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Chinesische Lehrer, deutsche Lerner

Uberlegungen zur Qualifikation von Lehrkraften fiir den 

Chine si schunterricht in Deutschland

YANG Jianpei

1. Einleitung

Mit der anhaltenden Globalisierung wird die chinesische Sprache allmahlich zu 

einer verbreiteten Fremdsprache, die heutzutage von ca. 30 Millionen Lemem in 

60 Landem gelemt wird. Laut chinesischem Bildungsministerium sind etwa 

zehn Konfuzius-Institute im deutschsprachigen Raum vorgesehen, um die 

standig wachsende Nachfrage nach Chinesisch als Fremdsprache (ChaF) zu 

decken. In Deutschland gibt es heute schon sieben Konfuzius-Institute, an denen 

man Chinesisch lemen und die chinesische Kultur kennen lemen kann. Dariiber 

hinaus bieten 100 Schulen, fast 100 Volkshochschulen, 30 Hochschulen und 

viele Sprachschulen in Deutschland chinesische Sprachkurse an (vgl. z. B. Ob- 

mann 2006:62). Es muss trotzdem zugegeben werden, dass sich der ChaF-Unter- 

richt noch in einer Anfangsphase befmdet, obwohl die chinesische Sprache seit 

den 1980er Jahren an vielen chinesischen Universitaten als Fremdsprache ver- 

mittelt wird. Der massive Zuwachs der Lemerzahl fiir Chinesisch als Fremd

sprache bringt vor alien Dingen eine konkrete Frage mit sich: Welche Kompe- 

tenzen soil ein chinesischer ChaF-Lehrer besitzen, um die chinesische Sprache 

zu vermitteln?

Wissenschaftlich gesehen ist diese rasante Entwicklung besorgniserregend. 

Nicht nur im theoretischen Bereich mangelt es an intensiver Forschung zur 

Vermittlung des Chinesischen als Fremdsprache, sondem auch in der Praxis sind 

viele Probleme zu konstatieren, z. B. in der Lehrerausbildung und bei der 

Lemmaterial- und Curriculumentwicklung.

Angesichts der Chinesisch-Euphorie werden vielerorts chinesische Mutter- 

sprachler ohne hinreichende Ausbildung als ChaF-Lehrer eingesetzt. Daher ist 

die Abbrecherquote in manchen Chinesischkursen enorm hoch, so dass Chine

sisch manchmal als unerlembare Sprache eingestuft wird. Auch bei denjenigen 

chinesischen Lehrem, die in China chinesische Philologie studiert haben, beste- 

hen Defizite bei der Vermittlung der chinesischen Sprache. Sie besitzen zwar 

eine gute linguistische Kompetenz, aber es fehlt ihnen eine griindliche wissen- 

schaftlich-padagogische Ausbildung, insbesondere im Bereich Fremdsprachen- 

didaktik und -methodik. Philologische Kompetenz allein garantiert nicht den 

Lemerfolg. Meines Erachtens sollte ein chinesischer ChaF-Lehrer uber eine



50 Yang Jianpei

Ausbildung in den Bereichen Philologie, Padagogik und interkulturelle 

Kompetenz verfugen.

Angesichts der verschiedenen Lemtraditionen und Lehrerausbildungen in 

China und Deutschland erscheint eine Diskussion uber die Lehrerqualifikation 

fur den ChaF-Unterricht dringend geboten. Uber welche Kompetenzen soil ein 

ChaF-Lehrer verfugen? Welche speziellen Anforderungen haben chinesische 

Chinesischlehrer zu erfullen, um deutschen Lemem Chinesisch zu vermitteln? 

Auf diese Fragen soli im Folgenden eingegangen werden. Dabei beziehe ich 

mich auf die chinesischen Lehrer, die ein Studium in China absolviert haben und 

nun im deutschsprachigen Raum als Chinesischlehrer tatig sind. Diejenigen chi

nesischen ChaF-Lehrer, die in Deutschland aufgewachsen sind, werden in den 

Ausfuhrungen nicht beriicksichtigt.

2. Allgemeine Qualifikationen eines Fremdsprachenlehrers

Erfolgreicher Fremdsprachenunterricht hangt von vielen Faktoren ab, z. B. der 

Lemergruppe, dem Lehrer, dem Leminhalt, den eingesetzten Medien, den ver- 

wendeten Methoden und den Zielsetzungen. Auch wenn Autonomes Lemen1 

heutzutage in der Sprachlehrforschung an Gewicht gewinnt, ist die Person des 

Lehrers ein entscheidendes Moment (Lemmotivation). Krumm (1995:475) zu- 

folge gelten Lehrer nach wie vor als eine zentrale, vielfach sogar als die ent- 

scheidende Variable des Unterrichts. "Er plant, steuert, moderiert und geht mit 

den Lemenden durch didaktische Entscheidungen, die vorher geplant oder durch 

gegebene Situationen entstanden sind" (Ni 2001:521).2 Der Lehrer ist (oft) der- 

jenige, der das Unterrichtsgeschehen vorbereitet und organisiert, Unterrichts- 

methoden auswahlt und einsetzt und die Lemzeit der einzelnen Lemenden im 

Unterricht verteilt, ihre Lemweisen im Kurs bestimmt und schlieBlich die Ler- 

nenden durch Interventionen, Beratung und spezielle Aufgaben steuert (vgl. Dai 

2001:463). Ein qualifizierter Fremdsprachenlehrer kann den Lemprozess in 

seinem Klassenzimmer in einer Weise effektiv gestalten, dass Lerner motiviert 

und erfolgreich die Fremdsprache erwerben kbnnen. Schwerdtfeger (1977) hat 

einen idealen Fremdsprachenlehrer wie folgt beschrieben:

"Er macht aus der Begeisterung am Unterricht einer Sprache kein Hehl, nimmt 

Anregungen aus anderen Fachem auf, beherrscht die Zielsprache in alien ihren 

Zeichenrealisierungen, hat keine Angst, die Zielsprache zu brauchen, weiB von der 

sozialen Bedingtheit von Sprache, verwendet Medien..., hat keine Angst an ihnen

1 Autonomes Lemen (oder auch "selbst gesteuertes Lemen") geht nicht davon aus, dass 

der Lehrer unndtig ist. Der Lehrer gibt dabei lediglich die "Ftihrungsrolle" ab und hilft den 

Lemem als Partner, informierte Entscheidungen selbst zu treffen.

