers des Satsumaaufstandes in der Mitte des letzten Jahr-
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hunderts, eine Art von Nationalheiliger. Mit seinen Getreuen hat 
er seine letzte Ruhestatte in einem lieblich am Berg gelegenen, die 
Stadt und den Sakurajima iiberblickenden Friedhof, dem Ziel un
gezahlter Pilger. Ein Museum bewahrt alle Reliquien des Rebellen 
auf, zwischen denen - 0 naive Geschmacklosigkeit der J apaner -
auch eine europaische Unterhose des Kaisers, gegen den er sich auf
lehnte, zur Schau steht. In einer Ecke aber hangt als einziger wei
terer europaischer Gegenstand eine riesige Photographie Mussolinis 
mit eigenhandiger Widmung an die heldenhaften Satsumaner. 
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Die Haupt"'luppC der Boninin clll. 



Fast genau siidlich von Yokohama, in einer Entfernung von 
800 km halbwegs zwischen Japan und den ehemals deutschen 
Marianen gelegen, findet sich eine Gruppe von Inseln und Inselchen, 
die unter dem alten Namen Bonin-Inseln bekannt sind, von den 
Japanern, ihren Entdeckern und Herren, aber Ogasawarajima ge
nannt werden. Ungefahr auf dem 27. Breitengrad gelegen, also etwa 
auf gleicher Breite wie die Ryu Kyu-Inseln, gehoren sie doch ihrer 
Lage nach viel mehr zu den tropischen Siidseeinseln als zu dem 
subtropischen westlichen Inselreich. Die Inseln gliedern sich in drei 
Gruppen, von den en die siidlichste die Schwefelinsel enthalt. Die 
Hauptinseln gehoren aber der mittleren Gruppe an und trugen die 
englischen N amen Stapleton-, Peel- und Buckland-Insel, heute ersetzt 
durch die japanischen Namen Ototo-, Ane- und Chichijima, von 
denen die letztere (Vaterinsel) die wichtigste ist. 

Nach den japanischen Quellen I) wurden die Inseln I593 vom 
DAIMYO OGASAWARA entdeckt, dem sie sein Herr HIDEYOSHI in 
Lehen gab. Die Inseln waren damals unbewohnt, und daher soli 
ihr Name kommen, namlich bu-nin-to Keinmenschinsel. Es scheint 
aber, daB OGASAWARAS Besuch zu keiner dauernden Besiedlung 
fiihrte, denn der unbedingt zuverlassige alte KAMPFER berichtet von 
einer neuen Entdeckung im Jahre I675 und erwahnt die genannte 
Ableitung des Namens. I72I kamen wiederum Japaner nach den 
Inseln, siedelten sich aber auch diesmal nicht an. Erst I823 und 
I825 hort man wieder von den Inseln durch einen amerikanischen 
und englischen Walfischfiinger; naher wurden sie erst bekannt, als 
Kapitan BEECHEY, mit der Fregatte Blossom, die zum Entsatz der 
Franklinexpedition nach der BehringstraBe segelte, sich hier auf
hielt, Karten aufnahm und reichlich englische Namen auf Inseln 
und Buchten verteilte. Er miiBte kein Englander gewesen sein, 
wenn er nicht auch gleich die Inseln fiir seine britannische Majestat 
annektiert hatte, was er mangels von Bewohnern, denen er es hatte 
mitteilen konnen, in Kupfer graviert einem Baum anvertraute. 

Dieser Besuch war es nun, der indirekt zu der Besiedlung der 
Inseln fiihrte. Denn als Kapitan BEECHEYS Berichte auf den Sand
wichinseln bekannt wurden, entschloB sich eine Gruppe unter
nehmungslustiger Manner, sich auf den Inseln anzusiedeln. Ver
sprachen sie doch durch Klima und Fruchtbarkeit einen sicheren 
Unterhalt. Dazu kam, daB die Inseln mit ihrem guten Hafen (Port 

I) R. ROBERTSO~: The Bonin Islands Asiatic Soc. of Japan 1876. CHOL
MONDELEY, L. B.: The History of the Bonin Islands, London. Constable 1915. 
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Lloyd) sehr geeignet erschienen, einen Zufluchts- und Verprovian
tierungshafen fur die damals noch zahlreichen Walfischfanger ab
zugeben. So segelten r830 funf weiBe Manner, der Genuese MATTEO 
MAZARRO, der Englander JOHN MILLINCHAMP, der Amerikaner NA
THANIEL SAVORY, der Amerikaner ALDEN B. CHAPIN und der Dane 
CHARLES JOHNSON mit einer Reihe von Kanaken, Mannern und 
Madchen von Honolulu, nach den Inseln. Hier bauten sie eine 
bluhende Kolonie auf, die schon nach einem Jahrzehnt imstande 
war, die \Valfischfanger reichlich mit Fleisch und Gemuse zu ver
sorgen, auch mit anderen Artikeln, die sie sich alljahrlich kommen 

Landungsstelle in Hachijo. 

lieBen. Die Siedler lebten naturlich mit den Kanakenfrauen und 
hatten von diesen viele Kinder; Einzelheiten fehlen aber (abgesehen 
von den spater mitzuteilenden), da die pruden Englander, die die 
historischen Daten samme1ten, diesen Punkt moglichst umgehen. 
1m Laufe der Jahre vermehrte sich die Kolonie auf verschiedene 
Weise, abgesehen vom Kinderzuwachs. Es kamen einzelne frei
willige Kolonisten von Honolulu und Guam. vValfischfanger lieBen 
gelegentlich Leute ihrer Besatzung zuruck, freiwillig, wegen Krank
heit oder Deserteure. Arbeiter und Frauen wurden von den Sand
wichinseln und den Karolinen hergebracht. Von einer weiBen Frau 
hort man nichts, aber ein Neger figuriert spater einmal unter den 
Einwohnern. Der Nationalitat nach waren die WeiBen Englander, 
Amerikaner, Skandinavier, und spater erscheint auch ein Deutscher, 
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namens ALLEN. Die Kolonie betrachtete sich aber als unter eng
lischer Hoheit stehend. Irgendeine geordnete Verwaltung gab 
es nicht, wenn auch zuerst MAZARRO, spater MILLINCHAMP und 
SAVORY eine Art von ftihrender Rolle spielten. Es gab weder Schule 
noch Kirche, und die Mischlingskinder lernten nicht Lesen noch 
Schreiben. Abgesehen von den nicht seltenen Totschlagsaffaren 
scheint sich aber die Kolonie wohlbefunden und in ihren primitiven 
Hausern, umgeben von Mais- und Tarofeldern, friedlich gehaust zu 
haben. Das Meer lieferte reichlich Fische und groBe Schildkroten 
und das Land verwilderte Ziegen, Schweine und einheimische Hirsche. 

Strandbild von Hachijo. 

Gelegentliche Besuche von \Valfischfangern und auch Kriegsschiffen 
brachten der klein en Kolonie Nachrichten von der AuBenwelt und 
vermittelten ihre bescheidenen Austauschgeschafte. 

Erst im Jahre 1853 bertihrte die hohe Politik wieder die idvlli
schen Inseln. Auf seiner bertihmten Expedition zur Erzwingung der 
Eroffnung von Japan warf Commodore PERRY in Port Lloyd Anker. 
Da ihm die Inseln eine geeignete Kohlenstation zu sein schienen, 
kaufte er in verhtillter Form Land von den Ansiedlern, ernannte SA VO
RY zum oberst en Beamten der Insel und stellte ihn offiziell als Beam
ten der amerikanischen Marine an. Die Englander bekamen a ber Wind 
von derSache, und PERRY muBtedie vorsichtige Erklarung abgeben, 
daB die Souveranitat tiber die Inseln noch nicht geklart sei. Aber auch 
diese Periode ging dann spurlos an der kleinen Ansiedlung vortiber. 
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Mit dem Erwachen des neuen Japan erinnerte man sich nun 
wieder an die Inseln, und I86I kam eine Kommission mit IOO Kolo
nisten, urn Besitz zu ergreifen. Aber diesem Versuch war sichtlich 
kein Erfolg beschieden, denn bereits I863 hatten sie aile die Inseln 
wieder verlassen. Erst I875 besann sich Japan wieder auf die stra
tegisch wichtigen Inseln und nahm nun offiziell von ihnen Besitz, 
ohne daB England widersprach. Peel Island wurde Chichijima, 
Bailey Island Rahajima und Port Lloyd Futami, und allmahlich 
kamen Tausende von Ansiedlern dahin, wo vorher weniger als IOO 

ihr Auskommen gefunden hatten. 

Die rnsel uberquerende StraBe in Hachijo. 

Reute verbindet eine monatlich einmal fahrende Dampferlinie die 
Inseln mit Yokohama und versorgt sie mit den bescheidenen Bedtirf
nissen aus einer fernen Welt. Der kleine, aber recht nette Dampfer 
Chefoo Maru hatte sich gerade kurz vor meiner Reise einen N amen 
gemacht durch die mutige Rettung schiffbrtichiger Englander vom 
Dampfer City of Naples, der bei den Bonins auf ein Korailenriff ge
laufen war. Tatsachlich machte der Kapitan auch einen ausgezeich
neten Eindruck und hielt sein Schiff in sehr viel besserer Ordnung, als 
selbst groBere japanische Schiffe, die ich kenne, es gezeigt hatten. 
Leider hatte seine mutige Tat eine haBliche Pressepolemik zur Folge, 
da die von der N ationalkrankheit des GroBenwahns besonders stark 
infizierten japanischen J ournalisten die Gelegenheit benutzten,herah
setzende Bemerkungen tiber die englischen Seeleute zu schreiben. 
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Die erste Nacht auf der Chefoo Maru habe ich nicht in allzu an
genehmer Erinnerung. Mein Kabinengenosse war ein Bewohner der 
Insel Hachijo, der, wie oft einfache Japaner auf Seereisen es tun, 
den ganzen Tag in der Kabine lag. Seine Frau, die sichtlich nur im 
Zwischendeck reiste, leistete ihm dabei Gesellschaft und iiber
schiittete mich, so oft ich in die Kabine kam, mit einer Flut der 
h6flichsten Entschuldigungen iiber ihre Existenz im allgc:meinen 
und besonderen, wozu schon deswegen gar kein AniaB vorlag, weil 
sie durch ihre Niedlichkeit generell entschuldigt war. Das Schlimme 
war nur, daB dieser Einwohner einer subtropischen Insel bei 28° in 

Reitstier auf Hachijo. 

der Nacht fror und beide Luken hermetisch dicht machte. Ich 
6ffnete sie zwar wieder, wenn ich glaubte, daB er schlafe; bis ich 
aber wieder in der Koje war, war auch die Luke wieder dicht. So 
schickte ich mich schliel3lich in das Unvermeidliche und verbrachte 
die Nacht im Dampfbad. Anderentags stieg der gute Mann gliick
licherweise auf der ersten Haltestelle, der Insel Hachijo, aus. 

Die Zeit, die wir hier vor Anker lagen, geniigte, urn die Insel zu 
FuB zu durchqueren. Das Eiland hat etwa die Form einer 8, wobei 
die beiden Kreise von je einem alteren und einem jiingeren Vulkan 
eingenommen sind, deren letzterer seiner rein en Kegelform wegen 
wie stets in Japan Fuji genannt wird. Zwischen den beiden etwa 
700 und 900 m hohen Bergen liegt ein £laches Land, j ederseits in einen 
bescheidenen Hafen auslaufend, und hier finden sich die hauptsach-
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lichsten Dorfer und die Felder. Mais, Reis, Yamfrucht sah ich vor 
allem angep£lanzt. Auffallend ist der reiche Viehbestand der Insel, 
etwas ftir Japan ja Bemerkenswertes: Der Stier (von alter chine
sischer Schantungrasse) ist das Zug-, Last- und Reittier, und eine in
mitten der Insel gelegene Dampfmolkerei zeigt, daB auch Milchpro
dukte exportiert werden. Das wichtigste Produkt der Insel ist aber ein 
Haarol. Allerorts sieht man in Garten, Feldern und am Wege Kame
lien stehen, die gerade ihre apfelformige Frucht tragen. Aus dem 01 
dieser Frucht wirdnun dasKosmetikumgewonnen, das imRufesteht, 
besonders lange und besonders schwarze Haare hervorzuzaubern, 
beides Dinge, die in Japan noch immer erwtinscht sind. Sicher ist, daB 
die eitle Japanerin unter allen Umstanden dies Ideal erreicht, wenn 
nicht mit Hilfe der gtitigen Natur, dann eben mit Kunst. 

Sonst bietet die Insel wohl kaum vieI des Sehenswerten. In der 
Tat war ich selbst wahrend der zwei Stunden zweifellos die Haupt
sehenswtirdigkeit, wenigstens fUr die Frauen und Madchen, den en 
wir auf der gliihend heiBen Wanderung tiber Mittag begegneten und 
die sich an dem seltenen Anblick sattsam weideten und vor Staunen 
sogar vergaBen, ihr bis zum Gtirtel reichendes Decollete zu verdecken. 
Ein paar Schuljungen aber machten sich, als ich an einem Punkt 
etwas verweilte, daran, unter ungeheuerem Hallo mein Portrat in den 
Sand zu zeichnen. Leider wischten sie es wieder aus, so daB ich nicht 
feststellen konnte, was sie am Fremden am meisten erheiterte. 

Nach zweitagiger Fahrt tiber den ttirkisblauen Stillen Ozean, der 
diesmaI seinem Namen Ehre machte, tauchen die Felsenzacken der 
Bonin-Inseln auf, erst ein paar kleine, unbewohnte Felseninseln, 
dann die kleinen Inseln Ane- und Ototoshima, von der Hauptinsel 
Chichishima nur durch einen schmalen Sund getrennt, und fern 
am Horizont erscheint auch die etwas abseits liegende stidliche 
Insel Hahashima. Gegen Mittag erreichen wir den Eingang zu der 
groBen Bucht der Hauptinsel, die von jeher allen Seefahrern als 
vollendeter nattirlicher Hafen in die Augen stach. Zu beiden Seiten 
von machtigen Felsen und vulkanischen Kliffs Hankiert, wird der 
enge Eingang noch durch einen isoliert aus dem Wasser ragenden 
Felsblock verkleinert. Kaum hat man ihn passiert, so eroffnet sich 
ein groBartiges Panorama. Vor uns liegt eine weite. fast kreis
formige von Bergen eingefaBte Bucht, die wie ein schoner groBer 
Gebirgssee wirkt. Ob die Bucht einen alten Krater darstellt. wie 
dies der erste Eindruck ist, ist schwer zu sagen. Die Inseln wurden 
in der Tertiarzeit vom Meeresgrund hochgehoben, und so mag 
hier wohl ein Unterseevulkan gestanden haben. 

Wahrend der erste Eindruck der Inseln vom Meere aus ein ziem
lich kahler ist, erscheinen die die Bucht einsaumenden Berge gut 
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bewachsen. Aus dunkelgrunem Wald sieht man hohe Palmen ihre 
Haupter erheben, dazwischen zeigen groBe helle Flachen die Zucker
rohrplantagen an. Am Strande werden dunkle, dichte Haine sicht
bar, zwischen denen Hutten hervorschauen, und ein paar gelegent
liche Kokospalmen vervollstandigen das tropische Bild. N ahe der 
Hauptansiedlung Omura gehen wir vor Anker und werden von 
einem Regierungsboot an Land gebracht, wo im Interesse der ja
panischen Beamten ein anstandiges Gasthaus errichtet ist und uns 

Merkwiirdige Windmiihle auf Hachijo. 

mit dem ublichen Komfort versorgt. Der Empfang an Land war 
sehr groBartig, da mit uns ein General Graf T. zur Inspektion der 
Befestigungen kam. Zu seinem Empfang waren die ganzen Schul
kinder der Insel mit Fahnen aufgestellt, ferner die selbst hier nicht 
fehlenden boy scouts, und naturlich die Beamten im Gehrock mit 
Tropenhelm, die Armsten. Denn obwohl gerade noch in der ge
maBigten Zone gelegen, sind die Inseln, von warmen Stromungen 
umgeben, richtig tropisch, und die Temperatur urn die Mittagszeit 
am I7. Juli lieB nichts zu wunsch en ubrig. Zum Gluck fUr die Geh-
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roektrager war aber alles schnell voriiber, vermutlich weil es auch 
der General eilig hatte, in seinen behaglichen Kimono zu kommen. 
Hatte sieh iibrigens die ehrfiirchtige Bevolkerung am gleichen Tag 
urn Mitternacht nochmals an der gleichen Stelle eingefunden, so 
hatte sie das seltene Schauspiel genieJ3en konnen, wie ein deutscher 
Professor und ein japaniseher General Arm in Arm zum Strand. 
marschierten und "Ieh hatt' einen Kameraden" sangen. Der General 
war einmal in Deutschland Militarattaehe gewesen, unddie Wirkungen 
des abendlichen F estes kamen in dieser kleinen Szene zum Ausdruek. 

1m Laufe der leider zu wenigen Tage, die ich auf dem wunder
schonen Eiland verbringen durfte, durchkreuzte ieh die Insel in den 
verschiedensten Richtungen und genoS auf den Wanderungen am 
Strand und in den Bergen die landschaftliche SchOnheit des idyl
lischen Eilands. Leider war es nicht moglich zu photographieren, 
da die Insel eine der vielen befestigten Zonen Japans darstellt. 
Nachdem Amerika Honolulu befestigt hatte und aueh mit der 
Absicht umging, die Philippinen zu befestigen, begannen die Ja
paner mit der Befestigung der Bonin-Inseln. Meinem Laien
verstand leuchtet der Zweck nicht ein, aber die Militars werden es 
wohl besser wissen. Fiir den Reisenden ist das nun wenig ange
nehm, denn die Beamten, die wohl nicht allzu viel zu tun haben, 
sind natiirlich gliicklich, einen Fremden in die Hand zu bekommen, 
den sie beobachten konnen, urn so den Staat vor schweren Gefahren 
zu schiitzen. Ich hatte allerdings durch besondere Protektion die 
Erlaubnis bekommen, unverfangliche Gegenstande aufzunehmen . 

. Das schloS aber nur nahe Gegenstande ein und verbot jede groSere 
Landschaftsaufnahme. AuSerdem muSten die Films yom Orts
photographen entwickelt und der Militarbehorde vorgelegt werden. 
Der tiichtige Photograph verdarb natiirlich die meisten Bilder. 
Sehr amiisant war, daJ3 die Behorde yom letzten Film die letzte Auf
nahme als staatsgefahrlich abschnitt. Es war eine ganz harmlose 
Aufnahme eines Auslegerkanus, die irgendwo im weiten Ozean ge
maeht sein konnte. Natiirlich war das nur Wiehtigtuerei. 

Auf der Hauptinsel Chichijima leben heute etwa 2000 J apaner 
und dazu die 60-80 Nachkommen der alten Siedler. Da die Inseln 
Befestigungen tragen, oder, wie ich glaube, erst bekommen sollen, 
ferner eine drahtlose Station, eine Kabelstation fllr das Guamkabel, 
dazu Post, Polizei und Verwaltung, so geht von dieser Zahl eine 
ziemliehe Quote fiir Beamte ab, urn so mehr als in Japan immer drei 
bis vier Beamte notig sind, wo bei uns einer geniigt. Da ferner die 
Kolonisten sehr kinderreieh sind, so ergibt sieh alles in allem keine 
allzu groSe Zahl von Kolonistenfamilien. Tatsachlich ist ja auch 
die Anbauflache, die ihnen zur Verfiigung steht, nicht sehr groS, da 
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die steilen Vulkanfelsen den groBten Teil der Insel einnehmen. Man 
muB schon den FleiB und die Geniigsamkeit des japanischen Kolo
nisten bewundern, der ohne Kapital, ohne Maschinen, seine Zucker
rohrfelder an steilen Berghangen anlegt. Zuckerrohr ist die Haupt
frucht, die exportiert werden kann. Es soli im Jahr fiir 600000 Yen 
produziert werden, das Rohr ist aber von keiner sehr gut en Quali
tat und erfordert eine ungeheuere Arbeit. Denn nicht nur der ganze 
Anbau, sondern auch die Verarbeitung geschieht mit den primi
tivsten Hilfsmitteln, bestenfalis einem Stier, derbeim Mahlen den 
Gopel dreht. So sind die Kolonisten groBtenteils arm und produ-

In der Bucht von Chichijima. 

zieren wohl selten mehr als ihren eigenen dringendsten Bedarf. 
Aber wie ich dies stets bei der Landbevolkerung in Japan fand, 
sind auch hier die Menschen liebenswiirdig und gastfreundlich. 
Wo ich in den Bergen zu einem noch so bescheidenen Bauernhaus 
kam, wurde ich hoflich eingeladen, mich im Schatten auszuruhen 
und mit irgendwelchen Tropenfriichten bewirtet, die die einfache 
Frau mit voliendeten Formen darbot. So oft man sich iiber die 
Einbildung und AnmaBung der modernisierten J apaner der hoheren 
Stande argern muB, man wird immer wieder versohnt, wenn man 
mit dem einfachen Yolk in Beriihrung kommt. 

