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lehnt beide Termini fur die Behandlung chinesischer Verhaltnisse prinzipiell ab 
und iibernimmt den chinesischen Begriff Xiuci, der nach seiner Meinung anders 
definiert werden muss als Rhetorik oder Stilistik. Xiuci bestirnmt er als "Lehre von 
den Moglichkeiten des Formulierens" (S. 13). Die "Wortzurechtlegemuster" sind 
solche "Moglichkeiten des Formulierens", die sich unterscheiden durch "die Art 
der Auswahl und Anordnung derWorter" (S. 14). "Die Xiucixue ist sonach die 
Lehre von den Wortzurechtlegemustern". (S. 14) Vielleicht ist diese Auffassung 
gerechtfertigt. Der Rezensent findet jedoch die Unterschiede zur europaischen Sti
listik nicht so erheblich, dass man nicht auch in Bezug auf das Chinesische von 
Stilistik, Stillehre, Stilkunde, Stilanalyse, Stilkritik, Stilschicht, Stilsphiire, Stilji
gur, Stilmuster, Stilfiirbung, Stilbruch, Stilblute u. dgl. sprechen konnte. AuBer
dem miisste, um eine Zirkeldefinition zu vermeiden, noch gekliirt werden, was 
man unter "Formulieren" b'ZW. “Wortzurechtlegen" verstehen soll (einen Gedan
keninhalt in eine sprachliche Form bringen?). 

Die Bibliographie im A呻ang (S. 407-422) zerfallt in 11 jeweils alphabetisch 
geordnete Abschnitte und Unterabschnitte. Das erschwert sehr das Auffinden der 
im Text zitierten Literatur, z. B. ist es kompliziert und umstaridlich, die Angaben 
zur Publikation von Wang Fengyang zu orten, usw. 

Neben der Bibliographie enthiilt der Anhang einen Index zu den chinesischen 
Literaturbeispielen (S. 423-425), den schon erwiihnten Blick uber die 30 Grund
begrijfe (S. 426-429) sowie einen englischen Abstract (S. 430). 

Auf3erlich macht die Arbeit einen sehr soliden und akribisch gearbeiteten Ein
druck. Es finden sich nur relativ wenige Tippfehler (z. B. S. 14, 15, 17, 19, 23, 27, 
30, 31, 32, 33, 71, 73, 75, 77, 92, 95, 100, 105, 149,197,203,207,275,278,304, 
382, 384, 385, 386, 410, 411, 428). Ein Zeichenfehler war auf S. 31 zu bemerken: 
默statt 猷． Und den Namen der Schriftstellerin Gongsun Yan 公孙拦 sollte man 
nicht Gong Sunyan schreiben (S. 35, 423). Die Abkiirzungen CWD und HQX 
werden schon auf S. 17/18 (Arnn. 5 und 8) verwendet, aber erst auf S. 21/22 er
kliirt. Besser w釭e gewesen, sie im Literaturverzeichnis zu plazieren. 

Zurn Schluss sei noch eirunal erinnert an H. Richters Appell von vor 14 Jahren. 
Die Behandlung der Stilistik (oder wenigstens der notwendigen Teilgebiete dar
aus) ist auch heute noch nach wie vor ein Stiefkind in der Chinesischausbildung. 
Das rezensierte Buch bietet nun jedoch eine sehr gute Grundlage dafiir und ent
zieht allen denkbaren Ausreden den Boden. 

Klaus Kaden 
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Birgit Zinzius: Das kleine China-Lexikon. China und die Chinesen von A_ z. 
Darmstadt: Primus Verlag, 1999. 153 S. ISBN 3-89678-149-9. 29,80 DM. 

Seit Oktober 1999 ist "Das kleine China-Lexikon. China und die Chinesen von A 
-=- ~" v~~-~ irg!t Zinzius auf dem deutschen Bilchermarkt. Das Vorwort beginnt wie 
folgt: "China ist fiir den westlichen Kulturkreis nach wie vor ein Land v;ller 脰t
sel. [... ] Die Ursachen dafiir sind ein Mangel an fundiertem Wissen und, daraus 
resultierend, fehlendes Verst助dnis fiir dieses so ganz andere Land und seine 
Menschen." "Dieses Lexikon" - so heiBt es weiter - "vermittelt ein klares Bild von 
Chinas Kultur, von seiner Geschichte, ihren Auspragungen und Personlichkeiten." 
~uBerdem will sich dieses Buch "sowohl [als] ein N~chschlagewerk zu Chinas 
fortwirkender V ergangenheit als auch zu Chinas Gegenwart" ;erstanden wissen. 
~o_nkret heif3t es: "Aktuelle Fragen zu Gesellschaft, Sozial- und Rechtswesen, Po
litik und Politikem, Wirtschaft, Technik , Kunst, Literatur und Film finden Ant-
WOli." 

