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Deutsch-chinesische Interaktion

Eine Sechs-Minuten-Analyse interkultureller Kommunikation 

und der Nutzen fur den Chinesisch-als-Fremdsprache-Unterricht

Peter Jandok

1. Einleitung

Der Unterricht des Chinesischen als Fremdsprache (ChaF) konzentriert sich in 

der Praxis haufig auf die Vermittlung chinesischer Schriftzeichen, grammatikali- 

scher Phanomene und die Erweiterung der vier Teilfertigkeiten Lesen, Horen, 

Schreiben und Sprechen. Dariiber hinaus werden Phanomene aus der chine

sischen Wirtschaft, Politik und Geschichte in den Lehr-/Lemkontext integriert. 

Das Gebiet der praktischen deutsch-chinesischen Interaktion mit seinen Beson- 

derheiten wird jedoch kaum beriicksichtigt. Obwohl sich ChaF-Lemende bei der 

Aneignung des Chinesischen auf (sprachliches) Handeln in diesen Situationen 

vorbereiten wollen oder mussen, beschranken sich ihre Beschreibungen oft auf 

anthropologische und psychologische Phanomene. Dazu gehbren die chinesische 

Indirektheit (Chang 1999), die Differenzierung zwischen In- und Outgroups 

(Gao/Xiao 2002, Chuang/Hale 2002), der angebliche Kollektivismus (Lu 1998) 

oder die Bedeutung von "®“F" bzw. "Iff" (Gu 1990, Yu 2003). Diese Konzepte 

werden als Erklarungsschemata fur ein oft wahrgenommenes (kommunikatives) 

Handeln herangezogen. Der Vorteil dieser unmittelbar einleuchtenden Erklarun- 

gen liegt zum einen in ihrer anschaulichen Herleitung und zum anderen in einer 

relativ einfachen empirischen Eruierung, z. B. durch Fragebbgen oder Inter

views.1 Wie jedoch authentische deutsch-chinesische Kommunikation ablauft - 

im Gegensatz zu ihrer nachtraglichen Beschreibung und den dann bereits ein- 

flieBenden Interpretationen aus Fragebbgen und Interviews - wird nur selten 

dargestellt. Der vorrangige Grund dafur durfte nicht in Desinteresse an der ge- 

nannten Fragestellung zu suchen sein, sondem in der Schwierigkeit der Daten- 

sammlung. Wenn diese jedoch erst einmal durchgefuhrt ist und die Gesprache 

verschriftet vorliegen, steht Material zur Verfugung, aus dem sich alternative

1 Der methodische Hintergrund der vorzustellenden Transkriptanalyse bezieht sich auf die 

Gesprachsanalyse. Deppermarm (2001:10) defmiert sie folgendermaBen: "Ich bezeichne das 

von mir exemplarisch vorgestellte Vorgehen [...] mit dem [...] Terminus 'Gesprachsanalyse', 

da ich liber die in der Konversationsanalyse gangigen Fragestellungen und Prozeduren 

hinausgehe, indem ich bspw. auch 'inhaltliche' Interessen, die Integration ethnographischer 

Daten, die Rolle von Variation und Kontextwissen im Forschungsprozess oder Fragen der 

Generalisierung und Giiltigkeit von Untersuchungen behandle."
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Beschreibungs- und Interpretationsmbglichkeiten ergeben (konnen), die sich von 

den oben genannten Erklarungsversuchen unterscheiden.

Im Folgenden soil ein Teil deutsch-chinesischer Interaktion vorgestellt 

werden. Es handelt sich um eine ca. sechsminutige Planungssequenz eines inter- 

kulturellen Deutschlehrerteams an einer chinesischen Hochschule. In der Analy

se wird die Komplexitat von authentischer interkultureller Interaktion nachge- 

zeichnet. Zu betrachten sind diskursorganisatorische Phanomene wie das Rede- 

tibergabe- und Feedbackverhalten sowie die mit ihm in Verbindung stehende 

"Because-therefore"-Struktur (Kirkpatrick 1993). Mit den Ergebnissen kann 

sowohl der oft von chinesischer Seite beschriebene "Dampfwalzendeutsche" als 

auch der ebenso oft von deutscher Seite karikierte "Laberchinese" mindestens 

versuchsweise erklart werden.

Daraus ergeben sich emstzunehmende Konsequenzen fur den ChaF-Unter- 

richt: Durch die Bearbeitung deutsch-chinesischer Kommunikationssituationen 

konnen die Lemenden nicht nur etwas uber allgemeine Mechanismen von 

authentischer Sprache in (Inter-)Aktion lemen, sondem auch fundiert die 

Griinde fur Stereotype er- und bearbeiten. Damit lassen sich individuelle Hand- 

lungsaltemativen fur den praktischen Umgang in deutsch-chinesischer Interak

tion suchen und finden. Im abschliehenden Kapitel wird auf diesen praktischen 

Nutzen besonders hingewiesen.

2. Zum Forschungsstand

In diesem Abschnitt sollen Ergebnisse aus empirischen Untersuchungen vorge

stellt werden, die sich erstens mit einigen allgemeinen und zweitens mit speziell 

chinesischen Kommunikationskonventionen beschaftigen. Dass diese Konven- 

tionen auch fur interkulturelle Situationen von Bedeutung sind, wird durch 

Untersuchungen aus diesem Bereich untermauert. Dieser Uberblick stellt einen 

Analyserahmen fur die nachfolgende Untersuchung zur Verfugung.

2.1. Because-therefore-Struktur

Die "Because-therefore"-Struktur (Kirkpatrick 1993) ist sowohl fur mono- 

kulturell chinesische als auch fur interkulturelle Kommunikationssituationen, in 

denen Chinesen eine Fremdsprache sprechen, spatestens seit Young (1982) 

nachgewiesen. Dies trifft auch fur die Kommunikation mit Chinesen in 

deutscher Sprache zu. (Giinthner 1993:125ff.; Shi 2003:118ff.) Die Ubertragung 

dieser auf den ersten Blick der Syntax zuzuordnenden (U-Struktur lasst 

sich auch auf der Diskursebene nachweisen. (Kirkpatrick 1993:450) Young 

(1982) verdeutlicht diese Struktur am Beispiel der Bitte:
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"Like the topic of the topic-comment utterance, the reasons or justifications for the 

request appear initially, represent old information and establish the situational 

framework for the request. In more prosaic terms, the listener is given a build-up 

before the punchline is delivered." (Young 1982:77)

Einleitend in einen erklarenden, argument!erenden oder kommentierenden Turn 

legen chinesische Muttersprachler also erst Bekanntes oder Unbekanntes dar, 

aus dem eine Schlussfolgerung abgeleitet wird. Es werden die Gedankengange 

so nachgezeichnet, wie sie entstanden sind, bevor daraus eine Konsequenz 

gezogen wird. Die Schwierigkeit fur interkulturelle Kommunikationssituationen 

zwischen chinesischen und 'westlichen' Interaktanten besteht darin, dass letztere 

die wichtigste Sequenz verpassen, da sie diese am Anfang und nicht am Ende 

der Ausfuhrung erwarten.

