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Die Asienwissenschaften zahlen in Deutsch

land zu den Disziplinen, die vergleichsweise 

selten studiert worden sind und in den meis- 

ten Fallen auf eine eher kurze Tradition zu- 

riickblicken. Es nimmt deshalb nicht Wun

der, dass sie auch ihre Geschichte, ge- 

schweige denn eine Gesamtgeschichte, bis

lang nur ungeniigend geschrieben haben. Um 

so mehr begriiBt man den Versuch von 

Hans-Wilm Schutte, in einer breit angelegten 

Untersuchung zur Filllung der Lucke beizu- 

tragen. Die Anregung ist dem Hamburger 

Institut fur Asienkunde (IfA) zu danken, das 

damit erneut eine nicht zuletzt wissen- 

schaftspolitisch gedachte Initiative ergreift.

Eine Geschichte der deutschen Asienwissen

schaften zu schreiben, ist ein moglicherweise 

undankbares Wagnis, denn niemand hat die 

Kompetenz, fur die zu beriicksichtigten 

Fachgebiete in gleicher Weise zu sprechen. 

Der Autor, gelernter Sinologe, beginnt sein 

Buch denn auch mit einer Reihe von Ein- 

schrankungen: Zum einen begrenzt er seine 

Darstellung auf die "Regionen jenseits von 

Indus und Pamir bis hin zur austronesischen 

Inselwelt" - was sich mit dem Zustandig- 

keitsbereich des IfA und auch der DGA 

deckt. Ferner will er weniger eine "Summa 

der erbrachten Leistungen" der einzelnen 

Facher vorfuhren, als vielmehr dem Selbst- 

verstandnis der Asienwissenschaften und 

ihrer "Einbettung in die allgemeine Wissen- 

schaftsgeschichte, in die Kultur- und politi- 

sche Geschichte" nachgehen (14). Wenn- 

gleich auch hiermit "kiihne Grenziiber- 

schreitungen" verbunden bleiben, erlaubt 

ihm diese Perspektive, ein Gesamtbild der 

trotz ihrer Disparitat - "Asien" verdankt sich 

als Einheitsbegriff der europaischen Fern- 

perspektive - in vielfacher Weise miteinan- 

der verbundenen Disziplinen vor Augen zu 

bekommen, ohne sich allzu tief auf fach- 

fremdes Terrain begeben zu miissen. Hierbei 

stiitzt er sich auf bereits vorliegende fach- 

spezifische Vorarbeiten. Der Akzent des 

Buches liegt vor allem auf dem Verhaltnis 

von Politik und Wissenschaft und der inter- 

nen Wissenschaftsorganisation, weniger auf 

der Geschichte der Lehrmeinungen und der 

mannigfaltigen Einflusse, die hierbei von 

anderen Disziplinen wie Philosophie und 

Ethnologic direkt und indirekt ausgegangen 

sind.

Herausgekommen ist ein "Netz mit manchen 

recht groB geratenen Maschen" (14), von 

denen der Autor hofft, dass sie "Berufenere 

spater einmal enger kniipfen mbgen" (15). 

Bei alien notigen Einschrankungen hat aber 

Hans-Wilm Schutte eine materialreiche 

Ubersicht vorgelegt, die in jeder asienwis- 

senschaftlichen Bibliothek ihren Platz finden 

sollte. Die zu erwartenden fachspezifischen 

Korrekturen und Erganzungen kdnnten bei 

kiinftigen Neuauflagen des Buches Beriick- 

sichtigung finden (das Nachwort zur 2. 

Auflage geht bereits auf entsprechende 

Riickmeldungen ein).

Im Hauptteil des Buches geht Schutte der 

Geschichte der Asienwissenschaften von den 

friihen missionarischen Anfangen bis in die 

Gegenwart nach. In getrennten Kapiteln 

werden zunachst die Entwicklungsgange von
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Indologie, Sinologie, Japanologie, Zentral- 

asienkunde, Tibetologie, Mandschuristik, 

Siidostasienkunde, Austronesistik und Kore- 

anistik bis zum Ersten Weltkrieg dargestellt, 

mit einem besonderen Blick auf die Turfan- 

expeditionen und ihre Bedeutung fur die 

"Orientalistik". Interessant sind hierbei 

aktuell anmutende Blicke auf die Wissen- 

schaftspolitik: Von der friih und gut etab- 

lierten (weil "indogermanisch" eingemein- 

deten) Indologie abgesehen, verdankte sich 

die akademische Institutionalisierung der 

Asienwissenschaften seit dem spaten 19. 

