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Einleitung

Wahrend der Regierungszeit des Hauses Tokugawa fanden

in ganz Japan nicht weniger als 500 Bauernerhebungen statt.1)

In demselben Zeitraum verliehen aber auch die n6rdlichen Nach_

barn Japans, die Ureinwohner der Insel Hakkaid6 (damals:

Ezo), die Ainu, ihrer Unzufriedenheit gegeniiber den allmachtig

werdenden Japan, sptirbaren Ausdruck in mindestens zwei groL5en

Aufstanden, deren letzterer, namlich der Aufstand von Kuna-

shiri,
in der vorliegenden Arbeit zu einem Vergleich herange-

zogen werden soil. Was die Grtinde ftir diese Bauernerhebungen

waren, und ob sich Parallelen zu den Aufstanden der Ainu

ergeben, soll hier am Beispiel des sogenannten 6hara-Aufstandes

in der Provinz Hida (Teil der heutigen Prafektur Gifu)untersucht
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werden.

Die Zeit zwischen 1760 und 1790 gilt in Japan als auJ5en- und

innen-politisch stabil. Durch seine drastischen MaBnahmen gegen

die Christen konnte das Feudalregime der Tokugawa verhindern,

daL5 humanes, also dem Feudalismus abtragliches, Gedankengut

in der Bev6lkerung Verwirrung stiftete. Nach auL5en bin hatte

man durch die Beschrankung der in Japan Zutritt habenden

Auslander auf die Hollander, und nur den einen Ha fen Nagasaki,

eine einfache M6glichkeit zur Kontrolle geschaffen. Die den

Tokugawa feindlich gesinnten Daimy6 waren wirtschaftlich v611ig

in die Knie gezwungen und stellten keine innere Bedrohung

mehr
dar. Eher konnte man im Hochkommen kapitalkraftiger

Kaufmannsfamilien in den Stadten, und der gleich2;eitig immer

starkeren Verschuldung des Schwertadels eine
innere Bedrohung.

sehen, die an den Fundamenten des herrschenden Gesellschafts-

gebaudes zu nagen begann.

In diese Zeit der immer gr6L5er werdenden finanziellen

Belastungen des gesamten Samurai-Standes einschlieL5lich der

Tokugawa, und der damit einhergehenden immer unmenschlicher

werdenden Ausbeutung der arbeitenden
Landbev61kerung, fallen

die Unruhen in Hida und auch in Ego, von denen spater bier die

Rede sein wird.

Einkommenshasis deb Edo-Bakufu

BekanntermaBen hatte die Tokugawa-Regierung ihre wirt-.

schaftliche Basis in den Einkiinften aus drei Hauptquellen, namlich

den Steuern aus den sogenannten "Tenry6-Gebieten", den Ein-

kdnften aus den Bergbau, und den Gewinnen aus dem Handel

mit dem Ausland. 2) Die "Tenry6-Gebiete" (w6rtl. : Himmelsbe-

sitz) waren den Bakufu (Bee;. ftir die jap. Militarreg. in Edo)

direkt unterstehende eigene Wirtschaftsgebiete, die Yon Beamten

aus Edo verwaltet wurden. Das Einkommen aus diesen Tenry6--

Gebieten bestand aus den jahrlichen Reisabgaben der Bauern,.
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den Holzschlag und den Abbau von Edelmetallen und Er2;en.

Die als "Daikan" (Stellvertretender Beamter des Bakufu) be2;eich-

neten Verwaltungsbeamten aus Edo, hatten ihren Sitz in den

jeweiligen Tenry6-Gebieten und konnten dort uneingeschrankte

Macht
ausdben. Ihnen zur Seite stand Verwaltungs- und

Aufsichtspersona1. Ihre Hauptaufgabe bestand in der Festlegung

und Einziehung der Jahressteuern und deren Ablieferung nach

Edo. AuL5erdem hatten sic fiir Recht und Ordnung in ihren

jeweiligen Gebieten zu sorgen.

