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1. EINLEITUNG

Das vorliegende Rahmencurriculum betrifft den Sfudienbegleitenden Deutsch-

unterricht an polnischen Hochschulen und Universitàten.

Fremdsprachenkenntnisse als tVittel des sozialen Handelns sind nicht zu trennen
von der gesellschaftlichen Entwicklung unserer Zeit. So verlangen die
verànderte geopolitische und wirtschaftliche Lage Polens in Europa, die

Nachbarschafl zur Bundesrepublik Deutschland, die immer enger werdenden
Handels- und Kulturkontakte mit allen deutschsprachigen Làndern und der
lntegrationsprozess in Europa insbesondere fur Polen Kenntnisse der deutschen
Sprache, die schon immer ein fester Bestandteil der Ausbildung irn
Hochschulbereich war.
Dabei fàllt den jungen Akademikern und zukùnftigen FÙhrungskràften eine
besondere Rolle zu. lhre Europafàhigkeit (siehe internationale Qualifikationen,
Anhang 1) hàngt in hohem tMaBe von der Beherrschung mehrerer Fremdsprachen
ab.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, muss der schulische
Fremdsprachenunterricht an den Hochschulen fortgesetzt und qualitativ neu
bestimmt werden. Das verlangt eine Neuorientierung seiner Prinzipien , Ziele,lnhalte,
tVethoden, Leistungsmessung u.nd Bewerlung im Hinblick auf
Sch I ù s se I q u al if i kat i onen (An h a ng 2) i m i nte rnati on alen Ko ntext.
Deshalb steht im lVittelpunkt des vorliegenden Rahmencurriculums der hand-
I u n g s o ri e nt i e rte F re mdsp rachen u nte rricht, desse n Zenlrum d e r Le rn e r isl.
Um den Anforderungen zukùnftiger akademischer Fùhrungskràfte gerecht zu
werden, ist dieser Unterricht berufsorientiert und interdisziplinàr. Er bereitet die
Studierenden auf selbstàndiges Lernen der deutschen und anderer Sprachen vor,
indem er Lernstrategien entwickelt, die den Lernprozess effizienter machen; er
befàhigt sie zur aktiven Auseinandersetzung mit der Fachliteratur, vermittelt ihnen
Schlusselqualifikationen fùr soziales und berufliches Handeln.
Um die oben genannten Ziele zu erreichen, ist anzustreben, dass der Unterricht mit
dem Niveau Zertifikat Deutsch (ZD) beginnt und mit einer Hochschulabschluss-
prUfung endet, die sich in ihren Anforderungen an der Zentralen A/littelstufenprùfung
(ZIVP-neu) orientierl . lm Zuge der Schulreform ist damit zu rechnen, dass sich das
Sprachniveau der Studienbeginner anhebt und dem ZD-Niveau entspricht oder nahe
kommt. Dessen ungeachtet ist das Arbeiten nach den curricularen Prinzipien auch
auf niedrigerem Sprachniveau als ZD, sogar auf Anfàngerniveau, mòglich.
Zukùnftige Fùhrungskràfte sollten sich im Verlauf ihrer Ausbildung auBerdem auf
eine der anerkannten berufsbezogenen Prùfungen wie Zertifikat Deutsch fiir den
Beruf (ZD1B) und Prùfung Wirtschaftsdeutsch lnternational (PWD)vorbereiten
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kònnen (lnformationen und PrUfungsbestimmungen zu den genannten PrUfungen
sind an allen Goethe-lnstituten erhàltlich).
Das angestrebte Abschlussniveau (ZIVP) verlangt einen Unterrichtsumfang von 4 UE
pro Woche (60 IJE pro Semester) bei einem dreijàhrigen und 6 UE pro Woche (90

UE pro Semestefl bei einem zweijàhrigen Kurs.
Fùr Studierende, deren Kenntnisse diesen Eingangsforderungen nicht entsprechen,
kònnen Sonderkurse gegen Bezahlung (z:B. Sommerkurse, Abendkurse, regulàre
Zusalzkurse) angeboten werden. Dies ist fùr die Hochschulen zugleich eine
lVòglichkeit, die angestrebte Wirtschaftlichkeit der Lektorate zu verwirklichen.
Die gesellschaftliche Entwicklung unserer Zeft ertordeft weiter Praktika und
Forlbildung im ln- und Ausland. Das verlangt, dass der fachsprachliche und
berufsorientierte Fremdsprachenunterricht f rùhestens nach dem 1. Studienjahr
beginnt, wenn die Studierenden ùber genùgend Fachvr)issen ver-fÙgen.

Das hier vorliegende Rahmencurriculum fùr den Studienbegleitenden
Deutschunterricht respektierl die Autonomie der polnischen Hochschulen
(12 Universitàten, ca. 180 Hochschulen, wenn man die vom l/linisterium anerkannten
privaten Hochschulen einbezieht, mit ca. 700 Deutschlektoren fUr
80 000 Studierende fùr DaF) und kann nur als Vorschlag verstanden werden. Es
formulierl Rahmenbedingungen, die auf die unterschiedlichen Fachbezuge projizieft
werden mùssen und die somit kein vorgeschriebenes Lehrprogramm darstellen. Es
versteht sich als Grundlage und Hilfe fùr die Planung des Lehr- und Lernprozesses
im Studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht und wurde in einem [/odellversuch
von den Autorinnen in Tandems (2 bis 3 Kolleginnen der jeweiligen Hochschule oder
einer anderen l-'{ochschule vor Ort) an ihren Hochschulen innerhalb von 3 Semestern
erprobt.
Die Ergebnisse der Erprobung wurden diskutieft und in der vorliegenden Fassung
des Rahmencurriculums berucksichtigt.
Seine lmplementierung verlangt kontinuierliche Fortbildung der Fremdsprachen-
lektoren.

2. PRINZ!PIEN

Folgende Prinzipien bestimmen die Ziele, lnhalte, [/ethoden, die Leistungs-
messung und Bewerlung im Studienbegleitenden Deutschunterrichf.

Der Studienbegleitende Deutschunterricht ist handlungs- und
ko m m u n i k at i o n s o ri e n t i e r7.

Der Studienbegleitende Deutschunterricht ist lernerorientierT.
lnterkulturelle Landeskunde ist fester Bestandteil des
Stu d ien beg leiten den De utsch u nte rrichts.
Der Studienbegleitende Deutschu nterricht ist fach- und be rufso rienilert.
Der Studienbegleitende Deutsch unterricht fòrde rl autonomes Le rnen.

a.

b.
t-.

d.

e.
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zu a.
Die Handlungskompetenz ist das ùbergeordnete Prinzip fur aile Phasen des

U nterrichtsprozesses.

lVlethoden zur Fòrderung der Handlungsfàhigkeit in der Berufsausbildung (tr/ercedes-Modell, unveroflentlichtes
N/anuskript zur Berufsausbildung bei Mercedes-Benz, Erlàuterungen siehe Anhang 3)

Dies bedeutet, dass die Studierenden zum Handeln in der anderen Sprache
befàhigt werden.
Kommunikativ handeln heiBt, dass inhaltlich-fachliches Lernen, methodisch-
strategisches Le rnen u nd sozial-aff ektiv/emotionales Lernen imme r

ineinandergreifen und fach- und anwendungsbezogen sein mùssen.

