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Abstract
Talkopoly, a communication game which appears in Talk a Lot (Martin, 2003) is an adaptation 
of the board game Monopoly, with English practice questions instead of places, properties, and 
streets. Simple variety and range of questions on the game board(s) make it ideal for warm-ups, 
communication practice, and lesson reviews. The game can be modified to help reinforce recently 
learned grammar and vocabulary in a focused, collaborative, and enjoyable way.

1. Introduction
The freshmen/1st year university students in English communication classes come with a lot of 
hesitation, nervousness, and shyness. Three talkopoly game boards were designed to ‘break the ice’ 
by sharing their responses to questions about their everyday lives, interests, likes/dislikes, and other 
prompts such as naming, counting, guessing etc. etc. For the students, the goal of the game is to not 
only ‘get to know each other’ but also continue to get to know each other better over the course of a 
term/semester.

2. Methodology

(Preparation)
Step 1: Prepare and print talkopoly game boards on A3 sheets of paper. See Appendix.
Step 2: Divide the class into small groups of 4 each, preferably mixed with two females and two 
males, to get the best out of this game. 
Step 3: Each group gets one talkopoly game board with dice. In a class of six groups, every two 
groups will have a different game board from the others.
Step 4: Explain the students rules of the game, reward points and penalty scores. 
Step 5: In a 90-minute class, the game is played over three rounds. Each round lasts 25minutes. 
After every round the groups exchange/switch their game boards with each other. At the end of the 
third round, each group would have played three game boards, each with a different set of questions/ 
prompts.

(Procedure)
1. Work in a group of three or four. Make a marker and put each marker on “START” before the 
game begins. Markers can be small squares, or bits of paper with the students’ initials on them, 
different coins for each student, various pencil tops that students have, etc. The only important thing 
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is that each student in the group has a unique marker for the game. 
2. Each player in the group starts with 100 points. 
3. To move around the board, students roll a die and move the number rolled. 
4. When a player lands on a question square, follow the instructions. The player wins the points 
stated on the square—but only after you have completed the activity! 
5. Write down how many points each player has after each turn. 
6. Players can land on the same square more than once and win points again, but they must give a 
different answer from before. 
7. If a player lands on “Oh My Gosh!” he or she must pay the stated points to the bank. If a player 
lands on “Lucky You!” he or she wins all the points currently in the bank. 
8. Each time players pass “GO,” they win 25 points. 
9. If a player takes longer than thirty seconds before he or she starts to answer, the player LOSES the 
number of points on that question square!

The game continues until one player reaches 1,000 points. The other players can keep going until 
they reach 1,000 points as well if time allows.

3. Results
Students completed a 10-minute end-of-class feedback to report their impressions of the game 
activity comments 

4. Conclusion and Recommendations
This simple and fun game is designed to help students go over what they have been learning. It is 
an interesting way for them to practice grammar and vocabulary while communicating in English. 
There is a lot of scope for peer-support to modify the game, the content, and the process. The content 
generated provides a great way for the teacher to monitor students’ language needs. 

5. References
Martin, D. (2003). Talk a lot (2nd ed.). Okegawa, Saitama, Japan: EFL Press.

6. Appendix
Talkopoly Game Boards are attached.
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Abstract
　本報告書は、言語教育におけるオーセンティック・マテリアル（実際の素材）の定義を
説明し、言語学習の向上および、母語話者が使用する実用的な英語を学生に体験させるこ
とを目的とした、授業での活用方法に関する実践的なアドバイスと例を提供する。特に、
オーセンティック・マテリアルと教科書などの非オーセンティック・マテリアルを取り入
れた授業の設計と計画についてアドバイスを提供する。本報告書に含まれる例やアドバイ
スは、日本で大学生に英語を教えた際の筆者の個人的な経験に基づいており、網羅的なも
のではない。本報告書の目的は、英語の母語話者と効果的にコミュニケーションを取るた
めに必要な英語の応用を学生に学ばせたいと考えている語学教師に、提案やインスピレー
ションを提供することにある。

Abstract- 
This report explains the definition of authentic materials in language education and provides practical 
advice and an example regarding how to utilize these materials in lessons. In particular, this report 
offers advice on how to design and plan lessons that include both authentic materials and non-
authentic materials such as textbooks. The example and advice contained in this report are based 
on the author’s personal experiences teaching English as a foreign language to university students 
in Japan. The example and advice provided in this report are not exhaustive. The contents of this 
report are meant to provide suggestions and inspiration to language teachers who want to expose 
their students to real-world applications of English, the understanding of which is necessary to 
communicate effectively with native speakers.