In der Tat finden sich nahezu zu allen chinabezogenen Themenbereichen Aus
~hrunge~ llfl~er Stichwortem wie "Pan Gu", "Konfozianismus", "I Ging" Uber 
".1~tem~t'.', _"Aids",_ "Huang He" bis hin zu Wortem wie "Ayi" und "Yangguizi". 
Aile wichtigen chinesischen Dynastien, alle zwolf Tierkreiszeichen des ;hinesi
sch~n Horoskops und alle chinesischen Provinzen (bzw. autonomen Gebiete) und 
r~gierungsurunittelbaren S卤dte werden als Stichwort genannt (wobei Taiw~n als 

II 
ein "nationalchinesischer Inselstaat" dargestellt wird). Auf Sachverhalte wie die 
"Anrede", das "Christentum (in China)", die "Ko mmunistische Partei Chinas" 
"Versicherungen" und historische Ereignisse wie die "Revolution von 1911" so~ 
~ie -~erson!ichkeiten wie "Mao Zedong" wird aus:fuhrlich eingegangen. Auffi斗lig
ist die Ausfohrung von Begriffen, die wie etwa die "W assemu-si• ~d "Y amswur~ 
zel" mit der chinesischen Kiiche zu tun haben. 

~enn man jedoch einzelne Ausfiihrungen (bzw. Darstellungen) genauer be
trachtet, so sind rasch M缸gel festzustellen, die der Zielvorgabe des Lexikons 
ni~ht g~recht _werden. Allem voran mangelt es der Autorin ~ solidem sinologi
schem Fachwissen ilber manche Themengebiete Chinas, wie z. B. ilber die chi;e
s~sche Geschichte. Gem邸 der Autorin (Stichwort "Kaisertum") "[soll] das chine
sische Regierungssystem des dynastischen Kaisertums [... ] bereit; u~ 2000 v. u. 
Z. <lurch den ersten Herrscher der legendaren Hsia-Dynastie begrilndet worden 
sein." Sie verliert jedoch kein Wort dariiber, <lass d as chinesische Kaisertum erst 
mit dem Jahr 221 v. Chr. beginnt und r. beg1nnt und man in der Fachliteratur - zumindest - die 
vorangegangenen Shang- und Zhou-Dynastien als Konigtfuner betrachtet, wobei 
die Autorin <loch selbst (unter dem Stichwort "Zhou-Dynastie") von "Konig Wu" 
spricht. A咄erdem endete <las Zhou-Reich nicht - wie die Autorin schreibt - im 
Jahr 221 v. Chr., sondem bereits ti戊her, namlich im Jahr 256 v. Chr. Im weiteren 
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handelt es sich bei (dem Stichwort) "Wanli" - genauer genommen - nicht um den 
"Kaiser der Ming-Dynastie, der von 1573 bis 1620 regierte", sondem um die Be
zeichnung seiner Regierungszeit. Die "Orakelknochen" ("die hauptsachlich in der 
Provinz Henan gefunden [wurden]") werden nach Darstellung der Autorin "auf die 
Jahrhunderte um 1600 v. u. Z., also die F呻zeit der Shang-Dynastie [zuriickda
tiert]", wobei diese in der Fachliteratur als Gegenstiinde aus der Zeit zwischen 
1400 und 1100 v. Chr., also aus der Spat-Shang-Zeit stammend, betrachtet wer
den. Unklar ist auch eine Stelle hinsichtlich des Aufstandes der KP Chinas gegen 
die Kuomintang (Guomindang) unter der Fiihrung von Zhou Enlai (u. a.) unter 
dem Stichwort "Kommunistische Partei Chinas": Offenbar wurde der Ort des Auf
standes von 1927 verwechselt: Statt Nanchang lesen wir "Nanjing". SchlieBlich 
handelt es sich bei der Romantrilogie von Ba Jin nicht - wie unter dem Stichwort 
"Ba Jin" zu lesen ist - um "die Fahne, Fruhling und Herbst", sondem um Familie, 
Fruhling und Herbst. 