Kommunikativ handeln macht die Studierenden
- selbstlernfàhig,
- team- und kommunikationsfàhig,
- verantwoftungsbewusst und kritikfàhig

und vermittelt ihnen die Sch/risselqualifikationen (Anhang 2), die sie fùr Beruf ,

Weiterstudium und Umschulung brauchen.
Von Anfang an sind die kommunikativen Ferligkeiten integrieft einzusetzen, damit
die Studierenden diese in realen Situationen automatisch einsetzen und verzahnen
kÒnnen.

zu b.

Der Studierende steht im Zentrum des Lernprozesses. Er gestaltet die lnhalte und
die Unterrichtsablàufe mit und hat Einfluss auf die Auswahl der lVaterialien.
Der Unterricht soll ihm die Chance geben, sein Vorwissen zu aktivieren, seine
lVitarbeit, Kreativitàt, Initiativen und ldeen zu entwickeln. Da unter den

ganzheitliche Quali-
fikation und Motivation

kompetenz,
ng

PERSÒNLICHE WERTE

M
LERN- UND ARBEITSME-

THODEN

t', 
FACTKoMPETENZ'. rncuxÒrurueru
'r, FACHWISSEN

SOZIALKOMPETENZ
ZUSAMMENARBEIT
KOMMUNIKATION

,' sozlALE
, ORIENTIERUNG

AUFGABEN-
ORIENTIERUNG

ETENZ
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Studierenden verschiedene Lernertypen anzutreffen sind, die ùber unterschiedliche
Lerngewohnheiten und Vorkenntnisse verfùgen, muss der Unterricht diese
Lernvoraussetzungen berùcksichtigen. Er soll bei den Studierenden das Vefirauen in

ihre Kommunikationsfàhigkeit wecken und auch den sprachlich Schwàcheren [/lut
machen und Gelegenheit geben, sich aktiv am Unterricht zu beteiligen\nDie Rolle der
Lehrkraft besteht nicht nur darin, Wissen zu vermitteln, sondern vor allem auch
darin, die Aktivitàten und lnitiativen der Studierenden zu fòrdern und das Lernen
lernen zu organisieren.

zu c"

lnterkulturelle Landeskunde ist ein grundlegendes Kriterium, sowohl fùr den
allgemeinsprachlichen als auch fùr den berufs- und fachsprachlichen Unterricht und
bestimmt die Auswahl von Themen und Texten. Diese'sollten zur kognitiven,
affektiven und kreativen Auseinandersetzung mit den deutschsprachigen Làndern
auffordern. lnterkulturelle Landeskunde soll fùr das Fremde sensibel machen und
dazu beitragen, dass die Studierenden Klischees erkennen und lernen, damit
umzugehen.

zu d.
Zukùnftige Fuhrungskràfte brauchen, wie im "[Vlercedes-[\lodell" deutlich wird,
Fachkompetenz, d.h. Fachwissen und Fachkònnen als Voraussetzung fùr
sprachliches, methodisches und soziales Handeln. Der Lerner soll befàhigt werden,
sich dieser Fachkompetenz gemàB in konkreten beruflichen Situationen
angemessen zu verhalten. Berufssprache bezieht sich nicht nur auf Kommunikation
in der Wiftschaft, sondern auch auf alle anderen gesellschaftlichen Bereiche, wie
lndustrie und Technik, Landwirlschaft, aber auch Soziologie und andere, die neben
der ùbergreifenden Kommunikation fùr alle Bereiche ihre eigene Kommunikation rnr
Fach haben.
Fach- und berufsorientierter Unterricht umfasst auch die Vorbereitung auf die
Studien- und Praktikumaufenthalte in deutschsprachigen und anderen europàischen
Làndern.

zu e.
Autonomes Lernen bedeutet, dass die Studierenden lernen, sich Lerntechniken und
Lernstrategien anzueignen, selbstàndig an Probleme heranzugehen und sowohl das
neue Wissen als auch die erworbenen Strategien auf andere Bereiche zu
ubertragen.
Autonomes Lernen heiBt fùr sie, die Kompetenz des Weiter- und Selbstlernens
auszubauen und flexibel auf mògliche Berufswechsel zu reagieren.
Projektunterricht und Planspiele sind Formen, die das Autonome Lernen besonders
fÒrdern (siehe 5.3.).

3. ZIELE

Die Hauptziele des Studienbegleitenden Deutschunterrichts sind:
- dre Entwicklung zur kommunikativen und sozialen Handlungsfàhigkeit;
- die Verànderung der Lerner- und Lehrerrolle im Hinblick auf die

gemeinsame Gestaltung des Lernprozesses;
- die Sensibilisierung fùr die Beziehungen zwischen der eigenen und
fremden Kulturen;

4
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- die Vorbereitung auf die Handlungsfàhigkeit sowohl in Ùbergreifenden

beruflichen Situationen als auch im jeweiligen Fach;
- die Fòrderung der Kompetenz des weiter- und selbstlernens,

Diese Hauptziele lassen sich wie folgt systematisieren
1. Fàhigkeiten und Kònnen;
2. Einstellungen und Haltungen;
3. Wissen und Kenntnisse.

3"1. Fàhigkeiten und Kònnen

Der Studierende soll kommunikativ und sozial handeln lernen, d. h. er soll:
- seine Lese-, Hòr-, Schreib- und Sprechfertigkeiten erweitern, um auf

Grund des schon erworbenen Weltwissens mit lnformationen aus

unterschiedlichen Textsorlen aller tVedien umgehen zu kònnen. Er soll

diese lnformationen entnehmen, analysieren und ordnen, selektieren und

weitergeben kònnen;
- die àsthetische und kreative Gestaltung von Textsoften nachvollziehen

kÒnnen;
- sich anhand von lnformationen seine eigene N/einung bilden, diese

begrùnden und gegebenenfalls hinterfragen lassen;
- die den Textsoften entsprechenden lVitteilungsabsichten mit ihren

grammatischen Strukturen und Regeln erkennen, verstehen und auf
adarquate Situationen Ùbertragen ;

- auf der berufsùbergreifenden Ebene ùber bestimmte Kernkompetenzen
verfùgen (Frage-, Gespràchs-, Argumentations-, A/loderations-,
Visualisierungs- und PrAsentationstechniken, etc., siehe Anhànge 3 und 4),

- Fachinhalte erschlieBen und mit fachspezifischen Kommunikationsvedahren
(Vergteichen, Definieren, Benennen, Beschreiben, Klassifizieren, Erklàren,
Referieren, Exemplifizieren, Pràzisieren, Begrùnden, Beweisen, Beurteilen,
wsw. )wiedergeben.