2. Einkommensbasis deb Matsumae-Fan

Ezo unterschied sich von dem japanischen Kern1and in man-

nigfaltiger Hinsicht. Erstens war das Feudalsystem nicht auf die

Reisabgaben einer etwaigen Bauernschaft gegrtindet, da namlich

zu jener Zeit noch Ear kein Reis im Klima der hsel Ego ange-

baut werden konnte, und auch keine nennenswerte ]'apanische

Landbev61kerung, die hatte besteuert
werden k6nnen, dort an-

sassig war, sondern nur die Ainu als Angeh6rige eines fremden

Volkes. Zweitens war Ezo rechtlich noch Ear kein Teil Japans,

obwohl die Insel in dem bier besprochenen Zeitraum de facto

schon ]'apanisches Wirtschaftsgebiet war. Das
als Teil des "Ba-

kuhan-Systems" auf Ezo liegende Daimyat der Matsumae umfaJ5te

im Jahre 1790 noch immer nur den kleineren Siidzipfel der hsel.

Hier im sog. "Wajin-chi" (Japaner-Land) lebten zwischen Ma-

tsumae und den heutigen Hakodate die meisten auf E2;0 anSaS-

sigen Japaner. Die anderen, nicht Lest ansassigen Japaner, lebten

und arbeiteten in den "BaSho" (w6rtl.: Platze), die tiber den

gesamten Rest der Insel verteilt lagen. Diese Basho bildeten im

Bog. "Basho-ukeoi-System" (etwa: Platzbetreibungs-System) die

Existenzgrundlage des "Matsumae-ban" (Daimyat der Matsumae) ,

indem die dortigen Herrscher ]'apanischen Unternehmern und

Kaufleuten gegen eine jahrliche Pachtgebdhr, die Erlaubnis erteil-

ten, mit den Ainu in den durch die Pachtvertrage festgelegten
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Basho, Handel zu treiben.3) Nach der Beilegung der letzten

groBen Ainu-Unruhen von 1669 unter Shakushain, wandelte sich

3edoch das Basho-ukeoi-System immer starker in der Weise, daJ5

man mit den Ainu nicht mehr Handel trieb, sondern sic die

gewtinschten Fischerei- und Jagdprodukte wie z.B. Heering,

Lachs, Kombu, Seeohren, Tierfelle usw. im Lohnsystem "her-

stellen" lieB.4) Hierdurch wurden die Ainu zu billigen Arbeitern

degradiert und mit den Jahren immer starker ausgebeutet. Da

die Ainu nur die Dorfgemeinschaft, 3edoch keine umfassenderen

Obergruppen kannten, war es fiir die ]'apanischen Unternehmer

meist ein
Leichtes, sic nit einer Handvoll Aufsichtspersorl_al bei

der Stange zu halten.

3. IIida unter Direktverwaltung deb Bakufu

Hida war bis 1691 unter sechs Generationen der Sippe der

Kanamori 107 Jahre lane ein selbstandiges
Daimyat, genauso wie

das Matsumae-han. Obwohl die Kanamori nie einen AnlaL5 zu

direktem Eingreifen des Bakufu gaben, wurde der letzte Kana-

mori, Yorikane, von Edo entmachtet und mach Dewa
verbannt.

Bei der Bev6lkerung standen die Kanamori immer in
gutem

Ansehen,5) jedoch um seiner reichen Iiolzbestande und Metall-

vorkommen willen, konnte das Bakufu der Versuchung nicht

widerstehen, Hida zum eigenen Tenry6-Gebiet 2;u maChen. So

wurde Hida im Jahr Genroku 5 (1692) unter dem ersten Daikan,

Ina Han3tir6, der direkten Verwaltung das Bakufu unterstellt.

