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Herausforderungen beim Aufbau eines 

multimedialen Chinesischkurses

Eine Fallstudie

XU Wenxiao / DAI Kechang

Dank modemer Multimediatechnik kann Fremdsprachenlemem heute liber eine 

virtuelie und quasi-authentische Sprachumgebung ein effektiver Einstieg in die 

Fremdsprache gelingen. Aufier dem Lehrstoff besteht ein solches 

Sprachtrainingsystem aus mehreren Komponenten zur Ausstattung der 

Sprachumgebung. Dieser Beitrag wird sich anhand einer Fallstudie - "Chine- 

sisch multimedial" - lediglich mit dem Lehrinhalt beschaftigen. Uber den Ent- 

wurf der anderen Komponenten des Sprachtrainingssystems wird in einem 

separaten Beitrag diskutiert (Dai u.a. 2002 in diesem Heft).

1. Zielsetzung des Kurses

Unsere Fallstudie bezieht sich auf einen Anfangerkurs ftir Chinesisch. Das Ziel 

des Kurses ist es, den Lemenden zu befahigen, diese Sprache in Situationen des 

Alltags angemessen einzusetzen. Dieses Ziel erfordert einerseits die Schaffung 

linguistischer Grundlagen zur formal richtigen Verwendung der Sprache (d. h. 

chinesische Schriftzeichen, Vokabular, Phonetik und Grammatik), andererseits 

muss der Lemende auch an authentische Situationen und Inhalte herangefuhrt 

werden. Damit ist der stufenweise Aufbau einer Kommunikationsfahigkeit in 

typischen Lebenssituationen zu ermoglichen.

Das bereits erschienene Werk "Chinesisch multimedial" (Grundkurs, vgl. Dai 

2002) sowie das noch in Entwicklung befmdliche Nachfolgewerk (mit dem 

Arbeitstitel "Aufbaukurs") ergeben zusammen einen vollstandigen Anfangerkurs 

Chinesisch, der sich an den Anforderungen der Grundstufe des HSK- Sprach- 

testes orientiert.

2. Grundiiberlegungen zum Kursentwurf

Der Kurs ist in erster Linie fur deutsche Lerner zum Selbstlemen konzipiert. 

Beim Entwurf des Chinesischkurses wurden die folgenden Anforderungen 

berucksichtigt:

• Er soli Lemem mit deutscher Muttersprache helfen, die fur sie typischen 

Schwierigkeiten beim Chinesischlemen zu uberwinden.

• Er soli die Lerner motivieren und nicht durch trockene Regeln abschre- 

cken.
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Beziiglich des ersten Punktes haben wir nicht nur von den verfiigbaren Lehr- 

biichem (siehe Literaturverzeichnis), sondem auch von den Erfahrungen der 

deutschen Chinesisch-Dozenten profitiert. Auch die Riickmeldungen der Tester 

unserer Beta-Versionen haben uns auf besondere Probleme deutscher Lerner 

aufmerksam gemacht.

Uber diese zwei Anforderungen (die in der Regel auch fur gedruckte 

Lehrbiicher gelten) hinausgehend soil der Entwurf eines multimedialen Kurses 

vor allem die Vorteile einer multimedialen Darstellung didaktisch ausschopfen. 

In der Praxis bildet die erfolgreiche Uberfuhrung des Lernstoffes aus der Papier

form in eine multimediale Darstellung eine grundlegende methodische 

Herausforderung fur jeden Sprachkursdesigner.

3. Kursaufbau

3.1. Giobaler Aufbau

Jede Lektion in diesem Kurs behandelt eine bestimmte Alltagssituation. Im 

Vordergrund steht jeweils ein authentischer Dialog. Mit Ausnahme der 

Einfuhrung und der Lektion 1 (Phonetik) besteht jede Lektion aus zwei Teilen: 

Einem zentralen Dialog sowie einer Gruppe dazugehoriger Lernelemente.

