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Ein Paravent mit der Ansicht des Osaka Schlosses 
zur Toyotomi-Zeit -

Der wiederentdeckte Stellschirm 6sakajo-zu byobu 

aus dem Schloss Eggenberg in Graz1 

Franziska EHMCKE 

Einfiihrung 

In Graz befindet sich <las sehenswerte barocke Schloss Eggenberg. 2 Es 

wurde 1625 von Hans Ulrich von Eggenberg (1568-1634) begonnen und 

von seinem Enkel Johann Seyfried (1644-1713) um 1695 vollendet. Der 

Pronk liebende Johann Seyfried erwarb zwischen 1670 und 1690 

zahlreiche Kunst-und Luxuswaren aus den Niederlanden, darunter wohl 

auch einen japanischen Paravent, der im Nachlassinventar seines Sohnes 

Johann Josef Anton (1669-1716) im Jahr 1716 unter folgendem Eintrag 

aufgefiihrt ist: ,,Tapezereyen und Hausomat in dem fiirstlichen HauB zu 

Graz: Ein Indianisch spanische wandt".3 Faltstellschirme (byobu) wurden 

damals in Europa als ,,spanische Wand" bezeichnet, und alles Asiatische 

galt als ,,indianisch" (indisch), da man zwischen Indien, China und Japan 

nicht zu unterscheiden vermochte. 

Als Johann Seyfrieds Enkelin Maria Eleonora (1694-1774) ab 1754 

1 Dieser Beitrag ist die tiberarbeitete Fassung eines Vortrags, der am 17. Oktober 
2006 an der Literarischen Fakultat der Kansai Universitat in Osaka gehalten 
wurde. 

2 Alle Angaben zu Schloss Eggenberg aus Kaiser, Barbara: Schloss Eggenberg. 
Wien: Christian Brandsほtter2006 

3 Publiziert in: Kaiser, Barbara, a. a. 0., S. 222-223. Sein Wert war mit 25 :fland-
rischen Gulden angegeben, eine beachtliche Summe fur einen Gegenstand, <lessen 
realen Wert niemand einschatzen konnte. M血 dlicheMitteilung von Barbara Kaiser, 
Leiterin des Museums Schloss Eggenberg. 
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die Beletage des Schlosses im Rokoko-Stil neu ausstatten lieB, wurde 

dieser alte Stellschirm zum Dekor eines ,,indianischen Kabinetts".4 Man 

zerlegte den Paravent in seine Teile und passte ihn in die Wand ein, 

umrahmt von einer Leinwandbespannung, auf der in Chinoiserie-Manier 

dargestellte Personen in einer ebenso frei erfundenen Architektur und 

Landschaft verschiedenen Tatigkeiten nachgehen. Die kleinteiligen 

Malereien des japanischen Stellschirms passen eigentlich gar nicht zu den 

groBformatigen Wandmalereien des Grazer Malers Philipp Carl Laubmann 

(1703-1792)尺aberbeide lassen durch ihre warme Farbgebung, verstarkt 

<lurch <las Gold des Paravents, eine kostbare, exotische Zauberwelt 

entstehen. Die kreative Kombination asiatischer mit europaischer Kunst 

zu einem neuen Gesamtkunstwerk war zu jener Zeit unter Adligen weit 

verbreitet. Auch Schloss Eggenberg besitzt insgesamt drei ,,indianische 

Zimmer". 

Moglicherweise ist es gerade diesem Umstand zu verdanken, <lass der 

japanische Stellschirm die Zeiten iiberdauerte. Anlasslich der Restauration 

dieses Raumes, die 2005 abgeschlossen war, wurde er von der Wand 

abgenommen, restauriert und wieder in die Wande eingepasst. 6 Das 

Landesmuseum Joanneum, zu dem das Museum Schloss Eggenberg 

gehort, beauftragte mich anschlieBend mit der wissenschaftlichen 

Bearbeitung des Paravents. Diese ist noch nicht abgeschlossen. Hier soll 

4 Raum 18 der insgesamt 24 Prunkgemacher, Abbildung in Kaiser, Barbara, a. a. 

0., s. 221 

5 Ein vielseitiger Maler, der ein umfangreiches, wenn auch qualitativ eher 

bescheidenes Werk von Fresken und Olgemalden in zahlreichen Kirchen und 

Profanbauten in Graz und der Steiermark hinterlassen hat. 
6 V gl. Kaiser, Barb紅 a:Ein Indianisch spanische wandt. Die Restaurierung des 

Japanischen Kabinetts in Schloss Eggenberg als Teil des EU-Projekts ,,Wall & 

Paper-Schoenbrunn. In: JOANNEUMAKTUELL 1/2003, S. 6-7; Troschke, Karin 
K.; Muller-Hess, Doris: A 17th Century Japanese Screen. ,,Ein indianisch spaenische 

wandt" as Wall Decoration at Schloss Eggenberg. In: PapierRestaurierung. Mittei-

lungen der IADA, Vol 5 (2004), S. 18—23 
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er zunachst vorgestellt und ersten Deutungen unterzogen werden. 7 

Bei dem japanischen Stellschirm handelt es sich um eine der auBerst 

raren Ansichten der von Toyotomi Hideyoshi (1536/37-1598) erbauten 

Schlossanlage von Osaka. Hideyoshi begann den Bau im Jahre 1583 

(Tensho 11), die Schlossanlage wurde in vier Bauphasen bis 1599 (Keicho 

4), ein Jahr nach seinem Tod, errichtet. 

Der Grazer Stellschirm ist nicht in dem iiblichen Format eines sechs-

teiligen Stellschirmpaars (rokkyoku isso) gestaltet, sondem war vor seiner 

Zerlegung ein einzelner, achtteiliger Paravent (hakkyoku isseki). Auch in 

der Hohe hebt er sich mit 1,82 m von den iiblichen 1,60 m ab. Die 

einzelnen in die Wand eingepassten Teile (sen) variieren leicht in der 

Breite durch die -Oberdeckung mit der Wandbespannung; nur die Tafeln 

1 und 8 wurden sogar leicht beschnitten. Die groBe Bildflache von 

insgesamt ca. 8,60 m2 weist auf die urspriingliche Verwendung in einem 

groBen Raum hin, wahrscheinlich in einem Schloss, einer Residenz oder 

einem Sakralbau. Die Malmittel sind japanische Pflanzen-und Mineral-

farben auf Papier. Es wurden mehrere Papierschichten verleimt, zwei der 

unteren bestehen aus Schreibiibungspapier mit Kalligraphieubungen, eine 

Schicht besteht aus grob geschopftem Papier. Das ganze ist auf ein 

Zedernholzgestell in Art der shoji montiert. 

Das Bild ist im Yamato'e-Stil gemalt. Der Maler gehorte wahrscheinlich 

zu den so genannten Stadtmalem (machi'eshi). Sie standen weder als 

Hofinaler in Diensten eines Adligen noch gehorten sie zu religiosen 

Institutionen, sondem hatten sich wegen der Nachfrage nach Kunstwerken 

auch bei den mit der Entwicklung der Stadte zu Reichtum gelangten 

Biirgem etabliert. Sie malten sehr gut, aber nicht immer in allerhochster 

Qualitat, was auch fur den Grazer Stellschirm gilt. Die Darstellungen sind 

7 Ich mochte mich an dieser Stelle herzlich bedanken fur das Forderstipendium als 

Forscher der Germanistisch-kulturwissenschaftlichen Abteilung der Literarischen 

Fakultat an der Kansai Universiほt,das umfangreiche Recherchen im Herbst 2006 

in der Region Osaka ermoglichte. 
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andeutend und abstrahierend, wie in der japanischen Malerei allgemein 

tiblich. Das heiBt aber auch, dass alles Dargestellte <lurch Symbole b'ZW. 