Auch die Bev61kerung gew6hnte sich rasch an den Wechse1, und

Bin neues SelbstbewuBtsein als "Tenry6min" (Tenry6-Bewohner) ,

gepaart mit starkem Solidaritatsgeftihl, stellte sich ein.
6) Erst

der 12. Da'1'kan, 6hara Hikoshir6 war es, der die Bev61kerung

･gegen
die Obrigkeit aufbrachte. Er begann 1768, zwei Jahre nach

seinem Amtsantritt, nit den ersten Neuerungen im dortigen

Steuerabgabesystem, indem er den Steuertermin vorverlegte,

ihm unbequeme Beamte in der Folge in weit entfernte Gebiete
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Japans versetzte, und 1771 die Einstellung des Fallens von Bau-

men fiir 6ffentliche Zwecke (Sap. : Goy6ki) anordnete, wodurch

Holzfaller aus mehr als 70 D3rfern brotlos wurden. AuL5erdem

setzte er den seither auf einem Durchschnittspreis aus den fdnf

benachbarten Provinzen Hida's beruhenden Preis fiir den Steuer-

reis, auf einen von der Markt-und Ertragslage
unabhangigen

Fixpreis fest, was for den Steuernehmer wohl zweckdienlich

gewesen ist, fiir die Steuerzahler 3edoch, besonders bei MiL5ernten

einen groBen Unsicherheitsfaktor darstellte. Zur Durchfiihrung

der neuen Anordnung verlangte er von den Bauern noch 3000

Ry6 Umstellungsbeitrag. 7)

4. Die Reaktionen der Landbeviilkerung und deren Folgen

Die Bauern Hida's reagierten nit Versammlungen und

Sprechcht5ren und entsandten eine Delegation von Dorfoberhaup-

tern nit der Bitte um Zuriicknahme des Fixpreises ftir Reis,

2;um Daikan. Der Petition wurde nicht stattgegeben, sondern

stattdessen fanden strenge Untersuchungen der Vorfalle und

eine Fahndung nach den Radelsfiihrern statt. Im Endeffekt

wurden 45 Bauern in Edo verurteilt, darunter I x die

Todesstrafe.8) Zwei Jahre spater versammelten sich erneut

viele Bauern zu Beratungen und Fackelziigen. Diesmal schickte

der Daikan 6hara so fort Sum Bakufu um Truppen, da er einen

bevorstehenden Aufstand befiirchtete. Alle Radelsfihrer
wurden

mach Edo gebracht und verurteilt.
Die nit Salz konservierten

K6pfe Yon sieben Hingerichteten wurden spater 6ffentlich in

Takayama ausgestellt.
9) Im Folge]'ahr fanden neue Feldervermes-

sungen und Ertragsschatzungen statt, die eine Zunahme des

Gesamtreissteueraufkommens um 11000 Koku und die Bef6rderung

des Daikan 6hara gum "Gundai" (Landkreisstellvertreter des

Bakufu) gum Ergebnis batten.10) Nach den Tod von 6hara

Hikoshir6 im Jahr 1779, wurde zwei Jahre spater dessen achtzehn-

3ahriger Sohn Kamegor6 als dreizehnter Daikan Hida's, im Rang
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eines Gundai, dessen Nachfolger. ll) In den Jahren 1782-e3 waren

tiberall in Japan MiBernten nit einer darauffolgenden liungersnot.

Trotzdem belieL5 der neue Gundai Kamegor6 die Reissteuer un-.

verandert. 1784 zerst6rte ein GroJ5brand in Takayama 2342 Hauser

und machte 6478 Einwohner obdachlos. Aus Geldmangel konnten

viele Hauser nicht wieder aufgebaut werden. In dieser Notlage

verlangte der Gundai nun, die iiblicherweise am Jahresende

riickzahlbaren Steuerdberbetrage bedingungslos der Regierung

zur Verftigung zu stellen.
12)

Mehrere Abordnungen von Bauern machten sich danach auf

den Weg mach
Edo um die Lage in Hida

publik zumachen. 1788

kamen 93 Aufseher des Bakufu mach Hida, wo ihnen von den

Bauern eine lange Beschwerdeliste vorgelegt wurde.
1789 schickte

das Bakufu dann einen Beamten nach Hida, der maL5gebliche

Personen in vielen D6rfern des Landes befragte. Im selben Jahr

noch wurde 6hara Kamegor6 verurteilt und auf die Insel Hachi-

363ma verbannt. Zwei seiner
Beamten

wurden enthauptet und

tiber hundert Beamten zu schweren his leichten Strafen verurteilt.