Introduction- 
In language education, the term “authentic materials” can be used to describe anything that 
demonstrates real-world use of a language. Typically, the target audience of these materials is native 
speakers of a language. Thus, authentic materials are usually created to fulfill a purpose outside of 
language education. Some common examples of authentic materials include movies, TV shows, 
songs, news articles, and books published in a target language for purposes such as entertainment 
(United States Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs). Materials such as 
language textbooks, conversely, are not usually considered authentic materials because they utilize 
language that is scaffolded for the purpose of education. This is helpful for introducing concepts to 
students and providing structured practice, but it can also cause the language in textbooks to differ 
from real-world applications. If teachers hope to prepare their students to use a target language in real 
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life contexts apart from classrooms and tests, language lessons must include both authentic materials 
and non-authentic materials.

An abundance of unfamiliar language points and cultural references can make authentic materials 
intimidating for students, which is why it is necessary to utilize these materials mindfully 
in classroom activities and curricula. Mindfully applying authentic materials requires three 
considerations in the lesson planning stage: 

1. Identifying themes or language points that students will learn through non-authentic 
materials such as textbooks.

2. Searching for authentic materials containing language or cultural points that supplement 
information introduced via the non-authentic materials.

3. Determining where and how to include authentic materials in a lesson based on the 
information and materials gathered in the previous two steps. Authentic materials could be 
the focus of a lesson, but they could also play a minor role (Payne). 

Below is one example of how this planning process could be applied in an English language lesson.

Example- 
One theme of Unit 3 of the textbook Globe Trotters – Practical English with Video is staying at a 
hotel. Conversation activities in this unit introduce English vocabulary and expressions used to check 
in to hotels and ask hotel staff about available amenities. This unit’s vocabulary is noticeably limited, 
however, in regard to describing types of hotel rooms. The textbook introduces the terms “single 
room” and “double room,” but does not include any other expressions for types of hotel rooms 
(Lieske, 24 – 25). Native speakers use many more terms when reserving or speaking about hotel 
rooms such as “queen room,” “king room,” “suite,” and “dormitory.” There is also an abundance 
of terms used to describe different types of accommodations in English besides “hotel” such as 
“motel,” “resort,” and “hostel.” The textbook’s omission of this vocabulary provides an opportunity 
to supplement students’ language knowledge with authentic materials.

After identifying the lack of terms, a teacher might decide that the goal of a lesson based on Unit 3 
is to introduce, understand, and use vocabulary that describes accommodation types and room types. 
With this goal in mind, a teacher can begin searching for authentic materials that introduce these 
terms. English-language accommodation websites or booking websites, for example, use these terms 
to advertise themselves to potential customers and communicate the kinds of rooms that are available 
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for reservation. Paper pamphlets, brochures, or magazines do something similar.

For the sake of this example, imagine a teacher decides to include the website of a hotel, the website 
of a resort, the website of a hostel, and the website of a motel in their lesson. At the start of the 
lesson, a warmup activity could be held to review the language introduced in Unit 3 of the textbook. 
After this warmup, students begin an activity using the aforementioned websites to expand their 
vocabulary. A teacher might distribute a worksheet that features the definitions of key terms such as 
“suite,” “king room,” or “resort” and blank spaces that are missing vocabulary words (See Figure 1). 
After providing the links to the aforementioned websites, the teacher might ask the students to work 
in pairs or small groups and look at the English websites to find the vocabulary words that match the 
definitions on their worksheets.

Figure 1

After providing the students with time to find the answers on their own, the teacher can confirm 
the vocabulary words that match each definition and explain cultural points related to some terms 
(i.e. the fact that motels are common in the United States because many people travel by car in this 
country). If the teacher believes that students require more practice to understand the definitions of 
these terms, students could do extra activities where they match vocabulary words to pictures (See 
Figure 2).

A room that has one king-sized bed
A room that has one queen-sized bed
A room with many beds that many different people share
A room that is similar to a small apartment with bedrooms and a living room
A place to stay that has more amenities than a hotel and is more expensive
A place to stay that is cheaper than a hotel and has fewer amenities
A place to stay that is cheaper than a hotel, has fewer amenities, and is often next to a 
main road so people who are traveling by car can easily stay here
A place to stay that could be cheap or expensive depending on the amenities, but is 
usually more expensive than a hostel or motel
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Figure 2

When the teacher feels that students understand these new vocabulary terms, students can return to 
the textbook and try the Travel Adventures conversation activities with partners or small groups. 
They could start by answering the Travel Adventures questions (using their new vocabulary words to 
answer the questions) and move on to practicing the script for checking in to a hotel, changing some 
parts of the conversation to make use of the vocabulary they have just learned (24-25).