Jahrhundert vor allem der praktischen Nach- 

frage nach Sprachkenntnissen und Landes- 

kunde bei einem "sowohl staatlichen wie 

universitaren Desinteresse" an wissenschaft- 

licher Forschung zu den betreffenden Kultu- 

ren und Regionen (53, 61).

Ein Blick auf die derzeitige Universitatspo- 

litik zeigt, dass diese Haltung keineswegs 

eine Sache der Vergangenheit ist, wenn- 

gleich sich laut Schutte kurz vor dem Ersten 

Weltkrieg eine "Emanzipation" der Asien

wissenschaften und die Abkehr vom euro- 

zentrischen 19. Jahrhundert vollzog. Zuge- 

schrieben wird dies vor allem dem Historis- 

mus Diltheys, fur dessen noch wenig unter- 

suchte Wirkung auf die Asienwissenschaften 

Schutte die Namen Georg Misch, Karl 

Lamprecht und Max Weber nennt. Das 

transindische Asien wird nun erstmals wis- 

senschaftlich emst genommen. Fiir Schutte 

liegt hier "die entscheidende Zasur in der 

Geschichte der deutschen Beschaftigung mit 

Asien" (83). Dies klingt, als sei der Autor 

der Ansicht, mit der historistischen "Wende" 

hatten die Asienwissenschaften eine blei- 

bende, bis heute giiltige Grundlegung gefun- 

den. Allerdings verbirgt sich hier ein Pferde- 

fuB. Die Historisierung der Vernunft hat 

namlich nicht nur das Blickfeld sozusagen 

"egalitar" erweitert, sie hat auch in eine 

relativistische Komparatistik und ein (vom 

Autor offenbar nicht geteiltes) nominalisti- 

sches Kulturverstandnis hineingeftihrt, von 

denen kaum eine plausible Begriindung fur 

die Existenz auBereuropai scher hermeneuti- 

scher Wissenschaften zu erwarten ist (s. 

hierzu meinen Beitrag "Philologie und Of- 

fentlichkeit. Uberlegungen zur sinologischen 

Hermeneutik", in: Bochumer Jahrbuch zur 

Ostasienforschung 26, 2002, 89-111). Hier 

liegen Ambivalenzen, auf die Schutte nicht 

eingeht, deren Diskussion mir allerdings fur 

das im Buch immer wieder thematisierte 

Selbstverstandnis der Asienwissenschaften 

essenziell erscheint.

Schutte verfolgt den Gedanken der fort- 

schreitenden "Emanzipation" der Asienwis

senschaften weiter durch die Jahre nach dem 

Ersten Weltkrieg. Er macht die Emanzipa

tion namentlich an der Abkehr von - haufig 

politisch aufgenbtigten - gegenwartsbezoge- 

nen Fragen und der Hinwendung zu Ge

schichte und Kultur fest (89, 110). Hierbei 

kam, so Schutte, der Indologie eine "Leit- 

bildfunktion" zu, da sie schon immer ent- 

sprechend ausgerichtet war (89, 111). Wie 

der Fortgang der Argumentation des Buches 

erkennen lasst, sieht der Autor in einer solch 

einseitigen Orientierung allerdings kein 

tragfahiges Modell fur die Asienwissen

schaften; vielmehr befurwortet er eine Koor- 

dination von "historisch-philologisch" aus- 

gerichteter "Grundlagenforschung" und ak- 

tualitatsbezogener Analyse (303, 304).

Der Nazizeit widmet Schutte ein ausfiihrli- 

ches Kapitel, mit einer differenzierten Dar- 

stellung der durchaus unterschiedlichen 

Rolle und Haltung der einzelnen Wissen

schaften und Wissenschaftler. Irritierend, 

zumindest missverstandlich, ist hierbei seine 

Feststellung, dass "einzig zur Japanologie 

sowie zur Tibetologie" bereits Untersuchun- 

gen uber die "Verstrickung der Asienwissen

schaften in die Politik des Dritten Reiches" 

vorliegen (120). Fiir eine inhaltliche Verein- 

nahmung waren die Asienwissenschaften 

nicht in gleicher Weise interessant. Was die 

sonstige "Verstrickung" betrifft, so ist heute 

der Stand der Aufarbeitung nicht so ver- 

schieden, wie der obige Satz vermuten lasst; 

auch durfte manche vorliegende Darstellung 

nicht beriicksichtigt worden sein (etwa R. 

Felber, Zwischen Anpassung und Wider- 

stand. Notizen uber Schicksale von Ost-
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asierfwissenschaftlern in der NS-Zeit (= 

Berliner China-Hefte 10), Marz 1996, SO- 

86).