Zeichen (Codes) reprasentiert ist, die den damaligen Betrachtem vertraut 

waren, von uns aber erst wieder neu entschliisselt werden mtissen. 8 

Thematisch gehort der Paravent, auf dem knapp 500 Menschen 

verschiedener Altersgruppen, Schichten und beiderlei Geschlechts das 

Bild beleben, sowohl zur Genre-Malerei (fozokuga) als auch zu den 

,,Bildem beriihmter Statten" (meisho-e), vertreten vor allem <lurch die 

zahlreich erhaltenen ,,Stellschirme mit Ansichten innerhalb und a叫 erhalb

Kyotos" (rakuchu rakugai zu byobu).9 

Zur Bildkomposition 

Der Stellschirm ist von rechts nach links zu lesen. Typisch sind einige 

traditionelle Bild- oder Kompositionselemente: Erstens die ,,Nicht-

Zentralperspektive" (gyakuenkinh6) -Fluchtlinien, Abschattierungen und 

nach hinten abnehmende GroBenverhaltnisse fehlen. Zweitens die Vogel-

perspektive (ch6kan zuh6 oder fukan zuh6). Drittens die Wolkenbander 

(genjigumo), ein Mittel, einzelne Szenen von einander abzugrenzen. So 

kann man raumlich entfemte Orte・(oder auch zeitlich auseinander 

8 V gl. Posner, Roland: Kultursemiotik. In: Nunning, Ansgar; Niinning, Vera (Hg.): 

Konzepte der Kulturwissenschaften. Theoretische Grundlagen -Ansatze -Perspek-

tiven. Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler 2003, S. 39-72; Krois, John Michael: Kultur 
als Zeichensystem. In: Jaeger, Friedrich; Liebsch, Burkhard (Hg.): Handbuch der 

Kulturwissenschaften. Bd. 1 Grundlagen und Schliisselbegriffe. Stuttgart/Weimar: 

Metzler 2004, S. 106-118 

9 V gl. Ozawa, Hiromu; Kawashima, Masao: Zusetsu Uesugibon ,,Rakuchu rakugai 

zu byobu" wo miru [Bilderklarung. Das Lesen des ,,Stellschirms mit Ansichten 

innerhalb und au8erhalb Kyotos" von Uesugi]. Tokyo: Kawade Shobo Shinsha 
1994; Okuda打a,Shunroku: Rakuchu rakugai zu Funakibon. Machi no nigiwai ga 

kikoeru [ Ansichten innerhalb und a叫 erhalbKyotos -Der Funaki Stellschirm. Man 
hort das lebhafte Treiben in den Vierteln]. Tokyo: Shogagukan 32001 
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liegende Szenen) in einer Komposition vereinigen. Viertens sind Menschen 

und Bauten flach und ohne Schatten gemalt und mit schwarzen Kontur-

linien versehen. 

Die fiir Stellschinne mit Genre-Szenen iiblichen diagonalen Komposi-

tionslinien verlaufen hier von rechts unten nach links oben bzw. 

umgekehrt (gyakugatte).10 Der Blick geht von Norden am unteren 

Bildrand nach Siiden am oberen Bildrand, eine seltene Ausrichtung, da 

die meisten Osaka Darstellungen von Westen nach Osten schauen. Die 

Szenerie beginnt rechts, also im Westen, mit einem Teil der 

Schloss(unter)stadt (j6kamachi, Tafel I -2), wandert auf die Schloss-

anlage (Tafel 3 -7) mit dem Haupt-Schlosstunn als Hohepunkt zu und 

endet links mit buddhistischen und shintoistischen Heiligtiimern im Osten 

(Tafel 8). 

Im Norden (vorn unten) stromt der Yodogawa von links (Tafel 8 -7), 

der dann aus dem Bild heraus flieBt und auf den Tafeln 3 bis I wieder 

sichtbar wird. Dazwischen befindet sich der Fluss Yamatogawa (Tafel 7 

-4), der auf Tafel 3 in den Yodogawa miindet. Die Nahe zum Meer ist 
<lurch die Kiiste von Sumiyoshi siidlich von Osaka wiedergegeben (Tafel 

1 -3). 

Wichtige Shinto-Schreine und buddhistische Tempel umrahmen Schloss 

und Stadt. Sie befinden sich, wie in der japanischen traditionellen Malerei 

iiblich, geographisch nicht ganz am korrekten Ort, da Entfernungen 

verkiirzt und bedeutende Statten in die Komposition ,,eingepasst" 

werden. 

Im Westen, rechts in der Mitte auf Tafel 1, liegt im Stadtteil Senba ein 

prachtiges Heiligtum, ein so genannter Schreintempel (jin呼ii)いDieser

10 Bei der hongatte-Technik verlaufen sie von links unten nach rechts oben. V gl. 
Ozawa, Hiromu: Toshizu no keifu to Edo [Die Entwicklung von gemalten Stadtan-
sichten und Edo]. Tokyo: Yoshikawa Kobunkan 2002, S. 49 

11 Spatestens seit dem 7./8. Jahrhundert waren die autochthone Shinto-Religion und 
der aus China und Japan eingefiihrte Buddhismus eine friedliche Koexistenz 
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Shinto-Schrein konnte noch nicht eindeutig identifiziert werden. Mogli-

cherweise handelt es sich um den Kami Nanba Nintoku-tenno no 

Miya.12 

Im Siiden, oben auf den Tafeln 1 bis 4, ist der Festumzug Aranigo 

6harae dargestellt, der am 30. Tag des 6. Monats nach dem alten 

Mondkalender die Gottheiten des Sumiyoshi Schreins in Gottersanften 

(mikoshi) in die Nachbarstadt Sakai geleitet. Der Sumiyoshi Schrein-

komplex ist auf den Tafeln 3 bis 4 mit seinen vier Hauptschreinen, der 

von Yodogimi gestifteten Rundbogenbriicke (soribashi) und der von 

Hideyori gestifteten steinemen No-Biihne im Hintergrund rechts sehr gut 

zu erkennen. Daran schlieBt sich links der Tempelkomplex des Shitennoji 

auf den Tafeln 4 bis 5 an. Er ist <lurch das beriihmte steineme torii13 aus 

dem Jahre 1294 charakterisiert. 

Im Osten, das heiBt ganz links auf Tafel 8, sind weit entfemte, in der 

Provinz Yamashiro liegende Heiligtiimer dargestellt. Das markante 

Gebaude oben ist die beriihmte Hoodo, ,,Phonixhalle", des Tempels 

Byodoin aus dem Jahre 1253. Darunter sieht man die Uji-Briicke iiber 

den Uji-Fluss, beriihmt als Austragungsort vieler historischer Schlachten. 

Das torartige Gebaude am nordlichen Briickenaufgang deutet 

wahrscheinlich den Hashidera, ,,Briickentempel", an, der sich an der Uji-

eingegangen und hatten sich auf vielfaltigste Weise gegenseitig durchdrungen. Ein 

Zeugnis dafur war die Tatsache, <lass groBe buddhistische Klosteranlagen auch 

einen Schrein zur Verehrung der shintoistischen Gottheit dieses Ortes beherbergten, 

und groBere Schreinkomplexes einen Buddha-Tempel umfassten. 

12 Spater. als Bakur6 no Inari bekannt, der heutige Nanba Jinja. Die Zuordnung 
erweist sich als schwierig, weil fast alle Heiligtiimer in den Kampfen 1614/ l 5 

zerstort wurden, im Laufe der Jahrhunderte, oft sogar mehrfach, Feuer zum Opfer 

fielen oder im 2. Weltkrieg in den Bombenhagel gerieten, so <lass kaum alte 
Gebaude, Abbildungen und Stadtansichten oder andere historische Materialien 

erhalten geblieben sind. 

13 Ein torii ist <las charakteristische Portal eines Shint6-Bezirks, gebildet aus zwei 

Pfosten, die von zwei Querbalken tiberdacht sind. 
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Briicke befand. Bei den unterhalb gemalten buddhistischen Sakralbauten 

muss es sich um den Tempelbezirk Kami Daigoji, ,,Oberer Daigoji", der 

sich auf dem Berg Kasatoriyama (371 m) befindet, und den Tempel-

komplex Shimo Daigoji, ,,Unterer Daigoji", am FuBe desselben Berges 

gelegen, handeln. Der Shimo Daigoji ist im Bild <lurch das Saidaimon, 

,,GroBes Westtor", vertreten. Daran schlieBen sich der Jo'in, ,,Oberer 

Teil", und der Ge'in, ,,Unterer Teil", des groBen Schreinkomplexes 

Iwashimizu Hachimangu auf dem Berg Otokoyama (143 m) an. Eine 

Rundbogenbriicke filhrt fiber den Fluss Hojogawa. Die Pagode ganz 

unten, am nordlichen U fer des Yodogawa verweist auf den Tempel 

Hoshakuji, auch Takaradera genannt, der am Hang des Bergs Tennozan 

(270 m) liegt. 

Fast alle hier erwahnten Tempel und Schreine stehen in einer engen 

Beziehung zu den Toyotomi, die unvorstellbare Summen fur die Restau-

rierung oder den Wiederaufbau der in den Kriegswirren verwiisteten 

Heiligtiimer aufbrachten且 Aufdie Bedeutung der einzigen Ausnahme, 

der ,,Phonixhalle", wird sp邸tereingegangen werden. 