Conclusion- 
Non-authentic materials such as textbooks are good at introducing basic language concepts to 
students, while authentic materials can expand students’ knowledge of these concepts by introducing 
language and cultural points that textbooks do not mention. Incorporating both types of materials 
in language lessons offers students the chance to develop well-rounded, practical language skills 
and become used to how native speakers use a language in real life. Moreover, with careful lesson 
planning and guidance from a teacher, authentic materials can become accessible learning tools for 
students of varying proficiency levels. In short, authentic materials are essential tools for any teacher 
who hopes their students will use a language in real life.

References 
Lieske, Carmella. Globe Trotters – Practical English with Video. Cengage Learning, 2013, pp. 24 – 

25.
Payne, Laura. “Authentic English: 3 Tips for Implementing Authentic Materials in Language 

Classrooms.” International TEFL and TESOL Training Blog, 10 Mar. 2020, www.teflcourse.net/
blog/authentic-english-3-tips-for-implementing-authentic-materials-in-language-classrooms/. 
Accessed 5 Jan. 2025. 

United States Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs. “Teacher’s Corner – 
Teaching with Authentic Materials.” American English, americanenglish.state.gov/resources/
teachers-corner-teaching-authenticmaterials#:~:text=Authentic%20materials%20for%20the%20
English,Radio%20broadcasts%2C%20songs%2C%20and%20podcasts. Accessed 5 Jan. 2025.
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要旨
　中村元の『東洋人の思惟方法』は東洋の諸民族の思惟方法についての研究である。この
研究は特に海外においてしばしば誤解されているが、決して諸民族の思惟方法の特徴を断
定してレッテルを貼るために行なわれたものではない。
　科学技術の進歩により民族・国家間の結びつきがますます緊密になっていく状況におい
て、中村は民族の対立を越えたコスモポリタンの思想が必要であり、それによって『地球
共同体』が成立すると考えた。中村の言う地球共同体とは、決して世界を一様にするとい
う意味ではない。それぞれの民族の多様な文化を受け継ぎ、それぞれの特性を花開かせ、
それらの間に世界平和を実現するというのである。このような共同体の建設にあたっては、
すべての民族が前もって自らの思惟方法を反省しておくことが必要であると中村は主張す
る。『東洋人の思惟方法』全 4巻はこうした意図をもって執筆されたのである。

Vorwort 
Bei dem vorliegenden, kurzen Aufsatz handelt es sich um das Manuskript des Vortrages, den ich 
anlässlich der Konferenz „Translating Cultures: Intercultural Encounter between German Speaking 
Countries and India/Asia“ im Jahre 2007 an der Universität Mumbai hielt. Die Vorträge hätten 
damals von der Universität publiziert werden sollen, doch wegen bestimmter Umstände seitens der 
Universität wurde die Publikation selbst jedoch nie realisiert. 

Die komparativ philosophische Forschung Hajime Nakamuras wurde meines Erachtens mit der 
Intention des Weltfriedens durchgeführt. Seine Forschungsabsicht bzw. Forschungsmethodologie 
ist leider in der wissenschaftlichen Welt auch heute immer noch weitgehend unbekannt. So ist es 
mein Erstreben, dass Nakamuras Forschung bei den nachkommenden Forschern auf das verdiente 
Interesse stößt und sie so zur Verwirklichung des Weltfriedens ihren Beitrag leisten kann. 

0. Begrüßung und Danksagung 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute auf dieser Tagung 
„Translating Cultures: Intercultural Encounter between German Speaking Countries and India/
Asia“ meinen Vortrag mit dem Titel, „Hajime Nakamuras Denkweisen der östlichen Völker aus 
1 Nakamura, Hajime, Denkweisen der östlichen Völker (Tôyôjin no shiihôhô), Bd. 1–4 in: Ausgewählte Werke 

Hajime Nakamuras (Nakamura Hajime Senshû), Tokyo: Shunjûsha 1988–1989 und auf Englisch: Ways of Thinking 
of Eastern Peoples: India, China, Tibet, Japan, London und New York: Kegan Paul International 21997.

Hajime Nakamuras Denkweisen der östlichen Völker1

── aus interkulturell philosophischer Perspektive ──

Keiko Ueno 
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interkulturell philosophischer Perspektive“ vorstellen darf. Erlauben Sie mir bitte, dass ich zunächst 
meinen Dank ausspreche. Besonders danken möchte ich Frau Dr. Bajpai und Frau Prof. Dr. Findeis 
für die freundliche Einladung. Ein herzlicher Dank gilt auch dem Östlichen Institut in Tokyo, 
insbesondere Frau Miki für ihre unendliche Mühe, die schließlich zur Ermöglichung meiner Reise 
beigetragen hat. Für die finanzielle Unterstützung bin ich auch Herrn Keiichi Tanaka von der Nihō-
Reederei außerordentlich dankbar. Zum Schluß will ich meinem Kollegen André J. S. E. Faict für 
Gespräche und wertvolle Hinweise danken. 