Einer Korrektur und Ergiinzung bedilrfen m. E. die Ausfiihrungen unter den 
Stichwortem wie "Ethik", "Konfuzius", "Taoismus" und "Song-Dynastie". Die 
Darstellung der "Ethik" reicht nicht aus (nicht eimnal der Begriff de und der mit 
ihm verbundene Sachverhalt wurden erlautert), wobei doch die Ethik- neben der 
politischen Lehre - in der chinesischen Geistesgeschichte eine entscheidende 
Rolle gespielt hat und es noch tut. Bei "Konfuzius" wird der Begriff ren nicht er
wahnt, dabei ist doch er derjenige, der diesem Begriff neue Bedeutungen beige
messen und damit seine Auswirkung auf die Entwicklung der chinesischen Gei
stesgeschichte initiiert hat. Dieser Begriff findet 如ar auch eine eigene Darstel
lung, doch die Verbindung zwischen ihm und Konfuzius bleibt unbeachtet. Was 
den "Taoismus" betrifft, so erw珈t die Autorin ZNvar die Entwicklung des Taois
mus als Religion "aus der taoistischen Philosophie", 1且sst aber jegliche zeitliche 
Einordnung sowie die Nennung des Begriinders auBer Acht. Auch sollte die 
"Song-Zeit" in zwei Phasen, n职lich die Nordliche und Siidliche Song-Dynastie, 
untergliedert werden. Dariiber hinaus findet sich am Anfang des betreffenden Ab
schnitts eine Verwechslung: Statt "Han-Dynastie" in "Nach dem Untergang der 
Han-Dynastie (907) kam es zur Zersplitterung des Reiches in die Zehn Konigrei
che" musste "Tang-Dynastie" stehen. 

Grundlegend dr且ngt sich der Eindruck auf, dass die Ausfiihrung vieler Stich
worter nicht genilgend durchdacht und an der Systematik nicht gefeilt worden ist. 
Ein Stichwort "chinesische Philosophie" ist nicht zu finden. Zwar lesen wir von 
den "Vier Buchem", aber die "FilnfKlassischen Werke" (obgleich das "I Ging" als 
eigenes Stichwort aufgenommen wurde) bleiben ebenso wie Xunzi und Han Feizi 
(und der mit ihm verbundene Legalismus) une闷血t. Was politische Personlich
keiten der neueren und modemen Geschichte betrifft, so begegnet man dem Ame
rikaner "Chennault, Claire Lee" und dem Ex-Regierungschef von Singapur "Lee 
Kuan Yew", aber nicht Zhu De, Liu Shaoqi, Peng Dehuai, Li Ruihuan und Hu 
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!int~o. Be~ der D_arstellung der chinesischen "Literatur" sollten m. E. als Beispiele 
~~ der An~angsphase auch das "Buch der Lieder" (Shijing) und der Dichte; Qu 
Yuan erwiihnt werden wie ebenso - als literarische Leistungen der spiiteren Zeit~n 
- die ci-Dichtung der Song-Zeit (Song ci) und die lyrische Oper der Yuan-Zeit 
(Yuan zaju). Au[ der anderen Seite finden sich aber Stichworter, deren Aufnahme 
m.E. tiberfltissig ist, wie etwa "Yuan Reruninbi: Wiihrung der Volksrepublik Chi
na": Denn man erfahrt bereits unter dem Stichwort "Remninbi (RMB)", class es 
sich hierbei um die "Wiihrung der Volksrepublik China" handelt und diese "wie 
folgt unterteilt [ist]: 1 Yuan= 10 Jiao = 100 Fen". 

Ein grof3er Mangel ist das nicht sorgfaltige "Zitieren". Bei der Aufziihlung der 
vier "Kardinaltugenden des guten Menschen (Wohlverhalten, Gerechtigkeit, Stre
ben nach Wissen) unter "Mencius" fehlt z. B. die dritte, niimlich die Sittlichkeit 
(Ii). Und bei den "Vier Modemisierungen" spricht die Autorin von "Wirtschaft, 
Verteidigung, Wissenschaft und Technik", obwohl es "Industrie", "Landwirt
schaft", "Verteidigung" und "Wissenschaft und Technik" heiBen mtisste. Schlicht 
falsch ist auch, dass die Autorin - unter dem Stichwort "Yuan-Dynastie" - statt 
des vollen Nam.ens Zhu Yuanzhang (des ersten Ming-Kaisers) nur den Vomamen 
(b'ZW. Rufnamen) "Yuanzhang" schreibt. 

