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1. Vorbemerkung 

Der Titel meines Beitrages lautet Grammatikkenntnisse als Voraussetzung fOr 
Kommunikation, oder anders gesagt: wie viel Grammatik braucht der 
Fremdsprachen!erner - in unserem Faile der Studierende einer technischen 
Universitat • vor allem angesichts der Tatsache, dass im Laufe des Studiums nur 
zwei Wochenstunden wahrend zwei Semestern, also insgesamt 56 
U nterrichtsstunden, fOr Fremdsprachenunterricht zur VerfOgung stehen. 

Oblicherweise verwendet die Dozent!n in so einem Deutschkurs ein 
Anfangerlehrwerk mit geringer Progression, das noch dazu fOr Auslander konzipiert 
ist, die sich in Deutschland niederlassen wollen, und kommt mit Wiederholung wegen 
haufiger Fehlzeiten der Studierenden gerade mal bis zum Bestellen im Restaurant 
oder zum AusfOlien irgendwelcher Formulare beim Einwohnermeldeamt - womit die 
betreffenden Studierenden aller Wahrscheinlichkeit nach nie in ihrem Leben 
konfrontiert seln werden. Berelts das Konjugieren zentraler Verben wie haben oder 
sein stellt die Studierenden vor unOberwindliche Hindernisse und fOhrt spatestens am 
Ende des ersten Semesters zu Verzweiflungsanfallen der Dozentin und zu der 
Meinung der Studierenden, dass Deutsch viel zu schwer sei und sie das nie lernen 
konnten. 

So stellt sich die aktuelle Situation im studienbegleitenden Deutschunterricht 
nicht nur an technischen Universitaten, sondern auch im Bereich der 
Humanwissenschaften dar. 

2. Ausgangssituation fUr den studienbegleitenden Deutschunterricht 

Bereits 2001 bildete sich eine Arbeitsgruppe vorwiegend Junger Germanisten 
aus ganz Rumanien, die an einem Seminar des DAAD zur Problematik der 
Fachsprachendidaktik in Deutsch in Hermannstadt im September 2001 
teilgenommen hatten und sich nicht langer mit der fOr aile Beteiligten 
unbefriedigenden Situation im studienbegleitenden Deutschunterricht an 
rumanischen Universitaten zufriedenen geben wollten. In weiteren Workshops und in 
kleineren Arbeitsgruppen an den jeweiligen Universitaten entwickelten sie einen 
Entwurf fOr eine "Rahmencurriculum fOr den studienbegleitenden Deutschunterricht 
an rumanischen Universitaten"\ das von einem Eingangsniveau von B11i 
(entsprechend dem Zertifikat Deutsch des Goethe-Instituts) ausgeht. Leider 
entspricht das derzeit aus verschiedenen Grunden nicht der Realitat. Zum einen ist 
der Fremdsprachenunterricht an den Schulen leider von derartig schlechter Qualitat, 
dass Studierende trotz mehrerer Jahre DaF-Unterricht nur Ober extrem rudimentare 
Deutschkenntnisse verfOgen, zum anderen gibt es in Englisch, der bel den 
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Studierenden beliebtesten Fremdsprache, und teilweise auch in Franzosisch oft 
strenge AufnahmeprOfungen, sodass die schlechtesten und am wenigsten 
motivierten Studierenden 1m Auffangbecken Deutsch landen. Die Dozentinnen 
akzeptieren sie dort nolens volens, weil sonst die Gefahr besteht, dass nicht 
genOgend Deutschstunden zusammen kommen. Deshalb muss man davon 
ausgehen, dass eine EingangsprOfung auf dem Niveau B1 (Zerlifikat Deutsch) 
derzeit institutionel! nicht durchsetzbar und nicht praktikabel ist. 

Man muss sich also realistischerweise mit den Gegebenheiten abfinden und 
versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Fassen wir zunachst noch 
einmal die Rahmenbedingungen zusammen und versuchen darauf aufbauend 
Vorschlage zur Gestaltung eines sinnvollen Deutschunterrichts zu machen. 

Die Vorkenntnisse der Studierenden sind extrem heterogen - von 
Nullanfanger bis zum Inhaber des DSD II iii. Die Dekanate der Fakultaten wOnschen in 
der Regel einen Fachsprachenunterricht im entsprechenden Fachgebiet, um die 
Studierenden zu befahigen deutschsprachige Fachliteratur zu rezipieren. Am Ende 
ihres Studiums erhalten die Studierenden ein Zertifikat Ober die entsprechende 
Kompetenz in einer Fremdsprache, das jedem ausgestellt wird, der die jeweils auf 
vollig unterschiedlichem Niveau stattfindende PrOfung im 2. Semester des 
Fremdsprachunterrichts bestanden hat. 