1. Ein Wort zuvor: Was ist „interkulturelle Philosophie“?  
Eingangs möchte ich kurz erklären, was „interkulturelle Philosophie“ ist.2 Interkulturelle 
Philosophie steht für eine philosophische Einsicht, eine philosophische Haltung, die die „wahre 
Philosophie“ als keiner philosophischen Tradition exklusiv zugehörig betrachtet. Sie leistet einen 
Beitrag zur Überwindung aller lokalen Zentrismen im Denken, Sprechen und Handeln, indem sie 
das Kompositum „Philosophien und Kulturen“ ernst nimmt, die diversen kulturellen Paradigmata 
anerkennt, aber keines von ihnen in den absoluten Stand erhebt. 

Das Präfix „inter“ in dem Terminus „interkulturell“ bedeutet das „Zwischen“ zw. den 
Kulturen oder Philosophien, das auf eine verbindliche Struktur hinweist, in der sowohl 
grundsätzliche Ähnlichkeiten als auch erhellende Differenzen bestehen können. Es steht für einen 
Komplementaritätsgedanken, der allerdings nicht bedeutet, das totale Fehlen eines bestimmten 
Denkmusters in einer anderen Kultur festellen zu wollen; vielmehr geht es um die unterschiedlichen 
Stellenwerte der Kulturen und Philosophien, die einander gegenseitig ergänzen können. In der 
Abwesenheit aller kulturalistischen Zentrismen betrachtet die interkulturelle Philosophie die 
verschiedenen Philosophien als zwar unterschiedlich, aber nicht radikal unterschiedliche „Wegweiser 
zur wahren Philosophie“.  

Interkulturalität so verstanden, wird legitimerweise zur Voraussetzung für die reale Möglichkeit 
einer multikulturellen Welt, die nicht bloß eine Gesellschaft, die rein aus sozio-ökonomischen, 
praktisch-pragmatischen und macht-politischen Erwägungen multikulturell ist und sein will, sondern 
eine Gemeinschaft ist, die vielmehr aus Einsicht, beruhend auf dem Geist der Interkulturalität, 
ein Miteinander und Nebeneinander der Kulturen und Philosophien nicht als Bedrohung und 
Entfremdung empfindet, sondern darin ihr erhabenes Ziel sieht. 

2. Einleitung 
Durch die weltweite Entwicklung im technologischen, naturwissenschaftlichen Bereich leben wir 
seit dem 20. Jahrhundert in einer sich tiefgreifend ändernden Zeit der Weltgeschichte. In dieser 
Zeit münden einzelne Länder, Kulturräume und Völker in einen einzigen Globalisierungsprozeß: 

2 Vgl. Mall, Ram Adhar, Philosophie im Vergleich der Kulturen: interkulturelle Philosophie – eine neue Orientierung 
–, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1995, S. 1–19.
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Die Welt schreitet auf der materiellen Ebene mehr oder weniger einheitlich fort, auf der geistigen 
Ebene hingegen wird die Einheit angesichts der vielfältigen Kulturen weit verfehlt. Hier herrschen 
manchmal Konfliktsituationen vor, in denen unterschiedliche Weltanschauungen einander feindselig 
gegenüberstehen und sich gegenseitig bekämpfen. Es ist gewiss nicht weit hergeholt, zu sagen, dass 
das verwobene Miteinandersein der Kulturen der Menschheit zum Verhängnis wird, wenn eine 
barbarische Herrschaft die geistige Dimension der Weltvölker ihres pluralistischen Stellenwerts 
beraubt und ein einseitiges Verstehen durch hochtechnologische Kriegsführung zu erzwingen 
versucht. 

Im globalen Zeitalter, in dem das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Völker 
notgedrungen realisiert werden muss, kann bezüglich der Frage, ob und wie die Kulturvielfalt 
zugleich mit einem universalen Wahrheitsanspruch in Einklang gebracht werden kann, Hajime 
Nakamuras Werk Denkweisen der östlichen Völker zu einer bedeutungsvollen und fruchtbaren 
Maxime werden.

In meinem Vortrag geht es nicht in erster Linie darum, die Fragen zu beantworten, inwiefern 
die Denkweisen der östlichen Völker unterschiedlich sind, oder wie Nakamura methodisch die 
Vielfalt an Denkweisen der östlichen Völker durch präzise Beobachtung ihrer Sprachausdrücke und 
Kulturphänomene herausfindet. Sondern es geht grundsätzlich darum, dass ich die hermeneutische 
Intention, die Nakamura seinem Werke Denkweisen der östlichen Völker zugrunde gelegt hat, 
aufdecke. Am Ende meines Vortrags soll die bedeutungsvolle und fruchtbare Maxime seines 
interkulturellen Geistes, bezüglich der Frage, ob und wie die Kulturvielfalt zugleich mit einem 
universalen Wahrheitsanspruch in Einklang gebracht werden kann, klar werden. 