Die Nachkriegsentwicklung der Asienwis- 

senschaften nimmt den grbBten Raum in 

Schuttes Buch ein, wobei die DDR bedauer- 

licherweise ausgespart bleibt, da der Autor 

sich zu diesem Kapitel nicht geniigend 

"berufen" fuhlt (16, 160). Schwerpunkte der 

sehr detaillierten Darstellung sind die Wis- 

senschaftspolitik dieser Zeit, das in ihr zum 

Ausdruck kommende sich wandelnde bf- 

fentliche Interesse an Asien und die Reak- 

tion der betreffenden Disziplinen. Der schon 

alte Konflikt zwischen "Philologie" und 

"Aktualitat" - wie ich allerdings meine, ein 

Pseudokonflikt (s.u.) - geht in neue Runden, 

exemplarisch zu Beginn der 1950er-Jahre in 

dem immer noch lehrreichen Disput zwi

schen den Sinologen Wolfgang Franke und 

Erich Haenisch (173f.). Im Folgenden ist es 

zu einer kontinuierlichen Aufwertung des 

Gegenwartsbezugs gekommen, denn, so 

Schutte, "Haenischs Kredo 'Sinologie ist 

Philologie'" war "als obsolet erkannt" (174). 

Hiermit nimmt der Autor zum wiederholten 

Mai eine wenig gliickliche Entgegensetzung 

vor, die das Buch durchzieht - Philologie 

wird mit klassischer Philologie gleichge- 

setzt, und diese wiederum von der Beschaf- 

tigung mit der "lebendigen Gegenwart" (W. 

Franke) unterschieden. Dies ist aber keines- 

wegs zwingend - auch moderne Chinafor- 

schung kann ihre Gegenstande als "tote" 

behandeln, und auch sie ist, insofern sie sich 

mit Texten beschaftigt, zum groBen Teil 

"philologisch". "Klassische" Themen wie

derum kbnnen in hdchstem MaBe aktuell 

sein. Man kann sogar dafur pladieren, dass 

jede Beschaftigung mit einem (gleich wie 

alten) Text immer auch eine zeituberschrei- 

tende und damit die Gegenwart einbezie- 

hende Dimension enthalt, die in der For- 

schungsarbeit einzuholen ist. Die Grenze 

zwischen "lebendig" und "tot" ist dann 

weniger die Grenze zwischen "neuen" und 

"alten" "Gegenstanden" der Forschung, son- 

dem die Grenze zwischen Ernstnehmen oder 

Nicht-Ernstnehmen der involvierten 

Geltungsanspriiche (vgl. H.R. 2002).

Als weiteres Merkmal der letzten Jahrzehnte 

sieht der Autor die Abkehr von den Gesamt- 

fachern und die l)endenz zur Spezialisierung. 

Diese Entwicklung, die sich institutionell 

erstmals an der Ruhr-Universitat in Bochum 

niederschlug, ist, so Schutte, "bis heute nicht 

abgeschlossen" (201). Zu iiberlegen ist 

allerdings, ob nicht die aktuelle Bachelori- 

sierung der Asienfacher in Verbindung mit 

gleichzeitigen massiven Sparzwangen einen 

gerade despezialisierenden Effekt hat. Der- 

zeit gibt es an vielen Universitaten eine 

Tendenz zum Gesamtfach "Asien-" oder 

"Ostasienwissenschaften", das noch in den 

Schatten stellt, was "Sinologie" oder "Japa- 

nologie" jemals an problematischen Gene- 

ralversprechen gemacht haben. Zumindest 

eine grundstandige Spezialisierung dilrfte 

unter diesen Umstanden nur noch in Aus- 

nahmefallen mbglich sein.

Der historische Uberblick, den das Buch 

vermittelt, liefert den Ausgangspunkt, um im 

abschlieBenden und wichtigsten Teil (289- 

318) den heutigen Standort der Asienwissen- 

schaften und ihre zukiinftigen Perspektiven 

zu bestimmen. Schutte verteidigt ein regio- 

nalwissenschaftliches Konzept, fur das es 

trotz der "Auflbsung der regional (oder 

kulturell oder sprachlich) definierten Facher" 

