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Japans als eine der fuhrenden Weltmachte 

im spaten 19. Jhdt. unterstreiche dies. Dass 

die Subsumierung von Japans Entwicklung 

unter die „westliche Entwicklung“ gemein- 

hin nicht erfolge, liege daran, dass „der 

Westen“ als eine Einheit und Japan als 

auBerhalb dieser Einheit begriffen werde 

(S.228). Diese Sicht hat zweifellos etwas 

Verlockendes und trifft ein Kemproblem der 

konventionellen Aufteilung der Welt in 

geografisch bestimmte Weltregionen. 

Gleichwohl ist die Herauslosung Japans aus 

Ostasien doch auf den ersten Blick unge- 

wohnt und kann sicher tiefergehend und 

kontrovers diskutiert werden. In der Bilanz 

ist der Essay-Band alien zu empfehlen, die 

sich fur vergleichende Wissenschaftsge- 

schichte interessieren.

Claudia Derichs
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Wer mochte nicht die Zauberworte kennen, 

mit denen man sich blitzschnell die „Bedeu- 

tung und Schreibweise der haufigsten 

chinesischen Schriftzeichen“ aneignen 

konnte? Viele Zauberworte gibt es in diesem 

Buch, von denen gewiss eine gute Zahl auf 

gewisse Weise effektiv ist. Die Herange- 

hensweise geht auf Impulse von James 

Heisig zuriick, der, vor vielen Jahren in 

Japan angekommen, die dort benutzten 

chinesischen Schriftzeichen (Kanji) in 

Rekordzeit meisterte und dabei aus seinen 

Notizen ein erfolgreiches Lehrbuch und 

andere Hilfsmittel wie Gedachtniskarten 

erstellte. Spater wurde seine Methode auf die 

Schriftzeichen ubertragen, die in China 

benutzt werden, und in dem hier besproche- 

nen Buch auch in einer deutschen Form 

veroffentlicht.

Die deutsche Version konnte allerdings 

keine automatische Ubersetzung sein, da 

gerade bei Heisigs Methode viele dem 

Englischen eigenen Assoziationen und 

Wortspiele benutzt werden, die in der 

deutschen Sprache kein direktes Aquivalent 

haben. Die Ubersetzer sind daher zugleich 

als Redakteure tatig geworden. Da es auBer- 

dem eine sorgfaltige Auswahl der „haufigs- 

ten“ Hanzi geben musste, die im taglichen 

chinesischen Gebrauch anders als im Japani- 

schen ausfallt, gibt es fur die Einleitung 

reichlich Gesprachsstoff. Hier wirkt alles 

sehr gut iiberlegt und die Argumente fur die 

Methode sind einleuchtend. Sehr geschickt 

werden die zu erwartenden Einwande seitens 

der traditionellen Sinologie abgewehrt. Und 

diese Hartnackigkeit darf nicht unterschatzt 

werden. Es ist schlieBlich noch nicht so 

lange her, dass angehende Sinologen und 

Japanologen zuerst, bevor sie iiberhaupt 

richtige Hanzi lernen durften, erst mal allein 

die Nummem der Radikale auswendig 

wissen sollten! Hier ist dagegen Heisigs 

urspriinglicher Optimismus weiter zu spii- 

ren: die Hanzi sind durchaus erlembar, 

genau wie die Kanji in Japan, und zwar in 

einem sinnvollen Zeitraum, ohne Mystifizie- 

rung. Ohne unbedingt jedes Argument in der 

Einleitung zu unterstutzen, kann dieser 

VorstoB nur begriiBt werden, denn die 

Lektiire im Haupteil, wo etwa 1.500 Schrift

zeichen zu Freunden werden staff zu Hinder- 

nissen, macht auf jeden Fall SpaB. Weitere 

1.500 sind fur den zweiten Band vorgesehen. 

Eine erhebliche Komplikation ist darin zu 

sehen, dass Studierende, die sich mit der 

modemen chinesischen Sprache beschafti- 

gen, eine andere Version des Buches brau- 

chen, in der die „vereinfachten Hanzi“ 

vorgestellt werden, denn die Redakteure 

haben die Entscheidung getroffen, die alten 

und neuen Formen nicht nebeneinander zu 

fuhren. (Die Beziehung zwischen diesen 

beiden Biichem kann hier leider nicht 

besprochen werden.) Durch diese Handhabe 

wirkt das Buch optisch einfacher. Moglichst 

wenig soli den Lemenden das Leben schwie- 

rig machen. In diesem Sinne stand wohl
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auch die Entscheidung, im Haupttext nicht 

anzugeben, wie die Schriftzeichen auszu- 

sprechen sind, oder gar zusammengesetzte 

Worter ins Blickfeld kommen zu lassen. Nun 

ist dies jedoch etwas paradox, auch wenn 

man sich die Miihe macht, „die hinter 

diesem Ansatz stehende ratio" zu verstehen. 