Die Bildkomposition besteht zur Halfte aus der gewaltigen Anlage des 

Osaka Schlosses. Vergleicht man diesen Stellschirm mit Darstellungen 

der schlossartigen Residenz Jurakudai in Kyoto und des Nagoya Schlosses 

in Hizen auf K並shu,beide ebenfalls von Hideyoshi erbaut, sowie des 

Schlosses Nijojo in Kyoto von Tokugawa Ieyasu (1542-1616), zeigen alle 

gewisse Ahnlichkeiten: es handelt sich jeweils um einen singularen 

Stellschirm (isseki) mit der Schlossanlage, die einen breiten Raum 

einnimmt. Die meisten sind allerdings sechsteilig und nicht achtteilig wie 

hier. Der dem Vatikan geschenkte und seither verschollene Paravent mit 

der Darstellung des von Oda Nobunaga (1534—1582) in Azuchi am 

14 Vgl. Kimura Nobuko: Toyotomi Hideyori no jisha z6ei ni tsuite . A Study of 

Construction of Temples and Shrines by Toyotomi Hideyori. In: Nihon kenchiku 
gakkai keikaku keiron bunshu . J. Archit. Plann. Environ. Eng. AIJ, Nr. 499, Sept. 

1997, s. 171-177 
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Ostufer des Biwa-Sees erbauten Azuchi Schlosses, gemalt von Kano 

Eitoku (1543-1590), war wohl der erste in dieser Reihe, die man als ein 

eigenes Genre ,,Stellschirm mit Schlossansicht'、(jozu byobu) bezeichnen 

ko皿 te.

Die GroBenverhaltnisse von Bauten und Menschen sind nicht annahemd 

realistisch. Die Menschen sind viel zu groB dargestellt b'ZW. die Gebaude 

und Schiffe sind extra so klein gemalt, dass moglichst viele in das Bild 

passen, ein typisches Stilmittel von Stellschirm-Bildem. Obwohl Gebaude, 

Schiffe und Ahnliches weniger Details im Verhaltnis zu anderen Paravents 

mit Genre-Malerei aufweisen, sind sie doch als solche iiber ihre Symbole 

(Codes) klar erkennbar. 

Das Bild vermittelt eine heitere, prachtige Atmosphare: Sowohl die 

Schwertadligen als auch die Burger tragen die fiir die Keicho-Ara 

(1596-1614) charakteristische farbenfrohe Kleidung mit groBen Mustem 

und individuellem Design. Die Gebaude sind in freundlichen, hellen 

Farben gehalten. Dazu kommen noch die mit drei verschiedenen 

Blumemnustem verzierten goldfarbenen Wolkenbander (genjigumo). Not 

oder A皿 utsind nicht dargestellt. Ebenso fallt auf, dass'ZWar zahlreiche 

Waffen gezeigt werden -alle in prachtigen Scheiden oder Hiillen -aber 

es fehlen die damals fiir eine erfolgreiche Kriegsfiihrung unverzichtbaren 

F euerwaffen. Alles Hinweise auf die Zeit unter Hideyoshi und seinem 

Sohn Hideyori (1593-1615), die Osaka Frieden und Wohlstand brachte. 

Zur Datierung 

Das Datum der Entstehung ist noch nicht restlos geklart. Es gibt aber 

einige Anhaltspunkte, die Aufschluss geben konnen. Ein wichtiges 

Kriterium zur Datierung stellt die Frage dar, was dargestellt wurde. Auf 

diese Weise lasst sich zunachst ein inhaltlicher Zeitrahmen abstecken. 

Hier einige Beispiele: 

1) Die auf Tafel 6 abgebildete, prachtige加 eigeschossigeBriicke 

Gokurakubashi wird wahrscheinlich um 1596 (Keicho 1) errichtet 
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und bereits 1600 (Keicho 5) wieder abgebrochen, um in den 

Hokokusha in Kyoto, den Schrein fiir den 1598 verstorbenen 

Hideyoshi, eingebaut zu werden. In Schloss wurde an ihrer Stelle 

eine Holzbriicke mit giboshi-Schmuck errichtet. 15 

2) Ebenfalls im Jahr 1600 ist der Wiederaufbau des Shitennoji in 

Osaka, der 1576 (Tensho 4) im Krieg durch Feuer verwustet worden 

war (Tafel 4 -5), durch die Toyotomi vollendet. 

3) Die MaBnahmen zum Wiederaufbau der Schreine Sumiyoshi Taisha 

(Tafel 3 -4) und Iwashimizu Hachiman帥 sowiedes Tempels 

Daigoji (beide Tafel 8) werden 1606 (Keicho 11) abgeschlossen. 

Somit waren 1606 alle noch von Hideyoshi bereits eingeleiteten 

bzw. geplanten Bauvorhaben an Tempeln und Schreinen von seinem 

Sohn Hideyori ausgefiihrt. 

4) Die besonders groBe Verteidigungsanlage (umadashi kuruwa) 

Sasanomaru (Tafel 4 - 5) vor dem Tor Kyobashiguchi wurde 

wahrscheinlich 1598 (Keicho 3) als Teil des dritten Schlossverteidi-

gungsrings Sannomaru begonnen und war im folgenden Jahr 

vollendet. 

5) Der Knabe auf Tafel 5, der moglicherweise Hideyori darstellt, weil 

er als einzige mannliche Person Goldkleidung unter dem血rmellosen

roten Obergewand mit Blutenmuster (sodenashi haori) im Schloss 

tragt (siehe unten), zeigt noch die Frisur vor der Mannbarkeitszere-

monie (genpuku). 

6) Mode und Accessoires geben ebenfalls Hinweise: Beispielsweise ist 

<las offizielle Gewand der mannlichen Schwertadligen, kataginu, 

15 Kitagawa, Hiroshi: Osaka fuyu no Jin zu byobu -natsu no Jin zu byobu ni 

egakareta 6sakaJ6 -Gokurakubashi no kento [Das Osaka Schloss, gemalt auf 
Stellschirmen zur Winterbelagerung und zur Sommerbelagerung -Eine Untersu-

chung der Gokurakubashi] In: Wakayama Kenritsu Hakubutsukan (Hg.): Sengoku 

gassen zu byobu no sekai [Die Welt der Stellschirme mit Darstellungen von 

Schlachten w助rendder Zeit der Streitenden Provinzen]. Wakayama 1997, S. 
13-17 
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noch im alten Modestil wiedergegeben, der gegen Ende der Keicho-

ふavon einem neuen abgelost wird. Andererseits ist hier die 

hakama-Hose der Manner hinten im Kreuz mit einem Brett 

(koshiita), das mit dem selben Stoff bezogen wurde, verst紅kt(zum 

Beispiel vor der Gokuraku-Briicke Tafel 6). Dieser Hosenstil war 

gerade popular geworden. Ein Pilger tragt hochstwahrscheinlich 

eine lange Tabakspfeife (kiseru) bei sich, die ab 1606 in Mode 

kommt (Tafel 8). 

Aus all dem !asst sich ableiten, dass sich die Darstellung selbst in dem 

Zeitraum zwischen 1598 und 1606 (Keicho 3 -Keicho 11) bewegt. 

Ein weiteres Detail ist in diesem Zusammenhang von Interesse: die 

einzige ,,Beschriftung" auf dem Stellschinn. Es war in der japanischen 

Genre-Malerei ublich, wichtige Personen, Gebaude, Landschaften etc. 

durch Beschriftung kenntlich zu machen. Dazu wurden entweder die 

Bezeichnungen direkt in das Bild mit Tusche geschrieben oder kleine 

Papierstreifen mit Schriftzeichen nachtraglich eingeklebt. So konnte sich 

jeder Betrachter in der Szenerie sofort orientieren, selbst wenn er weder 

ortskundig noch mit Charakteristika der betreffenden Personlichkeiten 

vertraut war. Hier sehen wir einen Teil eines aufgeklebten Papierstreifens 

neben der Briicke Gokurakubashi (Tafel 6), von <lessen Schriftzeichen nur 

noch ,,-briicke" (hashi) lesbar sind. Das konnte ein Indiz dafilr sein, <lass 

der Paravent einige Jahre nach Abbruch und伽 erfiihrungder kostbaren 

Briicke gemalt wurde, was die Beschriftung dieses nicht mehr vorhandenen 

Bauwerks zur Identifizierung notwendig machte. 

