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Differenzieren im Chinesischunterricht mit "Dong bu dong9." 

Presentation eines Lernmaterialentwurfs

Antje Benedix

1. Ausgangslage

Vielen Berichten uber die aktuellen Aktivitaten von Chinesischlehrem kbnnen 

wir entnehmen, dass sich die Situation des Chinesischunterrichtes in Deutsch

land langsam zum Besseren wendet. Das Fach Chinesisch ist im Aufwind. Da- 

von unberiihrt bleibt nach wie vor festzustellen, dass die Didaktik des Chine

sischunterrichtes in Deutschland immer noch ein nur schwach entwickeltes For- 

schungsfeld ist. Die bislang nicht standard!sierte Ausbildung von Fachlehrem 

stellt ein Problem dar. Mit einer Minimalausstattung an didaktischem Wissen 

und Unterrichtserfahrung setzen viele Chinesischlehrer auf die Methoden und 

Unterrichtsmittel, nach denen sie selbst unterrichtet wurden. Im Untemcht hegt 

die Betonung traditionell auf Grammatik- und Schriftzeichenvermittlung. Auch 

viele Lehrbucher sind oft noch wenig geeignet fur emen lebendigen Sprachun- 

terricht, die Vermittlung der chinesischen Grammatik erfolgt vorwiegend an- 

hand von Pattern Drills, Schriftzeichen werden (oft ohne Analyse der einzelnen 

Bestandteile) schlicht gepaukt. Mag eine solche eher theoretische Ausbildung im 

Hochschulbereich durchaus ihre Berechtigung haben, im schulischen Unterricht 

sollte der Ausbildung mundlicher kommunikativer Fahigkeiten - so wie in der 

breiten Masse der bisher existierenden Curricula vorgesehen - breiterer Raum 

eingeraumt werden.

An dieser Stelle ist neben der Qualifizierung der Lehrkrafte auch das Prob

lem des Lehrmaterials in das Zentrum der Betrachtung zu riicken. Im Folgenden 

sollen einige wesentliche Probleme des Chinesischunterrichtes fur deutsche 

Muttersprachler an Sekundarschulen beleuchtet werden, die sowohl nach meiner 

langjahrigen eigenen Erfahrung als auch nach der miindlich und schriftlich ge- 

auBerten Erfahrung vieler Kollegen den Unterricht beherrschen.

Die Presentation von Lbsungsvorschlagen fur die unterschiedlichen Aspekte, 

die in dem Lemmaterialienentwurf "Dong bu dong?" der Autorin ihren Nieder- 

schlag gefunden haben, bilden den Kern der folgenden Ausfuhrungen.

2. Problemkreis Kommunikationsfahigkeit

Die Fahigkeit, in chinesischer Sprache zu kommunizieren, lasst sich grob unter- 

gliedem in miindliche und schriftliche Kommunikation. Diese beiden groBen 

Bereiche teilen sich wiederum in passive und aktive Kommunikation, also in 

(Hbr- und Lese-) Verstehen und in (miindliche und schriftliche)
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Sprachproduktion. Die Bereiche Leseverstehen und schriftliche Sprachprodukti- 

on mussen im Faile des Chinesischen weiter differenziert werden und die jewei- 

ligen Fertigkeiten in der Latein-Umschrift Hanyu Pinyin sowie im Lesen und 

Schreiben der chinesischen Schriftzeichen, also die Beherrschung zweier vollig 

unterschiedlicher Zeichensysteme, einbeziehen.

Nachdem mit der kommunikativen Wende auch im Chinesischunterricht an 

deutschen Schulen vor allem den aktiven wie passiven mundlichen Kommunika- 

tionsfahigkeiten Relevanz zugemessen wird, werden wir zunachst die Faktoren- 

lage in diesem Bereich naher untersuchen und die Konsequenzen darstellen, die 

daraus fur "Dong bu dong?" gezogen wurden. Im Anschluss daran sollen die 

Probleme der Schriftlichkeit diskutiert und in ihren Folgen fur die Gestaltung 

dieser Bereiche in den Lemmaterialien prasentiert werden.