Vorgezogen wird es, dass man ein intuitives 

Verhaltnis zu dem jeweiligen einzelnen 

Schriftzeichen entwickelt, bevor man sich 

solchen traditionellen Wiinschen hingibt. 

Man soli die Hanzi „lemen und behalten" 

ohne Aussprache oder Kontext. Aber was 

hat man dann eigentlich gelemt? In manchen 

Augen wohl doch nicht wirklich genug. Dass 

die Schreibweise angegeben wird, kann man 

als Vorteil anerkennen, obwohl die Art und 

Weise, wie dies getan wird, zu iiberflussigen 

Wiedcrholungen fuhrt. Z.B. braucht man 

eigentlich nur einmal klarzustellen, dass bei 

einem Hanzi mit einem linken und rechten 

Teil immer der linke Teil zuerst geschrieben 

wird. Uberhaupt sind die Regeln fur die 

Reihenfolge der Striche in ganz Ostasien 

bemerkenswert stabil und konnen mit 

einigen Ausnahmen zuverliissig zusammen- 

gefasst werden. Ein wichtigerer Einwand ist, 

dass man mit diesem Buch allein eine 

generelle, vage Bekanntschaft mit einem 

jeweiligen Zeichen macht, jedoch dariiber 

hinaus uberhaupt nichts Konkretes oder 

Genaues lemt. Obwohl der Rezensent 

keineswegs der hier verponten „traditionel- 

len" Sinologie verpflichtet ist und auch 

selber eher fur mehr ratio und weniger 

Hindemisse beim Erlemen der Schriftzei

chen pladiert, hatte man sich dennoch eine 

pinyin-Angabe der Aussprache (bzw. einer 

Aussprache) zusammen mit wenigstens 

einem Beispiel fur ein tatsachlich gebrauch- 

fahiges „Wort“ gewunscht. Aber, je nach- 

dem wo man sich beim Aneignen des 

Chinesischen gerade befmdet, werden viele 

Benutzerlnnen zweifellos ihren SpaB an 

diesem Material haben.
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Florian Coulmas, ehemaliger Direktor des 

Deutschen Instituts fur Japanstudien in 

Tokio, schreibt in „Tokio. Vom Gluck 

urbanen Lebens" seine Lobeshymne auf die 

japanische Metropole. Trotz seiner Faszina- 

tion fur diese Metropole schreibt der Autor 

in den funfzehn Kapiteln seines Werkes, die 

jeweils von einem Zitat eingeleitet sowie 

durch Bilder, Tabellen und Grafiken erganzt 

werden, auch uber die Probleme der Stadt. 

Dank der zwanzig Jahre, die Coulmas in 

Tokio gelebt hat, kann er die Entwicklung 

und Besonderheiten Tokios in leicht ver- 

standlicher und ausfuhrlicher Weise schil- 

dem. Neben der besonders hohen und 

erdbebensicheren Architektur beschreibt 

Coulmas die Besonderheiten der Tokioter 

Stadtteile, die ohne Elendsviertel auskom- 

men und im weltweiten Vergleich als sehr 

sicher gelten. Daran anschheBend erlautert 

der Autor das offentliche Nahverkehrssys- 

tem, das die krassen Unterschiede zwischen 

Tag- und Nachtbevolkerung und somit den 

Pendelverkehr durch perfektionierte Ab- 

stimmung und Zuverlassigkeit ermoglicht. 

Im folgenden Kapitel werden die durch die 

groBe Bevolkerungszahl verursachten hohen 

Grundstiickspreise thematisiert, die Tokio 

manchen Statistiken zufolge zur teuersten 

Stadt der Welt machen. Nimmt man die 

hohen Lebenskosten allerdings auf sich, 

bietet Tokio alles - es scheint nichts zu 

geben, das es in Tokio nicht gibt. Die Stadt 

bietet ein umfangreiches Internationales wie 

japanisches Kulturangebot, Bildungseinrich- 

tungen auf hochstem Niveau, die kulinari- 

sche Bandbreite reicht von japanischer fiber 

koreanische Kiiche bis hin zur franzosischen 

Cuisine, und in den groBen Einkaufszentren 

kann jeder Konsumbedarf beffiedigt werden. 

Mit der Shinkansen kann man Tokio in 

knapp einer Stunde hinter sich lassen und die 

Natur rund um den Berg Fuji genieBen.


