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Zur Stellung des Ubersetzens im Chinesischunterricht 

Ulrich Kautz 

" 1. Grundsatzliche Uberlegungen 

Die Stellung des 蕻ersetzens im Fremdsprachenunterricht (FU) ist bis heute Ge
genstand heftigen Meinungsstreits. Im Ergebnis der Kritik an der Grammatik
師ersetzungs-Methode war z. B. an deutschen Schulen - weniger an Universitaten 
- in den sechziger Jahren im Rah.men des einsprachigen Unterrichts im FU kein 
Platz mehr fiir das 師ersetzen.

Als Begriindung wurde zum einen angefiihrt, beim 師ersetzen sei unvermeid
lich die Muttersprache mit im Spiel, und dies wirke sich - auf die verschiedenste 
Weise - negativ auf das Erlemen der Fremdsprache aus. Vor allem verhindere es 
den Autbau einer semantischen Kompetenz in der Fremdsprache. Au13erdem sei es 
so zeitaufwendig, <lass die Schulung anderer Fertigkeiten zu kurz kommen wiirde. 
Zurn anderen wurde (zu Recht!) darauf hingewiesen, class die im FU iiblichen 
師ersetzungsiibungen von der Kornmunikationssituation abstrahieren, in der 
師ersetzungen entstehen. lnfolgedessen wiirde bei den Lemem die Illusion ge
n卹， es besti.inden feste Aquivalenzbeziehungen zwischen samtlichen ausgangs
und zielsprachlichen Strukturelementen. Dies fiihre dazu, <lass sie eine "kilnstli
che" statt der natiirlichen Fremdsprache erlemen und bewusst oder unbewusst im 
Geiste st缸dig aus der Mutter- in die Fremdsprache iibersetzen. 

Seit Ende der siebziger Jahre des 20. Jh. dominiert in Deutschland (und nicht 
nur dort) der kommunikative FU. Das war auch die Folge einer gewissen Enttau
schung iiber das Unvermogen der "direkten Methode", die in der realen Kommu
nikation erforderliche fremdsprachliche Kompetenz zu vermitteln. Diese Ent
wicklung brachte zugleich eine Rehabilitierung kognitiver, das analytische Denk
vermogen der Lerner st虹ker nutzender Lehr- und Lernmethoden und damit auch 
des Ubersetzens mit sich: Das 師ersetzen wurde und wird nun wieder als eine der 
Methoden des Wissenserwerbs und als (relativ untergeordneter, da auf das schrift
liche Arbeiten beschr恥kter) 面ungstyp angesehen und entsprechend eingesetzt. 

Wenngleich diese Entwicklungen im Chinesischunterricht (ChU) an deutschen 
Hoch- und Sekundarschulen aus den verschiedensten, hier nicht n疝er darzustel
lenden Griinden hochstens in abgeschwachter Form nach- und mitvollzogen \\11r
den, gibt es auch unter den Chinesisch-Lehrkraften viele Unklarheiten und Zwei
fel in Bezug auf das 師ersetzen. Selbst Lehrer, die dem 師ersetzen eigentlich 
aufgeschlossen gegeniiberstehen, zogem nach wie vor, es in ihren Unterricht ein
zubeziehen. Sie beobachten, dass im FU eine analytische Vorgehensweise domi
niert, die sich mit (grammatischen) Regeln und festen "Aquivalenzbeziehungen" 
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fast ausschlieBlich im Rahrnen des Satzes befasst. Andererseits wissen sie, <lass 
professionelle 師ersetzer anders arbeiten: heuristisch, auf den Einzelfall im Kon
text (mancher wiirde zugespitzt sagen: auf die Ausnahme) ausgerichtet, konse
quent textorientiert. Dieser Gegensatz verunsichert sie so sehr, dass sie lieber die 
Fingervom 師ersetzen lassen. 

In diesem Beitrag sollen nun - aus Raumgrilnden in thesenhafter Verkiirzung -
師erlegungen zum Sinn des 師ersetzens im ChU angestellt werden, die es den 
Chinesisch-Lehrkriiften erleichtem, sich einen begriindeten eigenen Standpunkt zu 
erarbeiten. 

Am Anfang sei eine Grundvoraussetzung fiir sinnvolle Ubersetzungsiibungen 
im ChU genannt: Es ist unerlasslich, dass der Chinesischlehrer iibersetzungswis
senschaftliche Minimal- oder Grundkenntnisse erwirbt.Das in den Literaturhin
weisen genannte "Handbuch 面ersetzungs- und Dolmetschdidaktik" kann dazu 
benutzt werden. Die Befl曲igung zur notwendigen Adaptation der dort fiir den all
gemeinen 蕻ersetzung- und Dolmetschunterricht gegebenen Hinweise fiir die 
Zwecke des ChU ware u. U. eine Aufgabe der Lehrerfortbildung (die es freilich 
bisher auch nur in Ansatzen gibt…). 