2 Da die in diesem Aufsatz betrachteten Chinesischlemer meistens Deutsch als Mutterspra- 

che sprechen, habe ich nur die deutschsprachigen Quellen zitiert. Auf diese Weise konnten 

evtl. Missverstandnisse wegen der Ubersetzung aus chinesischen Quellen vermieden werden.
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gemessen zu werden, holt je nach Bedarf Englander, Franzosen usw. in den Unter- 

richt, zeigt freundliche und interessierte Distanz alien Lemenden gegeniiber, sieht 

Fehler als Lemhilfen nicht als Anlasse fur Mafiregeln, sorgt fur Forderung, Erhal- 

tung und Ausbau der Motivation durch Einraumung von Entscheidungsfreiraum, 

leistet Zielangaben und fordert so Durchsichtigkeit seiner Entscheidungen, ver- 

deutlicht, dass Tests/Klassenarbeiten Lemhilfen sind, fordert Sprachhandeln der 

Schuler durch angemessene Impulse, schafft 'Freiraume' zum sprachlichen Experi

ment in der Zielsprache von Anfang an, legt seine Ubungen so an, dass Schuler mit 

Schulem in zielsprachlichen Kontakt kommen, kennt die Bedeutung der emotiona- 

len Seite des Sprachenlemens (...), wirkt darauf hin, dass die Schuler voneinander 

lemen, indem sie aufeinander horen, weiB, dass Scheitem in kommunikativen 

Handlungen zentraler Bestandteil ungeschiitzter, d. h. wirklicher Kommunikation, 

ist, beschrankt sich mit Fortschreiten des Lemprozesses auf seine Funktion als 

Organisator." (Schwerdtfeger 1977:22f.)

In der Sprachlehrforschung wird oft liber die erforderlichen Qualifikationen des 

Fremdsprachenlehrers diskutiert. Einem kompetenten Lehrer werden unter- 

schiedliche Kompetenzen zugeschrieben. Krumm (2003b:354) weist auf 

"Sprachbeherrschung, Sprachdidaktik, linguistische und textlinguistische Grund- 

lagen" hin. Olshtain/Kupferberg (1998) pladieren fur die Entwicklung der 

Lehrerpersbnlichkeit, Erfahrungsgewinn sowie Reflexionsfahigkeit. Edge 

(1994) legt auBerdem einen Schwerpunkt auf die Lehrerpersbnlichkeit, worunter 

er Autoritat, Reflexionsfahigkeit und Verantwortlichkeit versteht. Ziebell (1998) 

zufolge sollte das Lehrertraining verstarkt auf die Erhbhung der Sensibilitat 

gegeniiber den Lemenden und der eigenen Flexibilitat und nicht auf Einiibung 

bestimmter Lehrtechniken zielen (zitiert bei Krumm 2003b:355). Nach Bar- 

kowski (2003:21) sollte ein Fremdsprachenlehrer auBer Fremdsprachkompetenz 

auch weitere Schliisselkompetenzen erwerben: Prasentationskompetenz, Mode- 

rationskompetenz, Organisations- und Planungskompetenz, Beratungskompe- 

tenz, Medienkompetenz, Kooperationskompetenz, Evaluationskompetenz".

Diese Teilkompetenzen hat Funk um eine "Forschungskompetenz" erweitert 

(vgl. Funk 2003:70). Bleyhl (1990:3If.) zufolge braucht ein Fremdsprachen

lehrer relevantes Kbnnen und Wissen in folgenden Gebieten als solide Basis: 

Sprachkbnnen (miindlich und schriftlich), Sprachwissen, Wissen um die Kultur 

des Zielsprachlandes (Aufenthalt im Zielsprachland und Literaturkenntnisse), 

Einsicht in die Bedingungen und Probleme der Sprachaneignung und Vertraut- 

heit, auch in der Praxis, mit den Techniken des Fremdsprachenunterrichts. Bre- 

della (1990:40f) weist dariiber hinaus noch auf theoretische Faktoren hin, die 

sich auf "Theorien des Fremdsprachenlehrens und -lemens, Lem- und Verste- 

henstheorien, Analyse von Unterricht, Methodenlehre" beziehen. Fiir ihn ist ein 

Fremdsprachenlehrer auch ein Forscher. House (1997:82) vertritt ebenfalls die 

Position, dass der Lehrer nicht nur praktische Kompetenz (Lehrtiichtigkeit) 

besitzen, sondem auch "Forschungskompetenz" und "Innovationskompetenz"
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aufweisen sollte. Edmondson (1990:76) sieht in der Reflexionskompetenz eines 

Fremdsprachenlehrers einen notwendigen Ausbildungspunkt.

Diese Diskussionen verweisen mehrfach auf die allgemeinen Kompetenzen 

eines Fremdsprachenlehrers, namlich

- Fachkompetenz (Sprach-, Kulturwissen)

- Praktische Kompetenz (Lehrerfahrung, -methoden)

- Theoretische Kompetenz (linguistische, didaktische, lemtheoretische, 

psychologische usw.)