2.1. Horen und Sprechen

In der Psycholinguistik des Fremdsprachenunterrichtes mittlerweile unumstritten 

ist die Bedeutung einer guten, muhelos verstandlichen Aussprache beim Erwerb 

einer Fremdsprache. Dennoch werden die Schwierigkeiten deutscher Schuler 

gerade im Bereich chinesische Aussprache seit Jahren immer wieder beklagt. 

Eine Durchsicht der neueren Lehrwerke fur jugendliche Lerner ergab, dass der 

Bereich Ausspracheschulung nach wie vor weit hinter der Vermittlung von 

Schriftzeichenkenntnissen zuriickbleibt.1 Oft beschrankt sich das Training der 

chinesischen Aussprache auf eine einzige Ubung pro Lektion.

In der Praxis ist festzustellen, dass die motorische Produktion der Einzellaute 

des Chinesischen fur den grbBten Teil der Lemenden mit deutscher Mutterspra- 

che - eine entsprechende Instruktion vorausgesetzt - nur in geringem MaBe 

problematisch ist. Der Artikulationsrahmen Lemender mit deutscher Mutter- 

sprache scheint dem Erwerb des Chinesischen insofem entgegen zu kommen.

Schwieriger ist die Beherrschung der Tonalitat, wobei auch hier nach einfuh- 

renden Hbrdiskriminierungsubungen die Produktion einzelner Silben mit der 

entsprechenden Tonkontur oft bald gelingt. Selbst kurze Satze kbnnen meist 

korrekt nachgeahmt werden, wenn einige Male vorgesprochen wurde.2

Wahrscheinlich liegt die Schwierigkeit der chinesischen Aussprache nicht in 

mangelnden motorischen Fahigkeiten und Voraussetzungen. Der Neuerwerb 

artikulatorischer Koordinationen bindet aber dennoch zunachst ein hohes MaB 

an Aufmerksamkeit und bedarf immer eingehenden motorischen Trainings. Die 

neuen Bewegungsablaufe mussen so weit intemalisiert worden sein, dass sie 

nahezu unbewusst ablaufen, so dass die Konzentration der Sprechenden sich auf 

den Inhalt der Mitteilung richten kann.

1 Untersucht wurden Liedtke-Aherrahrou. (2005), Chen/Zhu (Hg.) (2004), Li/Luo/Liu 

(Hgb (2003).

2 Die Rede ist hier immer von rein mundlichen, nicht schriftunterstiitzten Ubungen.
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Die eingehende Beobachtung des Phanomens scheint nahe zu legen, dass die 

auftretenden Probleme auch mit der Benutzung von Hanyu Pinyin im Zusam- 

menhang stehen. Einerseits als Hilfe zur Strukturierung des Lautstromes fur die 

Lemenden von groBem Wert, scheint der Erwerb der neuen Laut-Buchstaben- 

Zuordnungen im Zusammenhang mit den zusatzlichen Markierungen der Ton- 

konturen auf den Silben die Lemenden zu uberfordem. Die Folge ist oft eine 

Verkrampfung des Sprechapparates, die zu individuellen Verkiirzungen oder 

Verstiimmelungen des Gesprochenen fuhrt - einer mangelhaften Artikulation.

Dieses Phanomen, bei dem die Lemenden diejenigen Elemente auslassen 

oder iibergehen, die die momentane Aufnahmefahigkeit iibersteigen, lasst sich 

mit dem Begriff "Komplexitatsreduktion" umschreiben.3 Lemende sind mit dem 

angebotenen schriftlichen Sprachmuster und der Anforderung, diese in noch 

nicht ausreichend gefestigte artikulatorische Bewegungen umzusetzen, iiberfor- 

dert und reduzieren daher intern den Schwierigkeitsgrad. Oft setzt sich in dieser 

Situation die Lesung der Buchstaben in der Muttersprache oder einer friiher ge- 

lemten Fremdsprache interferierend durch.

