
Am　deutschen　Wesen　sollten　auch　die

japanischen　Frauen　genesen

‘Frauenemanzipation’als　Thema　in　deutschsprachigen

　　Romanen　und　Reiseberichten　ifber　Japan　um　1900

Thomas　Pekar

Nach　der　erzwungenen　O血ung　Japans　1853　erschien　in　den　westlichen

Sprachen　eine　Vielzahl　von　Texten，　die　die　Aufgabe　hatten，　dem　Westen

Japan　aus　den　verschiedensten　Perspek廿ven　vorzustellen，　zu　erkl註ren　und

Uberhaupt　naher　zu　bringen．1　Gleichzeitig　wurden　aber　auch　allerlei

imaginare　Vorstellungen　Uber　den　vermeintlich　so　exotisch－fremdartigen

und　geheimnisvollen‘Femen　Osten’verbreitet．　Man　kann　in　Hinsicht　auf

diese　Texte　von　einem　westlichen　Japan－Diskurs　sprechen，　der　von

demjenigen　Diskurs　abzugrenzen　ist，　den　Japaner　und　Japanerinnen

selbst　Uber　ihre　eigene　Kultur血hren－und　der　bekanntlich　nihonron

genannt　wird（vgl．　dazu　u．a．　BEFU　1984　u．　AOKI　1990／1996）．　Dieser

1　Wenn　ich　von　dem‘Westen’　und‘Japan’spreche，　so　allein　aus　sprach6konomischen

　　Gninden；Ich　bin　mir　bewutSt，　datS　es　sich　bei　diesen　Ausdriicken　um　Projektionen　und

　　vielleicht　unzultissigen　Vereinheitlichungen　handelt．
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Am　deutschen　Wesen　sollten　auch　die　japanischen　Frauen　genesen（Thomas　Pekar）

westliche　Japan－Diskurs　ist　mittlerweile　bibliographisch　recht　gut　erfaBt

（vgl．　vor　allem　HADAMITZKY／KOCKS　1990－2000　u．　HIJIYA－

KIRSCHNEREIT　1999）2；gnlndlegende　Arbeiten，　die　ihn　allerdings　zum

Gegenstand　wissenschaftlicher　Analysen　und　Interpretationen　machen

wUrden，　stehen　immer　noch　weitgehend　aus，3

Ein　ganz　wesentliches　Motiv　in　dem　literarisch－kulturellen　Diskurs　Uber

Japan，　sofern　er　sich　nicht　auf　asthetische　Fragen（z．B．　denブαρo厩∫〃ze

betref艶nd）bezog，　war　die　japanische　Frau，　verk6rpert　in　den　westlichen

Phantasien廿ber　die　Geisha．4　Dieseωθ∫’〃chen　Geisha－Vorstellungen

haben　mit　der　Rolle　der　geisha　im　japanischen　Kulturkontext　selbst　kaum

etwas　zu　tun5－‘Geisha’im　westlichen‘kollektiven　Imagin註ren’6　fungiert

eher　als　ein‘umbrella　term’fUr　diffuse　erotisch－exotische　SehnsUchte

westlicher　Manner，　denen　Figuren　wie　Pierre　Lotis　Madame

Chrysanthさme（1887）oder　John　Luther　Longs　und　Giacomo　Puccinis

Madame　Butterfly　Gestalt　gaben7；noch　in　dem　Erfolgsmusical　Miss

2
3
4

5

6

7

Zum　Japan－Diskurs〃07　der　neuzeidichen　O丘hung　Japans　vg1．　KAPITZA　1990，

VgL　aus　literaturwissenschaftlicher　Perspektive　die　Arbeiten　von　SCHUSTER　1977　u．1988；

aus　kulturwissenschaftlicher　Sicht　untersuche　ich　in　einer　in　KUrze　erscheinenden

Monographie　diesen　Diskurs．

【hr　komplementar　zugeordnet　war　die　westiiche　Vorstellung　des　kriegerisch－heldenhaften

Samurai：Geisha　und　Samurai　konstituierten　damit　Japans“dual　image”（MINER　1958：42）．

Zur　geis加im　japanischen　Kulturkontext　vgL　u．a．　die　ethnographische　Studie　von　Liza

Crihfield　Dalby，　die　selbst　eine　traditionelle　geisha・Ausbildung　in　Japan　absolvierte　und　ein

relativ‘emanzipatorisches’Bild　der　geisha　entwirft．　Sie　schreibt：“Although　geisha　can

hardly　be　labeled　f¢minists，　ironically　they　are　among　the　few　Japanese　women　who　have

managed　to　attain　economic　self－sutHciency　and　positions　of　authority　and　infiuence　on　their

own　merits”（DALBY　1983：XIV）；vg1．　zur8θゴ∫加aus　historischer　Sicht　auch　STEIN　1997．

Zu　diesem　Begriff　vg1．　CASTORIADIS　1975／1997，　der　ihn　zum　Grundbegriff　seiner

Gesellschaftstheorie　gemacht　hat：Gesellschaftliche　Bedeutungssysteme　entstehen，

Castoriadis　zufolge，　grunds註tzlich　durch‘imagin註re　Sch6phmgen’．

1898erschien　die　Kurzgeschichte物4α〃le　Bπtte，d？y　des　Amerikaners　John　Luther　Long，

die　von　David　Belasco　1900　dramatisiert　wurde．　Der　italienische　Komponist　Giacomo

Puccini　sah　eine　Auf箇hrung　dieses　StUckes－und　komponierte　daran　anschlietSenCl　seine

weltberUhmte　Operルfadama　ButteJV7y（1904　an　der　Mailander　Skala　uraufgefUhrt）．
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Saigon　von　Andrew　Lloyd　Weber（1989　uraufgefUhrt）darf　man　eine

aktuelle　Version　dieses　gewissermatSen　immer　wiederkehrenden　Geisha－

Schemas　sehen．　Auch　deutschsprachige　Literaten　um　1900，　gr6Btenteils

heute　vergessen，　wie　zB．　Moritz　von　Kaisenberg，　Wolfgang　von

Gersdorff，　Karl　Friedrich　Kurz，　Bernhard　Kellermann　oder　auch　Klabund，

nahmen　dieses　Geisha－Schema　auf．

Aus　kultUrhistorischer　Perspektive　ist　es　signifikant，　da応diese　westlichen

Geisha－Phantasien　in　eben　jenem　geschichtlichen　Zeitpunkt　entstanden，

in　dem　die　Frauenemanzipation　in　den　westlichen　Industrielandern

entscheidend　an　Boden　gewann．8　Dieser　Zusammenhang　von　westlicher

Frauenemanzipation　und　der　Herausbildung　von　Phantasien　Uber　das

fern6stliche　Geishatum，　mit　dem　man　im　Grunde　die　japanischen　Frauen

Uberhaupt　identifizierte，　wurde　von　vielen　Schriftstellern　um　1900　explizit

hergestellt：So　sprach　z．B．　ein　Autor　den　Japanerinnen，　die　er

‘bezaubemde　Evast6chter’nannte，“den　ganzen　weiblichen　Reiz”zu，“den

unsere　sogenannten　emanzipierten　Damen　in　Europa　entbehren”

