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Chinesisch als Fremdsprache an Sekundarschulen in Deutschland 

Ergebnisse einer Befragung

Im Interesse einer starkeren Etablierung von Chinesisch als Fremdsprache im 

deutschen Schulunterricht fiihrten wir auf der Tagung des Fachverbandes in 

Eeipzig im Oktober 2004 eine schriftliche Befragung durch, um deutlichere Er- 

kenntnisse liber den aktuellen Status von Chinesisch in diesem Bedingungsfeld 

zu gewmnen.

Vorab ist festzustellen, dass Chinesisch in den vom Fachverband erfassten ca. 

80 weiterfiihrenden Schulen2 zum grbBten Teil als Arbeitsgemeinschaft (meist 

zwei Stunden / Woche) unterrichtet wird. Dies bedeutet nur in wenigen Fallen 

eine kontinuierliche Fortftihrung des Unterrichts liber mehrere Jahre. Unser pri- 

mares Interesse lag jedoch auf denjenigen Schulen bzw. Eehrkraften, wo Chine

sisch bereits als Wahlfach mit drei bis vier Stunden/Woche etabliert ist und 

mbglichst bis zum Abitur unterrichtet wird. Die 13 eingegangenen Fragebbgen 

verteilen sich daher auf acht Wahlfachlehrer und flinf AG-Eehrer bzw. auf die 

Bundeslander wie folgt:

Bundesland Anzahl Fragebogen 

(Wahlfach / Arbeitsge

meinschaft)

Abitur im Rahmen des 

WF mbglich

Curriculum vor- 

handen

B aden - W iirttemberg 4

(1 WF, 3 AG)

nach 3 Jahren (mdl.) J a

Nordrhein-Westfalen 2

(1 WF, 1 AG)

nach 3 Jahren (mdl.) ja

Bremen 2 (WF) nein ja

Bayern 1 (WF) nach 4 Jahren (mdl.) ja

Niedersachsen 1 (WF) nein

Hessen 1 (WF) nein

Schleswig-Holstein 1 (WF) nein

Berlin 1 (AG)

Die Mehrheit (10) der befragten Chinesischlehrer an Gymnasien sind sinolo- 

gisch/chinawissenschaftlich vorgebildete Quereinsteiger (oft mit einer fremd- 

sprachendidaktischen Zusatzqualifikation wie Deutsch als Fremdsprache), zwei 

der Befragten besaBen ein Staatsexamen fur andere Facher, eine war chinesische 

Muttersprachlerin.

Nach den ersten allgemeinen Erhebungen zur Person und zum Status des 

Fachs befasste sich der erste Fragenkomplex mit den grundsatzlichen Vermitt- 

lungsproblemen von Chinesisch im Vergleich mit den Standardfremdsprachen:

http://www.fask.uni-mainz.de/inst/chmesisch/chindeutsch.htm

http://www.fask.uni-mainz.de/inst/chmesisch/chindeutsch.htm
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Sehen Sie bei der Vermittlung der chinesischen Sprache und Kultur in Deutschland 

ein grbfieres Problem als bei der Vermittlung von Franzbsisch oder Englisch?

Was sind Ihrer Ansicht nach sprachdidaktische Kernprobleme des Chinesischun- 

terrichts in Deutschland/Europa?

Dass fiir Chinesisch grbBere Probleme bei der Vermittlung bestehen, wurde 

von fast alien Befragten bejaht. Begriindet wurde dies mit der chinesischen 

Schrift (Forderung nach einer Schriftzeichendidaktik), der ungewohnten Phone- 

tik (inkl. Tonsprache) und des Wortschatzes sowie allgemein mit der fremden 

Kultur. Als Kernproblem wurde genannt, dass kein geeignetes Lehrmaterial 

existiere und es noch keine ausreichende Fachdidaktik gebe, die den spezifi- 

schen Aspekten des Chinesischen Rechnung truge.

Glauben Sie, dass man (als deutscher Muttersprachler) im Chinesischen bestimmie 

Kompetenzstufen im Lesen, Schreiben, Horen bzw. Sprechen ebenso schnell erreichen 

kann wie im Englischen oder Franzbsischen?

Die Mehrheit der Befragten (9) war der Ansicht, dass dies nicht der Fall sei. 

Die vier iibrigen hielten das Erreichen entsprechender Kompetenzstufen im glei- 

chen Zeitrahmen ausschlieBlich in bezug auf Horen und Sprechen jedoch fur 

moglich.