Da die Verwendung von Hanyu Pinyin im Sprachunterricht aus vielen Griin- 

den als unverzichtbarer Zugang zur chinesischen Sprache betrachtet wird,4 sollte 

zur Uberwindung der auftretenden Schwierigkeiten im Chinesischunterricht ein 

intensives Hanyu-Pinyin-Training erfolgen, das die artikulatorische Qualitat der 

LemerauBerungen steigert und sichert.

Aus diesem Grunde wurde im ersten Teil von "Dong bu dong?" der Vermitt

lung von Hbrdiskriminierung und Artikulation ein breiter Rahmen eingeraumt. 

Neben einer technischen Beschreibung der Bildung von Einzellauten werden in 

zehn Lektionen vor allem viele Ubungen zu denjenigen Laut-Buchstaben- 

Zuordnungen angeboten, die erfahrungsgemaB aufgrund ihres Schriftbildes hau- 

fig falsch artikuliert werden. Neben Ubungen zur Lautdiskriminierung werden 

vor allem Nachsprechubungen (oft in Form von rhythmisch zu sprechenden 

Zungenbrechem oder Reimen) angeboten. Zweck ist dabei nicht nur die Locke- 

rung der Artikulationsmuskulatur, sondem auch die Gewahrleistung einer aus

reichend langen Betrachtungszeit fur die graphische Representation der Laute, 

damit die entsprechenden himphysiologischen Verkniipfungen etabliert werden 

kbnnen. Insbesondere auf die rhythmischen Sprechiibungen kann und sollte im- 

mer dann wieder zuriickgegriffen werden, wenn sich Interferenzen in der 

Artikulation zeigen. Mbglichkeiten zur Differenzierung innerhalb von 

Lemergruppen sind in Form von Texten mit unterschiedhchem 

Schwierigkeitsgrad vorgesehen, um auch fur Phasen des fortgeschrittenen 

Spracherwerbs noch an anspruchsvollem Material iiben zu kbnnen. Ein 

ausschlieBlich phonetischer Vorkurs ist nicht vorgesehen, vielmehr sollten die 

Ubungen begleitend zum Erwerb der miindlichen Kommunikation eingesetzt 

werden._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 Zu den motorischen Auswirkungen zu hoher Anforderungen siehe Gehrmann (1999:87).

4 Vgl. dazu Guder (2004:5-10).
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2.2. Miindliche Mitteilungsbediirfnisse

Bei aller Sorge um die korrekte Aussprache ist doch das Wesentliche am Fremd- 

sprachenunterricht, die Lemenden mit denjenigen sprachlichen Mitteln vertraut 

zu machen, die ihnen zur Befriedigung ihrer Mitteilungsbediirfhisse dienlich 

sind. Das bedeutet, dass die zu vermittelnden Strukturen und das Vokabular auf- 

grund der Interessen der Lemenden ausgewahlt werden miissen. Das Interesse, 

konkrete Inhalte in der Fremdsprache darzustellen, muss somit im Zweifelsfall 

hbher bewertet werden als die Verfolgung einer bestimmten Progression der 

Grammatik oder des Vokabulars.

Vor der Auswahl der Inhalte fur "Dong bu dong?" wurde 2004 zunachst eine 

offene schriftliche Befragung unter 87 Schulem der Klassen 6-13 durchgefuhrt. 