"A Westerner will generally assume that the first thing said by the caller after the 

answer will be the main topic. Later items in the conversation will constitute 

facework or plain small talk. The Asian will generally assume that the first thing 

introduced WILL NOT be the main point and can be safely relegated to the 

conversational backwaters, but he or she will be paying somewhat more acute 

attention later on as the conversation reaches its conclusion (from his or her point 

of view)." (Scollon/Wong-Scollon 1991:116, Hervorhebung im Original)

Giinthner (1993:132ff.) weist ftir deutsch-chinesische Interaktion auf eine Folge 

dieser 'westlich'-chinesischen Diskurskonventionen hin: Da deutsche Interaktan

ten die allgemeinen und oft nicht verbal verknupften Informationen zu Beginn 

chinesischer Ausfuhrungen als irrelevant ansehen, werden Chinesen in dieser 

Phase von Deutschen systematisch unterbrochen, da die chinesischen Ausfuh

rungen als unwichtig angesehen werden. Es kann weiterhin davon ausgegangen 

werden, dass ein zweiter Grund fur solche Unterbrechungen in "much more 

'floor time'" (Kirkpatrick 1993:431) gesehen werden kann, der Chinesen zusteht. 

Diese Art von Unterbrechungen ist auch im vorliegenden Datenmaterial 

nachweisbar und wird unten (vgl. Kap. 4.2, 4.5) eingehend bearbeitet.

2.2. Diskursorganisation: Das Turn-taking

Wenn Personen miteinander kommunizieren, miissen sie das mehr oder weniger 

geordnet tun, d. h., dass sie grbBtenteils nacheinander ihre Redebeitrage (turns) 

positionieren. So kbnnen die Interaktanten zum einen ihre Aussagen machen 

und zum anderen die Aussagen der anderen Interaktanten hbren. Wenn alle 

gleichzeitig reden (wie es manchmal in Talkshows der Fall ist), kann das Zuhb- 

ren beeintrachtigt sein (wie es ebenfalls manchmal in Talkshows der Fall ist). 

Damit wird die Mbglichkeit einer angemessenen Reaktion entsprechend 

eingeschrankt.

Sacks/Schegloff/Jefferson haben 1974 festgestellt: "turn-taking seems a basic 

form of organization for conversation" (1974:700). Sie haben diesen Mechanis-
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mus erstmals aufgrund einer Analyse von authentischen Gesprachen systema

tised beschrieben und folgende Annahmen fur den Sprecherwechsel festgelegt:

"In any conversation, we observe the following:

(1) Speaker-change recurs, or at least occurs.

(2) Overwhelmingly, one party talks at a time.

(3) Occurrences of more than one speaker at a time are common but brief.

(4) Transitions (from one turn to a next) with no gap and no overlap are common. 

Together with transitions characterized by slight gap or slight overlap, they 

make up the vast majority of transitions.

(5) Turn order is not fixed, but varies.

(6) Turn size is not fixed, but varies.

(7) Length of conversation is not specified in advance.

(8) What parties say is not specified in advance.

(9) Relative distribution of turns is not specified in advance.

(10) Number of parties can vary.

(11) Talk can be continuous or discontinuous.

(12) Turn-allocation techniques are obviously used. A current speaker may select a 

next speaker (as when he addresses a question to another party); or parties 

may self-select in starting of talk.

(13) Various 'turn-constructional units' are employed; e.g., turns can be projectedly 

'one word long', or they can be sentential in length.

(14) Repair mechanisms exist for dealing with turn-taking errors and violations; 

e.g., if two parties find themselves talking at the same time, one of them will 

stop prematurely, thus repairing the trouble."

(Sacks/Schegloff/Jefferson 1974:700f.)

Bereits in dieser ersten Verbffentlichung haben die Autoren die Vermutung 

geauBert, dass mindestens einige dieser "Beobachtungen" situations- und kultur- 

spezifisch sind. Seit diesen Thesen sind eine unuberschaubare Anzahl von empi- 

rischen Untersuchungen fur zahlreiche Sprachen zu diesem Thema verdffent- 

licht worden, so dass hi er nur stellvertretend auf Lenz (1991), Bouchara (2002) 

oder Bargiela-Chiappini/Harris (1996) hingewiesen werden kann. Sie haben 

interkulturelle Kommunikationssituationen von Deutschen mit Finnen (Lenz 

1991), Deutschen mit Arabem (Bouchara 2002) sowie Briten mit Italienem 

(Bargiela-Chiappini/Harris 1996) untersucht. Dabei wurde nachgewiesen, dass 

die Lange von redezugintemen Pausen und Redetibergabepausen, die Lange, 

Haufigkeit und Funktion von Uberlappungen (gleichzeitigem Reden) sowie das 

Rtickmeldeverhalten (vgl. 2.3) kulturspezifisch sind. Diese fundamentalen
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gesprachsorganisatorischen Mechanismen werden unbewusst auch von der 

Muttersprache in die fremdsprachliche Kommunikation ubernommen.

Ulijn/Li (1995) untersuchten zum Pausen- und Unterbrechungsverhalten bei- 

spielhaft ein chinesisch-finnisches Verhandlungsgesprach und eine chinesisch- 

niederlandische Verhandlungssimulation. Bereits nach der Literaturubersicht 

fassten sie uberrascht zusammen:

"So called 'patient' cultures in East Asia, such as Korean and Chinese, seem to be 

less silent and more interruptive than one would expect." (Ulijn/Li 1995:601)

Sie selbst fanden in ihren Daten heraus, dass Chinesen in den Simulationen mit 

Niederlandem bfter unterbrechen als in Verhandlungen mit Finnen (Ulijn/Li 

1995:617). Eine Erklarung fur die Unterbrechungen von chinesischen Mutter- 

sprachlem wird in der positiven Funktion der gegenseitigen "Hilfe" gesehen,2 

was auch durch die zahlreiche Unterbrechungen in Gesprachen zwischen Chine

sen untermauert wird. Ein Gegensatz scheinen dazu die haufigeren und langeren 

Redetibergabepausen in Gesprachen mit Finnen darzustellen (Ulijn/Li 1995: 

610). Die Autoren stellen dazu die Hypothese auf, dass der Einfluss des Dolmet- 

schers, den es in den chinesisch-niederlandischen Diskursen nicht gab, damit in 

Zusammenhang steht.

Nach diesen Ausfuhrungen kann zusammengefasst werden, dass sowohl das 

Pausen- als auch das Redeiibergabe- und -ubemahmeverhalten stark kontext-, 

aber auch kulturabhangig ist. Im Zusammenhang mit der Praxisrelevanz fur den 

ChaF-Unterricht soil deshalb angemerkt werden, dass nicht primar das Wissen 

um kulturspezifische langere oder ktirzere Redeiibergabe- bzw. redezuginteme 

Pausen oder auch mehr oder weniger stark ausgepragtes iiberlappendes Reden 

von Bedeutung ist. Vielmehr sind zum einen die analytische Kompetenz und die 

entsprechende Reaktionsflexibilitat in der Interaktion und zum anderen die 

Fahigkeit einer nicht eigenkulturgepragten Attribution kommunikativer 

Strukturen wie der Redeubergabemechanismen hervorzuheben.

2.3. Riickmeldeverhalten

Oft kann es bei einem Telefongesprach, in dem man nur einige wenige Sekun- 

den nicht auf einen ausfuhrlicheren Beitrag des Gesprachspartners reagiert, 

vorkommen, dass dieser fruher oder spater etwas verunsichert fragt 'Bist du noch 

da?'. Diese Verunsicherung lasst sich durch ein als fehlend interpretiertes Riick- 

meldeverhalten deuten. Diese kleinen deutschen "hms", "jas" und "ahms" (im 

Chinesischen "P®", und "i^") tragen erheblich dazu bei, dass ein Gesprach

2 Li (1999:65ff.) hat als chinesische "cultural keywords" (Hilfe) und (Unter- 

stiitzung) eruiert. (Wenn man diese Worter nun als (sprachliche) Handlungskonzepte ansieht, 

konnen kommunikative Strukturen - also auch das Redeubergabeverhalten - damit begriindet 

werden.