Ausgeriistet mit translatologischen Grundkenntnissen, werden die Chine
sischlehrer erkennen, welcher Unterschied besteht zwischen dem im FU weitge
hend praktizierten "zeichenorientierten 師ersetzen" (= bloJ3e Ersetzung ausgangs
sprachlicher <lurch zielsprachliche Worter, Phraseologismen und Siitze) und dem 
"sinnorientierten" oder funktionalen 師ersetzen (= Wiedergabe des Sinns des 
Ausgangstextes entsprechend den Erfordemissen einer konkreten Kommunikati
onssituation mit all ihren Faktoren). 

Welche Funktion kann das Ubersetzen nun im FU, darunter auch im ChU, ha
ben? Zur bisherigen Rolle des 師ersetzens im FU schreibt F.-R. Weller: "Aus der 
Geschichte des Fremdsprachenunterrichts kennen wir mindestens vier Funktionen 
des 師ersetzens im Fremdsprachenunterricht: 1. Losung von Semantisierungspro
blemen; 2. Mittel okonomischer Lemerfolgskontrolle; 3. Einilbung und Bewusst
machung sprachlicher (lexikalischer, grammatischer) Strukturen; 4. Sprachver
gleich im Hinblick auf den Aufbau metasprachlichen Wissens. Eine 5. Funktion, 
die Entwicklung einer (begrenzten) 師ersetzungsfertigkeit, spielte weder im 
Hochschulunterricht noch im schulischen Fremdsprachenunterricht eine Rolle." 
(Weller 1994, S. 185ff.). 

Betrachten wir im folgenden die genannten Funktionen des 師ersetzens im FU 
etwas 呻her. Wir wollen dabei mit der bei Weller als Nummer 5 genannten Funk
tion beginnen. Denn sie ist in Wahrheit die einzige legitime Funktion des Oberset
zens im FU. Nur sie rechtfertigt unser Pladoyer fiir die Beriicksichtigung des 
師ersetzens auch im ChU. 
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2. Die Entwicklung von translatorischer Kompetenz 

Durch eine Einftihrung in die Prinzipien des "si sinnorientierten" 面ersetzens in Ab-,, 
z~iche_norientierten" 師ersetzen und durch entsprechende 師un-grenzung vom 

~e~ wird au~ die_ En~ickl~ng der von Weller genannten'咱bersetzungsfertigkeit"
(wir verwenden im folgenden statt dessen den Terminus "translatorische Kompe
~en~") ~ng:arhe~tet, und zwar ausschlieBlich beifortgeschrittenen Lemem, mithin 
in der Regel nur i nur 1m universi函en Unterricht. 

Wi ir. meinen ~it trans!at~ri~cher Kompetenz iibrigens nicht nur Vbersetzungs-
~o~pe};nz, sondem au~h !,)o~metschkompetenz. De~ uns erscheint es sinnv~ll, 
beid~_Kompetenzen auch im Rahmen des Chinesischunterrichts zu beriicksichti~ 
?~n. Wegen der ~_Pe~ifik des Dolmetschens (v. a. schnelle Sinnerfassung, schnelle 
Neuvertextung, direkte Interaktion der K 。mmunikationspartner) diirfte dieses der 
~erausbildung einer translatorischen Kompetenz sog~ dienlicher sein als d~; 
師ersetzen. Auch die beim Dolmetschen im.Vergleicli"';~ 師ersetzen schwache
re Au.sgang~extge?undenheit spricht fiir die starkere Berilcksichtigung des Dol
met~chen~'. ~enn d~it hat d~s Dolmetschen didaktisch fruchtbar; B;rilhrungs
punkte mit einem der wesentlichen Lemziele des ChU: dem freien miindlich~n 
Ausdruck in der Fremdsprache. 

Die_ ~e~ii~un?~n um die Entwicklung von translatorischer Kompetenz sind 
~~er nicht, jeden[alls nicht prim恥 ein Mittel zur Verbesserung der sprachliche~ 
Kompetenz, son_~em ein eigensti:indiges Lernziel - ein didaktis~h si~voller Um~ 
gang mit dem 師ersetzen setzt vorii.us, dass in diesem Punkt Klarheit -b~st~h~. 
Ebenso wie das 佤ersetzen kein "Nurnberger Trichter" zur Verbess~~~-d~~ 
Fremdsprachen- und der Landeskundek ekompetenz ist, entwickelt sich die ange-
strebte translatorische Kompetenz der Lerner auch nicht automatisch mit zun;h
mender fremdsprachlicher Lese-, Schreib-, Hor-, Sprech- und Landeskundekom
petenz, sondem muss speziell gelehrt werden. 