3.2. Aufbau der Dialoge

Die Dialoge sind zum Auswendiglernen geeignet. Im Vergleich zu 

konventionellen Lehrbiichem ermoglicht es die multimediale Technik, verschie- 

denste Aspekte des Lernstoffes auf ein und derselben Seite integriert darzustel- 

len, z. B. die Erklarung der neuen Worter, die Pinyin-Lautschrift, die ausblend- 

bare deutsche Ubersetzung und die kontextrelevanten Anmerkungen, die dem 

Lerner Verstandnishilfen und landeskundliche Informationen liefem. Auch die 

gerade am Anfang so wichtige Kontrolle der eigenen Aussprache wird hier 

integriert und kann nach Belieben dosiert werden, was einem sonst nur ein 

Sprachlabor bieten kann.

Dieser Ansatz hat den wesentlichen didaktischen Vorteil, dass die neuen 

Worter immer zuerst in einem aktuellen Kontext vorkommen statt isoliert in 

einer Vokabelliste.

3.3. Zugehorige Lernelemente und Behandlung der Grammatik

Die dem Dialog zugehdrigen Lernelemente beinhalten Ubungen und Erklarun- 

gen verschiedener Formen zur Festigung der im Dialog gelemten Vokabeln 

bzw. zum Erwerb der linguistischen Grundlagen. Am Ende jeder Lektion steht 

ein Lesetext zur Einiibung der erworbenen Kompetenzen.

Da die praktische Anwendung von Sprache im Vordergrund stehen soil, wurde 

in diesem Anfangerkurs die Grammatik moglichst vereinfacht behandelt. An je-
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weils drei Stellen jeder Lektion wird sie im Grundkurs prasentiert: In den 

Anmerkungen tritt sie nur kontextbezogen als Verstandnishilfe auf, zur 

Vorbereitung spaterer ausfuhrlicherer Erklarungen. In der Rubik "Satztypen" 

werden dagegen bestimmte syntaktische Grundmuster eingepragt. Erst im 

eigentlichen Grammatikabschnitt wird die bis dahin gelemte Grammatik thema- 

tisch zusammengefasst und vertieft.

Im Aufbaukurs werden die grammatischen Grundlagen weiter systematisch 

erweitert und durch Animation leichtverstandlich erlautert.

4. Kriterien fur den Aufbau interaktiver Ubungen

Interaktivitat in einem multimedialen Sprachkurs erhoht den Lerneffekt erheb- 

lich. Dabei spielt die Mannigfaltigkeit der verschiedenen Ubungen eine beson- 

ders groBe Rolle. Da unser Sprachkurs "Chinesisch multimedial" zum Selbstler- 

nen geeignet ist, miissen die Ubungen

• ohne die Erklarung eines Lehrers verstandlich sein,

• inhaltlich den normalen Sprachgebrauch widerspiegeln, moglichst 

interessant, in der Praxis anwendbar und

• vor allem interaktiv sein, d. h. der Lerner muss sofort wissen, ob seine 

Losung richtig oder falsch war.

Das erste Kriterium ist leicht zu erfullen. Dazu braucht man einen guten Mode

rator und gut verstandliche Texte zur Erlauterung der Ubung. Das dritte Krite

rium bezieht sich hauptsachlich auf die Ubungsformen und ihre Implemen- 

tierung.

Im Folgenden werden wir anhand von Beispielen die einzelnen Ansatze zur 

Erfullung des zweiten Kriteriums erlautem.

5. Ubungsaufbau

5.1. Ansatz 1: Spielerisches Lernen

Chinesische Schriftzeichen sind ganz anders geartet als deutsche Buchstaben. 

Wie kann man eine Schneise in den Zeichen- und Silbendschungel schlagen? Da 

endloses Zeichenschreiben sicherlich nicht das Interesse des Lemenden anregt, 

wurde die folgende Strategic eingesetzt:

In der Einfuhrung wird zuerst eine kurze Geschichte zur Entstehung und 

Evolution der chinesischen Zeichen vorgestellt. Eine Animation erklart dem 

Chinesischlemenden die Herkunft u. a. des Zeichens fur "Berg", so dass er sich 

mit der Denkweise und Vorstellungswelt des chinesischen Altertums vertraut 

machen kann.
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Abb. 1: Ubung zur Erkennung chinesischer Zeichen

AnschlieBend veranschaulicht die in Abb. 1 abgebildete Ubung die 

Weiterentwicklung der chinesischen Zeichen. Der Lemende muss eine Auswahl 

moderner chinesischer Schriftzeichen den Bildern zuordnen, aus denen sie sich 

entwickelt haben. Erst dann iibt er mithilfe multimedialer Technik die 

Schreibweise dieser Zeichen. Durch diese "Entdeckungsreise" versuchen wir, 

das passive Lemen in ein aktives Erlebnis umzuwandeln und die Neugier des 

Lemenden auf die Sprache zu lenken, was besonders bei Anfangem wichtig ist, 

die alleine vor dem Computer sitzen.