Ein zweiter Fragenblock befasste sich mit deutsch-chinesischen Kulturkon- 

trasten:

Welchen Stellenwert/Anteil haben in ihrem Unterricht nichtsprachliche, also kultu- 

relle Inhalte? Wie werden diese vermittelt? Haben Sie Mbglichkeiten der Vernetzung 

mit anderen Fachern?

Die Befragten schatzten den Anted kultureller Inhalte iiberwiegend mit etwa 

20 bis 30% ein, die inhaltliche Ausgestaltung erfolgt jedoch in recht unter- 

schiedlicher Weise: Das Spektrum mbglicher Unterrichtsformen erstreckt sich 

uber Filme, Kochkurse, Museumsexkursionen, Zeitungs- und Intemetrecherchen 

mit eigenen Referaten bis hin zu ganzen chinaspezifischen Semesterthemen oder 

einem eigenstandigen Kurs in chinesischen Wertvorstellungen. Auch die Ver

netzung mit anderen Fachern wird sehr uneinheitlich bewertet und reicht von 

"keine Vernetzung" (3) bis hin zu "gute Vernetzung mit dem Geographic- und 

Geschichtsunterricht und uber die Schule hinaus".

Spielen Inhalte der deutsch-chinesischen interkulturellen Kommunikation (Hoflich- 

keit, Direktheit, Interessenskonflikte) in Ihrem Unterricht eine Rolle? In welcher Form?

Auch hier reichten die Angaben von "kaum" iiber "wenn von Schiilern und 

Lehrwerk thematisiert" oder "im Kontakt mit chinesischen Muttersprachlem" bis 

hin zur Gestaltung von Rollenspielen und intensiver interkultureller Vorberei- 

tung bei bevorstehenden Chinareisen. In einer Antwort wurde das Behandeln 

von Gemeinsamkeiten vor der Analyse von kulturellen Unterschieden betont.
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Eindeutig wird dieser wichtige Aspekt der Kommunikation in den Wahlfachem 

weit starker als in den Arbeitsgemeinschaften in den Vordergrund geriickt.

Welche Erfahrungen haben Sie in bezug auf Klassenreisen bzw. Schuleraustausch 

gemacht?

Sieben Befragte hatten bisher keine Erfahrungen mit Schuleraustausch, wo- 

bei an drei Schulen ein solcher Austausch geplant wurde. Unter den sechs "Er- 

fahrenen" gab es allerdings keinen, der ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht 

hatte. Kulturspezifische Interessenskonflikte und auch behordliche Schwierig- 

keiten wurden dabei besonders erwahnt. In einem Austauschprojekt wurde das 

Problem des Hintergrunds der Schuler thematisiert. Ein anderer Austausch wur

de wegen der Konsumorientiertheit der Schuler wieder abgebrochen. Auch wur

de ein Chinabesuch als "zu teuer und sprachlich unergiebig" bezeichnet. Letzt- 

lich wird jedoch der Schuleraustausch von der iiberwiegenden Mehrheit der Be- 

fragten als wichtige und erstrebenswerte Bereicherung des Chinesischunterrichts 

betrachtet.

Hier scheint also ein Feld zu liegen, das noch weitaus gezielterer Bearbeitung 

bedarf. Nur eine sorgfaltige Auswahl der Partnerschule und verlassliche, enga- 

gierte Personen auf beiden Seiten konnen dazu beitragen, dass eine Schulpart- 

nerschaft mit China tatsachlich Friichte tragt. Auch sollte von vomherein davon 

ausgegangen werden, dass die Verstandigung zwischen deutschen und chinesi- 

schen Schiilem primar auf Englisch erfolgt.

Haben Sie chinesische Muttersprachler an Ihrer Schule? Nehmen diese am Unter- 

richt teil? Wie wirkt sich deren Prasenz aus?

Wenn chinesische Muttersprachler an der Schule waren (acht Schulen), wirk- 

te sich deren gelegentliche Teilnahme (als Schuler oder Lehrer) zumeist positiv 

aus, vor allem im Hinblick auf Aussprache- und Horverstehensschulung, Voka- 

bular sowie kulturelle Themen. An einer Schule hatte eine Chinesin, die regular 

am Kurs teilnahm, die Aufgabe, chinesischsprachige Kurzreferate zu halten, was 

die Mitschiiler "starker motiviert als frustriert". Es wurde aber auch darauf hin- 

gewiesen, dass manche chinesische Schuler siidchinesische Dialekte sprachen 

und daher nur sehr bedingt im Sprachunterricht einsetzbar seien.