32 Peter Jandok

einen co-konstruierten Charakter erhalt, in ihm also mehr als nur gesprochen 

und gehort wird.

"(1) The discourse should be treated as an achievement. [...] (2) The accomplish

ment or achievement is an interactional one. [...] (3) The character of this inter

actional accomplishment is at least in part shaped by the sociosequential organiza

tion of participation in conversation, for example by its turn-taking organization." 

(Schegloff 1982:72)

Empirische Untersuchungen zeigen, dass das Ruckmeldeverhalten kultur-/ 

sprachspezifisch ist. Tao/Thompson (1991) haben beispielhaft gezeigt, dass 

chinesische Muttersprachler in den USA, die das Englische als ihre starke 

Sprache angenommen haben, beim Gebrauch des Chinesischen ein 'englisches 

Ruckmeldeverhalten' zeigen. Sie haben haufigere Riickmeldesignale abgegeben, 

als es sonst im Chinesischen nach Tao/Thompson (1991) iiblich ist.

Auch Giinthner bestatigt: "Die deutschen Rezipienten auBem weit mehr 

'mhm', 'ja', 'ahja' etc. als ihre chinesischen Gesprachspartner/innen." (1993:176). 

Das geringere verbale Ruckmeldeverhalten von Chinesen interpretieren deut- 

sche Interaktionspartner als Verstehensprobleme oder Nichtiibereinstimmung.  

Sie reagieren darauf konsequent mit Erklarungen, Beispielen, Korrekturen u. A. 

(Giinthner 1993:203)

Liang (1998:186ff.), der chinesische Gesprache untersucht hat, widerspricht 

der Annahme, dass chinesische Interaktanten weniger verbale Ruckmeldungen 

geben. In seinem Datenkorpus (Femsehdiskussion, Seminardiskussion) zeigt er 

die differerrzierten Hbrersignale im Chinesischen und weist gleichzeitig darauf 

hin, dass das nonverbale Feedbackverhalten eventuell eine groBere Rolle in der 

Interaktion zwischen Chinesen als zwischen Deutschen spielt.

Sowohl Liang (1998:203ff.) als auch Giinthner (1993:187) erwahnen ein 

speziftsch "chinesisches" Ruckmeldeverhalten, das haufig anzutreffen ist. Dabei 

handelt es sich um die "Fremdwiederholung" bzw. das "Rezipientenecho". Es 

kann als eine unmittelbare Wiederholung eines Satzes oder Satzteils des Vor- 

redners beschrieben werden, das oft auch eine prosodisch ahnliche Qualitat der 

vorangegangenen AuBerung beinhaltet. (Giinthner 1993:187) Damit erflillen die 

Sprecher eine Bestatigungsfiinktion oder signalisieren die erfolgreiche 

Informationsiibermittlung (ebenda).

Die teilweise divergierenden Untersuchungsergebnisse lassen sich u.U. mit 

der unterschiedlichen Datengrundlage erklaren. Wahrend Giinthner (1993) vor- 

wiegend interkulturelle formelie und informelle Gesprache in deutscher Sprache 

auswertet, beschreibt Liang (1998) fur die Analyse der Riickmeldesignale eine 

monokulturell chinesische Femseh- und eine Seminardiskussion. Daraus kann 

abgeleitet werden, dass das Ruckmeldeverhalten nicht nur kultur-, sondem auch 

stark situationsabhangig ist. Die Alltagserfahrung bestatigt bereits im mono- 

kulturellen Kontext, dass Diskussionen um kontroverse Themen im Freundes-
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kreis mit frequenteren Ruckmeldesignalen kommentiert werden als die Werbung 

der neuesten KFZ-Rechtsschutzversicherung von einem unbekannten Vertreter.

Ahnlich dem Bereich der Diskursorganisation liegen auch fur das Riick- 

meldeverhalten chinesischer Interaktanten keine eindeutigen und verallgemei- 

nerbaren Ergebnisse vor. Im ChaF-Unterricht kann deshalb nur ein Rahmen zur 

Bewusstmachung solcher Unterschiede in deutsch-chinesischen Interaktions- 

situationen geschaffen werden. Der Vermittlung einer scharferen Wahmehmung 

dieser Phanomene muss hier Raum gegeben werden, indem bspw. informelle 

Gesprache oder Interviews in deutscher oder chinesischer Sprache zwischen 

Muttersprachlem und Nichtmuttersprachlem aufgenommen, transkribiert und 

auf entsprechende Kategorien hin analysiert werden.3

3. Datenbasis

Das diesem Artikel zugrunde liegende Datenkorpus ist zwischen 2004 und 

20064 in einer deutsch-chinesischen Hochschulkooperation im Osten von China 

aufgenommen worden. Es handelt sich um Lehrerkonferenzen, an denen ca. 6-8 

deutsche und 8-10 chinesische Deutschlehrer teilgenommen haben. Diese Be- 

sprechungen wurden von einem Chinesen geleitet, der ca. 25 Jahre in Deutsch

land erst studiert, dann promoviert und in der Wirtschaft gearbeitet hat. Insge- 

samt wurden zehn dieser Sitzungen uber einen Zeitraum von einem Semester 

aufgenommen, was einem Gesamtkorpus von ca. 25 Stunden entspricht. Nach 

einer ersten Analyse wurden diejenigen Phasen ausgewahlt, in denen sowohl 

deutsche als auch chinesische Co-Participants aktiv geplant haben. 12 solcher 

Sequenzen zwischen 15 und 45 Minuten (insgesamt 4,5 Stunden) sind an- 

schliehend nach dem GAT-System transkribiert worden (siehe "Transkript- 

konventionen" am Ende des Artikels).

Im Folgenden sollen die ersten sechs Minuten einer Planungssequenz vorge- 

stellt werden. Sie fand im Rahmen der ersten Lehrerkonferenz des neuen Semes

ters statt, bei dem zahlreiche neue deutsche und chinesische Kollegen anwesend 

waren. Sie haben sich hier z. T. zum ersten Mai kennen gelemt. Die gesamte Sit- 

zung dauerte uber drei Stunden; die ausgewahlte Sequenz umfasst ca. 15 Minu

ten.5 Es geht in ihr um die Planung einer gemeinsamen Freizeitaktivitat des

3 Ein aufwandiges, jedoch sehr lehrreiches didaktisches Seminardesign zur Forderung 

authentischer interkultureller Interaktion mit neuen Medien stellt Schlickau (2001) vor.