（COUCERON－AAMOT　1897：38）．　Daβdie　Japanerinnen，　so　von

Kaisenberg，‘Frauen　sein　wollen　und　nichts　anderes　als　liebenswUrdige

Frauen，　geschaffen，　um　den　Mannern　zu　gefallen　und　ihnen

Liebeswifrdigkeiten　zu　erweisen’，　mache‘den　Umgang　mit　ihnen　eben　so

angenehm’（vgl．　KAISENBERG　1899：264）．　Ein　anderer　Autor

kontrastierte　das‘sympathische　Bild　der　japanischen　Fratゴmit　den

‘zerst6rungswUtigen　Suffragettes’（vgl．　SIMON　1913：298）．　Kellermann

verklarte　das　japanische　Teehaus　zu　einem　locus　amoenus，　einem　Ort　der

8　　Beispielhaft　dafUr　se至hier　auf　die　Geschichte　der　Durchsetzung　des　Frauenwahlrechts

　　　ve踊esen：Ab　1900　wurde　es　nach　und　nach　in　den　westlichen　Landern　eingefUhrt：1902

　　　wurde　in　Deutschland　der　Verein　fa’r　Frauensti〃imrecht　gegrdndet－1918　allerdings　erst

　　　wurde　das　Wahlrecht　fUr　Frauen　eingef曲rt；in　England　machte　die　‘Suffragetenbewegung’

　　　in　dieser　Zeit　auf　die　Benachteiligungen　der　Frauen　aufmerksam．
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Wunscherfifllung，　fr・eilich　ausschlietllich　mannlicher　Wttnsche：‘‘Ja，　ich

muB　sagen，　hier　gilt　man　noch　etwas．　Hier　ist　man　von　einer

Aufmerksamkeit　umgeben　wie　ein　FUrst　in　den　M註rchen”

（KELLERMANN　1912／1920：77）．9

Im　Gegensatz　zu　diesem　von　der　Vorstellung　der‘Geisha’beherrschten

westlich－mannlichen　Blick　auf　die　japanische　Frau　interessierten　sich　die

wenigen　westlichen　Frauen，　die　in　der　damaligen　Zeit　Uber　Japan

schrieben，　durchaus　fUr　Fragen　der　lapanischen　Frauenemanzipation：So

meinte　zB．　eine　Autorin，　datS　die　Offnung　Japans，　nachdem　sie　zuerst　das

‘mannliche　Element’erfaβt　habe，　sich　nun　auch　auf　die　Frauenwelt

ausdehnen　mUsse，“um　sie　mehr　und　mehr　von　der　Rolle

widerstandsloser　Untew廿rfigkeit　zu　befreien，　zu　der　sie　die　alte

Anschauung　verdammte”（EGGERT　1900：709）．　Die　Frage　nach　der

Emanzipation　der　japanischen　Frau　bedeutete　im　Selbstverstandnis

westlicher　Autorinnen　vor　allem　die　Kritik　an　der　Institution　der　Ehe　in

ihrer　japanischen　Ausgestaltung：Hier　wurde　kritisiert，　datS　die　Ehen

durch　Vermittlung　zustande　kamen，　also　keine‘Liebesheiraten’waren．

Dies．wurde　als　ein　weibliches　Problem　angesehen，　da　die　japanischen

M註nner　die　M6glichkeit　hatten，　sich　auBerhalb　der　Ehe　zu　verlieben．

Auch　sah　man　in　diesem　Fehlen　der　Liebesbasis　den　Grund　fUr　die　hohen

Scheidungsraten：Tunas　hielt　z．B．　die　Scheidung　in　Japan　sogar　f〔ir　das

“landl註u且ge　Ende　der　Heirat”（rUNAS　1911：91）．　Weiter　wurde　kritisch

angemerkt，　daβTreue　nur　von　der　japanischen　Ehefrau，　nicht　vom

Ehemann　erwartet　wurde，　ja　datS　es　eine　Vielzahl　von　gleichsam　in　Japan

9　Wie　aktuell　dieses　Thema　westliche　Frauenemanzipation　vs．6stliche　Frauenliebe　immer

　　noch　ist，　zeigt　der　jUngst　erschienene　Roman　Platijform（2001／2002）des　Franzosen　Michel

　　Houellebecq，　in　dem　die　Vermarktung　thailtindischer（Sex－）Ferienclubs　zur　Heilung　der

　　westeuropljischen　Liebestristesse　empfohlen　Wird．
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‘sitJtlich－sozia1’anerkannten　M6glichkeiten　fUr　den　japanischen　Mann　gab，