Sinnvol! erscheint es mir vor diesem Hintergrund, den Studierenden 
Basiskenntnisse zur Verstandigung im deutschsprachigen Raum und mit 
deutschsprachigen Besuchern oder Geschaftspartnern zu vermitteln und mbglichst 
gute rezeptive Fertigkeiten vor allem im Bereich der geschriebenen Fachsprache. Bei 
Punkt zwei ist zu bedenken, dass die deutsche F achsprache beispielsweise im 
Bereich Bauwesen wesentlich starker von der rumanischen Fachsprache abweicht 
als 1m Bereich Chemie, wo der gro~te Teil der Terminologie lateinischen oder 
griechischen Ursprungs ist und viele Oberschneidungen in den beiden Sprachen 
auftreten. Dementsprechend kann in der Chemie der Fachwortschatz einfacher 
vermittelt werden. Daneben gilt es natorlich auch, haufig auftretende grammatische 
und morphologische Strukturen der Fachsprache zu erlautern, die das Verstandnis 
erheblich erleichtern. Auf diese Weise konnen die Studierenden berelts nach zwei 
Semestern mit zweistondlgem Deutschkurs einfachere Fachtexte global verstehen 
und sich bei Bedarf im Selbststudium weltere Kenntnisse aneignen. 

Das Problem 1st nun: Wie errelchen wir dieses Ziel? Mein Vorschlag ware, 
von Anfang an parallel zu arbeiten und einen Teil jeder Unterrichtseinhelt auf den 
Bereich Alltagskommunikation und einen anderen auf die Fachsprache zu 
verwenden. Dadurch wird der Unterricht abwechslungsreicher und motivierender fOr 
die Studierenden. 

3. VorschUige fur die Verwendung von Unterrichtsmaterialien 

Eine Schwierigkeit bleibt dabei mit welchen Materialien man arbeitet. 
FOr den Bereich Fachsprache kann man von der zwar etwas alteren Reihe 

MNF HinfOhrung zur mathematisch naturwissenschaftlichen Fachsprache von der 
Fachsprachenspezialistin Rosemarie Buhfmann aus dem Hueber-Verlag ausgehen lV

, 

in der Grundlagen der jeweifigen Fachterminologie anhand von kurzen 
Beispielsatzen und auch von kurzen Fachtexten mit PrOfungsaufgaben vermittelt 
werden. Ebenfalls sinnvoll erscheint die Verwendung von "Fachdeutsch Technik 
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Grundbuch Metall- und Elektroberufe" von Norbert Beckerv. Bei beiden Lehrwerken 
muss das Niveau zumindest am Anfang des Kurses heruntertransferiert werden, da 
diese fOr fortgeschrittene Lernende konzipiert sind. NOtzlich sind gerade fOr den 
Anfang des Kurses das Lehr- und Arbeitsbuch "German for Academic Purposes"vi, 
das auf rezeptive Fertigkeiten fOr Fachtexte allerdings vor allem im nichttechnischen 
Bereich abzielt. Dabei ist klar, dass innerhaib dieser Deutschkurse nur die 
Grundlagen geschaffen werden konnen und die einzelnen Studierenden, die die 
Fachsprache in ihrem Beruf benotigen, individuell weiter arbeiten mOssen. Ebenso ist 
klar, dass in diesen Kursen lediglich passive Sprachkompetenz vermittelt werden 
kann und die Studierenden beispielsweise befahigt werden, deutschsprachige 
Fachliteratur zu rezipieren und bestenfalls mit zusatzlicher individueller Ubung 
Fachvortrage etwa auf einem Kongress zu verstehen. Eigene Interventionen, sei es 
in Form von Referaten oder Diskussionsbeitragen, konnen bel derartigen 
Veranstaltungen in aller Regel auf Englisch sein. Wichtig scheint mk dabei, das 
Geflihl zu vermitteln, dass die Studierenden in der Lage sind, die "schwere Sprache" 
Deutsch zu verstehen. 