Natiirlich ist die tropische Insel ein Paradies fiir den Freund der 
kostlichen Tropenfriichte. In den angebauten Talern herrschen, wie 



220 Die Bonininseln. 

auch sonst in den Tropen, die Bananenplantagen VOL Es ist eine 
kleine, wohlschmeckende Frucht, die hier erzeugt und auch nach 
Japan exportiert wird, wahrend die meisten anderen Friichte einen 
Transport nicht vertragen. In keinem Garten fehlt eine Pflanzung 
von Wassermelonen, die besonders gut gedeihen; ihr siiBes wasser
reiches Fleisch hat mich oft bei den Wanderungen in der gliihenden 
Julisonne erquickt. Ebenso fehlt bei keinem Haus der hohe, groB-

Bliihende Agave am Strand von Chichijima. 

blattrige Stamm der Baummelone, Papaya, deren kostliches gelbes 
Fleisch jedem Tropenreisenden bekannt ist, und flir meinen Ge
schmack jeder ahnlichen Frucht iiberlegen ist. In der Nahe der 
Hauser, auch zwischen den Bananenplantagen, stehen die groBen 
Biische des Mangobaums mit seinen graziosen sichelformigen Blat
tern und der wie eine Kartoffel aussehenden Frucht, deren leicht 
nach Terpentin schmeckendes Fleisch den verwohntesten Gaumen 
kitzelt. Zu dies en Hauptprodukten kommen noch einige Friichte, 
deren Einflihrung noch in einem Versuchsstadium steht; so die 
schuppige, einem groBen Tannenzapfen ahnliche Anona, deren 
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Fleisch an einen siiJ3en Pudding mit Vanillesauce erinnert oder die 
schleimige eJ3bare Passionsblume. 

Zwischen den Zuckerrohrfeldern und Bananenplantagen finden 
sich kleinere Felder mit Yam, Taro, siiJ3en Kartoffeln, und im 
Winter soli hier viel kostliches Gemiise gedeihen. Der Sommer ist 
aber dafiir zu heiJ3 und trocken. Sah ich doch im J uli kaum £lieJ3en
des Wasser, nur ganz oder nahezu ausgetrocknete Bachbetten. In 
den Bergen gibt es allerdings einige Quellen, aber in vielen der 
Bauernhofe (wenn man eine Ansammlung von mit PalmbHi.ttern 
gedeckten Hiitten so nennen mag) sah ich, daJ3 nur fast Ie ere Regen-

Ausblick nach dem Meer auf Chichijima. 

wasserzisternen vorhanden waren und das Trinkwasser von weither 
geholt werden muJ3te. Das war wohl nicht immer so, denn die alten 
Berichte sprechen von reichlichem gutem Trinkwasser. Damals 
waren die Berge aber von dichtem Urwald bedeckt, der viele den 
Inseln eigentumliche Bamllarten mit wertvollem Hartholz enthielt. 
Als die J apaner dann kamen, begannen sie mit dem ublichen Raub
bau und schlugen alles kahl, so daJ3 heute nur noch ein kleiner Ur
wald nahe dem Siidrande der Bucht ubrig ist. Erst als es zu spat 
war, schritt die Regierung ein. J etzt ist man bemuht, wieder auf
zuforsten und versucht es mit den verschiedensten eingefiihrten 
Arten. Auf den Bergen trifft man denn auch auf gut gedeihende 
Bestande der australischen Kasuarine mit ihren eigentumlich 
matten weichen Nadeln und ferner der groJ3nadeligen Ryukyukiefer, 
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die hier sehr iippig gedeiht. Sie bilden einen gar merkwiirdigen Hinter
grund fiir die auf hohen Stelzenwurzeln stehenden Pandanus, die ge
rade ihre wie eine Ananas aussehenden Fruchtstande trugen, die ein
zeIn wachsenden hohen Facherpalmen (Livingstonia boninensis), 
deren Blatter unentbehrlich sind als Material zum Dachdecken, zum 
Belag der Hauswaude undzur Hersteilung von Fachern. Eingeflihrte 
Agaven re_cken iiberail ihre hohen Fruchtstande empor, und nahe 
den stillen Buchten, die in Menge die reichgegliederte Kiiste saumen, 
bliihen die fuBgroBen, auf hohen Stengeln sitzenden weiBen Bliiten
stande des Cirsium indicum. J eder Schritt zeigt neue merkwiirdige 
Pflanzenformen, sind doch nicht weniger als 40 v Hailer Pflanzen
arten nur auf diesen isolierten Inseln zu Hause. 

In der Nahe des Strandes find en sich in der Tiefe der Buchten 
dichte Haine der groBblattrigen Hernandia, eines Baumes, dessen pfir
sichgroBe rote luftgefiillte Schwimmfriichte weite Seereisen machen 
und so die Kiisten der Siidseeinseln besiedeln. Die Stamme der Her
nandia wachsen in eigenartigen Schlangenwindungen dicht durchein
ander und tragen ein breites Laubdach groBer glanzender Blatter. So 
herrscht in einem solchen Hain auch unter der mittaglichen Glut der 
Tropensonne Dunkelheit und Kiihle. Kein Wuncer, daB sich dann bei 
solchen Hainen die alten und neuen Ansiedlungen angebaut haben. 
Hier werden mit Vorliebe die Auslegerkanusan Land gezogen und 
im tiefen Schatten die taglichen Ausbesserungsarbeiten ausgefiihrt. 

Die gri::iDten Hernandiahaine saumen den Nordrand der Haupt..; 
bucht ein, und hier liegt im i::istlichen Winkel die alte Ansiedlung der 
erst en Siedler, etwa 20 Minuten westlich davon aber der Hauptort, 
Omura, der japanischen Kolonie. Ein kleiner Pier erlaubt das Lan
den von Motorbooten, deren die Behi::irden einige besitzen, die mir 
erfreulicherweise fiir gri::iBere Ausfliige zur Verfiigung standen. Am 
weiBen Strand liegen einige gri::iBere Fischerkahne, mit dem Hinter
grund von Kokospalmen und Hernandia ein typisches Siidseebild 
ergebend. Dahinter verbirgt sich das Dod im Schatten dichter 
Baume. Die StraBen, wie auch aile Wege iiber Land, leuchten in der 
Sonne stark rot, da iiberail Lateritboden vorherrscht. Die Hauser 
sind meist recht armlich und in ihrer Bauart ein Mittelding zwischen 
einem japanischen Haus und einer Eingeborenenhiitte. Ein Blick 
ins Innere laBt wenig von der sonst so typischen Sauberkeit des 
japanischen Hauses erkennen, und die die Hauser umgebenden 
Hofe sind besonders schmutzig. Nackte Kinder tummeln sich hier, 
und auch die Frauen begniigen sich in der Sommerhitze mit einem 
kurzen Rockchen, wahrend die Manner meist nur mit Schambinde 
und einer diinnen Unterjacke bekleidet sind. Naher dem dicht 
hinter dem Strand aufsteigenden Bergzug gelegen finden sich die 
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offentlichen Gebaude, die Wohnungen des Gouverneurs und der Be
amten und als wohl einziges steinernes Haus ein kleines Museum, 
das einen betrachtlich verwahrlosten Eindruck macht. Seine Haupt
stiicke sind die Parchen des fast ausgerotteten einheimischen Hir
sches, zu wahren Karikaturen ausgestopft. Friiher wimmelten die 
Berge von dies em Wild, dessen Schmackhaftigkeit die alten Siedlet 
noch wehmiitig riihmen. J etzt ist nur noch ein halbes Dutzend 
iibrig, die geschiitzt werden. Damit aber auch diese Sehenswiirdig
keit nicht auf den dem J apaner so teuren Ansichtskarten fehle, 
hat man die zwei Prunkstiicke des Museums in natiirlicher Um
gebung photographiert und so ein gar kostliches Bild hergestellt. 

Die ausgestopften Boninhirsche im Waldo 

Nahe dem Museum zieht sich in einem Talchen ein forstlicher Ver
suchsgarten hoch, in dem zahlreiche Tropenbaume und -pflanzen 
auf ihre Brauchbarkeit gepriift werden. 

Folgt man der HauptstraBe des Orts ostlich der Bucht entlang, 
so gelangt man durch schattige Hernandiahaine und entlang san
digen Buchten, in den en nackte Kinder im Wasser plantschen, zu 
einer klein en Bucht. bei der eine Reihe besonders schmutziger und 
verwahrloster Hauser stehen. Dies ist die Walstation, die jetzt im 
Sommer still liegt, im Winter aber der Schauplatz reger Tatigkeit 
ist. Denn trotz allen Raubbaus gibt es in dieser Gegend immer noch 
reichlich Wale. Fingen doch im letzten Winter die vier konzessio
nierten Schiffe iiber 70 Stiick. 

Abgesehen von diesem GroBwild ist auch sonst das Meer recht 
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ergiebig, Dorsch, Tunfisch, Sawara und andere groBe und kleine 
Fische werden immer in reicher Menge gefangen und stellen die 
Hauptnahrung der Bevolkerung dar. Weniger gtinstig steht es aber 
mit dem Getier, das in alter Zeit den Hauptruhm der Inseln bildete, 
den riesigen Seeschildkroten (Chelone japonica). Frtiher bevol
kerten sie das umliegende Meer in Massen und konnten im Sommer, 
wenn sie zum Eierlegen auf den Strand kriechen, in solchen Mengen 
gefangen werden, daB die Ansiedler Fleisch fUr den ganzen Winter 
einsalzten und dazu mehrere Schiffe damit verproviantieren konnten. 
Ein solches etwa meterlanges Tier wiegt zwei bis drei Zentner und 
gibt etwa 50 Pfund Fleisch. J etzt sind die machtigen Tiere sehr selten 
geworden,und man mag wahrend der Brutzeit mehrere Nachte an
sitzen, ohne daB eins auf den Strand kommt. Die japanische Re
gierung sucht nun herauszubekommen, wie dem abgeholfen werden 
kann und sammelt zu dem Zweck Eier, die ktinstlich ausgebrtitet 
werden. Die jungen Tiere werden dann zu Beringungs- und ahnlichen 
Versuchen benutzt. Diesem Umstande verdanke ich es, daB ich,ohne 
vom Zufall abhangig zu sein, die Eiablage mit ansehen konnte. 

Es waren eine Anzahl gewaltiger Tiere eingefangen worden und 
am Strande in einer kleinen Bucht eingehegt. Hier plats chert en 
sie den Tag tiber stumpfsinnig herum. Abends zwischen 9 und II 
aber gingen sie zum Eierlegen an Land. Langsam kriecht der KoloB 
unter schwerem Schnaufen ans Land und schiebt sich mit den kraf
tigen Hinterbeinen und den flachen flossenartigen VorderftiBen am 
Strande hoch. N ach drei bis vier Schritten bleibt die Schildkrote 
eine Zeitlang liegen und ruht mit schwerem Schnaufen von der groBen 
Arbeit aus. Dann geht es wieder weiter, bis sie schlieBlich etwa fUnf
zehn Schritt am Strande hochgekommen ist. Nun folgt eine etwas 
langere Pause, ehe mit der schweren Arbeit des Nestbaus begonnen 
wird. Die erste Phase ist hauptsachlich eine Arbeit der VorderftiBe. 
Mit gewaJtigen gleichzeitigen Schlagen schaufeln sie den Sand bei
seite. Dann foJgt nach wenigen Schlagen eine Ruhepause mit reich
lichem Schnaufen. Dann wird der Korper etwas gedreht, und das 
Schaufe1n beginnt wieder. Mit vieler Mtihe und in ziemlich langer Zeit 
wird so eine flache Grube hergestellt, die das ganze Tier bequem auf
nimmt. Nun ruhen die Vorderbeine, und die Arbeit der Hinterbeine 
beginnt, die die eigentliche Eiergrube ausgraben. Ein FuB greift, wie 
zu einer Schaufel gebogen, etwa so, wie wenn wir mit der flachen 
Hand schaufeln wollten, senkrecht in den Sand, holt eine Handvoll 
heralls und legt sie seitlich nieder. Sofort wird der Korper nach dieser 
Seite geschoben, die benlltzte Hand flach aufgelegt und sofort die 
andere in die Grube versenkt, die die gleiche Arbeit wiederholt. N ach 
wenigen Malen wird wieder verschnauft. So wird nun langsam und 
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unter sichtlich groBer Anstrengung weiter gegraben und verschnauft. 
Die Arbeit wird fUr den plumpen KoloB immer schwerer, da er den 
Vorderkorper hochheben muB, urn mit den Hinterbeinen auf den 
Boden des tiefer werdenden Lochs gelangen zu konnen. Immer 
haufiger und langer werden die Pausen, bis schlieBlich das etwa 
40 em tiefe und 20 em breite Loch fertig ist. N un werden die 
HinterfiiBe gekreuzt, und sofort beginnt, wieder unter heftigem 
Schnaufen, die Eiablage. Wahrend der ganzen Prozedur schon 
lieBen sich die Tiere durch nichts storen. Der Aufseher konnte sie 
iiberall mit der Blendlaterne ableuchten, ohne daB sie irgendwie 

Bergwald auf Chichijima. 

reagierten. J etzt, da das Loch fertig ist, richtet der J apaner seine 
Blendlaterne darauf, erweitert es schnell etwas mit der Hand, urn 
bequemer hineingreifen zu konnen und halt seine Hand in die 
Grube, urn die aus dem Korper des Tieres austretenden Eier auf
zufangen und in einem bereit gehaltenen Eimer zu sammeln. Der 
Bequemlichkeit halber setzt er sich sogar auf den Riicken des 
Tieres, ohne daB dieses sich storen laBt. Einzeln oder zu zweien 
und dreien erscheinen in ganz kurzen Intervallen die weiBschaligen, 
kugeligen, hiihnereigroBen Eier, und in kurzer Zeit sind 107 Eier da. 
Das gleiche Tier hatte im ganzen viermal gelegt und dabei 600 Eier 
produziert. Dem letzten Ei folgt ein wenig Schleim, und nach kurzer 
Pause beginnt das Tier die Grube, die natiirlich jetzt leer war, 
stumpfsinnig und ohne eine Ahnung vom Eierraub zu haben, zu-

Goldschmidt, Neu-Japan. I5 
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zuscharren. Mit lebhaften Bewegungen der beiden HinterftiBe wird 
die Grube geftillt und der Sand ganz festgestoBen. Dann wird er 
gegliittet, und das Tier kriecht langsam weiter, hinter sich her vor
sichtig den Sand gliittend, um die Spur zu verwischen. Erst dann 
kehrt es um und geht wieder ins Wasser. Mir zu Ehren wurde 
tihrigens anderentags eines der Tiere, das ausgelegt hatte, ge
schlachtet. Es enthielt noch viele beschalte Eier, die heraus
genommen und nach] apan geschickt wurden, wo sie als Medizin gegen 
Schwindsucht benutzt werden. AuBerdem waren noch Hunderte von 
reifen Eidottern da. Das etwas ziihe Fleisch mag bei richtiger Zuberei-

Strandbild in Chichijima. 

tung gut schmecken. 1ch hatte esnur ala japonaise, und mit Fleisch 
vermag die japanische Rtiche nicht umzugehen. Die Eier, deren Ei
weiB in gekochtemZustandgallertig ist, waren recht wohlschmeckend. 

Gerade zur Zeit meines Besuchs hatte die Natur den 1nsulanern 
einen wertvollen Ersatz fUr die verschwundene Schildkrotenjagd -
denn auch die frtiher hiiufige, das Schildpatt liefernde Edelschild
krote ist fast verschwunden - geschenkt. Unweit der Hauptinsel 
war ein groBes Edelkorallenbett entdeckt worden. Da die Edel
koralle in ] apan eine groBe Rolle beim weiblichen Schmuck spielt, 
so steht sie hoch im Preise, und so herrschte denn ein richtiges 
Rorallenfieber. Wer ein Schiff hatte, brachte eine Mannschaft zu
sammen und ging Rorallen fischen. Schon waren 40 Schiffe drauBen 
und an Land kein Arbeiter mehr zu haben. Eine solche Mannschaft 
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kauft die Schleppnetze auf gemeinsame Kosten, ferner erhalt sie ihre 
N ahrung umsonst, und 40 v H des Ertrages gehort der Mannschaft, der 
Rest dem Unternehmer. Da groBe, nicht von Bohrwllrmern zer
fressene Stikke mehrere tausend Yen bringen, so ist der Gliickliche, 
dem ein solches Stiick von Armdicke ins Netz gerat, ein gemachter 
Mann, und man kann sich daher das Fieber vorstelien, das unter den 
Fischern herrschte. Wer kein Schiff hat oder nicht unter einem U nter
nehmer arbeiten will, geht sogar im Auslegerkanu bei gutem Wetter 
hinaus, kann aber dabei nur auf kleine Resultate hoffen. 

Altes Siedlerhaus auf Chichijima. 

Diese Auslegerkanus, natiirlich eine Kopie des bekannten Fahr
zeugs alIer Siidseeinsulaner, sind auf Bonin das wichtigste alier BefOr
derungsmittel. Leicht gebaut, miihelos von einem oder zwei Paddeln 
getrieben, ist es durch den etwa 2 m vom sehr schmalen und hohen 
Kanu entfernten bootformigen Auslegerbalken, der durch feste ge
bogene Holzbander mit dem Boot verbunden ist, gleichzeitig auBer
ordentlich stabil und fast jedem Wetter gewachsen. Gerade kurz 
bevor ich nach Chichijima kam, war einer del' jungen Manner aus 
einer der alten Siedlerfamilien bei ungiinstigem Wetter weit hinaus 
zum Fischen gefahren. Dort setzte Sturm ein, und sein schwaches 
Paddel kam nicht mehr gegen die starke Stromung auf, und er 
wurde abgetrieben. So trieb er schon drei Tage in den weiten Ozean 
hinaus und war am Verhungern und Verdursten, als sich eine er-

15* 
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sch6pfte M6we auf sein Boot niederlieB. Er konnte sie mit der Hand 
greifen - man vergegenwiirtige sich den Augenblick, als er vorsichtig 
die Hand ausstreckte-, ihr Blut trinken und ihr Fleisch verzehren. 
So trieb er zw6lf Tage immer weiter und immer wieder fand sich ein 
Vogel ein, ihn zu ernahren. SchlieBlich wurde er wie durch ein 
Wunder an ein einsam aus dem Meer ragendes Felseninselchen an
getrieben. Nach vielem Suchen mit Motorschiffen hatte man ihn 
zu Hause bereits aufgegeben. Aber zufiillig von Sudjapan nach 
ihren Fischgrunden fahrende japanische Fischer kamen an dem 

Das alteste Siedlerhaus auf Chichijima. 

Inselchen vorbei, sahen seine Signale und brachten den Ersch6pften 
am sechzehnten Tage zuruck. Als ich ihn sah, merkte man ihm noch 
die N achwirkung des Abenteuers an. 

Aber nicht nur dem berufsmiiBigen Fischer und Schildkr6ten
fiinger ist das Kanu unentbehrlich. Auch die Schuljugend braucht 
es zum beliebtesten Nachmittagsvergnugen. Ganz nahe bei Omura 
finden sich in der Bucht schone Korallenbiinke. Hier sammelt sich 
die Jugend nackt und bronzefarben in Kanus an, urn nach bunten 
Korallenfischen zu angeln. Durch einen Eimer mit Glasboden oder 
auch einfach durch eine Autobrille bei eingetauchtem Kopf sieht 
man in v6lliger Klarheit im besonnten durchsichtigen Wasser den 
Meeresboden und kann die ausgeworfenen Angelhaken beobachten. 
Was der Schuljugend recht war, erschien auch mir billig, und so 
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paddelte ich ebenfalls jeden Nachmittag, wenn die Sonne nicht 
mehr zu hoch stand, hinaus zu den Korallenriffen. Sie konnen sich 
zwar an Pracht, Dichtigkeit und Vielgestaltigkeit der Formen nicht 
mit den einzig schonen Unterseegarten vergleichen, die ich frtiher 
unter dem Aquator in der Sundasee gesehen hatte. Aber schon 
waren sie doch, mit ihren orangefarbigen Gehirnkorallen, weiBen 
und violett en Madreporen, rot en Gorgonidenfachern und den da
zwischen wie eine in Windungen gelegte rote Schlange hervor
schimmernden Schalenoffnungen der Riesenmuschel Tridacna. 

Alte Siedler auf Chichijima: Kreuzungen zwischen Negem, Polynesiem 
und WeiBen. 