Welche Moglichkeiten sehen Sie bzw. nutzen Sie, die Schwierigkeiten bei der Ver

mittlung kulturspezifischer Inhalte und die Fremdheit Chinas zumindest in Ansdtzen zu 

iiberwinden?

Hier wurden der personliche oder briefliche Kontakt mit Muttersprachlem (5) 

genannt, mehrfach genannt wurden auch die eigenen China-Erfahrungen, das 

Zeigen von Filmen, Zeitschriften, Nachrichten, Referate, Kochen, der Besuch 

von Museen, Ausstellungen und chinabezogenen Institutionen sowie Literatur- 

und Filmempfehlungen. Daneben wurden natiirlich Reisen nach China favori- 

siert.
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Der nachste Themenbereich befasste sich mit den verwendeten Lehrwerken, 

dabei wurden folgende genannt (Mehrfachnennungen waren moglich):

positive Aspekte negative Aspekte

Beppler-Lie, Chinesisch 

effizient (IKO)
4 WF

Grammatik 

Ubungen
Texte trocken

Raab, Chinesisch spre- 

chen, lesen, schreiben 

(Stauffenburg)

2 WF, 1 AG zu wenig Ubungen

Langenscheidt Lehrbuch

Chinesisch (Langen

scheidt)

1 WF, 2 AG

Grammatik 

Schriftzeichendidaktik 

Lebensbezug

Wortschatz zu eng

Cremerius, Chinesisch 

fiir Deutsche (Buske)
1 WF Texte

Ubungen trocken, 

zu wenig kommunikativ, 

schnelle Progression

Grundstudium Chine

sisch (Durr & Kessler)
1 WF

Xin Hanyu jiaocheng 

(Beijing University)
1 WF

Praktisches Chinesisch 

(Beijing Language Uni

versity)

2 AG
zum Selbststudium 

geeignet

wenig ansprechend, 

wird von Schulem abge- 

lehnt

eigenes Material 4 WF, 3 AG

Die hier zitierten Einzelbewertungen sind dabei als sehr subjektiv zu betrachten. 

Gleichwohl wurden hier nur Lehrwerke genannt, die die befragten Lehrkrafte 

selbst benutzen, also grundsatzlich fiir geeignet halten. "Nur wenn man aus je- 

dem Lehrwerk Brauchbares exzerpiert, miteinander kombiniert und durch eige- 

ne Materialien erganzt, ist ein Unterricht mit Lehrwerken moglich" - diese Aus- 

sage trifft den Tenor vieler Chinesischlehrer.

Als weitere Hilfsmittel wurden Lernkarten, Spiele, Filme, Zeitungen, Popmu- 

sik, das "Chinesisch-deutsche Lemwbrterbuch", von Schulem ausgearbeitete 

Lesetexte, mit Muttersprachlern selbst erstellte Audio-CDs, verschiedene Soft

ware und einzelne weitere englischsprachige Lehrwerke der chinesischen All- 

tagskonversation genannt, deren Integration in den meisten deutschsprachigen 

Lehrwerken nach Ansicht der Befragten zu kurz kommt.

Die Zusammensetzung der Lerner und ihre Motivation spielen fur die Ge- 

staltung des Unterrichts ebenfalls eine erhebliche Rolle: Wahrend die Schuler in 

Wahlfachkursen Chinesisch in ihrer Altersstruktur relativ homogen sind (die 

Kursgrbbe hingegen zwischen 6 und 42 Teilnehmern liegen kann), finden sich in 

Arbeitsgemeinschaften oft alle Altersstufen zusammen in einem Kurs wieder. 

Gelegentlich ist in diesen AGs auch eine Art Landschul-Prinzip zu beobachten, 

d. h., es stoBen jedes Jahr neue Anfanger zu einer Gruppe dazu, die bereits uber 

Grundkenntnisse verfugt und gleichzeitig ihrem Niveau entsprechend weiter ge- 

fordert werden muss.
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Die Motivation der Schuler wird ubereinstimmend als auberordentlich hoch 

beschrieben, der Reiz des Ausgefallenen, der berufsorientierte Blick auf eine 

kiinftige Weltmacht China, personliche Kontakte und nicht zuletzt chinesische 

Kampfsportarten tragen wesentlich zur Motivation der Chinesischlemer bei. Die 

Abbrecherquote wahrend des ersten Jahres reicht von 50% bis zu 5% und 

scheint in fester etablierten Kursen grundsatzlich niedriger zu liegen als in Schu- 

len, in denen Chinesisch eher noch als "Versuchsballon" betrachtet wird.