sich　au億erhalb　der　Ehe　zu　vergniigen，　sei　es，　daβer　sich　eine　Nebenfrau

（mekake）lo　zulegte，　sei　es，　da信er　sich　mit　Geishas　oder　Prostituierten

einlietS．　Auch　wurde　beanstandet，　datS　es　fiir　den　japanischen　Mann　ein

Leichtes　war，　sich　von　seiner　Frau　scheiden　zu　lassen，　fUr　die　japanische

Frau　hingegen　nahezu　unm6glich．

In　diesem　Aufsatz　m6chte　ich　nun　auf　vier　deutschsprachige　literarische

Thematisierungen　aus　diesem　Zeitraum　um　1900　von　japanischen　Frauen－

Emanzipationsfragen　ausfiihrlicher　eingehen．

Als　eine　nahezu　unbekannte　Pionierin　des　deutschsprachigen　Japan－

Diskurses　ist　Caroline　Wilhelmine　Emma　Brauns（18361905）anzusehen，

die　sich，　eigenen　Aussagen　nach，　wahrscheinlich　in　den　80er　Jahre　des　19．

Jahrhunderts　mehrere　Jahre　in　Japan　aufhielt（vgl．　BRAUNS　1889：0．S．）．

Neben　einer　Sammlung　japanischer　Marchen　ver6ffentlichte　sie　den

zweibtindigen　Japan－Roman　Die　1＞ddel　der　Benten（1884）．In　diesem

Roman　nahm　sie　zu　dem　fundamentalen　Konflikt　der　japanischen

Gesellschaft　in　der　Meiji・Zeit　zwischen　den　Traditionalisten　und

Reformkrtiften　Stellung－und　dies　anhand　der　Problematik　der

Frauenemanzipation．　Der　Roman　setzt　mit　einer　kurzen　Vorgeschichte

ein，　in　der　eine　vom　Sh6gun　verstotSene　Nebenfrau　ihren　einzigen　BesitZ，

eine　wertvolle　goldene　Haarnadel，　der　Schicksals－G6ttin　Benten　opfert．

10　Vg1．　z．B．：“Das　Faktum　der　Polygamie　stellt　allein　schon　das　sittliche　Element　der

　　　japanischen　Ehe　auf　eine　tiefe　StUfe，　denn　dadurch，　dass　die　Frau　das　Herz　ihres　Mannes

　　　nicht　ungetheilt　besitzen　darf，　und　dass　jener　seine　eheliche　Zuneigung　auf　mehrere

　　　Individuen　zersp置ittert，　geht　der　Charakter　der　innigen　ungetheilten，　sich　auf　alle

　　　Lebensverhaltnisse　erstreckenden　Gemeinschaft　verloren，　welcher　die　monogamische　Ehe

　　　Uber　die　Sinnlichkeit　erhebt　und　zu　elner　wahrhaft　sitt駈chen　Lebensvereinigung　stempelt”

　　　（GEBAUER　187〔》1880：84）．1883　wurde　in　Japan　die　Einehe　gesetzlich　festgeschrieben（vg1．

　　　STEIN　1997：468）．
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Der　Sohn　dieser　Nebenfrau，　Imari，　wird　ein　Uberzeugter　Traditionalist

und　Anhanger　der　altjapanischen　Partei，　die　alle　Fremden　hatSt．　Imari　wird

m註chtig，　gelangt　ins　Ministerium，　kauft　eines　Tages　die　von　seiner　Mutter

geopferte　Nadel　vom　Tempel　der　G6ttin　Benten　zunick　und　schenkt　sie

seiner　Tochter　Uta，　der　auf　traditionelle　Weise　ein　Ehemann

vorherbestimmt　ist，　der　aber　stirbt，　bevor　es　zur　Heirat　kommt．　Uta　lebt

daraufhin　in　ihrem　Elternhaus　zunachst　sehr　zurUckgezogen　und　geht

dann　nach　Hongkong，　wo　sie　bei　einem　Chinesen，　ihrem　ehemaligen

Lehrer，　lebt，　der　sie　spater　adoptiert．　Imaris　Gegenspieler　ist　der　junge

Minister　Magutschi，　der　lange　in　Europa　war　und　nun，　fremdenfreundlich

und　erfttllt　von　den　auslandischen　Sitten　und　Gewohnheiten，　nach　Japan

zurtickgekehrt　ist．　Magutschis　Bruch　mit　der　japanischen　Tradition　zeigt

sich　vor　allem　darin，　da偲er　das　europtiische　Liebes－ldeal　der

Einzigartigkeit　Ubernommen　hat：Er　wUnscht“keine　einzige　Nebenfrau

（＿）；er　liebt　ganz　allein　seine　sch6ne　Gemahlin”（BRAUNS　1884：197）．

Doch　seine　Frau　Riyu　ist　mit　dieser　europaischen　Eheauffassung　ihres

Mannes　gar　nicht　einverstanden：Sie　wi11　dagegen　Nebenfねuen　haben，

mit　denen　sie　sich　unterhalten　kann－und　sie　will　z．B．　auch　nicht

zusammen　mit　ihrem　Mann　essen，　weil　dieses　gegen　die　Tradition

versto億e（vgl．　BRAUNS　1884：1195）．　Imari　fUhrt　dann　eine　Intrige　gegen

den　ihm　verhassten‘Neuerer’Magutschi　durch：Als　dieser　einige　Wochen

verreisen　mu応，　befiehlt　er　seinem　Diener，　sich　mit　der　Frau　Magutschis，

die　damit　einverstanden　ist，　an　einem　geheimen　Ort　in　den　Bergen　von

Hakone　zu　verstecken．　Magutschi　kehrt　von　seiner　Reise　zurUck　und

sucht　seine　Frau，　auch　bei　lmari，　ohne　noch　zu　wissen，　datS　dieser　Schuld

an　ihrem　Verschwinden　hat．　Zwischen　beiden　kommt　es　zu　einem

Streitgesprach，　in　dem　Magutschi　auf　dem　europtiischen　Liebesideal　der

Einzigartigkeit　beharrt：“lch　wUnsche　eben　in　meinem　Hause　diese

hergebrachte　Sitte　zu　modificiren　und　meiner　Frau，　welche　die　einzige
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Genossin　meines　Lebens　sein　sollte，　die　Stellung　zu　geben，　welche

stimmtliche　Frauen　der　civilisirten　Welt　beanspruchen　und　erhalten．”u

Imari　entgegnet　ihm：“Ihre　Sucht，　europaische　Sitten　nachzuahmen，　hat

sie　also　in　Ihrem　eigenen　Hause　Schhfbruch　erleiden　lassen”（BRAUNS

1884：1244）．Magutschi　will　seine　Frau　suchen，　doch　er　weitS　nicht　wo，　bis

ihm　eine　geheimnisvolle　weibliche　Stimme　sagt，　datS　sie　sich　im　Hakone－

Gebirge　befinde．　Magutschi　eilt　dorthin，　findet　sie，　erschlagt　den　Diener

Imaris　und　gibt　seiner　Frau　die‘Freiheit’zur廿ck，　d．h．　trennt　sich　von　ihr．

Magutschi　ist　nach　diesem　Skandal　gesellschaftlich　desavouiert．　Er　muβ

ein　neues　Leben　beginnen　und　wird　Gouverneur　auf　dem　entlegenen

Yesso（Hokkaido）．　Es　zeigt　sich　nun，　daβImaris　Tochter　Uta　die　Intrige

ihres　Vaters　kennt；Uta　sympathisiert　heimlich　mit　Magutschi，“der　seiner

Frau　eine　ganz　andere　Stellung，　als　bei　uns　Ublich，　zu　geben　bemUht　war”