Die Lehrkrafte bzw. C zw. Curriculum-Planer miissen also gut iiberlegen, ob sie die 
~~twi~klu~? trnnslatorischer Kompetenz im ChU anstr~ben sollt~n ·oder nicht, 
d. h. sie sollten die Grilnde dafiir oder dagegen sorgfaltig abwagen. 

Welche <!.:~'!_de sprechen eher 」ur die Entwicklung von translatorischer Kampe
tenz im ChU? 

• Mit der _ Berilcksichtigung der 師ersetzungs- und Dolmetschkompetenz ent
spricht der ChU einer 1 emer legitimen Erwartung fortgeschrittener Lerner: Sie moch-
ten die von ihnen (z. B. beim Umgang mit Chinesen) vielleicht schon selbst als 
erstrebenswert erkannten sprachmittlerischen Fertigkeiten erlemen. 

• Die Lerner sind mit 師ersetzungen (als Produkten) vertraut und werden auch 
im spateren Berufsleben 嗶ndig mit ihnen konfro~tiert werden. Daher ist es 
wichtig, sie zum sachlich begrilndet kritischen Umgang mit 師ersetzungen zu 
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bef曲igen. Dies setzt voraus, dass sie eine zutreffende Vorstellung vom Wesen 
des Ubersetzens haben. Didaktisch Iiegt es nahe, diese nicht deduktiv, sondem 
induktiv zu vermitteln. 

• Der kommunikative Gebrauch der Fremdsprache beim 師ersetzen bzw. Dol
metschen Deutsch-Chinesisch wirkt positiv zuriick auf die Entwicklung der 
Fremdsprachenkompetenz (Ausdrucksfahigkeit, Anwendungssicherheit). 
Umgekehrt setzen realistische 師ersetzungs- und Dolmetschiibungen eine be
reits entwickelte fremdsprachliche Kompetenz in bezug auf Lese- und Horver
stehen und schriftlichen und miindlichen Ausdruck voraus. Sonst miissen zu 
viele unbekannte Worter und Strukturen erkl記 werden. Dadurch kom皿nt

entweder die Vermittlung des "illokutiven" (= nach der Mitteilungsabsicht fra
genden) und "prozeduralen" Wissens (= Methodenwissen) bezi.iglich des 師er
setzens zu kurz, oder aber die 師ersetzungs- bzw. Dolmetschiibung insgesamt 
w面de ungebiihrlich vie! Raum im gesamten ChU einnehmen. 

• Die fiir die translatorische Kompetenz unerlassliche Entwicklung der Recher
chierkompetenz (v. a. der sinnvolle Umgang mit ein- und zweisprachigen Wor
terbiichem) kommt ebenso der allgemeinen fremdsprachlichen Kompetenz zu
gute. 

• Dass mit der Entwicklung von translatorischer Kompe!enz zugleich eine Ver
besserung des deutschen Ausdrucks (v. a. <lurch Ubersetzen Chinesisch
Deutsch) einhergeht bzw. einhergehen kann, ist unbestritten und sehr willkom
men. 
Von Kritikem am 師ersetzen im FU wird darauf hingewiesen, dass die fast re
gelm郎ig erforderliche Korrektur des muttersprachlichen Zieltextes beim 蕻er
setzen aus der Fremdsprache dem FU Zeit stehle. Das stimmt zwar. Doch ist die 
Arbeit an der Muttersprache - und zwar in alien Lehrveranstaltungen des 
Schul- und Hochschulunterrichts-erstens generell keine verlorene Zeit; und 
zweitens wirkt sich eine gescharfte Sensibili迢t der Lerner in bezug auf ihre 
Muttersprache zweifellos auch positiv auf die Entwicklung ihrer Fremdspra
chenkompetenz aus. 

• Der Umgang mit authentischen Texten beim師ersetzen (in beiden Richtungen) 
bringt einen willkommenen Zugewinn an landeskundlichem und Weltwissen 
mit sich. 

Was spricht eher gegen die Entwicklung von translatorischer Kompetenz im ChU? 

• Die Gefahr des Dilettantismus ist groB, wenn Chinesischlehrer versuchen, den 
Lemem translatorische Kompetenz zu vermitteln. Ihnen fehlt dafiir - meist-die 
theoretische und didaktische (gelegentlich auch die erforderliche besonders 
hohe fremdsprachliche) Kompetenz. 

．師ersetzungsunterricht im Rahmen des ChU erfordert eine sehr au氐endige
methodologische Vorbereitung (die noch dazu nur in der Muttersprache der 
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Lerner, nicht in der Fremdsprache, erfolgen kann). Und der notwendige didak
tisch-methodische Vorlauf fiir die Entwicklung der translatorischen Kompetenz 
im Rahmen des ChU (wie generell des FU!) ist zur Zeit noch nicht gew訕rlei
stet. 

• Das Chinesisch-Niveau der Lerner ist oft nicht ausreichend, um an die Ent
wicklung von translatorischer Kompetenz denken zu konnen. 