Abb. 2: Radikaliibung

Mit diesem spielerischen Ansatz werden dem Lerner insgesamt 22 ideographi- 

sche Zeichen in der Einfuhrung nahe gebracht. Sie sind gleichzeitig
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sogenannte Radikale, d. h. Schriftbestandteile, deren Erkennung fur die selbstan- 

dige Handhabung eines chinesischen Worterbuches besonders wichtig ist. Zum 

Erlemen der Radikale schlieBen sich daher ab Lektion 5 spezielle Radikaliibun- 

gen (Abb. 2) an, deren Ziel es ist, den Blick des Lemenden zur Identifizierung 

von Radikalen in chinesischen Schriftzeichen zu schulen.

Das spielerische Lernen kann auch durch Ratsel realisiert werden. Hier ein Bei- 

spiel aus Lektion 8: Nachdem man einiges zum Thema "Tee trinken" und 

"Abendessen" gelernt hat, schlieBt sich als Radikaliibung folgendes chinesisches 

Zeichenratsel an:

Es war einmal ein Mann, der seinem Freund ein Geschenk machen wollte. Sein 

Freund sagte ihm aber nie, was er sich wtinschte. Eines Tages kam sein Freund 

mit Strohhut und in Holzschuhen zu Besuch. Da wusste der Mann plotzlich, was 

er seinem Freund schenken konnte. Wissen Sie es auch?

Die Losung ist "Tee". Das chinesische Schriftzeichen fur Tee besteht aus drei 

Elementen. An oberster Stelle ist das Radikal fur Gras, in der Mitte das Zeichen 

fur Mensch und unten das Zeichen fur Holz. Der Freund des Mannes trug auf 

dem Kopf einen Hut aus Gras (oder Stroh), an den Filfien Schuhe aus Holz, und 

in der Mitte war er selbst - ein Mensch. Er stellte damit also selbst das Zeichen 

fur Tee dar.

Das Erfolgserlebnis beim richtigen Erraten solcher Ratsel fordert die weitere 

Lemmotivation. Bildlich gesprochen geht es nicht darum, fur den Lernenden ein 

Fass mit Wissen zu fullen, sondem eine Flamme des Interesses zu entziinden. 

Am Anfang heibt dies vor allem, dass Chinesischlemen SpaB machen muss.

5.2. Ansatz 2: Inhalts- statt grammatikbetonte Ubungen

Eine reine grammatikbetonte Ubungsgestaltung fuhrt beim Lemenden leicht zur 

Langeweile und dazu, dass er das Interesse am Chinesischlemen verliert. 

Effizienzbewusste Kursgestaltung bedeutet deshalb, dass man bei der Vermitt

lung der Grammatik nicht lediglich formale Regeln prasentiert, sondem zugleich 

gezielt in haltliche Themen behandelt und dazu vielfaltige Ubungsmoglichkeiten 

anbietet. Mit anderen Worten: In den Ubungen sollten die grammatischen Lem- 

ziele hinter die sprachlichen Inhalte zurucktreten.

In diesem Kurs umkreisen und erweitem die Ubungen zur Grammatik und 

zum Vokabular stets die Situationen Themen. So wird zum Beispiel in den 

Ubungen der Lektion zum Thema "Familie" die Bezeichnungen fur 

Familienmitglieder erganzt und das in diesem Zusammenhang haufig 

vorkommende Radikal fur "Frau" sowie die Benutzung besitzanzeigender 

Fiirworter erklart. Auf diese Weise soli vermieden werden, dass die Ubungen in 

einem thematischen Vakuum stattfinden.