3. Hajime Nakamura 
Bevor ich nun auf das Werk Denkweisen der östlichen Völker eingehe, möchte ich Ihnen Hajime 
Nakamura kurz vorstellen. In Indien ist es vielleicht unnötig zu erklären, wer Hajime Nakamura ist. 
Nakamura ist der weltbekannte Indologe, Buddhologe, der von 1912 bis 1999 gelebt hat. Aber es 
ist in der Forschung noch nicht genug bekannt, dass Nakamura auch ein großartiger Philosoph, ein 
interkultureller Philosoph war.3 Er war Initiator der Östlichen Akademie, die im Hinblick auf das 
Streben nach Wahrheit mit dem Ziel einer „Wiederbelebung des Menschen“ gegründet wurde. Seine 
zahlreichen Arbeiten, wie Komparative Philosophie, Weltgeschichte des Denkens oder Struktur der 
Logik wurden alle aus interkulturell philosophischer Perspektive geschrieben. Übrigens ist es sehr 
zu begrüßen, dass in der neuen Auflage der Brockhaus-Enzyklopädie, die im letzten Jahr herauskam, 
unter dem Eintrag „Interkulturalität“ Nakamuras Name und seine interkulturell orientierte Arbeit A 
Comparative History of Ideas an erster Stelle genannt werden.

3 Vgl. Ueno, Keiko und André Julien S. E. Faict, Interkulturalität im Denken Hajime Nakamuras, Nordhausen: 
Traugott-Bautz 2006.
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4. Denkweisen der östlichen Völker 

4.1. Historisch-hermeneutischer Hintergrund
Denkweisen der östlichen Völker wurde in einer Zeit geschrieben, als in der Wissenschaft lange 
die Tendenz vorherrschend war, die östlichen und westlichen Völker hinsichtlich ihrer kulturellen 
Werte in zwei Klassen einzuteilen, die diametral entgegengesetzt waren: demnach seien die östlichen 
Denkweisen eher subjektiv, introvertiert, spirituell und synthetisch, die westlichen dagegen objektiv, 
extrovertiert, materialistisch und analytisch. Solch monolithisch anmutende Lesarten des Ostens und 
Westens wurden vor allem in kontrastierenden Kulturtheorien außerordentlich virulent. Nakamura 
stellte damals jedoch kritisch die Frage, ob solche monolithischen Vorstellungen wirklich allgemein 
anzuerkennen seien. Will man solche Kulturbilder aufstellen, sollte man dies erst tun, nachdem 
man den besonderen Eigenschaften bzw. Differenzen der Denkweisen der einzelnen östlichen und 
westlichen Völker auf den Grund gegangen ist. Aufgrund dieser Fragestellung versuchte Nakamura 
in seinen Denkweisen der östlichen Völker die traditionellen Merkmale der Denkweisen der 
einzelnen im Osten beheimateten Völker und Kulturen zu analysieren. Dieses Forschungs-vorhaben 
resultierte 1948 in dem zweibändigen Werk Denkweisen der östlichen Völker. 

4.2. Forschungsmethode 
Als Methode zur Erforschung der traditionellen Merkmale der Denkweisen der östlichen Völker 
betrachtet Nakamura Sprachausdrücke und Kulturphänomene, die auch eine Schlüsselfunktion für 
unsere Tagung haben. Er versucht zunächst, die Eigenschaften der Denkweisen eines jeden Volkes 
herauszufinden, die in den sogenannten Ausdrucksformen des Denkens erscheinen. Diese sind 
für Nakamura die grundlegendsten Eigenschaften der Denkweisen der Völker. Weiter beobachtet 
er, wie diese Eigenschaften in alltäglichen Kulturphänomenen wie Sprichwörtern, Riten, und 
Rezeptionsformen der fremden Kulturen wirksam sind. Dabei sind ihm die Rezeptionsformen des 
Buddhismus besonders wichtig. Denn durch Rezeption ändern sich die konzeptionellen Inhalte 
des Buddhismus, dessen Lehre eigentlich universal sein sollte. Darin sieht Nakamura den Einfluß 
der traditionellen Denkweisen der Völker bestätigt. Abschließend berücksichtigt er den logischen 
Zusammenhang zwischen den Ausdrucksformen der Sprache und den konkreten Kulturphänomenen, 
in denen die Eigenschaften der Denkweisen auf verwickelte Art und Weise erscheinen. Mittels dieser 
Methode erforschte Nakamura die Eigenschaften der Denkweisen der östlichen Völker. 