Dariiber hinaus wurden manche chinesischen Worter (b'ZW. Ausdriicke) falsch 
ilbersetzt, wie etwa der Ausdruck "Mei you" (der zudem mit "Meijou" faisch ge
schrieben wurde) mit "Nein, danke". Auch kollilen die ausschlief3lichen Zuo;d
nungen von "Direktor (lingdao)" und "Geschiiftsfiihrer(jingli)" unter dem Stich
wort "Titel''leicht irrefiihren. Und die Umschreibung der "Friihlingsrollen" mit 
"Zha Chun Juan" ist ebenso unverstiindlich. 

Weiterhin findet man unter manchen Stichwortem falsche Ausfiihrungen wie 
z. B. unter "Jasmintee" und "Titel" (die Aussage der Autorin, niimlich "Wellil die 
Position und damit der Titel nicht bekannt sind, wird oft auf die Anrede Meister 
(shifu) ausgewichen", hat nur einen deutlich eingeschrankten Geltungsbereich). 

Schlief3lich fmden sich Aussagen, die nicht mehr dem neuesten Stand entspre
chen. So wird (bereits) im Jahr 1999 der Ausdruck xia gang (den Posten ve;las
sen) hiiufiger als Bezeichnung fur "Arbeitslose" gebraucht als der "Auf Arbeit 
Wartende", den die Autorin ins Lexikon aufgenommen hat. Auf3erdem benutzen 
Chinesen zur Zeit weitaus hiiufiger den neutraleren Ausdruck laowai fiir Ausliin
der aus dem Westen statt des im Lexikon angefiihrten "Yangguizi". 

Neben den inhaltlichen M缸geln begegnet man !eider auch allzuoft Schreib
und Druckfehlem in der chinesischen Umschrift (erfolgte kein Korrekturlesen?), 
abgesehen von solchen, die <lurch Software-Anwendung verursacht wurden (wie 
etwa Wang Wie statt Wang Wei unter dem Stichwort "Literatur" und die falsche 
Trennung beim Zeilenwechsel: Yuanz-hang statt Yuan-zhang unter dem Stichwort 
"Ming-Dynastie"). Von den Umschriften der "Acht Unsterblichen" z. B. sind bis 
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auf "Lan Caihe" die sieben ubrigen falsch. An folgender Liste soll dieser Mangel 
veranschaulicht werden: 

"Shenzen" statt "Shenzhen" unter "Aktien", "Zhongqinjie" statt "Zhongqiujie" un_te~ 
"F;i~rtage", "Hong Xinquan" statt "Hong Xiuquan", "Ko~g Qin::_statt. :Kon~ Qi_u" 
unter "Konfuzius": "Lu Hun" statt "Lu X~n", "Guo Maruo" statt "Guo M_oruo" __ unter 
"Literatur", "Che~ Duxin" statt "Chen Duxiu" unter "Mao Zedongl!,_~'-Meijou•:. statt 
"Mei you": "Tsai Lu" statt "Cai Lun" (oder Ts'ai Lun) unter "Pa~_ier", 1fXi~yon,g''_s~a~ 
“Xianyang”unter”Qin-Dynastie”,“Shanton" statt“Shantou'. unter“Sonderwirt
s~h;fl~~~~e", "Xian" ;tatt,;Xi'an" unter "Terrakotta-Annee" und "Zhao Zijiang" statt 
"Zhao Ziyang". 

Hinzu kommt, class manche Umschriften nicht einheitlich und sogar ~onn~idri~ 
gebraucht wurden. So werden baozi undjiaozi als (die Stichw6rter) Bao Zi und 
Jia~zi geschrieben. Es kommt auch vor, class dieselbe U?'1schrift ~i~~t_e'.~:itli,ch 
gebrau~ht wird, wie etwa "Tai Chi" als selbstandiges Stichwort und "Taichi" in der 
Darstellung unter "Sport". 

Zurn Schluss sei die Anmerkung erlaubt, dass die im Vorwort aufgestellte Be-
hauptung "Von der Magie der Zahlen iiberzeugte _chi_nesen 吨rden sagen: Dieses 
kl~{ne Nachschlagewerk ist ein Lexikon der 999 Stichworter - weil di~ m~g~s-~h_e 
Zahl999:fiir Chi;esen sehr vie/, sogar unendlich vie/ bedeutet" etwas ilberheblich 
anmutet. Und sicher liegt dies nicht nur in der bei weitem geringeren Anzahl von 
ange:fiihrten Begriffen, n血lich ca. 500, begriindet_. 