Auf der Seite der Bauern erfolgte nur einmal die Todesstrafe,

alle anderen wurden zu geringfiigigen Strafen verurteilt.
13)

was zuvor mit "6hara-Aufstand" bezeichnet wurde, ist nur

der Sammelbegriff fiir die ganze Reihe der Demonstrationen und

Aktivitaten der Landbev61kerung tiber den gesamten Zeitraum

von 24 Jahren.

5. Der Aufstand Yon Kunashiri und dessen Eeilegung

Im selben Jahr, als die 6hara-Unruhen nit der Verurteilung

des Gundai 6hara Kamegor6 durch das Bakufu, ihr Ende fanden,

erhoben sich in den Kleinen Basho von Kunashiri die Ainu gegen

ihre ungeliebten japanischen Herren. Schon lange hatte sich bei

den von japanischen Unternehmern unter3ochten
Ainu, besonders

in den entfernteren Gegenden von Ezo, unterschwellig Groll

angesammelt. Die Ermordung eines Hauptlings aus Kunashiri
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nit vergiftetem Reiswein, und die Ermordung einer Ainufrau

nit vergifteten
Reiskuchen, durch Japaner aus dem Handelshaus

Yon Kunashiri waren nur noch der Ziindfunke fur die schon lange

gelegte Zeitbombe.14) An fang Mai 1789 berieten sich die Ainu

von Kunashiri unter Vortauschung eines Festes und stdrmten

damn in der Folge das Handelshaus und die Unterktinfte der

Japaner, wobei 22 Japaner den Tod fanden. Mit Booten
setzten

･sie dann in das Basho des benachbarten Menashi tiber, wo sic

die ansassigen Ainu zum Angriff auf die dortigen Japaner tiber-

redeten. Dabei wurden weitere 49 Japaner einschlieL5lich der Be-

LSatZung eines gerade vor Anker liegenden 3apanischen Handels-

･schiffes ermordet.
15) Die Nachricht von diesen Vorgangen traf

4einen
Monat spater in Matsumae ein. Bald darauf wurde eine

Armee von 260 Mann in Richtung Kunashiri in Marsch gesetzt,

die etwa einen Monat nach Bekanntwerden der Unruhen in den

der Insel Kunashiri auf Ezo gegenaberliegenden Nokkamappu

cintraf. 16) Die
aufstandischen Ainu waren zuvor schon wieder in

ihre D6rfer
zurtickgekehrt und hatten in den Bergen

mit dem

Bau von Graben und der Herstellung von Waf fen begonnen. Der

Hauptling Shonko aus Nosappu konnte sie 3edoch noch vor An-

kunft der Samurai zur Kapitulation iiberreden, sodaJ5 sich schlieJ5-

1ich tiber 200 der Aufstandischen so fort nach Ankunft der

]'apanischen Truppen denselben iibergaben. ll) Mit Hilfe dreier

Ainuhauptlinge wurden dann 37 Hauptschuldige ausfindig gemacht,

die dann allesamt nit den Schwert hingerichtet wurden. Ihre

7(6pfe wurden eingesalzen und fiir den Transport mach Matsumae

in Kisten
verpackt.

18) In einigen Berichten heiBt es, daL5 infolge

Yon Tumulten
wahrend der Hinrichtung, auch viele unbeteiligte

Ainu erSchossen worden seien. Diese Darstellung wird durch die

Tatsache unterstiitzt, daL5 spater in dem Basho von Kunashiri die

Arbeitskrafte nicht mehr ausreichten, und daher viele Ainu aus

Shari zur Aushilfe nach Kunashiri gebracht wurden. 19) Wieviele

Ainu tatsachlich in der Folge von den 3apanischen Truppen

erschosSen worden Bind, 1aJ5t sich leider nicht nit Sicherheit
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belegen. Jedenfalls wurde das Basho von Kunashiri noch eine

zeit lang Yon Unterkontrahenten der aus Hida stammenden

Holzfirma Hidaya Kyabei betrieben, bis von Matsumae neu erlas-

sene Gesetze dies unm6glich machten, und die Rechte in den

Basho an andere Firmen dbertragen werden muL5ten.