• Das "sinnorientierte" 師ersetzen ist ein so komplexer Vorgang, dass es fraglich 
ist, ob man es in den Kanon der im ChU zu entwickelnden Kompetenzen auf
nehmen kann. 

All diese Einw助de sind berechtigt. Sie relativieren die Rolle des 師ersetzens im 
ChU von v?.mherein. Dennoch iiberwiegen m. E. die Argumente fiir das ("sinnori
entierte" ！）面ersetzen im ChU. 

Betrachten wir nunmehr die bei Weller als I. bis 4. Funktion des 師ersetzens
im FU bezeichneten Funktionen. 

3. Ubersetzen als Mittel zur Losung von S emantisierungsproblemen 

Der Chinesischlehrer verdeutlicht den Lernern die Bedeutung neu eingefilhrter 
Lexeme oder Syntagmen oft dadurch, dass er im Rahmen der philologischen Tex
texegese das jeweilige deutsche "Aquivalent" angibt. Dies erspart den umst恥dli
chen Einsatz visueller oder sonstiger Lehrmittel bzw. die nicht weniger umstandli
che Paraphrase mittels den Lernern bekannter chinesischer Einheiten, um die Be
deutungserschlieBung zu stimulieren (und dabei moglicherweise auch noch eine 
ungenaue oder sogar falsche Semantisierung seitens der Lerner zu riskieren). 

Der Nachteil dieses Verfahrens ist, dass die Lerner auf diese Weise kein eigenes 
Gefilhl filr semantische Zusammenhange im Chinesischen entwickeln. Es b~steht 
ferner dieselbe Gefahr wie bei der B enutzung zweisprachiger Worterbiicher, <lass 
n痂lich das vom Lehrer angegebene deutsche "Aquivalent" von den Lernern un
:11Iassig verabsolutiert wird (als einzig mogliche''Ubersetzung" der chinesischen 
Einheit injedwedem Kontext). 

Hi_e~~~ ist. zu bemerken, dass es bei dem Verfahren der Semantisierung fremd
sprachlicher lexikalischer oder s yntaktischer Einheiten mittels muttersprachlicher 
"Aquivalente" natiirlich nicht um "si um "sinnorientiertes" 師ersetzen (als zweckgebun-
dene~. sprachliches Handeln) geht. Es geht ab aber auch nicht um "zeichenorientier-
tes" 郎ersetzen, da oft nicht einmal der Minimalkontext eines isolierten, zu Uber
setzenden Satzes vorhanden ist. Der Terminus Vbersetzen sollte also filr das bilin
guale Semantisieren iiberhaupt nicht verwendet werden. 