Die Frage nach dem "typischen" Chinesischlemer wurde unterschiedlich be- 

antwortet: Wahrend die einen der Ansicht sind, dass sich in ihren Kursen kein 

bestimmter Lernertyp manifestiere, charakterisierten andere ihn bzw. sie als 

tiberdurchschnittlich intelligent, engagiert und sprachbegabt.

Der letzte Fragekomplex befasste sich mit den Perspektiven des Chinesisch- 

unterrichts in Deutschland.

Welche Entwicklung sollte Chinesisch als Fremdsprache in Deutschland ihrer An

sicht nach nehmen? Halten Sie Chinesisch fur eine in unserem Schulsystem standard- 

mdfiig vermittelbare Fremdsprache oder sind Sie der Ansicht, dass Chinesisch ein "E- 

xotenfach"fur besonders interessierte bzw. besonders begabte Schuler bleiben sollte?

Die Antworten zeigten deutlich, dass eine Aufwertung des Chinesischunter- 

richts zum drei- bis vierjahrigen Standardfach bis zum Abitur befurwortet wird 

("10 bis 20% aller Gymnasiasten sollten Chinesisch lemen"). Einige halten auch 

ein weit fruheres Beginnen mit Chinesisch im Interesse einer besseren Selbstein- 

schatzung der erreichbaren Kenntnisse fur erstrebenswert.

Als Argumente fur die Etablierung von Chinesisch als Schulfremdsprache 

werden vor allem die Berufsorientierung, das Beschaftigen mit einer nicht- 

indoeuropaischen Sprache, die Auseinandersetzung mit einer nicht europaischen 

Kultur und die Fbrderung einer den globalen Anforderungen angemessenen All- 

gemeinbildung betont.

Worin liegt Ihrer Ansicht nach das grbfite Problem des derzeitigen Chinesischun- 

terrichts an Sekundarschulen? Erkennen Sie politische Hindernisse bei der Vermitt

lung von Chinesisch oder anderen aufiereuropaischen Fremdsprachen an Sekundar

schulen in Deutschland? Wie kbnnte man diese ilberwinden?

Als grbbtes Hindernis beim Ziel der Etablierung von Chinesisch wird dabei 

in alien Bundeslandern die Unbeweglichkeit der Schulburokratie bezeichnet, die 

die zum Teil positiven Signale der Politiker im Sande verlaufen lasse. Mehrfach 

genannt wurde auch der Bedarf einer qualifizierten Lehrerausbildung fur Chine

sisch im deutschsprachigen Raum. Neben Klagen uber das "Einzelkampfertum" 

und die mangelnde Akzeptanz im Kollegenkreis, ein zu geringes Stundendeputat 

und schlechte Lehrmaterialien wurde mehr Offenheit bei den Kultusbehorden 

gewiinscht und mehr Unterstiitzung seitens der Wirtschaft, aber auch der chine- 

sischen Regierung gefordert.
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Vom Fachverband Chinesisch erhoffen sich die Befragten vor allem gezielte 

Offentlichkeits- und Lobbyarbeit bei Wirtschaft und Kultusbiirokratie (bis hin 

zur Begleitung zu Ministeriumsterminen), die Verstarkung von Newsgroups und 

Informationen auf der Homepage, Informationsveranstaltungen fur Schulleiter 

und weitere Fachtagungen und Fortbildungsveranstaltungen, die Etablierung von 

Lehrwerkkommissionen und -arbeitsgruppen sowie FordermaBnahmen jeglicher 

Art (die der Fachverband leider nicht leisten kann).

Als nicht angesprochene Themen wurden abschlieBend die Behandlung von 

Lehreraus- und -fortbildung, Fragen der Bezahlung von nicht verbeamteten Chi- 

nesischlehrem ohne Staatsexamen, Methoden der Aufrechterhaltung der Lern- 

motivation uber mehrere Jahre sowie eine sorgfaltigere Differenzierung zwi- 

schen China-AGs und Chinesisch-AGs einerseits sowie zwischen Wahlfach, 

Wahlpflichtfach und Abiturpriifungsfach andererseits gewiinscht.

Andreas Guder