Der Stellschinn muss insgesamt als ein Loblied auf die Zeit der 

Toyotomi aufgefasst werden. Beriicksichtigt man die historischen Fakten, 

ist dies ein Hinweis auf <las Entstehungsdatum. Nach Hideyoshis Tod 

(1598) war zwar sein einziger, noch unmundiger Sohn Hideyori sein 

Nachfolger, aber dieser bedurfte starker Verbundeter an seiner Seite, um 

die Machtposition zu Gunsten der Toyotomi zu halten. Das misslang, wie 

spatestens die Schlacht von Sekigahara 1603 belegte, aus der die 

gegnerische Seite der Tokugawa als Sieger hervorging. Tokugawa Ieyasu 
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wurde vom Tenno zum Shogun emannt und galt seither offiziell als 

machtigster Mann Japans. Die Toyotomi in Osaka hatten sichjedoch noch 

nicht unterworfen, obwohl ihr Einfluss imm.er mehr abnahm. Im Jahr 

1614 belagerten die Tokugawa im Winter <las Osaka Schloss, <las sich 

zunachst als uneinnehmbar erwies. Die Schlacht im Sommer 1615 wurde 

nur deshalb verloren, weil bis auf den innersten alle Schlossgrabenringe 

auf Befehl der Tokugawa nach der Belagerung im Somm.er 1614 

zugeschuttet werden mussten. Erst <lurch diese List gelang es im Somm.er 

1615, das Schloss zu stiirmen. Hideyori und seine Mutter Yodogimi (? — 

1615) wahlten den Freitod. Damit war die Linie der Toyotomi erloschen 

und die Tokugawa sollten bis 1867 Japan beherrschen. Es mutet eher 

unwahrscheinlich an, class ein so gro13er Stellschirm, der die Toyotomi-

入raverherrlicht, nach 1615 in Auftrag gegeben worden sein soll, denn 

ein Anl頂ngerdieses besiegten Clans galt als potentieller Feind und 

musste um sein Leben bangen. 

Da die anderen ,,Stellschirme mit Schlossansicht" (jo zu byobu) 

ublicherweise kurz nach der Fertigstellung der gesamten Schloss-oder 

Palastanlage im Bild festgehalten wurden, ist das auch fiir das Osaka 

Schloss anzunehmen. 

Aus diesen伽 erlegungenheraus kann man vorlaufig den Entstehungs-

zeitraum des Stellschirms auf die Zeit zwischen 1606 und 1614/15 

emgrenzen. 

Zurn Auftraggeber 

Es fehlen bislang gesicherte Hinweise darauf, wer der oder die 

Auftraggeber waren. Hideyori oder Yodogimi konnen hochstwahr-

scheinlich als Auftraggeber ausgeschlossen werden. Sie hatten wohl einen 

Hofmaler der Kano-Schule damit beauftragt, die in noch prachtigerer 

Malweise mit Goldgrund (kinji) arbeiteten. Einen ,,Stadtmaler" (machieshi) 

hatten die Toyotomi selbst eher nicht mit dieser Aufgabe betraut. 

Ziel und Zweck der Darstellung lassen auf ein Auftragswerk von einem 
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der engsten Vasallen von Hideyoshi oder Hideyori nach dem Tod 

Hideyoshis schlieBen, um die Toyotomi-Ara zu verherrlichen bzw. die 

Erinnerung an die ,,Goldene Zeit" festzuhalten. Nach dem endgiiltigen 

Sieg der Tokugawa iiber die Toyotomi war es dann filr die Nachfolger in 

der zweiten oder dritten Generation immer gefahrlicher, einen derartigen 

Paravent zu besitzen, so dass er an die Hollander, die als einzige Europaer 

in Japan noch Handel treiben durften, verauBert wurde und auf diese 

Weise nach Europa gelangte. 

Osaka war zum politischen und wirtschaftlichen Zentrum Japans 

aufgestiegen. Schon der so genannte Erste Reichseiniger Japans, Oda 

Nobunaga, hatte die geographisch und strategisch gilnstige Lage von 

Osaka erkannt, versuchte aber zwischen 1570 und 1580 elf Jahre lang 

immer wieder vergeblich, die hier erbaute Tempelfestung Ishiyama 

Honganji der Ikko-Schule einzunehmen. Der Abt gab schlieBlich nach 

Verhandlungen auf Vermittlung des Tenno Ogimachi (1517-1593) auf.16 

Gleich danach wurde die Tempelburg durch ein Feuer zerstort. Nobunagas 

N achfolger Toyotomi Hideyoshi verfolgte <lessen Absicht weiter, hier 

eine Schlossanlage zu errichten. Durch den Bau des Schlosses und der 

neuen Schlossstadt entwickelte sich Osaka ab 1583 zum politischen 

Machtzentrum Japans bis zur Niederlage der Toyotomi in der Schlacht 

16 Die lkko-shu, wortlich ,,Gruppe (Schule) derer, die sich nur Einem [= Buddha 

Amida] zuwenden", hatte sich als radikale Gruppierung von der durch Shinran 
begrtindeten Religionsgemeinschaft, die heute als Jodo-Shinshu bezeichnet wird, 

abgespalten. Ihr Begrunder war lkko Shunjo (1239-1287), ursprunglich ein 

Anhanger der Jodo-shu. Eines ihrer Zentren warder Ishiyama Honganji in Osaka. 
Religionsgemeinschaften wie diese mit starkem Ruckhalt in der Bevolkerung oder 

groBe Kloster aller buddhistischen Richtungen mischten sich immer wieder in die 

Politik ein, weshalb jeder Feldherr versuchte, die Macht dieser Institutionen zu 

brechen. Vgl. Dobbins, James C.: Jodo Shinshu. Shin Buddhism in Medieval Japan. 

Bloomington / Indianapolis: Indiana University Press 1989; McMullin, Neil: 
Buddhism and the State in Sixteenth-Century Japan. Princeton: Princeton University 

Press 1984 
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von Sekigahara 1603. Seine wirtschaftliche Bedeutung bewahrte es 

dagegen auch wahrend der ganzen Edo-Zeit (1603-1867). Um 1609 

bildete Osaka mit etwa 20.000 Einwohnem noch die加 eitgroBteStadt 

Japans nach Kyoto mit etwa 30.000 bis 40.000 Einwohnem; <las zur 

neuen Machtmetropole aufsteigende Edo (heute Tokyo) war erst von etwa 

15.000 Menschen bewohnt.17 

Das Osaka Schloss liegt im flachen Land, nur leicht erhoht, wodurch 

eine groBe Anlage mit mehreren Verteidigungsringen moglich ist. Die von 

Hideyoshi konzipierte Schlossanlage war, wie schon erwahnt, eigentlich 

uneinnehmbar. Aus der Darstellung auf dem Stellschinn erahnt man, wie 

prachtig es mit seinem achtgeschossigen zentralen Schlosstunn 

(tenshukaku)18 und den vielen Palasten gewesen sein muss. Der Paravent 

reflektiert uberdies die Macht und den Glanz der Toyotomi, indem eine 

Wanderung durch das prosperierende Osaka vom B紅gertum(rechts) bis 

hin zum Symbol des Wohlstands und der Macht, dem Schloss (links), 

dargestellt ist. 

Fur einen Auftraggeber aus hoheren Kreisen spricht uberdies, <lass 

Gold (kindei, mit Leim angeriihrtes Goldpulver) reichlich verwendet 

wurde. Am auffalligsten sind die erwahnten Wolkenbander (genjigumo), 

die sich <lurch ihren plastischen Auftrag, drei verschiedene Blutenmuster 

- Fuyo19, Kirschblute und Pflaumenblute -und eine Dreierreihe von 

17 Vgl. Okamoto, Ryoichi: Osakajo no kensetsu. In: Okamoto, Ryoichi u. a.: Osaka 

jo 400 nen [ 400 Jahre Osaka Schloss]. Asahi karucharu bukkusu 1 1. Osaka: Osaka 

Shoseki 1982, S. 61 

18 Lange Zeit schwankte man zwischen sieben oder acht Geschossen. Die heutige 
Forschung geht von zwei Geschossen im Steinmauerfundament und sechs 

Geschossen dariiber aus. Vgl. Rekishi gunzo meり6shirizu: Osaka Jo [Serie histo-
rischer beriihmter Schlosser: Osaka]. Tokyo 2000, S. 10 

19 Hibiscus mutabilis, f. versicolor, var. polygamus; wird zwischen 2 und 5 m hoch; 

die gefiillte Variante ist in Sudwest-Japan verbreitet, die Bluten sind weiB bis rosa, 
bluhen nur einen Tag, wobei die Farbe zum Abend hin dunkler wird; Bluhphase 

Juli-Oktober, kalteempfindlich. Vgl. Engei shokubutsu daijiten. The Grand 

27 



Franziska EHMCKE 

Punkten am Rand auszeichnen. 

