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tionen klassifizieren und kategorisieren zu 

konnen. Bei der Lernerfahrung des chinesi- 

schen Muttersprachlers wird zunachst der 

Klang mit einer Bedeutung verkniipft und 

erst spater mit der Schriftform. Fur Studie- 

rende, der sich dem Chinesischen aus einer 

mit dem Alphabet geschriebenen Mutter- 

sprache nahem, ist es hier der umgekehrte 

Weg: Die Schriftform wird zunachst mit 

einer Bedeutung verbunden und spater erst 

mit dem Klang.

Der hier vorliegende Band stellt die ver- 

einfachten Zeichen vor, wie sie in der Volks- 

republik China verwendet werden. Die 

Auswahl der Zeichen erfolgt nach der Hau- 

figkeit ihres Gebrauchs. Der Band 1 behan- 

delt 1000 der gebrauchlichsten Schrift- 

zeichen und dazu noch 500 weitere, die 

logisch anschlieBbar und leicht erlembar 

sind. 3500-4500 werden als zur vollstandi- 

gen Sprachbeherrschung notwendig erachtet. 

Wenn man Band 1 und 2 durchgearbeitet 

hat, beherrscht man bereits 3000 Zeichen. 

Band 2 ist bislang noch nicht in deutscher 

Ausgabe erschienen, befmdet sich aber in 

Vorbereitung. Am Ende des Buches finden 

sich fiinf Indices, jene in Band 2 beziehen 

sich kumulativ auf den gesamten Kurs. 

Index 1 hat Schriftzeichen mit Aussprache 

zu Nachschlagezwecken aufgefuhrt. Index 2 

zeigt die Primitive als die Grundelemente. 

Index 3 ordnet die Zeichen nach der Strich- 

zahl, und dann nach ihrem ersten Strich. 

Index 4 sortiert die Schriftzeichen nach ihrer 

Aussprache und erleichtert die Suche nach 

einem bestimmten Zeichen. Index 5 zeigt 

alle Schlusselworter und Primitiv- 

bedeutungen. Wenn man Vollzeit lemt, 

behaupten die Autoren, kann man alle 1,500 

Zeichen aus Band 1 in 4-5 Wochen lemen.

Sofem man die Methode bis zum Schluss 

konsequent anwendet, und beide Bande 

durcharbeitet, werden die meisten Vorbe- 

halte, die gegen diese Methode vorgebracht 

werden, entkraftet. Wenn der Studierende 

die Zeichen aus beiden Banden in drei Mo- 

naten Vollzeitstudium erlemen kann, kann er 

sich sehr bald bereits anderen Heraus- 

forderung der chinesischen Sprache zuwen- 

den, z.B. etymologischen Studien oder der 

gesprochenen Sprache. Die Erzahlungen und 

Entwiirfe sind oft phantasievoll, witzig, 

manchmal auch absurd, und haben eine 

meditative Komponente, was fiir das Ein- 

pragen des Zeichens in der Tat hilfreich ist. 

Diese Lehrmethode scheint ganz besonders 

fiir Studierende geeignet, die sich nicht in 

allererster Linie etymologischen Studien 

zuwenden wollen und auch fur Studierende, 

fiir die es ausreicht, Chinesisch lesen zu 

konnen. Da das Schreiben der Schriftzeichen 

nicht am Anfang vorgestellt wird, scheint die 

Methode eher fur Studierende zu empfehlen, 

die bereits ein Grundverstandnis der chinesi

schen Sprache haben und weniger fiir blutige 

Anfanger. Grundsatzlich muss dieses Lehr- 

buch als Erganzung zu anderen Lehrbiichem 

verstanden werden, weil die Aussprache 

nicht gelehrt wird. Unter Beachtung der 

erwahnten Besonderheiten ist diese Methode 

zum Erlemen der chinesischen Schrift

zeichen insgesamt sehr zu empfehlen.
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Die Nachfrage nach interkultureller Exper

tise steigt. Dies trifft insbesondere fiir den 

chinesischsprachigen Kulturraum zu. Die 

akademische Auseinandersetzung mit 

kulturtheoretischen Fragestellungen und 

moglichen anwendungsorientierten Um- 

setzungen in Forschung und Lehre halt sich 

allerdings in engen Grenzen. An der Schnitt- 

stelle zwischen China-Studien und inter

kultureller Kommunikationsforschung findet 

diese in der deutschsprachigen Wissen- 

schaftslandschaft nach wie vor im Grunde 

nicht statt. Analog dazu erscheint seit Be- 

ginn des 21. Jahrhunderts Jahr fiir Jahr eine 

steigende Anzahl an popularwissenschaft-



114 ASIEN 120 (Juli 2011)

lichen Publikationen auf dem deutschen 

Buchmarkt, die interkulturelle Heraus- 

forderungen in den verschiedensten Lebens- 

bereichen aufgreifen, mbgliche kulturelle 

Differenzen erlautem und entsprechende 

Handlungsanweisungen formulieren. 