- Innovations- und Reflexionskompetenz

Aus meiner Sieht ist die Lehrerqualifikation eine dynamische GroBe, die sich 

mit der gesellschaftlichen Entwicklung verandert und neue Komponenten auf- 

nimmt. Als Fremdsprachenlehrer hat man auBer der Vermittlung einer Fremd- 

sprache und einer fremden Kultur noch eine Erziehungsaufgabe, die im Sinne 

von "tertiarer Sozialisation"3 (Doye 1993:22f.) durchgefuhrt werden sollte. Fur 

Lerner ist der Fremdsprachenerwerb ein wichtiger Lemprozess, in dem sie sich 

Zugang zu einer vollig fremden Welt verschaffen und ihren eigenen Lebenshori- 

zont erweitem. Dieser Lemprozess ist von Anfang an interkulturell bestimmt, so 

dass die Lerner dabei eine vielseitige Persdnlichkeitsentwicklung im Sinne von 

Enkulturation erleben. Dies bedeutet, dass der Lehrer standig aktuelle gesell- 

schaftliche Entwicklungen verfolgen muss, um einerseits seine eigenen Kennt- 

nisse und Wertorientierung zu aktualisieren und andererseits seine Schuler 

besser zu verstehen. Mit dieser dynamischen GroBe muss der Fremdsprachen

lehrer seine didaktischen Schritte stets durch neue Punkte erganzen und ent- 

wickeln, z. B. durch Anwendung neuer Leminhalte. Diese MaBnahmen wirken 

sich nachhaltig auf einen innovativen Lemprozess aus.

3. Probleme chinesischer ChaF-Lehrer vor deutschen Lernern

Wie deutlich wurde, besteht in der Sprachlehrforschung Konsens dariiber, dass 

der Lehrberuf vom Muttersprachler mehr als eine akzentfreie Beherrschung der 

Hochsprache verlangt. Die wissenschaftlich reflektierte Unterrichtsplanung, 

padagogische und psycholinguistische Kompetenzen u. A. sind Voraussetzun- 

gen fur beruflichen Erfolg. Chinesische ChaF-Lehrer haben jedoch haufig von 

Anfang an etliche Probleme, deren Griinde in den Kulturunterschieden im 

Bildungsbereich liegen und die einen erfolgreichen ChaF-Unterricht behindem 

kbnnen.

3 In Anlehnung an die Sozialisation in der Familie (primare Sozialisation) und in den 

Schulen (sekundare Sozialisation) wird das Fremdsprachenlemen hier als die dritte, namlich 

tertiare Sozialisation betrachtet. (Doye 1993:22f)
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3.1. Probleme aus der chinesischen Lerntradition

Chinesische Lehrer sind in ihrer Lehrtatigkeit unbewusst von ihrer chinesischen 

Lerntradition gepragt, ein Umstand, der fur deutsche Lerner nicht selten zum 

Problem wird. Aus meiner Sicht kann die chinesische Lehr- und Lerntradition 

bezuglich der Lehrerrolle, des Lehrer-Lerner-Verhaltnisses, der Lehrmethoden 

und der Lemgewohnheiten fur deutsche ChaF-Lemer keinen hilfreichen Beitrag 

leisten.

Anders als in der deutschen Kultur wird Lehrem in der chinesischen Tradi

tion (abgesehen von der Kulturrevolution von 1966 bis 1976) ein hoher sozialer 

Status zugeordnet. Schon bei Xunzi (310-230 v. Chr.) werden die funf wichti- 

gen, entscheidenden Positionen im gesellschaftlichen Leben von Himmel, Erde, 

Kaiser, Eltem und Lehrem eingenommen. Ihnen gegenuber sollen Chinesen 

Respekt zeigen. "Wahrend der Himmel das Volk gebar, schuf er auch den 

Kaiser und den Lehrer" (Mengzi, 372-281 v. Chr.). Ein Lehrer hat seit Jahrtau- 

senden die Aufgabe, den Sinn des Lebens zu vermitteln, die Schuler auf einen 

Beruf vorzubereiten und ihnen "Verwirrungen zu klaren"

tk) (Han Yu, 768-824 n. Chr.). Selbst die Kaiserfamilien mussten Lehrem 

Respekt zeigen. Der Lehrer ist Vorbild in fast alien Lebensbereichen. Nur dieje- 

nigen, die am intelligentesten und moralisch einwandfrei waren, konnten Lehrer 

werden. Diese Eigenschaften kennzeichnen den Idealtyp des Lehrers in der chi

nesischen Kultur. Im alltaglichen Leben kann jeder, der sich in einem bestimm- 

ten Bereich auBergewbhnlich gut auskennt, als Lehrer geehrt und angeredet 

werden. Gleichzeitig ist es verboten, sich als Lehrer zu erkennen zu geben. Denn 

es gibt immer einen anderen, der in demselben Bereich besser als man selbst ist.

In China spielt der Lehrer im Unterricht eine zentrale Rolle und besitzt 

gegenuber seinen Schiilem unbedingte Autoritat. Der Lehrer wird als Allwissen- 

der betrachtet und entscheidet uber Leminhalt, Lehrmethoden und den Lempro- 

zess. Die Lerner beantworten lediglich seine Fragen, durfen aber keine Kritik 

am Lehrer uben. Aus deutscher Sicht ist der chinesische Unterricht autoritats- 

orientiert und lehrerzentriert (Mitschian 1991). Die respektvolle soziale Stellung 

des Lehrers spiegelt sich auch in etlichen Sprichwortem wider, z. B. "Einmal 

Lehrer, fur immer Vater" "Ein beriihmter Lehrmeister

hat keinen schwachen Schuler" (^WHjiWj^). Trotz neuerer Entwicklungen und 

padagogischer Diskussionen im heutigen China sind diese traditionellen 

Gedanken bis heute einflussreich in der chinesischen Gesellschaft geblieben.