FOr den Bereich der Alltagskommunikation bietet es sich an, eine Reihe von 
Kommunikationsthemen zu erarbeiten, wie: sich vorstellen, in einem Restaurant 
bestellen, nach einern Weg fragen, etc. (siehe Unterrichtsbeispiel weiter unten). 
Dabei sollte auf Ahnlichkeiten mit anderen bereits erlernten Fremdsprachen, vor 
allem mit dem Englischen, zurOckgegriffen werden, indem man beispielsweise auf 
etymologische Gegebenheiten und bestimmte Lautverschiebungen verweist.vli 

Sinnvoll ist diese Umgestaltung des studienbegleitenden Deutschunterrichts 
natOrlich nur, wenn man sich zumindest universitatsintern einigen kann und ein je 
nach Fakultat verschiedenes Modell fOr eine AbschlussprOfung in der jeweiligen 
Fremdsprache entwirft. Danach besteht wie in dem Rahmencurriculum ebenfalls 
vorgesehen, fOr die Studierenden die M6glichkeit diese PrOfung bis zu einem 
bestimmten Studienjahr zu wiederholen. Nur dann erhalten sie das Zertifikat als 
Nachweis Ober Fremdsprachenkenntnisse. 

4. Konkrete Unterrichtsbeispiele 

AbschlieBend m6chte ich nun noch zur Verdeutlichung meiner Ausflihrungen 
je ein Beispiel aus dem Bereich der Vermittlung von Grundstrukturen der 
Alltagskommunikation und aus dem Bereich des Fachsprachenunterrichts Chemie 
ausfOhren. 

A. Vermittlung von Alltagskommunikation: 
Erfragen und Beschreiben von Wegen 
Diese Unterrichtseinheit soli die Studierenden dazu befahigen, sich im 

deutschsprachigen Raum zu FuB oder mit dem Auto zu orientieren oder 
gegebenenfalls einem Deutsch sprechenden Auslander einen Weg zu beschreiben. 
In diesem Zusammenhang sonten such interkulturelle Unterschiede in dar 
Wegbeschreibung thematisiert werden, beispielsweise die Vorliebe von Auslandern 
aus dem deutschsprachigen Raum fOr vergleichsweise exakte Angaben. 

Dabei geht es nicht um das Verstehen und Produzieren von ganzen Satzen, 
sondern um ein gewisses Basisvokabular aus diesem Themenbereich. 

So werden zunachst beispielsweise anhand von einem Arbeitsblatt einige 
wenige Vokabeln und AusdrOcke wie: rechts, finks, geradeaus, Ampel, 1. Stra/!,e, 2. 
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Stral3e, Ober die Stral3e gehen, die Ecke, die Tankstelle, die BrOcke, die 
UnterfOhrung, die Stral3enbahn, der Bus, etc. vorgestellt und dann werden die 
Studierenden zu einfachen Wegbeschreibungen aufgefordert, bei denen sie keine 
ganzen Satze machen mOssen, sondern rein die Verstandlichkeit 1m Vordergrund 
steht. Leider kann man bei den eigenen Wegbeschreibungen kaum mit Partnerarbeit 
arbeiten, weil die rumanischen Studierenden aus dem Sekundarschulunterricht nicht 
mit dieser Methode vertraut zu sein scheinen und deren Sinn nicht einsehen und so 
bei zu erledigenden Aufgaben entweder auf die Muttersprache ausweichen oder 
diese sehr oberflachlich erledigen. Bleibt nur die Aufgaben schriftlich erledigen zu 
lassen, etwa als E-Mail an einen Besucher aus dem deutschsprachigen Raum, oder 
lehrerzentriert zu arbeiten. 

B. Beispiel aus der Fachsprache Chemie (basierend auf der: HinfOhrung zur 
mathematisch-natul1ll!issenschaftlichen Fachsprache von Rosemarie Buhlmann, Teil 
3: Chemie) 

Verschiedene Arbeitsschritte: 
1.Lehrergelenktes Unterrichtsgesprach zum AusfO/len eines Wckentextes 

zum Erwerb von Fachvokabular 
Grundbegriffe 

Ein MoiekOI Calciumsulfat CaS04 ist aus einem _____ Atom 
Calcium, einem Schwefel und vier ______ Atom, 

Atomen 
Sauerstoff zusammengesetzt. 