6. Folgen der Ainu-tJnruhen

Die Nachricht Yon den Unruhen in Ezo veranlaL5te das Bakufu,

unabhangig von Matsumae, eigene Untersuchungen tiber deren

ursachen anzustellen. Die Beauftragten des Bakufu faL5ten mach

ihrer Riickkehr aus Ezo ihre dort gewonnenen Erkenntnisse

folgendermaBen 2;uSammen: "Tragheit der Regierung in Matsu-

mae, was die entfernteren Gebiete Ezo's angeht, und unsachge-

ma6e Politik gegentiber der Ainu-Bev6lkerung.
"

20) Die Regierung

in Matsumae wurde vom Bakufu sodann eindringlich ermahnt,

die "korrupte tlbertragung der Verwaltung an irgendwelche

Kaufleute" zu unterbinden.
21) Ein Jahr spater sandte Matsumae

seine eifrig neu erlassenen Gesetze zum Zeichen des guten Wil--

lens nach Edo, und versuchte so m6glichst rasch wieder aus der

schuL51inie zu kommen. Auf Grund der neuen Erlasse, die nun

in Kraft gesetzt wurden, durften die entlegenen Gebiete der

Insel Ezo nur noch von eigenen
Leuten aus Matsumae kontrol-.

liert werden. In den Basho beschaftigte Japaner durften sich

nur noch aus Einwohnern des Matsumae-ban rekrutieren.
22) In

Akkeshi und S6ya wurden Wachtposten eingerichtet,
die samtliche

Aktivitaten der Ainu kontrollieren sollten.
23) Matsumae erkannte

demnach die i)bel des seitherigen Basho-Pachtsystems indem es,

dieses, in Gebieten wo eine i)berwachung schwierig war, abschaff-

te, und die seitherige "Selbstverwaltung" der Einheimischen

durch eine von eigenen Beamten durchgefiihrte Verwaltung er-

setzen wollte.
Mit den Hinausschmiss der Firma Hidaya, schnitt

sich
Matsumae

allerdings ins eigene Fleisch, da es durch Urteil

des Bakufu zur Rtickzahlung eines Teils der riesigen Summen,
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die man von dieser Firma geliehen hatte, verpflichtet wurde.
24}

Das Geld hierzu konnte aber nur wiederum Yon den vorher schon

ausgebeuteten Ainu erwirtschaftet werden. Die Firma Hidaya

gab die Schuld am Kunashiri-Aufstand den korrupten Beamten

aus Matsumae, die als Oberwachungsbeamte in den Handelsschif-

fen mitfuhren und dabei in ihre eigenen Taschen arbeiteten,

indem sic dubiose Praktiken der Unternehmer in den Basho

"geflissentlich" dbersahen. 25)

7. Parallelen tlnd tJnterschiede Lei den Vorkommnissen

in IIida und in E2:0

Bei der Beurteilung der Vorkommnisse in Japan und in Ezo,

ist ein Vergleich der Lebensbedingungen und der Lebensweise

Yon Ainu
und ]'apanischen Bauern unerlaBlich, denn aus den bier

bestehenden Unterschiedlichkeiten resultieren notwendigerweise

auch die unterschiedlichen Reaktionen gegendber der Obrigkeit.

So sind die Ainu als Auslander nicht Teil des Japanischen hie-

rarchischen Systems. Sie empfinden sich als eigene und freie

Gruppe, kennen nur die Dorfgemeinschaft und keinen iiberregi-

onalen staatsmaJ5igen Verbund. Als Obrigkeit existieren nur die

Dorfaltesten und Hausoberhaupter. In ihrer Lebensweise sind sic

vom Ackerbau weitgehend unabhangig, da sic sich vornehmlich

von der Jagd, den Fischfang und der Sammelwirtschaft ernahren.

Fiir diese Lebensweise brauchen sic naturlich gr6Bere Gebiete

als die Japaner. Sic sind seJ5haft, haben es aber nie zur echten

Staatenbildung gebracht, obwohl es zu An fang der Edo-Zeit

solche Tenden2;en gab. Die Notwendigkeit 2:ur Bildung eines

starken
Staatswesens hatte fiir die Ainu eigentlich, his Sum

ZusammenstoL5 nit den Japanern, nie richtig bestanden. Ihre

strengen Moralvorstellungen und ihre natdrliche Friedfertigkeit

verhinderten auch ernsthafte Zusammenst6Be unter den einzelnen

Ainugruppen.