Kaum war der Koder ausgeworfen, so erschienen aus ihren Ver
stecken z\vischen den Korallenblocken die prachtigen Korallen
fische, deren buntes Kleid sich kaum beschreiben laBt. Die schon
sten schienen mir ein leicht gelb gestreifter, der tiber und tiber mit 
ttirkisfarbig leuchtenden Punkten bedeckt war, ein anderer flacher 
von rein goldener Farbe mit einem schimmernden blauen Augen
fleck an den Korperseiten und ein dritter mit lichtem Elau und 
Goldflachen bedeckt und groBen fltigelformigen Flossen, die wie die 
Fltigel eines bunt en Tropenfalters gefarbt waren. Mit groBem Ge
schick fraBen sie die Koder vom Raken weg ohne anzubeiBen, was 
mir ganz recht war, nachdem von jeder Sorte einer heraufgezogen 
und gentigend in der Nahe betrachtet worden war. Ratte man genug 
geangelt, so ging es tiber Bord, und der heiBe Tag wurde mitdem 
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schonsten Schwimmen im kristallklaren, nicht zu warmen Wasser 
beendigt. Vorher hatte ich mich natiirlich vergewissert, daB die 
Haifische sich bei Tage nicht in die Bucht hineinwagen. 

Es wird nun Zeit, etwas von den Uberresten der alten Ansiedler 
zu sagen, die mich vor allem vom Standpunkt der Vererbungslehre 
aus interessierten. 1m Kirchenregister sind ihrer noch 85 ver
zeichnet, von denen vielleicht 50 bis 60 noch auf einer der Inseln 
leben und eine ziemlich abgesonderte Gruppe von Menschen bilden, 
die alle untereinander verwandt sind. Ihr geistiges und geistliches 
Haupt ist einer der Ihren, der Reverend JosE GONZALES, ein Nach
komme eines der friihen Ansiedler portugiesisch-afrikanischen Ur
sprungs. In seiner Jugend war einmal ein amerikanisches Kriegs
schiff in den Hafen eingelaufen und hatte im N amen der Missions
gesellschaft in Japan sich bereit erklart, einige Knaben mit nach 
Japan zu nehmen, wo sie eine Erziehung bekommen sollten. Denn 
dergleichen gab es auf der Insel nicht. JOSE und ein anderer Knabe 
gingen auch mit und wurden in der Missionsschule in Kobe er
zogen. Als JosE die Schule beendet hatte, schlug man ihm vor, auf 
den Inseln Missionsarbeit zu leisten, was er auch tat. In wieder
holt en Besuchen in Tokio erhielt er dann allmahlich auf einem dor
tigen Seminar theologische Bildung und wurde so allmahlich Kate
chist, Vikar und schliel3lich Geistlicher der anglikanischen Kirche. 
Man baute ihm mitten in Omura eine saubere kleine Kirche, und 
hier wirkt er nun seit 30 Jahren unter den Siedlerfamilien. Er ist 
mit einer Japanerin verheiratet und wird von den Japanem, die 
ja in religiosen Dingen hochst tolerant sind, sehr gut behandelt und 
in seiner Arbeit gefordert. Sonntags halt er Gottesdienst, dann 
Sonntagsschulefiir die Siedlerkinder, die ja aIle die japanische Volks
schule besuchen und abends einen japanischen Gottesdienst, zu dem 
viele Japaner, ohne iibergetreten zu sein, regelmaBig kommen. 

Ich lemte in JosE GONZALES, einem groBen dunkelhautigen 
Mann mit typischem Negereinschlag in seinen Ziigen, einen sehr 
sympathischen und unterrichteten Mann kennen, der mir gem seine 
Kenntnisse der Familiengeschichte der Siedler zur Verfiigung stellte 
und mich mit allen erreichbaren Gliedem der Kolonie bekannt 
machte I ). Eine sympathische kleine Geschichte, die er mir erzahlte, 
verdient es ihrer menschlichen Ziige wegen erwahnt zu werden, 
Vor mehr als 25 Jahren hatte einmal jemand in einem englischen 
Kirchenblatt etwas iiber die religiosen Verhaltnisse der Siedler ge
schrieben und dabei auch ihn erwahnt und unter anderem berichtet, 
daB er als Kind schon seine Mutter AGNES verloren habe. Nach 

I) Naheres siehe R. GOLDSCHMIDT, Die alten Siedler auf den Bonininseln 
in "Die Naturwissenschaften" 1927. 
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einiger Zeit erhielt er einen Brief von einer Dame in England: sie 
habe den Bericht gelesen und mit vieler Muhe auch die Bonin-Inseln 
als winzige Punkte auf der Karte gefunden. Sie hieBe auch AGNES 
und bate ihn deshalb zu denken, daB sie fernab in England seine 
Mutter sei. Seitdem schreibt die Dame alljahrlich ein paarmal und 
schickt ihm theologische Bucher und Zeitschriften, die allmahlich 
zu einer ganzen Bibliothek angewachsen sind. 

Folgt man der OrtsstraBe ostlich urn die Bucht herum an der 
Walfischstation vorbei, so kommt man nach etwa 25 Minuten an 
einen kleinen Sandstrand, eingesaumt von einem dichten Hernan-

Die Familie SAVORY auf Chichiiima. 

diahain, in dem Kanus lagern, und dahinter gegen den Hugel zu 
einer relativ groBen ebenen Flache Dies ist die Stelle, an der 
NATHANIEL SAVORY r830 sein Heim aufschlug und den Urwald ro
dete, und hier leben auch heute noch seine engeren und weiteren 
Nachkommen, steht auch in einer Bananenplantage sein verwit
terter Grabstein, dessen Inschrift langst nicht mehr lesbar ist. Die 
Mais- und Bananenfelder machen keinen allzu guten Eindruck. Tat
sachlich haben die Siedler keine rechte Freude am Landbau. Es 
ist wohl das alte Abenteurerblut der Walfanger und Sudseetrader, 
ilas da spukt; auch vielleicht die noch nicht vergessene Zeit vor 
der Ankunft der Japaner, wo der Siedler in den Bergen jederzeit 
so viel Hirsche, Ziegen und verwilderte Schweine haben konnte, 
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als er brauchte, am Strande Schildkroten und Fische und ohne Ar
beit leicht dazu Gemiise, Mais und Friichte auf jungfraulichem 
Boden erhielt. Heute ist das anders, wo 2000 Japaner auf dem 
gleichen Fleck leben wollen und die Natur ohne Arbeit nichts mehr 
bieten will. So ist der Kampf urns Dasein hart geworden, und die 
Siedler sind darin sicher dem primitiven anspruchslosen und hart 
arbeitenden japanischen Kolonisten nicht gewachsen. So ver
pachten denn auch die, die iiber Land verfiigen, dies mit Vorliebe 
an J apaner und legen sich selbst fast ausschlieBlich auf den Fisch
fang, der ihrer Natur besser liegt als Ackerbau. Bis vor IS Jahren 
gingen die Manner meistens wahrend eines Teils des Jahres auf den 
Robbenfang, und es ging ihnen dabei gut. Seitdem ist aber der 
Pelzrobbenfang verboten und damit fUr die Siedler ihre Haupt
erwerbsquelle abgeschnitten. Moglicherweise wird aber der Fang 
bald wieder eroffnet, da die geschiitzten Herden jetzt wieder hoch
gekommen sind. Inzwischen schlagen sich die Leute mit Fischen 
und Schildkrotenfang und ein wenig Landwirtschaft durch. . Ge
legentlich gibt es auch einmal etwas Schiffbauerarbeit. Aber nur 
selten £alIt solche Arbeit fiir sie ab, da natiirlich die J apaner ihre 
eigenen Landsleute, die reichlich vorhanden sind, vorziehen. Darin 
liegt wohl keine bOse Absicht, wie iiberhaupt die Siedler mit der 
Behandlung durch die J apaner zufrieden sind und mit ihnen auf 
das beste auskommen. DaB der J apaner sie innerlich verachtet, 
ist eine andere Sache. Unterworfenen Volkerschaften wie Indivi
duen gegeniiber feiert der japanische Nationaldiinkel immer Orgien. 
Hat doch selbst der einfachste Kuli vielfach auch dem Europaer 
gegeniiber das Gefiihl einer mitleidigen Uberlegenheit, die natiirlich 
auf die verlogene Presse, die berufsmaBige Geschichtsfalschung 
und die nationalistische Schule zuriickgeht, die Jungjapan alles 
von anderen Kopierte als eigene Errungenschaft darstelIt. 

Nahert man sich aber den Siedlerhausern, so merkt man sofort 
die alte Tradition der Neuenglander, die der alte SAVORY von dem 
heute noch ganz echten Puritanerhafen Salem in Massachusetts 
mitgebracht hatte und die sich unter den dunkelhautigen Misch
lingen - es gab ja nie eine weiBe Frau auf der Insel - als vor
ziigliche Tradition erhalten hatte. Die Hauser stechen schon von 
auBen durch ihreSauberkeit von den japanischen Hausern der Um
gebung abo Sie sind wohl nicht viel anders gebaut als irgendwelche 
Hauser gleicher Art, mit Palmblattern gedeckt und mit sauber ge
arbeiteten Holzwanden versehen, einige auch geweiBt. Die Zimmer 
mit den allereinfachsten Holzmobeln peinlich sauber, an den Wan
den ein paar alte Photographien und Schiffsbilder. In all diesen 
Hausern wurde ich auf das freundlichste aufgenommen, und der alte 
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BENJ AMIN SAVORY, das anerkannte Haupt der Settler, bewirtete mich 
mit Tee und Kuchen, beides ein groBer Luxus. Die altere Generation 
spricht noch gutes, wenn auch nicht gerade verfeinertes Englisch, 
die mittlere Generation kann schon besser J apanisch als Englisch, 
und die Kinder sprechen nur J apanisch, verstehen aber das Englisch 
der GroBeltern. 

Die Unterhaltung dreht sich nattirlich hauptsachlich urn alte 
Geschichten und Familienzusammenhange. Es ist dabei interessant 
zu sehen, wie die Nachkommen der ersten Ansiedler sich fUr eine 
Art von Aristokraten halten, genau im Kleinen wie im GroBen heute 
noch in Amerika. Trotz der unbeschuhten FtiBe und der einfachen 
Siedlerkleidung geben sich die einzelnen Manner wie Frauen mit 
einer freien Vornehmheit, die ihnen sehr gut steht, und man ftihlt 
sich unter diesen einfachen Menschen so fort wohl. Sehr merk
wtirdig ist, daB alle zweifellos den englischen Rassenstolz sich er
halten haben, allerdings ohne die colour-line, die ja von Anfang an 
tiberschritten ist. Die ersten Siedler waren ja Amerikaner und Eng
lander, die sich polynesische Frauen von Honolulu und Guam 
nahmen. Bald kam dazu ein Portugiese mit halbem Negerblut und 
ein N eger aus Bermuda. Alle diese heirateten durcheinander und 
bei der geringen Zahl der Frauen gab es auch oft Ehen zwischen 
alteren Witwern und jungen Frauen aus der folgenden Generation. 
Seit der japanischen Besetzung nahmen dann auch noch die Ehen 
mit Japanern und Japanerinnen zu. Man kann sich also denken, 
welch buntes Rassengemisch die Siedler vorstellen. Da sind noch 
die direkten Sohne und Tochter des alten NATHANIEL SAVORY mit 
seiner Frau aus Guam, europaisch mit leichtem polynesischen Ein
schlag ausschauend. Dann die direkten Nachkommen des Negers 
GEORGE WASHINGTON mit einer Tochter des alten SAVORY, fast 
ganz von afrikanischem Aussehen. Dann die folgenden Generationen 
mit allen moglichen Mischungen in der gleichen Familie: eine vollig 
europaische Schwester und ein polynesischer Bruder, eine ganz 
typische kleine Japanerin, deren Bruder wie ein Neger ausschaut. 
Die Einzelheiten, die nicht hierher gehoren, sind von groBtem Inter
esse, und ich habe mich nattirlich bemtiht, die genauen Stamm
baume festzustellen und unauffallig Notizen tiber alle Individuen, 
die ich erreichen konnte, zu sammeln. Merkwtirdig ist, daB die 
Siedler selbst die groBen Unterschiede kaum zu bemerken scheinen 
und sich als eine groBe Familie betrachten, ein Beispiel fUr die 
Starke der gesellschaftlichen Tradition gegentiber dem RassegefUhl. 

Ich mochte glauben, daB ein Besucher der Insel nach 30 J ahren 
nichts mehr von den alten Siedlern bemerken wird. Die altere 
Generation, die noch ziemlich europaisch ist, wird verschwunden 
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sein. Die junge wird in den japanischen Schulen erzogen und neigt 
natiirlicherweise zu den Japanern. Wo nicht jetzt schon einer der 
Eltern japanisch ist, wird es sicher in der nachsten Generation so 
sein, und da viele japanische Ztige in den Kindem solcher Ehen 
dominieren, so werden diese auch auBerlich mehr oder weniger 
japanisch erscheinen. Die Variation in der Rautfarbe und dem 
Nasenbau, die wohl erscheinen wird, wird nicht weiter auffallen, 
da auch die Japaner darin sehr variieren. Gelegentliche hellfarbige 
Kinder werden als schon gelten, dunkelfarbige als weniger schon, 
aber alles in allem wird die Verschmelzung schnell und spurlos statt
finden. Einige begabtere Manner und Frauen, besonders die hell
farbigen, haben schon jetzt den Weg nach Japan und Amerika ge
funden, und mehrere der jungen Frauen sind mit Englandern und 
Deutschen in Japan verheiratet. Dies wird wohl noch weiterhin mit 
den mehr europaisch ausgefallenen Madchen der Fall sein, und der 
Rest, wie gesagt, wird bald von den Japanern aufgesogen sein. 
Diese Aussicht laBt es mir nattirlich besonders interessant erschei
nen, daB ich diese merkwtirdige Menschengruppe noch bei Lebzeiten 
der alten Generation besuchen konnte. 

Es wurde soeben die Vorliebe der Japaner fUr helle Raut er
wahnt Trotzdem kommen auch gelegentlich Mischehen mit Far
bigen vor. Auf der Stidseite der Bucht rastete ich einmal in der 
Rtitte eines J apaners, dessen Frau eine Polynesierin von einer Inset 
bei Ponape ist. Die Kinder hatten ziemlich dunkle Raut, waren 
aber sonst schone groBe Menschen, ungleich schaner als der den 
niedersten japanischen Kuli-Typus reprasentierende Vater. Ein 
J apaner, mit dem ich dartiber sprach, drtickte sein Entsetzen tiber die 
RaBlichkeit dieser dunkelhautigen Kinder aus. Wie merkwtirdig 
auBert sich doch manchmal die nationale Voreingenommenheit! 

Leider ging der Aufenthalt auf der idyJIischen lnsel gar zu 
schnell zu Ende. Man lernte hier wenigstens im Kleinen schon den 
Zauber der Stidsee kennen, der seit STEVENSON, VAN GOGH und 
VAN ZANTEN die europaische Literatur erftillt. Man begreift den 
Wunsch des Ktinstlers, immer zwischen Palmen und Baumfarnen, 
Mimosen und leuchtenden Ribiskus unter der heiBen Sonne zu wan
deln und fern vom unruhigen Getriebe der Welt das einfache und 
beschauliche Leben des Naturkindes zu leben. Wie lange mochten 
wir unruhige Tatigkeitsmenschen aber das wohl aushalten? 
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Widrige Umstande verkiirzten meine Reisen in Korea so, daB 
ich mich kaum berechtigt fUhle, meine Eindriicke niederzuschreiben. 
Andererseits erscheint das heutige Leben und die Kultur Koreas so 
wenig differenziert, daB auch eine kurze Bekanntschaft ein Bild zu 
vermitteln vermag, ganz anders etwa wie in China oder Japan, das 
man nach jahrelangem Aufenthalt immer weniger zu kennen ver
meint. 

Wer, wie ich, von der chinesischen Seite her nach Korea kommt, 
hat schon unterwegs Gelegenheit, allerlei Betrachtungen anzu
stellen. Die chinesische Staatsbahn, die Tientsin mit Mukden ver
bindet, gibt dem Reisenden Gelegenheit, im Kleinen das traurige 
Bild des heutigen China zu erleben: Moderne schone Eisenbahn
wagen mit Schlafwagen und Speisewagen, aber im Zustande voll
standiger Verwahrlosung. Die Soldateska CHANG Tso LINs, des 
heute allgewaltigen Beherrschers der Mandschurei, hat bei dem Hin 
und Her des sogenannten Biirgerkrieges des letzten Jahres (in Wirk
lichkeit Krieg zwischen Condottieri um Macht und Geld, an dem 
das Yolk, auBer als leidender Teil, kein Interesse hat) diese Eisen
bahn vollstandig heruntergewirtschaftet. Als ich die Strecke befuhr, 
solI es bereits geradezu komfortabel gewesen sein im Vergleich mit 
dem Zustande wenige Wochen zuvor, der danach kaum auszumalen 
ist. Alles starrte von Schmutz, der Zustand gewisser notwendiger 
Raumlichkeiten ist kaum zu beschreiben, der Speisewagen glich 
einem Zigeunerlager und das von schwer bewaffneten, wie Ban
diten aussehenden Soldaten begleitete Zugpersonal fiigte sich auf 
das beste dem Gesamtbild ein. In Mukden, auf dem japanischen 
Bahnhof der siidmandschurischen Gesellschaft, besteigt man dann 
den japanischen ExpreBzug, der durch Korea und die Mandschurei 
hindurch Japan mit der sibirischen Bahn verbindet. Sofort ist alles 
tadellose Reinlichkeit und Bequemlichkeit, zuvorkommende Be
dienung, Ordnung und Piinktlichkeit. Man sieht das japanische 
Personal den Zug besteigen, kleine Gestalten, die neben den hoch
gewachsenen, oft riesigen N ordchinesen wie Zwerge aussehen. Man 
kann nicht umhin, die wenig schonen Gesichter mit den guten 
stolzen Ziigen der herumstehenden Chinesen zu vergleichen. Und 
man mag dariiber nachdenken, wie wenig der auBere Eindruck 
der Individuen iiber die Fahigkeiten und Leistungen des Volks
ganzen Auskunft gibt. Denn hier erleben wir die positive gegen-
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wartige Uberlegenheit des unscheinbaren Inselvolks tiber das 
uns Europaern zunachst menschlich viel naherstehende Volk des 
Reichs der Mitte. Dieser Eindruck in allen seinen Varianten ist 
es, der uns auf der Fahrt nach Korea nicht mehr verlaBt. Denn 
man hat ja dauernd Gelegenheit, sich mit der Frage zu be
schaftigen, wie es kommt, daB ein uraltes Kulturvolk von fast 
20 Millionen, in einem Lande mit ausgezeichneten nattirlichen 
Grenzen, so mtihelos und passiv einfach in den Besitz eines an
deren Volkes tibergehen kann. Es hat keinen Zweck, hier senti
mental zu sein. Es ist selbstverstandlich, daB sich das nattirliche 
Geftihl auf Seiten der Unterdrtickten findet und sich mit Sym
pathie einem Volk zuwendet, das seine nationale Existenz an ein 
starkeres Volk verloren hat. Aber die Kenntnis der Geschichte und 
der geopolitischen Tatsachen zeigt, daB hier eine Entwicklung vor
liegt, die notwendig kommen muBte. Wenn also das Geftihl durch
aus auf der Seite der Koreaner ist, so kann der Verstand nicht um
hin, die Annexion des Landes durch Japan zu verstehen. 