3.2. Einstellungen und Haltungen

Der Studienbegleitende Deutschunterrichf soll:
- den Blick fùr Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Kulturen

òffnen;
- helfen, Vorurteile zu erkennen und abzubauen, Toleranzzufòrdern, die

Grundlage fùr den Austausch zwischen den Kulturen zu schaffen und den
Studierenden helfen, in der eigenen Gesellschaft und international
verantwortlich zu handeln;

- Werlhaltungen und Verhaltensweisen fòrdern, die den Willen und die
Fàhigkeit zum verantworllichen Handeln stàrken; dazu gehÒren lnteresse
am anderen, EinfùhlungsvermÒgen und Empathiefàhigkeit, [Mut zum
Einbringen eigener Standpunkte, Bereitschaft, fur sich und andere
Verantworlung zu ubernehmen, kooperativ (besonders in der Lernergruppe)
zu handeln.
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3.3. Wissen und Kenntnisse

Die Studierenden sollen:
- ihr Welt- und Fachwissen je nach Studiengang erweitern,
- ihr Wissen um die Zusammenhànge zwischen IVitteilungsabsichten in der
Allgemeinsprache und Kommunikationsver-fahren in der fach- und
berufsbezogenen Sprache veftiefen,

- ihre erworbenen landeskundlichen und interkulturellen Kenntnisse sowie
berufs- und fachbezogene Kommunikationsformen praxisnah anwenden.

4. INHALTE

Prinzipien und Ziele des Sfudie nbegleitenden Deutsihunterrichfs bestimmen dessen
lnhalte und l/ethoden.
Da die einzelnen Themen von Zielgruppe bzw. Fach abhàngen und von
Studierenden und Lehrkràften gemeinsam festgelegt und uÀterschiedlich realisiert
werden, kann das hier vorliegende Curriculum keinen festen Themenkanon
vorgeben. Zu den verschiedenen Themen bieten sich vielm ehr Vernetzungen an, die
ein Resultat der gemeinsamen Absprache zwischen der Lehrkraft und den
Studierenden sind. Beide gehen von einem Thema aus, erweitern es je nach
lnteresse in verschiedene Richtungen, wobei ein solches Thema mogiicnst offen
anzulegen ist, damit viele Zugànge zu anderen Themen oder Themenaspekten
mòglich werden.
Nachfolgend der Ausschnitt eines mòglichen Netzes zum Thema "politik" (erweiter-
tes Netz vgl. Anhang 5b):

ArmuVReichtum Arbe

Jugend
AUSSENPOLITIK

Obdachlose

[\/onarchie lVlinderheiten

Umwe

Diktatur VerkehrsPolitik
Grùne

Parteigr\

(weitere mògliche Beispiele zu den Themen Umwelt und Elektrotechniksiehe
Anhang 5a und 5c)

zepnn -.
uNo\ I yr"

Anzustreben ist, dass die Texte (vgl. Textsortenliste, Anhang 6) zu den in der
Vernetzung gewàhlten Themen authentisch sind.

6
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Bei der Gestaltung der lnhalte kÒnnen folgende Anhànge hilf reich sein:
- detaillierle Textsorlenlisten fur verschiedene Studiengànge (Anhang 6);

- Planungsskizzen zu bestimmten Themen und Teilthemen (Anhànge 7a und

7b);
- Beispiele fùr inhaltliche Schwerpunkte in den Bereichen

E lektrotech n ik, W i rtschaft (U nte rneh mensf o rm en ), Lan dwi rtsch aft

(Produktionsverfahren im Pflanzenanbau), Politologie (Demokratie),
(Anhang 8);

- UnterrichtsentwÙrfe (Anhànge 9a und 9b).

5. METHODEN

Eine Orientierung auf zu entwickelnde Schlùsselqualifikationen (vgl. Anhang 2) der
zukùnftigen Absolventen des Studienbegleitenden Deutschunterrichts hat metho-

dische Konsequenzen.
Neben den lVethoden des Fremdsprachenunterrichts mÙssen wichtige
Arbeitstechniken aus der Berufswelt einbezogen werden'
Der methodische Teil des Curriculums umfasst :

1 . unterrichtsmethodische G rundsàtze,
2. zeitliche Organisation des Unterrichts,
3. berufs- und fachorientierle Arbeitstechniken.

5.'1 . Unterrichtsmethodische Grundsàtze

5.1 .1 . Lerner- und Lehrerrolle
Der Studierende steht als Parlner der Lehrkraft im lVittelpunkt des Unterrichts-
geschehens; beide planen und entwickeln die Themenvernetzungen, suchen und
ordnen tVaterialien und wàhlen die entsprechenden Arbeitstechniken und
Sozialformen (siehe 5.1.3.). Dabei ist die Lehrkraft eher Ratgeber, Koordinator,
lVoderator und lnitiator, Anreger und Ermunterer von Lernprozessen. Sie weiB, dass
es verschiedene Lernertypen gibt, auf die sie RÙcksicht nehmen muss.

5.1 .2. Autonomes Lernen, Lerntechniken
Die Studierenden werden durch die Lehrkraft mit neuen Lerntechniken veftraut
gemacht. Sie gewinnen durch den Erfahrungsaustausch Einsichten in ihr eigenes
Lernverhalten, so dass sie es bewusster anwenden und allmàhlich die fùr sie
optimalen Strategien fùr lebenslanges Lernen erwerben.

Die folgende Liste zeigt einige dieser Techniken fùr Studierende. Sie muss den
u nte rsch ied I ichen Studien gàn gen entsprechend ergànzl werden :

. Weltwissen in Form von lnternationalismen, Zahlen, Eigen- und Ortsnamen,
Bildern und Fotos nutzen;

* Textsoften, Textbauplàne erkennen, entsprechende Lesestile zuordnen;
* Themen und lMaterialien gliedern, ordnen, vernetzen;
* Ordnungskategorien f ùr Wortschatz ( z.B.Ober-iUnterbegriffe, Worlfamilien,

Worlfelder, Wòfterbàume ) und Lexik (Fachsprache, z.B. feste Begriffe wie
"ein Konto erÒffnen") entwickeln;

7
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* sich in der Grammatik selbst Regeln entwickeln nach dem S-O-S-System
(Sam m el n -O rd n en -System atisie ren) ;

" den Zusammenhang zwischen Hòren/Sehen und Kòrpersprache erkennen
und nutzen;

* Nachsch lagewerke, Lexika, Wò rte rbùcher, Abkù rzun gen, I nternationalis-
men, Normen, lVlarkenzeichen kennen und nutzen;