Calciumsulfat CaS04 ist eine chemische _______--,-
Verbindung 
Ein MoiekOI Calciumsulfat ist das kleinste Teilchen dieser 
Verbindung. 
Ein MoiekOI 1St also das kleinste Teilchen einer 

Verbindung 
Das kleinste Teilchen eines chemischen Elements ist ein Atom 
Das kleinste Teilchen des Elements Wasserstoff H ist also---'ei:-n-
Wasserstoffatom. 
Das kleinste Teilchen des Stickstoff N ist ein 
Stickstoff . atom 
Das kleinste Teilchen des Sauerstoffs 0 ist ein 

Sauerstoffatom 

Das kleinste Teilchen des Calciumsulfats CaS04 1st ein 


CalciumsulfatmolekOi 

2. EinObung der erlernten Begriffe 
Diese er!ernten Grundbegriffe miJssen anschlieP.,end in einem 

zusammenhangenden Text als EinsetzObung angewendet werden. 

3. Transfer auf andere Texte 
1m weiteren Verlauf des Kurses kann man mit selbst didaktisierten Texten 

aus dem Internet oder aus Fachzeitschriften arbeiten und jeweils auftretende 
Verstandnisprobleme im Unterricht besprechen oder die Studierenden Fragen zum 
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Textinhalt durch richtig/falsch Fragen bearbeiten lassen. Es ist erstaunlich, welches 
Niveau die Studierenden in relativ kurzer Zeit zu verstehen in der Lage sind. 

5. 	 SchlusspUidoyer 

WOnschenswert ware deshalb im Kollegenkreis ein Basiscurriculum zu 
erstelien, das die Grundlage fOr verschiedene jewells auf ein bestimmtes Fachgebiet 
bezogene Lehrwerke bildet, die auf eine PrOtung zur Erlangung des Zerlifikats Ober 
die Sprachkompetenz in einer modernen Fremdsprache vorbereiten. Gedacht ist 
dabei an etwa 15-20 Module aus dem Bereich der Alltagskommunikation und eine 
Sammlung von Obungen fOr den Bereich Fachsprache sowie eine Sammlung von 
didaktisierten Fachtexten aus dem jeweiligen Fachgebiet- etwa in Form einer 
Loseblattsammlung in einem Ordner. 

Dies ist ein vergleichsweise langer Weg, aber meiner Meinung nach die 
einzige M6glichkeit der dauernden Frustration unbefriedigender Forlschritte 
unmotivierter Studierender zu entgehen, die nach einem Jahr Sprachunterricht nicht 
in der Lage sind, einen Satz auf Deutsch zu sagen. 

Ansatzweise wurden diese Ideen im Sommersemester 2007 an der 
Technischen Universltat Temeswar getestet und je nach Fakultat zeigten sich 1/3 
Y2 der Studierenden interessiert, Deutschkenntnisse fOr die Minimalkommunikation 
und rezeptive Kenntnisse der Fachsprache in ihrem Fachgebiet zu erwerben. 

DatOr - und damit kommen wir zu unserem Ausgangspunkt zurOck - sind nur 
minimale Grammatikkenntnisse n6tig, und auch diese eher auf rezeptiver Ebene als 
zur Sprachproduktion, die auf extrem einfachem Niveau bleibt. Auch hier steht die 
Verstandigung im Vordergrund und Grammatikfehler, die das Verstandnis nicht 
beeinflussen, bleiben unberOcksichtigt. 

i Becker, Tanja u. Schwagerl. Martin,2004, Rahmencurdculum far den studi~:mbegleitenden Deutschunterricht an 
rumlinischen UniversiUiten, Temeswar: Mirton 
Ii Siehe Europa/scher Referenzrahmen 
iii Deutsches Sprachdlplom 2. Stute, das von der Konterenz der Kultusminister dar Bundesrepublik Deutschland 
vergeben wird 
N Buhlmann, Rosemarie, 1978, Hinfahrung zur mathematisch-naturwissenschaftlichen Fachsprache, Teil 3: 
Chem/e, 1, Auflage, Ismaning: Hueber-Verlag 
v Becker, Norbert, 1983, Fachdeutsch Technlk, Grundbuch Metall- und Elektroberufe, Ismaning: Hueber 
vi Rogall9, Hanna/Rogalla. Willi, 1984, German for Academic Purposes, MOnchen: Langenscheidt 
vii siehe Bausch, K.-R. und Held, M. (Hg.), 1990, Das Lehren und Lemen von Deutsch a/s zweiter oder weiterer 
Fremdsprache, TObingen: Franke 
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