und　teilt　seine　Meinung，“datS　die　Frauen　in　Japan　rechtlos　und　schutZlos

durch　das　Leben　gehen　mtitSten”（BRAUNS　1884：II　1310．Sie　ist　es　dann

auch，　die　ihm　heimlich，　den　Aufenthaltsort　seiner　Frau　verrat，　ja　sie　opfert

sogar　die　Nadel　erneut　der　G6ttin　Benten，“mit　der　einzigen　Bitte，　Herrn

Magutschi　seine　Gattin　finden　und　ihn　glUcklich　werden　zu　lassen”

（BRAUNS　1884：II　139）．Zwischen　Magutschi　und　Uta　kommt　es　zu　einer

Ann註herung：Magutschi　kauft　die　Nadel　vom　Tempel　zurUck，　schenkt　sie

Uta－und　heiratet　sie．　Er　wird　japanischer　Gesandter　in　Rom；beide　reisen

gl琶cklich　am　Ende　des　Romans　nach　Italien，　wahrend　lmari　machtlos　und

krank　zurtickbleibt．

11　Hier　wird　deutlich，　da∬der　Konflikt　um　seine　Frau　derjenige　zwischen　westlicher

　　　Zivilisation　und　japanischer　Tradition　ist：Magutschis　Beziehung　zu　seiner　Frau　soll

　　　beispielhaft　sein，　wie　die　Erzahlerin　hervorhob：“Sein　ganzes　Hauswesen［sollte】im

　　　Einklange　mit　den　Anf6rderungen　der　modernen　Civilisation　gemodelt　werden．　Hierdurch

　　　ho廷te　er　seinem　Volke　ein　festes，　thatstichliches　Beispiel　zu　geben；er　hQffte　Nachahmer　zu

　　　finden　und　dadurch　eine　wahre　Civilisation　auf　einem　bis　jetzt　noch　nicht　angestrebten

　　　Wege　zu　begrUnden．　Eide　Hoffnung，　eitles　BemUhen！”（BRAUNS　1884：II　47）．
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In　ihrem　Schlu偲satz　hob　Brauns　noch　einmal　die　beiden　Standpunkte

hervor，　um　die　es　in　ihrem　Roman　geht　und　nahm　auch　eindeutig　dazu

Stellung：

“Noch　immer　giebt　es　im　japanischen　Reiche　Manner　gleich　Herrn

Imari　in　Menge。　Zu　hoffen　ist　jedoch，　datS　es　einer　neuen　Generation

denkender　Patrioten　gleich　Herrn　Magutschi，　gelingen　wird，　in　ihrem

Vaterlande　wahre　Civilisation　zu　verbreiten　und　deren　Panier　zum

Segen　des　ganzen　Volkes　siegreich　auf乞upflanzen”（BRAUNS　1884：II

231）．

Brauns　Roman　ist　aus　dreierlei　GrUnden　ein　wichtiges　Dokument　des

deutschsprachigen　Japan－Diskurses：Zum　einen　tiutSerte　sie　sich

sachkundig，　detail丘eudig　und　relativ　vorurteilslos，　aber　auch　kritisch　Uber

Japan．　Zum　zweiten　war　ihr　Blick　auf　die　japanische　Frau　kein

erotisierend－exotisierender，　sondern　sie　sah　in　ihr　eine　m691iche

Mitstreiterin　in　einer　universellen　emanzipatorischen　Bewegung．121m

Roman　selbst　erscheint　allerdings　diese　Problematik　um　die　Stellung　der

Frau　als　eine　zivilisatorische　Frage，　als　eine　Frage　des　Einflusses

westlicher　Vorstellungen　auf　Japan．　Hierin　kann　man　einerseits　eine　Art

missionarischen　Eifer　und　die　Uberbewertung　der　eigenen　westlichen

Kultur　erkennen，　andererseits　aber　auch　ein　engagiertes　Propagieren

gesellschaftlicher　Ver註nderungen　und　Neuerungen．　Damit　ware　dieser

Roman　drittens　eines　der　wenigen　Zeugnisse，　in　dem　nicht　ein

12　Uta　ist　die　Verk6rperung　einer　solchen‘emanzipierten’Frau；Sie　ist　lebhaft，　folgt　ihrem

　　　eigenen　Willen，　lehnt　sich　gegen　ihren　Vater　auf　und　bricht　mit　der　frauenfeindlichen

　　　Einrichtung　der‘Nebenfピau’．　Allerdings　geht　ihre　Emanzipation‘nur’so　weit，　daB　sie　den

　　　‘richtigen’　一　d．h．　ihr　einen　Freiraum　gewtihrenden－Mann　heiratet．
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antiquiertes，　vormodernes　Japan　idealisiert　wurde，　sondern　vielmehr