* Visualisierungstechniken kennen,' benutzen und selbst entwickeln;
" Frage- und Testbògen zur Fremd- und Selbstevaluation herstellen.

tsei der Vermittlung dieser Techniken sollte folgendes berùcksichtigt werden:
- Lerntechniken und Lernstrategien von Anfang an kontinuierlich und integratitt
vermitteln;
* den Rahmen von Lerntechniken zu Wortschatz und Grammatik sprengen,
ebenso Lerntechniken zu den Fertigkeiten vermitteln und dafùr entspre-
chende Lernzeiten einbauen ;

- den Studierenden Erinnerungshilfen fùr die Anwendung von Lerntechniken
u n d Le rn strategien d u rch Ùbe rsichtstafeln, A/te rkblàtter etc. geben ;

* selbst Vorbild sein und im Unterricht vorleben, wie Lerntechniken und
-strategien anzuwenden sind;

* den Studierenden Gelegenheit geben, sich ùber ihre individuellen
Lernweisen auszutauschen (nach Rampillon, 1 995).

5.1.3. Sozialformen
Sozialformen werden entsprechend den Zielen des Sfudienbegleitenden Deutsch-
unterrichts eingesetzt, um die Studierenden zu aktivieren und ihre soziale
Kompetenz in ùbergreifenden beruflichen Situationen zu fòrdern.
Folgende Sozialformen (Erlàuterungen dazu im Anhang 10) sollten im Fremdspra-
chenunterricht zur Anwendung kommen:
- l-ehrvoftrag,
- Lehr- und Unterrichtsgespràch,
- Hundgespràch (Diskussion),
- Einzelarbeit,
- Paftnerarbeit,
- Gruppenarbeit,
Die genannten Sozialformen beschrànken sich nicht nur auf die Unterrichtssituation,
sondern sind auch auf auBerunterrichtliche Aktivitàten (lnterviews, N/arktanalysen,
Planspiele, Projektarbeit) anzuwenden.
Parlner- und Gruppenarbeit eignen sich besonders, die sozialen und kommuni-
kativen Fàhigkeiten zu fòrdern. ln der Kooperation und Konfrontation mit anderen
lernt der Studierende, sich zurlckzunehmen oder durchzuselzen, mit Kritik, Lob,
Hemmungen und Àngsten umzugehen. Jedem Lernertyp wird dadurch die Chance
gegeben, seine individuellen Fàhigkeiten einzubringen.
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5.1.4. [,/edien
Zu den htledien gehòren
- visuelle Aledien: Zeitungen, Zeitschriften, Bilder, Poster, Tafel, Flipcharl, Pinnwano.

Overheadprojektor (OH P) ;

- auditive f\leciien'. Kassetten, Radio;
- audiovisuelle lt/iedien: Film, Fernsehen, Video;
-,,neLte elektronische ftledien": PC-Programme, lnternet'

Neben den traditionellen visuellen tVedien (Tafel, Zeitungen etc.) kommen OHP und
Pinnwand eine besondere Bedeutung zu. Dabei sind die besonderen tt/Òglichkeiten
an Arbeitstechniken mit dem OHP zu nutzen (Ab- und Aufdecktechnik, Kolorieren,
Fokussieren, Ergànzen, Verdeutlichen von Zusammenhàngen).
Auditive tMedien dienen vor allem der Entwicklung des Hòrverstehens. lhr Vofieil liegt

in der Wiederholbarkeit der Hòrsequenzen und in der [Vòglichkeit der Kontrolle und
Korrektur der eigenen phonetischen Leistungen (Aufnahme von Gesprochenem der
Studenten).
Audiovisuelle tr/edien nutzen zwei Wahrnehmungskanàle (neben dem auditiven auch
den visuellen mit Bewegungen, Gestik und IVimik), wodurch der Verstehensprozess
erheblich erleichtert wird. AuBerdem liefern sie auBersprachliches enzyklopàdisches
Wissen (Sach informationen).
Unter dem Begriff ,,neue elektronische lVedien" sind lVedien zu verstehen, deren
Funktion durch [Vikroprozessoren (Chips) gesteuefi werden. Diese [Vledien eignen
sich hervorragend fùr das Selbstlernen (PC-Sprachprogramme), die elektronische
Kommunikation (E-tVail, eigene Homepage), fùr Gruppenarbeit (Kontakte mit
anderen Gruppen per E-lVail) und Projektarbeit (Recherchieren im lnternet zur
I nf ormationsgewinn u n g).
Die Studierenden sollten uber geeignete lnternetadressen fùr Deutsch als
Fremdsprache informiert werden (vgl. Anhang 11).

Anzustreben ist eine mòglichst groBe [Medienvielfalt, zum einen, um den
unterschiedlichen Lernertypen gerecht zu werden , zum anderen, um auf den
kombinierten Gebrauch von N/edien in der Berufswelt vorzubereiten (OHP, Pinn-
Wand, Videokonf erenzen, lnternet, usw.).

Die sinnvoll einzusetzenden [Vedien und N/laterialien
- veràndern die Lehrerrolle (er ist nicht mehr die einzige lnformations-

quelle);
- fÒrdern das autonome Lernen;
- fòrdern die Berufs- und Zukunftskompetenz der Studierenden (gemeint ist
hierdieFàhigkeit,sichauf@undberuflicheVeiànderungen
vorzubereiten);

- erhòhen die Attraktivitàt des Unterrichts;
- vermitteln authentische Sprache und authentische fremdkulturelle
Wirklichkeit.

5. 1 .5. Einsprachigkeit
Die Fremdsprache Deutsch ist Kommunikationsmittel im Unterricht. Polnisch kann
immer dann benutzt werden, wenn es fùr den Lernprozess fÒrderlich und/oder
òkonomisch ist, d.h.
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- bei Klàrung von komplizieften Sachverhalten, besonders bei fachlichen
lnhalten, wo die Studierenden oft ein hÒheres Fachwissen haben und
weitergeben (auch an die Lehrkraft);

- bei Wotterklàrungen, die einsprachig zu umstàndlich bzw. nicht eindeutig
sind;

- bei der Bewusstmachung von kommunikativen und grammatischen
Regularitàten;

- beim Edahrungsaustausch ùber Lernverhalten und Lernzuwachs.

5.1.6. Ùbersetzen, Ùbertragen, Dolmetschen
Ùbersetzen, Ùbertragen, Dolmetschen sind kein Ziel des Studienbegleitenden
Deutschunterrichts. Es gibt aber Zielaktivitàten, besonders fùr zukùnftige
Fùhrungskràfte, die sowohl von der [/uttersprache zur Zielsprache ais auch
umgekehft erfolgen (vgl. Anhang 12)"

lm Deutschunterricht an polnischen Hochschulen muss die Textsorte
Zusammenfassung eines làngeren Textes geùbt werden, weil diese Textsorte im
muttersprachlichen Unterricht bislang in der Regel nicht vorkommt, aber fùr
Zielaktivitàten von der Zielsprache zur [Muttersprache und umgekehft von groBer
Bedeutung ist.