(292) - eine angebliche "Tatsache", die 

allerdings meiner eigenen Wahmehmung 

nicht entspricht - gute Griinde gebe. Denn, 

so Schutte, die betreffenden Regionen sind 

tatsachlich gegebene Einheiten, zum einen 

aus der Innenperspektive der ihnen Angehb- 

renden, fur die sie den Rahmen von "Identi- 

tat" liefern (292), zum andern aus der euro- 

paischen AuBen- und Femperspektive, die 

trotz aller Spezialisierung in eine zusammen- 

fassende Sicht drangt (293f.). Damit aber die 

regionalbezogene Forschung mit wissen- 

schaftlicher Methode betrieben werden kann, 

schlagt Schutte vor, drei "konzentrisch zu 

denkende", ineinander iibergehende Kreise 

zu unterscheiden: (1) "regionalbezogene 

Grundlagenforschung", vor allem Quellener-
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schlieBung, (2) "kulturbezogene Regional- 

forschung", die historisch-hermeneutisch 

sinndeutend verfahrt, und schlieBlich (3) 

"methodenfachspezifische" regionenbezo- 

gene Forschung, die mit "typischerweise 

funktionalistischen Analyseverfahren" ar- 

beitet und keine oder nur geringe regionale 

Sprach- und Kulturkenntnisse voraussetzt 

(296, 297).

"Grundlagenforschung" wird mehr oder 

weniger deutlich naher als "philologische" 

Grundlagenforschung bestimmt und mit den 

"alten Schriftkulturen" in Zusammenhang 

gebracht, also wieder (s.o.) von der "gegen- 

wartsbezogenen Forschung und Lehre" 

abgegrenzt (303). Als organisatorischer 

Rahmen, der die drei "Kreise" miteinander 

in Beriihrung halt, schwebt Schutte ein Area- 

Studies-Modell vor (300), wenngleich 

brtlich auch "schlankere" Strukturen denkbar 

sein sollen (303). Essenziell erscheint ihm 

jedenfalls, die Strukturen so zu wahlen, dass 

"nicht regional definierte Facher" - also 

Soziologie, Politologie, Wirtschaftswissen- 

schaft etc. - "ein eigenes Interesse an einer 

leistungsfahigen Asienwissenschaft erken- 

nen" (303). Schutte selbst weiB aber, dass 

dies eine eher schwache Empfehlung ist: 

Denn Kooperationen mit anderen Wissen- 

schaften werden nur dann zustande kommen, 

wenn vor alien Strukturen die "tragenden 

Personen" (301) ihren Sinn uber Inhalte 

plausibel machen.

In Bezug auf ihre Gegenstande empfiehlt 

Schutte den Asienwissenschaften die Bedie- 

nung offentlich formulierten "Erkenntnisbe- 

darfs", aber auch die "freie Forschung" 

(312). Gegen die derzeit grassierende Forde- 

rung nach "starker berufsorientierter Ausbil- 

dung" verweist er auf Untersuchungen, 

wonach eine traditionelle "Beschaftigung 

mit Philologie und Geschichte" keineswegs 

den Berufseinstieg verhindert hat (310) - ein 

wichtiger Befund in einer Zeit, wo man die 

Akkreditierung von Studiengangen von 

deren angeblicher Ausrichtung am Arbeits- 

markt abhangig macht.

Die Asienwissenschaften in Deutschland, um 

zu einem Resumee zu kommen, ist ein iiber- 

falliges und zudem gut geschriebenes Buch, 

dessen Verdienst darin liegt, die Rekapitulie- 

rung des historischen Entwicklungsgangs in 

den Dienst der systematischen und immer 

aktuellen Frage nach dem Selbstverstandnis 

und Sinn der Asienwissenschaften zu stellen. 

Auf einem anderen Blatt steht, ob das Buch 

diese Frage auch iiberzeugend beantwortet 

und ob es dem Stand der Diskussion inner- 

halb der Facher (man vermisst z.B. eine 

Auseinandersetzung mit R. Gassmanns "Si- 

nologie, Chinakunde, Chinawissenschaft", 

in: Asiatische Studien 39, 1985, 1-2) und 

auBerhalb ihrer (so in der Wissenschafts- 

theorie) dabei gerecht wird. Im Nachwort 

zur zweiten Auflage bringt der Verfasser 

seine Unterscheidung "philologischer 

Grundlagenforschung, kulturbezogener Re- 

gionalforschung und iibriger regionenbe- 

zogener Forschung" (s.o.) mit der von Jur

gen MittelstraB vorgeschlagenen Unter

scheidung "reiner Grundlagenforschung, an- 

wendungsorientierter Grundlagenforschung 

und produktorientierter Anwendungsfor- 

schung" zusammen, und er bedauert, dass 

"diese Ansatze in den laufenden Debatten 

noch nicht richtig angekommen" zu sein 

scheinen (460).