4 Der genaue Zeitraum soil aus Anonymitatsgriinden nicht publik gemacht werden.

5 Ebenfalls aus Griinden der Anonymitat wurden die Sprecher kodiert. Die erste Stelle 

zeigt die nationale Zugehorigkeit an (D=Deutschland, C=China); die zweite Stelle markiert 

die Arbeitsbezeichnung (L=Lehrer, C=Chef, T=Tutor, M=Mitarbeiter der Studienrichtung 

Maschinenbau); aus der dritten Stelle ist das Geschlecht herauszulesen (M=Mann, F=Frau); 

die Ziffer am Ende ist fortlaufend und ohne weitere Bedeutung. Bei DLM1 handelt es sich 

also um einen deutschen Lehrer, bei CCM1 um den chinesischen Chef und bei DTM8 um 

einen deutschen Tutor.
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Lehrerteams, damit ein "gewisser grUPPengeist entsteht. Die Transkripte 

sind bewusst etwas ausfuhrlicher gehalten, damit beim Lesen ein Eindruck der 

Komplexitat gesprochener Sprache entsteht und u. U. ausgewahlte Teile als 

Lehrmaterial im ChaF-Unterricht Verwendung finden kbnnen.

4. Datenanalyse

In der nun folgenden Untersuchung des Planungsgesprachs "Wanderung" wer- 

den Transkriptausziige eingehend analysiert. Die im Forschungsuberblick (Kap. 

2) ausgefuhrten Phanomene sollen iiberpruft und ihre gegenseitige Verzahnung 

dargestellt werden. Es ist jedoch nicht die vorrangige Aufgabe der Analyse, 

verallgemeinemde Aussagen uber deutsches oder chinesisches kommunikatives 

Handeln zu machen. Vielmehr wird das Verfahren der Datenanalyse aufgezeigt, 

mit der auch im ChaF-Unterricht gearbeitet werden kann, wenn der Anspruch 

und der Bedarf an interkulturell angelegtem ChaF-Unterricht besteht.

4.1. Themeninitiierung

Eine Themeninitiierung ist der erste Schritt einer Planungssequenz. Sie folgt 

dem Abschluss der vorangegangenen Gesprachsphase durch den Sitzungsleiter.

Transkript 1

002 CCM1: o: 'kay. also wenn wir das: sowieso (.) haben jetzt. 

003 dann (1 sek) dann hat sich das thema erle:digt erst mal.

004 DLM1: (kurzes einatmen)(2.5 sek) ich wEIss nich von mir aus' 

005 (.) mit herrn (.) DLM2 hatte ich die tage kurz gesprochn.

0 06 wir wiirdn gerne wANderungn machen. un=dann kam die idee

007 (.) wir solltn doch mit dem neuen kollEgium (.) hAUfiger

008 zusammen etwas unternEhmen. (.) das muss nichts

009 grOfiartiges=sein? (.) aber wir kennen uns jetzt alle noch

010 nicht so: gu't (.)

Oil CCM1 : hm'

012 DLM1: ich hatte grO:fie lust' (.) mit den neuen kollegen ab und 

013 zu was zu UNternEH:'men.

014 CCM1: hm: -

015 CLM2: (leise) (kann man machn)

016 DLMl:nIch' so dass wir gegen unternAnder' auch=n bisschen mehr 

017 [AUstausch haben;]
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CCM1 beendet in 002/003 das vorherige Thema mit or "kay. in abschliebend 

fallender Intonation, bevor im Anschluss ein expliziter "Schlussstrich" gezogen 

wird. Nun setzt DLM1 zbgemd ein (gekennzeichnet durch (einatmen) und 

die Pause von 2,5 Sekunden). Sein expliziter Vorschlag wir wiirdn gerne 

wANderungn machen folgt auf eine vorangegangene Rahmung, in der er klar 

macht, dass die Idee urspriinglich von DLM2 stammt. Es folgt eine Abstrahie- 

rung des konkreten Vorschlags (hAUfiger zusammen etwas unternEh- 

men.), die als Modalisierung gelesen werden kann und anderen Interaktions- 

partnem die Mbglichkeit von Altematiworschlagen eroffhet. Nach der Begriin- 

dung fur seinen Vorschlag, folgt nach einer Mikropause das Riickmel de signal 

hm ' des Sitzungsleiters. Daraufhin untemimmt DLM1 eine Selbstselektion und 

untermauert die Themeninitiierung mit seinem eigenen Bedurfhis mit den 

neuen kollegen ab und zu was zu UnternEH: 'men. Damit ubertragt 

er das urspriinglich von DLM2 angeregte Thema auf sich und setzt es in eine 

persbnliche Relevanz, die seine Aussage verstarkt. Nach einem weiteren Riick- 

meldesignal von CCM1 (Z. 014) und der leisen positiven Kommentierung durch 

CLM2 schlieBt DLM1 (Z. 016f.) eine positive Begriindung an, bevor CCM1 (Z. 

018 - vgl. Abschnitt 4.2) ubemimmt.

Aufgrund der Reformulierungen von DLM1 in Zeile 012-013 und 016-017, 

denen Ruckmeldesignale von CCM1 (Z. Oil und Z. 014) vorangehen, kann zu 

DLM1 gesagt werden, dass er eine Tumubergabe intendiert, da die Mikropause 

in Z. 010 vermutlich eine Redeiibergabepause ist. Da CCM1 jedoch nicht tiber- 

nimmt, kann weiterhin angenommen werden, dass er entweder die Ausfuhrun- 

gen von DLM1 als nicht ausreichend fur eine Kommentierung ansieht, oder dass 

eine andere Konvention im Pausenverhalten herrscht. Letzteres wiirde Ulijn/Li 

(1995) teilweise widersprechen, die fur ihre Daten festgestellt haben, dass es zu 

haufigen Unterbrechungen kommt (vgl. 2.2). Aus dem hier vorliegenden Auszug 

kann also hypothetisch geschlussfolgert werden, dass CCM1 langere Redeiiber- 

gabepausen benbtigt, um den Turn zu ubemehmen, und er die abschliebende 

Mikropause in Z. 010 als redezuginteme Pause wahmimmt, die ihm nur ein 

Feedbacksignal erlaubt.

4.2. Kommentar und Reaktion

Im Anschluss an die Themeninitiierung geht der Turn fast immer zuriick an den 

Sitzungsleiter (Sacks/Schegloff/Jefferson 1974:729). Er hat das Recht zu 

kommentieren oder Ruckfragen zu stellen.

Transkript 2

018 CCM1: [(einatmen) ] also ah ich:: bin auch=e (.) e: (.)

019 ich sage mal so also ich: : also ich begrtiEe das sEHr'

020 und=e ich bln' also ich wOhne' also jetzt (.) fur fur stu
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021 also fur deutsche kollEgn. hier aus dem (die meist)

022 also die chinesischn kollegn vIEle' wohnen ja auEerhalb

023 der universitAt und ah ich wohne hier auch im hAUs. (.)

024 auf der drltten etage' (.) und=ah (2.5 sek) also ich::

025 (1 sek)

026 DLM2: ich=[halt=es auch fur nOtwendich] denn [denn] wir sind in

027 CCM1: [bin auch gerne bereit also ] [also]

028 DLM2: in in in btiros vertEI'lt wir haben kein gemeinsames

029 lEhrerzimmer (.) und eine gruppe von dleser art von

030 dieser grOEe braucht einfach ein gewissn: (.)

031 grUPPengeist'

032 DLM1 : jA.

DLM1 hat in seiner Themeninitiierung das Thema einer gemeinsamen 

Wanderung relevant gemacht. Der Sitzungsleiter kiindigt seine Redeubemahme 

paraverbal durch einatmen an und beginnt mit mehreren Verzbgerungen und 

Reformulierungen, bevor eine zustimmende AuBemng zu dem Vorschlag (ich 

begruSe das sEHr') folgt. Direkt im Anschluss daran - gekennzeichnet 

durch das ansteigende sEHr' und dem und=e - folgt ein unangekundigter 

Themenwechsel. CCM1 gibt im Folgenden verschiedene Informationen zur 

Wohnsituation der chinesischen Kollegen (Z. 022 - 023) und seiner eigenen (Z. 