Weiterhin sind <lurch Goldfarbe wichtige Bauten wie Palaste, Tore oder 

Brucken markiert, beispielsweise die Gokuraku-Briicke und Dachfirste 

und andere Dachteile in der Innersten Schlossanlage (honmaru) und in 

der Zweiten Schlossanlage (ninomaru). Auch bei der Festprozession des 

Sumiyoshi-Schreins findet sich reichliche Goldverwendung bei den 

Gottersanften (mikoshi) und vielen Accessoires und Kleidungsstiicken der 

Umzugsteilnehmer. 

Einige hochgestellte Personen werden ebenfalls <lurch goldfarbene 

Kleidungsteile charakterisiert. Man sieht vier Frauen mit goldfarbenem 

Kimono und drei mit goldfarbenem kazuki, ein Kimono, der von adligen 

Damen beim Ausgehen fiber dem Kopf getragen wurde, um <las Gesicht 

weitgehend profanen Blicken zu entziehen; hier sind die Gesichter 

allerdings frei sichtbar, um den Reiz der Szenerie zu erhohen. Fast alle 

diese Frauen befinden sich innerhalb der Zweiten Schlossanlage. Links 

von dem bereits erwahnten Knaben mit goldfarbenen Kleidungstiicken 

befindet sich eine Frau, die einen goldfarbenem kazuki tragt. Beide sind 

<lurch ein gold-und rotfarbenes Viereck fiber ihnen gekennzeichnet, 

<lessen Bedeutung noch unklar ist. Eine erste vorsichtige Interpretation 

lautet: es konnte sich bei dem Knaben und der Adligen um Toyotomi 

Hideyoshis jungen Sohn Hideyori in Begleitung seiner Mutter Yodogimi 

handeln. 

Auf den Flussen im Vordergrund fallen zwei besondere Schiffe ins 

Auge. Auf dem Yodogawa wird von mehreren Manner ein Schnellboot 

fur ranghohe Schwertadlige (kawagozabune) gerudert, <lessen Aufbau von 

einem roten Tuch mit groBen Paulownia-Bliiten, dem Wappen der 

Dictionary of Horticulture, Bd. 2, Tokyo: Shogakukan 1994, S. 1931. Hideyoshi 
liebte diese Blute und verwendete sie als Dekor, unter anderem als Schmuck des 
Schreins fiir seinen fiiih verstorbenen Sohn Sutemaru (1589-1591) auf der Insel 
Chikubushima. Vgl. Watsky, Andrew M.: Chikubushima: deploying the sacred arts 
in Momoyama Japan. Seattle: University of Washington Press 2004 
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Toyotomi (kiri no mon), umhiillt ist (Tafel 3).20 Dadurch ist dieses Schiff 

den Toyotomi zuzuordnen. Etwas weiter links liegt auf dem Yamatogawa 

ein mit verschiedenen Reiherdarstellungen und Weidenmalereien luxurios 

ausgestattetes Schiff (Tafel 5). Es tragt auf dem Dach der Schiffsaufbauten 

einen vergoldeten Phonix und weist dieses Schiff damit als Vergnil-

gungsboot von Hideyoshi mit Namen Hoomaru, ,,Phonixschiff', aus.21 

In diesem Zusammenhang ist auch die oben erwahnte Briicke Gokura-

kubashi ein wichtiges Indiz. Ihr Name bedeutet ,,Briicke [in <las Land] 

der Gliickseligkeit". Dieser Name verweist auf <las ,,Reine Land'、(j6do),

jene Sphare des Buddha Amida, in <lessen Gefilde alle Japaner damals 

nach ihrem Tod hinfiber geboren zu werden wi.inschten. Jeder Buddha 

besitzt seine Wirkenssphare, sein spezifisches Reines Land, aber seit dem 

9./10. Jahrhundert galt Amidas ,,Land der Gliickseligkeit" als Paradies 

schlechthin, in dem jedem aufgrund der Gelobnisse dieses Buddhas die 

Erlosung verheiBen war. Eine Briicke gleichen Namens gab es 

wahrscheinlich schon in der Tempelfestung des Ishiyama Honganji auf 

dem Gelande des spateren Osaka Schlosses. Die prunkvolle Briicke auf 

dem Paravent kann somit als ein Symbol mit zweifacher Bedeutung 

gelesen werden: Zurn Einen symbolisiert sie den Zugang zum Paradies 

hier auf Erden unter der Herrschaft der Toyotomi. Auch die Wiedergabe 

der ,,Phonixhalle" ganz oben auf Tafel 8 muss in diesem Zusammenhang 

gesehen werden. Diese beriihmte Anlage aus dem 9. Jahrhundert galt als 

irdische Umsetzung von Amidas Paradies. Der auBergewohnliche Hinweis 

auf die hier recht klein ausfallende ,,Phonixhalle" impliziert somit, <lass 

das von Hideyoshi verwirklichte Paradies im Diesseits, <lurch den 

20 Die Tucher wurden gespannt, um hochrangige Personen, die sich im Schiff 
befanden, profanen Blicken zu entziehen. Hier sind nur sechs Ruderer dargestellt, 
ein derartiges Schiff war jedoch mit bis zu 15 Ruderem ausgestattet. Interessanter-
weise ruderte man in Japan stehend und nicht sitzend, wie in Europa iiblich. 

21 V gl. Kuwata, Tadachika: Momoyama jidai no josei [Die Frauen der Momoyama 
Periode]. Tokyo: Yoshikawa Kobunkan 1996, S. 167 
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machtigen Schlossturm reprasentiert, noch bedeutender war. Zurn Anderen 

symbolisiert die Briicke den Zugang zu Amidas Paradies fiir die Verstor-

benen beim Verlassen dieser verganglichen Welt. Die mit Bliiten 

geschmiickte Briicke sowie die mit ungewohnlichen Bliitenmustern reich 

verzierten Wolkenbander stellen ebenfalls Anspielungen auf die Juwelen-

baume und -bliiten in Amidas Reinem Land dar. 

Eine weitere, bereits erwahnte Besonderheit dieses Stellschirms gilt es 

zu bedenken. Alle dargestellten Shinto-Heiligtiimer und buddhistischen 

Tempel sind so angeordnet, <lass sie Stadt und Schloss wie einen Kranz 

umgeben. Sie haben damit in einem doppelten Sinn Schutzfunktion. 

Einerseits dienten alle Heiligtiimer wegen ihrer Mauern und ihrer strate-

gischen Lage stets als reale Verteidigungsvorposten, an denen unzahlige 

Schlachten ausgefochten wurden. Aus diesem Grund wurden sie auch 

immer wieder zerstort. Andererseits sind sie als Orte mit spirituell-

magischer Schutzfunktion zu verstehen. 

Der Paravent kann auch als eine Art Mandala22 interpretiert werden. 

Hideyoshi war der Erste, der zu Lebzeiten verkiindete, er werde nach 

seinem Tod zu einer Gottheit (kami) zum Schutze des Reiches. Aus 

diesem Grunde solle man ihm in Kyoto ein wiirdiges Mausoleum als 

Statte der Anbetung errichten戸 SeinenAnweisungen folgend wurde 

22 Japanisch mandara, wortlich ,,Kreis". Ein Mandala ist die Darstellung kosmisch-
transzendenter Spharen (Kosmogramm) oder geistiger Zustande der Adepten 

(Psychogramm). Mandala-Kultbilder kamen mit dem Buddhismus nach Japan und 

fanden schon friih Eingang in den Shinto. 

23 Moglicherweise hatte bereits sein Vorg血gerundVorbild Oda Nobunaga diese 

Idee. Da er aber unerwartet friih <lurch einen Verrat zu Tode kam, konnte er 
mogliche Absichten in dieser Richtung nicht verwirklichen. Bis dahin waren groBe 

Personlichkeiten erst nach ihrem Ableben von der Nachwelt manchmal zu 

Gottheiten erklart worden. Zurn Verstandnis der Vorstellung, dass ein Mensch ein 

Gott werden kann, vgl. Kubota, Nobuhiro: Das Klima desjapanischen Polytheismus. 
Aus dem Japanischen iibersetzt und mit Anmerkungen versehen von Steffen Doll. 

Munchen: iudicium 2006, S. 74-83 
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1599, ein Jahr nach seinem Tod, der prachtige Shinto-Schrein Hokokusha 

in Kyoto24 gebaut, in den man 1600 die ,,Briicke ins Land der Gliickse-

ligkeit", die Gokurakubashi aus dem Osaka Schloss, brachte. Im ganzen 

Land entstanden rasch Zweigschreine in den Lehensfiirstentiimem zur 

Anbetung der neuen Schutzgottheit. 25 So kann der Paravent als ein 

Mandala gelesen werden, in <lessen Zentrum der groBe Schlossturm in der 

Art des Weltenberges Sumeru Qap. Shumi-san) steht, Symbol der 

zentralen Gottheit, um die herum die anderen heiligen Statten konzen-

trische Kreise bilden. 