Die Schuler waren allesamt Teilnehmer verschiedener gymnasialer Arbeitsge- 

meinschaften. Im Raum stand die Anbahnung von E-Mail-Partnerschaften zu 

chinesischen Deutschlemem. Daher beschaftigten sich die Schuler mit der Su- 

che nach Themen, uber die sie sich mit ihren Partnem austauschen wollten. Ent- 

gegen meinen Erwartungen ergab die Befragung iiber die Altersgrenzen hinweg 

ein recht homogenes Interessenbild:

Sich selbst, die Familie und die Freunde vorstellen

Hobbys (auch "Klamotten kaufen" und "Einkaufen")

Schule, Lehrer, Hausaufgaben, chinesisches Schulsystem

Sich verabreden

Ferien/Reisen

Wetter

Wegbeschreibungen

Essen und Trinken

Politik/Menschenrechte5

Abgesehen von politischen Themen und Fragen der Menschenrechte, die nach 

eingehender Diskussion im Gruppenverband zunachst wieder von der Liste der 

sprachlich zu bearbeitenden Themen genommen wurden, fmden sich alle ge- 

wunschten Themen nach Mbglichkeit unter Angabe von Wortfeldem in den 

zehn Lektionen von "Dong bu dong?" wieder. Der Lektionsaufbau folgt dabei 

einem immer gleichen Schema:

1. Doppelseite links Illustrationen zum Text; rechts Lektionstext (Das neue 

Vokabular wird neben dem Text angegeben, um lastiges Blattem zu vermeiden; 

ggf. werden Anregungen fur Projekte gegeben, bei denen das Vokabular einge- 

setzt werden kann).

2. Doppelseite links kurze Anmerkungen zu Grammatik und Satzbau (Bei- 

spielsatze sind in Pinyin angegeben und Wort fur Wort ubersetzt); rechts 

Ubungen gestaffelt nach dem Freiheitsgrad der AuBerung und mit kleiner "Er- 

folgskontrollleiste" zum Abhaken der erledigten Aufgaben.

Aufzahlung in der Rangfolge der Nennungen.
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3. Doppelseite links Ubungen bzw. Illustrationen; rechts Zusatztext als Mate

rial zur Differenzierung und Erweiterung.

Alle Lektionstexte sind in Schriftzeichen mit Pinyin unterlegt dargestellt. Da 

das Hauptaugenmerk in diesem Bereich auf der Erweiterung der mundlichen 

kommunikativen Kompetenz liegen soli, wird nicht erwartet oder vorausgesetzt, 

dass die Lemenden alle Schriftzeichen parallel zum Text erlemen. Die mundli

chen Kommunikationsfahigkeiten kbnnen so schneller erweitert werden, ohne 

dass es zu einer Infantilisierung oder zu Frustrationen wegen vermeintlich zu 

geringer Fortschritte kommt. Gleichzeitig haben die Lemenden aber die Schrift

zeichen immer vor Augen und kbnnen bestimmte Zeichen bereits passiv beherr- 

schen lemen (zum Beispiel bei ze und W).

Die Lektionstexte sind ausreichend lang, um im Unterricht nicht nur Satz- 

muster einiiben, sondem auch uber den Inhalt sprechen zu kbnnen.6 Als Zusatz- 

texte wurden zum Teil authentische Materialien gewahlt (Gedicht, Anekdote, 

Wetterbericht, Taifunwamung). So steht umfangreiches Textmaterial zur Verfii- 

gung, das je nach Leistungsfahigkeit und Niveau intensiver oder nur im Kern 

behandelt werden kann. Die Dialoge sind um Lebendigkeit bemiiht, und der Un

terricht mit ihnen sollte nicht die Grammatikarbeit zum Mittelpunkt haben. 

Dennoch kann m. E. der Chinesischunterricht wegen der groBen Distanz zwi- 

schen dem Deutschen und dem Chinesischen nicht ohne eine Bewusstmachung 

der grammatischen Phanomene auskommen. Die Anmerkungen zu grammati- 

schen Phanomenen wurden kurz und handlungsorientiert gehalten, um die Ler- 

nenden in diesem Bereich nicht zu uberfordem. Statt umfangreicher Regeln 

wurden Beispielsatze mit Wort-fur-Wort-Ubersetzungen angegeben, die die 

neuen Strukturen praktisch erlebbar machen sollen.

