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Préface de l’Ambassadrice de France en Allemagne

Deux ans après le Traité d’Aix-la-Chapelle, c’est pour moi un grand plaisir de 
présenter cette étude qui concrétise les promesses des gouvernements fran-
çais et allemand dans la perspective du cinquantième anniversaire du Traité de 
l’Elysée : contribuer à la construction de l’espace européen de l’éducation en 
suscitant l’intérêt pour la langue et la culture du partenaire dès le plus jeune 
âge. Le Réseau franco-allemand des écoles maternelles bilingues « Elysée 2020 » – 
deutsch-französische Kindertageseinrichtungen « Elysée 2020 » fut initié en 2013 
lors d’un Conseil des Ministres franco-allemand : il a permis de labéliser plus 
de 200 établissements d’accueil de la petite enfance en France et en Allemagne. 

La monographie de Christine Fourcaud et de Matthias Springer met en évi-
dence l’apport essentiel de l’enseignement précoce du français dans les jardins 
d’enfants de Munich sur fond de diversité linguistique et culturelle accrue. Cette 
étude s’inscrit dans une tradition de recherche qui montre que l’apprentissage 
précoce d’une langue étrangère induit la mobilisation de potentiels qui per-
mettent notamment l’acquisition d’une forte conscience (méta-)linguistique  : 
Véronique Castelloti parle ainsi du développement de véritables « compétences 
transversales ». 

Dans le sillage des travaux d’Ingelore Oomen Welke, de Michel Candelier ou 
de Jens Kratzmann, la présente analyse confirme l’apport crucial de la pratique 
bi- ou plurilingue précoce dans le cadre d’une biographie individuelle. C’est bien 
une expérience interculturelle commune qui permet le décentrement, l’appren-
tissage de l’altérité et le décloisonnement social nécessaires au développement 
de l’enfant et à la construction du futur citoyen. L’éveil au français aide ainsi à 
construire la cohésion, l’unité et l’identité d’un groupe linguistiquement hétéro-
gène et vient en soutien de l’apprentissage fondamental de la langue allemande.

En qualité d’Ambassadrice de France en Allemagne, je porte un intérêt tout 
particulier aux efforts engagés par nos deux pays pour sensibiliser les jeunes 
générations au caractère exceptionnel de la relation franco-allemande et à sa 
fonction intégrative au sein de l’Union européenne. Cette analyse des stratégies 
pédagogiques mises en place pour sensibiliser les enfants à l’acquisition d’une 
langue étrangère au sein des jardins d’enfants municipaux montre l’engagement 
exceptionnel de la ville de Munich en faveur du développement d’une offre édu-
cative et linguistique qui répond aux exigences particulières du label « Elysée 
2020 » qui est un gage bilatéral de qualité.
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Je tiens donc à remercier chaleureusement le Maire de Munich, M. Dieter 
Reiter, pour son investissement au service d’une relation durable dans son ami-
tié et solide dans la confiance réciproque portée par nos deux pays. L’entretien 
de cette relation passe aussi par l’éveil à la langue française des jeunes enfants 
allemands et je me réjouis des liens forts et pérennes établis localement avec 
l’antenne munichoise de l’Institut français d’Allemagne dans l’acquisition de la 
langue du partenaire.

Je souhaite longue vie au réseau « Elysée 2020 » et forme le vœu que ce beau 
travail d’éveil à la richesse de l’altérité linguistique et culturelle soit poursuivi 
chez les plus jeunes. Puisse ce socle culturel les unir pour la vie dans la diversité 
d’une Europe plurilingue et multiculturelle ! En réponse aux objectifs du Traité 
franco-allemand d’Aix-la-Chapelle, le réseau bilatéral des écoles maternelles et 
des jardins d’enfants « Elysée 2020 » constitue un jalon important du rappro-
chement de nos systèmes éducatifs et ouvre nécessairement la voie aux perspec-
tives de continuité pédagogique et de formation professionnelle qui cimenteront 
l’avenir éducatif et citoyen de nos deux pays en Europe.