Der Grazer Stellschirm als kulturgeschichtliches Zeugnis 

Den Abschluss sollen einige wenige Beispiele bilden, die den Paravent 

als Quelle filr kulturwissenschaftliche Studien vorstellen. Obwohl diese 

Art Malerei keine realistische Darstellung mit objektiven Details darstellt, 

ist sehr viel an Informationen erschlieBbar. 

Baugeschichte 

Die Schlossanlage ist sehr gut zu erkennen. Der Innerste Bereich, 

honmaru, errichtet 1583-1585, der Zweite Schlossbereich, ninomaru, mit 

24 Es gibt nur wenige Stellschirme mit Darstellungen des Hokokusha. V gl. 

Kurasawa, Yukihiro: Taikyoku Momoyama no bi [Extreme -Sch如 heitin der 
Momoyama-Zeit]. Kyoto: Tankosha 1992, S. 122-138; Okudaira, Shunroku, a. a. 

0., S. 121ff; Sakuma Takashi (Hg.): Yomigaeru chi'tsei 2: Hor,,garefi kara tenkaichi 

e -Osaka [Zurn Leben erwecktes Mittelalter, Bd. 2: Osaka -vom Honganji zur 

Nummer eins im Reich]. Tokyo: Heibonsha 1989, S. 222-225 

25 Zu Entstehung und Bedeutung der Zweigschreine einer Shinto-Gottheit vgl. 
Kubota, Nobuhiko, a. a. 0., S. 54-63. Nach dem endgultigen Sieg der Tokugawa 

tiber die Toyotomi war die Verehrung des zum Gott gewordenen Hideyoshi 

allerdings unerwilnscht, weshalb sein Hauptschrein und fast alle Zweigschreine 

zerstort wurden. 
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vier Toren, errichtet 1586-1588, und sogar der Dritte Schlossverteidi-

gungsring, sannomaru, errichtet 1598-1599, tiber <lessen realen Ausbau 

man erst vor kurzem <lurch Grabungen Gewissheit erlangte, sind eindeutig 

identifizierbar. Die AuBerste Verteidigungsanlage, s6gamae, errichtet 

1594-1596, ist <lurch den Kanal Higashiyokobori (urspriinglich Shinbori), 

der 1594 zwischen den Stadtteilen Kamimachi (links) und Senba (rechts) 

angelegt wird, dargestellt. Auf den Tafeln 2 -3 sind vier Brucken tiber 

den Higashiyokobori wiedergegeben. Der Ausbau des Viertels Senba 

hatte 1598 begonnen. 

Das Osaka Schloss war zur Zeit der Toyotomi eine gewaltige Anlage. 

Im Innersten Schlossbereich (honmaru) befanden sich der Hauptschloss-

turm und der Palastkomplex Okugoden (,,Innerer / Verborgener Palast"), 

in dem Hideyoshi und spater sein Sohn wohnte. Der sich im Stiden 

befindende Audienzpalastkomplex Omotegoden (,,Vorderer / offizieller 

Palast") ist aus bildkompositorischen Grunden nicht dargestellt. Wie der 

Hauptschlossturm im Detail aussah, ist zwar auch <lurch diese Darstellung 

nicht erwiesen, sie bietet aber eine interessante Variante zu den wenigen 

bisher bekannten Abbildungen, indem hier ein viergeschossiger kleinerer 

Turm (sh6tenshukaku)26 hinzugefiigt ist (Tafel 7). Er sieht aus wie ein so 

genannter renritsushiki tenshukaku, ein Schlossturm, der mit dem groBen 

Hauptturm <lurch einen Korridor verbunden ist. Der Audienzpalast, 

Gotaimensho, der privat oder halb-offiziell genutzt wurde, ist <lurch sein 

mit Schindeln aus Hinoki-Rinde gedecktes Dach (hiwadabuki) und 

architektonisch reiche Verzierungen identifizierbar (Tafel 6). Direkt davor 

ist ein mit vergoldetem Dachfirst und Dachziegeln gedecktes Gebaude 

gemalt. Es konnte sich um die Palastkilche handeln, die als das groBte mit 

Ziegeln gedeckte Gebaude im privaten Palastkomplex bekannt war. 27 

26 Eckwehrtiirme und kleine Schlosstiirme hatten nur ein Geschoss im Steinmauer-

fundament, <las niedriger als <las des Hauptschlossturms war. 
27 V gl. Rekishi gunzo meijo shirfzu: Osaka jo [Serie historischer beriihmter 

Schlosser: Osaka]. Tokyo 2000 
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Zwischen dem inneren und dem zweiten Schlossgraben liegt der 

Zweite Schlossbereich (ninomaru), in dem sich die Residenzen jener 

Lehnsfiirsten und Verwandten befanden, die zu den engsten Vertrauten 

der Toyotomi zahlten. Darauf deuten einige besonders groBe und prachtige 

Bauten exemplarisch hin (Tafel 5 -7). Westlich vom Inneren Schlossbe-

reich ist beispielsweise der West-Palastkomplex, Nishinomaru, identifi-

zierbar (Tafel 5), der vomehmlich politisch-administrativ genutzt wurde. 

Auf der Innenseite des Ikutamaguchi-Wehrturmtors, das den Beginn des 

Wegs zum Tempel Shitennoji markiert, befindet sich ein Wachterhauschen 

(bans ho), in dem ein Mann, vermutlich der Wachter, sitzt (Tafel 6). 

Obwohl nur hier abgebildet, diirfte es an allen Toren Wachterhauschen 

gegeben haben. Vom Dritten Schlossbereich ist nur die bereits erwahnte 

groBe Verteidigungsanlage Sasanomaru abgebildet (Tafel 4). 

Die Steinfundamente und -mauem sind hier mit iibergroBen Steinen 

gemalt, die die realen GroBenverhaltnisse nicht realistisch wiedergeben. 

Es handelt sich um die fiir das Schloss der Toyotomi typische norazumi-

Mauertechnik, bei der unbehauene Natursteine aufgeschichtet und die 

Zwischenraume mit kleinen Steinchen gefiillt wurden. 

Nicht nur die Schlossanlage mit ihren verschiedenen architektonischen 

Form.en wie Schlosstiirme, Wehrtilrme, Palaste, Residenzen, Tore, SchieB-

scharten und Mauem sind von Interesse. Auch die Darstellungen von 

Bauten der B紅gerviertel bieten reiches Material zur damaligen 

Architektur-und Stadtgeschichte durch die Bauweise von Speicher-

hausem, einfacherer und reicherer Wohnhauser, Restaurants, Gesch且ften

oder Brucken. 

Vergnfigungen 

Auf Hideyoshi, den Erbauer des Osaka Schlosses, wird <lurch Hinweise 

auf einige seiner Lieblingsbeschaftigungen angespielt揺Ambekanntesten 

28 Weitere Beschaftigungen, mit denen er sich ebenso kulturell pro:filierte wie auch 
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ist er als Forderer und Liebhaber des Tee-Wegs geworden. Auf Tafel 8 

sind zwei Teehauser in Hashimoto am Ufer des Yodogawa gemalt, beide 

in dem damals popularen wabi-StiI29 mit schlichten Lehmwanden und 

Stroh gedeckten Dachem. In einem von ihnen bereitet ein Teemeister fiir 

einen Gast den Tee. Auch die Uji-Briicke ist ein Symbol fiir den Tee-Weg. 

Der⑯ erlieferung nach lieB Hideyoshi jeden Morgen den Briickenwachter 

Tsuen von dieser Briicke frisches Wasser schopfen und in sein Fushimi 

Schloss zur Teezubereitung bringen. Das Wasser bei der Uji-Briicke 

zahlte zu einem von drei besonders gut schmeckenden Wassem in 

Kyoto. 30 Wie sehr sich der Tee-Weg in der ganzen Bevolkerung ausge-

breitet hatte, zeigt <las Teehaus am Ufer der Sumiyoshi-Bucht (Tafel 1). 