Der Ubungsteil umfasst Ubungen ganz unterschiedlicher Art und Schwierig- 

keit, die verschiedene Sozialformen beriicksichtigen. Individuelle Schwerpunkt- 

setzungen sind mbglich. AuBerdem werden auch Spielvorschlage, Ratsel u. a. 

prasentiert. Der Zusatztext am Ende der Lektion ist vor allem fur diejenigen 

Schuler gedacht, die rascher und mehr arbeiten wollen und/oder kbnnen. Das 

Vokabular der Zusatztexte ist in den Registem kursiv gesetzt.

3. Schriftzeichenvermittlung

Wie bereits zuvor besprochen, arbeiten die beiden ersten Teile der Lemmateria- 

lien vorwiegend mit der Umschrift Hanyu Pinyin und bieten Sinographeme7 nur 

zum passiven Training an. Im dritten Teil des Buches, der parallel zur Bearbei- 

tung der Lektionen benutzt werden kann, werden die Lemenden Schritt fur

6 Vgl. Butzkamm (2004).

7 Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit werden die Begriffe "chinesisches Schriftzeichen", 

"Schriftzeichen" bzw. "Sinographem" synonym verwendet.
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Schritt an die aktive Beherrschung von 326 vereinfachten Schriftzeichen heran- 

gefuhrt. Die Didaktisierung erfolgt zum groBten Teil auf der Basis wichtiger 

Radikale, aber auch haufige Zeichen aus den im Lektionsteil behandelten The- 

men werden an geeigneter Stelle aufgefuhrt. So kommt es immer wieder zu ei- 

ner Verzahnung des erlemten mundlichen und schriftlichen Sprachschatzes und 

damit zu einer immer wiederkehrenden Bearbeitung bestimmter sprachlicher 

Phanomene unter unterschiedlichen Aspekten. Umfangreiche Illustrationen, die 

zu mnemotechnischer Verwendung anregen, sind ebenso vorhanden wie Erlau - 

terungen zu Volksetymologie, Zusammensetzung, Strichfolge, Radikal und ggf. 

Vollzeichen.

Um Wortbildungsprinzipien deutlich zu machen, werden jeweils im An

schluss an die Presentation der 16-18 Schriftzeichen einer Lektion Wdrter und 

Phrasen aus mehreren nun bekannten Schriftzeichen vorgestellt. Die Lemenden 

werden an vielen Stellen auf Lemtechniken und Lemhilfen hingewiesen, viele 

Spielvorschlage sollen zu einer ausdauemden Beschaftigung mit den Zeichen 

anregen.

Auch der Schriftzeichenlehrgang bietet reichlich Moglichkeit zur Binnendif- 

ferenzierung und damit zur Anpassung der Lemziele an die individuellen Vor- 

aussetzungen. Nicht alle Sinographeme mussen aktiv beherrscht werden, ein Ba- 

sis-Zeichenschatz und verschiedene Erweiterungsstufen konnen ausgehandelt 

werden. Um trotzdem eine Bearbeitung der Ubungen sicherzustellen, stehen im 

letzten Teil der Lemmaterialien drei umfangreiche Register zur Verfugung:

1. Schriftzeichen aus dem Schreiblehrgang nach Strichzahl gelistet,

2. Register Chinesisch-Deutsch mit Angabe von Hanyu Pinyin, Schriftzei

chen, deutscher Bedeutung sowie jeweils der Lektion des Dialogteils und 

des Schriftzeichenlehrgangs, in denen das Zeichen vorkommt (Vokabeln 

aus den Zusatztexten kursiv gesetzt) und ein

3. Register Deutsch-Chinesisch mit dem gleichen Aufbau.

4. Erste Erfahrungen

Im Oktober 2005 habe ich begonnen, eine vorlaufige Version der Lemmateria- 

lien zu Testzwecken im Unterricht in vier gymnasialen Arbeitsgemeinschaften 

(insgesamt 65 Schulerinnen und Schuler der Klassen 5-13) einzusetzen. Die Ar

beitsgemeinschaften zeichnen sich dadurch aus, dass jahrgangstufenubergrei- 

fend und niveaustufeniibergreifend unterrichtet werden muss, um durch gleich 

bleibend ho he Teilnehmerzahlen den langfristigen Bestand der Gruppen zu ge- 

wahrleisten. Der Unterricht folgt dem "Landschulprinzip", in dem mehrere Ler- 

nergruppen in einem Raum unterrichtet werden. Das System erfordert erne hohe 

Disziplin, sowohl auf Seiten der Lehrkraft wie auch auf Seiten der Lemenden. 

Die Anfanger profitieren oft von der Erfahrung der Fortgeschrittenen und be- 

kommen viele zukiinftige Leminhalte schon "nebenbei" mit. Die Fortgeschritte-
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nen konnen viele Leminhalte "nebenbei" wiederholen, gemeinsame Ubangen 

(z. B. Ausspracheiibungen oder Spiele) bilden eine grappeniibergreifende 

Klammer. Die unterschiedlichen Lemergruppen irmerhalb einer Gesamtgruppe 

warden nicht fest defmiert, sondem bilden sich haufig, nachdem die verschiede- 

nen Aufgaben erlautert warden. Oft mbchten fortgeschrittene Lemende be- 

stimmte Themen geme wiederholen, wenn eine andere Lemergrappe dieses 

Thema zam ersten Mai aafgreift and arbeiten dann far eine bestimmte Zeit in 

dieser Grappe mit. Es versteht sich von selbst, dass alle Lemergrappen haafig 

selbstandig an ihren Aafgaben arbeiten miissen.

Ein Bedarf an differenzierenden Materialien war in diesen Lemergrappen al

so von Beginn an gegeben, am trotz anterschiedlicher Lemtempi, Motivationen 

and Ziele der Lemenden eine geordnete Arbeit za ermbglichen.

4.1. Bewertung

Beim Umgang mit "Dong bu dong?" habe ich vor allem die Vielfalt des 

Materials gat natzen konnen. Hatte ich beim gemeinsamen Lesen eines Textes 

bei einigen Lemenden bestimmte Schwachen in der Aassprache festgestellt, war 

es leicht mbglich, mit diesem Teil der Grappe aaf das Ubangsmaterial zam Aas- 

sprachetraining zariickzagreifen (and ggf. eine andere Lemergrappe einzabezie- 

hen, die diesen Teil des Aassprachetrainings noch nicht bearbeitet hatte), wah- 

rend eine weitere Teilgmppe den Dialog iibersetzte and ein dritter Teil der 

Grappe sich mit Schriftzeicheniibangen beschaftigte. Die Organisation and aach 

das Behalten des Uberblicks iiber die Fortschritte der einzelnen Lemenden fiel 

mir leichter als zavor, wo ich oft mit Texten and verschiedenen "zasammenge- 

stiickelten" Ubangen aas verschiedenen Qaellen gearbeitet hatte.

Die Schiilerinnen and Schiller haben die Materialien darchweg begriiBt and 

waren vor allem von den vielen Ilhistrationen angetan. Ein Schiller teilte mir im 

Jamiar mit, er habe in den vergangenen zwei Jahren nicht so viel gelemt wie in 

den Weihnachtsferien, in denen er fast taglich in anserem "Bach" gestobert hatte. 

Insbesondere die Arbeit mit dem Schriftzeichenlehrgang hat den Lemenden 

nach mehrfachem Bekanden viel SpaB gemacht. Die Analyse anbekannter Zei- 

chen machte deatliche Fortschritte and hat za einigen "Aha-Erlebnissen" gefahrt. 

Za den Dialogen warden von Seiten der Schiller einige inhaltliche Verbesse- 

rangsvorschlage gemacht, die, wenn mbglich, in eine verbesserte Aaflage ein- 

flieBen sollten.