Anne-Marie Descôtes, 
Ambassadrice de France en Allemagne



Vorwort der bayerischen Staatsministerin für 
Europaangelegenheiten und Internationales

Die Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland nach dem Zweiten 
Weltkrieg ist einer der großen Erfolge unserer jüngeren Geschichte. Dass aus 
Feinden, die über Jahrhunderte hinweg Kriege gegeneinander führten, Part-
ner und Freunde geworden sind, ist eine Entwicklung von welthistorischer Be-
deutung. Dazu haben weitsichtige politische Persönlichkeiten wie Präsident de 
Gaulle und Bundeskanzler Adenauer beigetragen. Es war aber auch das Werk 
vieler Bürgerinnen und Bürger, die ein grenzüberschreitendes Netzwerk bil-
deten, Städtepartnerschaften aufbauten und viele gemeinsame Aktivitäten in-
itiierten. Der Jugend kam dabei eine entscheidende Rolle zu. Das Erlernen der 
Sprache des Partners und der internationale Schüleraustausch gaben der Ver-
söhnung wichtige Impulse. Der mit dem Elysée-Vertrag 1963 eingeschlagene 
Weg wurde im Aachener Vertrag von 2019 klar bestätigt und für das 21. Jahr-
hundert fortgeführt. 

Die Elysée-Kitas, die bereits im Vorschulalter einen ersten Kontakt mit der 
Sprache und Kultur des Nachbarlandes ermöglichen, sind ein wertvoller Bau-
stein der Partnerschaft. Dabei geht es heute nicht mehr allein um die freund-
schaftlichen Beziehungen zweier Nachbarstaaten, sondern um die Schaf-
fung eines großen europäischen Bildungsraumes, der grenzüberschreitend 
einen lebendigen kulturellen und wissenschaftlichen Austausch ermöglicht.  
Wir wissen, dass Mehrsprachigkeit ein wesentlicher Faktor für die 
 Herausbildung allgemeiner kognitiver Fähigkeiten ist. Zugleich schafft inten-
sive  Kommunikation ein emotionales Band und stiftet Gemeinsamkeiten zwi-
schen den Kindern sowie zwischen Frankreich und Deutschland. So können 
wir von der pädagogischen Arbeit der Elysée-Kitas gleich in mehrfacher Weise 
profitieren. Sie sind im Sinne der Qualitätscharta Elysée 2020 ein wichtiger 
Beitrag zur Kontinuität der Förderung des Spracherwerbs von der Vorschule 
bis zur Universität. 

Europa ist nicht selbstverständlich. Frieden, Partnerschaft und gemeinsamer 
Wohlstand müssen von jeder Generation aktiv erstrebt und verantwortungs-
bewusst gestaltet werden. Dabei beginnt Europa im Kleinen. Deshalb freue ich 
mich sehr über das nachhaltige Engagement der Landeshauptstadt München für 
die deutsch-französische Partnerschaft. Mit den Schnupperstunden Französisch 
in den Elysée-Kitas macht sie ein attraktives Angebot. Dass das Referat für 
Bildung und Sport eine in Deutschland einzigartige wissenschaftliche Begleit-



16 Vorwort der bayerischen Staatsministerin

studie zu diesem Projekt ermöglichte, verdient Dank und Anerkennung. Ebenso 
danke ich den beteiligten Universitäten und den Autoren der Studie. Ich bin 
überzeugt, dass von ihr neue Erkenntnisse und Impulse ausgehen werden. Sie 
wird unser Wissen über kindlichen Spracherwerb erweitern, die pädagogische 
Arbeit befruchten und einen Beitrag zur Vertiefung der Freundschaft zwischen 
Franzosen und Deutschen sowie zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit in 
Europa leisten. 

Melanie Huml, MdL
Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales



Vorwort des Oberbürgermeisters der 
Landeshauptstadt München

Mit Freude habe ich von der Studie „Elysée-Kita 2020“ gehört und gratuliere 
dem Autorenteam und den teilnehmenden Kitas herzlich zu den Erkenntnissen.

In München werden in Kürze 1,5 Millionen Menschen aus unterschiedlichen 
Herkünften, Nationalitäten, Sprachen, Kulturen und Religionen ihr Zuhause 
haben. Diversität ist somit ein selbstverständlicher Teil unserer Stadtgemein-
schaft geworden und ist ein Teil unseres Reichtums. Eine wesentliche Voraus-
setzung dafür ist die Anerkennung der Unterschiede und ein klares Bekenntnis 
zur Demokratie.

Die Kindertageseinrichtungen unserer Stadt gestalten diese Vielfalt mit ihrer 
inklusiven und partizipatorischen Pädagogik. Sie leisten einen wichtigen Bei-
trag, München als friedliche und weltoffene Stadtgesellschaft weiter zu entwi-
ckeln. Das Stadtparlament hat in langer Tradition sich gerne und immer wieder 
stolz für Innovationen und Bildungsgerechtigkeit eingesetzt.