5.1.7. Umgang mit Fehlern
Die Hauptziele des Studienbegleitenden Deutschunterrichts (siehe 3. Ziele) implizie-
ren,

- dass die sofortige und zu schnelle Fehlerkorrektur bei den inhalts- bzw.
mitteilungsbezogenen Phasen die angestrebte kommunikative und soziale
Handlungsfàhigkeit stòren kann (Dagegen ist die sofortige Fehlerkorrektur
bei starker sprachbezogenen Phasen - z.B. Grammatik- und
Ausspracheùbungen - in der Regel sinnvoll.);

- dass die Studierenden die [\4òglichkeit haben, neben ihren grammatischl
lexikalischen auch ihre interkulturellen Fehler selbst zu entdecken und zu
korrigieren.

Anzustreben ist deshalb, dass die Korrektur in der Kompetenz des Weiter- und
Selbstlernens ein Stùck weit auch ihre Au'fgabe wird (Studierende als Beobachter,
siehe 6.3. Beweftung).
Das Erkennen von Fehlern ist damit Element des Lernprozesses und soll den
Studierenden und der Lehrkraft die lVòglichkeit verschaffen, aus den Fehlern zu
lernen. Besonders oft auftretende Fehler kònnen von der Lehrkraft zum Gegenstand
gìner gezielten Fehleranalyse gemacht werden, die dann Ausgangspunkt fùi gezielte
Ubungen ist.

5.2. Zeilliche Organisation des Unterrichts

Die Unterrichtsplanung kann langfristig (4 - 5 Semester), kurzfristLg (1 Semester),
bezogen auf eine Unterrichtsreihe (:4 - 5 Wochen), unterrichtsstundenbezogen (1
Doppelstunde) und/o der p rojektbezogen sein.

10
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Die Studierenden nehmen an der Unterrichtsplanung teil, indem sie
- die Themen und ihre Vernetzungen mitbestimmen;
- sich an der Auswahl und Bereitstellung der relevanten l/aterialien betei-

ligen und sich auf geeignete Pr'àsentations- und Handlungsformen einigen.

Je nach Zielgruppe ist die langfristige Planung (4 - 5 Semester) zu betrachten
- als Unterricht mit dem Ziel, die Kernkompetenzen des berufsorientiefien

Deutschunterrichts fÙr die Studierenden zu trainieren bzw.
- als Vorbereitung auf eine der angestrebten PrÙfungen (ZD|B, ZI\AP, PWD;

lnformationen zu den Prùfungen bei den Prùfungstràgern und -anbietern).

Dies kann in verschiedenen Teilschritten geschehen, z. B. in Form
- einer Semesterplanung mit einem Teilthema:

" z.B. Transporl und Verkehr beim Thema "Umwelt",
. lVarketingmix im Bereich tMarketing und [Vanagement,
. Energieformen im Bereich Elektrotechnik,
* Frotestantismus im Bereich Religionsphilosophie,
* Klassizismus im Bereich Architektur;

- einer lJnterrichtsreihe zu einem Thema aus dem jeweiligen Fachbereich, z. B.
* "Transport und Logistik" an Technischen und Landwittschaftshochschulen;

- einer lJnterrichtseinheit mit einem Aspekt eines Themas, z. B.:
. lnstitutionen beim Thema "Europarecht",
* Agrafiourismus beim Thema "Tourismus" oder "Landwitlschaft".

Bei der Planung einer Unterrichtseinheit sollte das folgende Phasenmodell als Basis
dienen:

Einf ùhrung

I
Pràsentation

+
Semantisierun g

I
reproduktive ùbung

J
tn

+
produktive Aufgaben

Daruber hinaus sollten Projektarbeif und Planspiele Eingang in die Unterrichts-
planung finden, wobei beide natùrlicherweise sowohl den zeitlichen als auch
ràumlichen Rahmen des Unterrichts sprengen (vgl. auch 5.3. Berufs- und
facho rientierte Arbeitstech n iken).

Regelf dung
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5.3. Berufs- und fachorientierte Arbeitstechniken

Zu den berufs- und fachorientierten Arbeitstechniken gehÒren u. a. N/letaplan,
lVindmapping (vgl. dazu u. a. Beck, 5.112 und Hasenkamp, S. 30/37) Visualisierung
und Fràsentation, Gespràchsleitung bzw. -fùhrung, Fallanalysen, problemlòsendes
Vorgehen, Arbeitsorganisation, Zeitmanagernent. Die aufgefuhrten Arbeitstechniken
sollten besonders Eingang in Unterrichtsformen wie Projektarbeit und ptanspiele
finden. Letztere sind "Lernarrangements, die den Studierenden Raum fùr
selbstgesteuertes, kreatives, experimentelles Arbeiten und Lernen in der Gruppe
geben" ( Klippeft a, S.7).
Als Vorbereitung auf die zukùnftigen beruflichen Aufgaben der Studierenden haben
Projektarbeit und Planspiele einen groBen Stellenwerl. Die Studierenden verwenden
ihre sprachlichen, methodischen und fachlichen Kenntnisse, um ein Vorhaben zu
realisieren. Realisieren heiBt Planen, Suchen, Durchfùhren, Pràsentieren und
manchmal Herstellen und Erproben. Insofern sind projekte auch immer
fàcherùbergreifend. Solche Vorhaben kònnen z. B. sein:

- die Entwicklung eines neuen produkts;
- deutsche Spuren in meiner Stadt;
- ein Umweltkonzept fur unsere Wojewodschaft;
- Behinderle in unserer Universitàt;
- sozial und wirtschaftlich tragbare Konzepte zur Arbeitszeitverkùrzung;
- europàische Bildungspolitik, international anerkannte prùfungen;
- Praktika, interuniversitàre prograrnme.

Planspiele gehen insofern ùber Projektarbeit hinaus, als die Studierenden die Uni-
versitàt verlassen und im Kontakt mit Wirtschaft, Behòrden, Presse, kommunalen
Einrichtungen etc. versuchen, ein wirkliches Problem zu lÒsen (vgl. Klippeft a, ',Ein
Betrieb soll verlageft werden", S. 1 25 ft.).

Projektarbeit und Planspiele.sind immer dann leichter zu realisieren, wenn sich die
Studierenden und die Lehrkràfte gemeinsam von Anfang an der schon genannten
Arbeits-, Gespràchs- und Kommunikationstechniken bewusst bedienen und diese
situations-, berufs- und fachbezogen anwenden. Diese Techniken vermitteln den
Studierenden die Schlùsselquatifikationen, die Prinzip des kommunikativen Handelns
sind (vgl. 2. Prinzipien).