So wenig dieses Verfahren mit der F rage nach Rolle und Funktion des Oberset-
~~n~ ~m FU zu tun hat, so relevant ist es fur die (allgemeinere) Frage, welche Rolle 
~~~ ~u~ersprache im FU spielen soll. Aus der Sicht des 師~rset;u~gsdidaktikers
diirfte ein wohldosierter Einsatz der Muttersprache 一 u. a. zur Semantisierung -
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befiirwortet werden, sofem die Lerner durch die Vennittlung translatorischer 
Kompetenz (einschlieBlich des Recherchierens) fiir die Probleme und Gefahren 
dieses Verfahrens sensibilisiert werden. 

4. Ubersetzen als okonomisches Mittel der Lernerfolgskontrolle 

Gem wird em wird - wie eh und je - das Ubersetzen zur Lemerfolgskontrolle eingesetzt, 
und'ZWar vor allem im universi盅en ChU. Begriindet wird dies damit, dass das 
師ersetzen als komplexe Obungsform die Losung sowohl lexikalischer und 
grammatischer als auch stilistischer (und bei allem zugleich orthographischer) 
Probleme durch den Lerner erfordere. Damit sei es eine zeitsparende und wirksa
me Moglichkeit festzustellen, ob der Lerner chinesische Satze (b'ZW. Textsegmen
te) versteht. Auch die produktive sprachliche Kompetenz lasse sich durch <las 
師ersetzen deutscher Satze (Textsegmente) ins Chinesische iiberpriifen. 

Diese Begriindung leuchtet auf den ersten Blick ein. Jedoch sprechen gewichti
ge Griinde gegen die Verwendung des 師ersetzens als Mittel zur Feststellung der 
sprachlichen Kompetenz der Lerner: 
．珥ufig genannt wird das folgende Problem: Der Lerner lost zwar die den Ge

genstand des Tests bildende Aufgabe richtig. Dafiir macht er aber ein Vielzahl 
anderer, moglicherweise unerwarteter Fehler. Diese fiir den eigentlichen Test 
uninteressanten Pehler di.irfen aber in der Evaluation nicht unberiicksichtigt 
bleiben, so <lass im Endeffekt <las Testergebnis ambivalent wird. 

• Es wird femer argumentiert, <lass manche Lerner zwar den chinesisch ausge
driickten Sinn verstehen, ihn aber nicht adaquat auf Deutsch wiedergeben kon
nen, weil sie Defizite hinsichtlich der Reverbalisierung in der Muttersprache 
aufweisen. Damit ist das 師ersetzen zum Testen der Verstehensleistung unge
eignet. 

• Andere Lerner verstehen den Sinn des chinesischen Textsegments nur teilwei
se, fertigen aber kraft ihrer Intuition und/oder ihrer entwickelten F疝igkeit zu 
inferenzieren (= "intelligent zu raten") und ihrer muttersprachlichen Kompe
tenz dennoch eine fehlerfreie 蕻ersetzung an. Auch das macht das 師ersetzen
fiir die Lemerfolgskontrolle zumindest fragwiirdig. 

• Schon wegen der unverhaltnism鶓ig groBen, komplexen Belastung der Lerner 
durch das 邙ersetzen sind andere 師ungstypen (Kontrollfragen, Paraphrasen, 
Zusammenfassungen, Liickentexte usw.) vorzuziehen. 

• Hinzu kommt noch folgendes: Das philologische 區ersetzen zur Leistungs
kontrolle vermittelt dem Lerner - ungewollt, aber unvermeidlich - den Ein
druck, das 師ersetzen sei eine hochst unattraktive Form fremdsprachlichen 
Handelns. Die Fiille der grammatischen und lexikalischen Probleme, die in 
dem zu iibersetzenden Sprachmaterial enthalten sind bzw. die die Lehrkraft 
"eingearbeitet" hat, kann beim Lerner den Eindruck hervorrufen, er bewege 
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sich "in vermintem Gel缸de". Dass das die Motivation fordert, wird niemand 
im Ernst behaupten. 

• Weil Lerner, die das Chinesische gut beherrschen, nicht unbedingt auch gut 
iibersetzen - Fremdsprachenkompetenz und translatorische Kompetenz sind ja 
zwei verschiedene Dinge -, ist es sehr schwierig, eine objektive Bewertung der 
師ersetzungsleistung vorzunehmen. 
Dies wird besonders deutlich, wenn ein zusammenh缸gender Text iibersetzt 
wird. Der Fremdsprachenlehrer beurteilt bei der Einschatzung von 面ersetzun
gen nahezu ausschlieBlich die "Aquivalenz" auf Wortebene. Ihm geht es um 
das "zeichenorientierte" 師ersetzen. Beim "sinnorientierten" 師ersetzen dage
gen geht es um eine Beurteilung aller Faktoren, die mit der Anfertigung der 
師ersetzung zusammenhangen, auch kommunikativer Aspekte. - Gibt z. B. der 
Lerner den Sinn des zu iibersetzenden Textes bzw. Textsegments zwar wieder, 