Hier scheint mir allerdings vieles schief zu 

liegen - nicht nur die Parallelisierung der 

beiden Schemata ist unklar, sondern auch die 

Schnittstellen und die Verteilung moglicher 

Gegenstande der asienbezogenen Forschung 

auf die jeweiligen Rubriken - was entspricht 

z.B. der "produktorientierten Anwendungs- 

forschung" in einer universitar betriebenen 

Asienwissenschaft? Bereits hingewiesen 

wurde auf die altehrwiirdige, aber m.E. 

problematische und einseitige Privilegierung 

der "historisch-philologischen" Forschung 

als "Grundlagenforschung", zu der das Buch 

tendiert. Wenngleich gerade die "traditio- 

nell" ausgerichtete Forschung in den Asien

wissenschaften der Verteidigung gegen den 

kurzsichtigen Okonomismus der heutigen 

Hochschulpolitik bedarf, durfte Grundlagen

forschung weder vorab an eine bestimmte,
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zumal vergangene Zeit zu binden sein - dies 

wiirde implizieren, dass die Vergangenheit 

stets Macht liber die Gegenwart hat - noch 

an bestimmte Methoden.

Gleichwohl - auch wenn Hans-Wilm Schut

tes Versuch die Selbstverstandlichkeit der 

Asienwissenschaften kaum in gesicherte 

Bahnen bringt, so liefert er zu ihr doch einen 

neuen und dankenswerten AnstoB. Er sollte 

gerade in der derzeitigen Krise der "kleinen 

Facher" breite Aufnahme finden.

Heiner Roetz

Die fur die Siidostasienwissenschaften und 

fur die Sinologie vorliegenden Rezensionen 

(in: ASIEN 87, S. 101-106) haben bereits auf 

das Anliegen des Verfassers aufmerksam 

gemacht, bei der Darstellung der Entwick

lung der Asienwissenschaften in Deutsch

land primar nicht die von den Einzeldiszipli- 

nen erbrachten Leistungen in den Vorder- 

grund zu stellen, als vielmehr den Rahmen 

im historischen Kontext zu untersuchen, 

innerhalb dessen sie sich entwickelten. 

Durch ihre Einbettung "in die allgemeine 

Wissenschaftsgeschichte, in die Kultur- und 

politische Geschichte" wiirde es so mdglich 

sein, Querverbindungen und signifikante 

Unterschiede in den Entwicklungsgangen 

der Asienwissenschaften aufzuzeigen" (S. 

14), was auch manche Erklarung fur den 

Verlauf der wissenschaftlichen Beschafti- 

gung mit Indien von den Anfangen bis zur 

Gegenwart hin zu liefern vermag. Wer im- 

mer sich kunftig mit der Geschichte der In- 

dologie/Siidasienwissenschaften in Deutsch

land befassen wird, er kann vertrauensvoll 

auf Schuttes Werk zuriickgreifen, liegt doch 

seiner Arbeit der Versuch zugrunde, "eine 

Summa dessen zu schreiben, was hierzu 

bislang bekannt ist" (S. 15). Nicht nur der 

mit Sorgfalt formulierte Text, auch die 

Tabellen und nicht zuletzt der Anhang bieten 

dem Leser viel Neues und in der Zusammen- 

stellung bisher Unbekanntes.

Fur die am Anfang stehende Ubersicht zur 

Entwicklung der Asienwissenschaften bis 

zum Ersten Weltkrieg ware fur die Beschaf- 

tigung mit Indiep anzumerken, dass sie nicht 

- wie vom Autof behauptet - "vor dem 19. 

Jahrhundert fast vollstandig durch missiona- 

rische Motive begriindet war" (S. 29). Zu 

dem von ihm genannten Ausnahmen nicht- 

missionarisch tatiger Indienreisender (Man- 

delslo, Poser und Sprengel) sollten - unge- 

achtet der Begrenztheit ihrer Aussagen - die 

Berichte von Vertretern siiddeutscher Han- 

delshauser ab Beginn des 16. Jahrhunderts, 

die Reisebeschreibungen deutscher Indien- 

fahrer im Dienste der hollandischen und 

englischen Ostindischen Kompanie im 17. 

und 18. Jahrhundert und die Arbeiten des in 

danischen Diensten stehenden und vom 

Geist der Aufklarung gepragten Forschungs- 

reisenden Carsten Niebuhr angefiigt werden. 