6. LEISTUNGSMESSUNG UND BEWERTUNG

6.1 . Grundsàtze

" Die Leistungsmessung ordnet sich den Zielen, [Vethoden und lnhalten des
Studienbegleitenden Deutschunterrichts unter, wobei im Hinblick auf die Ziele nur
Fàhigkeiten und Kònnen, wissen und Kenntnisse bewerlet werden .

Einstellungen und Haltungen der Studierenden sind nicht bewerlungsrelevant.

. Die Leistungsmessung ist ein kontinuierlicher Prozess, wobei der Bewerlung der
Han dlu n gskom peten z eine vo rran gige Rolle zu kommt.

\
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Langf ristiges Ziel ist das Bestehen der jeweiligen Hochschulprùfungen, die sich nach
lVòglichkeit an der Z[/P-neu ausrichten.

. Die Leistungsbewertung der erreichten Lernergebnisse hat eine motivierende
Funktion. Deshalb soll sie sowohl dem Studierenden als auch der Lehrkraft die
erbrachten Leistungen bewusst machen. Sie ermittelt, wie sich der Studierende
fachlich, interkulturell und sprachlich in bestimmten Situationen verhàlt und wie er
sich dafur qualif iziert hat. Dies verlangt von der Lehrkraft eine "einfùhlsame"
Fehleftoleranz. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass das Positive zuerst
bewerlet wird. Gleichzeitig ermòglicht die Leistungsbewefiung, dass die Lehrkraft
ihre lVethoden reflektiefi und gegebenenfalls modifiziefi.
Den Studierenden werden Wege gezeigt, wie sie ihre lgrnprozesse, ihre Defizite
und Stàrken analysieren und daraus Schlussfolgerungen fùr lebenslanges Lernen
ziehen kònnen.

* Bei einer Fokussierung auf Handlungskompetenzen lassen sich schriftliche und
mùndliche Leistungen nicht streng voneinander trennen.
Beweftet werden die Beitràge, die im Unterricht und auBerhalb desselben erbracht
werden. Aus der Beweftung dieser Teilleistungen ergibt sich die Endnote.

" Den Studierenden sollten bei der Leistungsmessung nur solche Aufgaben
zugemutet werden, mit denen sie sich auch im Unterricht auseinandergesetzt haben.
Dies gilt auch fùr die spielerischen und gestisch-mimischen Elemente von Aufgaben.

6"2. Formen der Leistungsmessung

[Van unterscheidet bei der Leistungsmessung geschlossene, halboffene und offene
Aufgabentypen, wobei der Ùbergang flieBend ist und die Fertigkeiten eng miteinan-
der verbunden sind.

Zunàchst stehen Ùberprùfungsaufgaben im Vordergrund, die die Sprachproduktion
stàrker steue rn, sprach liche Teilsysteme isolieren u nd schwerpunktmàBig
reproduktive Leistungen erfordern. Daran schlieBen sich Aufgaben an, die mehr
Eigenproduktion verlangen. Fùr einige werden im Anhang 12 Beispiele angefùhrt
(weitere Aufgabentypen vgl. z. B. Neuner u. a. 1990; Hàussermann, Piepho 1996).

6.2.1 . Geschlossene Aufgabentypen
Es handelt sich um stark steuernde Aufgaben, deren Lòsungen sprachlich und
inhaltlich weitgehend vorgegeben sind.
AIs Aufgabentypen eignen sich besonders:

- Zuordn ungsùbungen, bezogen auf grammatische Struktu ren, Worlschatz,
Fachlexik, HÒr- und Leseverstehen;

- Ubungen mit Alternativantwoden: Steht das im Text: ja oder nein?;
- lVultiple-Choiee-Aufgaben, z.B. zur Ùberprufung von Hòr- und Lese-
verstehen;

- Satz-/Textpuzzles (verlauschte Satz- oder Textteile in die richtige
Reihenfolge bringen, wobei textstrukturierende sprachliche tVittel zu
markieren sind);

13
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- Termini zu Definitionen, Beispielen, Fallbeispielen, praxisbeispielen undAussagen zuordnen;
- Handlungsanweisungen direkt aus der Aufgabenstellung ausfùhren;- Diag_ramme gemàB Textinhalt zeichnen;
- Fehlinformationen durch streichen eines wortes korrigieren;
- einem Text spracharme/au Bersprach liche I nfo rmationstrager (2. B. Bild_symbole, Piktogramme, Zahren,' Formern, Greichungen, Diagramme, usw.)zuordnen;
- mit Hilfe von wortristen, Rastern, Tabeilen, Birdsymboren rnformationenselektiv heraushoren und notieren.

6.2.2. Halboffene Aufgabentypen
sie veranlassen die Siudierenoen zu sprachproduktiven Leistungen, der Grad dersprachproduktion und der Grad der Eigenstàno,gk"ii ierden da6ei durch vorgabengesteuert.
Als Aufgabentypen eignen sich besonders:

- Lùckentexte ergànzen (hier auch HÒrtexte);
- Kreuzwoftràtsel ausfùllen;
- Diagramme., F/ussdiagramme (Anhang 13a/, schemata und Grafikenvervollstàndigen;
- Tabellen ausfùllen;
- Begriffsleitern, Begriffsreihen (Anhang 13b) und oberbegriffe beiBegriffsreihen ergànzen ;
- unpassende Termini im Text und Fehlinformationen durch Àndern oderEinfùgen eines Wortes korrigieren :
- Tabellen erstellen;
- einen ungegriederten Text in Abschnitte einteiren;
- einen Text rekonstruieren;
- Ig*t9 vergleicJren (2.8. literarische, juristische. usw.);- lnhalte durch Textvergteich mit vereinfachten-paralleltexten erschlieBen;- stichwÒrter notieren und rexte anhand dieser Stichwòrte t ,"priàu.ieren;- Bezeichnungen aus einem Text in einen Lrickentext bzw. in eine lllustrationùbertragen;
- Anweisungen, Anleitungen schreiben;
- eine Briefkette rekonstruieren (Anhang 13c);
- einen Brief innerharb einer Briefkette àuoronln und ergànzen;- einen Brief bzw. Telefongespràche nach rextbausteinén erstellen (hier auchBewerbung, Curriculum Ùitae,.Vorsteltungrg"spra.he, persÒnlicher Brief);- einen Brief im Rahmen einer Briefkette rvgr]Àinang 12c) ersterten;- betriebsinterne Mitteilun gen, Telef onnotìzén,' ru rznericnte,
Rundschreiben, penderbriefe (Anhang r àoi,' rr,,r"ros nach stichwòfternoder anderen genauen Vorgaben erstellen;

- sàtze und Diaroge ergànzen und auf diese weise Zusammenhànge
herstellen;