Reformen－wenn　vielleicht　auch　als　bloBe　Durchsetzung　westlicher

Konzepte－empf6hlen　wurden．

Der　Roman　endet　offen：Der　Traditionalist　Imari　ist　machtlos；der

Reformer　Magutschi　auf　dem　Weg　nach　Europa　zurtick：Er　sei“zu

sttirmisch　in　seinem　Streben　nach　europaischen　Neuerungen”（BRAUNS

1884：II　212）gewesen．

Diese　Frage　nach　der　Frauenemanzipation，　allerdings　nicht　so　sehr　als

innerjapanischer　Konflikt　wie　bei　Brauns，　sondern　als　interkultureller

Konflikt，　der　die　Problematik　der　Kompatibilitat　des　japanischen　und

deutschen　Lebensstils　betraf，　stellte　Carl　Tanera，　einer　der　wenigen

mannlichen　Autoren，　die　sich　dieses　Themas　annahmen，　in　den

Mittelpunkt　seines　Romans　Frau　Izuna（1904）．　Die　Titelheldin　ist　Julie，

eine　junge　Berlinerin，　die　sich　in　den　Japaner　Izuna，　der　in　Berlin　Medizin

studiert，　verliebt　und　ihn　heiratet．　Ihre　Liebe　gewinnt　er　bei　einer

Tischgesellschaft，　w盗hrend　der　man　Uber　die　Stellung　der　Japanerin

diskutiert：Ein　gerade　aus　Japan　zurUckgekommener　Reisender，　der　den

zeitgendssischen‘negativen’Japan－Diskurs　in　aller　Breite　entfaltet－so

seien　vor　allem‘Falschheit’gepaart　mit‘Hochnasigkeit’die

hervorstechendsten　Merkmale　des‘Japaners’（vgl．　TANERA　1904：7）13－，

stellt　auch　die　Behauptung　auf，‘‘datS　die　Japanerin　den　de」fsten　Standpunkt

von　fast　allen　Frauen　der　Erde”einnehme；sie　seien　nicht　mehr　als

“fUgsame，　immer　gehorchende　Puppen（．．．），welche　niemals　einen

eigenen　Willen　bekunden”（rANERA　1904：27　und　39）wtirden．　Izuna　wird

aufgefordert，　dazu　Stellung　zu　nehmen，　und　gibt　daraufhin　das

13　1m　Grunde　bildet　diese　Vorstellung　der’Falschheit’den　eigentlichen　Kern　des　ganzen

　　Romans，　denn　in　Deutschland　verhtilt　sich　lzuna　vollkommen　anders　als　dann　in　Japan．
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tiberraschende‘Bekenntnis’ab，　daβdieser　Vortrag　des　Reisenden　ihm

“die　Augen　tiber　die（．．．）unwUrdigen　Verh吾ltnisse”seiner“eigenen

Heimat　ge6ffnet”（rANERA　1904：47）habe．　Und　er　fUgt　selbstanklagend

hinzu：

“Es　ist　alles　wahr，　was　sie　sagten．　Wir　haben　das　Edle　und　Gute，　was

in　den　Frauen　liegt，　noch　nicht　erkannt．　Wir　haben　sie　erniedrigt　und

geknechtet．　Ich　war　mir　dessen　noch　nicht　bewu応t，　bis　Ihre

Vergleiche　mit　deutschen　Frauen　mir　erst　den　Unterschied　klar

machten（＿）．Jetzt　weitS　ich，　warum　ich　mich　hier　so　unendlich　wohl

血hle．　Weil　ich　mit　Frauen　umgehen　kann，　die　nicht　nur　sanft，　zart

und　liebensw廿rdig　wie　meine　Landsmanninnen，　sondem　noch　dazu

geistig　hochstehend，　edel，　gut　und　so　gebildet　sind，　daB　ein　Mann

M廿he　hat，　mit　ihnen　gleichen　Schritt　zu　halten．　Diese　Lehre　werde

ich　nicht　vergessen．　Ich　will　wie　ein　Prophet　in　meinem　Vaterlande

verkUnden，　immer　Ihrer，　meine　Damen，　gedenken，　und　wenn　es　mir

gelingt，　das　Los　meiner　Landsmanninnen　etwas　zu　erleichtern　und

sie　zu　erheben，　so　haben　Sie　dazu　den　Keim　gelegt（＿）”（TANERA

1904：47D

Diese　sch6ne　Rede　wirkt　auf　Julie　liebesaus16send－und　sie　beschlieBt，

Izuna　zu　heiraten，　nicht　zuletzt，　um　ihm　bei　seinem‘prophetischen’

Vorhaben　zu　helfen．i‘　lzuna　und　Julie　fahren　dann　nach　Japan，　doch　schon

wtihrend　der　Rtickfahrt　beginnt　Izuna　sich　von　einem　aufmerksamen，

zuvorkommenden，　verliebten‘Flitterw6chner’in　einen　chauvinistischen，

14　Aus　einer　ironischen　Perspektive　wird　dieses　Projekt　so　beschrieben：“Es　wtire　eigentlich

　　gar　nicht　schlecht，　den　eingebildeten，　verw6hnten　japanischen　Herren　die　HOIIe　etwas　heitS

　　zu　machen，　indem　man　durch　das　Beispiel　unserer　Lebensweise　ihre　niedlichen，　aber　etwas

　　damlichen　PUppchen　rebe旺isch　machte”CrANERA　1904：58）．　Ftir　Julie　selbst　handelt　es

　　sich　jedoch　um　eine“grotSe，　philantropische　Aufgabe”（TANERA　1904：73）．
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frauenverachtenden　Japaner　zu　verwandeln，　der　von　der‘Ref6rmidee’，　fur