4.3. Einige besondere Eigenschaften der Denkweisen der Inder 
Ich möchte Ihnen nun als konkretes Beispiel die Denkweisen der Inder kurz skizzieren. Eine 
besondere Eigenschaft, die weithin das indische Denken bestimmt, ist die Betonung des Universalen 
im Unterschied zum Einzelnen oder Besonderen. Der starke Hang der Inder zum Universalen macht 
sich in der Sprache durch den übermäßigen Gebrauch des abstrakten Begriffs bemerkbar. Im Sanskrit 
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werden die in alltäglichen Sätzen häufig verwendeten abstrakten Nomen gebildet, indem man dem 
Wortstamm die Suffixe -ta (f.) oder -tva (n.) anhängt. So heißt „er wird alt“ im Sanskrit „er neigt 
zum Altsein“ (vŗddhatām gacchati), und „er geht als Bote“ wird „er geht in der Eigenschaft eines 
Boten“ (gacchati dautyena). Während in den klassischen westlichen Sprachen das Einzelne von 
dessen Attribut oder der Eigenschaft her bestimmt wird, die es konkret realisiert, gehört im Sanskrit 
hingegen das Wesen des Einzelnen oder Besonderen dem abstrakten Universalen an, das es behält 
und verwirklicht. 

Vom Universalen im Unterschied zum Besonderen meinen die Inder, daß es weniger begrenzt 
sei. Daher setzen sie an das Endziel ihres Strebens nach Universalem ein Unbestimmtes; hierdurch 
entsteht ein Verneinungscharakter, der für das indische Denken typisch ist. Diese Denkweise zeigt 
sich sowohl in Sprachausdrücken wie „Nicht-Gewalt“ (ahimsā) als auch in der Philosophie, in der die 
Inder das Unendliche auf negative Weise zu erfassen versuchen. Entsprechend wird das Absolute als 
Unendliches oder Negation gedacht. So wird zum Beispiel im Mahayana-Buddhismus die ultimative 
Realität als absolute Leere (śūnyatā) durch acht Negationen beschrieben. 

Während die konkreten Dinge sich ständig ändern, dauert im Gegenzug das Wesen der Dinge 
an, solange sie existieren. Die indische Denktendenz, das Universale zu betonen, bewertet demnach 
den statischen Charakter der Phänomene höher als deren dynamische Entwicklung. Dieses Denken 
drückt sich in einer Haltung aus, die als meditativ gekennzeichnet werden kann. Dieser Haltung 
gemäß verhalten die Inder sich angesichts der objektiven, natürlichen Welt eher passiv als aktiv. 
Sie versuchen nicht die Natur zu unterwerfen, sondern gleichen eher das Selbst der Natur an. Einer 
derartigen Haltung entsprechend loben sie Selbstlosigkeit und Duldsamkeit als besondere moralische 
Werte. Demzufolge kann „Eroberung“ für die Inder nicht heißen, mit Gewalt die natürliche objektive 
Welt zu unterwerfen, sondern das eigene Selbst in die Knie zu zwingen. Der indische Protest gegen 
eine äußere Macht oder Gewalt ist somit duldsam und passiv. Mahatma Gandhis (1869-1948) Fasten 
geht letztendlich auf diese traditionelle Haltung zurück. 

4.4. Forschungsergebnis 
Ich habe Nakamuras Forschungsmethode berücksichtigend einige einfache, jedoch wesentliche 
Eigenschaften der Denkweisen der Inder, die sich in Sprache und Kulturphänomenen manifestieren, 
versucht darzulegen. Diese Art von Untersuchungen führte Nakamura weiter auch in Bezug auf 
die einzelnen Denkweisen der Chinesen, Tibeter, Koreaner und Japaner durch und kam zu dem 
folgenden objektiven Ergebnis: Allgemeine Eigenschaften der Denkweisen der östlichen Völker, die 
nur für den Osten gelten, existieren nicht. Es gibt kein monolithisches Kulturbild des Ostens, das 
sich mit einem ebenso uniformen Kulturbild des Westens kontrastieren ließe. Im Gegenteil im Osten 
existieren unterschiedliche Denkweisen, die typisch für bestimmte Völker, aber nicht für den ganzen 
Osten stellvertretend sind. So dekonstruiert Nakamura das damals vorherrschende uniforme, dem 
Westen diametral entgegengesetzte Kulturbild des Ostens, indem er die Pluralität an verschiedenen 
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Denkweisen der einzelnen Völker im Osten aufzeigt. 
Man soll sich allerdings vor dem Gedanken hüten, Nakamura die Absicht zu unterstellen, dass 