1. Siidkorea. 

Der U rsprung des koreanischen Volkes ist in das gleiche 
Halbdunkel gehtillt, wie das der meisten ostasiatischen Stamme. 
Immerhin laBt er sich mit einiger Wahrscheinlichkeit konstruieren 
aus anthropologischer Beschaffenheit, alten Legenden und Kult
einrichtungen, Sprachforschung usw. Danach kann es wohl keinem 
Zweifel unterliegen, daB die Vorfahren der jetzigen Koreaner so
wohl von Stiden als von Norden ins Land kamen. Die stidlichen 
Einwanderer gehorten aber zu jenem Zug malaiischer Stamme, 
die von Stidostasien kamen. Wir haben schon bei den Ryu Kyu
Insulanern diese Frage besprochen. Es scheint mir, daB es nicht die 
malaiischen Stamme, die Formosa besiedelten, sind, die weiter nach 
Norden drangen, sondern daB es die verwandten Stamme waren, die 
in Stidchina lebten, die Vorfahren der jetzigen als Miaotze bezeich
net en ktimmerlichen Reste, die von den vordringenden Chinesen be
drangt, sich zum Teil in das unwirtliche Gebirge zurtickzogen, zum 
Teil auf die Stidchina vorgelagerten Inseln (wo ihre Reste noch zu 
finden sind) und von hier tiber die Ryu K yu-Inseln nach Norden. Ein 
T eil besiedelte Japan und ein anderer T eil Korea. Die J apaner haben 
somit vollig Recht, wenn sie die Koreaner als Blutsverwandte be
trachten, wenn es auch vielleicht allzusehr ad usum delphini herge
richtet erscheint, wenn sie den erst en Konig von Stidkorea als einen 
Bruder des sagenhaften Begrtinders von Urjapan JIMMU TENNO an
sprechen. 
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Es scheint mir, daB dieSiidkoreaner bis zum heutigen Tageihren 
alten Rassencharakter (natiirlich mit einiger chinesischer und ja
panischer Beimischung) beibehalten haben. Denn man sieht hier 
einen auffallend einheitlichen Menschentypus (im Gegensatz zu 
Japan), der als schon zu bezeichnen ist. Besonders bei den Frauen 
findet man sehr haufig einen verfeinerten malaiischen Typ, der 
auBerordentlich dem javanischen gleicht, Auch der gute eben
maBige Korperbau entspriclit solcher Herkunft. Betrachtet man 
diese Menschen, so wird das groBe Ratsel des japanischen Korper
typs noch ratselhafter. Ich kann mir nur vorstellen, daB diese 

1m Tal von Keishu. 

malaiischen Ureinwanderer beider Lander in Japan sich mit einer 
Rasse mischten, die genealogisch sehr weit von ihnen entfemt war, 
so daB die Mischung von einer gewaltigen SpaHung und Rekombi
nation der Charaktere gefolgt war, die die unglaublichsten Kom
binationen ergab. Tatsachlich findet man im niederen japanischen 
Yolk sehr oft Typen, bei denen scheinbar kein Teil zum andem 
paBt, so daB jene groben haBlichen Gesichter entstehen, die schon 
der alte japanische Illustrator in grotesker Ubertreibung gem dar
stellte. Diese andere Rasse, mit der sich die malaiischen Einwan
derer mischten, miissen die Ainu gewesen sein, falls es nicht noch 
ein anderes unbekanntes Urvolk gab. Nur diese sonst in Ostasien 
nicht mehr vorkommende stark heterogene Mischung kann die so 
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unglaublich variierenden korperlichen Ziige der J apaner erklaren, 
das N ebeneinander groteskester Ha13lichkeit und aristokratischer 
Verfeinerung. Hierliegt flir den Biologen natiirlich auch die Wurzel 
der japanischen kulturellen Entwicklung klar zutage, die hoch iiber 
die der Stammrassen hinaus flihrt, eben als Folge soleh heterogener 
Mischung. 

Nach einigen Jahrhunderten mythologischer und legendarer Ge
schichte - in diese Zeit fallen auch legendare japanische Kriegsziige 
und Unterwerfung des koreanischen Reichs, an die aber auBerhalb 
Japans kein Historiker glaubt -- konsolidierte sich in Siidkorea ein 

Blick uber die Strohdacher von Keishu, 

machtiges Reich Silla (japanisch Shiragi), das beinahe 1000 Jahre 
bestand und den einen Hohepunkt der koreanischen Kultur dar
stellt I). 1m Jahre 57 v. ChI. gegriindet, bestand es mit seiner 
Hauptstadt Kyongju, jetzt Keishu, bis zum Jahre 935, also wahrend 
der ganzen Zeit der spateren Han-Dynastie, flinf Dynastien, Wei-, 
Sui- und Tang-Dynastien in China. Und dieser zeitliche Vergleich 
ist nicht etwa bedeutungslos, denn sehr friih begann der iiberragende 

1) Genaueres bei H. B. HULBERT: The History of Korea. Dies und des 
gleichen Autors The Passing of Korea, London, HElNEMAl"fN, sind die zuver
lassigsten Bucher uber Korea, geschrieben von einem Missionar, der dort 
sein Leben verbrachte. und die Quellen aus erster Hand studierte. 
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EinfluB der hohen chinesischen Kultur sich bemerkbar zu machen, 
so daB kulturell bald Silla eine Provinz Chinas wurde. In den letzten 
J ahrhunderten ihrer Herrschaft gelang es den Konigen von Silla, 
auch die beiden anderen im Sudwesten und Norden von Korea ent
standenen Reiche zu unterwerfen und ganz Korea zum erstenmal 
zu einigen. 1m Norden waren es wohl Mischungen von chinesischen 
und mandschurischen Elementen mit unbekannten Uransiedlern, 
die ein starkes Reich gegrundet hatten. Sie vvurden aber nunmehr 
von dem malaiischen Sliden aufgesogen. 

Erfreulicherweise hat sich in dem unendlich konservativen 
Land - die Chinesen sind im Vergleich dazu revolutionar zu nen-

lVIit Kiirbissen bedecktes Dach. 

nen - trotz aller spateren Kriegssturme noch allerlei von dieser 
uralten Hauptstadt erhalten, deren Besuch fur den historisch
archaologisch Interessierten wohl den interessantesten Teil einer 
Koreareise darstellt. Von Taikyu, einer ebenso groBen wie un
interessanten und schmutzigen Provinzstadt an der Hauptlinie von 
Fusan nach Soeul fahrt eine Schmalspurbahn in vier Stunden nach 
dem Stadtchen Keishu. Auch eine fur Automobile fahrbare Land
straBe ist vorhanden, aber "fahrbar" ist in Korea ein relativer Be
griff. Nur groBe Fllisse sind von Brucken uberspannt, wahrend 
durch die zahllosen kleineren Flusse die StraBe einfach hindurch
flihrt. Das bedeutet, daB nach den landesublichen groBen Regen
gussen, die die Flusse in wenigen Stunden ansteigen lassen -

Goldschmidt, Neu-Japan. 16 
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Korea ist das Land der alljahrlichen groBen Uberschwemmungs
katastrophen - die StraBe unbefahrbar ist. Meistens ware sie es 
dann ubrigens auch ohne die Flusse wegen der sich bildenden 
SchlammlOcher, durch die nur der altmodische Stierwagen hin
durch kommt. Spat in der Nacht kamen wir furchtbar durch
geschuttelt in Keishu an und wurden von dem, wie ublich, vorher be-

Die koreanische lVIannertracht. 

nachrichtigten Magistratsbeamten und Polizeimeister in das ertrag
liche japanische Gasthaus geleitet. Erfreulicherweise harte in der 
Nacht der Regen auf, und wir konnten am andern und den folgen
den Tagen die Schanheiten der sudkoreanischen Landschaft genieBen 

Das kleine Stadtchen liegt in einem breiten FluBtaI, das allseits 
von ziemlich hohen Bergen eingerahmt ist. Heute ist es ein kleines, 
einige tausend Einwohner zahlendes Landstadtchen, das nur einen 
winzigen Bruchteil des Areals bedeckt, das die alte Hauptstadt 
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Sillas einnahm, deren Reste sich weithin tiber den ganzen Talkessel 
zerstreut finden. Trotzdem ist auch das heutige Keishu insofern 
sehenswert, als es noch sehr wenig japanischen Einschlag besitzt 
und uns eine typisch altkoreanische Stadt, allerdings ohne die 
frtiher nicht fehlenden Mauern, zeigt. Man kann aber nicht be
haupten, daB das viel Sehenswertes bedeutet. Denn von den korea-

Hausierer mit Regentiite iiber dem Zylinder. 

nischen Hausern sieht im groBen ganzen eines wie das andere 
aus. Abgesehen von den nirgends zahlreichen Hausern der Reichen 
gibt es im ganzen Land nur mehr oder minder groBe Hutten, aus 
Holz mit festgestampftem Lehm gebaut. 1st die Htitte groBer, so 
erstreckt sie sich wohl auf drei Seiten oder im Geviert urn einen 
klein en Hof. Aber eine Schonheit besitzen alle diese Hutten, ihr 
Strohdach. Es ist nicht das ebenmaBig gepackte, sorgfaltig ge
arbeitete, von cinem dachformigen oder abgebundenen First be-

r6* 



244 Korea. 
-------------------

deckte Strohdach des japanischen Bauernhauses, sondern eine rohe 
Struktur, die etwa aussieht, als habe man einen Heuwagen iiber das 
Haus ausgeleert. Aber in seiner unordentlichen, verwuschelten Art 
hat das Dach etwas auBerordentlich Warmes und Gemiitliches, ja 
es bekommt sogar eine gewisse Schonheit durch die Weichheit seiner 
Linienfiihrung. Besonders wenn ein Haus im Geviert gebaut ist, 
wirkt das, das ganze Geviert wie eine in der Mitte eingedriickte 
Miitze,iiberdeckende Dach auBerordentlich anheimelnd. Ein 
koreanisches Dach (auBerhalb der GroBstadt) begniigt sich aber 
nicht damit, das Haus vor den wilden Regengiissen zu schiitzen: 
es ist gleichzeitig ein Obstgarten. Alliiberall werden auf den Dachern 
Kiirbisse gezogen, die zur Zeit meines Besuches gerade reif waren 
und dem Auge von der mandschurischen Grenze bis zur Sii.dspitze 
in Fusan ein reizvolles Bild boten. Natii.rlich sind die Hauschen 
aIle so niedrig, oft auch noch gegen die StraJ3e etwas versenkt, daJ3 
die Kiirbisernte wohl ohne Leitern eingeheimst werden kann. 

Das Innere dieser Hiitten, von der AuJ3enwelt durch papier
beklebte mehr oder minder im chinesischen Geschmack mit Latten
werk verzierte Fenster geschieden, die selten intakt sind .. steht an 
Einfachheit dem A.uJ3eren nicht nacho Wie die J apaner haben auch 
die Koreaner keine Mobel in den Zimmern. Wahrend aber das 
japanische Haus, selbst das einfachste, durch den Mattenboden, 
die geschmackvolle Arbeit der Schiebetiiren und Fenster, die sau
bere Holzarbeit von Decke und Tokonoma (Ziernische) auBer
ordentlich asthetisch wirkt, ja vielleicht die vollendetste Innen
architektur der Welt darstellt, ist das koreanische Zimmer selbst in 
besseren Hausern von armseliger Niichternheit. GeweiJ3te Lehm
wande und -decke von zweifelhafter Reinlichkeit ohne irgendwelche 
schmiickende Arbeit sind typisch. (Ausgenommen sind natiirlich 
die Empfangsraume in reichen Hansern, die im wesentlichen im 
chinesischen Geschmack gehalten sind.) Die Hauptzierde des 
Zimmers ist der FuJ3boden, der wohl ganz einzigartig ist und eine 
der wenigen originellen koreanischen Erfindungen darstellt. Der 
FuJ3boden ist aus gestampftem Lehm gefertigt und hoh1. Dariiber 
liegen Zementplatten und zuoberst eine Schicht eines besonderen 
harten Olpapieres, das wie gewichstes Parkett glanzt und, wenn es 
regelmaJ3ig gelegt ist und etwas Alterspatina besitzt, sehr schon 
wirkt. Weniger schon ist aber die Sache vom Standpunkt des 
Daraufsitzens. Der Koreaner hockt direkt auf diesem Boden, hoch
stens noch auf einer diinnen geflochtenen Matte. Aber dieser Boden 
ist von einer unglaublichen Harte, und ich muJ3 sagen, daB ich nach 
einer einmaligen Teesitzung auf dem Olpapier flir langere Zeit kein 
Bediirfnis mehr flihlte, auf einem interessanten FuBboden zu sitzen. 



Siidkorea. 245 

Seine Hauptvorzuge muB dieser FuBboden allerdings im Winter 
entfalten, denn er ist heizbar, eine Wohltat, die nur der schatzen 
kann, der im Winter unheizbare japanische Hauser bewohnt hat. 
In jedem koreanischen Haus liegt neben dem Hauptwohnraum am 
einen Ende des Hauses die Kuche. In einem kahlen Raum ist eine 
Wand vollstandig eingenommen von einem hohen Lehmofen mit 
kleinen Feuerlochern unten, in die das Brennholz geschoben wird, 
und mehreren groBen eingelassenen Kesseln nach Art unserer 
Waschkessel, in denen der Reis und das Gemuse gekocht wird. 
Dieser Herd hat nun seinen Abzug durch die Lehmkanale des FuB
bodens in einen primitiven, aus Holz oder Ton gefertigten Schorn-

Dolce far niente in Soeul. Der dritte Mann tragt den Trauerhut. 

stein am anderen Ende des Hauses. So wird der FuBboden von der 
Kuche aus geheizt; in groBeren Hausern gibt es auBerdem beson
dere Heizlocher fiir die einzelnen Raume. 

DaB das koreanische Haus keine Mobel birgt, gilt natiirlich nur 
cum grano salis, ebenso wie fur das japanische Haus. Hier wie dort 
besitzen Geschaftsleute Truhen und Geldkasten, andere Leute Kom
moden und Truhen zur Aufbewahrung von Kleidern. Diese korea
nischen Truhen und Kasten sind heute zu einem Artikel der Frem
denindustrie geworden, seitdem Reisende ihre Schonheit ent
deckten. Der Hauptcharakter der alten Stucke ist gute Arbeit in 
verschiedenen gemaserten Holzern (oft Ulmenholz) und reiche, ja 
uberreiche Messingbeschlage in charakteristischen Mustern, auf 
denen der Schmetterling oft im Vordergrund steht. Ich bezweifle 
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allerdings, daB diese Truhen eine originelle koreanische kunst
gewerbliche Leistung sind, da ich chinesische Mabel der Ming-Zeit 
kerne, die wohl zum Vorbild gedient haben. 

Da die Koreaner eine betrachtliche Zeit ihres Lebens auf dem 
harten Boden der Hauser sitzend verbringen, so sei hier noch die von 
der japanischen abweichende Sitzweise der Koreaner erwahnt. Der 

Vornehmer Koreaner mit Reitesel und langer Pfeife. 

Japaner sitzt ja, wenn vornehme Sitzweise erwiinscht ist, auf den 
nach hinten untergeschlagenen FiiBen, sonst mit gekreuzten Beinen 
wie ein Schneider; die Frauen aber sitzen stets auf den unter
geschlagenen Absatzen '). Der Koreaner sitzt ,wenn er nicht nach all-

I) Siehe die interessante Abhandlung von IRISAWA iiber die Sitzweise 
der Japaner in Verh. deutsch. Ges. Nat. Volksk. Ostas. Tokyo 1926. 
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gemein orientalischer Manier hockt, mit untergeschlagenen Beinen, 
liebt es aber dabei, FuBsohle gegen FuBsohle zu setzen. Das ist 
sehr bemerkenswert, da er nicht die zu kurzen Unterschenkel des 
Japaners besitzt, sondern wohlproportionierte Beine. Die Korea
nerin aber sitzt auf dem einen eingeschlagenen FuB und stellt den 
anderen FuB auf, so daB das Knie halbhoch steht. Wie so vieles 
Koreanische diirfte dies eine uralte chinesische Sitzweise sein. Denn 

Koreanisches Madchen im Festgewand. 

sie findet sich schon plastisch in den chinesischen Grabfiguren der 
altesten Zeit dargestellt und kehrt auf Darstellungen der Gottin 
Kuanyin in China von der altesten Zeit bis zu den heutigen Pro
duktionen Siidchinas wieder. Bemerkenswert erscheint, daB in dem 
altertiimlichen japanischen Nospiel, das ja auch auf uralte chine
sische Traditionen zuriickgeht, die Schauspieler ebenfalls diese ur
japanische Sitzweise benutzen. 



----_._---_. ---- --------------
Korea. 

Die Altertlimlichkeit aller koreanischen Sitten tritt uns liber
haupt auf Schritt und Tritt entgegen. In der Han-Zeit, also den 
Jahrhunderten urn Christi Geburt, nahmen die auf niederer Kultur
stufe stehenden Einwanderer die damals schon hochst verfeinerte 
chinesische Kultur und bald darauf auch den Buddhismus an. Es 
scheint, daB sie dem aus Eigenem seitdem praktisch nichts zugefligt 
haben, wohl aber vieles der uralten SiUen unverandert beibehielten. 
So dlirfte das merkwlirdige Kostum der Koreaner, das Land und 
Menschen den charakteristischen Stempel aufdrlickt, aus jener Zeit 
stammen. Der erste Eindruck des Reisenden und die unbedingt 
zum Land gehorige Staffage sind die weiBgekleideten Menschen. 

StraBenbild in Soeul. 

Fruher trugen die Vornehmen bunte Kleider, aber mit dem Ver
schwinden der Standesvorrechte seit der japanischen Annexion ver
schwan den auch diese Gewander, und heute sieht man bunte Trach
ten nur noch bei Festen und aufgeputzten Kindem, die mit grell 
blauen Rocken, gel ben Jackchen und vielleicht feuerroten Scharpen 
und Zopfbandern wie kleine Tropenvogel aussehen. Sonst aber ist 
alles weiB, Sommers wie Winters, bei Sonnenschein oder Platzregen. 
Die Manner tragen weite, an den Knocheln zusammengebundene 
Hosen und Schnabelschuhe chinesischen Stils, die heutzutage meist 
aus Gummi gefertigt sind. Ferner eine Weste und ein kurzes Jack
chen, das mit einer Schleife seitlich zugebunden wird, fruher ein 
oder zwei groBe Stucke Bernstein, der an der koreanischen Kliste 
vorkommt, als Knopfe besaB. Zmp Ausgehen kommt darliber ein 
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langer weiter Mantel, der mit einer besonders groBen Schleife seit
lich gebunden wird. All dies ist aus dlinnem Baumwollstoff, Hanf 
oder Grasleinen, bei Vornehmen aus Seide gefertigt. Im Winter ist 
alles dick wattiert. 

Das bedeutendste und wichtigste Kleidungsstlick des Mannes 
ist aber sein Hut. Dieses urkomische Gebilde ist es, das am meisten 
auWillt und dem mannlichen Koreaner jene sonderbare Wlirde und 
feiertagliche Gesetztheit verleiht, die so angenehm berlihren. N ach 
uralter chinesischer Sitte tragt der Koreaner - auBerhalb der 
GroBstadte auch jetzt noch allgemein - von der Pubertatszeit an 
das Haar zu einem Scheitelknoten geschlirzt. Dieses kostbare Sym-

Koreanische Frauen bei der Wasche. 

bol der Mannlichkeit wird durch die Kopfbedeckung geschlitzt. 
Urn die Stirn wird ein aus RoBhaar oder feiner Bambusfaser ganz 
leicht geflochtenes Band gelegt oder aber eine aus gleichem Material 
gefertigte spinmyebleichte Mlitze aufgesetzt, die vorn dem Kopf 
wie eine Haube anliegt, hinten aber zur Aufnahme des Scheitel
knotens erhoht ist. Auch diese Mlitzenform gab es schon in altester 
Zeit in China. Auf dieses Stirnband oder Mlitze aber kommt die 
groBe Manneszier, der komische kleine Zylinderhut mit der geraden 
Krempe; ebenfalls aus RoBhaar oder Bambus geflochten, ist er 
federleicht, schwarz oder weiB, manchmal auch schwarz mit einem 
weiBen papierunterlegten Dach versehen. Zwei breite unter dem 
Kinn gebundene Bander oder auch eine Schnur aus Bernsteinperlen, 
die auf die Brust herabfallt, halt en das Prunkstlick. J eder Er-
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wachsene tragt diesen grotesken Zylinder, Arm und Reich. Stadter 
und Bauer, der dem Trager, selbst wenn er gleichzeitig eine unge
heuere Last auf dem Riicken tragt oder einen Stier am Strick fiihrt, 
etwas Feiertagliches, Wiirdiges verleiht. Ich mochte behaupten 
(was natiirlich nicht zu wortlich zu nehmen ist) , daB dieser Hut 
an dem Verlust der nationalen Se1bstandigkeit Koreas schuld ist. 

Bauerin auf der StraBe in Soeul. 

Ein Yolk, das in solcher Ruhe und Wiirde seinen Zylinder spazieren 
tragt, besaB nicht mehr die Elastizitat und Schnelligkeit des Han
delns, urn erfolgreich dem beweglichen Japaner entgegentreten zu 
konnen. J eder Koreaner fiihrt ferner in seiner Tasche eine zu
sammengefaltete spitze Tiite aus festem gelbem Olpapier mit sich, 
die bei drohendem Regen iiber den kostbaren Zylinderhut gestiilpt 
und unter dem Kinn festgebunden wird. Auf dem Land aber wird 
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bei Regen an Stelle eines Schirms ein ungeheurer geflochtener Regen
hut von der GroBe eines Regenschirms aufgesetzt. Nicht viel 
kleiner ist der vorschriftsmaBige Trauerhut, der in der langen 
Trauerzeit zugleich mit groben Hanfgewandern getragen wird, 
kenntlich an seinem ausgebogten Rand. 