Die vorliegende Studie „Elysée-Kita 2020“ ist eine entsprechend wertvolle In-
vestition in die Zukunft. Denn in keinem Alter ist der Mensch so wissbegierig 
und begegnet neuen Dingen so vorbehaltlos und mit natürlicher Neugier wie 
in der Kindheit. Durch den Erwerb einer weiteren Sprache und das Kennen-
lernen anderer Lebensweisen als natürlicher Bestandteil unserer europäischen 
Gesellschaft können Kinder ungezwungen und vorurteilsfrei lernen einander 
besser zu verstehen. Sprachen verbinden Menschen, sie sind eine soziale Kultur-
technik. Übersetzungstechniken können wohl für eine weltweite Verständigung 
sorgen, eine direkte Begegnung, die Verständnis für andere weckt, ersetzen sie 
jedoch nicht.

In diesem Sinne wünsche ich dem bilateralen Projekt „Elysée-Kitas 2020“ eine 
hohe Akzeptanz, einen gelingenden Einsatz neuer Erkenntnisse aus der wissen-
schaftlichen Studie und viel Erfolg beim Ausbau weiterer bilingualer Angebote.

Bei unseren französischen und deutschen Kooperationspartnern aus Politik, 
Wissenschaft, Pädagogik und Verwaltung bedanke ich mich sehr für eine äu-
ßerst wertschätzende, institutionelle und länderübergreifende Zusammenarbeit.

Dieter Reiter 
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München



Préface du Recteur de la Région GrandEst –  
Chancelier des Universités  
et du Président de l’URCA*1

Nous, Jean-Marc Huart et Guillaume Gellé, respectivement Recteur de la Région 
Grand-Est - Chancelier des Universités et Président de l’Université de Reims Cham-
pagne-Ardenne, sommes heureux de présenter cet ouvrage, résultat d’une coopéra-
tion qui valorise les orientations stratégiques transfrontalières de la Région Grand 
Est, socle de la relation franco-allemande. L'URCA se sent particulièrement concer-
née, n'oubliant jamais que la Ville de Reims est porteuse de ce mythe fondateur. 

L’enseignement supérieur et la recherche constituent un axe majeur de la coopé-
ration transfrontalière, les enjeux de cet axe portent sur la mise en réseau des uni-
versités. L’Université de Reims Champagne-Ardenne, engagée dans la mobilité eu-
ropéenne et la mise en réseau de ses enseignants-chercheurs, est heureuse d’avoir 
soutenu ce projet de coopération interuniversitaire et interacadémique en tant qu’il 
constitue un levier de la construction d’un espace européen de la recherche et de 
l’enseignement supérieur. Christine Fourcaud, enseignante-chercheure à l’Univer-
sité de Reims Champagne-Ardenne, s’est ainsi vue confier la direction scientifique 
de ce projet de recherche public-privé Elysée 2020 avec la Ville de Munich dans 
le cadre d’un programme du DAAD et de l’Ambassade de France en Allemagne. 

Nous voulons pérenniser le travail engagé avec les services académiques du 
Grand Est, tout particulièrement à Reims, le laboratoire de recherche LiLPa de 
l’Université de Strasbourg et l’Université Ludwig-Maximilian de Munich. Nous 
nous réjouissons du partage des expérimentations et des ressources pédagogiques 
à l'échelle de l’ensemble de la Région académique Grand Est. Ainsi, nous entendons 
sensibiliser davantage d'élèves à la richesse de la culture et de la langue de nos voi-
sins. À ce titre, nous saluons l’expérimentation pilote engagée par l’Inspe de Reims 
avec ses partenaires allemands. Nous souhaitons aux nouvelles « maternelles fran-
co-allemandes Elysée» de la région académique Grand Est ainsi qu’à l’ensemble 
du réseau mis en place lors du 50ème jubilée du Traité de l'Elysée au Conseil des 
Ministres franco-allemand, de prendre un envol aussi favorable que les Abibac.