er die Denkweisen eines jeden östlichen Volkes gleichsam stigmatisieren habe wollen, indem er sie 
nach invariablen Kategorien endgültig einzuteilen versuchte. Bei der Darstellung der besonderen 
Eigenschaften der Denkweisen der einzelnen, östlichen Völker war Nakamura sich durchaus bewußt, 
dass diese verschiedene, zuweilen widersprüchliche Aspekte aufweisen. Nicht alle Inder denken 
so, wie dargestellt wurde. Man kann auch nicht behaupten, dass die beschriebenen Eigenschaften 
exklusiv indisch sind. Man findet sie ebenso in anderen Kulturen. Zudem ändern sich einige 
besondere Eigenschaften im Laufe der Geschichte. Sie haben Ausnahmen im Gegensatz zu den 
naturwissenschaftlichen Forschungen. Diese relativen, variablen Eigenschaften hat Nakamura in der 
genannten Arbeit versucht, einmal räumlich zu typologisieren.

5. Sinn und Intention Nakamuras Forschung 
Welche Bedeutung kann nun diese räumliche typologische Betrachtung erhalten? Nakamuras 
vorauseilende Absicht, mit der er die relativen Eigenschaften der Denkweisen der östlichen Völker 
bereits im Jahr 1948 einmal räumlich charakterisiert hat, diese Absicht ist nur angesichts einer 
herannahenden Weltgemeinschaft zu verstehen. 

Als Ergebnis der technologischen, naturwissenschaftlichen Entwicklung leben die Menschen 
heute in einer viel engeren Verbindung miteinander als je zuvor. In der Lage, in der einst 
unzugängliche Gebiete immer mehr von der Erdoberfläche verschwinden und das Leben innerhalb 
eines Kulturraums eng mit der auswärtigen Welt verbunden ist, meint Nakamura, dass wir alle zur 
Besatzung eines einzigen Raumschiffes „Erde“ gehören. Nakamura behauptet, dass eine derartige 
Situation unbedingt ein kosmopolitisches Denken4, das die Gegenüberstellung der Völker überwindet, 
erfordert. Das kosmopolitische Denken betrachtet die Menschheit als eine Einheit und die Welt 
als unser Zuhause. Aus diesem kosmopolitischen Denken kann schließlich eine Weltgemeinschaft 
entstehen. Weltgemeinschaft bedeutet für Nakamura jedoch nicht, die Welt zu nivellieren, sondern 
die vielfältigen Kulturen der Völker jeweils zu übernehmen, ihre Eigenarten aufleben zu lassen und 
zwischen ihnen einen Geist des Weltfriedens zu verwirklichen.5 Gerade in diesem Punkt spielen die 
unterschiedlichen Denkweisen der Völker eine wichtige Rolle. 

In der Realität jedoch stehen bis heute verschiedene unterschiedliche Meinungen, Denkweisen 
einander feindselig gegenüber und führen manchmal zum gegenseitigen Streit. Zugegeben, in 
dieser komplexen hermeneutischen Lage wollen einzelne Völker ihre eigenen traditionellen 
Denkweisen gegenüber dem fremden Denken schützen und rechtfertigen. Dieser Gedanke soll und 
muß respektiert werden. Dennoch weist Nakamura darauf hin, dass wir dabei anstelle der fremden 

4 Vgl. Scheler, Max, „Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs“ (1927), in: ders., Philosophische Welt-anschauung, 
hrsg. v. Maria Scheler, Bern: A. Francke 31968, S. 89 –118. 

5 Vgl. Nakamura, Hajime, Wie ergreift man das Denken?: Wegweiser der komparativen Philosophie (Shisô wo dô 
toraeru ka: Hikaku-shisô no dôhyô), Tokyo: Tokyo-Shoseki 1980, S. 250f. 



45

vielmehr unserer eigenen Denkweise gegenüber kritisch sein sollten. Wenn wir keine Selbstkritik 
üben und unsere früheren traditionellen Denkweisen alle bejahen, zerstören wir im Gegenteil die 
eigene Kultur. Umgekehrt heißt es aber auch, wenn wir die fremde Kultur, das fremde Denken in 
jeder Hinsicht bejahen und alles übernehmen, ist dies bloß eine blinde Übernahme und leistet für den 
Aufbau der neuen Weltkultur keinen positiven Beitrag.6 

Im Hinblick auf das Erschaffen der zukünftigen Weltgemeinschaft ist es daher nach Nakamura 
unbedingt nötig, dass alle Völker im voraus ihre eigenen Denkweisen von einem höheren Standpunkt, 
d. h. von einer interkulturellen Einstellung her kritisch reflektieren. Wenn wir von diesem Standpunkt 
her in unseren Denkweisen etwas Positives sehen, sollten wir dies weiterentwickeln, wenn wir aber 
etwas Negatives herausfinden, dann sollten wir auf dies verzichten. Auf diese Weise können alle 
Völker ihren jeweiligen Beitrag zum Aufbau einer zukünftigen Weltgemeinschaft leisten. 