Die Frauenkleidung, die wir ebenfalls schon auf uralten chine
sischen Darstellungen finden, ist im wesentlichen die gleiche wie die 
Mannerkleidung. Bis zur Pubertat sind die Kinder beider Ge
schlechter meist vollig gleich gekleidet, und wenn, wie in Siidkorea, 
die Jiinglinge hiiufig einen Zopf tragen, sind Knaben und Madchen 
fiir den Fremden. nicht unterscheidbar. Die erwachsene Frau tragt 

Tumulus und Ehrenweg des Fiirstengrabs Keiryo in Keishu. 

die gleichen langen, am Knochel gebundenen Pumphosen wie der 
Mann, Enter denen sich drei weitere Beinkleider verschiedener Lange 
finden sollen. Dariiber hangt ein weiter Rock, d. h. ein langes Stiick 
Stoff, das eineinhalbmal urn den Korper geschlungen wird und mit 
einem Giirtel befestigt wird. Diese ganzen Kleider reichen bei Frauen 
bis unter die Brust, bei Madchen werden sie iiber die Brust hoch
gezogen. Der Oberkorper aber wird ausschlieBlich von einem 
kurzen, mit einer Schleife gebundenen Jackchen bedeckt, das so 
kurz ist, daB bei Frauen der niederen Stande die Brust darunter 
hervorschaut. Bei stillenden Frauen - und welche jiingere Frau 
stillte nicht - geht dies so weit, daB dem Saugling der Zugang zur 
Nahrungsquelledenkbarbequemgemacht ist. Vornehme Frauen und 
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Stadterinnen, die schon modernisiert sind, binden ihre R6cke jetzt 
iiber der Brust. In den Hausern sieht man im Sommer auf dem 
Lande die Frauen allgemein mit entb16Btem Oberk6rper, was iibri
gens auch in Japan, hauptsachlich imSiidwesten, der Fall ist. Zwei
fellos ist dies die letzte Erinnerung an die natiirliche Tracht der 
malaiischen Vorfahren. 1m Sommer tragen die Frauen keinerlei 

Steinerner vVachter vom Keiryograb. 

Kopfputz; das straffe schwarze Haar ist gescheitelt, straff nach 
hinten gestrichen und zu einem tiefsitzenden N ackenknoten ge
bunden, in dem ein mehr oder minder kostbarer Pfeil steckt. In 
Siidkorea sieht man haufig eine andere Haartracht mit urn den 
Kopf gelegten Z6pfen, deren Enden vorn iiber die Stirn zu einem 
kleinen Knoten vereinigt werden. Auch dies ist uralt chinesisch. 
Trotz der recht unvorteilhaften Kleidung wirken die Koreanerinnen 
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im Durchschnitt sehr hlibsch, wie ja auch die Manner als gute Typen 
zu bezeichnen sind. J a unter den berufsmaBigen Schonheiten, den 
Tanzmadchen (kisaing), die genau den japanischen Geishas ent
sprechen und ebenso viel Unheil in der Miinnerwelt anrichten, gibt 
es Schonheiten, die auch in Europa Aufsehen erregen wlirden. 

Kehren wir wieder zum Besuch des Stadtchens Keishu zurlick, 
in dem wir das koreanische Volksleben, kaum gestort durch den 
japanischen EinfluB, in seiner ganzen geruhigen Liebenswlirdigkeit 
beobachten konnen, so treffen wir hier auf Schritt und Tritt die 
Reste der alten Herrlichkeit des Reiches Silla. Rings urn die Stadt, 

Ausgrabung in der Basis eines abgetragenen Tumulus. 

aber auch innerhalb ihres GeHindes, ist das Land richtig libersat 
mit hohen kuppel£ormigen Grabtumuli, die geradezu der Landschaft 
ihren Charakter verleihen. Sie stammen meist aus dem 3. bis 
5. Jahrhundert und sind vielfach mit alten Baumgruppen be
wachsen, unter denen Kinder spielen oder wlirdige alte Herren ihren 
Zylinder spazieren tragen. An viele von ihnen knlipft sich noch 
der Familienname, und gar manches Konigsgrab birgt die Reste 
eines Beherrschers von Silla. Am besten erhalten ist wahl das von 
den Japanern Keiryo genannte Grab, einige Meilen von der Stadt 
entfernt in lieblicher Hligellandschaft gelegen und ein typisches Bei
spiel chinesischerGrabkunst derTangzeit (7.-9. Jahrhundert). Die 
gemauerte Basis des graBen ebenmaBigen Tumulus ist mit Re-
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liefplatten geschmiickt, die die zwolf Tiere des chinesischen Tier
kreises in der klassischen Weise mit Tierkopfen auf vornehm ge
kleideten Menschenleibern darstellen. Der Zugang zum Grab wird 
von dem bekannten chinesischen Ehrenweg gebildet, jederseits mit 
Marmorstatuen geschmiickt, wie bei den chinesischen Kaisergrabern 
alter Zeit. Von ihnen sind noch die zwei Himmelsbeamten in tradi-

Das alte astronomische Observatorium in Keishu. 

tioneller Darstellung, zwei Lowen charakteristischer Tangarbeit und 
zwei Grabeswachter erhalten, letztere als bartige Krieger dargestellt 
und hervorragende Meisterwerke der Tangplastik voller Leben und 
Bewegung. Popularer als dieses Grab isi aber am entgegengesetzten 
Ende der Stadt das des Konigs TAISO BURETSU (660 n. Chr.), aus
gezeichnet durch eine sorgfaltig gearbeitete riesige Marmorschild
krote mit der Inschrifttafel auf dem Riicken, bekanntlich ebenfalls 
die klassische chinesische Monumentform. 
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Reste der goldenen Pagode in Keishu. 

Aufgang zum Bukkokujitempel. 
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Wahrend die Graber bekannten Ursprungs nicht geoffnet werden 
konnen, ohne die Gefiihle des koreanischen Volks auf das schwerste 
zu verletzen, sind von japanischen Archaologen viele unbekannte 
Graber geoffnet worden und haben durch ihren 1nhalt an Grab
beigaben ein ziemlich gutes Bild jener Zeit vermittelt. Ein nettes 
kleines Museum in Keishu und die schonen Museen in der Haupt
stadt Soeul zeigen die gefundenen Schatze. 1ch konnte zufiillig 
einer Graboffnung beiwohnen, die in Erwartung des bevorstehenden 
Besuchs des archaologisch interessierten schwedischen Kronprinzen 
vorgenommen wurde. Der Tumulus war bereits abgetragen. Die 

Haupttor des Tempels Bukkokuji. 

an seiner Basis liegende holzerne Grabkammer war natlirlich ver
fault, und Steine und Erde fUllten sie aus, aus der muhsam Hand fUr 
Hand der 1nhalt freigdegt werden muBte. Vom Skelett ist mit Aus
nahme der Backzahne nichts ubrig, aber alier Schmuck und andere 
Beigaben sind in ihrer richtigen Lage erhalten. Diese Beigaben 
zeigen nun in sehr charakteristischer Weise die Kombination der 
primitiven Kultur der Einwanderer mit den angenommenen chine
sischen Sitten, eine Kombination, die sich bis heute kaum geandert 
hat, da die Koreaner ans Eigenem nur sehr wenig Neues geschaffen 
haben. Der Schmuck aus bunt en Glasperlenketten, Glirtel und 
Kronen aus getriebenem Gold sind wohl einheimischen Geschmacks, 
Sie sind reich verziert mit dem klassischen religiOsen Symbol der 
Vorfahren von Japanern und Koreanern, der Magatama, dem ge-
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bogenen Kleinod aus Halbedelstein geschnitten, dessen Bedeutung 
wir schon friiher (siehe Ryukyu) erorterten. Eine im Museum auf
bewahrte Goldkronc ist iiber und iiber mit solchen Magatama be
hangen, fiir die die J apaner Phantasiepreise zu bezahlen bereit sind 
(fUr ein solches gebogenes Kommasteinchen von einer Konigskrone 
wurden 20000 Yen geboten). Die iibrigen Grabbeigaben, namlich 
GefaBe aus Bronze und Gold, sowie Waffen sind typische chine-

1m Bukkokujitempel. 

sische Produkte der Zeit. Dagegen'ist die unglasierte Topferei, zum 
Teil geschmackvoll verziert, koreanisch. Die Keramik ist ja tat
sachlich die einzige Kunst, in der die Koreaner Selbstandiges ge
leistet haben. Gelegentlich werden auch Bronzestatuetten ge
funden, und einige von diesen, die das Palastmuseum birgt, ge
horen zu den groBartigsten Meisterwerken koreanisch-chinesischer 
Plastik. Es handelt sich meist urn Darstellungen der Gottin 
Kuanyll mit dem iiberschlanken, wundersam iiberirdischen Korper 
und dem lieblichen Gesicht, die auch aus Friihwerken der japa-

Goldschmidt, Neu-Japan. 17 
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nischen Naraperiode bekannt sind. Beide diirften von den groBen 
chinesischen Bildhauern der Weiperiode gefertigt oder iiber
nommen sein. 

AuBer den Grabtumuli ist iiber der Erde nicht allzu viel aus der 
Sillazeit erhalten. Da steht mitten im Lande nahe einem malerisch 
verwahrlosten, in seinen jetzigen Gebauden nicht sehr alten Tempel 

Der Buddha von Bukkokuji. 

(Funkwoji) der Rest der goldenen Pagode, die einmal ein groBes 
Kunstwerk gewesen sein muB. Von den neun Stockwerken, die 
im Jahre 634 erbaut wurden, stehen aber nur noch drei an der Basis 
mit Marmorreliefs geschmiickt, deren Verwitterung aber kaum mehr 
ihren kiinstlerischen Wert erkennen laBt. Nicht ""eit davon entfernt 
ragt einsam aus den Reisfeldern ein merkwiirdiger flaschenformiger 
Steinbau, die Ruine eines etwa gleichzeitig errichteten astrono-
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mischen Observatoriums. In einiger Entfernung am FluB stoBt man 
auf hohe, gras- und baumbewachsene Walle, die in der Form eines 
Halbmondes ein festes Lager (Getsujo) umschlossen, heute aber nur 
Reisfelder einschlieBen, aus deren Schlamm der Pflug gelegentlich 
schone alte Ziegel mit den gepreBten Mustern der chinesischen Tang
zeit ans Licht fordert. Wieder ein Stuck weiter wird ein uraJter 

Die Steinpagoden im Hof des Bukkokujitempels. 

malerisch verwilderter Hain mit einem kleinen Tempelchen gezeigt, 
die Stelle, an der im Jahre 65 der Grunder der Konigsfamilie KIN 
vom Himmel stieg. Denn die Koreaner stehen den Japanern nicht 
nach in bezug auf den himmlischen Ursprung des Herrscherhauses. 
Viele ahnliche Platze, die dem Reisenden gezeigt werden, IieBen 
sich nennen, ohne daB sie irgend etwas anderes boten, als die Er
innerung an einstige GroBe. 
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Blick von der Pa13h6he bei der Grotte Sekkutsuan. 

N ur von einem wjrklich groBen Werk der Sillazeit ist noch mehr 
als armselige Ruinen erhalten. 1m 3. J ahrhundert breitete sich der 
Buddhismus machtig aus, und bald waren die Hiigel und Taler 
rings urn die Hauptstadt von Hunderten von Tempeln und Klostern 
bedeckt, die in Architektur und Inhalt den Gipfel des damaligen 

Die Grotte Sekkutsuan von ferne gesehen. 
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Konnens, natlirlich chinesischen, nicht koreanischen, darstellten. 
Von diesen ist noch der im 6. J ahrhundert gegrlindete und im 
8. Jahrhundert neugebaute Tempel von Bukkokuji weitgehend er
halten und stellt eins der groBen Meisterwerke der Tangkunst dar. 
Einige Meilen auBerhalb von Keishu, in einem Seitental dem be
waldeten Berghang angelehnt, erhebt sich der Tempel auf einem 

Die Hauptstatue in der Grotte Sekkutsuan. 

Vorsprung, von dem der Blick weit liber Berge und Taler schweift. 
Auf hoher Steinterrasse, zu der eine von Bogen getragene, fUr 
orientalische Architektur sehr merkwlirdige steinerne Freitreppe 
fUhrt, erhebt sich das klassische Haupttor mit seinem breitaus
ladenden geschweiften Dach, flankiert von seitlichen, liber die 
Terrasse vorgebauten viereckigen Pavillions mit eigener Freitreppe. 
In dem groBen Tempelhof erheben sich zwei Marmorpagoden, deren 
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eine, von ungewohnlicher Grazie der Konstruktion und Ausftihrung, 
mit Recht als seltenes Meisterwerk gefeiert ist. Dahinter steht die 
groBe Haupthalle, in klassisch chinesischem Stil vollendete Pro
portionen mit sorgfaltiger Holzarbeit verbindend. Ein Neben
gebaude ahnlicher Konstruktion birgt zwei hervorragende holzerne 
Buddhastatuen, deren Schonheit leider etwas durch die rohe Be-

Darstellung der Shi-Tenno in der Grotte VOll Sekkutsuan. 

malung beeintrachtigt wird. Am Tage meines Besuchs feierten die 
Koreaner gerade das Allerseelenfest, und so wimmelten die Tempel
griinde von weiBgekleideten Mannern, Frauen und Kindern. Aber 
nur ein paar alte Weiblein betraten die Tempelhalle, urn dem groBen 
Buddha und noch mehr einer Gruppe kleiner tonerner Heiliger ihren 
Respekt zu erweisen. 

Hinter dem Tempel, eine Stunde weit in den Bergen, findet sich 
ein Hohlentempel (Sekkutsuan) den ich unbedenklich als das groBte 
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Kunstwerk Koreas und eines der groBten Meisterwerke der chine
sischen Tangkunst bezeichnen mochte. Ein steiler Weg, der aber 
gerade kurz vorher anHiBlich des Besuchs eines japanischen Prinzen 
hergerichtet war, ftihrt in den schroffen Berghangen hinauf zu 
einem etwa 600 m hohen PaG. Von hier schweift der Blick ostlich 
tiber gewundene Taler und kahle Bergrticken bis zur japanischen 

Lohanrelief in der Gratte von Sekkutsuan. 

See, wahrend stidlich das weite, von Bergen eingerahmte Tal, in dem 
Keishu liegt, zu unseren FtiBen sich windet. Etwas unterhalb des 
Passes in einem Seitentalchen erblickt man schon von weitem den 
gemauerten Hohleneingang nachst einem armseligen Rest des Tem
pels, in dem ein Priester, zugleichAufseher, haust. Die Felshohleist 
nicht sehr groB und mit groBen Steinblocken zu einem hohen, 
prachtvoll proportionierten Dom ausgebaut. Vor dem eigentlichen 
Eingang ist jederseits eine breite, rechteckige Nische in den Fels 
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gehauen und ihre Wand mit jederseits fiinf groBen Marmorplatten 
mit lebensgroBer Reliefdarsteilung belegt. J e vier steilen iiber
irdische Konige dar .. das fiinfte Paar nachst dem Eingang aber sind 
die typischen Torwachter (Ni-o) ailer alten Tempel. 1m eigentlichen 
Eingangsbogen sind jederseits zwei ebensolche Marmorplatten ein
gelassen mit der klassischen Darsteilung der vier Wachter der 

Kwannondarstellung in der Grotte von Sekkutsuan. 

Himmelsrichtungen (Shi-Tenno), auf den besiegten Damonen ste
hend. Der Eingang selbst wird abgeschlossen von einem riesigen 
steinernen Torii im indischen Stil. Unter dem gewolbten Dom thront 
ein gewaltiger 3 m hoher Buddha, in der ganzen erhabenen GroBe 
der Tangkunst konzipiert. Ringsum ist die Wand des Doms mit 
fiinfzehn Stein platten ausgelegt, von den en zehn Rakans (Lohan, 
buddhistische Apostel) darstellen und fiinf die Gottin Kwannon. 
Diese fiinfzehn Platten gehoren unzweifelhaft zu den groBten 
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Meisterwerken altchinesischer Plastik. Die Rakans, in Gestalt aske
tischer Bettelmonche dargestellt, gliihend von religioser Ekstase, 
die Gottinnen in lieblichster Bewegung, die schOnen Zuge durch die 
Verwitterung der OberfHiche noch weidler und milder erscheinend, 
als es der Kunstler schon ausdruckte. (Die Photographien, schlechte 
Blitzlichtaufnahmen, geben keinen rechten Begriff dieser Kunst
werke.) Uber diesen Platten sind in die Kuppelwand zehn tiefe 
Nischen eingelassen, in denen Statuen sitzender Gottheiten sich 
finden. Leider sind sic im Haldbunkel nur schlecht Zl:. sehen; Ab
gusse, die sich in Soeul finden, zeigen aber, daB es sich urn ganz 
wundervoll bewegte groBte Meisterwerke der Tangkunst handelt, 
die ich der Beachtung der Kunsthistoriker empfehlen mochte. 

2. Die Diamantberge. 

Das Reich von Silla, dem es schlieBlich sogar gelungen war, ganz 
Korea unter einer Herrschaft zu einigen, auch das nordliche Kokoli 
hauptsadich mandschurischen Ursprungs einschlieBend, ging aber 
schlieBlich im 9. J ahrhundert durch innere Kampfe zugrunde. An 
seiner Stelle erstarkte die Koli (Koryo)-Dynastie - von ihr stammt 
der Name Korea an Stelle des alten und von den Japanern wieder 
erweckten Namens Chosen, Land der Morgenfrische -, die eben falls 
das ganze Land unter ihre Herrschaft brachte und bis zum Jahre I392 
beherrschte. Die Hauptstadt war Songdo (jetzt Kaijo), nordlich von 
Soeul, wo aber nicht mehr viel von der alten Herrlichkeit ubrig ge
blieben ist. War Silla (und auch Kokoli im Norden, dessen hist,o
rische Hauptstadt Pyengyang, jetzt Heijo, ich leider nicht besuchen 
konnte) in der Hauptsache vom EinfluB der chinesischen Han- bis 
Tangkultur beherrscht, so stand Koli unter dem EinfluB der 
chinesischen Sungkultur. Seitdem sind aIle koreanischen Lebens
formen vollig chinesisch, so sehr, daB sich etwas selbstandiges 
Koreanisches kaum entwickelte. Die einzige Ausnahme von dieser 
Regel machte die Topferkunst. Unter dem Einflu13 chinesischer 
Sungtopferei, dem Gipfelpunkt chinesischer Keramik, entwickelte 
sich wahrend der Koli-Dynastie eine koreanische Keramik, die 
einen der groBen Hohepunkte dieser Kunst darstellte. Vor a.Hem 
wurde Seladonware hergestellt, mit der bald ganz Ostasien versorgt 
wurde. Aus dem typischen chinesischen Seladon entwickelten aber 
die Koreaner jenes zarte durchsichtig glasierte, mit bunten, sich 
dem Grundton wundervoll weich einfiigenden Mustern verzierte 
koreanische Seladon, das das Entzucken der Sammler darstellt. Die 
gut en Stucke werden meist in Songdo ausgegraben, und kostliche 
Exemplare zieren die Museen in Soeul. Au13er dem Seladon sind es 
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Japanische Karte der inneren Diamantberge. 
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vor allem schwarze und Hasenfell(Temmoku)-Glasuren, in denen 
damals die Koreaner hervorragten. Das Ende der Koli-Dynastie be
deutet auch das Ende dieser Kunst, denn was seitdem geschaffen 
wurde, ist Durchschnittsware. Aber ein groDes Verdienst war den 
koreanischen T6pfern noch beschieden: von seinem Kriegszug nach 
Korea brachte HIDEYOSHI Ende des 16. J ahrhunderts koreanische 
T6pfer nach Japan und siedelte sie in Satsuma an. Ihre Traditionen 
begrundeten die hohe Entwicklung der japanischen T6pferei der 
folgenden J ahrhunderte. 

Dorfstra13e auf dem Weg zu den Diamantbergen. 