aber unter Verwendung anderer als der vom Lehrer abgepriiften lexikalischen 
und grammatischen Mittel (weil er sie vielleicht nicht beherrscht), so ahndet 
der Lehrer dies u. U. als unzulassige "Vermeidungsstrategie". 

Als Fazit ergibt sich: Mit dem in der Fremdsprachendidaktik praktizierten "zei
chenorientierten" 師ersetzen von nichtauthentischem, d. h. unter didaktischen 
Aspekten konstruiertem, Sprachmaterial (Worter, Syntagmen, Einzelsatze) konnen 
die Chinesischkenntnisse weniger effizient getestet werden als mit anderen Test
methoden. Daher ist <las "zeichenorientierte" 面ersetzen nicht <las Mittel der 
Wahl. Das "sinnorientierte" 師ersetzen wiederum kann nur sinnvoll zur Lerner
folgskontrolle eingesetzt werden, wenn im ChU translatorische Kompetenz ent
wickelt wird (s. Punkt 1 oben), die dann eine entsprechende Evaluation und Be
wertung ermoglicht und erfordert. Zur Lemerfolgskontrolle im Fremdsprachener
werb taugt es nicht. 

4. Ubersetzen zur Forderung des Verstehens und zur Bewusstmachung und 
Einiibung sprachlicher Strukturen 

Ob <las Verstehen zusamm.enh助gender chinesischer Texte <lurch den Auftrag, sie 
in die Muttersprache zu iibersetzen (= "Her疝ersetzung"), gefordert wird, ist zu
mindest fraglich. Allein die grundsatzliche 師erlegung, <lass in aller Regel nur 
etwas bereits Verstandenes iibersetzt wird (werden kann), !asst das 蕻ersetzen als 
Mittel der Textexegese problematisch erscheinen. Auch besteht, wie die Praxis des 
ChU zeigt, zugleich die Gefahr, <lass die Lerner ihre an sich vorhandene assoziati
ve Sinngebungsfi北igkeit auBer Kraft setzen und bei offensichtlich sinnlosen Ver
stehensergebnissen stehenbleiben, "weil es <loch im Worterbuch steht!" 

Sicherheit in der V erwendung von chinesischen Wortem und Syntagmen und 
leichterer Transfer auf andere Sprachverwendungszusammenhange :_ ei~ weiteres 
Argument fiir das 師ersetzen als Mittel des Spricherwerbs - wfrd erfahrungsge-
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m邱 erreicht, wenn der Lerner sie in authentischen Kontexten ~ennenl~rnt. ~!~ 
師ersetzungstexte zur EinUbung sprach1icher Strukturen sind aber meist nicht 
;utll~~ti~ch~ In der Regel handelt es -sich um Texte, die danach ausge~ucht w~~d~n, 
ob sie die im ChU gerade aktuelle sprachliche Erschemung enthalten und/oder 
I~ui;;k~dlichen St;fftransportieren ~sw. - wenn es nicht iiberhaupt fiir didakti
sche Zwecke konstruierte Texte sind! 

B;spielsweise enth血 ein fiir die 師ersetzung vorgesehener zusammenhan-
ge;d~r Text oft unverhliltnismliBig (und unrealistisch) ~iele _B:ispi,ele, ne~ e~~~e: 
filhrt~r Vokabeln oder grammatischer Strukturen. Authentische (unbearbeitete) 
Texte andererseits wliren didaktisch-methodisch problematisch. Denn selbst wenn 
die einzuiibenden sprachlichen Erscheinungen in ausreichendem Umfang vertre~en 
wliren, wurden sie- eine Fi.ille weiterer, den Lemem ungeniigend bekann!er ~~
schei~ungen enthalten und vie! Bearbeitungszeit erfordem. AuBerdem lieBe sich 
mit ihne~ die wilnschenswerte Lemprogression nur schwer gewlihrleisten. 

Deshalb werden meist unzusammenhlingende chinesische Worter, Syntagmen 
und Einzelslitze Wort 鈿 Wort ubersetzt (d. h. in der Muttersprache abgebildet), 
um die syntaktische Struktur, die Bildungsweise von Komposita und Phr~s~olo
gismen u: a. m. zu verdeutlichen. Dabei handelt es sich wied:rum ni~~~ um "si~o
;ientiertes" 師ersetzen, da der Lerner praktisch mit jedem Satz auf die zu erken
nende oder einzuilbende Vokabel bzw.- Struktur und deren 咱bersetzungsiiquiva-
lent" hingelenkt wird. 

Im Prinzip gilt alles vorstehend Gesagte auch fiir das 師ersetzen ins C~in~si
sche. In die;e~ Fall ist zuslitzlich die Gefahr groB, <lass Formulierungen, die den 
deutschen Sinn an sich auch richtig wiedergeben, zugunsten der gerade gelemten 
- also zu ilbenden - Regel oder idiomatischen Wendung usw. verworfen werd~n: 
Der Lerner weiB, was v~n ihm erwartet wird, oder aber eine FuBnote erinnert ihn 
daran, welches Wort, welche grammatische Konstruk:tion hier geforde_rt ist._ Da
<lurch kann sich im Extremfall die 矚igkeit zum produktiven Sprachgebrauch so

gar verschlechtem. 