Jean-Marc Huart, 
Recteur de la Région Grand-Est et Chancelier des universités

Guillaume Gellé,
Président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne

* URCA: Université de Reims Champagne-Ardenne



Préface de l’Université de Strasbourg

Christine Fourcaud, enseignante-chercheure à l’Université de Reims Champag-
ne Ardennes et affiliée au groupe de recherches GEPE (Groupe d’Etudes sur le 
Plurilinguisme Européen) au sein du laboratoire LILPA/EA 1339 de l’Université 
de Strasbourg, a été accueillie de septembre 2018 à septembre 2020, à la LMU 
à Munich, où elle a dirigé le projet de recherche Elysée-Kitas 2020. Ce réseau 
munichois a pour objectif explicite de porter le bilinguisme franco-allemand en 
milieu plurilingue, c’est-à-dire auprès de familles pour partie issues de la mig-
ration non européenne en Allemagne et parlant des langues familiales autres 
que l’allemand. 

Le travail de pratique de terrain comme de théorisation scientifique de Chris-
tine Fourcaud relève expressément du plurilinguisme dans l’espace scolaire et 
du contact de langues, travail mené en coopération étroite avec l’Université 
de Strasbourg et le collège doctoral trinational de l’UFA Communiquer en con-
texte plurilingue et pluriculturel. L’exposition à la langue française en contexte 
munichois a suscité et développé des compétences métalangagières (prise de 
conscience de l’altérité langagière), sociales (adaptation et flexibilité communi-
cationnelle) et culturelles (ajustement interculturel). C’est dans la cohabitation, 
confrontation pacifique et comparaison implicite entre deux langues (au moins) 
que l’on comprend vraiment ce qu’est le langage, car les réseaux de signification 
des langues naturelles s’enrichissent mutuellement, faisant accepter le relativis-
me du sens des mots de l’une ou de l’autre.

On aurait pu craindre des insécurités ou nostalgies occasionnelles, or cette 
initiation précoce, sorte d’Eveil aux langues pour reprendre un concept qui a 
émergé il y a quarante ans, a offert aux enfants une initiation à la fois globale 
et ciblée du français qui a satisfait les acteurs. Sans doute cette situation plu-
rilingue leur a-t-elle fait sentir le monde étranger sans être ni dans l’exotisme, 
ni dans l’étrangeté. Si l’on suit les vœux des familles, l’expérience ne demande 
qu’à être pérennisée….

Prof. Dr. Odile Schneider-Mizony
Université de Strasbourg



Vorwort der LudwigMaximiliansUniversität 
München

Gemeinsam mit den Autoren der vorliegenden Studie, Frau Dr. Christine Four-
caud und Herrn Dr. Matthias Springer, freuen sich das Institut Deutsch als Fremd-
sprache, das Romanistische Institut sowie die Internationale Forschungsstelle 
für Mehrsprachigkeit (IFM) über den erfolgreichen Abschluss eines innovativen 
deutsch-französischen Forschungsprojektes zu frühem Fremdspracherwerb an der 
Ludwig-Maximilian-Universität. Ein ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle 
der Université de Reims Champagne-Ardenne, der französischen Botschaft, dem 
DAAD und dem Straßburger Forschungslabor zu Mehrsprachigkeitsforschung Lil-
pa (UR 1339) für die Entsendung von Frau Dr. Christine Fourcaud, wissenschaft-
liche Leitung des Projektes, und die grenzüberschreitende Vernetzung. 

Die Studie liefert einen zentralen Beitrag zu einem bedeutenden Thema in unse-
rer Gesellschaft, nämlich der Förderung von Mehrsprachigkeit: Mehrsprachigkeit 
ist in unserer modernen globalisierten Welt zur Normalität geworden und stellt 
in vielen Bereichen eine wichtige Ressource dar. Mehrsprachig aufwachsende 
Kinder, die in frühem Alter mit mehreren Sprachen konfrontiert werden, entwi-
ckeln ein differenzierteres Bewusstsein von Sprache und haben dadurch Vorteile 
beim Erlernen weiterer Sprachen. Auch in ihrem späteren Leben zeigen sie eine 
positivere Einstellung zum Sprachenlernen. Bereits ein minimaler Kontakt mit 
verschiedenen Sprachen kann kognitive und emotionale Vorteile bringen.

Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind sich daher einig, dass 
die Förderung von Mehrsprachigkeit möglichst früh einsetzen muss, am bes-
ten bereits im Kindergartenalter. Um sprachliche Bildungsziele im Sinne einer 
europäischen Mehrsprachigkeit zu erreichen sowie die kognitiven Vorteile der 
Mehrsprachigkeit zu nutzen, sollte man bilinguale Lernprogramme schaffen, die 
möglichst viele Kinder in das mehrsprachige Lernen integrieren. 