Die Schwachpankte, die in einer verbesserten Aaflage aasgemerzt werden 

sollen, sind neben der Korrektar der zahlreichen Rechtschreibfehler (aach hier 

ein groBer Dank an meine Schiller, die - gegen Liefemng einer grbBeren Menge 

SiiBwaren - sehr fleiBige Korrektoren waren and sind. Aach bei der eigenstan- 

digen Sache nach Fehlem haben sie viel gelemt!) die Uberfrachtangen der ein

zelnen Seiten mit Text. Fiir diese Testversion warde versacht, die Zahl der
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Seiten zu begrenzen, was zu einer Zusammenstauchung der Inhalte gefuhrt hat. 

In einer nachsten Version sollen die Seiten entlastet werden, um eine bessere 

Ubersichtlichkeit zu gewahrleisten. AuBerdem werden vor jeder Lektion vorent- 

lastende Ubungen eingefugt, mit denen die wichtigsten Satze der Lektionen 

eingeubt werden kbnnen, sowie Losungsschlussel fur die Ubungen - wiederum 

als Mittel zur Binnendifferenzierung. Weitere Desiderate sind die Erstellung 

einer CD mit alien Texten der Lemmaterialien, ein Fortsetzungsband sowie ein 

Lehrerhandbuch (an dem zurzeit schon gearbeitet wird).

5. Schlussbemerkung

Zum Schluss mochte ich nochmals bemerken, dass es sich bei den hier vorge- 

stellten Lemmaterialien um den Versuch handelt, bestimmten Problemen, die 

sich im schulischen Chinesischunterricht vor allem wegen des Diktats der Zeit 

und der Mittel ergeben, Losungsvorschlage im Bereich des Unterrichtsmaterials 

entgegenzustellen. Durch die (teilweise!) getrennte Didaktisierung der Bereiche 

Aussprache- und Pinyin-Training, mundliche Kommumkation und Schriftzei- 

chenlehrgang kbnnen bestimmte schwierige Bereiche entzerrt werden:

Mit gezielten Ubungen kann die Aussprache von Hanyu Pinyin intensiver 

geiibt werden.

Die mundliche Kommunikationsfahigkeit kann zunachst unbelastet vom 

Zwang, alle Schriftzeichen lemen zu mussen, zugig entwickelt werden. Durch 

die gleichzeitige Presentation der Schriftzeichen in den Dialogen sind die 

Sinographeme dennoch bereits passiv vertraut. In Zweifelsfallen, etwa bei Ho- 

mophonen, kann die Differenzierungsfahigkeit zwischen den Schriftzeichen ak- 

tiv genutzt werden.

Die getrennte Didaktisierung der Sinographeme erbffhet die Mbglichkeit ei- 

nes systematischeren Lem ens und damit eine grbBere Vertrautheit mit den ein- 

zelnen wichtigen Elementen von Schriftzeichen. Dariiber hinaus kbnnen Basis- 

und Aufbauzeichenschatze festgelegt werden, so dass auch schwachere Lemen- 

de nicht uberfordert werden.

Der Aufbau der Materialien erfordert an vielen Stellen einen selbstbestimm- 

ten Umgang mit Lemprozessen. Viele Hinweise auf Techniken und Strategien 

insbesondere im Schriftzeichenlehrgang sollen die Selbstandigkeit unterstiitzen.

Naturlich kann ein so umfassendes Projekt kaum von einer Einzelperson ge- 

stemmt werden. Daher sind immer noch viele Schwachen vorhanden, und es 

liegt bislang nur eine Testversion vor. Die Autorin ist umso dankbarer fur sach- 

dienliche Kritik bzw. Mithilfe an Verbesserung und Fortfuhrung der Materialien, 

um so vielleicht einmal das groBe Ziel von guten, flexiblen Unterrichtsmateria- 

lien fur den Einsatz an Schulen verwirklichen zu kbnnen.
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