Auch wenn es eine allgemeingültige Wahrheit gäbe, könnte diese sich nur in relativen 
Sichtweisen verwirklichen. Nakamuras interkulturelle Einsicht besteht darin, dass unterschiedliche 
Denkweisen der Völker kein Anlass zum gegenseitigen Streit, sondern sie vielmehr das sind, 
wodurch wir gegenseitig voneinander lernen, uns gegenseitig ergänzen und uns selbst weiter 
entwickeln können. 

Von einem solchen „weltintentionalen“ Standpunkt her und auch im Geiste einer solchen 
Selbstkritik wurde Denkweisen der östlichen Völker verfasst. Diese Weltintention ist bei Nakamura 
nicht nur in Denkweisen der östlichen Völker, sondern in all seinen Forschungen über die 
komparative Philosophie hinaus bis hin zu seinen detaillierten Forschungen über indisches und über 
buddhistisches Denken impliziert. Das wichtige Anliegen meines Vortrags war, diese Weltintention 
und Selbstkritik hervorzuheben. 

6. Schlusswort 
Am Ende meiner Rede möchte ich kurz noch auf einige wichtige Eigenschaften der Denkweisen der 
Inder zurückgreifen, die für den Aufbau der Weltgemeinschaft eine wichtige Rolle spielen können. 
Zu diesem Kontext äußert sich Nakamura einmal wie folgt: die Inder stehen auf dem Standpunkt 
einer „Einheit aller Dinge“ und denken meditativ-reflexiv von einem monistischen, metaphysischen 
Standpunkt aus über alle menschlichen Handlungen nach. Diese besondere Eigenschaft ruft eine 
Haltung hervor, die erkennt, dass die sich gegenüberstehenden Weltanschauungen und Philosophien 
ihren Ursprung im Absoluten finden. Infolgedessen halten die Inder durchaus nach dem raison d’être 
der Weltanschauungen, Religionen und Philosophien Ausschau und lassen ihren jeweiligen Wert 
aufleben. Diese Denktendenz imprägniert den Geist der Inder mit einer Toleranz und hat für das 
Erschaffen einer Weltgemeinschaft und eines Weltfriedens eine große Bedeutung.7 Im Zeitalter der 
Globalisierung macht Indien in vielerlei Hinsicht große Entwicklungen durch. Darauf richtet sich 
6 Vgl. ders., Denkweisen der Tibeter und Koreaner in: Denkweisen der östlichen Völker, Bd. 4, S. 340f., 357f.
7 Vgl. Nakamura, Hajime, Denkweisen der Inder (Indojin no shiihôhô), Bd. 1 in: Ausgewählte Werke Hajime 

Nakamuras (Nakamura Hajime Senshû), Tokyo: Shunjûsha 1988, S. 359ff.
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selbstverständlich die Aufmerksamkeit der ganzen Welt. In welche Richtung Indien in Zukunft geht, 
ist für die ganze Welt von großer Bedeutung. Man kann durchaus sagen, dass Indien eine wichtige 
Schlüsselfunktion zum Fortschritt der Menschheit hat. Es ist somit unser Wunsch, dass die Inder im 
Bewußtsein der großartigen Bedeutung ihrer traditionellen Denkweise diese aktiv für das Erschaffen 
der zukünftigen Weltgemeinschaft einsetzen würden. 

Zum Abschluss möchte ich in Nakamuras Geiste eines weltintentionalen Standpunkts kurz 
einige seiner Wünsche in Bezug auf die zukünftige Forschung der Denkweisen der östlichen Völker 
erwähnen. Diese sollten weiter von einzelnen Fachspezialisten überprüft, korrigiert und ergänzt 
werden. Dies gilt mutatis mutandis für die Forschungen in Bezug auf die besonderen Eigenschaften 
der Denkweisen der westlichen Völker. Auch sollten Forschungen von anderen Perspektiven her 
unternommen werden. Schließlich sollte auch Kritik an der von Nakamura selbst verwendeten 
Forschungsmethode geübt werden, um diese zu verbessern. Solche kritische Ergänzungen und die 
Weiterentwicklung seiner Forschung war und ist Nakamuras innigster Wunsch. In dieser Weise 
können alle Forscher sämtlicher Kulturgebiete schließlich im Geiste einer Weltintention einen 
Beitrag zur Gewinnung einer Weltgemeinschaft und eines Weltfriedens leisten. 
Vielen Dank. 
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