Diese zentrale, traditionelle Lehrerolle bestimmt das Lehrer-Lem er-Verhalt- 

nis, Lehrmethoden und Lehrstil im Unterricht. Gegenuber einem Lehrer sollen 

die chinesischen Lerner fleiBig, gehorsam und hbflich sein. Als Lemer sollte 

man dem Lehrer nicht offentlich widersprechen und muss alle Aufgaben richtig 

erfullen. Der Lehrer hat andererseits das Recht, zu loben und zu kritisieren. Dies 

fuhrt dazu, dass man im chinesischen Unterricht passiv und zuriickhaltend
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lemen muss (Hess 1992). Lehrmethoden werden meistens vom eigenen Lehrer 

ubemommen, ohne zu hinterfragen, ob sie fur die nachste Generation geeignet 

sind. Diese padagogischen Erscheinungen kann man vielerorts im chinesischen 

Unterricht beobachten. Eine aktuelle Untersuchung zur Deutsch-als-Fremd- 

sprache-Didaktik in Shanghai hat dieses Verstandnis der Lehrerrolle ebenfalls 

bestatigt (vgl. Yang 2007).

An deutschen Bildungseinrichtungen wird die Lehrerrolle seit einigen Jahr- 

zehnten anders wahrgenommen: Der Lehrer wird hier als Partner und Berater 

der Lerner verstanden. Insbesondere erwachsene Lerner sind nicht passiv und 

unkritisch, sondem kbnnen dem Lehrer auch in Maben widersprechen und mit 

ihm kritisch uber Lehr- und Lemmethoden diskutieren. Dariiber hinaus existiert 

in der Sprachlehrforschung ein starkeres Bewusstsein fur unterschiedliche Al- 

tersgruppen und Lemertypen. Mit Hilfe des "Learning Style Inventory" - einem 

Selbstanalyseinstrument, das von dem amerikanischen Psychologen David A. 

Kolb 1976 entwickelt und 1985 iiberarbeitet wurde - hat Barmeyer (2000) bei- 

spielsweise den Lemstil deutscher Studenten ermittelt. In seiner Untersuchung 

von 98 deutschen Studenten im Fach Betriebswirtschaftslehre hat er festgestellt, 

dass die deutschen Studierenden weniger personenorientiert und starker hand

lungsori entiert sind. Dieser Lemstil zeigt sich hauptsachlich in "abstract concep

tualization" (abstraktem Vorstellungsvermbgen) und "active experimentation" 

(aktivem Ausprobieren) (Barmeyer 2000:189). Wenn ein chinesischer ChaF- 

Lehrer eine Gruppe von deutschen Studenten unterrichtet, sollte er diesen Lem

stil beriicksichtigen, z. B. sollte er bei der Grammatikvermittlung die Unter- 

schiede zwischen Chinesisch und Deutsch genau kennen, um verstandnis- 

sichemde Fragen der Lerner klaren zu kbnnen. Dariiber hinaus sollte er Ubun- 

gen so konzipieren, dass die Lerner ihr Interesse und ihre Motivation bewahren, 

z. B. den Lemem eine Anzahl von Schriftzeichen geben, aus denen sie mbg- 

lichst viele korrekte Satze bilden sollen. Auf diese Weise kann man sehen, wie 

die Lerner an die chinesische Sprache herangehen und welche sprachlichen 

Muster ihrer Denkweise zugrunde liegen. Aus den Ergebnissen solcher interakti- 

ven Ubungen ergeben sich Eehleranalysen, die nicht nur den Lemzuwachs, 

sondem auch die Lehrpraxis und Lehrforschung fordem.

Fur einen chinesischen ChaF-Lehrer ist es daher wichtig, die Lehrerrolle im 

deutschen Ausbildungskontext zu betrachten und einen Kompromiss zwischen 

Eigenverstandnis und Eremderwartung zu schaffen. Er sollte versuchen, partiell 

auf seine Autoritatsposition zu verzichten und partnerschaftlich mit den Lemem 

zu arbeiten. Kritik und Widerspruch sollten ihn nicht einschuchtem. Eine offene 

Unterrichtsgestaltung fordert nicht nur den Lemprozess, sondem auch die 

Persbnlichkeitsentwicklung der Lerner.
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3.2. Probleme aus der Lehrerausbildung

Statt einer padagogisch-didaktischen Ausbildung erwerben chinesische Fremd- 

sprachenlehrer vor ihrer Berufstatigkeit im Rahmen ihres Fachstudiums oft 

lediglich eine sprachwissenschaftliche Ausbildung. Die fachdidaktische Qualifi- 

kation wird erst im Beiuf durch Fort- und Weiterbildung gefordert, z. B. durch 

Teilnahme an Fortbildungsseminaren u. A. Die Lehrer setzen haufig diejenigen 

didaktischen Methoden in ihrem Unterricht ein, mit denen sie selbst eine Fremd- 

sprache gelemt haben. Somit ist die didaktische Kompetenz der meisten chinesi- 

schen Fremdsprachenlehrer stark von ihren eigenen Lemerfahrungen und den 

Lehrmethoden ihrer Lehrer abhangig. Naturlich ist fur die Auswahl einer Lehr

kraft ihre fachliche Kompetenz ebenfalls ein wichtiges Kriterium; der Stand- 

punkt, dass der "beste" Fachmann unter alien Umstanden und von vome herein 

auch der beste Lehrer sei, ist jedoch weit verbreitet und fuhrt zu Defiziten in der 

Lehrerausbildung in China, auf die beispielsweise Wu (1993:282) wie folgt 

hinweist:

"Die "Verwissenschaftlichung" der Lehrerbildung wurde und wird noch mit fach- 

wissenschaftlicher Ausbildung gleichgesetzt, so dass man der fachwissenschaftli- 

chen Ausbildung nach wie vor eine Vorrangstellung einraumt, wobei das Fachwis- 

senschaftsstudium in der bisherigen Lehrerbildung ein iiberaus groBes Gewicht ge- 

wonnen hat, wahrend die padagogisch-didaktische Bildung allenfalls eine 

marginale Stellung erhalt."