Ein weiteres von Hideyoshi iiber alles geliebte Vergniigen war die 

Falkenjagd.31 Hier sieht man vier Falkner jeweils mit ihrem Falken (Tafel 

5 und 8). Die Zahl Vier deutet auf eine groBe Zahl an Falknem in seinen 

Diensten hin. Aus dem Jahre 1592 sind zweiundzwanzig namentlich 

bekannt. In der Falknerei insgesamt sollen zeitweilig mit allen Gehilfen 

850 Menschen tatig gewesen sein翌 Diedazugehorigen Hundefiihrer 

(inugai) mit Hunden, ein Jagdtreiber (seko, Tafel 8) und ein Vogelfanger 

(esashi) fiir das Lebendfutter der Falken bei der Ausiibung seines 

Gewerbes (Tafel 7 hinter dem torii) fehlen ebenso wenig. Wie hoch <las 

amiisierte, waren <las No-Spiel oder <las uribatake asobi, ,,Melonenfeld-Spiel", bei 

dem sich die Fiirsten als einfache Melonenverkaufer kostilmierten. V gl. Kuwata, 

Tadachika, a. a. 0., S. 164-167 

29 Wabi ist ein Begriff, der <las zentrale Ideal der Tee-Kunst in sich komprimiert. 1st 

etwas im Sinne der wabi-Asthetik gestaltet, zum Beispiel ein Teehaus, weist es 

Merkmale wie Asymmetrie, Unvollkommenheit, Schlichtheit oder Nattirlichkeit 

auf. V gl. Ehmcke, Franziska: Der japanische Tee-Weg. Bewusstseinsschulung und 

Gesamtkunstwerk. Koln: DuMont 1991 

30 Vgl. Kurasawa, Yukihiro, a. a. 0., S. 142f. 

31 Die Falknerei war ausschlieBlich den Lehensfiirsten vorbehalten. 

32 Vgl. Yamana, Takahiro: Takagari [Falkenjagd]. In: Sugiyama, Hiroshi u. a. (Hg): 

Toyotomi Hideyoshi Jiten [Toyotomi Hideyoshi Lexikon]. Tokyo: Shinjinbutsu 

Oraisha 1990, S. 343 
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Ansehen der Falkner bei Hideyoshi war, geht auch aus der Tatsache 

hervor, <las im Jahre 1597 vier Falkner <las Privileg des Zugangs zum 

privaten Palast Okugoden erhielten. 33 

Auch fiir Vergniigungsfahrten auf Fliissen (funa asobi) konnte sich 

Hideyoshi begeistem. Darauf spielt die Darstellung des erwahnten 

luxuriosen Boots ,,Phonixschi仔'an.Der bereits in anderem Zusam-

menhang betrachtete Daigoji ist ebenfalls ein Hinweis auf einen weiteren 

beliebten Zeitvertreib: die Kirschbliitenschau, bei der gedichtet und 

getafelt wurde. In seinem Tempelbezirk fand am 15. Tag des dritten 

Monats 1598, kurz vor Hideyoshis Tod, eine beriihmte Kirschbliitenschau 

statt, zu der er 3000 Frauen geladen hatte (Daigoji no hanami).34 

Outfit 

Bei der Betrachtung des Paravents fallt die farbenfrohe Kleidung ins 

Auge. Die Freude an der Vielfalt der Farben und Muster ist darauf zuriick 

zu fiihren, <lass sich Baumwolltuch in allen sozialen Schichten durchge-

setzt hatte. Baumwolle konnte mittels spezieller Batiktechnik (die so 

genannte tsujigahana-zome-Fa.rbetechnik) leichter gefarbt werden als 

andere Stoffe wie Seide oder Hanf, auBerdem war es auch weniger 

au的 andigals Stickerei-oder Webtechniken. Ein weiteres Kriterium fiir 

die rasche Verbreitung von Baumwollkleidung sind ihre angenehmen 

Trageeigenschaften. Die Kleidung wird hier noch locker getragen und nur 

mit einem schmalen Bindeg血 elgebunden. Erst in der Edo-Zeit wird der 

Gurtel, besonders bei den Frauen, immer breiter und die Kleidung liegt 

33 Vgl. Kuwata, Tadachika, a.a. 0., S. 114 

34 Vgl. Kusudo, Yoshiaki: Daigoji no nazo. Hideyoshi ,,saigo no kaen" ni 
kakusareta rekishi no shinjitsu. Kyoto no tabi [Das Ratsel des Daigoji. Die 
historische Wahrheit, verborgen in Hideyoshis ,,letztem応rschblutenschau-Bankett".
Die Reise nach Kyoto]. Tokyo: Shodensha 2003. Zuvor hatte Hideyoshi mehr als 
700応rschbaumeextra zu diesem Zweck pflanzen lassen. 
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eng am Korper. 

Auf dem Stellschirrn ist unter den vielen Booten auch ein einziges 

Schiff mit einem groBen Segel aus Baumwolltuch abgebildet (Tafel 1), 

das die bis dahin gebrauchlichen Strohsegel (mushiro) abzulosen begann. 

Tuchsegel sind stabiler, schneller sowie bei starkem Wind auch sicherer. 

Der hier den bei Frauen iiberwiegende Mode-Stil koshigawari moy6 

(auch koshiaki moy6), wortlich ,,anderes Muster um die Hiifte", meint ein 

Design, bei dem drei gleich groBe Zonen des Kimono unterschiedlich 

gemustert sind: dieふmel-und Schulterpartie sowie die Saumpartie sind 

gleich, wahrend die Hiiftpartie dazwischen unifarben weiB bleibt bzw. 

eine andere Farbe aufweist. Es kann auch umgekehrt sein, <lass nur die 

Mitte farbig gemustert ist, w珈 enddie obere und untere Partie einfarbig 

sind. 

Auch das neue Streifenmuster (shima moy6) ist damals sehr popular, 

es findet sich bei Manner-wie Frauenkleidung. Ein weiteres haufig 

anzutreffendes Muster ist <las ,,Schildkrotenpanzer Muster" (kikk6 

moy6). 

Auf Tafel 3 sind vier M血nerdargestellt, die zu der Religionsrichtung 

des Shugendo zahlen.35 Zwei der yamabushi tragen hakama-Hosen, die 

mit dem rinp6-mon, ,,Wappen des Rads der Lehre", gemustert sind. ,,Das 

Rad der Lehre zu drehen" bedeutet, die Lehre Buddhas zu verbreiten. 

Dem Maler muss bekannt gewesen sein, dass die Anhanger des Shugendo 

dieses Wappen verwendeten, so <lass er es hier zur eindeutigen Identifi-

zierung dieser vier Personen als Kleidungsmuster einsetzte. 36 Durch diese 

35 Shugendo, wortlich ,,Der Weg, <lurch Ubung magische Krafte zu erlangen", ist 
eine Japan-spezifische synkretistische Religion, die im 7 ./8. Jahrhundert entstand. 
In ihm sind Elemente der Bergverehrung, des Esoterischen Buddhismus und des 
volkstiimlichen Daoismus miteinander verschmolzen. Die Monche und Laienan-
hanger nennt man yamabushi oder shugenja. 

36 V gl. Shinto, Kenshiro: Miru, shiru, tanoshimu kamon no jiten [Lexikon der 
Wappen -Lesen, Wissen, GenieBen]. Tokyo: Nihon Jitsugyo Shuppansha 302005, 
s. 184 
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yamabushi wird auch eine Verbindung zum Daigoji gezogen. Dieser ist 

einer der Haupttempel der esoterischen Shingon-Schule und gleichzeitig 

auch eines der Zentren des Shugendo. 

Auffallig ist iiberdies die haufige Verwendung von Wappen (mon) als 

Stoffinuster in allen sozialen Schichten. Dafur konnte es zwei Griinde 

geben. Entweder hat der Maler die vielfaltigen und. originellen Wappen 

als Inspirationsquelle benutzt oder er wollte damit auf Vasallen der 

Toyotomi anspielen, denn einige Muster sind Variationen der Wappen 

bestimmter Lehensfurstenhauser. Beispielsweise findet sich <las hoshi-

ume-mon (,,Stem-Pflaumenbliiten-Wappen"), <las ein Zweig der 

bedeutenden Maeda-Sippe aus Nanokaichi verwendete. 37 Als Hideyoshis 

Vasall Wakisaka Yasuharu (1554-1626) bei der Belagerung des Miki 

Schlosses (1578-1580) erfolgreich angriff, trug er als Riickenschutz eine 

rote・Stoflbedeckung (horo) mit einem weiBen Muster aus zwei Ketten-

gliedem (wachigai). Dieses Design gefiel Hideyoshi so gut, <lass er ihm 

befahl, es von nun an als sein Wappen zu fuhren (wachigai-mon).38 Das 

sagari-fuji-mon (,,Hangende-Glyzinienbliiten-Wappen") war <las zweite 

Wappen von Kato Yoshiaki (1563-1631).39 Das mitsumori-kikk6-mon 

(,,Wappen aus drei kombinierten, schildkrotenpanzerartigen Rhomben") 

gehorte zum Haus Asai, aus dem Yodogimi stammte. 40 

Viele Manner silid mit Barten geschmiickt. Zu jener Zeit waren sie ein 

Ausdruck von Mannlichkeit. Gegen Mitte des 17. Jahrhunderts 

verschwindet langsam diese Mode.41 

37 Vgl. Suzuki Toru: Kaman de yomitoku Nihon no rekishi [Von Familienwappen 
abgelesene Geschichte Japans]. Tokyo: Gakushu Kenk並sha2003, S. 32. Das 
Wappen der Maeda ist das so genannte umebachi-mon, eine etwas abweichende, 
weitere Variante stilisierter Pflaumenbluten. 