- Gespràche mit Hilfe von vorgegebenen Diskursketten simulieren(Anhang 13e);

ffiil!;Kurzbesch 
reibungen, sterungnahmen, Zusammenfassun gen
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6.2.3. Offene Aufgabentypen
Offene Aufgabentypen unterscheiden sich von den geschlossenen und halboffenen
durch einen noch weiter verringerten Steuerungsgrad. Sie fÒrdern das selbstàndige
Sprachhandeln und ermòglichen einen hohen Grad an individueller Gestaltung.
Die Aufgaben des berufs- und fachbezognen Lernens spielen hier eine immer
wichtigere Rolle.
Als Aufgaben eignen sich:

- Bilder, Cadoons und Karikaturen versprachlichen und interpretieren;
- Abkùrzungen, Gleichungen, Statistiken, Formeln und Kurven ausweden

und versprachlichen;
- Texte komplettieren;
- Ùberschriften formulieren;
- offene Fragen zum Text beantwofien;
- Arbeitsprozesse/-ablàufe benennen und beschreiben ;

- Leserbriefe, Rundbriefe beantworten und vedassen;
- Essays, Kommentare, Rezensionen (Buch, Film, Theater), Glossen

schreiben.

Die oben angefùhr1en Beispiele fùr Aufgabentypen kommen nicht isolierl zum
Einsatz, sondern werden beim Lòsen komplexer berufsbezogener
Aufgabenstellungen integrativ verwendet, Fùr Prùfungsaufgaben heiBt das,
dass verschiedene Teilaspekte in komplexe Aufgaben integriert werden, z.B'.
- eine Umfrage vorbereiten verlangt, dass man gegebene Daten und [Vaterialien
ausweftet und dann die Fragen und Punkte schriftlich formulieft;
- sich um eine Stelle bewerben z.B. verlangt, dass man lnserate liest und auswertet
(eventuell eigene lnserate aufgibt), das Curriculum Vitae und die Bewerbung schreibt
und dabei die interkulturellen Formalitàten beachtet, sich auf das Vorstellungsge-
spràch vorbereitet, usw. ;

- ein Produkt pràsentieren heiBt, dass man ein gegebenes Produkt z.B. beschreibt
oder zeichnet, dass man es vorstellt, dass man mit einem potentiellen Kàufer
darùber spricht.

Solche komplexen Aufgaben verlangen sowohl die Bewertung der Teilaspekte,
ihrer Strukturierung und des Ergebnisses als Ganzes.

6.3. Beweftung von Leistung

6.3.1. Die Beweftung des mùndlichen Ausdrucks
Das Hauptkriterium der Bewefiung des mùndlichen Ausdrucks bildet die
kommunikative Angemessenheit, der die sprachliche Genauigkeit untergeordnet
wird. Wichtig ist, ob der Studierende seine kommunikative Absicht verwirklicht und
sein Ziel erreicht.

6.3.2. Die Beweftung des schriftlichen Ausdrucks
Das Hauptkriterium der Beweftung des schriftlichen Ausdrucks ist die kommunikative
Angemessenheit, wobei die sprachlichen Fehler markiert werden mùssen.
Das Unterstreichen von Fehlern fuhrl dazu, dass der Studierende sich selbst
korrigieren kann und lernt, seine Fehler zu analysieren.
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6.3.3. Bewedungskriterien
lm Einzelnen gelten folgende Bewefiun§skriterien:

. lnhaltliche Vollstàndigkeit
Alle lnhaltspunkte mùssen schlùssig und angemessen dargestellt werden. Je nach
Aufgabenstellung muss sich der Studierende von den vorgegebenen [/odellen losen
oder sich strikt an bestimmte Textsorten und damit Textbauplàne halten (besonders
in der Fach- und berufsbezogenen Sprache).
Die zu verwi rkl ichenden tr/itteil un gsabsichten und Komm un ikationsvedah ren m ùssen
sich in entsprechenden Textsorten widerspiegeln.
Bei mundlichen Aufgaben muss der Studierende durchgehend aktiv und kreativ zu(n
G esp ràchsverlauf beitragen.

* Textaufbau, Kohàrenz und Flùssigkeit
Der Text muss im Hinblick auf die verwendete Textsorte dem Anlass der
Textproduktion entsprechen (Kommunikationssituation). Er sollte eine nachvollzieh-
bare Gliederung aufweisen, in sich kohàrent sein und textkonstituierende lexikalische
Einheiten aufweisen. Berùcksichtigt werden muss, ob mit diesem Text die
Kommunikationsabsicht erreicht wurde.
Bei mùndlichen Texten ist auf ein angemessenes Sprechtempo zu achten.

" Ausdruck
Der Wods chalz muss den tVitteilungsabsichten und Komm un ikationsverJah ren
angemessen sein, er sollte differenzieft, adressatenbezogen sein und der Stilebene
entsprechen. Die Termini der Fach- und berufsbezogenen Sprache dulden keine
Urnschreibungen.

" Sprach liche Korrektheit
KomrnunikationsstÒrende Fehler in lVorphologie und Syntax sind bei der Bewerlung
besonders zu berucksichtigen; bei schriftlichen Aufgaben sind auch Orlhografie und
lnterpunktion zu bewerten, bei mùndlichen Aufgaben spielen lntonation uncj
Aussprache eine wichtige Rolle.
Generell sollten bei der Bewertung StÒr'faktoren wie Stress, Tageszeit, Zeilnol,
Geràusche, Wetter usw. berùcksichtigt werden.
Die Bewerlung muss fùr die Studierenden transparent sein. Die Bewerlungskriterien
entsprechen einem Notenschlùssel oder Punkteschema (vgl. Prufungsbestimmun-
gen zu den Prufungen des Goethe-lnstituts).

Eine alphabetische Liste der Zielaktivitàten zur Leistungsmessung befindet sich im
Anhang 14.
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7. SCHLUSSBEIVERKUNGEN

Das vorliegende Curriculum wurde von 1998 - 2000 auf seine Praktikabilitàt in einer

Erprobungiphase uberprùft. Die Autorinnen und ihre Tandempartnerinnen fuhften in

dieser Zeit mehr als 500 Erprobungsunterrichtseinheiten durch, denen die Erstellung

detaillierter Planungsskizzen und UnterrichtsentwÙde vorausging. Die Ergebnisse
wurden durch Hospitation in Beobachtungsbògen und Unterrichtsprotokollen
festgehalten. Die gewonnenen Erkenntnisse flossen in diese Endfassung des
Curriculums ein.
lm Laufe der Erprobung wurden Lehrwerke ermittelt, die den Anforderungen des

Curriculums am ehesten entsprechen. Dies sind die Lehrwerke,,em" (Hueber) und

,,Unterwegs" (Langenscheidt). Die Umsetzung des Curriculums mit diesen beiden
Lehrwerken wurde in zwei Seminaren fùr alle Fremdsprachenlektorate thematisieft.
Auf den genannten Veranstaltungen wurden die anwesenden Lektorate mit diesen
Lehrwerken versorgt.
Da,,em" und ,,Unterwegs" sich nicht speziell an die Zielgruppe ,,Studierende" und

deren Interessen richten, entsteht bis zum Jahr 2OO2 mit UnterstÙtzung der Robert-
Bosch-Stiftung und des Goethe-lnstituts einZusatzmaterial, das die
Themenschwerpunkte ,,Europa - Gegenwaft und Zukunft", ,,Hochschulen und

Studium in Europa", ,,ZukUnftstechnologien, Zukunftsberufe" umfasst. DieSes

Zusalzmaterial wird in Ringmappenform publiziert, um jederzeit ergànzt werden zu

kònnen. Es wird nach seiner Fertigstellung den Lektoraten der Hochschulen und

Universitàten zur Verf Ùgung gestellt.