Die Bauern in Hida waren test eingegliedert in die strenge
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Hierarchie des 3apanischen Feudalstaates. Sic waren unfrei und

muBten die Befehle einer fernen Obrigkeit befolgen und Steuern

entrichten. Ihre Lebensgrundlage war der Ackerbau, indes wurde

der Reisanbau vornehmlich fiir die Obrigkeit betrieben, wahrend

Sie selbst, 1aut Vorschrift m6glichst keinen Reis essen sollten.

Die Bauern waren gehalten, auf relative kleinen Flachen groBe

Ertrage zu bringen. Infolge hoher Abgaben waren die Bauern,

obgleich selbst Erzeuger, nie
in der Lage ihre Erzeugnisse als

Machtmittel einzusetzen. Die offizielle Einreihung der Bauern

an zweiter Stelle in der 3apanischen Gesellschaft, vor den Hand-

werkern und den Kauflcuten, mag zwar ihrem Stolz geschmeichelt

haben und unterstrich auch ihre Wichtigkeit ftir den St.aat,

brachte ihnen aber sonst nicht im Entferntesten die Vorteile,

die niedrigere Gesellschaftsschichten genossen. So waren z. B.

die in der Ranglisse gang unten stehenden Kaufleute in der Lage,

Jem Schwertadel Geld zu leihen und Zinsen daftir zu kassieren,

und diese sogar vor Gericht einzuklagen, falls die Samurai in

Zahlungsverzug kamen. Demgegemiiber durften sich die Bauern

nicht einma1 6ftentlich versammeln, geschweige denn Beschwer-

den gegen die Obrigkeit vorbringen. DaL5 die Bauern in Hida

sich trotzdem versammelten und protestierten, muL5 umso starker

bewertet werden, da sic ja immerhin nit der Todesstrafe zu

rechnen batten.

Die Ainu kannten in ihrer Gesellschaft keine Todesstrafe.

Gestorben wurde, wenn es nun schon sein muL5te, im Kampf

mit der Waffe. Schon durch den taglichen Broterwerb in der

_Jagd,
waren die Ainu gleich den Samurai, getibt im Umgang

nit Waf fen. Das Tragen von Waf fen war ftir sic selbstverstand-

1ich, allerdings wurden sic nicht gegen Menschen
gerichtet.

Hiergegen benutzte ein japanischer Samurai seine Waf fen nicht

Bum Broterwerb, sondern um sich Geh6r zu verschaffen, oder

seinen Herrn gegen Feinde 2;u Verteidigen. Der Bauernstand

trug keine Waf fen, weshalb im Falle von Hida auch nie ein
bewaffneter Aufstand stattfand. Etwaige bewaffnete Aufstande
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wurden meist nit Ackergeraten, wie Sicheln und Heugabeln

durchgefiihrt, wie andere Aufstande in Japan lehrten.

In den materiellen Lebensbedingungen der Ainu und der

Bauern des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts kann am

ehesten eine groBe Ahnlichkeit festgestellt
werden. Hier wie-

derum besonders zwischen Hida und Kunashiri. Auch Ahneln sich

die Eskapaden der 3eweiligen Obrigkeit, namlich die des Daikan

6hara, bzw.
auch des Gundai 6hara und die der 3apanischen

Angestellten in den Basho, bzw. der auf den Handelsschiffen

mitfahrenden tlberwachungsbeamten aus Matsumae. Beide Obrig-

keitsgruppen machten sich ihre Entfernung von der Zentralge-

walt zu Nutzen, und versuchten die 3eweilige Bev6lkerung
starker

als eigentlich notwendig, auszupressen, um ihre Habgier zu

befriedigen.

In Hida reagierte die Bev61kerung
nit den ihr zur Verfdgung

stehenden Mitteln im Angesicht der drohenden Todesstrafe. In

Kunashiri entlud sich die Wut der Ainu auf natnrliche Weise,

ohne Kenntnis um die Gefahr von Gefangnis und Todesstrafe.