023 - 024). DLM2 ubemimmt in Z. 026 den Turn, wozu es inhaltlich keinen 

Grund gibt, denn CCM1 ist mit seinen Ausfuhrungen noch nicht am Ende. Indi- 

katoren dafur sind die steigende Intonation von etage die Verzbgerungsparti- 

kel und=ah und das langgezogene ich:das auf mentale Planungsprozesse 

schlieBen lasst. (Menz 2000:217) Es kann jedoch die Hypothese aufgestellt 

werden, dass die 2,5 Sekunden in Z. 024 und die eine Sekunde in Z. 025 eine 

starkere Kraft zur Redeubemahme ausiiben als inhaltliche Indikatoren.

Zu dem Pausenverhalten kann ahnlich wie zu Abschnitt 4.1 angemerkt 

werden, dass nun DLM2 "Probleme" bekommt. Die 2,5 Sekunden und die eine 

Sekunde in Z. 024/025 sind far CCM1 redezuginteme Pausen. Das wird erstens 

an den genannten inhaltlichen Aspekten und zweitens an der Reaktion von 

CCM1 in Z. 027 auf die Redeubemahme von DLM2 deutlich. Dort ist der Uber

gang zuriick zur "gemeinsamen Untemehmung" klar, CCM1 bricht jedoch ab.

Der zweite Erklarungsgrund fur die Redeubemahme von DLM2, der die Idee 

fur die Einfuhrung des Themas vor der Besprechung gehabt hat, weswegen er 

jetzt das "Recht" auf eine weitere Ausfiihrung hat, ist u. U. sein Unverstandnis 

fur die Because-therefore-Struktur. Die Kontextinformationen bzw. die Begriin- 

dungen fur eine spater zu ziehende Konklusion kbnnen von DLM2 in keinen 

Zusammenhang mit der Themeninitiierung gebracht werden. Dies liegt auch 

daran, dass CCM1 keine transparenten Gliederungssignale (Brinker/Sager
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2006:71) verbalisiert, die z. B. zwischen das ich begriiSe das sEHr' und 

und=e ich bin' also ich wOhne' also jetzt (.) hatten gesetzt 

werden konnen.6 DLM2 bringt CCM1 mit seiner Redeubemahme, die nach den 

vorangegangenen Beschreibungen als Unterbrechung gewertet werden konnen, 

wieder zuriick zum Thema. Dabei ist er sehr konsequent, derm er als neuer 

Kollege "unterbricht" erstens seinen unmittelbaren Chef und gewinnt zweitens 

das Rederecht wahrend der uberlappen den Gesprachsphase mit CCM1.

An diesem Auszug lasst sich ableiten, dass zwei Faktoren der Diskursorgani- 

sation dazu beitragen, dass DLM2 den Beitrag von seinem Vorgesetzten unter

bricht. Hatte CCM1 seine Ausfuhrungen fliissig und ohne Pausen dargelegt, 

hatte DLM2 ihn nicht unterbrechen konnen. Vermutlich ware das ebenfalls nicht 

passiert, wenn CCM1 seine Hauptaussage an den Anfang der Redeubemahme 

gestellt und sie anschlieBend begriindet hatte.

4.3. Vorschlag einbringen

Im dritten Schritt, nachdem DLM2 das Planungsgesprach auf die "gemeinsame 

Untemehmung" refokussiert hat, folgt ein Vorschlag von DLM1:

Transkript 3

037 DLM1: [(einatmen) wir haben doch diese] (.) mit den

038 expats die wanderung zu den wAsserfalien gemacht. das

039 hat [mir] damals sehr gut gefalln. [(.) ]

040 CCM1: [jaz] [das::]

041 DLM1:kdnnte man vielleicht so was noch mal organisiern. (.) da

042 war wenig tourlsmus' (.) das war ne

043 fantAIstische [strEcke] (.)

(zwei Zeilen ausgelassen)

046 DLM1: das war auch

047 CCM1: ItAzk7 ja?

048 CLM2 : ja.

049 DLM1: nicht ubermafiig anstrengend (.) ich glaub das kann man

050 noch zumutn?

051 CCM1: ja. (ausatmen) (2 sek)

052 ?: (ausatmend lachen)

053 DTM8 : ah: : ( . ) es gibt da wohl von den Expats gibts wohl e:m

6 Kirkpatrick ftihrt dazu Folgendes aus: "Modem Standard Chinese does not often use 

opening or framing statements that are content statements. On the other hand the use of 

opening or framing statements that are structure statements, such as Advance Organisers, is 

common." (Kirkpatrick 1993:451).

7 Name eines Wasserfalls.
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DLM1 ubemimmt iiberlappend den Turn, indem er den Rahmen fur seine Aus- 

fiihrungen umreiBt (der Modalpartikel doch verweist auf gemeinsam Bekann- 

tes). Es folgt die Begriindung das hat mir damals sehr gut gefalln., 

die von CCM1 ebenfalls iiberlappend mit ja ' bewertet wird. AuBerdem bemuht 

er sich wahrend einer Mikropause um die Redeubemahme (das.•), was jedoch 

misslingt. DLM1 setzt seinen Turn mit einer expliziten Frage fort (Z. 041), der 

wieder eine Begriindung folgt. Diese Frage ist im Konjunktiv und mit dem 

Indefmitpronomen man an CCM1 adressiert, was aus der Nachfrage von ihm (Z. 

047) an CLM2 ersichtlich wird. Die Frage von DLM1 kann als eine implizite 

Aufforderung fur einen entscheidungsrelevanten Beitrag gelesen werden, da bis 

jetzt keinerlei explizite, ausfuhrliche und positive Riickmeldung mit z. B. einer 

Nachfrage oder einem Konkretisierungsvorschlag von CCM1 vemehmbar war. 

(Er macht in Z. 027 lediglich das Angebot bin auch gerne bereit 

also.) Auf die Frage reagiert der Sitzungsleiter jedoch vorerst nicht, was 

DLM1 dazu bewegt, eine weitere Begriindung anzuschlieBen (nicht liber- 

maSig anstrengend)? Diese kommentiert CCM1 mit ja. und einer Pause 

von zwei Sekunden (Z. 051).

Durch die Frage von DLM1 entsteht eine "conditional relevance"8 9 ("bedingte 

Erwartbarkeit") auf eine Antwort. (Dass solch eine Erwartbarkeit tatsachlich 

existiert, bestatigt DTM8, der eine sehr konkrete und ausfuhrliche Konkretisie- 

rung ab Z. 053 vomimmt.) CCM1 gibt jedoch zu diesem Zeitpunkt keine Ant

wort. Es ist in Ubereinstimmung mit Abschnitt 4.1 zu vermuten, dass CCM1 

noch nicht iiber ausreichende Informationen verfugt, um eine Antwort geben zu 

kbnnen. Weiterhin wurde bereits in Abschnitt 4.2 dargelegt, dass die redezug- 

intemen Pausen von CCM1 relativ lang sind, was sich auch in Z. 051 zeigt. 

DTM8 kommt der Aufgabe der Konkretisierung bzw. der Antwort auf die von 

DLM1 gestellte Frage zuvor und unterbricht bzw. "rettet" CCM1 damit.10Eine 

weitere Hypothese ware, dass CCM1 die Funktion eines Sitzungsleiters nicht 

darin sieht, Vorschlage o. A. zu machen, dies eher die Aufgabe der anderen 

Teilnehmer ist.