die　Rechte　der　japanischen　Frauen　einzutreten，　nicht　mehr　viel　wissen

will．　Der　Autor　kommentiert　dies　mit　den　Worten：“Je　naher　ein　Japaner

bei　der　RUckreise　seiner　Heimat　kommt，　desto　mehr　wird　er　wieder

echter　Japaner”（TANERA　1904：173D．In　Japan　dann　versucht　Izuna　seine

Frau　radikal　zu‘japanisieren’，　d．h．　er　zwingt　sie，　ausschlie億lich　den

物zoηo　zu　tragen，　latSt　die　Wohnung　im　japanischen　Stil　einrichten，

unterbindet　ihren　Kontakt　zu　anderen　Europtiern　und　nimmt　in　der

Kommunikation　mit三hr　nach　und　nach　als‘japanisch’bezeichnete　Ztige

an，　d。h．　weist　ihr　eine　untergeordnete　Stellung　zu，　beteiligt　sie　nicht　an

Entscheidungen　etc．　Am　schlimmsten　fUr　Julie，　nun　Frau　Izuna，　ist　es

aber，　dafS　ihr　Mann　schlietSlich　auch　ganz　unbefangen　Geishas　auf§ucht，　ja

sie　angetrunken　nach　einem　seinem　Geisha－Abende　zum　Beischlaf　zwingt

（vgl．　TANERA　1904：384」旺）．　Dies　alles　bringt　Julie　schlietSlich　dazu，　sich

wahrend　einer　Bootsfahrt　in　einen　rei億enden　Fluβzu　shirzen，　um　sich

umzubringen．　Ihr　Mann　rettet　sie　aber　unter　Einsatz　seines　eigenen

Lebens．　Diese　bestandene　Liebesprobe　ltitSt　sie　ihre　Situation　neu

Uberdenken－und　schlieBlich　besteht　das　gl廿ckliche　Ende　des　Romans

darin，　daβbeide　nach　Berlin　zurUckkehren，　da　Izuna　sich　dort　erfblgreich

um　eine　Stelle　bemUhen　hat　k6nnen．　Das　Fazit　lautet，　wenig　erhebend，

aus　Julies　Munde：

‘“carum　ratet　allen　Euren　Bekannten，　die　mit　Japanern　verkehren，

daB　sie　nicht　von　deren　im　Ausland　gezeigten　LiebenswUrdigkeit

bestechen　lassen，　und　nie　einen　Japaner　heiraten．　Jede　Ehe　einer

Deutschen　halte　ich－trotzdem　meine　Ehe　mit　Izuna　so　vorzUglich

ausgegangen　ist－als　ein　unvermeidliches　UnglUck　fUr　unsere

Landsmannin”’（TANERA　1904：478）．15
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Taneras　kaum　vorhandene　Kenntnisse　der　japanischen　Verhaltnisse

bedingen　die　etwas　dUnne　Grundlage　seines　Romans，　der　praktisch　auf

einem　einzigen　Topos，　namlich　dem　von　der　japanischen　Falschheit　und

Maskenhaftigkeit，　beruht，　der　sich　darin　manifestiert，　da偲Izunas

westliche‘Frauenfreundlichkeit’nur　die　Maske　seines　orientalisch－

despotistischen　Kerns　ist，　der　sich　vor　allem　in　der　Beziehung　zu　seiner

Frau　enthtillt．　Auch　bedingt　die　blinde　Verherrlichung　der　deutschen

Verhtiltnisse　in　Hinsicht　auf　die　Stellung　und　das　Ansehen　der　Frauen　nur

einen　krassen　Schwarz－WeiB－Schematismus，　der　ungeeignet　ist，

irgendeinen　Eindruck　von　der　Komplexitat　der　japanischen　SitUation　den

westlichen　Lesern　und　Leserinnen　zu　vermitteln；immerhin　hatte　ja

Brauns　Roman　wenigstens　deutlich　gemacht，　da応es　in　Japan

verschiedene　miteinander　streitende　r　ichtUngen　gab，　wtihrend　bei　Tanera

Japan　nur　als　ein　monolithischer　KolotS　orientalischer　Despotie　auftrat．

Diese　vollkommene　Uberschtitzung　der　eigenen　Verhaltnisse　in

Deutschland　und　die　ebensosehr　vollkommene　Verdammung　der

japanischen　Einrichtungen　ist　auch　in　Katharina　Zitelmanns　Roman　Ein

AdoPtivleind．1）ie　Geschichte　eines／dpaners（1916）zu　finden，　der　das

japanische　Ehe　und　Adoptionssystem　zum　Ausgangspunkt　der　Handlung

nahm：Saburo，　der　Protagonist，　entstammt　einer　verarmten

Samuraifamilie　und　wird　gleich　zweimal　adoptiert，　bevor　er　zwischen　den

Mtihlsteinen　der　traditionellen　Ostlichen　und　der　modernen　westlichen

Welt　zerrieben　wird．　Manifest　wird　seine　Unfahigkeit，　diese　beiden

Welten　miteinander　verbinden　zu　k6nnen，　darin，　datl　er，　obwohl　er　in

15　Ahnlich　schreibt　Lina　Boegli　nach　einem　zweijahrigen　Japan，Aufenthalt：“Nun　bin　ich　aber

　　die　allerletzte，　die　einem　deutschen　Mtidchen　anraten　wurde，　einen　Japaner　zu　heiraten，　Im

　　Gegentei1，　mit　Flammenschrift　m6chte　ich　es　schreiben：Europ註ische　Madchen，　heiratet

　　nichtJapaner　（BOEGLI　1915：185）．
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Japan　schon　verheiratet　ist，　sich　in　Deutschland，　wo　er　sich　zum　StUdium

aufhalt，　mit　einer　deutschen　Pfarrerstocher　verlobt，　die　von　seiner

japanischen　Frau　nichts　weitS．　Eine‘L6sung’dieser　Situation　ergibt　sich

dadurch，　daS　Saburo　dann　im　russisch－japanischen　Krieg　fallt－und　eine

trauernde　WitWe　und　eine　ebensosehr　trauernde　Verlobte　hinterl護tlt，　die

beide　aber　voneinander　nichts　wissen．　Saburos　dilemmatische　und　nur

durch　den　Tod　zu　16sende　Situation　hat　sich　aus　seiner　Bewunderung　fUr

die　Stellung　der　westlichen　bzw．　deutschen　Frau　ergeben，　welche　die

Autorin　recht　glorifizierend　darstellte．　Als　Kind　schon　hat　das　einsame

‘Adoptivkind’Saburo　zufallig　die　Bekanntschaft　mit　einer　deutschen

Missionarsfamilie　geschlossen　und　ist　dort　insbesondere　von　der

gleichberechtigten　Stellung　der　Ehefrau　beeindruckt　gewesen：“Hier

durfte　die　Frau　neben　dem　Manne　sitzen；sie　atS　nicht　nach　ihm，　was　er

Ubrig　he∬．　Auch　verkehrte　sie　mit　dem　Gatten　als　sei　sie　seinesgleichen”

（ZITELMANN　1916：52）．

Dieses‘Emanzipationsthema’－bei　dem　die　Autorin　freilich　behauptete，

daβdie　Gleichberechtigung　der　Frauen　Anfang　des　20．　Jahrhunderts　in

Deutschland　bereits　erreicht　gewesen　sei－durchzieht　den　gesamten

Roman．　Kontrastiv　dazu　wimmelt　es　in　ihm　nur　so　von　frustrierten

japanischen　Frauen，　die　entweder，　weil　sie　ihrem　Ehemann　keinen　Sohn

geb註ren　k6nnen，　sich　vollkommen　unterwUrfig　verhalten，　sich　zu　Hause

langweilen　oder　vergeblich　aufbegehren：Erst　die　Begegnung　mit　dem

deutschen（Frauen－）Wesen　erwecke　in　Japanerinnen　so“etwas　wie　eine

eigene　Pers6nlichkeit”（ZITELMANN　1916：66）－und　damit　verbunden　die

Fahigkeit　zur　Liebe，　die　traditionellerweise　in　Japan　als　der‘schlechteste

G川nd’fifr　eine　Heirat　angesehen　werde　（vgl．　ZITELMANN　1916：107）．

Helene　von　Mtihlaus　Roman　Die．Abenteuer　der／OPaneri’n　Kotilee（1918）

一203一
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stand　in　einem　dreifachen　Zeitkontext：Zum　einen　griff　er　das　bekannte