Falls die Samurai kamen, so glaubte man, wiirde man ihnen im

Kampf begegnen, wobei der Ausgang zugunsten der Ainu ent-

schieden werden k6nnte. Die Ainu machten leider den groJ5en

Fehler, sich einem Feudalregime zu ergeben. Als Nicht3apaner

wurden sic gnadenlos hingerichtet, und vermutlich brachte das

spontane Aufbegehren der Unbeteiligten wahrend der Hinrichtungs-

aktion, auch den Tod fiir die iibrigen Ainu aus Kunashiri und

aus den Nachbargebieten. Als Richter stand dabei im Hintergrund

das Matsumae-ban. Das Bakufu in Edo behandelte dagegen die

Probleme in Hida nit viel gr6J5erer Sorgfalt, lieB genaue Unter-

suchungen anstellen, und verurteilte schlieJ5lich die Bauern zu

insgesamt gesehen sehr milden Strafen, wogegen die eigenen

Beamten die ganze Harte des Gesetzes zu spiiren bekamen.
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8. Zusammenfassung

Ebenso wie die Bauern in Hida unter ungerechten und gleich-A

zeitig ihre Lebensgrundlage bedrohend hohen Steuerabgaben

litten, befanden sich auch die meisten der nicht direkt den Ba-.

kufu, sondern den Daimy6 unterstehenden Bauern in wirtschaft-

1icher Not, an der natdrlich indirekt ebenfalls wiederum das

Bakufu Schuld hatte, indem es durch das "Sankink6tai-System"

und viele andere wirtschaftliche Belastungen, die Daimy6 zu

ungeheuren Geldausgaben zwang, die dann letzten Endes aus den

Steuereinnahmen von der Landbev6lkerung bezahlt wurden.

Es lag also im Falle der Bauernaufstande die Hauptschuld direkt

und indirekt bei der Regierung in Edo. Nicht so ist es jedoch

im Falle der Ainu-Aufstande, far deren Ursachen der Regierung

in Matsumae die Schuld zugeschrieben werden muJ5. Zweifellos

war es die Firma Hidaya, die mach der Umwandlung des Dahya-.

tes der Kanamori-Sippe in
ein Tenry6-Gebiet, aus Hida ver-

trieben wurde und damn his ins ferne Ezo iibersiedelte, und in

deren Basho spater der Aufstand von Kunashiri stattfand.
Hatte

also das Bakufu seine Finger von Hida gelassen, so k6nnte man

meinen, ware Hidaya Kytibei nicht nach Ezo ausgewandert und

somit kein "Kunashiri" geschehen. Dagegen muJ5 aber gehalten

werden, dan friiher oder spater andere Kaufleute Ezo entdeckt

batten, da Matsumae 3a im Interesse vermehrter Steuereinnah-

men das Engagement von Firmen aus den 3apanischen Kernlanden

in Ezo untersttitzte. Wenn nicht die Firma Hidaya, damn eben

wahrscheinlich eine andere Firma, die auf Grund hoher Abgabe-

betrage die Ainu auszubeuten gezwungen gewesen ware. Durch

das vorgegebene System waren in beiden Fallen, d.A. bei den

Bauern in Japan ebenso wie bei den Ainu in Ezo, Unruhen vor-

programmiert.

Ziel der 3apanischen Landbev61kerung war die Senkung der-

Steuern, also eine Erleichterung ihres von der Not regierten

Daseins. Ziel und Hoffnung der Ainu waren eher die endgiiltige
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Abwerfung des 3apaniSchen Jochs, als nur eine Erleichterung

ihrer Lebensbedingungen. Was sic erreichten, war leider das

genaue Gegenteil, namlich noch starkere Unterwerfung als zuvor,

und nach dem Abgang der Tokugawa-Regierung, der offi2;ielle

AnschluL5 Ezo's an Japan, unter den neuen Namen "Hokkaid6".

Die Bauern in Hida erreichten die erstrebte Erleichterung ihrer

Daseinsbedingungen, und spater in der Mei3i-Zeit, 2;uSammen

mit den Bauern ganz Japans mehr als sic 3e zu hoffen wagten,

namlich die Befreiung vom Leibeigentum.
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