Mitschian (1991:210) beobachtete ebenfalls: "Chinesische Hochschullehrer er- 

halten bislang, von sporadischen Ansatzen abgesehen, kaum eine padagogische 

Ausbildung (...)." Das trifft auch auf die Ausbildung der chinesischen Fremd

sprachenlehrer an Schulen zu. Insbesondere bei der Vermittlung "kleiner" 

Fremdsprachen4 wie Deutsch, Franzdsisch und Russisch ist diese Situation im 

Vergleich zur Ausbildung der Englischlehrer gravierend. Vor dem Hintergrund 

der neu entstandenen Lemumgebung und der jiingeren Lemergeneration reicht 

jedoch eine solche Ausbildung bei Weitem nicht aus. Es ist daher nicht verwun- 

derlich, dass die Qualifikationen der Fremdsprachenlehrer in China auch nach 

einer jiingeren Untersuchung nicht zufriedenstellend sind (Liu 2001:445).

Ausgehend davon pladiert Ni bereits 2001 fur eine Lehreraus- und -fortbil- 

dung der chinesischen Fremdsprachenlehrer (Ni 2001:509f.), die dem Lehrer 

vermitteln sollte, neue Lem- und Lehrhaltungen zu gewinnen, eigene Aufgaben 

lemfordemd zu entwerfen und neue Ideen fur die weiterfuhrende Arbeit zu ent- 

wickeln (ebd.:521). Dabei sollte nicht nur eine fachdidaktische Aus- und Weiter

bildung angeboten werden, sondem auch fachliche Weiterqualifizierung in

4 "Kleine Fremdsprachen" sind diejenigen Fremdsprachen in China, deren Lemerzahl sehr 

gering ist und die weniger popular sind - wie Deutsch, Russisch, Spanisch und Italienisch. 

Als "GroBe Fremdsprachen" werden Englisch und Japanisch betrachtet. Besonders die 

englische Sprache hat sich in ganz China durchgesetzt.
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sprachlicher, interkultureller und landeskundlicher Hinsicht (ebd.:510). Dariiber 

hinaus sollten Probleme fachdidaktisch besprochen, didaktische Ansatze heraus- 

gearbeitet und Nachwuchskrafte auf die Zukunft vorbereitet werden (ebd.). 

Nach ihrer Ausbildung sollten chinesische Lehrer in der Lage sein, "Lemen zu 

lehren" (vgl. Ni 1991, 1993, 2001). Nach Hess (2004:12) sollte auch im chinesi- 

schen Umfeld jeder Lehrer das Vermogen besitzen, "Lehrmaterialien nicht ein- 

fach zu folgen, sondem Unterricht in curricularer Planung und aktuellem 

Verlauf selbst kreativ zu gestalten".

Erganzend zu den Fortbildungsseminaren in Konfuzius-Instituten und ande- 

ren Institutionen ist es daher dringend erforderlich, ein wissenschaftliches und 

systematisches Lehrerausbildungssystem aufzubauen. Ideal ware es, wenn das 

Fach Chinesisch als Fremdsprache sowohl in chinesischen als auch in deutschen 

chinawissenschaftlichen Abteilungen in groBerem Umfang als bisher etabliert 

oder zumindest als wichtiger (fakultativer) Bestandteil in das Sinologiestudium 

aufgenommen werden konnte, damit diejenigen Studierenden, die in Zukunft als 

ChaF-Lehrer arbeiten mochten, sich wahrend des Studiums didaktisch- 

methodisch qualifizieren konnten. Andererseits sollten die jetzigen ChaF-Lehrer 

Eigeninitiative ergreifen, forschend zu lehren und standig uber ihre eigene Un- 

terrichtspraxis zu reflektieren. Eine Emeuerung im Bereich didaktisch-methodi- 

scher Ausbildung ist m. E. auf alle Faile notwendig, wenn der ChaF-Unterricht 

in Deutschland hinsichtlich Seriositat mit europaischen Fremdsprachen 

gleichziehen will.

4. Konsequenzen fur die Lehrerqualifikation des ChaF-Unterrichts

Wie bereits angesprochen, sollte ein qualifizierter chinesischer ChaF-Lehrer 

gleichermaBen uber Fachkompetenz, padagogisch-didaktische Kompetenz und 

interkulturelle Kompetenz verfugen. Sie bilden eine Einheit und wirken gemein- 

sam auf den Unterricht. Es sollte versucht werden, von Anfang an bei der 

Lehrerausbildung diese drei Kompetenzen gleichzeitig zu fordem. Erst auf 

dieser Basis ist guter, d. h. fur den Lerner erfolgreicher Chinesischunterricht zu 

erwarten.

4.1. Fachkompetenz

Unter Fachkompetenz sind zweierlei Wissensbereiche zu verstehen. Zum einen 

sind linguistische Kenntnisse uber die chinesische Sprache - z. B. phonetische, 

grammatische, lexikalische Kenntnisse - unbedingte Notwendigkeit. Als Chine- 

sischlehrer sollte man in der Lage sein, Fragen uber die chinesische Sprache zu 

beantworten und die Eigenheiten des Sprachsystems (Syntax, Wortartenproble- 

matik, Phonologic, Schriftzeichen etc.) zu erklaren. In diesem Punkt besteht eine 

Schwache des chinesischen Lehrers, der seine Muttersprache unterrichtet. Denn
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er selbst hat den Lemprozess als natiirlichen Erwerb im Kindesalter erlebt, wes- 

halb es ihm leicht an Verstandnis dafur mangelt, wo und warum seine Mutter- 

sprache auslandischen Lemem Schwierigkeiten bereitet. Gerade in dieser Hin- 

sicht kbnnen deutsche Muttersprachler die chinesische Sprache mdglicherweise 

besser als Chinesen vermitteln. Jene verstehen die Situation ihrer Landsleute 

viel besser und wissen, wo sie beim Chinesischlemen Schwierigkeiten haben 

und wie sie die relevanten Lemprobleme uberwinden kbnnen, weil sie selbst 

ahnliche Probleme erlebt haben.