In diesem Kontext bildet das Konzept der Elysée-Kitas einen entscheidenden 
Impuls. Es führt die Kinder im frühen Alter an die Mehrsprachigkeit heran und 
legt so einen wichtigen Grundstein für ihre sprachliche, soziale und kognitive 
Entwicklung.

Prof. Dr. Claudia Riehl,
 Institut für Deutsch als Fremdsprache, LMU München

Prof. Dr. Andreas Dufter,
 Institut für Romanische Philologie, LMU München



Danksagung der Autoren

Die vorliegende Arbeit zum Münchner Netzwerk Elysée 2020 war Teamarbeit 
und nur unter Mitwirkung vieler, sehr unterschiedlicher, Personen möglich. Die 
Autoren möchten sich an erster Stelle bei den Kindern der Elysée-Kitas, deren 
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Die Autoren
Dr. Christine Fourcaud, URCA – SciencesPo Paris – UR 1339 Strasbourg 

Dr. Matthias Springer, LMU München



1 �In�Vielfalt�geeint

In Vielfalt geeint. Dieser Eckpfeiler des europäischen Aufbauwerks bringt zum 
Ausdruck,

dass sich die Europäer in der EU zusammengeschlossen haben, um sich gemeinsam 
für Frieden und Wohlstand einzusetzen, und dass gleichzeitig die vielen verschie-
denen europäischen Kulturen, Traditionen und Sprachen den gesamten Kontinent 
bereichern.1

In Mehrsprachigkeit kann jede Europäerin und jeder Europäer die Vielfalt Euro-
pas in sich vereinen. Damit ist Mehrsprachigkeit die Trumpfkarte, aber auch 
eine gemeinsame Verpflichtung Europas. Zu den Zielen der EU-Sprachenpolitik 
gehört, dass alle europäischen Bürgerinnen und Bürger über die Fähigkeit ver-
fügen, neben der Familiensprache in zwei weiteren Sprachen zu kommunizie-
ren. Dies soll ermöglichen, sich auf dem europäischen Binnenmarkt frei und 
souverän zu bewegen und sich in der Gesellschaft mit der europäischen Idee 
zu identifizieren. Knüpft man an den Identitätsbegriff des französischen Philo-
sophen François Jullien2 an, spricht man nicht mehr von kultureller Identität, 
sondern von kulturellen Ressourcen, die prinzipiell allen zur Verfügung stehen. 
Zwischen den kulturellen Ressourcen bestehen Abstände, keine kategorischen 
Unterschiede. Diese kulturellen Ressourcen umfassen sowohl Sprachen als auch 
Alltagsbräuche, religiöse und philosophische Traditionen, Kunst und Literatur, 
die in diesen Sprachen gelebt und überliefert werden. Die Fixierung auf eine 
Mehrsprachigkeit, die letztlich nur die Verkehrssprache Englisch als eine Lingua 
franca der Globalisierung fördert3, erweist sich als ebenso dysfunktional für die 
europäische Integration wie das monolinguale Selbstverständnis unserer natio-
nalstaatlich verfassten Bildungssysteme. Es stellt sich die Frage, ob es in Europa 
einen „prestigevollen“ und einen „minderwertigen“ Bilingualismus gäbe. Vor 
diesem Hintergrund ist zu klären, was die Rahmenstrategie für Mehrsprachig-
keit der Europäischen Kommission zur Förderung des Sprachenlernens und der 
Sprachenvielfalt leisten kann.

1 https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_de (abgerufen am 01.06.2021).
2 Vgl. Jullien (2018).
3 Vgl. Trabant (2014).
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In diesem Zusammenhang ist auch das Hauptanliegen des Projekts Schnupper-
stunde4 Französisch im Netzwerk der Elysée-Kitas und der vorliegenden Unter-
suchung zu sehen. Es geht darum, Kindern Bildungschancen zu vermitteln, die 
zur politischen, sozialen und kulturellen Teilhabe innerhalb der europäischen 
Gesellschaft befähigen. Ein wichtiger Baustein dafür ist die Kompetenz zu ech-
ter Mehrsprachigkeit, wie sie in der europäischen Charta für Mehrsprachigkeit 
oder von Sprachwissenschaftlern wie Jürgen Trabant5 gefordert wird.