Thema　der　japanischen　Frauenemanzipation　auf，　zum　anderen

thematisierte　er　als　Hintergrund　die　kriegerischen　Verwicklungen

zwischen　Deutschland　und　Japan　im　Ersten　Weltkrieg　in　Hinsicht　auf　die

deutschen　Sifdsee－Kolonien，　und　zum　dritten　warb　er，　da　er　mit　Ende　des

Weltkriegs　erschien，　um　Sympathien鉗r　den　ehemaligen　Kriegsgegner

Japan．

Die　Hauptfigur　dieses　Romans，　Kolilee，　die　Tochter　eines　hohen　Beamten

in　Tokyo，　fallt　zunachst　durch　ihre　die　Grenzen　der　ttblichen　japanischen

Frauenerziehung　Uberschreitende　Bildung　auf：Sie　liest　n註mlich　so　viele

westliche　bzw．　deutsche　BUcher，　daB　sie　schlie猛lich“eine　deutsche　Frau

sein”（MUHLAU　1918：13）m6chte；sie　sehnt　sich“nach　Arbeit，　nach

einem　Beruf，　nach　einer　Tatigkeit，　wie　sie　die　Frauen　drUben　in　den

europaischen　tandern　ausUben”（MUHIAU　1918：29）．So‘gebildet’，　ist　es

Kolilee　unm6glich，　den　ihr　von　der　Familie　vorgesehenen　Mann　zu

heiraten；durch　die　Verbindungen　ihres　Vaters　zur　japanischen　Regierung

erh註lt　sie　dann　den　zwar　etwas　ungew6hnlichen，　aber　ganz　und　gar

emanzipatorischen‘Beruf’einer　Spionini6：Getarnt　als　einfache

Haushaltsgehilfin　wird　sie　in　die　deutschen　Stidsee－Kolonien　geschickt，

um　dort　auszukundschaften，　wie　die　Deutschen　ihre　Herrschaft　weiter

ausbauen　wollen，　was　ftir　VerteidigungsmatSnahmen　gegen　eventuelle

japanische　Angrfie　bestehen　etc．’7

16　Dieser　Zusammenhang　von　Emanzipation岨d　Spionagetatigkeit　wird　im　Roman　von　einem

　　japanischen　Admiral　ausdrUcklich　hergestellt，　wenn　er　es　bedauert，　da偲es　in　Japan‘keine

　　Frauen’gtibe，“die　man　zu　wirklich　ernsten　Missionen　venwenden　k6nnte，　Ein　einziges

　　kluges，　vorsichtiges　und　gewandtes　Frauenzimmer　k6nnte　fertigbringen，　was　ein　ganzes

　　Heer　von　ewig　bewachten　m謹nnlichen　Spionen　nicht　zustande　brtichte”（MUHLAU　1918：

　　40f），
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Kolilee　gelangt　nach　einer　abenteuerlichen　Reise　in　die　Stadt　Rabaul　auf

Neu－Pommern（heute　Neubritannien　und　zu　Papua－Neuguinea　geh6rend），

wo　sie　bei　einem　deutschen　Pflanzer　Arbeit且ndet，　der　sich　gleich　in　sie

verliebt．　Sie　erwidert　seine　Liebe，　aber　spioniert　ihn　gleichzeitig　auch

heimlich　ausl8，　indem　sie　verschiedene　Aufzeichnungen，　die　er　sich　Uber

die　deutsche　SUdsee－Kolonie　macht，　kopiert　oder　Gesprache　zwischen

箇hrenden　Kolonialof丘zieren　in　seinem　Haus　belauscht．　Dieser　Pflanzer

entdeckt　schlieβlich　Kolilees　Spionage－Tatigkeit－und　erschieβt　sich　aus

lauter　Verzweiflung　darUber，　daB　sie　ihn　derartig　hintergangen　hat．

Kolilee　wird　daraufhin　schwer　krank　und　er飴hrt，　da億in　Europa　der　Erste

Weltkrieg　ausgebrochen　sei．　Australische，　spater　britische　Schiffe

tauchen　auf；Japan　ist　nun，　da　es　mit　England　verbUndet　ist，　Deutschlands

Feind．　Britische　Truppen　besetzen　die　Insel19－und　Kolilee　rudert　am　Ende

des　Romans　aufs　Meer　hinaus，　um　sich　dort　auch　selbst　zu　t6ten．

Wenn　auch　Helene　von　Mtthlau　in　ihrem　vielschichtigen　Roman　fUr　einen

nicht　rassistischen　und　nicht　diskriminierenden　Umgang　mit　Japan

pladierte，　was　kurz　nach　dem　Ersten　Weltkrieg，　als　sich　zudem　noch

deutsche　Kriegsgefangene　in　Japan　befanden，　keineswegs

17

18

19

So　aberwitzig　dieser　plot　erscheint，　so　sehr　ist　er　durch　die　llistorischen　Tatsachen

legitimiert；Um　die　Jahrhundertwende　gingen　viele　Japanerinnen　ins　Ausland，　von　denen

“zum　erheblichen　TeH　angenommen　werden【kann】，　da6　sie　der　Prostitution　zu　dienen

bestimmt　sind”（SCHULTZE　1918：36）．　Viele　dieser　im　Ausland　arbeitenden　lapanischen

Prostituierten　waren　gleichzeitig　Spioninnen；So　waren　z．Bjm　russischjapanischen　Krieg

“japanische　Freudenmtidchen　und　Geischas　bis　hinter　die　russische　Front　tatig，　und（＿）die

nlssischen　Ofiziere【haben】in　japanischen　Bordellen　nicht　nur　ungeheure　Geldsummen，

sondern　auch　wichtige　Geheimnisse　verloren（，．．）”（SCHUI∫rZE　1918：39）．

Es　heitSt　im　Roman，　datS　sie　die“doppe玉te　Qual　einer　verzweifelten　Liebe　und　der

aufgezwungenen　Heuchelei”（MUHLAU　1918；324）tragen　mUsse．

Dies　entspricht　den　historischen　Tatsachen：Nach　kurzem　bewaffneten　Widerstand　ergaben

sich　schon　1914　die　wenigen　deutschen　Soldaten　auf　Neu－Pommern　britischen　Truppen．