Daher bezieht sich der zweite Aspekt der Fachkompetenz auf die Beherr- 

schung der Muttersprache der Lerner. Als Chinesischlehrer fur eine deutsche 

Lemergruppe muss der Chinese oder die Chinesin unbedingt gut die deutsche 

Sprache beherrschen. Denn die Muttersprache ist "die Verstehens- und Denk- 

grundlage der Menschen" (Butzkamm 1989:50). Deutsche Lerner lemen Chine- 

sisch vor allem in der Grundstufe nicht auf Chinesisch, sondem durch ihre deut

sche Muttersprache. In der Fremdsprachenlehrforschung wurde in den letzten 

Jahren mehr Aufrnerksamkeit auf die Muttersprache der Lerner gerichtet, weil 

sich die Ausblendung der Ausgangssprache aus dem Fremdspracherwerb als 

lembehindemd erwiesen hatte. Erwachsene Lerner erfahren ihre Welt durch die 

Muttersprache, und eine Fremdsprache, die ebenfalls zu dieser AuBenwelt 

gehbrt, sollte daher mit Hilfe der Muttersprache der Lerner vermittelt werden. 

Phanomene wie Interferenz, positiver Transfer und Lemersprache weisen darauf 

hin, dass die Muttersprache der Lerner von Anfang an den Lemprozess einer 

Fremdsprache beeinflusst. Der Lemprozess wird entscheidend behindert, wenn 

ein chinesischer Lehrer ohne Deutschkenntnisse deutsche Lerner Chinesisch 

lehrt. In seinem Unterricht werden die Lerner viel mehr belastet als im 

Unterricht mit einem Lehrer, der flieBend Deutsch sprechen kann.

Bei einer Umfrage an der Zentraleinrichtung Modeme Sprachen (ZEMS) der 

Technischen Universitat Berlin im April 2007 wurden 40 Chinesischlemer der 

Grundstufe beffagt, welche Sprache sie als Unterrichtssprache bevorzugen. 67% 

der Teilnehmer wahlten Deutsch und 6% der Teilnehmer, die aus Deutschland 

kommen, wollten Englisch als Unterrichtssprache. Die iibrigen 27% der Teil

nehmer, die meistens auslandische Studenten waren, z. B. aus Tschechien, Viet

nam und Indonesien, wollten aus Mangel an deutschen Sprachkenntnissen pro- 

bieren, auf Englisch Chinesisch zu lemen. Fur Chinesisch als Unterrichtssprache 

pladierte niemand, weil die Befragten Anfanger ohne jegliche Vorkenntnisse 

waren.

Das Niveau der Deutschkenntnisse des Lehrers spielt also eine wichtige 

Rolle. Es entscheidet zu wesentlichen Teilen mit daruber, inwieweit er die chi

nesische Sprache vermitteln und mit welcher Geschwindigkeit und mit welcher 

Progression gelemt werden kann.
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4.2. Padagogisch-didaktische Kompetenz

Uber sprachwissenschaftliche und fremdsprachliche Kenntnisse hinaus sollte ein 

qualifizierter Chinesischlehrer eine weitere fundierte theoretische Basis haben. 

Er sollte sich mit Sprachtheorien, Lem- und Kognitionspsychologie (Bleyhl 

1997:19ff.), Unterrichts- und Spracherwerbsforschung, Fremdsprachenlemtheo- 

rien und Zweitsprachenerwerbsmodellen beschaftigt haben, die eine Grundlage 

fur padagogisch-didaktische Kompetenz legen.

Bei der padagogisch-didaktischen Kompetenz handelt es sich um die Frage, 

wie man den Unterricht gestaltet und wie man die Lerner beim Wissens- und 

Fertigkeitserwerb fordert. Unter padagogisch-didaktischer Kompetenz verstehe 

ich die Fertigkeiten, die einen Lehrer befahigen, mit verschiedenen Methoden 

professionell zu unterrichten und die Lerner sozial und persdnlich zu fordem.

Ein professionelles und "kritisch reflektiertes padagogisches Handeln" (Butt- 

jes 1990:48) ist fur einen Fremdsprachenlehrer unabdingbar. Nach PeterBen 

(1994:14) sollte ein Lehrer ein "professional" (Professioneller) des Lehrens und 

Lemens sein: "Sein Tun, d. h. sein didaktisches Handeln, unterscheidet sich 

durch Professionalitat von jenem beliebigen, spielerischen, unverbindlichen u. a. 

Erziehungshandeln, wie wir es uberall vorfinden". Professionelles didaktisches 

Handeln ist rational begriindbares Handeln, und der Lehrer benbtigt eine didak- 

tische Theorie, um sein Handeln nach intersubjektiv anerkannten MaBstaben 

ausrichten zu kbnnen. Denn die Theorie liefert ihm Kategorien, mit denen er die 

Voraussetzungen seines Handelns erfassen und analysieren kann, um aufbauend 

auf solcher Analyse seine Handlungsentscheidungen treffen zu kdnnen (ebd.).

Padagogisch-didaktische Kompetenz hat zwei Dimensionen. In der ersten 

Dimension geht es darum, padagogisch an die Lemergruppe heranzugehen, um 

Sprachwissen fundiert zu vermitteln und die Sprachfertigkeiten sowie die sozia- 

len Kompetenzen zu fordem. In der zweiten Dimension geht es um die 

Selbstreflexion des Lehrers. Der Lehrer sollte nach dem Unterricht reflektieren, 

ob der Unterricht didaktisch und padagogisch gelungen ist und was in Zukunft 

verbessert werden kann. Erst mit diesen beiden Dimensionen kann eine Profes

sionalitat des Lehrerberufs zustande kommen. Zur Professionalitat des Lehrers 

hat Robinsohn bereits 1968 erklart, ein Lehrer miisse imstande sein, "sein eige- 

nes Tun zu analysieren und dessen Probleme rational begriindbaren Lbsungen 

naher zu bringen" (Robinsohn 1968:26).