Insgesamt ist also <las 師ersetzen sowohl ins Deutsche al~ auch _ins C~ne~ische 

als Mittel zur Verstehenssicherung und zur Bewusstmachung b'ZW. Festigung 
fremdsprachlichen Wissens sicher nicht optimal geeignet - um es vorsichtig aus

zudriicken. 

5. Ubersetzen als Medium des Sprachvergleichs 

Kontrastives Vorgehen ist ohne Zweifel ein Mittel zur Verbesserun~~er ~pra~~l!~ 
chen Kompetenz -der Lerner. Insofem verdient es durchaus einen Pia~ ~~ ~hU 
(mindeste~s im starker kognitiv akzentuierten Fortges_c~~enen~~te?'icht~. ?as 
Bewusstmachen der Gemei~samkeiten, vor allem aber der Unterschiede 函schen
dem System der Mutter- und dem System der Fremdsprache kann bei einigerma-
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Ben entwickeltem Reflexionsvermogen den "negative transfer" (= Interferenz) vor 
allem in der Grammatik und - nicht zu vergessen! - der Pragmatik reduzieren. 

Zur Verdeutlichung des Nutzens kontrastiver Verfahren ein paar Beispiele: Die 
Lerner erfahren z. B., <lass das Chinesische eine Iinkserweitemde, das Deutsche 
eine rechtserweitemde Sprache ist (= kontrastive Grammatik); <lass das Wortfeld 
"Verben des Sagens" im Sprachenpaar Chinesisch-Deutsch hochst unterschiedlich 
strukturiert ist (= kontrastive Wortbedeutungslehre); class deutsche Kochrezepte 
anders aussehen als chinesische (= kontrastive Textlinguistik); class das deutsche 
und das chinesische [r] unterschiedlich gesprochen werden (= kontrastive Phone
tik/Phonologie) usw. 

Indem die kontrastive Sprachbetrachtung systembedingte, obligatorische lnfe
renzregeln herausarbeitet, bewegt sie sich auf der langue-Ebene (= betrachtet das 
Sprachsystem). Typisch fiir ihre Arbeitsweise ist die Illustration (und Einiibung) 
der beobachteten Kontraste zwischen den verglichenen Sprachen mittels Paaren 
chinesischer und deutscher Siitze. Das aber hat bestenfalls etwas mit "zeichenori
entiertem" 蕻ersetzen zu tun. Beim "sinnorientierten" 師ersetzen dagegen geht es 
nicht um die mehr oder minder mechanische Substitution von Einheiten der einen 
<lurch Einheiten der anderen Sprache (".Aquivalente") analog dem in 成eisprachi
gen Worterbiichem praktizierten Verfahren. Sondem der 師ersetzer bewegt sich 
auf der parole-Ebene (= Sprachverwendung in der Kommunikation) und produ
ziert zielsprachliche Texte aef der Grund/age ausgangssprachlicher Texte. 

Diese Texte aber sind mehr als die Summe der sprachlichen Einheiten, die sie 
konstituieren. Der 師ersetzer beriicksichtigt ja dariiber hinaus au/Jersprachliche 
Gesichtspunkte, die beim 師ersetzen eine oft sehr wesentliche Rolle spielen. 
Denken wir z. B. an interkulturell bedingte Unterschiede in den Verstehensvoraus
setzungen der deutschen und der chinesischen Komrnunikationspartner u. a. m. 

Selbstverst恥dlich beriicksichtigt der 師ersetzer in seiner Arbeit die jeweiligen 
lexikalischen, grammatischen und stilistischen Sprachnormen von Mutter- und 
Fremdsprache, die von der kontrastiven Linguistik deutlich gemacht werden. Inso
fem hat das "sinnorientierte" 師ersetzen als funktions-, text- und situationsgebun
dene kommunikative Handlung indirekt etwas mit der kontrastiven Sprachbe
trachtung zu tun. Als Medium des Sprachvergleichs ist es aber nicht geeignet. 

6. Perspektiven 

Wenn wir das 師ersetzen im Fortgeschrittenen-ChU mit dem Ziel der Entwick
lung von translatorischer Kompetenz betreiben wollen (siehe Abschnitt 1), ist es 
von groBer Bedeutung zu kliiren, wie das geschehen konnte. Leider reichen die 
bisher (erst) vorliegenden Ergebnisse der empirischen Forschung nicht aus, um 
eine Methodik vorzuschlagen, die der fiir andere Kompetenzen existierenden ver
gleichbar w如e. Der universitiire ChU an den sinologischen Instituten konnte in 
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dieser Hinsicht von der Ausbildung professioneller 師ersetzer in anderen, "gangi
geren", Sprachen profitieren. Doch dort ist die Situation nicht viel anders. 

Generell ist zu beriicksichtigen, dass Chinesischlehrer, selbst wenn sie iiber 
translatologisches Grundwissen verfiigen, wahrscheinlich Schwierigkeiten hatten, 
die Vennittlung des Lemziels translatorische Kompetenz im ChU selbst缸dig zu 