Ein Beispiel aus Lektion 8: Thema "Essen". Dabei werden folgende 

Themenkomplexe behandelt: Lebensmittel, Geschirr und Besteck sowie beson-
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dere Redewendungen bei Einladungen. Grammatisch geht es in dieser Lektion 

um die chinesischen Vemeinungsformen "bu (^)" und "mei ($£)" sowie um 

Altemativfragen mit dem Bindewort "haishi (iSM)". Um diese Grammatik- 

Ubungen sinnvoll in das Thema "Essen" zu integrieren, werden die Vemei

nungsformen in dem folgenden Dialog geiibt (der zugleich zeigt , welche Pro- 

pleme ein Deutscher in einem chinesischen Restaurant haben kbnnte):

'b®, M1WWZIX? o

Diese Ubungsform stellt sich dem Lernenden nicht primar als grammatische 

Aufgabe dar. Er kommt in eine praktische Situation, in der er seine 

grammatischen Kenntnisse anwendet und iibt. Das grammatische Problem der 

Altemativfragen mit dem Bindewort "haishi wird in ahnlicher Weise in

einem Fragebogen zur Ernahrung und Gesundheit behandelt:

zRf Mu "b ib M tbr>-

Zwar haben wir im Team von "Chinesisch multimedial" leider keine 

Emahrungswissenschaftler, die die inhaltliche Qualitat dieses Fragebogens 

kontrollieren konnten, doch erfullt er aus didaktischer Sicht seine Funktion.

In zusammenfassender Betrachtung orientiert sich die Ubungsgestaltung von 

"Chinesisch multimedial" an folgenden Grundregeln:

• Ubungen auBerhalb zusammenhangender Themenbereiche und

beziehungslose Satze nach Moglichkeit vermeiden.

• Gelemte Wbrter und Satze in neuen Situationen wiederholen.

• Auf spezifische Schwierigkeiten und Bediirfnisse deutscher Lerner 

eingehen.

5.3. Ansatz3: Multimediale Unterstiitzung

Ein multimedialer Sprachkurs bietet eine Sprachumgebung, ohne dass es dazu 

weiterer Hilfsmittel wie Ton- und Videokassetten bedarf. Aus didaktischer Sicht 

sind folgende multimediale Moglichkeiten besonders geeignet fur den Anfanger- 

sprachunterricht:

• Veranschaulichung der Leminhalte durch Ton und Animation

• Kulturelle Hintergrundinformationen durch Musik, Fotos und Video 

Anhand der Darstellung der " JE "-Konstruktion sei hier der Einsatz einer 

zweckentsprechenden Animation erlautert.
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Im Aufbaukurs wird die Grammatik ausfiihrlicher behandelt. Wie kann man das 

tun, ohne den Lerner mit einer Menge von Regeln abzuschrecken? Hier helfen 

die Mittel der Animation.

Abb. 3: Einsatz einer zweckentsprechenden Animation

Zur Darstellung der "ffi"-Konstruktion wird zunachst ihr Sinn und Zweck von 

einem Moderator gesprochen. Ausgehend von einem Satz ohne " JE" wird 

schrittweise durch Animation der Verlauf der syntaktischen Umformung gezeigt, 

begleitet von einer gesprochenen Erlauterung. Am Ende der Animation bleiben 

auf dem Inhaltfenster nur die zwei Vergleichsbeispiele und wenige Stichworte 

zuriick, die sich der Lerner zu merken hat. Auf diese Weise gelingt es, ihm die 

Grammatik beizubringen, ohne ihn mit unndtigen Regeln zu belasten und zu 

demotivieren.

6. Schlusswort

Dieser Beitrag dient lediglich dazu, einige Anregungen ftir den Chinesischunter- 

richt im deutschen Sprachraum zu geben. Ebenso wenig hat der Anfangerkurs 

"Chinesisch Multimedial" den Anspruch auf Vollstandigkeit, denn fur den 

Fremdsprachunterricht gilt besonders, was Goethe einmal gesagt hat:

So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig, man muss sie fur fertig erklaren, 

wenn man nach Zeit und Umstanden das Mogliche getan hat.
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