Grundlage daftir ist meist ein explizit 

'praxisorientierter' Fokus, der je nach Publi- 

kation primar auf Erfahrungswerten, 

Versatzstiicken intemationaler Umfrage- 

forschung oder kursorischen Abhandlungen 

liber verschiedene Aspekte der chinesischen 

Geschichte, Philosophie etc. beruht.

Ein paradigmatisches Beispiel fur Letzteres 

ist etwa die Publikation „Wie Chinesen 

denken - Denkphilosophie, Welt- und Men- 

schenbilder in China“, die im Oldenbourger 

Wissenschaftsverlag erschienen ist. Die 

Publikation versteht sich als eine „kompakte 

Einflihrung in die chinesische Kultur und 

Denkweise“ und richtet sich an „(...) Studie- 

rende, Praktiker und Interessierte, die die 

chinesische Kultur und Denkweise verstehen 

lemen wollen" (Klappentext). Die Autorin 

stammt aus Taiwan und ist den eigenen 

Angaben zufolge „Kulturwissenschaftlerin 

fur Kulturvergleichsforschung zwischen 

Europa und Greater China“ (Klappentext). 

Sie ist als Beraterin sowie als Dozentin an 

der Berufsakademie Stuttgart und der Fach- 

hochschule fur Technik und Wirtschaft in 

Berlin tatig.

Die Publikation gliedert sich im Wesent- 

lichen in drei Teile. Der erste besteht aus 

einer kursorisch-dokumentarischen Auf- 

listung verschiedener philosophischer 

Stromungen in China (Konfuzianismus, 

Taoismus etc.). Auf dieser Grundlage 

werden im zweiten Teil bestimmte chinesi

sche Charakteristika abgeleitet (Kollektivi- 

tat, Harmonie etc.), die wiederum in Anleh- 

nung an populare Ansatze zur Beschreibung 

kultureller Unterschiede aus der Psychologic 

und Managementforschung (Hall, Hofstede 

etc.) als Begriindung fur bestimmte spezi- 

fisch chinesische Verhaltensweisen he- 

rangezogen werden (mianzi, guanxi etc.). Zu 

guter Letzt werden diese im dritten Teil 

kontrastiv 'westlicher' Kultur gegeniiber- 

gestellt. Ausgangspunkt dafiir sind im 

Wesentlichen Diskussionen zu Beginn des 

20. Jahrhunderts (Liang Shuming etc.) und 

der plakativen Unterscheidung etwa zwi

schen einem prinzipiell analytisch-logisches 

Wesen 'des' Westens und einem ganzheit- 

lich-intuitiven Verstandnis in 'der' chinesi

schen Kultur.

Die Publikation steht damit mindestens in 

zweierlei Hinsicht exemplarisch fur weite 

Teile privater Beratungs- und Weiterbil- 

dungsanbieter sowie popularwissenschaft- 

licher Ratgeberliteratur zu dieser Thematik. 

Zum einen wird mit einer Kulturbegriffs- 

konzeption gearbeitet, die sich im Wesent

lichen auf das Containermodell reduziert. 

Kultur stellt sich als eine fest umrissene und 

nach innen homogene Entitat dar, die sich 

auf Nationalstaaten bzw. sogar auf nicht 

naher bestimmte transnationale Kulturkreise 

bezieht. Diese sind klar voneinander getrennt 

und weisen einen genuinen Wesenskem auf 

(Stichwort: Nationalcharakter), der anhand 

bestimmter Eigenschaften beschrieben und 

fur alle Mitglieder des Containers als glei- 

chermaBen giiltig und handlungsanweisend 

dargestellt wird. Besonders popular sind 

dabei zum Zweiten kulturhistorische Exkur- 

sionen in das kulturelle Gedachtnis und 

meist nur wenig ertragreiche Abhandlungen 

liber dominante religiose bzw. philosophi- 

sche Denkschulen. Im Faile des Kulturpaars 

China/Westen bzw. Deutschland impliziert 

dies in der Regel Erlauterungen liber ver

schiedene normative Positionen des Konfu

zianismus (Harmonie, Nachhaltigkeit etc.), 

die offenbar spezifisch westlichen Perspek- 

tiven diametral gegenlibergestellt werden 

(Individualismus, Materialismus etc.). Die 

Schlussfolgerung ist gleichermaBen konse- 

quent wie einfach: Wirklichkeits- 

auffassungen, Kommunikations- und Ver

haltensweisen in der westlichen und chinesi

schen 'Kultur' unterscheiden sich grundle- 

gend.

Dass schon zu Beginn der Publikation auf 

den ersten Seiten bei der Darstellung der