In seinem anschlieBenden Uberblick liber die 

Entstehung der Indologie als akademischer 

Disziplin, die im Verlaufe des 19. Jahrhun

derts zu Weltruhm gelangte, verweist er zu 

Recht auf die sich parallel aus der Erfor- 

schung der Verbindungen zwischen Orient 

und Okzident ergebende Entstehung der ver- 

gleichenden Sprach- und Religionswis- 

senschaften bei im gleichen Zeitraum beste- 

hendem, weitgehendem Desinteresse an 

China und Japan mit entsprechenden Konse- 

quenzen fur die Herausbildung der Sinologie 

und Japanologie.

Die singulare Stellung der Indologie im 

Rahmen der Orientalistik am Vorabend des 

Ersten Weltkriegs manifestierte sich in der 

Existenz von 18 ordentlichen und acht 

auBerordentlichen Lehrstiihlen an den da- 

mals 21 deutschen Universitaten. Sie war 

weitgehend charakterisiert durch eine ein- 

seitige Vergangenheitsorientierung, das Vor- 

herrschen linguistisch-kulturhistorischer 

Forschung und durch Praxisferne. Es bleibt 

schwer verstandlich, dass dieses Profil des 

Faches unbeeinflusst blieb durch die (vom 

Autor nicht erwahnte) quantitative und 

qualitative Zunahme der politischen und 

wirtschaftlichen Beziehungen zu Indien nach 

1871 und dass auch die intensive wissen-
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schaftliche Beschaftigung mit dem Subkon- 

tinent durch herausragende Vertreter so 

unterschiedlicher Disziplinen wie der Medi- 

zin (R. Koch), der Vdlkerkunde (L. Scher- 

man) und der Forstwirtschaft (D. Brandis) 

bis 1914 keine Folgen zeitigte. Auch die an 

Personen und ihren Werken vorgestellte 

neue Sicht auf Asien - der Verf. spricht von 

einer "geistigen Entkolonialisierung der 

Fremde" - als ein wesentlicher Bestandteil 

nunmehr veranderter Rahmenbedingungen 

bewirkte nicht wie bei der Sinologie und 

Japanologie eine an politischen Interessen 

orientierte und von praktischen Erfordernis- 

sen des Kaiserreiches diktierte Beschafti

gung mit Gegenwartsentwicklungen unter 

Einbeziehung von Landes- und Sprach- 

kenntnissen.

Aus verstandlichen Griinden, mdchte man 

meinen, befand sich Indien doch fest in 

britischer Hand, und fur die Erfullung eige- 

ner Vorhaben in Handel und Politik erschien 

die englische Sprache ausreichend. Der 

Autor konstatiert deshalb zu Recht, dass die 

Indologie - als akademische Disziplin 

bereits fest etabliert - von den geistigen 

Umwalzungen in Deutschland - und man 

mdchte hinzufugen: gleichermaben auch von 

den politischen Entwicklungen jener Zeit - 

"weniger betroffen war (oder profitierte)" (S. 

83) als Sinologie und Japanologie, bei denen 

der praktische Bedarf an Sprachkenntnissen 

und landeskundlichen Informationen am 

Anfang ihrer Formierung als Wissenschafts- 

disziplin stand. Wenn die Indologie in jener 

Zeit, von Einzelpersonen abgesehen, keine 

Notwendigkeit sah, sich dem gegenwartigen 

Indien zuzuwenden und sich durch eine 

Verbindung von Altertum und Gegenwart 

als Wissenschaftsdisziplin weiter zu profilie- 

ren, so leistete sie doch unter dem Motto 

"Indien fur die Inder" iiber die Beschafti

gung mit dem Sanskrit hinaus durch die 

Hinwendung zu Philosophie, Religion und 

Geschichte einen bedeutenden Beitrag zur 

Klarstellung und Anerkennung der Gleich- 

rangigkeit indischen Denkens und eigen- 

standiger historischer Entwicklung, der in 

Indien selbst einen ungeheuren Widerhall 

fand, von der Unabhangigkeitsbewegung 

aufgegriffen wurde und bis heute mit der 

Person Max Mullers identifiziert wird.