Wahrend der Herrschaft der Koli-Dynastie wurde in Korea der 
Buddhismus machtig, ja ubermachtig, obwohl diese Zeit manche 
schlimmen kriegerischen Ereignisse, vor allem den Mongoleneinfall 
mit all seinen Schrecken und Verwustungen brachte. Damals be
deckte sich das Land mit Kl6stern und Tempeln, die unter der 
Hofgunst bliihten, und viele von ihnen sind noch erhalten. Wohl 
das merkwurdigste Zeugnis dieser kl6sterreichen Zeit und zugleich 
die groDe landschaftliche Hauptschonheit Koreas findet sich in den 
heiligen Diamantbergen, ostlich vom Zentrum der Insel. Keum 
Gong San (jap. Kongo San), Diamantberge, so genannt ob ihrer 
SchOnheit, sind eine wilde Gebirgskette nahe der Ostkliste, in deren 
Schluchten Tiger, Leopard und Bar immer noch, wenn auch jetzt 
selten, zu finden sind. (I925 wurden in ganz Korea nur noch drei 
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Tiger erlegt; fruher war er so hiiufig, daB die berufsmiiBigen Tiger
jiiger in den Kriegen eine Kerntruppe stellen konnten.) In die groB
artige Einsamkeit dieser Berge zogen sich schon in der ersten Bliite
zeit des Buddhismus im Reiche Silla fromme Monche und N onnen 
zuruck und begrundeten Kloster und Tempel. In der Koriperiode 
erlebten diese, von der Hofgunst getragen, eine neue Blute, und die 
KlOster sollen damals nach Tausenden geziihlt haben. Dann folgte 
wieder eine Zeit, in der der Buddhismus seinen EinfluB verlor, ja 
die Monche und N onnen in dem strikten sozialen System der Zeit 
auf der niedersten Stufe standen, zusammen mit Sklaven und Zau-

Dorf auf dem Weg zu den Diamantbergen. 

berinnen. Die KlOster verfielen und die Monche verschwanden. 
Erst seit der japanischen Besitzergreifung nahmen sich die japa
nischen Buddhisten wieder der altehrwurdigen heiligen Stiitten 
an und sorgten fUr Reparaturen. So sind jetzt etwa 40 KlOster 
mit einigen hundert Monchen und Nonnen wieder zum Leben 
erwacht. 

Es ist noch gar nicht so lange her, daB die Diamantberge nur 
ganz wenigen Kennern des Landes bekannt waren. Der offizielle 
japanische ReisefUhrer von 1913 erwiihnt sie noch mit keinem Wort. 
Seitdem aber haben die reiselustigen und Naturschonheiten lie
benden J apaner sich an die ErschlieBung des Gebietes gemacht. 
Heute (1926) fiihrtman von der Hauptstadt Keijo ostlich in vier Stun
den bis nach Tetsugen, von wo eine StraBenbahn noch zwei Stun den 
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talauf ans Gebirge heran fii-hrt. (Diese soIl in den nachsten J ahren 
bis zu den Diamantbergen gefiihrt werden.) Vom Endpunkt fiihrt 
eine sogenannte FahrstraBe bis zum Rand der inneren Diamant
berge, dem Kloster Choanji, nahe dem die Eisenbahnverwaltung 
ein kleines Berghotel errichtet hat. Die Verbindung wird mit Kraft
wagen besorgt, die die Strecke in vier Stunden zuriicklegen sollen; 
das heiBt namlich, wenn es der Zustand der StraBe erlaubt. Wenn 
es, wie es zur Zeit meines Besuchs der Fall war, ein paar Tage ge
regnet hat, so ist die Bewaltigung dieser StraBe durch einen Kraft
wagen eine Rekordleistung. Ich kann nicht genug die Tiichtigkeit 

Schuljugend eines Dorfes auf dem Weg zu den Diamantbergen. 

der kleinen Fordwagen alten Modells bewundern, die, von den ein
heimischen Chauffeuren schlecht gepflegt, j a grauenhaft miBhandelt, 
diese BergstraBe taglich erklimmen. Bald sind die Wagengeleise in 
der weichen StraBe so tief eingefahren, daB der Wagen umzufallen 
droht und dallernd wie ein Schiff im Sturm schwankt. Dann wieder 
kommt an Stelle einer StraBe ein altes FluBbett mit durcheinander 
gewiirfelten FelsblOcken, iiber die der Ford hinweghopst und die 
armen Passagiere gegen das Dach wirft. Immer und immer wieder 
kommen Fliisse und FliiBchen, die, natiirJich ohne Briicke, iiber 
Sand und GeroIl iiberschritten werden. Manches Mal waren die 
Fli1Bchen so geschwollen, daB wir aussteigen muBten und sie auf 
einem Baumstamm iiberschritten, da der Fiihrer sich nicht traute, 
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die Passagiere der Gefahr des Umfailens im FluB auszusetzen. Oder 
wenn an einer groBen Schlinge ein geschwoilener FluB zweimal 
iiberschritten werden muB, so konnten wir, an der vom Hochwasser 
abgebrochenen Boschung entlang kletternd, die Schlinge umgehen, 
natiirlich unser Gepack mitschleppend, wahrend der brave Ford 
ailein in den aufspritzenden FluB tauchte und mit vielem Fauchen 
auf der anderen Seite die Uferboschung erklomm. Auf einem auf
geweichten PaBwege muBten wir sogar aile in die Rader greifen, 
urn den bis zur Achse eingesunkenen Wagen wieder flott zu 
machen. 

Der Ford fiihrt durch den FluB. 

Abgesehen von diesen kleinen Verkehrsschwierigkeiten bietet 
uns die Fahrt den abwechslungsreichsten Einblick in die koreanische 
Landschaft. 1m gewundenen FluBtal, das wir Mters verlassen, urn 
iiber einen PaD hinweg es auf einem hoheren Niveau wieder zu er
reichen, liegen zerstreut zahlreiche Dorfer, aIle aus den gleichen 
strohgedeckten, kiirbisbewachsenen Hiitten bestehend, die in ganz 
Korea einander gleichen. Nur hier und da erscheint einmal ein 
groBeres Gehoft mit schon geschwungenem Ziegeldach, das zunachst 
wie ein alter Tempel wirkt. Uberall sind die StraBen mit weiB
gekleideten Menschen belebt. Manner mit ihren Zylindern auf dem 
Kopf ziehen entlang, ihren Stier am Nasenring fiihrend. Man mochte 
sagen, daB dies das Hauptcharakterbild Koreas ist. Wo man auf 
der LandstraBe im ganzen Land einen Menschen sieht, fiihrt er 
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seinen Stier hinter sich, dieses wichtigste aIler Haustiere, das aIle 
schwere Arbeit geduldig und gutmiitig ausfiihrt. (Nur selten sieht 
man Kiihe; Milchwirtschaft kennt der Koreaner, der seit Jahr
tausenden den Arbeitsstier beniitzt, noch nieht.) Gelegentlich fiihrt 
ein Mann auch eines der winzigen koreanischen Pferdchen am Ziigel, 
die aber nicht den Korperbau eines Ponys haben, sondern w~e ein 
verkleinertes groBes Pferd aussehen. Sie gelten als ungeheuer aus
dauernd, aber auch zugleich rauflustig. Nur selten sieht man auch 
einmal ein Eselchen, das als besonders vornehmes Reittier gilt. Wie 
wohl iiberall im Osten ist aber das Hauptlasttier del' Mensch. Korea 

Auf dem Weg zu den Diamantbergen. 

hat dies vieIleicht zur groBten Vollkommenheit ausgebildet. Wah
rend im ganzen Ostasien von Indien bis Japan del' Kuli seine Last an 
den Enden einer auf der Schulter liegenden Tragstange wippenden 
Schritts tragt, hat del' Koreaner ein Traggestell erfunden, eine Art 
Kiepe aus Stangen, die mit Gurten iiber der Schulter getragen wird 
und yom Hals bis zu den Absatzen des Tragers reicht. Am Gestell 
sind oft ein oder zwei trichterformige Taschen oder Korbe aus Ge
flecht befestigt, in die die Waren gefiillt werden. Die Last, die ein 
Koreaner auf diese Weise tragt, ist ungeheuer; zwei bis drei Zentner 
bewaltigt er leicht und auf groBe Strecken etwa 150 Pfund. Der 
Bauer, der sein Obst und Gemiise zum Markt tragt, fiihrt so seinen 
ganzen Laden mit sich; auf dem Markt angekommen, stellt er seine 
Kiepe wie eine Malerstaffelei auf, und seine Waren in den Trichter-
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korben sind ohne weiteres ausgesteilt. Ieh habe im Gebirge solche 
Trager gesehen, die mit einer hoch tiber ihren Kopf ragenden Last 
von Bailen, die nicht unter I50 Pfund wiegen konnten, tiber die 
schltipfrigen Fichtenstamme balancierten, mit den en Abgrtinde und 
Felsdefiles tiberbrtickt sind, und die schon fUr den unbelasteten 
vVan<;lerer aile Vorsicht erfordern. Auch Frauen, die man auf den 
LandstraBen trifft, trag en ofters betrachtliche Lasten, aber stets 
auf dem Kopfe, wahrend auf dem Rticken der unentbehrliche Saug
ling hangt. Sie sind so an diese Tragart gewohnt, daB sie gelegent
lich ein kJeines Paketchen, das in der hohlen Hand verschwinden 

Kloster Choanji in den Diamantbergen. 

konnte, auch auf den Kopf legen, was herzlich komisch wirkt. In 
den vielen Dorfern, die wir passier en und wo wir gelegentlich zur 
Mitnahme eines Briefes einen kurzen Halt machen, sammelt sich 
nattirlich die Bevolkerung an, urn den Fremden, ohne jede Auf
dringlichkeit, zu besichtigen, und die Schuljugend wetteifert in Neu
gier mit den wiirdigen, weiBbartigen alten Herren im Zylinder, die 
nirgends in Korea fehlen. Man wundert sich manchmal, wo all die 
alten Manner nur herkommen. So ziehen die Bilder von Land und 
Leuten an uns voriiber, bis wir endlich nach achtstiindiger Rumpelei 
tiber Stock und Stein schon in tiefer Dunkelheit den letzten Berg 
erklimmen und in ein dunkles, enges, von hohen Kiefern bewach
senes Felstal einbieg~n, durch das ein reiBendes Bergwasser rauscht. 
Wir sind in Choanji. 
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Die Diamantberge werden in Innen- und AuBenkongo geschie
den. Letztere Gruppe, mehr der Ostkiiste genahert, hat weitere 
Taler und Berge, von denen man bis zum Meer sehen kann. AuBen
kongo wird von der Ostkiiste her erreicht und ist ebenfails von 
einem Berghotel in Onseiri aus zuganglich. Meine Zeit erlaubte mir 
leider nur Innenkongo zu besuchen, das durch enge Taler und wild
zerkli.iftete Schluchten zwischen hohen Felsnadeln charakterisiert 
ist. In der Hauptsache ist Innenkongo gebildet durch ein langes ge
wundenes FluBtal mit mehreren Seitentalem (s. Karte), des sen Ost
seite flankiert wird von hohen sehr steilen Felsbergen. In den Talem 

FluBbett in den Diamantbergen. 

und auf den sie iiberragenden Hiigeln und Vorbergen zerstreut 
liegen die malerischen Kloster, deren groBtes und altestes Choanji 
(kor. Chon ansa) gleich am Eingang zur Talschlucht iiber dem brau
senden FluB sich erhebt. Eine Serie von graBen und klein en Ge
bauden, teils Tempel, teils Wohnhauser der Monche, bedeckt das 
kleine Plateau, aile im gleichen altchinesischen Stil gebaut und mit 
der uralten Patina des Holzwerkes, den geschwungenen Linien der 
Dacher sich wundervoil in die Gebirgslandschaft einfiigend. Von 
hier mag man die mannig£achsten Ausfliige in Haupt- und Neben
taler untemehmen. Streckenweise wandert man auf steinigen 
Bergpfaden, dann fiihrt wieder der Weg am oder im FluBbett iiber 
glatte, geneigte Felsplatten. Fliisse und FliiBchen werden von Fels 

Goldschmidt, Neu-Japan. 18 
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zu Fels springend iiberschritten oder auch durchwatet. Wo die 
Felswande senkrecht in den FluB abfallen, hat man im Interesse 
der frommen Pilger ein Gestell schliipfriger Fichtenstamme gelegt 
und unzugangliche Felsvorspriinge werden mit einem schrag ge
legten Balken mit eingehauenen Stufen - der uralten Form der 
Leiter - bewaltigt. UnaufhOrlich wechselt das Landschaftsbild, 
das weitgehend unseren voralpinen Bergschluchten ahnelt. Der 
Hauptunterschied ist die gewaltige iippige urwaldartige Vegetation. 
Hange und Felsen sind mit Fichten, Kiefern, Eichen bedeckt. Da
zwischen wuchert eine undurchdringliche Masse von Gestrauch aller 

In den Diamantbergen. 

Arten und jeder offene Fleck ist bedeckt mit rotbliihenden Astern, 
die gelegentlich in einem dichten Busch mitten auf einer kahlen 
senkrechten Felsplatte hervorleuchten. Die vielen Biegungen und 
klammartigen Schluchten und steilen Seitentaler eroffnen stanrlig 
neue groBartige Ausblicke, deren Zauber sich kein Wanderer ent
ziehen kann. Folgt man irgendeinem Seitenpfad und erklettert 
einen Hugel oder Zacken, so mag man sicher sein, fruher oder spater 
auf ein bewohntes Kloster oder ein zu einem Kloster gehoriges 
Farmhaus zu treffen, umgeben von Gemusegarten. Das Haus im 
Tempelstil gebaut, mag an einem Ende wie ein richtiges Bauernhaus 
erscheinen, aber auf der anderen Seite eine malerische Tempelhalle 
mit Wandgemalden und einem mehr oder minder guten Buddhabild 
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enthalten. Oder wir treffen auf ein einsam einem Felsen angelehntes 
Tempelchen, dem Rest eines ehemaligen Klosters, das zum Schutze 
und zur Verehrung eines in die Felswand eingemeiBelten Buddha
oder Jizobildes erbaut ist. Und als brave Pilger, die die erhabene 
Bergeinsamkeit und Heiligkeit des Ortes mit Dankbarkeit erftillt, 
legen wir den StrauB wilder Astern vor dem milden Gotterbild 

Tempe1chen in den Diamantbergen. 

nieder, das seit rooo Jahren die Wtinsche frommer Wanderer an
hOrt, vielleicht auch erhort. 

Die groBeren Tempel und KlOster liegen aber in dem Haupttal. 
Von denen, die ich besuchen konnte, gebtihrt \voh1 die Krone dem 
aus der Silla-Dynastie stammenden Kloster Pyohunsa (jap. Hyo
kunji). Von Choanji den FluB aufwarts wandernd und ihn mehrmals 
tiberschreitend, kommt man an eine Art Felstor, in dessen flache 

18* 
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Wand uralte venvitterte buddhistische Reliefs eingemeiBelt sind. 
Dahinter erweitert sich das Tal ein wenig, und ein paar kleine Klo
ster liegen nahebei. Dann treten die Ufer wieder zusammen und an 
einer FluBbiegung liegt gegen die Hugel gelehnt das ziemlich groBe 
Kloster. Seine mannigfachen Hallen, in denen noch 40 Monche 
hausen, sind in ziemlich gut em Zustande, die bunten Bemalungen 
der Saulen teilweise renoviert. Am schonsten erschien mir eine ur
alte Halle von besonders einfacher, aber gro13zugiger Holzarbeit, 
die auf Saulen dicht am FluB steht, halb verborgen hinter mach
tigen Baumen, von deren Plattform man einen herrlichen Blick ins 

Felsenskulptur in den Diamantbergen. 

Tal genie13t. Sichtlich diente sie auch in alter Zeit nur diesem Zweck 
des beschaulichen GenieBens der Landschaft. 

Auf einem steilen Bergvorsprung hinter diesem Kloster liegt 
das kleine Kloster Shoyoji, ausgezeichnet durch ein paar sehr schone 
besonders alte Gebaude, in denen beruhmte buddhistische Schriften 
aufbewahrt sein sollen. Von diesem Kloster aus, in dem nur ein 
einziger verschmitzt aussehender alter Monch wohnte, hat man 
einen besonders schonen Uberblick uber die Hauptkette des Ge
birges. Die Lage ist genau dieselbe wie die der Wengernalp zu den 
Bergriesen des Berner Oberlandes. J enseits des tiefen Tals erblickt 
man nebeneinandergereiht die ganze Kette der steilen Berge, deren 
zackige, dolomitartige Felsengipfel uber den dichten Wald, der sie 



Die Diamantberge. 277 
-------------------------- ----------------------

hoch hinauf bedeckt, herausragen, ein Bild von groBartiger alpiner 
Schonheit, nur ein wenig getrtibt durch das Bedauern, daB meine 
Zeit mir nicht mehr erlaubte, den einen oder anderen Zacken zu 
besteigen. So muBte ich hier von den schonen Diamantbergen wohl 
auf Nimmerwiedersehen Abschied nehmen. Er wurde etwas er
leichtert durch einen beim Abstieg einsetzenden Platzregen, der die 

M6nch in den Diamantbergen. 

Felsplatten und Baumstammtibergange im FluBtal so schltipfrig 
machte, daB wir, die wir nicht wie die Einheimischen Strohsandalen 
trugen, meist barfuB gehen muBten, urn tiber schwierigere Stellen 
wegzukommen. Anderentags brachte uns dann der brave Ford
wagen, tiber Stock, Stein und Wasser rumpelnd, in die Ebene 
zurtick. 



--------
Korea. 

3. Soeu1. 
1m Jahre I392 war der letzte degenerierte Konig der Koryo

Dynastie von seinem General YI (Lr) gesttirzt worden, dem Be
grtinder der Li-Dynastie, die bis zur Annexion durch Japan das 
Land beherrschte. Nunmehr wurde Soeul zur Hauptstadt gemacht 
und blieb es (jetzt Keijo genannt). Unter der Li-Dynastie machte 
das Land, zunachst unter dem EinfluB der groBen chinesischen 
Ming-Herrschaft, groBe Fortschritte. Der interessanteste davon ist 
die Erfindung und Einfiihrung einer Silbenschrift, deren Kon-

Soeul aus der Vogelschau. 

sonanten vom Tibetanischen '), also letzten Endes Sanskrit. ab
geleitet sind, wahrend die Vokale auf alte chinesische Zeichen zu
rtickgehen. Durch sie soUte dem einfachen Yolk das Erlernen der 
bisher allein gebrauchlichen chinesischen Zeichen erspart werden. 
Tatsachlich hat sich diese Schrift (Unmun) ahnlich wie das japa
nische Kana bis heute erhalten und ist die Schrift des einfachen 
Volkes geblieben. So kann man jetzt unter japanischer Herrschaft 
aIle Stationsinschriften in chinesischen Charakteren, japanischem 
Kana, koreanischen Unmun und auf den Hauptstrecken dazu in 
lateinisch angebracht finden. 

Bald aber kam, abgesehen von inneren politischen Kampfen, 
wieder Ungltick tiber das Land. Der japanische Feldherr HIDE-

I) Wird iibrigens auch bestritten. 
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YOSHI, der Beschaftigung fiir sein groBes und unruh~ges Heer 
brauchte und die gr6Benwahnsinnige Idee gefaBt hatte, China zu 
erobern, fiel in Korea ein und eroberte das ganze Land (1592), 
bemerkenswerterweise durch den Besitz von Feuerwaffen (portu
giesischen Ursprnngs) und unter zwei Feldherren, von denen der 
eine, KANISHI, Katholik war. Es ist bekannt, daB trotz dieses 
schnellen Erfolges die J apaner sich nicht halten konnten. Der 
koreanische Admiral Y I konstruierte ein Panzerschiff in der Form 
einer Schildkr6te, mit dem er den japanischen Nachschub abschnitt. 

Altes Stadttor in Soeul. 

Chinesische Hilfstruppen kamen, und so wurden schlieBlich die 
Japaner wieder verdrangt. Wenige Jahre darauf kamen sie aber 
wieder von neuem, diesmal das ganze Land verwiistend. N och 
heute kann man in Kyoto einen Tempel besuchen, in dem einige 
Zehntausende von abgeschnittenen Ohren und Kasen beigesetzt 
sind, die die japanische Armee damals nach Hause schickte. SchlieB
lich aber wurden die J apaner wieder aus Korea verjagt, das sie 
in trostloser Verwiistung zuriicklieBen und gefiillt mit seitdem nie 
ersterbendem HaB. 

Die folgenden Jahrhunderte blieb Korea weitgehend von der 
iibrigen Welt abgesperrt, was ihm den Namen des Einsiedlerreichs 
eintrug. Innerlich war es ein echt orientalisches Land, in dem die 
h6heren Stande iippig lebten und das Yolk auspreBten. Politisch 
lavierte man hin und her, bis dies schlieBlich das Ende herbeifiihrte. 
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1m japanisch-chinesischen Kriege benutzte Japan Korea als Basis 
und ubte nach FriedensschluB entscheidenden EinfluB aus, nicht 
davor zuruckschauernd, als es sein Interesse erforderte, sogar die 
Konigin ermorden zu lassen. Dann folgte der politische Kampf 
zwischen Japan und RuBland wieder auf koreanischem Boden, der 
mit dem russisch-japanischenKriege (1904) seine Entscheidung fand 
und Japan das Protektorat uber Korea brachte, das 19II mit der 
Annexion endete I). 