Die Münchner Schnupperstunde Französisch im Netzwerk der Elysée-Kitas 
sieht sich diesem Ziel für alle Kinder verpflichtet, egal welcher sprachlichen, 
kulturellen oder staatsbürgerlichen Herkunft: Die Kinder haben nicht nur ein 
Recht auf Bildungschancengleichheit, sondern der Städtische Träger sieht sich 
auch in der Pflicht, diesem Anspruch gerecht zu werden. Daher lautet die Ziel-
setzung der Schnupperstunde nicht ausschließlich, Kindern einen möglichst frü-
hen Kontakt mit der Fremdsprache Französisch anzubieten oder, wenn sie aus 
dem frankophonen Raum stammen, ihre Muttersprache zu fördern, sondern 
auch, ihnen neben Deutsch mit Französisch noch wenigstens eine weitere Spra-
che zugänglich zu machen, um damit eine Grundlage für die weitere Entfaltung 
ihrer Mehrsprachigkeit zu legen. Europa beginnt im Kleinen.

An dieser Zielsetzung ist auch die vorliegende Studie orientiert, was sich in 
drei Fragestellungen niederschlägt. Es geht vordergründig nicht ausschließlich 
darum, den sprachlichen Fortschritt und Erfolg zu messen, die Qualität der Or-
ganisation und der Durchführung der Schnupperstunde in den Einrichtungen zu 
beurteilen oder die Kompetenzen der Fachlehrkräfte sowie des pädagogischen 
Personals zu evaluieren. Untersucht wurde der grundsätzliche bildungs- und 
gesellschaftspolitische Mehrwert von Mehrsprachigkeit und zwar in einer sehr 
frühen Phase kindlicher Entwicklung und Sozialisation. Das Ziel politischer, 
gesellschaftlicher wie auch kultureller Teilhabe durch Mehrsprachigkeit kann 
nur gelingen, wenn diese kompetent auf den Ebenen der Organisation und der 
didaktisch-pädagogischen Umsetzung sichergestellt wird. Die der vorliegenden 
Studie zugrunde liegenden Deskriptoren, die diese beiden Ebenen beschreiben, 
sind allenfalls als Indikatoren für die Beantwortung der drei Fragestellungen, 
jedoch nicht als absolute Kategorien zu verstehen.

4 Schnupperstunde ist die Bezeichnung des Angebots in den Kitas und wurde von den Au-
toren übernommen. Zur Terminologie „Schnupperstunde“, siehe 2.2, 4.2.4 und 7.4.

5 Vgl. Trabant (2014).
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1.1 �Früher�Fremdsprachenerwerb,�Migration,�Inklusion

Die Stadt München unternimmt große Anstrengungen, frühen Fremdsprachen-
erwerb als ein Instrument zur Förderung von Integration in Migrationskontex-
ten zu unterstützen. Dazu wird als eine Maßnahme die Inklusion fremdspra-
chiger Kinder in den Kindertageseinrichtungen unter städtischer Trägerschaft 
angestrebt und beispielsweise mit dem Projekt der Elysée-Kitas umgesetzt. Zur 
Erfassung und Beurteilung des Zusammenhangs von Fremdsprachenerwerb, 
Migration und Inklusion, wurden bereits zahlreiche Forschungsergebnisse ver-
öffentlicht, die viele populäre Vorurteile insbesondere in Bezug auf frühe Mehr-
sprachigkeit6 widerlegen. Pädagogen, politische Entscheidungsträger und Eltern 
werden in diesem Kontext hauptsächlich mit drei Fragen konfrontiert, die unter 
Hinzuziehung der aktuellen Forschungslage beleuchtet werden.

Frage 1

Hat Mehrsprachigkeit bei Kindergartenkindern7 möglicherweise einen negativen 
Einfluss�auf�deren�kognitive,�sprachliche�und�soziale�Entwicklung?