Der Chinesischunterricht darf auf keinen Fall als ein Unterricht betrachtet 

werden, dessen Ziel ausschlieBlich darin besteht, den deutschen Chinesischler- 

nem nur die chinesische Sprache zu vermitteln, sondem muss sich bewusst sein, 

dass die Lerner uber den Spracherwerb hinaus die Chance bekommen, eigene 

Horizonte zu erweitem, die chinesische Kultur kennen zu lemen, uber die eigene 

Kultur zu reflektieren und neue soziale Kompetenzen zu entwickeln.

Bleyhl (1997:19ff.) bezeichnet Sprache als Mittel zum Losen von sozialen 

Koordinationsproblemen und betont die Notwendigkeit "pragmatischer Kompe-
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tenz". Danach sollten die deutschen Lerner im Chinesischunterricht mit Hilfe 

der chinesischen Sprache vor allem Kommunikationsprobleme zwischen Chine

sen und Deutschen bewaltigen. Eine Fremdsprache zu lemen ist nur der erste 

Schritt des Fremdsprachenunterrichts. Mit dieser Fremdsprache die Mutter- 

sprache neu zu entdecken und dariiber hinaus eigene Handlungskompetenz fur 

komplizierte interkulturelle Kommunikationssituationen zu entwickeln, sollte 

der darauf folgende Schritt sein, der wiederum eine umfassende padagogisch- 

didaktische Kompetenz des Lehrers voraussetzt.

4.3. Lehrerpersonlichkeit

Im ChaF-Unterricht steht ein chinesischer Lehrer von der ersten Sekunde an in 

einer interkulturellen Situation. Wie er seine deutschen Lerner versteht und wie 

diese ihn verstehen, entscheidet, inwieweit der Chinesischunterricht Erfolg 

haben wird. Es ist unmoglich, dass Chinesischunterricht erfolgreich ist, wenn 

das Lehrer-Schuler-Verhaltnis ungesund oder gestdrt ist. Ich betrachte inter

kulturelle Kompetenz als einen synthetischen und dynamischen Kompetenz - 

komplex, der als Dispositionslager in einer interkulturellen Kommunikations- 

situation fungiert und unterschiedliche Handlungsstrategien ermbglicht (Yang 

2007:53f.). Dazu gehbren z. B. Reflexionsfahigkeit des eigenen Handelns im 

deutschen Kontext, Fahigkeit zur Analyse von Konflikten, die aus Kulturunter- 

schieden resultieren, Fahigkeit zur Anpassung an ein deutsches Lemumfeld etc. 

Sie bietet viele potentielle Handlungsmbglichkeiten. Der Handelnde sollte die 

erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten aktiv und konstruktiv anwenden, um 

die eigenen Handlungsziele zu verwirklichen und die eigene Persdnlichkeit 

weiter zu entwickeln (ebd.). Wegen ihrer Komplexitat kann ich hier 

interkulturelle Kompetenz nicht behandeln.

Stattdessen ist die Persdnlichkeit des chinesischen Lehrers hier hervorzu- 

heben: Eine offene, lemfordemde Lehrerpersonlichkeit erleichtert den Lem- 

prozess und motiviert die Lerner, in einer angstfreien Atmosphare die doch recht 

fremdartige chinesische Sprache zu lemen. Im Gegensatz dazu fuhrt eine autori- 

tare und unsympathische Lehrerpersonlichkeit schlimmstenfalls zum Lemab- 

bruch. In der Fremdsprachenlehrforschung bildet "Lehrerpersonlichkeit" (Ruck 

1990, Rosier 1994, Dai 2001) stets ein wichtiges Forschungsthema. Bei Ruck 

(1990:156f.) sind allgemeine Persbnlichkeitsmerkmale Offenheit, Flexibilitat, 

Freundlichkeit, Humor, positive Einstellung zum anderen Kulturbereich, Kreati- 

vitat, emotionale Warme und Musikalitat, derm "Schroffheit, psychische Rigidi- 

tat und methodische Unnachgiebigkeit bringen die erstrebten Lemprozesse zum 

Erliegen oder lassen sie gar nicht erst in Gang kommen". Unter Persdnlichkeit 

versteht Dai (2001:472) Hilfsbereitschaft, Offenheit, Bereitschaft zum Verste

hen und zum Verstanden werden, Organisations- und Koordinierungsfahigkeit, 

starke interkulturelle Neugier, sensible Empathie und einfuhlsame Teilhabe an
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der Kultur anderer Lander. Sie schreibt: "Mit einem Wort, sein Fachwissen ist 

nur der Inhalt des Lehrens, seine Personlichkeit beeinflusst aber sehr stark den 

Unterricht, die Motivation und die Lemerfolge der Lemenden."

Obwohl Ziebell (2002:95) der Auffassung ist, dass Persbnlichkeitsmerkmale 

"nur sehr schwer oder eventuell auch gar nicht zu erlemen oder zu verandem" 

seien, ist es in jedem Fall sinnvoll, positive Persbnlichkeitsmerkmale in der Leh- 

rerausbildung zumindest zu thematisieren, z. B. Offenheit, Hilfsbereitschaft und 

Neugier auf fremde Kulturen. Solche Faktoren wirken sich in der Unterrichts- 

praxis unbemerkt und nachhaltig auf die Lerner und deren Lemerfolg aus.