Die Hauptstadt Soeul (Keijo) ist es, auf deren Boden sich diese 
letzten 500 Jahre koreanischer Geschichte abspielten, und die sie 

Alter Pavillon in Soeul. 

in ihrer ganzen Heterogenitat heute noch widerspiegelt. Lieblich 
im Tal des Hanflusses gelegen, amphitheatralisch von hohen Bergen 
umrahmt, ist das heutige Keijo ein merkwurdiges Zwischengebilde 
alter koreanisch-chinesischer Kultur und des modernen Japan mit 
seiner noch unverdauten westlichen Beimengung. Dazu kommt als 
drittes sichtbares Element das seit langem in Korea machtige 
Missionswesen hinzu. Elickt man so von einem der Hugel uber die 
Stadt hinweg, so erheben sich uber das Hausermeer hier die schon 
geschwungenen Dacher der alten Tempel, Palaste und Stadttore, 

r) Die Einzelheiten der dramatischen neueren Geschichte findet man 
authentisch in dem Buch von HULBERT dargestellt, der von vielem Augen
zeuge war. 
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dort ragen prunkvolle SteinpaHiste der japanischen Regierungs
gebaude hervor und dazwischen stehen groBe geschmacklose Kirchen 
der verschiedenen Konfessionen. Die Stadt selbst ist weitgehend 
geschieden in eine Japanerstadt und eine Koreanerstadt. Der ja
panische Teil hat als Zentrum eine echt japanische GeschaftsstraBe, 
die ebenso gut in Kyoto sein konnte und darum gruppiert sich das 
ganze pseudoeuropaische Viertel mit seinem Durcheinander schlech
ter westlicher Architektur, wie es jede moderne japanische Stadt 
charakterisiert. Mit asthetischem Grausen entfliehen wir diesen 
Stadtteilen und wandern durch die Koreanerstadt, deren Zentrum 

HauptstraBe im Koreanerviertel von Soeul. 

das Shoroviertel ist, durch das die Japaner eine breite moderne 
StraBe hindurchgelegt haben. Modern ist natiirlich nur die Breite 
und Pflasterung der StraBe und die elektrische StraBenbahn. Die 
Hauser aber sind altkoreanisch. Und biegt man in eines der vielen 
SeitengaBchen ein, so ist man alsbald in Alt-Korea. Enge schmutzige 
GaBchen sind flankiert von ganz niederen Lehmhiitten mit schweren 
geschwungenen Dachern. In ganzer Front sind die Hauschen nach 
der StraBegeoffnet und stellen ihre Waren zur Schau. Da sind unge
zahlte Laden, die die charakteristischen Messingwaren und Truhen 
enthalten, noch mehr Laden mit schlechtem Trodelkram, Silber
schmiede, die den bescheidenen Schmuck feilhalten. Dann wieder 
folgt ein Markt mit all den iiblichen ostlichen Lebensmitteln, hier 
vor allem Gemiisen und Obst. Dazwischen bieten Garkiichen ihre 
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Nudelfabrik im alten Koreanerviertel in Soeul. 

wenig appetitlichen Genusse an, die von den Einheimischen auf den 
Fersen hockend oder in offen em Olpapierbelegten Gastzimmer ein
genommen werden. Von der summenden GeschaJtigkeit der Chi
nesenst1:idte, die den Vergleich mit einem Bienenstock herausfordert, 

1m Shoroviertel von Soeul. 
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1m Shoroviertel von Soeul. 

bemerkt man nieht viel. Umsomehr von herumsiehenden oder gra
vWitiseh herumwandelnden MuBiggangern. Immer wieder wundert 
man sieh, wo all die wurdigen alteren Herren herkommen, die aller
orts stehen oder gehen oder hoeken, siehtlieh einzig und allein damit 

1m Shoroviertel von Soeul. 
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beschaftigt, ihren Zylinder an die Luft zu fiihren. Seit alters her steht 
ja der Koreaner im Ruf, nicht allzu gem zu arbeiten, und viel hat 
zum Verfall des Landes beigetragen, daB ein j eder Beamter, der an der 
Staatskrippe saB, seine ganze nichtstuende Sippschaft mit emahren 
muBte. Ob das noch so ist, ist mir nicht bekannt; aber der Augen
schein lehrt, daB die Manner sich jedenfalls sehr friih zurtickziehen 
und von der Familie emahren lassen, da es sonst nicht moglich 
ware, daB tiberall so viel altere Manner herumstehen und gehen. 
In alter Zeit durften allerdings die Angehorigen der hoheren Klasse, 
auch wenn sie wollten, nichts arbeiten. Vielleicht haben ihre ver-

1m Shoroviertel von Soeul, 

armten Nachkommen diese freundliche Sitte beibehalten. Sicherlich 
machen diese Leute wie tiberhaupt das ganze koreanische Yolk 
einen auBerst wtirdigen und angenehmen Eindruck, und man glaubt 
gem den Kennern des Landes, daB die Koreaner ein ganz besonders 
angenehmer und sympathischer Menschenschlag sind. Leider ge
ntigt aber dies in der heutigen rauhen Welt, die auch den geruhigen 
Orient aufgewtihlt hat, nicht mehr. 

1st der koreanische Teil der Hauptstadt kaum von irgendeinem 
Dorf verschieden, vielleicht abgesehen von dem Vorherrschen der 
Ziegeldacher, so bleiben als Zeugen der einstigen GroBe nur die noch 
erhaltenen machtigen Stadttore und Mauerreste und die alten Pa
laste tibrig. Der schonste von diesen ist der alte Palast der Lifamilie 
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(Shotoku-Kyu und Shokei-Kyu), der von den Japanern pietatvoll 
in Ordnung gehalten wird. Es handelt sich einmal urn einen viele 
Hugel und Taler bedeckenden parkartigen alten Wald, in dem ver
streut die verschiedenartigen Palastgebaude liegen, die aus dem An
fang des 17. Jahrhunderts stammen. Sie sind aIle in chinesischem 
Stil gehalten mit Audienzhallen und Wohnraumen, Toren und 
Mauern. Auf Hugeln gelegen, werden sie auf steilen Steintreppen 

1m Shoroviertel von SoeuL 

mit allerlei Torbogen erreicht, spiegeln sich auch in einem ver
wilderten Lotosteich und haben aIle den geheimnisvollen Zauber 
verschlafener Palaste der Vorzeit, erhoht durch die wundervolle 
Patina der alten Holzarchitektur, die sich so schon dem alten Park 
eingliedert. Ein etwasfreier gelegener alterer Teil, aus dem 15. Jahr
hundert stammend, ist in ein Museum verwandelt, das in den ver
schiedenen Pavillons und Hallen, aus denen Palaste chinesischen 
Stils bestehen, die herrlichen Bronzen der Sillazeit und die kost
lichen Seladone der Koli-Dynastie neb en den unbedeutenden Erzeug-
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nissen der Lidynastie zur Schau stellt. Die Koreaner konnen den 
J apanern fur diese einzigartige Ausstellung dank bar sein, die noch 
erganzt wird durch ein anderes Museumsgebaude, das nahe bei dem 
neuen Stadtpalast errichtet ist, den der Regent TAIINKUN I8S0 

unter schwerster Ausbeutung des Volks ebenfalls im alten chine
sischen Stil errichten lieD. Obwohl relativ neu, ist auch dieser Palast 
(Keifukukyu) mit seinen Garten und Marmorbanken und dem 
prachtigen Berghintergrund ein schones Muster chinesisch-korea
nischer Kunst. 

Haupthalle im neuen Palast, Soeul. 

Beim Besuch dieses Palastes wird aber dem Reisenden schnell 
klar, wer jetzt Korea beherrscht. Denn die Japaner haben, wohl mit 
Absicht, direkt vor dies em Palast und ihn verdeckend ihr riesiges 
neues Regierungsgebaude, einen europaischen Marmorpalast, auf
gebaut. Er ist wie aIle solchen Gebaude der J apaner durch ganz
lichen Mangel an Originalitat ausgezeichnet, eine Art von Ragout 
aus entsprechenden Gebauden der ganzen Welt. Natiirlich fehlt 
nicht das Marmortreppenhaus mit Fresken ausgemalt, deren Gegen
stand zwar koreanisch ist, deren Stil aber zu deutlich nach Paris 
weist. Auch die reiche Inneneinrichtung der Raume variiert lieblich 
zwischen modernem Kunstgewerbe und Butzenscheibenkunst. Wie 
tausendfach an Schonheit ist dieser gleiDenden Zwingburg der durch 
sie verdeckte neue Konigspalast iiberlegen. Aber die J apaner glau-
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ben nun einmal, die GroBe ihrer Macht nur in europaischem Stil 
(oder Stillosigkeit) ausdriicken zu konnen unter Verachtung ihrer 
eigenen groBen Traditionen. 

Ein gutes hat aber dieser Palast; das ist die Person des jetzt 
dort residierenden Generalgouverneurs Viscount SAITO. Als Japan 
seine Herrschaft in Korea antrat, hatte es, abgesehen von dem 
Odium jeder Fremdherrschaft, von vornherein wenig Liebe zu er
warten. Denn die Geschichte der Beziehungen der beiden Volker 
war nicht angetan, Liebe zu erwecken. In alter Zeit waren japa-

1m Park des neuen K6nigspalastes in Soeul. 

nische Piraten die Landplage der koreanischen Kiiste; im Mittel
alter lieBen die Kriegs- und Zerstorungsziige HIDEYOSHIS ein ver
haBtes Andenken zuriick. Die neuere Geschichte verzeichnet die 
Ermordung der Konigin durch die Bravos des japanischen Bot
schafters und den Bruch der feierlichen Garantie von Koreas Un
abhangigkeit. So ware es nach der Annexion besonders notig ge
wesen, sich die Liebe oder wenigstens das Vertrauen der Bevolkerung 
zu erwerben. Japan aber machte den gleichen Fehler, wie so manche 
westliche Nation, eine militarische Regierung einzurichten. Die 
Beamten liefen mit umgeschnalltem Sabel herum, und die Volks
schullehrer unterrichteten mit umgeschnalltem Degen. Gleichzeitig 
erlaubte man japanischen Abenteurern, mit Regierungshilfe sich 
wertvolle Landereien anzueignen. Die Folge all dieser Dummheiten, 
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fur die vor aHem Graf TERAUCHI verantwortlich war, war die Ent
wicklung einer Unabhangigkeitsbewegung, die kurz vor Ende des 
Weltkriegs zu offentlichen Demonstrationen fuhrte, die aber voHig 
friedlich und waffenlos stattfanden. TERAUCHI erstickte sie, ob
wohl keinerlei Gewalttat oder tatsachlicher Widerstand vorlag, in 
Blut. Zur gleichen Zeit, wo die japanischen Delegierten in Versailles 
halfen, die deutschen Kolonien, bekanntlich aus Grunden der Hu
manitat, zu schlucken, wurden in Koreas Gefangnissen Tausende 
von jungen Menschen gefoltert und zu Tode geprugelt. Erst als die 
Tatsachen durchsickerten, entschloB man sich zu einem System-

1m alten Konigspalast von Soeul, jetzt Museum. 

wechsel und ernannte Admiral SAITO zum Generalgouverneur. Da
mals wurde er in Soeul mit einer Bombe empfangen. Heute kann er 
unbegleitet durch die 5traBen gehen. Denn er hat es verstanden, 
durch Gerechtigkeit und durch hohe ethische Auffassung seines 
Amts sich das Vertrauen der friedlichen und gutmutigen Bevolkerung 
zu erwerben"und die erst en Schritte zu einer wirklichen Versohnung 
zu tun. Denn diese ist absolut notig, da eine neue Selbstandigkeit 
Koreas kaum denkbar erscheint. 50 bedauerlich dies von einem 
ethischen Standpunkt aus ist, die Tatsache ist kaum zu bezweifeln. 
Die geographische Lage Koreas zwischen Japan und China hat es 
von alters her zum Objekt der Politik beider Reiche gemacht. Als 
dann RuBland in Ostasien erschien, stand ein neuer Bewerber vor 
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der Ttir. Hatten es die Koreaner rechtzeitig verstanden, ein starkes 
Reich aufzubauen, so hatten sie sich wohl nach bekannten Mustern, 
zwischen den drei Nachbarn lavierend, erhalten konnen. Da ihnen 
dies aber nicht gelang, sei es infolge ungtinstiger UmsHinde oder, 
was wahrscheinlicher ist, infolge des liebenswtirdigen passiven Cha
rakters der Bevolkerung, so war ihr Schicksal besiegelt, und es 
konnte sich nur noch darum handeln, wer sie verschluckte. Japan 
hat sich als der Starkste erwiesen und wird der beatus possidens 
bleiben, so lange seine Starke als GroBmacht unerschtittert ist. }Vom 

Partie vom alten Ki:inigspalast in Soeul. 

wirtschaftlichen Standpunkt ist die japanische Herrschaft zweifeilos 
ein Segen ftir die Bevolkerung, der es in einem starken und geord
net en Staatswesen sicher viel besser geht, als in dem korrupten alten 
Reich. Denn wenn Japan wie aile Kolonialmachte auch in erster 
Linie fUr sich selbst arbeitet (offizieil hat es nattirlich die kostliche 
Heuchelei von der white mans burden in gelber Umfarbung tiber
nommen), so kommt die sich ergebende Intensitat der Wirtschaft 
doch auch gleichzeitig der eingeborenen Bevolkerung zugute, die 
schlieBlich ja auchrassenmaBigwie in dem Beherrschtsein durch die 
chinesische Kultur der japanischen eng verwandt ist. DaB es an 
dieser materieilen Entwicklung nicht fehlt, sieht man auf Schritt 
und Tritt und muB den Japanern ehrlich daftir Kredit geben. Noch 
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aberhaben sie hier wie auch sonst zu lemen, sich Zuneigung zu 
erwerben. Das beste Mittel dazu ware, auch lin Mutterland den 
unertraglichen Beamtendiinkel auszurotten und die Selbstein
schatzung der Individuen mehr mit den Tatsachen in Einklang zu 
bringen als bisher. Dann werden vielleicht auch einmal die Koreaner 
zu dem prachtvollen Hiigel hinaufpilgem, von dem aus man die 
ganze Hauptstadt und aIle die Berge und Taler ringsum iiberblickt, 
auf dem jetzt die Japaner einen imposanten groBziigig angelegten 
Shintotempel als zweites groBes Symbol ihrer Herrschaft errichtet 
haben, und werden gemeinsam mit den J apanem zu den gottlichen 
Ahnen des Kaiserhauses beten 
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1m Frieden von Portsmouth fiel 1905 das siidmandschurische 
Pachtgebiet an Japan. Wie zur Russenzeit hier und wie auch im 
Fane des ehemaligen deutschen Pachtgebiets Kiautschou ist pro 
forma also das chinesische Besitzrecht des Landes respektiert. In 
Wirklichkeit aber ist es japanische Kolonie. Unter den vielerlei 
Formen des Kolonialbesitzes von der selbstandigen britischen 
dominion bis zum verlogenen Mahdat des Volkerbundes liegt hier 
sieher die eigenartigste vor. Schon deshalb lohnt sich ein Besuch 
dieses fUr Japan so wichtigen Stiitzpunktes auf dem asiatischen 
Festland. Denn Korea, obwohl dem Kontinent angehorend, er
scheint durch seine Gestalt als Halbinsel, die mit scharfer natiirlicher 
Grenze vomFestland getrennt ist, vielmehr als ein Glied in der Insel
kette des japanischen Reichs, als ein Kiistenbezirk des groBen 
Kontinents. 

Als die Russen in der zweiten Halfte des vorigen J ahrhunderts 
systematisch die Mandschurei von Norden her durchdrangen und 
durch den Bau der ostchinesischen Eisenbahn die fruchtbaren und 
an Bodenschatzen reichen Gefilde der Mandschurei zu erschlieBen 
suchten, richtete sich ihr Augenmerk vor aHem auch auf den Ge
winn eines eisfreien Hafens. Denn unter dem EinfluB der kalten 
Polarstromungen und der eisigen Flachen Sibiri ens erstreckt sich 
hier in Ostasien die Zone der winterlichen Vereisung auBerordent
lich weit nach Siiden. Liegt doch jener Inbegriff von Winterkalte, 
Kamtschatka, auf der gleichen Breite wie Siidengland, das im Win
ter vereiste Wladiwostok auf der Breite von Rom und das gerade 
eisfreie Dairen auf der Breite von Siiditalien. So muBte RuBland 
bis auf den siidlichsten Zipfel der Mandschurei vorstoBen, der als 
Liaotunghalbinsel von Norden her den Golf von Petschili so ein
engt wie von Siiden her die Shantunghalbinsel. Hier fanden die 
Russen die ersehnten natiirlichen Hafen, gleich geeignet. den Handel 
der Mandschurei und Ostsibiriens aufzunehmen, wie auch zum strate
gischen Stiitzpunkt zu dienen gegeniiber dem nahen Zugang zu Chinas 
Hauptstadt, deren Kontrolle durch eine fremde Macht damals in 
der Luft hing; nicht minder aber auch als Bastion gegen Japan, dessen 
Stern nach dem chinesischen Krieg aufgegangen war. Hatte doch 
Japan im Frieden von Schimonoseki (1895) die Abtretung der Siid
mandschurei seitens China erreicht, war aber dann durch RuBland, 
Frankreieh und Deutschland (eine der unzahligen Dummheiten der 
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deutschen Diplomatie, fUr die 1914 die Quittung in Form der 
KriegserkHirung Japans vorgelegt wurde, die wortlich das deutsche 
Schriftstlick von 1895 kopierte) gezwungen worden, die Beute wie
der herauszugeben, urn sie im folgenden J ahr an RuBland fallen zu 
sehen. RuBland begann sofort an der Stelle eines armseligen Fischer
dorfes die Stadt Dalny aus dem Boden zu stampfen und nach groB
ztigigen PHinen Hafen und Stadt auszubauen. Gleichzeitig wurde 
weiter westlich, wo bei dem Fischerdorf Lushun eine tiefe Bucht 
sich durch eine schmale Offnung in den Golf von Petschili offnete, 
der Kriegshafen Port Arthur angelegt und durch gewaltige Be-

Seebad Hoshigaura. 

festigungen auf den umliegenden Htigeln gesichert. Die sibirische 
Bahn aber wurde durch die ganze Mandschurei von Harbin tiber 
Changchun, Mukden bis Port Arthur gefUhrt. Alles dies war so 
ziemlich fertiggestellt, als 1904 der japanisch-russische Krieg aus
brach und die Liaotunghalbinsel zum Hauptschlachtfeld wurde. 
Wir alle erinnern uns noch des heldenmiitigen Kampfes urn Port 
Arthur, der EinschlieBung der Flotte durch Versenkung japanischer 
Schiffe im Hafeneingang, der blutigen Ersttirmung des 203 m 
Htigels und der schlieBlichen Eroberung Port Arthurs durch Japans 
Nationalhelden General NOGl, wie der trotz ihrer Hoffnungslosig
keit heldenhaften Verteidigung durch General STOSSEL. 

Mit der Ubernahme des Pachtgebiets durch Japan begann eine 
neue Zeit fUr Kwantung, wie auch das Gebiet genannt wird. Denn 
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die J apaner machten sich sofort mit gr6Bter Energie daran, die 
Mandschurei im Interesse ihres Landes zu entwickeln. Ehrlicher
weise muB man sagen, daB ihnen dies in bewundernswerter Weise 
gelungen ist. Heute nach 20 J ahren ist die stidliche Mandschurei ein 
bltihendes, wohlhabendes und geordnetes Land, dessen Bev6lkerung 
es unvergleichlich besser geht, als der des tibrigen China. 