38 Vgl. Suzuki, Toru a. a. 0., S. 270 
39 Vgl. Suzuki, Toru a. a. 0., S. 219 
40 V gl. Suzuki, Toru a. a. 0., S. 136 

41 Auf den ,,Stellschirmen mit Ansichten Edos" (Edo zu byobu), die sich im 
Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan [Staatliches Museum fiir Geschichte und 
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Bei den Frauen sind die Augenbrauen rasiert und nicht nachgemalt, 

Zeichen dafiir, dass sie verheiratet sind. Dies war vom Altertum bis in das 

19. Jahrhundert iiblich. Die kleineren und groBeren Kinder sind ebenfalls 

ohne Augenbrauen dargestellt. Nur ein junges Madchen im heiratsfahigen 

Alter vor einem Shinto-Heiligtum (Tafel 1 Mitte) hat ihre natiirlichen 

Augenbrauen. 

Leben in der Schlossstadt 

Im Jahre 1584 wurde der urspriinglich an anderer Stelle abgehaltene 

Fischmarkt nach Utsubocho und Tenmacho im Stadtteil Senba verlegt. Er 

blieb dort die ganze Toyotomi-Zeit iiber, bis er 1618 emeut an einen 

anderen Ort ausweichen musste. Der Paravent bringt diese Tatsache 

dadurch zum Ausdruck, <lass auf Tafel 1 ein Fischgeschaft mit angeschlos-

senem Fischrestaurant dargestellt ist. Auf Tafel 2 vor der zweiten Briicke 

tragt ein Mann zwei gerade gekaufte Welse (namazu) nach Hause. Diese 

knappen Hinweise des Malers bestatigen die kurze Existenz des Fisch-

marktes an diesem Ort. 

Auf der ersten Briicke iiber den Kanal Higashiyokobori sitzt ein 

Geldwechsler (zenigae) in einer kleinen Hiltte. Hieraus ist ersichtlich, 

dass es sich um die Koraibashi, ,,Korea-Briicke", handelt. Dafilr spricht 

auch das Tor auf der Schlossseite der Briicke als Teil der AuBeren 

Verteidigungsanlage. Die Briicke liegt an der belebtesten Strasse der 

Schlossstadt. Hier beginnen oder enden die grossen伽 erlandstrassen

beispielsweise nach Kyoto oder Kumano. An diesem Knotenpunkt haben 

sich die Geldwechsler angesiedelt, damit die Reisenden die je nach 

Gegend Japans verschiedenen Wahrungen tauschen konnen. Ein Reisender 

Volkskunde] befinden, gibt es verhaltnisrnaBig wenige M細 errnit Barten. V gl. 
Ozawa, Hiromu; Maruyama Nobuhiko: Zusetsu Eda zu byobu wo yomu [Bilder-
klarung. Das Lesen der ,,Stellschirme rnit Ansichten von Edo"]. Tokyo: Kawade 
Shobo Shinsha 1993, S. 50 
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lasst gerade seine Miinzen vom Wechsler wiegen. In Edo, und <las hieB 

in Ostjapan, galt die Goldwahrung (kinsoba), wahrend man im Osaka-

Gebiet, also Westjapan, in Silberwahrung (ginsoba) bezahlte.42 

Auch iiber damalige Kinderspiele gibt der Paravent Auskunft. Auf 

einer der Brucken iiber den Higashiyokobori-Kanal und direkt am 

Briickenaufgang reiten 加 ei Knaben auf einem ,,Bambuspferd" 

(takeuma,TafeI 2). Der Kopf dieser Art von Steckenpferd besteht aus 

geknetetem Ton, ist weiB getiincht und mit Augen und Niistem bemalt. 

Spater wurden wohl auch Haare daran befestigt, hier sind allerdings keine 

zu sehen. Der daran angesetzte Pferdekorper besteht aus einer langen 

Bambusstange, die mit einem Tuch iiberdeckt wird.43 In der Nahe ist ein 

anderes Knabenspiel zu sehen: das Kampfen mit Holzstangen (Tafel 2). 

Die Kinder ahmen den Stangen-Kampf (bojutsu) nach. Bis heute wird als 

Teil der Riten zum Fest des Reispflanzens am 14. Juni am Sumiyoshi-

Schrein von Knaben in altertiimlichen Festkostiimen eine stilisierte 

Vorfiihrung des Stangen-Kampfes (bouchi gassen) dargeboten.44 

Ein haufig auf Genre-Malereien dargestelltes Thema sind Strassen-

kiinstler (daidogei), die an belebten Platzen vielfaltigste musikalische, 

pantomimische oder akrobatische Darbietungen vorfiihren. Auf dem 

Grazer Paravent sieht man nur eine Gruppe von ftinf Musikem. Einer 

schlagt eine Trommel (taiko) und die anderen schlagen mit einem 

Hammerchen Klangbecken (tatakigane). Ein Jungling, der Star der 

Truppe, zeigt seine hohe Kunst, indem er acht einzelne Klangbecken an 

B血demum seinen Hals rasend schnell rotieren lasst und sie dabei mit 

Hammerchen in beiden Handen schlagt, eine Kunstfertigkeit, die ,,Acht 

42 V gl. Pauer, Erich: Zur Geschichte des Gel des sowie des Reichtums in Japan. In: 

Ernst, Angelika; Portner, Peter (Hg.): Die Rolle des Geldes in Japans Gesellschaft, 

Wirtschaft und Politik. Mitteilungen des Instituts fiir Asienkunde 286. Hamburg 
1998, S. 31-54 

43 V gl. Morisada Man屈 [Aufzeichnungenvon Morisada]. Bd 4. Hrsg. von Asakura, 

Haruhiko; Kashikawa Shuichi. Tokyo: Tokyodo Shuppan 1992, S.147f 

44 Vgl. Sumiyoshi Taisha Shamusho (Hg.): Sumiyoshi Taisha. Osaka o. J. 
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Kiangbecken"(hatchogane oder yakaragane) genannt wurde. 

Als letztes Beispiel sei auf die Bedeutung 6sakas als Wirtschafts-

zentmm eingegangen. Darauf weisen viele Schiffe bin, die mit Reisstroh-

sacken beladen sind. Osaka war unter Hideyoshi zur ,,Borse" Japans 

aufgestiegen, die es bis Mitte des 19. Jahrhunderts bleiben sollte. Die 

Entlohnung der Schwertadligen erfolgte nicht in Geld, sondem in Reis, 

<las dann in Geld und Waren umgetauscht werden musste. Daher stromte 

nicht nur Reis aus dem ganzen Land hierher, sondem auch andere Giiter, 

so <lass sich GroBhandler in groBer Zahl ansiedelten. 45 Zu 6sakas 

Aufstieg zum gr⑱ ten Warenumschlagsplatz tmg auch die Tatsache bei, 

<lass die benachbarte Aussenhandelsmetropole Sakai 1596 in einem 

verheerenden Erdbeben total zerstort und danach stattdessen Osaka als 

Hafenstadt noch mehr ausgebaut wurde. Dadurch bekam es jene Bedeutung 

fiir den Handel mit Korea, China, den Philippinen und anderen siidasia-

tischen Landem, die zuvor Sakai besessen hatte. 

Die Toyotomiふ awar zwar kurz, jedoch von enom四 Bedeutungfiir 

die politische, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung Japans. 

Leider wurde durch die Kampfe beim Untergang der Toyotomi in Osaka 

fast alles zerstort: die Schlossanlage, Residenzen der Lehensfiirsten, 

Biirgerhauser bis bin zu anderen Zeugnissen jener Zeit. Umso wertvoller 

ist dieser Paravent, der uns einen Blick in jenes Osaka mit seinem 

vielfaltigen Leben und Treiben erlaubt. Eine ausfiihrliche Darstellung war 

im Rahmen dieses Aufsatzes nicht moglich. Es diirfte aber deutlich 

geworden sein, dass er zur wissenschaftlichen Erforschung von Kunst 

und Kultur der .Agide Hideyoshis, der so genannten Momoyama-Periode, 

einen gewichtigen Beitrag leisten kann. 

45 Vgl. Inoue, Kaoru (Hg.): Osaka no re厄shi[Geschichte Osakas]. Osaka: Sogensha 

1986 
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