4.4. Schulung der Kompetenzen

Wie oben ausgefuhrt, sollte ein qualifizierter Fremdsprachenlehrer Fachkompe- 

tenz, padagogisch-didaktische und interkulturelle Kompetenz besitzen, wie die 

folgende Abbildung zeigt:

Um diese Kompetenzen zu fordem, sollte m. E. eine praxisorientierte Schulung 

durchgefuhrt werden. Ein solcher Schulungsprozess besteht aus theoretischer 

Ausbildung, praktischen Unterrichtsubungen und didaktischer Reflexion. Solche 

Schulungen kbnnen je nach gegebenen Situationen sowohl im ChaF-Studium als 

auch in Fortbildungsseminaren durchgefuhrt werden.

In der theoretischen Phase sollten grundlegende wissenschaftliche Kenntnisse 

vermittelt werden: Phonetik, Lexik, Grammatik, Textlinguistik, Stilistik, Seman- 

tik, Soziolinguistik, Pragmatik, Psycholinguistik und vor allem kontrastive Lin- 

guistik sind relevant fur die Fachkompetenz. Die padagogisch-didaktischen 

sowie die interkulturellen Theorien kbnnten von Fachkraften aus diesen Berei- 

chen vermittelt werden. Nebenbei sollten Deutschkurse angeboten werden, in 

denen der Schwerpunkt ebenfalls auf kontrastive Aspekte gelegt werden sollte.
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In der Ubungsphase sollten die Kursteilnehmer Projektarbeiten durchfiihren. 

Sie sollten lemen, effektive Unterrichtskonzepte zu entwickeln, wobei sie alle 

drei Aspekte, namlich fachliche Vermittlung, die padagogische und die interkul- 

turelle Fbrderung ihrer zukiinftigen Lerner beriicksichtigen soften. Unter den 

Teilnehmem kann man Unterrichtsproben veranstalten und danach in Gruppen- 

arbeit diskutieren, ob das eine oder das andere Konzept effektiv ist. Vor allem 

beobachteter Probeunterricht in realen Chinesischkursen ist dringend zu 

empfehlen.

Im Plenum sollte anschlieBend diskutiert werden, welche theoretischen Er- 

kenntnisse auf welche Weise in der erprobten Konzeption umgesetzt wurden 

und wie welche Lemziele in der zukiinftigen Arbeit noch besser erreicht werden 

kbnnen. Fiir jede didaktische Handlung sollte man begriinden kbnnen, warum 

man sich fiir diese Methode entschieden hat.

In jeder Phase sollte die Entwicklung der Lehrerpersonlichkeit beriicksichtigt 

werden, indem man verschiedene Stundenkonzepte entwirft und verschiedene 

Fahigkeiten der Lehrer fbrdert, z. B. eine Aufgabe fiir Organisationsarbeit, 

wobei ein Lehrer lemen kann, wie er z. B. eine Projektarbeit optimal durchfiih

ren kann. Zuerst sollte er in der Lage sein, die Lerner lemmotivierend in Grup- 

pen einzuteilen, indem er verschiedene Methoden anwendet, z. B. Zahlenanga- 

ben, Zufallsmethoden usw. AnschlieBend sollte er sich zuriickziehen, um even- 

tuelle Probleme bei der Gruppenarbeit zu klaren. Sich als Mitglied in einer 

Gruppe zu engagieren ist nicht ausgeschlossen. Fur ihn ist wichtig, sowohl die 

ganze Klasse als auch die einzelnen Lerner zu beriicksichtigen. Wesentlich ist 

am Ende eine adaquate Koordination after Gruppen.

5. Schluss und Ausblick

In den vorangegangenen Ausfiihrungen habe ich versucht, deutlich zu machen, 

dass eine Qualifikation als Chinesischlehrer vielerlei Teilkompetenzen erfordert. 

Neben linguistischer Fachkompetenz des Lehrers werden weitere Kompetenzen 

benbtigt, namlich padagogisch-didaktische und interkulturelle Kompetenz, die 

jeweils weitere Teilkompetenzen beinhalten.

Fiir die Qualifikation der chinesischen ChaF-Lehrer sollte m. E. ein durch- 

dachtes Ausbildungscurriculum entwickelt werden, das die oben genannten drei 

Kompetenzen als Hauptinhalte beriicksichtigt. Das Kemcurriculum der Lehrer- 

ausbildung von Krumm (2003a: 147) ist dafiir eine passende Anregung; es 

beinhaltet folgende vier Punkte:

"1) Die Befahigung der Lehrenden zur Lemberatung und zur Differenzierung, so 

dass sie dazu beitragen kbnnen, dass die Lemenden unterschiedliche Profile im 

Hinblick auf die sich dynamisch verandemden Anforderungen entwickeln kbnnen.
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2) Die Entwicklung der Analyse- und Reflexionsfahigkeit z. B. durch Unterrichts- 

beobachtung und -reflexion, fur die entsprechende Trainingsmodule entwickelt und 

angeboten werden miissen.

3) Ein differenziertes in das Studium integriertes Praxiselement, welches das 

gesamte Spektrum von der Hospitation bis zum selbst geplanten und erteilten 

Unterricht umfasst.

4) Die Vermittlung interkultureller Kompetenzen." (Krumm 2003a: 147)

In der Lehrerausbildungspraxis sollten angesichts der verschiedenen Lemsitua- 

tionen verschiedene Lehrerausbildungsprogramme entwickelt werden. Die oben 

erbrterten grundlegenden Kompetenzen (Fachkompetenz, padagogisch-didakti- 

sche und interkulturelle Kompetenz) sollten in alien diesen Programmen enthal- 

ten sein. Die Forschung und Fbrderung der Qualifikation chinesischer ChaF- 

Lehrer fur deutsche Lerner steht noch am Anfang, und jeder chinesische Lehrer 

sollte sich verpflichtet fuhlen, einen Beitrag dazu zu leisten. Dabei halte ich eine 

enge Zusammenarbeit mit deutschen Kollegen fur sinnvoll. Es sollte eine syner- 

getische Forschung betrieben werden, wobei sich die deutsche und die 

chinesische Lehrforschung und Lehrpraxis erganzen sollten.
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