Die　deutsche　Sudsee・Kolonie　wurde　von　den　Englllndern，　Australiern　und　Japanern

Ubemommen．
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selbstVerstandlich　war，　und　auBerdem　Fragen　der　Frauenemanzipation

aufgriff，　so　blieb　sie　doch　chauvinistischen　Denkmustern　verhaftet，　denn

Frauen－Emanzipation　bedeutete　bei　ihr　im　Grunde‘deutsch’zu　werden，

d．h．　alle　Tragik　des　Romans　resultierte　aus　der　unvollkommenen

Verwandhlng　Kolilees　zur‘deutschen　Frau’；als　Deutsche　hatte　sie

sicherlich　nicht　geliebt　und　spioniert，　sondern　nur　geliebt！20

Wenn　der‘weibliche　Blick’－so　kann　man　zusammenfassend　zu　diesen

Japan－Romanen　sagen21－auch　in　anderer　Hinsicht　als　der‘mtinnliche’auf

Japan　gerichtet　war，　insofern　er　die　Frauen－Emanzipation　und　darUber

hinaus　die　damit　verbundene　Problematik　der　Ubertragung　westlicher

Konzepte　auf　die　traditionell　japanischen　Einrichtungen　aufnahm，　von

denen　das　Ehe－und　Familiensystem　die　sicherlich‘konservativsten’

waren，　so　war　dieser　Blick　doch　darum　nicht　weniger‘euro－’bzw．

‘germanozentrisch’，　chauvinistisch　und‘orientalistisch’als　der　mannliche．

Betrachtet　man　die　L6sungen　der　Konnikte，　die　diese　Romane　anboten，　so

wird　deutlich：Das　tragische　Ende　jeweils　bei　Katharina　Zitelmann　und

Helene　von　Mtihlau　一　der　Tod　Saburos　im　russisch－japanischen　Krieg　nach

seiner　Verlobung　mit　einer　Deutschen，　wobei　er　schon　mit　einer

Japanerin　verheiratet　gewesen　war，　und　Kolilees　Selbstmord　im　Meer，

nachdem　sich　ihr　deutscher　Geliebter　erschossen　hatte－resultierte

letztlich　aus　einer　ungenUgenden　Integration　dieser　Figuren　in　die

westliche，　genauer　gesagt　in　die　deutsche　Kultur．　H註tte　Saburo　seinem

kindlich　erworbenen　Idealbild　der　deutschen　Pfar血au　so　fblgen　k6nnen，

datS　er　auf　seine－im　Roman　ja　als　ganz　unn6tig　erscheinende－Ehe　mit

einer　Japanerin　verzichtet　h巨tte，　bevor　er　nach　Deutschland　ging，　hatte　er

20Wie　sich　die　Autorin　ausdrtickt，　ware　sie　dann　“einzig　dem　Naturtriebe　lgefolgt】（＿），　der

　　　das　liebende　Weib　in　die　Arme　des　Mannes　treibt！”（MOHLAU　1918：307D．

21　Sofern　es　erlaubt　ist，　auch　dem　Autor　Carl　Tanera　eine　solche　Perspektive　zuzusprechen．
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dort　seine　deutsche　Pfarrerstochter　heiraten　und　froh　und　glUcklich　mit

ihr　leben　k6nnen；hatte　Kolilee　nur　ihre‘japanische’Eigenschaft　der

Gleichzeitigkeit　von　Spionage　und　Liebe　abgelegt，　htitte　sie　einfach　und

‘treudeutsch’nur　geliebt，　w註re　auch　ihrer　Geschichte　ein　glUckliches

Ende　beschieden　gewesen．　Diese　ungenUgende　Integration　des　Japaners

bzw．　der　Japanerin　in　die　deutsche　Kultur，　so　legen　es　die　beiden

Autorinnen　ja　nahe，　erzeugt　die　Katastrophen．　Carl　Taneras　Roman　ist

einfach　nur　banal，　indem　er　dieses　gltickliche　Ende　zwar　lieferte，　aber　dies

in　einer　unglaubwUrdigen　und　konstuierten　Weise　tat；er　folgte　nur　dem

herrschenden　chauvinistisch－orientalistischen　Diskurs，　der　die

Einrichtungen　und　Verhaltensweisen　der　japanischen　Kultur　mit　dem

Label　der　Despotie　versah．　Caroline　Wilhelmine　Emma　Brauns　hingegen

gab　ein　durchaus　differenziertes　Bild　Japans，　insoweit　als　sie　die　dort

widerstreitenden　Krtifte．　der　altjapanischen　Tradition　und　westlichen

Modernisierung　in　ihren　Roman　integrierte．　Sie　bezog　zwar　eindeutig　fUr

die　Reformer　Stellung，　lietS　jedoch　ihren　Schlutl　offen，　wodurch　sie　dieser

Komplexitat　Rechnung　trug．

Was，　bei　aller　Unterschiedlichkeit，　diese　Vier　Romane　jedoch　verbindet，　ist

eine　merkwUrdig　ungebrochene　Sicht　auf　die　Stellung　der　deutschen

Frau：Als‘einzige　gleichberechtigte　Genossin　des　Lebens’，　als‘geistig

hochstehend，　edel，　gut　und　gebildet’，　als‘Seinesgleichen　des　Gatten’，　als

‘gebildet　und　im　Leben　und　Benlf　stehend’wird　sie　von　den　Autorinnen

und　dem　Autor　begeistert　gefeiert！2：Am　deutschen（Frauen－）Wesen　sollte

die　Gapanische）Welt　genesen－hier　fand　der　fatale，　gleichzeitig　auf

Weltbegltickung　und　Weltbeherrschung　ab2ielende　imperialistische

Anspruch　des　Wilhelminischen　Deutschlands　nur　seine　Fortsetzung！

22　Vgl．　BRAUNS　1884：II　47；TANERA　l904：47f；ZITELMANN　1916；52　und　MUHLAU　1918：

　　　29．
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