organisieren. Fiir die Zwecke des ChU ware daher ein Lehr- und Arbeitsbuch not
wendig. Etwas Derartiges gibt es jedoch bisher nicht. Allerdings existieren sowohl 
theoretische als auch praktische Ergebnisse von Ubersetzungsdidaktikem anderer 
Sprachen (Englisch, Franzosisch), die als Grundlage fiir die Erarbeitung eines sol
chen Lehr- und Arbeitsbuches "Ubersetzen Chinesisch-Deutsch-Chinesisch" mit 
herangezogen werden konnten (s. Literaturverzeichnis). 
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摘要

外语教学中的翻译练习作用何在？

高立希

ULRICH KAUTZ 

六十年代以来，外语教学中长期通用的，，语法—翻译教学法，，在西方国

家越来越受到批评。理由主要有两个。首先，翻译这种语言活动，元论如何

会牵涉到学生的母语，而这对学习外语必然会产生种种不良影响，特别是因

为翻译练习会阻碍学生熟练掌握外语语义方面的能力。其二，外语教学常用
的翻译手法与实际翻译工作毫无关系，因为课堂里的翻译练习不注意实际交

际局面及其具体因素。这会使学生认为，母语、外语的各个结构成分间存在

着固定的对等关系，因而掌握不了自然的外语知识，使用外语时时常进行，＇

隐蔽的翻译，＇°

为了避免这些后果，外语教学普遍放弃了翻译练习并采用了所谓的，，直

接法，，。直接法最强调的是语言正确性，不是学生的交际能力。然而，七十

年代以来，随着所谓的，，交际教学法，，以及语篇学被普遍接受，注重学生分

析能力的教学手段得到了平反，翻译练习又回到了课堂里。但由于翻译练习

依然忽视了翻译的交际功能，所以人们对这种练习的看法至今仍莫衷一是。

其主要原因是，既及有认识翻译的本质，也没有看清翻译在外语教学中的合

理作用。本文对这两个问题进行探讨。

目前外语教学常用的翻译练习，一般认为有四个功能： （l）阐明词汇的语

义； （2）考查学生们的成绩； （3）说明语法结构、提高语法熟练程度； （4）对比母

语外语两个语言的特征和差异。本文说明，这四个功能为何与翻译的本质不

相符。所谓的，，第五个功能，＇，即发展学生的翻译能力，才能证明翻译练习

在外语教学中的作用。这就意味着，翻译不再是提高外语熟练程度的途径而

是独立的学习目标。

要达到这个目标，教员就必须具备应有的条件，其中掌握翻译理论的基

本常识尤其重要。另外，现代化的翻译教材也是比不可少的。在努力发展学

生的翻译能力方面还有其它一系列困难，本文一一列举。
总之，要处理好翻译教学在普通外语教学中的地位，必须慎重从事。
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Das Schriftsystem als zentrales Problem des Chinesischunterrichts 

Andreas Guder-Manitius 

1. Zurn Status des Chinesischen in der Fremdsprachendidaktik 

Die in der westlichen Welt seit Jahrzehnten etablierte Disziplin der Fremdspra
chendidaktik, die sich unter anderem rnit Fragen des Spracherwerbs, der Lempsy
chologie sowie der Lehrplan- und Unterrichtsgestaltung besch眈tigt, hat sich bis 
heute noch nicht aus dem Feld der indoeurop扣schen Sprachen losen konnen bzw. 
sich kaum denjenigen Anforderungen gewidmet, die das Erlemen einer typolo
gisch in keiner Weise mit der Muttersprache verwandten Fremdsprache an ihre 
Lerner stellt. Da die unterrichteten Fremdsprachen in Deutschland und Europa zu 
schatzungsweise 99% Sprachen des westlichen Teils der indoeuropaischen 
Sprachfamilie sind (was sie, nebenbei bemerkt, aus chinesischer Sicht in morpho
logischer oder grammatischer Sicht als einander auBerordentlich 抽nlich erschei
nen !asst), stellen Sprachen wie Chinesisch, Japanisch oder Arabisch in der 
Fremdsprachendidaktik Randph助omene dar - wiewohl sie im Grunde erst die ei
gentlichen Her!lusforderungen filr diese Disziplin bilden. Die Fremdsprachendi
daktik ist aber bis heute zum groBten Teil im Rahmen eines eurozentrischen 
Sprachkontakts verblieben (dies auch rnit der Falge, sich wenig rnit der interkultu
rellen Problematik auseinanderzusetzen, die rnit dem Lemprozess gerade asiati
scher Sprachen untrennbar verbunden ist), obwohl etwa die H叫fie der Menschheit 
ein nicht-indoeuropaisches Idiom als Muttersprache spricht. Der amerikanische 
Sinologe A. Ronald Walton (1989) bezeichnete die bisher im Mittelpunkt der 
westlichen Fremdsprachendidaktik stehenden Sprachen als "verwandte Sprachen" 
("cognate languages"), denen die auch gelegentlich "exotisch" genannten Fremd
sprachen als aus unserer Sicht "echte Fremdsprachen" ("true foreign languages") 
gegenilber stehen. Unsere Fremdsprachendidak:tik ist bis heute im Grunde eine 
von der "Didaktik verwandter Sprachen" dorninierte Disziplin. Um sich mit den 
fremdsprachendidaktischen Anforderungen, die im Sprachkontakt zweier einander 
"vollig fremder" Sprachen entstehen, ilberhaupt im Detail befassen zu konnen, ist 
m. E. zunachst eine Definition dieses bisher nicht n拍er bezeichneten Anwen
dungsbereichs der "Fremdsprachendidaktik nicht verwandter Sprachen" notwen
dig, filr den uns noch ein geeigneter Begriff fehlt. 

Wenn (westliche) Sprachlehrforscher den von der "Didak:tik verwandter Spra
chen" geschulten Blick auf das Chinesische richten, stoBen sie auf zahlreiche neu
artige Probleme: 

1. Eine Kasus- und Tempus~, wie sie in den westlichen Fremdspra
chen Kem- und Angelpunkt darstellt, gibt es im Chinesischen nicht. Mithin fehlt 