Fazit: In die;em "kleinen" Lexikon konnen sich diejenigen, die sich :fiir China, 
seine Kultur und Menschen interessieren und tiber keinerlei Kenntnisse verfiigen, 
erste z. T. grobmaschige Informationen holen. Aber bereits ein China-!o~i~t 
sollte zu anderen Info~ationsquellen greifen. Vor allem aber kann man als Chi
nesischlehrer das Lexikon-Werk nicht einmal Studienanfi抇gem der Chinawis
senschaft als Einsteiger-Lekttire empfehlen. Daflir weist es zu viele gravierende 
inhaltliche und form;le Fehler auf. Vielleicht mag das ein Grund daflir sein, class 
die Autorin im "Vorwort" ihre Zielgruppe nicht explizit genannt hat. 

DuLun 
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Huang Zhengcheng (Hrsg.): Multimediakurs f"lir Chinesisch- Biaozhun Hanyu 
Jiaocheng, Peking University Press 1998. CD 1 mit Begleitbtichern 1-4, CD 2 mit 
Begleitbtichern 1-2; ISBN 7-301-03408-3; Vertrieb in Deutschland incl. deutsch
sprachigem Begleitmaterial Ober Bochum: MultiLingua Verlag, 2000. 495 DM 
(CDs alleine 295 DM). 

Der "Multimediakurs filr Chinesisch" ist ein von Dozenten der Universitat filr 
Sprache und Kultur Beijing entwickeltes Lehrwerk, das. im Verlag der Universitat 
Beijing erschienen ist. Das Programm lauft wahlweise mit deutschen oder an
dersprachigen Erlauterungen, die leichte stilistische Schwachen aufweisen, es ist 
ausfilhrlich mit sechs DIN A4-groBen Begleitbanden (943 Seiten) in Englisch/ 
Chinesisch dokumentiert. Es ist sowohl filr Anfi血ger des Chinesischen wie filr 
Fortgeschrittene zur Kursbegleitung oder zur Auffrischung zu empfehlen. Das 
Programm bietet auch einige Anreize, es zum Selbststudium einzusetzen. Die erste 
CD versammelt Lektionen mit Phonetik, Vokabeln, Lektilre und Grammatik. Die 
zweite CD enthalt umfangreichere chinesische Texte und ein Register mit Uber 
2000 Vokabeln. Im Vergleich zu mehreren anderen getesteten Chinesisch
Sprachkursen schneidet dieses Programm mit Abstand am besten ab. 

Das Programm lauft auf deutschem Windows, wobei die erste CD kein chinesi
sches Windows oder Modul benotigt. Die zweite CD mit den umfangreichen Chi
nesisch-Texten benotigt ein chinesisches Modul wie Chinese Partner, Language
Partner, Chinese Star, Rich Win, Unionway o. a. 

Die wesentlichen Vorteile gegenilber nicht-elektronischen Medien sind, dass 
der Lerner seine Schwerpunkte nach eigenen Interessen setzen kann und dass er 
vers啦kt die Dinge tiben kann, die ihm schwerfallen. 

Die Benutzerfilhrung filr den Installationsprozess ist auf Englisch abgefasst. 
Man hat neben der deutschen Programmftihrung die Wahl zwischen Englisch, 
Franzosisch, Hangul und Japanisch. Zusatzlich zum Programm wird das Video
Abspielprogramm Qicktime mitgeliefert. Man kann zwischen zwei Sitzungen ein 
virtuelles Lesezeichen einfilgen, um spater an derselben Stelle weitennachen zu 
konnen. 

Die mehrsprachige Zielgruppe bringt den Nachteil mit sich, dass etwa der Pho
netik-Teil nicht speziell auf Deutsche abgestellt ist. Somit werden Phoneme, die es 
im Deutschen nicht gibt, nicht vers岱rkt getibt. Dieser Nachteil wird aber teilweise 
dadurch ausgeglichen, dass der Lerner selbst die Phoneme, die ihm schwierig er
scheinen, durch die Bestatigung der Wiederholungstaste intensiver iiben kann. 
Unter den Programm-Einstellungen kann man auch die Geschwindigkeit der Wie
dergabe ver耻dern.

Der gezeigte Bildschirm ist nur ca. 600x800 Pixel groB. D. h. man kann wahl
weise den Bildschirm auf eine geringe Auflosung stellen und damit das Lernpro
gramm in voller GroBe sehen oder die Vorteile des hochaufgelosten Bildschinns 