8 Hier bestatigt sich sehr klar die in Abschnitt 2.1 vertretene und empirisch eruierte Aus- 

sage, dass in "westlichen" Sprachen erst die These und dann die Begriindung folgt.

9 "By conditional relevance of one item on another we mean: given the first, the second is 

expectable; upon its occurrence it can be seen to be a second item to the first; upon its 

nonoccurrence it can be seen to be officially absent - all this provided by the occurrence of 

the first item." (Schegloff 1968:1083)

10 Man kann hier aus "deutscher" Sicht sagen, dass DTM8 - ein Praktikant! - CCM1 

"rettet", da er durch sein aktives Vorgehen den Fortgang der Planungsphase ubemimmt. Tat

sachlich wurde CCM1 von DLM2 in einem Interview generell als "keine Fuhrungspersdnlich- 

keit" bewertet. Hier hatten wir Indizien auf kommunikativer Ebene, die aus "deutscher" Sicht 

diese Interpretation rechtfertigen wiirden.
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4.4. Konkretisierung - hin zu einer Entscheidung

Aus Platzgriinden kann hier nicht die gesamte Konkretisierung von DTM8 dar- 

gestellt werden. Es geht in ihr darum, dass DTM8 ein amerikanisches Ehe- 

paar kennt, das oft Wanderungen fur Expatriates durchfuhrt und mit dem er in 

Kontakt treten mochte. AuBerdem erklart er sich bereit, Wanderkarten fur die 

Umgebung zu besorgen, was jedoch schwierig sein kdnnte, da es so etwas nicht 

gibt. Trotzdem sollte das seiner Meinung nach kein Problem sein (so was 

lasst sich ja wohl total einfach organislern.). An diese 

Ausfiihrungen schlieBt sich folgender Auszug an:

Transkript 4

076 DTM8 : und wer lUst hat [dazu'] (.) [mein gott (.) der kommt]

077 DLM2: [ja' ]

078 DLM1: [klEIne veranstaitungen ]

079 DTM8: [mit' (.) wer nich lust hat ] (.) ja' der bleibt halt zu

080 DLM1: [nichts gro:Eartiges. genAU.]

081 DTM8:hau'se und=ah:: (1 sek) (leise) fErtich. (.)

082 CCM1: ja gErne. also.

083 DTM8: ich kummre mich da mal drum, mal guckn ob ich da was

084 krlege.

085 CCM1: du kUmmerst dich drum, [gut.]

Die Sequenzen von DTM8 in Z. 076, 079 und 081 sind durch ihre Floskelhaftig- 

keit als abschlieBende Einheiten eines langeren vorangegangenen Beitrags zu 

identifizieren. Herauszuheben sind die in diesem Zusammenhang stark positi- 

ven, unterstiitzenden und uberlappenden Einwiirfe von DLM2 (Z. 077, ja ') und 

DLM1 (Z. 078/080, genAU.). Weiterhin fallt die Formulierung der Abschluss- 

konstruktion von DTM8 ins Auge (und=ah:: (1 sek) (leise) fEr

tich. Die Pause von einer Sekunde wird von ihm als Redetibergabe- 

pause produziert. Als CCM1 keine Redeubemahme vomimmt, macht DTM8 die 

Beendigung seiner ausfuhrlichen Konkretisierung paraverbal modalisiert durch 

leises Sprechen deutlich (fErtich.). Nach einer Mikropause ubemimmt der 

Sitzungsleiter schlieBlich und kommentiert kurz ja gErne. also.. Obwohl 

davon ausgegangen werden kann, dass er mit dem Gliederungssignal also. 

seinen nachsten Beitrag einleiten will, selektiert sich DTM8 (Z. 083), 

unterbricht CCM1 damit und macht ein Angebot zur Aufgabenubemahme. Das 

ubliche Muster der "Aufgabenubergabe seitens des Vorgesetzten" - "Aufgaben- 

annahme seitens des Mitarbeiters" wird hier durchbrochen und verandert in 

"Aufgabenubemahme seitens des Mitarbeiters" (Z. 083f.) - "Bestatigung der 

Aufgabenubemahme seitens des Vorgesetzten" (Z. 085). Mit dem abschlieBen-
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den und intonatorisch abfallenden gut. beendet CCM1 die Planungsphase 

vorerst.

Es sollte aus den Ausfuhrungen der letzten Kapitel deutlich geworden sein, 

dass es zahlreiche "Probleme" in der Redeiibergabe und -ubemahme zwischen 

den Mitarbeitem und dem Sitzungsleiter gibt. Sie auBem sich subtil - oft kommt 

es nicht einmal zu den kommunikativ relativ einfach durch Entschuldigung zu 

bearbeitenden Unterbrechungen. Wenn jedoch etwas langer ausfallende rede- 

zuginteme Pausen des Sitzungsleiters als Redeiibergabepausen seitens der deut- 

schen Interaktanten interpretiert werden, bleibt vermutlich nur ein unbestimmtes 

Gefuhl zuriick, das sich z. B. durch Negativbewertungen beziiglich des Chefs 

(vgl. FuBnote 10) ausdriickt. Solche Unterschiede im kommunikativen Handeln 

fuhren vorerst nicht zu "Problemen", sondem zu Attributionen, die, da sie nicht 

mit dem Alltagsvokabular zu beschreiben, fur die Interaktanten nicht zu verbali- 

sieren - also auch nicht zu Ibsen - sind. Als Erklarung ist deshalb oft nur eine 

negative individuelle/ kulturelle Zuschreibung verfugbar. Ein ausgewahltes Be- 

schreibungsvokabular solcher Strukturen sollte deshalb im ChaF-Unterricht ver- 

mittelt werden. Das diirfte Personen, die das Vokabellemen gewohnt sind, keine 

grbBeren Schwierigkeiten bereiten und erhebliche Vorteile fur die Interaktion 

mit sich bringen.11

4.5. Kommentar durch den Sitzungsleiter

Im Anschluss an die "Bestatigung der Aufgabenubemahme durch den Sitzungs

leiter'' in Z. 085 folgt eine Reihe von Altematiworschlagen durch unterschied- 

liche Sitzungsteilnehmer. Danach folgt ein langerer Beitrag von CCM1, in dem 

er die Bedeutung einer gemeinsamen Untemehmung unterstreicht.

Transkript 5

105 CCM1: nein=das hab ich auch immer vermisst' und=e: ah ah jedes

106 (steht auf und schlieEt die Tur)

107 mAl also ich muss ehrlich sAgen also (.) ah (1 sek) ah

108 jetzt war ich also mit DLM4 (Vorname) und CLF3 (Familien-

109 und Vorname) glaub ich war auch mit dabei' und CLF7 (xiao

110 + Familienname) war auch mit dabei' und wir waren an der

111 (Name der Stadt)-universitat zu: die[ser- ]

112 DLM1: [ tAgung . j a. ]

11 Neben der Vermittlung dieses Vokabulars sei hier darauf hingewiesen, dass es auch 

sehr einfach wieder "abzutesten" ist. Wenn ein interkulturell ausgelegter ChaF-Unterricht also 

konsequent durchgeftihrt werden soil, miissen die Lemenden auch von diesem "Vokabel

lemen" mit einer Note profitieren. Die Beschreibung - und nicht Bewertung - kommunika- 

tiver Strukturen eines Transkripts ist die einfachste didaktische Mbglichkeit.
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113 CCM1: germanlst also INTERkulturelle germanlstik. (.) diese

114 tAgung' (.) und (.) ich muss (.) ganz (1.5 sek) ehrlich

115 gestEhen' also ah (.) an diesem tAg wo ich da wa: ich hah

116 mich tot also sAUwOhl geftihlt' (.) wirklich totA:l. (.)