Studien zur kognitiven, sprachlichen und sozialen Entwicklung von Kindern 
zeigen durchaus, dass bilinguale Kinder in jeder ihrer Sprachen einen geringe-
ren Wortschatz erwerben als einsprachige. Bei Bildbenennungstests sind bilin-
guale Kinder langsamer und ihre Fehlerquote ist höher als bei monolingualen. 
Wiederholt man allerdings den Test, erreichen die bilingualen beim fünften 
Durchgang die Ergebnisse von monolingualen Kindern, während letztere ihre 
Leistung nicht verbessern können.8 „Dies ist, nach Ingrid Gogolin, dem Umstand 
geschuldet, dass bei der Aneignung von Wortschatz – anders als beim Erwerb 
von Strukturen – der konkrete Input maßgeblich ist, den ein Kind erfährt“.9 

6 Die Begriffe ‚Mehrsprachigkeit‘ und ‚Bilingualität‘ werden hier im Sinne von Grosjean 
(2015) und Bialystok (2004) benutzt: Mehrsprachigkeit ist der Oberbegriff (mehr als eine 
Sprache), die mehrsprachigen Kindergartenkinder der vorliegenden Probandengruppe 
sind mehrheitlich bilingual; ein paar wenige Ausnahmen sind bereits dreisprachig. Fran-
zösisch ist ihre erste Fremdsprache. Das entspricht auch dem Profil der Probanden und 
Probandinnen aus der zitierten Literatur. An dieser Stelle spielt auch deren Alter eine 
Rolle.

7 In den Elysée-Kitas besuchen zwar auch ein paar Krippenkinder die Schnupperstunde 
Französisch. In vorliegender Studie spielt das Alter für die Analyse jedoch eine entschei-
dende Rolle. Also konnten aus Vergleichbarkeitsgründen nur Kindergartenkinder be-
rücksichtigt werden. Siehe Stichprobe Kap. 3.2 und 3.3. 

8 Vgl. Gollan and al. (2016).
9 Gogolin (2009: 84).
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In diesem Punkt sind sich jedoch die meisten Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler einig: Den direkten Vergleich der lexikalischen Leistungen von 
bilingualen und monolingualen Kindern muss man methodologisch unter Vor-
behalt wahrnehmen, wenn die bilingualen als Maßstab genommen werden. Sol-
len z. B. Eigennamen und cognates (transparente Wörter wie rose/rosa; Maman/
Mama) einzeln oder doppelt gezählt werden? An diesem Beispiel sieht man, 
dass mono- und bilinguale Kinder bezüglich ihrer sprachlich-kognitiven Fähig-
keiten nur bedingt vergleichbar sind, denn grundsätzlich sind beim praktischen 
Sprachhandeln Zwei- oder Mehrsprachiger in der Regel nicht alle Bereiche des 
Sprachgebrauchs doppelt vorhanden. Die Mehrsprachigkeit funktioniert nach 
dem Prinzip der Komplementarität, d. h., sie ergänzt sich. In einigen Domänen 
wird die eine Sprache bevorzugt, in anderen die andere(n) Sprache(n).10 Ein 
Kind, das mit dem deutschsprachigen Papa in den Zoo geht, kennt mehr Tier-
namen auf Deutsch, die Musiknoten dafür nur auf Französisch, weil es diese 
mit der frankophonen Mutter übt. Hiermit ist eine ungleiche Verteilung von 
Wortschatz über die Domänen verbunden, je nach Funktionalität der jeweiligen 
Sprache(n) in einzelnen Lebensbereichen. Fest steht, dass die Menge des Wort-
schatzes, über die Bilinguale in jeder Einzelsprache verfügen, zwar geringer ist, 
die Gesamtmenge des verfügbaren Wortschatzes Zwei- oder Mehrsprachiger 
aber nicht hinter der Einsprachiger zurückbleibt, sondern in zahlreichen Fällen 
sogar höher ausfällt.11

Bereits seit 50 Jahren bestätigen sowohl Fallstudien als auch Gruppenstudien 
aus Europa und Nordamerika Zusammenhänge zwischen Mehrsprachigkeit und 
kognitiven Leistungen. Aus den Neurowissenschaften weiß man, dass neuronale 
Hirnstrukturen und Kompetenzen nicht stabil sind. Die Neuronen strukturieren 
sich ständig mit jeder neuen Erfahrung um. Diese Art der Anpassung nennt man 
Neuroplastizität. Sie ermöglicht es uns, in einer sich ständig verändernden Welt 
zu überleben.12  Mehrsprachigkeit ist für die Neuroplastizität ein herausragender 
Faktor, denn in einem Menschenleben gibt es kaum eine intensivere Aktivität 
als unsere Interaktionen mit Sprache. So kann man zwar mehrere Stunden täg-
lich musizieren oder Sport machen, mit sprachlichen Zeichen beschäftigen wir 
uns jedoch jede Sekunde auf irgendeine Art und Weise, wenn wir sprechen, 
hören, denken, träumen, lesen etc. Alle sprachlichen Aktivitäten beanspruchen 