Die Kolonisationsmethode, die Japan hier einschlug, ist wohl 
ganz einzig in ihrer Art. Die Hauptarbeit wurde namlich nicht direkt 
von der japanischen Regierung geleistet, sondern von einer halb 

Badestrand von Hoshigaura. 

privaten Gesellschaft, der stidmandschurischen Eisenbahngesell
schaft. Dieser Gesellschaft iibergab die Regierung den wichtigsten 
Besitz, die Eisenbahnlinie von Port Arthur, jetzt Ryojun. bis 
Changchun und tibernahm damit die Halfte der Aktien, auf die nur 
Zinsen gezahlt werden, wenn nach Befriedigung der anderen Hiilfte 
noch etwas iibrig ist. Nattirlich ist diese stidmandschurische Eisen
bahn letzten Endes die japanische Regierung, aber durch die privat
wirischaftliche Form ist ihr eine ganz andere Arbeitsweise ermog
licht. die die Vorteile der Sttitze durch die Regierung hat, ohne die 
Nachteile der ftirchterlichen japanischen Bureaukratie. Man war so 
geschickt, zum erst en Prasidenten der Gesellschaft einen so hervor
ragenden Organisator wie Viscount GOTO zu ernennen, dessen 
Plane es denn auch vor allen Dingen sind, nach den en gearbeitet 
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wurde. Welches Ansehen er heute noch genieBt, konnte ich in an
genehmster Weise an der Wirkung erfahren, die sein Empfehlungs
schreiben fUr mich hatte. N atiirlich war die erste Aufgabe der 
Eisenbahngesellschaft, die mandschurische Linie neu auszubauen 
und zwar mit normaler Spurweite. Wie dies gelungen ist, weiB jeder 
Reisende, denn heute gibt es wenige Strecken in der Welt, auf denen 
man besser reist als in der Mandschurei. Doch war dies nur ein 
ganz kleinerTeilder Aufgabe, denn die mandschurische Bahn beg ann 
tatsachlich so ziemlich alles das in Gang zu bringen, was sonst Re
gierung und Privatwirtschaft tun. In erster Linie lenlde sie ihre 
Aufmerksamkeit auf die Landwirtschaft, denn die Mandschurei ist 
ein ungeheuer ergiebiges Agrarland, dessen Schatze noch lange nicht 
gehoben sind. Hier war die Moglichkeit gegeben, die fiir die Er
nahrung der rapide wachsenden japanischen Bevolkerung notigen 
Lebensmittel in groBem MaBstabe zu erzeugen. So organisierte die 
Eisenbahngesellschaft eine groBe Agrikulturabteilung, die Versuchs
stationen in verschiedenen Gegenden unterhalt und schon manche 
Erfolge zu verzeichnen hat. So gelang es ihr, den Reisbau neu ein
zufiihren, der hauptsachlich von ausgewanderten Koreanern ge
trieben wird und bereits I l/Z Millionen Koku Reis liefert. Die ein
heimischen Hauptprodukte Mais, Kaoliang (Sorghum), Soyabohnen 
wurden verbessert und der Ertrag gesteigert, Obstkultur wurde er
folgreich eingefiihrt und die ersten Schritte zur Verbesserung der 
Viehzucht getan. Die Hauptsorge galt natiirlich dem wichtigsten 
aIler Produkte, der Soyabohne. Von dieser wunderbaren Frucht 
mit ihrem riesigen 01- und EiweiBgehalt werden in der Mandschurei 
ungeheuere Mengen gezogen, von denen iibrigens ein sehr betracht
Hcher Teil (fiir iiber IOO Millionen Mark) nach Deutschland gehen. 
Sie werden teils als Bohnen exportiert und dann bei uns zu 01, 
Bohnenmehl, Viehfutter und Olkuchen verarbeitet, zum Teil wird 
aber auch an Ort und Stelle 01 gepreBt und direkt verschifft. Heute 
laufen aIle deutschen Dampfer Dairen an und besitzen Tankeinrich
tungen zum Transport des Ols. 

Die Olgewinnung ist natiirlich bereits ein industrielles Unter
nehmen und fiihrt uns zu der industriellen Tatigkeit der siidman
dschurischen Bahn. Denn auch die Olmiihlen gehoren ihr oder sind 
von ihr finanziert. GroBe Laboratorien aber sind eingerichtet zum 
standigen Ausbau der industriellen Methoden. Ihre Forschungen 
aber beschranken sich ebensowenig wie die industrielle Tatigkeit 
auf die Soyaprodukte. Vielmehr werden aIle Industrien, die im 
Lande einen Boden finden, bearbeitet und in Gang gebracht. Glas
fabriken und keramische Werkstatten, Spinnereien fiir Tussahseide, 
chemische Fabriken gehoren dazu, natiirlich auch Elektrizitats- und 
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Wasserwerke. An der Spitze aber marschiert die Kohlenindustrie; 
denn der stidmandschurischen Bahn ist es gelungen, in den Fuschun
minen sich die bedeutendste Kohlenqueile ftir das sonst so kohlen
arme Japan zu sichern. Gewaltige Kohlenfelder, tiberlagert von 
Olschiefer, liegen hier zutage und werden im Tagbau bearbeitet. 
Bier hat die Geseilschaft die modernsten Anlagen geschaffen und 
fordert bereits gewaltige Mengen ftir den Export. Auch der 01-
schiefer wird ausgenutzt, und gerade jetzt soil eine groBe Anlage 

Alte russische Festungsmauern bei Port Arthur. 

im Bau sein, die sich die vertrauensselige deutsche Industrie hat 
abgucken lassen. 

Ail diese Unternehmungen erfordern nattirlich gute Transport
verhaltnisse, und so hat die stidmandschurische Bahngesellschaft 
den Hafen von Dairen (wie Dalny jetzt heiBt) in groBztigiger Weise 
ausgebaut. Schon heute ist es der zweite Hafen Ostasiens und der 
Ehrgeiz geht dahin, mit der Zeit Schanghai zu tiberfltigeln, was 
aber kaum denkbar erscheint. Auch eigene Schiffahrtlinien werden 
unterhalten oder subventioniert und das Eisenbahnnetz ausgebaut. 

Aber auch damit ist die Tatigkeit dieser merkwtirdigen 
Eisenbahngesellschaft noch nicht erschopft. DaB sie tiberail eigene 
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Hotels unterhalt, versteht sich von selbst. In der Uberzeugung, 
daB eine besser gebildete Bevolkerung mehr produziert und eine 
groBere Kaufkraft besitzt, hat die Gesellschaft groBe Erziehungs
einrichtungen getroffen, Industrie- und Landwirtschaftsschulen, 
technische Schl1len, medizinische Schulen mit riesigen HospWilern. 
Ob dies nun wirklich alles nur zur Hebung der chinesischen Be
volkerung unternommen ist, wie die offiziellen Veroffentlichungen 
sagen, ist schlieBlich gleich. Was'auch die Motive sein mogen, der 
Erfolg ist sicher ein guter, und die' Bevolkerung ,wd letzten Endes 
doch in ihrem geistigen und materiellen Niveau gehoben. 

Neben dieser imponierenden Tatigkeit der eigenartigen Eisen
bahngesellschaft tritt die eigentliche Regierung des Pachtgebietes 
auffallend in den Hintergrund. Sie hat sich in das stille Port Arthur 
zuriickgezogen, und man wiirde kaum etwas von ihrer Existenz 
merken, wenn nicht an jeder Ecke das ominose Schild der Militar
behorde mit dem kindischen Photographierverbot stande. Ob 
irgend etwas befestigt ist, weiB ich nicht. Man sieht jedenfalls 
recht wenig Militar und vielleicht haben auch hier wie sonst in 
Japan diejenigen Recht, die behaupten, das Photographierverbot 
soUe nur verhindern, daB man erfahre, wie wenig Befestigungen 
da seien. 

Schon gleich beim Landen in Dairen an einem wundervollen 
mehrstockigen Hallenpier bemerkt man, daB man hier nicht in eine 
typisch japanische Stadt kommt. Tatsachlich haben die Japaner, 
die sich so ungern von ihrer gewohnten Lebensweise trennen, von 
Anfang an hier systematisch eine europaische Stadt aufgebaut, in 
der sich nicht ein japanisches Haus findet. Zum Teil mag dazu der 
schon vorhandene russische Bauplan beigetragen haben, in der 
Hauptsache aber der Wunsch, hier eine Stadt anzulegen, die den 
Chines en ebenso imponieren moge wie Schanghai, Hongkong, 
Tsingtau. So wurden breite asphaltierte StraBen gebaut, die zum 
Teil strahlenformig von einem zentralen Platze ausgehen, und sie 
sind ausschlieBlich von steinernen Gebauden flankiert, darunter 
vielen Prunkbauten in allen moglichen und unmoglichen westlichen 
Stilarten. Uberall stoBt man auf groBe palastartige Gebaude, die 
unfehlbar irgendeine Abteilung der Siidmandschurischen Eisen
bahn beherbergen. Durch die StraBen fahren neue elektrische 
StraBenbahnwagen und zahlreiche Fordautomobile. Sieht man 
einen groBen elegant en Kraftwagen, so tragt er sicher das Mono
gramm der Eisenbahn. Dazwischen aber laufen Scharen bezopfter 
Rikschakulis, und schmutzige Zweispanner, gezogen von den flinken 
mongolischen Ponys, halt en an jeder Ecke. Inkongruent wie die 
Fuhrwerke sind auch die Menschen, die die StraBen bevolkern. In 
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der Uberzahl Chines en vom primitiven Kuli in indigoblauer Hose 
bis zum hocheleganten Wiirdentrager im seidenen Gewand. gefolgt 
von schon gekleideten Frauen und ailerliebsten geputzten Kindem. 
Dairen wimmelt namlich von ehemaligen chinesischen Ministem, 
Generalen und Beamten, die hierher ihren Raub in Sicherheit ge
bracht haben und unter dem Schutz der japanischen Bajonette in 
Frieden verzehren. Die Japaner, die nur einen kleinen Bruchteil 
der Bevolkerung von fast 200000 bilden, diirften meist Angestellte 
der Bahn sein, dazu einige Industrieile und Gewerbetreibende. 

Reste der russischen Befestigung des Osthiigels in Port Arthur. 

Gegeniiber dem anspruchslosen arbeitsamen Chines en konnen sie 
in Berufen mit freier Konkurrenz ja nicht bestehen; deshalb gibt 
es auch praktisch keine japanischen bauerischen Ansiedler. Auch 
aile Handarbeit scheint in chinesischen Handen zu liegen. Allzu 
viele Europaer gibt es nicht; in der Mehrzahl sind es Russen, die 
jetzt aile ostlichen Hafenstadte flillen und zum Teil recht tief ge
sunken sind. In Dairen sah ich allerdings keine von den bemit
leidenswerten Gestalten, die die Hafengegenden von Tientsin und 
Schanghai bevolkem, sondem meist Leute, die es zu einer Existenz 
gebracht hatten, deren N"ahrhaftigkeit in der Fiille der Formen ihrer 
Frauen gar zu sehr zum Ausdruck kam. 
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Durch einen Vergniigungspark vom eleganten Dairen getrennt 
erstreckt sich das schmutzige Chinesenviertel, von ahnlichen Vier
te1n anderer ostlicher Stadte nur dadurch ausgezeichnet, daB es 
z\var allen Schmutz hat, aber nichts von der pittoresken und faszi
nierenden Fremdartigkeit, die das Herumbummeln in den iibel
duftenden Gassen einer echten Chinesenstadt immer wieder zu 
einem Erlebnis macht. So hat man nichts dagegen, dies Viertel 
schnell 'wieder zu verlassen und durch ein Industrieviertel hindurch, 
in dem sich die groBen Eisenbahnwerkstatten finden, auf die groBe 
neue AutostraBe zu gelangen, die der Siidkiiste entlang sich nach 
Port Arthur zieht. 

Nur wenige Kilometer auBerhalb der Stadt, von ihr durch ein 
paar kahle felsige Gebirgsztige geschieden, liegt hier eine weite, von 
Hiigeln umgebene Meeresbucht, die Sternenbucht Hoshigaura. Die 
unternehmungslustige Eisenbahngesellschaft hat hier ein Seebad 
eingerichtet, das mit der Zeit wohl zu den beliebtesten Sommer
frisch en Ostasiens gehoren wird, ein Ruhm, in den sich bis jetzt das 
chinesische Peitaho am Golf von Petschili und Tsingtau mit seinen 
wundervollen Anlagen deutschen Ursprungs teilen. Die durch einen 
vorspringenden, als Park angelegten Felsen in zwei geteilte Bucht 
hat in ihrem westlichen Abschnitt einen schonen Badestrand, zu 
dem im Sommer Tausende von Japanern mit Kind und Kegel zie
hen, baden und in der vergntigten und stillen Weise, die das Volk 
in der Offentlichkeit in so angenehmer Weise zeigt, picknicken. Die 
groBere ostliche Halfte der Bucht ist vollstandig von einem Park 
eingenommen, in dem mit breiter Front zum Meer das Hotel der 
Eisenbahn steht und dahinter im Gebtisch verborgen eine Reihe 
von Bungalows, die tiber Sommer vermietet werden. An dies em 
idyllischen Platz chen hausen Englander, Amerikaner und Fran
zosen aus Schanghai, die die Gluthitze des stidchinesischen Sommers 
fliehen, Russen von Mukden und Charbin, chinesische Wtirdentrager 
und reiche Japaner, auch ein paar deutsche Familien fehlten nicht. 
Die J apaner sind ganz besonders stolz auf dieses Bad, das allerdings 
in Japan nicht seinesgleichen hat. Ein ganz besonders enthusiasti
scher Herr meinte sogar, es gabe in der ganzen Welt nichts so Scho
nes, was leicht iibertrieben ist. Eines ist allerdings herrlich, die wun
derbaren Sonnenuntergange hinter den kahlen, scharfgeschnittenen 
Bergen und ihr Reflex auf der weiten Bucht; und dann die Gewitter
sttirme, die wie ein wildes Heer mit rasender Geschwindigkeit, ge
leitet von einer wildzerfetzten Wolkenwand, tiber die Bucht jagen. 

Von Hoshigaura fiihrt die breite geteerte StraBe nahe der Ktiste 
nach Stiden. Bald fiihrt sie an lieblichen Buchten entlang, in den en 
primitive Fischerdorfer demonstrieren, welches MaB von Schmutz 
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einem Chinesen ertraglich scheint. Dann wieder fiihrt die StraBe 
mehr inland zwischen Hugeln, die man ohne allzu groBen Erfolg ver
sucht hat, mit Kiefern aufzuforsten, wahrend die Akazien, die man 
nach dem musterhaften Vorbild der deutschen Forstverwaltung in 
Tsingtau allenthalben angepflanzt hat, gut gedeihen. So armlich 
und schmutzig auch die Darfer erscheinen, die man passiert, die 
Kaoliang- und Maisfelder sind uberall in bestem Stande und stehen 
reich in Frucht. In den Darfern spielen ganz oder fast nackte Kinder 
auf der StraBe. Auf der Seite der StraBe, die fur die schweren zwei-

Zerschossenes Panzerforl auf dem Osthiigel in Port Arthur. 

radrigen Karren reserviert ist, die die geteerte StraBe nicht befahren 
durfen (sie wurden sie in kurzester Zeit ruinieren), passieren zahl
lose, schwer beladene Karren, von vier Eseln gezogen, einer in der 
Deichsel und drei nebeneinander als Vorspann. GroJ3gewachsene, 
gut aussehende Manner schreiten mit der besonderen Wurde, die der 
einfachste Chinese zeigt, nebenher. An mehreren Stellen ist die 
StraBe als Tunnel durch das Gebirge gelegt, deren letzter sich auf 
die malerische Bucht von Port Arthur affnet. Hier hat sich auch 
ein kleines Seebad, Ogondai, angesiedelt, das sich aber nicht mit 
Hoshigaura vergleichen laJ3t. 
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So lebhaft und geschaftig in Dairen der PuIs des Welthandels 
schHigt, so still und verschlafen liegt Ryojun (Port Arthur). Urn 
die groBe Bucht mit ihrem schmalen, von fortsgekronten Felsen 
flankierten Eingang zieht sich die ausgedehnte Stadt, rings von 
kahlen oder schwach bewachsenen, bizarren Hugeln eingerahmt, 
auf denen die russischen Festungswerke lagen. Der merkwurdige 
Eindruck, den die Stadt macht, ist der eines Kindes, das die Kleider 
seines Vaters angezogen hat. Alles ist zu groB und weit fur den 
Inhalt. GroBe, breite StraBenzuge ziehen nach allen Richtungen, 
aber nur wenige Hauser stehen darin. Riesige Regierungspalaste, 
Armee- und Marineamter, eine Ingenieurschule beherrschen das all
gemeine Bild, aber sie liegen wie to(da. Kaum erscheinen Menschen 
auf den StraBen, und in dem unvermeidlichen Eisenbahnhotel 
gahnen die chinesischen Kellner vor Langeweile. Durch den Aufbau 
von Dairen ist Port Arthur zu einer Villegiatur herabgesunken, die 
nur durch den Sitz der Regierung und der Militarstellen eine Art von 
Existenzberechtigung hat. Es drangt sich hier besonders deutlich 
der merkwurdige Zustand auf, daB nicht die Regierung, sondern 
die sudmandschurische Eisenbahn Herz und Him dieser Provinz 
ist, eine von der Regierung selbst eingesetzte und kontrollierte 
Privatregierung. 

Fur den Besucher ist so der Hauptreiz Port Arthurs die histo
rische Atmosphare. Man muB es den J apanern lassen, daB sie ihren 
Siegerstolz nach auBen in sehr taktvoller Wei';e kundtun. Hier in 
Port Arthur steht auf einem hohen, die Stadt beherrschenden Hugel 
nahe der Stelle, an der die Russen mit dem Bau einer riesigen Kathe
drale begonnen hatten, ein groBes, wenig geschmackvolles Monu
ment. AuBerdem findet sich in Dairen ein Denkmal, das dem 
Volkerschlachtdenkmal in Leipzig nachempfunden ist (schrecklich, 
daB die J apaner alles kopieren mussen). Sonst aber gibt es in ganz 
Japan kein Monument, das dies en Sieg verherrlichte. Dagegen hat 
man in Port Arthur die zerschossenen russischen Forts erhalten. 
Besonders die Forts des Osthugels Tung Chikuanshan, urn den un
endliches Blut geflossen, sind ein Wallfahrtspunkt aller japanischer 
Besucher. Schaner als die zerschossenen und gesprengten Kase
matten und all die Reste, die von dem heldenhaften Ringen ubrig 
blieben, schien mir der Blick uber das fruchtbare Tal, durch das sich 
einst die japanischen Heere nahten, uber die Ketten gruner und 
kahler Hugel, die sich in die Ferne verlieren, und uber die ferne Bucht 
von Port Arthur, die aus der Vogelschau wie ein groBer Teich er
scheint. Ob hier das letzte russische und japanische Blut wohl ge
flossen ist? Ob das wieder erwachende Ruf31and eines Tages wieder 
nach dem eisfreien Meer vorstoBen wird unddas Erbe der rastlosen 
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japanischen Arbeit antreten wird? Kein Landstrich in der ganzen 
Welt hat so viel Aussicht, zum Schlachtfeld eines neuen gigantischen 
Ringens zu werden, als die fruchtbaren Gefilde der Mandschurei, 
die Japan niemals wieder wird freiwillig aufgeben konnen, auf die 
aber ein erstarkendes RuBland, wie ein erstarkendes China, der 
rechtmaBige Besitzer, nicht werden verzichten wollen. vVelch ein 
Fluch fUr ein Land, von Natur reich zu sein, wenn die Macht fehlt, 
die Reichtiimer zu schiitzen. 

Japans Machtsphare hat mit dem eigentlichen Pachtgebiet 
Kwantung nicht ihre Begrenzung. Denn der ganzen Lange nach 
zieht sich durch die offiziell chinesische Mandschurei die Bahn, 
die mit den angrenzenden Gelandestreifen als Eisenbahnzone von 
japanischem Militar besetzt ist, und nicht von chinesischen Truppen 
betreten werden darf. 1m Bereich groBerer Ortschaften und Stadte 
aber hat sich urn die Bahnhofsanlagen herum, die immer in einiger 
Entfernung von den ummauerten Chinesenstadten angelegt sind, 
eine japanische Eisenbahnstadt entwickelt, deren groBte sich in der 
Hauptstadt Mukden findet. Auf gepachtetem Gebiet ist hier eine 
moderne europaische Stadt -- natiirlich iibelster Architektur -
entstanden, die mit ihren betonierten breiten StraBen, denkmal
geschmiickten Platzen, Krankenhausern, Bankpalasten, Wasser
leitung und sonstigen hygienischen Einrichtungen einen merk
wiirdigen Gegensatz zu der schmutzigen, von Menschen wimmeln
den Chinesenstadt bietet. Dem Reisenden geht es dabei ahnlich wie 
etwa in Neapel, wo die modernen sauberen StraBenziige im Hafen
viertel ihn wehmiitig an den unerhorten Schmutz und Verkommen
heit des ehemaligen Santa Lucia zuriickdenken lassen. Alles Male
rische, fremdartig Faszinierende ist auf Seiten der schmutzigen 
Chinesenstadt mit ihren mittelalterlichen MaueI'n und Tiirmen, ver
kommenen Palasten und unhygienischen Gassen, Hiitten und Men
schen. Aber die Welt gehort jetzt nicht dem Beschaulichen und 
pittoresk Verfallenen, sondern dem N iichternen, wirtschaftlich 
Fortschrittlichen. Und das ist auf der Seite der Japaner, deren 
niichterne, hygienische, geschmacklose Stadt den Geist der Zukunft 
verkorpert. DaB diese Zukunft der Mandschurei zunachst eine 
japanische sein wird, daran kann niemand zweifeln. Denn wer 
Augen hat, sieht, daB sie hier nicht sitzen, urn wieder fortzugehen. 
Wie sich ein imperialistisches RuBland (und das ist kein Zukunfts
traum) und ein wieder zu Kraft gelangendes China (und das hat 
in dem von verbrecherischen Condottieri ausgesogenen Riesenreich 
noch lange Wege) dazu stellen wird? Nicht umsonst gilt die Man
dschurei als das groBe zukiinftige Sturmzentrum der Welt. 
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