Die Behandlung der Indologie fur die Zeit 

der Weimarer Republik und im Dritten 

Reich lasst unter anderem deutlich werden, 

dass gerade hier die vom Autor eingangs ge- 

nannten Liicken in der Aufarbeitung der 

Wissenschaftsgeschichte sichtbar zutage 

treten. Zu den bisherigen Studien kamen zu- 

nachst neue Forschungsfelder im Bereich 

von Religion, Literatur und Kunst hinzu, 

erganzt durch die bis heute andauernde 

Auswertung der Turfanfunde. Die unmittel- 

bar nach Kriegsende auftretende Suche nach 

einer geistigen Neuorientierung, die mit 

einer Popularisierung "bstlichen Geistes" 

einherging und im Echo auf Tagores ersten 

Deutschlandbesuch 1921 beredten Ausdruck 

fand, schlug sich nur bedingt in der wissen- 

schaftlichen Beschaftigung mit Indien in der 

Zeit der Weimarer Republik nieder. Auch 

die Tatsache, dass nunmehr nahezu die 

Halfte der Indologen Indien aus eigener 

Erfahrung auf Forschungsreisen kennen 

lernte, bedingte keine Hinwendung zur 

Behandlung aktueller politischer und gesell- 

schaftlicher Fragen durch die Fachvertreter. 

Deren Zahl an Ordinariaten und Extraordina- 

riaten erlitt im Gefolge des Krieges offen- 

sichtlich keine gravierende Einschrankung.

Bis Mitte der 1920er-Jahre aber war Wissen- 

schaftlern die Teilnahme an internationalen 

Tagungen und die Verdffentlichung ihrer 

Arbeiten im Ausland nicht mbglich. Im 

Unterschied zur Sinologie und Japanologie 

kam es bei der Indologie nicht zur Vernet- 

zung mit interessierten Kreisen in Kunst, 

Wirtschaft und Politik, die 1931/33 zur 

Griindung eines Deutschland-Instituts in 

Beijing und 1926 zuerst eines Japaninstituts 

in Berlin und im Folgejahr eines Japanisch- 

Deutschen Kulturinstituts in Tokyo gefuhrt 

haben. Sehr aufschlussreich, weil zusam- 

menhangend erstmals dargestellt, sind die 

Ausfuhrungen Schuttes zu den Asienwissen

schaften im Dritten Reich, fur die er ledig- 

lich bei der Japanologie und Tibetologie auf
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vorliegende Untersuchungen zuriickgreifen 

konnte. Die disziplinare Dominanz der 

Indologie innerhalb der Asienwissenschaften 

blieb erhalten, konnte der Verf. doch fur das 

Studienjahr 1941/42 18 Ordinarien, 9 Extra- 

ordinarien und Dozenten sowie 5 sonstige 

Lehrkrafte ausfindig machen, wahrend 

dieses Verhaltnis bei der Sinologie 3:4:11 

und bei der Japanologie 3:4:13 betrug (S. 

133). Wahrend die Mehrzahl der Indologen 

ihre Arbeit fern der Politik fortsetzten, be- 

forderten einige wenige den Ariermythos, 

auf die Schutte im Einzelnen eingeht. An- 

dere wurden aufgrund ihrer Fach- und Lan- 

deskenntnisse zur Ldsung von Fragen 

herangezogen, die sich aus der Prasenz von 

Indern in Deutschland ergaben.

So wie Helmut von Glasenapp wahrend des 

Ersten Weltkrieges im 1914/15 gegriindeten 

"Indian Independence Committee" mit 

indischen Nationalisten zusammenarbeitete, 

wurden Indologen als Wehrmachtsangeho- 

rige auch fiir die Aufstellung einer vom 

fiihrenden Reprasentanten der indischen 

Unabhangigkeitsbewegung Subhas Chandra 

Bose inspirierten "Indian Legion" herange

zogen. Prazise Daten kann Schutte fur die 

Opfer des nationalsozialistischen Systems, 

von Krieg und Vertreibung unter deutschen 

Indologen benennen, die ihn zu der Schluss- 

folgerung fiihren, dass in keinem asienwis- 

senschaftlichen Fach so viele Professoren 

ihre Stellung auf Grund der nationalsozialis

tischen Rassengesetzgebung verloren haben 

wie in der Indologie. Er bescheinigt dem 

Fach, dass es insgesamt nicht systemnah 

war, "auch wenn diesbeziiglich genauere 

Kenntnisse bislang fehlen" (S. 151).

Wie sehr innere und auBere Rahmenbedin- 

gungen nach 1945 Einfluss auf die Ent

wicklung der Asienwissenschaften in der 

Bundesrepublik genommen haben, wird in 

der Betrachtung ihrer Entwicklung generell 

und speziell auch am Beispiel der bundes- 

deutschen Indologie deutlich. Direkte Be- 

ziige lassen sich nicht immer finden, denn 

die "Indienwelle" der 1950er-Jahre zeitigte 

weder Konsequenzen fur das Fach, fuhrte 

auch im neu gegriindeten Institut fiir Asien- 

kunde in Hamburg zu keiner Schwerpunkt- 

bildung Indien und auch am wiederbelebten 

Seminar fur Orientalische Sprachen wurden 

keine indische Sprachen unterrichtet. Umge- 

kehrt lasst sich durchaus nachvollziehen, wa- 

rum die Griindung des nach Auffassung des 

Verfassers "ersten echten asienwissen- 

schaftlichen Zentrums" in Gestalt des Siid- 

asien-Instituts 1962 gerade im Land Baden- 

Wiirttemberg erfolgt ist. Fiir dessen Ent

wicklung zeichnet der Autor ein differen- 

ziertes Bild erbrachter Leistungen und Ver- 

saumnisse (S. 192-199).