10 Vgl. Gogolin (2008), Auer (2008).
11 Vgl. Tracy (2007), Gogolin (2020), Bialystok (2015) u. a.
12 Vgl. Plastizitätsforscher Tobias Bonhoeffer, Direktor am Max-Planck-Institut für Neuro-

biologie in München, in: Synaptische Plastizität  – wie Synapsen funken, Max Planck 
Cinema, www.spektrum.de/video/bauarbeiten-im-gehirn/1492183
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das gesamte Gehirn, sie sind nicht in einem isolierten Bereich lokalisierbar.13 
Ellen Bialystok konnte empirisch nachweisen, dass Mehrsprachigkeit in ho-
hem Maße Prozesse der Selbstregulation und Aufmerksamkeitssteuerung er-
fordert: „Antworte in der einen Sprache, unterdrücke die andere“14, so lautet 
die ständige kognitive Konfliktlösungssituation eines mehrsprachigen Kindes. 
Bei einem bilingualen Kind sind die zwei Sprachen zu einem gewissen Grad 
ständig aktiviert. Dennoch ist es in der Lage, in der Regel die richtige Sprache im 
zugehörigen Kontext zu benutzen. Die andere Sprache wird dabei durch einen 
sog. exekutiven Kontrollprozess unterdrückt. Das Kind entwickelt damit einen 
Mechanismus der Selbstregulation, der für die kognitive, soziale und motorische 
Entwicklung zentral ist. Davon ausgehend, dass Mehrsprachige eine besondere 
Übung in der Kontrolle der Aufmerksamkeit haben, wurden verschiedene kog-
nitive Tests15 zur inhibitorischen Kontrolle durchgeführt. 

Die Inhibition oder inhibitorische Kontrolle ist die Fähigkeit, impulsive (oder auto-
matische) Reaktionen zu kontrollieren oder zu hemmen, um durch logisches Denken 
und Aufmerksamkeit Antworten zu finden. Diese kognitive Fähigkeit zählt zu den 
exekutiven Funktionen und ermöglicht Antizipation, Planung und Zielsetzung. Die In-
hibition blockiert bestimmte Verhaltensweisen und stoppt unpassende automatische 
Reaktionen, indem eine Antwort durch eine andere ersetzt wird, die besser ausgeklü-
gelt ist und sich besser an die Situation anpasst. 16 

Die Ergebnisse zeigen Leistungsvorteile bei Bilingualen. Die entsprechenden 
Aufgaben lösen sie schneller und mit einer niedrigeren Fehlerquote als Mono-
linguale. Die Interferenzanfälligkeit von Bilingualen ist niedriger. In der Sprach-
wissenschaft spricht man von Interferenz, wenn Satzstruktur (Syntax), Wort-
wahl (Lexik) oder Wortlaute (Phonologie) der einen Sprache mit der anderen 

13 Vgl. Bialystok (2015). Siehe auch: https://www.youtube.com/watch?v=6sDYx77hCmI 
(public lecture, university of reading)

14 Riehl (2014: 34). Außerdem zeigen Resultate vieler Studien, „dass Zweisprachige bei Auf-
gaben, die inhibitorische Kontrolle, flexibles Wechseln zwischen Aufgaben, Arbeitsge-
dächtnis und Aufmerksamkeitssteuerung erfordern, Stärken zeigen. All dies sind Exe-
kutivfunktionen, die entscheidend für den akademischen Erfolg, langfristige Gesundheit 
und Wohlbefinden sind. Das Ausmaß dieser zusätzlichen Hirnaktivität und die damit 
verbundenen Vorteile scheinen nicht davon abhängig zu sein, welche Sprachen gespro-
chen werden. Entscheidend ist Kompetenz in der zweiten Sprache, die Häufigkeit, mit der 
sie verwendet wird und grammatikalische Genauigkeit. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist 
zudem in welchem Alter die zweite Sprache erworben wird“: https://www.goethe.de/ins/
nz/de/kul/sup/lla/wwo/21115924.html.

15 Hier sei verwiesen auf den Stroop-Test, den Flanker-Test und den Simon-Test: www.
spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/ (abgerufen am 01.06.2021).

16 https://www.cognifit.com/de/wissenschaft/kognitive-fahigkeiten/inhibition (abgerufen 
am 01.06.2021).