(5 Zeilen ausgelassen)

122 und ah (.) aber (.) ich ha'b (.) ich

123 glaube das hab ich immer wieder gesAgt also ah ich:

124 vermisse eigentlich ein (.) ja so ein zusAlmmenwachsen.

125 DLM2 : jA'

126 CLF7 : ja-

127 CCM1: zwisch also bei U'Ns (.) denn ich kann mich noch erinnern

128 als wir studEnten waren' (.) ah vor uber zwanzich stud ah

129 ah jAhren. also als ich in pEking war zum studium also

130 dA: (1 sek) da hatten wir (.) als: chinesische kollegen

131 Oder studEnten wirklich: sEhr intenslv kontakt nach

132 dEUTschen; (.) gesucht. (1.5 sek)

(2 Zeilen ausgelassen)

135 und ah hler (einatmen)(1 sek)

136 DLM1: (einatmen) s: von der atmosphare [Immer] schon n bisschn

137 CCM1: [ich ]

138 DLM1:Anders. aber.

139 CCM1: ich fand=es in der letzten zeit sehr (.) also ich fands

140 (.) 'e (1 sek) also das war zu wElnich. das war (.) das

141 'g das hat (.) iiberhaupt nich gegEH'bn. 'a (leise) das

142 hat es iiberhaupt [nicht (gegeben.)]

143 DLM1: (einatmen) [aber es ] liegt an U'ns das zu

144 Andern. (.)

Der ausfuhrliche Kommentar von CCM1 zur Bedeutung einer "gemeinsamen 

Untemehmung" ist inhaltlich zweigeteilt. Im ersten Teil berichtet er von einer 

Konferenz, an der auch einige Kollegen teilgenommen haben (Z. 108-116). Er 

ist zwischen Einheiten phatischer Kommunikation eingebettet, in denen er deut- 

lich macht, dass er "gemeinsame Untemehmungen" bis jetzt sehr vermisst hat 

(Z. 105/123f.). Im zweiten Teil (Z. 127-132) spricht er von seiner Studienzeit in 

Peking, in der die Studenten wirklich: sEhr intenslv kontakt nach 

dEUTschen; (.) gesucht. haben. AbschlieBend schlagt er den Bogen zur 

gegenwartigen Institution, in der es kein zusAlmmenwachsen gibt. Zwischen 

beiden Teilen gibt es von DLM2 und CLF7 Ruckmeldesignale.



42 Peter Jandok

Daraus wird ersichtlich, dass CCM1 die Because-therefore-Struktur ver- 

wendet und so seinen Kommentar aufbaut. Seine Erfahrungen auf einer Konfe- 

renz und in seiner Studentenzeit haben nichts unmittelbar mit der Planung der 

"gemeinsamen Untemehmung" zu tun. Sie unterstreicht jedoch, dass er erstens 

klar die Notwendigkeit solcher Aktivitaten erkannt hat und zweitens auch einen 

persbnlichen Beitrag bei der Organisation leisten mbchte.

Die Problematik der Gesprachsorganisation wird ab Z. 135 deutlich. Durch 

das Einatmen (Z. 135) und den Kurzversuch der Tumubemahme durch Unter- 

brechung (Z. 137) wird deutlich, dass CCM1 seinen Beitrag noch nicht beendet 

hat. DLM1 hingegen ist sich diesbezuglich unsicher, derm die Pause von einer 

Sekunde (Z. 135) ist fur ihn ubemahmerelevant; gleichzeitig zbgert er (markiert 

durch (einatmen) und s.-), entschlieBt sich dann zur Ubemahme. Die Situa

tion wird fur DLM1 eindeutiger, nachdem CCM1 seinen Turn in Z. 139 wieder 

ubemommen hat; DLM1 kampft hi er nicht um sein Rederecht, obwohl er mit 

aber. (Z. 138) markiert, dass er noch nicht fertig ist. CCM1 unterbricht ihn 

dann in Z. 139. Um bei nachster Gelegenheit seinen Turn fortsetzen zu konnen, 

unterbricht DLM1 diesmal den Sitzungsleiter (Z. 143). Er kiindigt die Redeiiber- 

nahme mit einem Einatmen an und setzt dort wieder ein, wo er aufgehort hat, 

erkennbar am Anders, aber. (Z. 138) und aber es liegt an uns (Z. 

143). In diesem kurzen Auszug wurde sichtbar, dass Unterbrechungen auch 

ohne Uberlappungen stattfmden konnen, wenn die Markierungen der 

Tumgrenzen strukturell fiir die Interaktanten unklar sind.

Interessant ist inhaltlich, dass DLM1 in Z. 143f. mit einem Appell an 

gemeinsames Agieren auf die vorausgegangenen Ausfuhrungen ^Because- 

therefore-Struktur) reagiert. Dies ist eine weniger offensive Handlungsalter- 

native im Vergleich zur Refokussierung von DLM2 in Abschnitt 4.2, Z. 026.

4.6. Aufgabenverteilung und Entscheidungsfindung

Obwohl der nun zu untersuchende Gesprachsausschnitt nicht die abschlieBende, 

sondem nur eine vorlaufige Entscheidungsfindung darstellt, soli sie hier 

analysiert werden, da sie eine typische Abschlussstruktur aufweist.

Dem Transkript gehen einige erklarende Ausfuhrungen von DLM1 voraus, in 

denen er ffuhere von der Institution organisierte Ausfltige beschreibt.

Transkript 6

161 CCM1:das muss (.) das sollte auch kein zwANG' sein' und wer

162 aber (.) aber (.) es ware schO;n dass man: dass man:

163 (2 sek) also immer wieder zusamm: ist und=a ah (.) das

164 muss auch nich das dARf auch nicht. jeden tag sEIn.

165 (lachen) ne' das kAnn auch nich jeden tag sein. abE'r (.)

166 also ab un zu' und ah (2.5 sek) denn so wle (1 sek) (du)
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167 grade ges gesp also vom grUPPENgeist gesprochen hast=also

168 diesen gEIst' (den) brAUchen; wir.

169

170

DLM2 :

DTM8 :

ja- (8 

jo.

sek)

171

172

CCM1 :

DTM8 :

und'=aber (.) du kU'mmerst [dich erst] mal u:::m' 

[ja'ja'ja']

173 DTM8 : gucke [wo ich was finden ] kann'

174 CCM1 : u:::m informationen]

175 DTM8 : ja'ja' (.) (leise) is ja kein problem.

176

177

CCM1:

DTM8 :

und=e: 

jA.

(.) und dann gib uns beschEid.

CCM1 geht in seinem Turn (Z. 161-168) vorrangig auf seine Vorstellung 

solcher gemeinsamen Untemehmungen ein. Er appelliert nach einer Pause von 

2,5 Sekunden fast parolenhaft an den grUPPENgeist und unterstreicht damit 

seine Zustimmung.