Interessant sind Schuttes Darstellungen zu 

der zu Beginn der 1970er-Jahre einsetzenden 

Selbstreflexion der so genannten "kleinen 

Facher". Flier betont er den in zentralen 

Denkschriften und Gutachten fiir die Indolo

gie als notwendig erachteten Ausbau gegen- 

wartsorientierter Studiengange und die 

Einrichtung von Nebenfachstudiengangen 

bei einer gleichzeitig zu erfolgenden starke- 

ren Differenzierung des Faches an den be- 

stehenden Einrichtungen. Zugleich stellt er 

in Frage, ob eine solche Selbstreflexion 

innerhalb der Indologie bisher wirklich 

stattgefunden hat, und spricht von einer 

inneren Zerrissenheit und Spaltung der 

Fachvertreter in zwei Fraktionen und be- 

nennt dafiir Griinde (S. 251-253). In der 

abschlieBenden Betrachtung zu Stand und 

Perspektiven der Asienwissenschaften 

konstatiert der Verfasser anhand einer fur die 

Indologie und Siidasienwissenschaften 

vorgenommenen aktuellen Bestandsauf- 

nahme (Wagner, Christian: Die Bedeutung 

Sudasiens in der Forschungs- und Universi- 

tatslandschaft der Bundesrepublik Deutsch

land: Eine Bestandsaufnahme. Hamburg 

2000) und in dieser Zeitschrift publizierter 

Erhebungen iiber das Lehrangebot eine 

Vielzahl von Defiziten fiir das Fach. 

Hinsichtlich der Zahl der Institute, des Um- 

fangs des Lehrangebots und des Anteils an 

gegenwartsbezogenen Lehrveranstaltungen 

rangiert heute die Indologie nach Sinologie 

und Japanologie mit betrachtlichem Abstand 

auf dem 3. Platz.
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Defizite manifestieren sich u.a. auch in einer 

auBerst schwachen Vertretung der Sozial- 

wissenschaften, dem geringen Grad der 

Selbstorganisation und in einer ungenii- 

genden Beriicksichtigung der Sprachenviel- 

falt und der Lander der Region. Die seit 

Erscheinungsdatum der vorliegenden Publi- 

kation vorgenommenen bzw. beabsichtigten 

Stellenstreichungen scheinen Schuttes Fest- 

stellung zu bestatigen, wonach "der stre- 

ckenweise desolate Ausbauzustand der Siid- 

asienforschung offenbar nicht oder doch 

nicht in erster Linie von mangelndem Re- 

form- und Gestaltungswillen der Indologie 

als wichtigstem Siidasienfach her(riihrt), 

sondem auf wissenschaftspolitischen Feh- 

lern (beruht)" (S. 281).

So sehr die vom Verfasser in seinen 

Schlussgedanken an die Asienwissenschaf

ten generell gestellten Uberlegungen auch 

fur die Indologie und die Siidasienwissen- 

schaften relevant sind, eine Verbesserung 

der Situation des Fachs aus eigener Kraft 

scheint nur ein Aspekt zu sein. Wenn aus 

heutiger Sicht angesichts der offensichtli- 

chen Bedeutung der Region Siidasien ein 

gesamtgesellschaftliches und gesamtstaatli- 

ches Interesse an einer adaquaten Forschung 

und Lehre vorausgesetzt werden darf, dann 

erscheint ein einzelnes Bundesland oder eine 

Universitat aufgrund bestehender fmanziel- 

ler Zwange oder spezifischer Interessen 

iiberfordert, daraus entsprechende Konse- 

quenzen zu ziehen. Diese sollten in geeig- 

neter Form - und da ist dem Verfasser nach 

Meinung des Rezensenten unbedingt zuzu- 

stimmen - in Richtung einer landeriibergrei- 

fenden Planung gehen, um in Absprache mit 

den Bundeslandern dieser Region einen 

angemessenen Platz in der deutschen Wis- 

senschaftslandschaft zuzuweisen.

Joachim Oesterheld