DLM2 stimmt dem neutral intoniert zu, worauf eine sehr lange Pause von 

acht Sekunden folgt. Sie erzwingt geradezu eine Reaktion - vorzugsweise eine 

Explizierung des nachsten Planungsschritts. DTM8 scheint diese Pause als erster 

brechen zu mussen. Dieses jo. kann als ein "Verlegenheitsindikator" bezeich- 

net werden. Er provoziert wiederum eine Reaktion, die in diesem Faile eine 

"offizielle" Aufgabenubertragung ist. Sie darf nur vom Sitzungsleiter formuliert 

werden, was schlieBlich passiert. Bereits vor der ausformulierten Ubertragung 

stimmt DTM8 iiberlappend zu, da sein kommunikatives Wissen diese Aufgabe 

antizipiert. Die Zustimmung ist zweigeteilt: erstens das dreifache ja 'ja 'ja ', 

und zweitens die positive Ausformulierung (Z. 173). Sie kann wiederum als 

Unterbrechung angesehen werden, da CCM1 seinen Turn noch nicht beendet hat 

und den zweiten Teil parallel zu DTM8 (Z. 174) positioniert. DTM8 behalt 

seinen Turn und antwortet nochmals herausgehoben positiv (Z. 175). Eine ab- 

schliebende Anweisung (im Imperativ: gib uns beschEid) beendet diese 

Aufgabenubertragung von CCM1. Ihr folgt eine abermalige Ruckversicherung 

von DTM8 mit einem positiv betonten jA..

Dieser Auszug illustriert, wie klar die Verteilung unterschiedlicher kommu- 

nikativer Aufgabe ist und welche komplexen Strukturen sich dadurch ergeben 

(immerhin bejaht DTM8 an drei Stellen explizit). Dariiber hinaus ist auch hi er 

gut zu sehen, dass die Pausenstruktur fur das Redeiibergabeverhalten von 

groBerer Bedeutung zu sein scheint als inhaltliche Aspekte. Wenn dem nicht so 

ware, waren wesentlich weniger Redeubemahmen unterbrechend.
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5. Konsequenzen der Gesprachsanalyse fur den ChaF-Unterricht

An anderer Stelle wurde bereits darauf hingewiesen, dass ein bedeutender Teil 

interkultureller Kompetenz darin besteht, unterschiedliche Aspekte von Kom- 

munikation analysieren und auf deutsch-chinesische Interaktionen ubertragen zu 

kbnnen (Jandok 2007). Im gleichen Zusammenhang ist auch auf die praktische 

Umsetzung im ChaF-Unterricht eingegangen worden.

Daraus und aus den teilweise gegensatzlichen Ergebnissen der Beispiel- 

analyse (Kap. 4) mit den Ausfuhrungen im Literaturuberblick (Kap.2) sind zwei 

Konsequenzen fur den ChaF-Unterricht zu ziehen. Zum einen kbnnen die Ergeb- 

nisse aus Kap. 4 nicht als allgemeingultige chinesische oder deutsche Kommu- 

nikationsregeln angesehen werden, da die untersuchte Datenbasis zu gering ist 

und es sich um INTERkulturelle Gesprache handelt. Allerhbchstens kbnnen 

Tendenzen fur deutsch-chinesische institutionelle "Erstbegegnungen" angedacht 

werden. Zum anderen kann es bei der Vermittlung interkultureller Kompetenzen 

im ChaF-Unterricht mcht vorrangig um eine (stereotypenhafte) Wissensvermitt- 

lung von z. B. "den (nicht) hbflichen Chinesen" gehen, da bei diesem Vorgehen 

zwangsweise unklar bleibt, wie man "(Un-)Hbflichsein" im Chinesischen in 

unterschiedlichen Situationen und Beziehungskonstellationen sprachlich 

MACHT. Vielmehr muss eine Wahmehmungs-, Interpretations- und Handlungs- 

flexibilisierung das Ziel sein. Sie kann in Anlehnung an die Ausfuhrungen in 

Kap. 4 im ChaF-Unterricht folgendermaBen umgesetzt werden:

1. Authentische Kontakte zu chinesischen Muttersprachlem sollen aufgebaut 

werden. Der Nutzen liegt in den realen Fremderfahrungen. Ein positiver 

Effekt neben dem der Mbglichzeit zur Datensammlung liegt im langfristig 

angelegten Hilfspotenzial beider Interaktionspartner (z. B. helfen deutsche 

Studenten chinesischen Studenten in Deutschland beim Aufbau eines 

"auBerchinesischen Netzwerks" und chinesische Studenten helfen deutschen 

Studenten bei der Verbesserung ihrer komplexen Chinesischkenntnisse).

2. Authentische deutsch-chinesische Gesprache sollen auf Deutsch oder Chine- 

sisch aufgezeichnet werden. Der Nutzen liegt im Erlemen einer Forschungs- 

methode und dem Uberwinden der damit einhergehenden Hiirden. Mit der 

Datenaufhahme wird ein Schritt zur bewussten Kommunikation gegangen, 

der nachhaltig reflektiertes Kommunikationsbewusstsein fordert.

3. Gesprache sollen (gemeinsam) transkribiert werden. Der Nutzen besteht 

darin, eigenes und ffemdes kommunikatives Handeln (mit Abbriichen, Refor- 

mulierungen, Ruckmeldesignalen etc.) in "slow motion" zu verfolgen. Diese 

Wahrnehmungserweiterung kann sich auf die Kommunikation in neuen 

Situationen auswirken und eine (Sprech-)Handlungsflexibilisierung 

initiieren.

4. Transkripte sollen im grbBeren Kreis gemeinsam beschrieben und analysiert 

werden. Der Nutzen besteht darin, dass ein Beschreibungsvokabular 

systematisch aufgebaut und erweitert wird. Dariiber hinaus werden durch die
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Diskussionen - vor allem in deutsch-chinesischen Gmppen - Interpretations- 

altemativen bewusst. Sie vermeiden eine zu schnelle und zu grobe Attri

bution und "Psychologisierung" kommunikativer Muster. Damit kann das 

Klischee der "Dampfwalzendeutschen" und "Laberchinesen" auf 

kommunikative Kategorien zuriickgefuhrt und zurechtgestutzt werden.
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Transkriptkonventionen

Sequenzielle Struktur

[ ] Uberlappungen und Simultansprechen

[ 1

Sonstige segmentale Konventionen

Pausen

(.) Mikropause

(1.5 sek) geschatzte Pause

: , : : , : : : Dehnung, Langung, je nach Dauer

ah, oh, etc. Verzbgerungssignale

Akzentuierung

akZENT Primar- bzw. Hauptakzent

aklZENT! extra starker Akzent

Tonhohenbewegung am Einheitsende

? hoch steigend

mittel steigend 

gleich bleibend

; mittel fallend

tief fallend

Summary

This article presents an in-depth analysis of a German-Chinese planning 

sequence held at a Chinese university. The description of this interaction focuses 

on the Chinese "because-therefore"-structure and differences in German and 

Chinese turn-taking, pausing and feedback action. The reactions to linguistically 

unconscious and unfamiliar behaviour make it clear that pragmatic routines must 

be taught in Chinese as a Foreign Language classes to avoid problems and nega

tive stereotypes. In order to improve German-Chinese interaction it is due to a 

lack of empirical evidence currently impossible to give hard guidelines about 

German or Chinese linguistic action. A flexibilisation of observation, interpreta

tion and (re-)action must be trained in Chinese as a Foreign Language if it 

claims to be intercultural and student oriented.