Die lmplementierung des Curriculums bedart einer kontinuierlichen Foftbildung der
Fremdsprachenlektorinnen und -lektoren. Dabei sollten die gewonnenen
Er.fahrungen des Autorenteams und der Tandempafinerinnen genutzt werden.

Allen an der Entstehung dieses Rahmencurriculums Beteiligten ist an dieser Stelle
fùr Enthusiasmus, Einsatzbereitschaft, Ausdauer und nicht zuletzl fÙr ihre
Kompetenz zu danken.
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Anhang 2

Schlùsselqualif ikationen

Dimension Zielbereich Wesentliche Schliisselqualifikationen Anwendung DaF

1. Organisation und
Ausfùhrung der
Ubungsaufgabe

Arbeitsplanung
Arbeitsausf ùhrung
Ergebniskontrolle

Zielstrebigkeit, Sorgfalt, Genauigkeit,
Selbststeuerung, Selbstbewertung,
systematisches Vorgehen, rationelles
Arbeiten, Organisationsfàhlgkqt, flexibles
Disponieren, Koordinationsfàhigkeit

Aufgaben eTkennen;
analysieren; Textsoden
erkennen; Verstàndnis-
aufgaben stellen, bespre-
chen, selbst machen; [r,4it-

teil un gsabsichten verstehen,
darauf reagieren; Selbstein-
schàtzung der Schùler
entwickeln; Beteiligung an
der Themenauswahl

2. Kommunìkation und
Kooperation

Verhalten in der
Gruppe, Kontakt zu
anderen, Teamarbeit

Schrittliche und mùndliche Ausdrucksfàhig-
keit, Sachlichkeit in der Argumentation,
Aufgeschlossenhert, Kooperationsfàhi gkeit,
Einfùhlungsvermògen, lnlegrationsfàhigkeit
kundengerechtes Verhalten, soziale Verant
wortung, Fairness

Padner-, Gruppen-
Projektarbeit;
Landeskunde: Wissen ùber
Verhalten im Zielland;
Gespràchsregeln kennen
und anwenden

3. Anwenden von
Lerntechniken und
geistigen
Arbeitstec h n iken

Lernverhalten,
Ausweden und
Weitergeben von
lnformationen

Weiterbildungsbereitschaft, Einsatz von
Lerntechniken, Verstehen und Umsetzen von
Zeichnungen und Scnaltplànen.
Analogreschlùsse ziehen kònnen,
formallogisches Denken. Abstrahieren,
vorausschauendes Denken,
Transferfàhigkelt, Denken in Systemen (2. B.
in FunktionsblÒcken), Umsetzen von
theoretischen Grundlagen in praktisches
Handeln, problemlÒsendes Denken,
Kreativitàt

lnformationen aufnehmen.
speichern, weitergeben;
Lernstrategien vermitteln;
Rollen selbst finden;
Verstehens- und
Wortschatztra jnin g
entwickeln: Arbeit mtl
IVledien;
Diag ram me/Tabellen
entweden; Visualisierung im
Klassenraum; Einmaleins
des Fragens; markieren,
unterstreichen; Notizen
macheni exzerpieren;
zusammeniassen;
protokollieren

4. Selbststàndigkeit
unci Verantwodung

Eigen- und
À,4itverantwortung bei
der Arbeil

Mitdenken, Zuverlàssigkeit, Disziplin,
Qualitàtsbewusstsein, Sicherheitsbewusst-
sein, eigene Meinung vertreten, umsichtiges
Handeln, lnitiative, Entscheidungsfàhigkeit,
Selbstkritikfàhigkeit, Erkennen eigener
Grenzen und Defizite, Urteilsfàhigkeit

Arbeitsergebnisse voi'stellen,
kommentieren, auswerten,
mit Kritik umgehen;
Ivlein ungsàuBerun g
entwickeln; autonome Arbeit,
Arbeit mit Lexika und
Nachschlagewe rken:
Lerntipps entdecken;
planvolle
Prutungsvorbereitung 

'
Einmaleins der Zeitplarrung

4. Belastbarkert Psychische und
physische
Beanspruchung

Konzentrationsfàhigkeit, Ausdauer (2. B. bei
Langzeitautgaben, wiederkehrenden
Aufgaben)

berufsbezogene
U nterrichtsp rolekte

l,rt"itLr
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Anhang 3

Kernkompetenzen

Sozialkompetenz
Viele Unternehmen haben ihre hierarchische Unternehmensorganisation zugunsten

einer sehr teamorientiefien Aufgabenverleilung aufgegeben.
Unternehmensentscheidungen werden hàufig abteilungsÙbergreifend besprochen

und entschieden, d. h., alle tVitarbeitertragen die Entscheidungen mit und

identifizieren sich daher mit den gesetzten Zielen.
Von den lVitarbeitern solcher Firmen wird so aber ein hohes [/aB an

Kornrnu n ikationsfàhigkeit erwafiet:
. aktiv dem Gespràchspartner zuhÒren,
o andere lVeinungen akzeptieren,
. guteArgumentationsfÙhrung,
. Pràsentation eigener Vorschlàge.

A/lethodenkompetenz
Um in Firmen schneller auf den tVarkt reagieren zu kònnen, gibt die flachere
Hierarchieebene den einzelnen tMitarbeitern zudem mehr Spielraum, Konzepte und

Entscheidungen den jeweiligen spezifischen Situationen anzupassen.
Fùr den IVitarbeiter bedeutet dies, dass von ihm erwadet wird, selbstàndig
Lòsungskonzepte zu erarbeiten, zu planen und durchzufùhren, seine Entscheidung
zu verantwoften und bei neuen tVarktbedingungen gegebenenfalls seine getroffenen
Entscheidungen auch zu korrigieren
Berufliche Handlungsfàhigkeit bedeutet im Bereich A/lethodenkompetenzsomit die

Fàhigkeit zu:
o lnformationsgewinnung,
. lnformationsverarbeitung,
o methodischemArbeiten,
. Erkennen von Arbeitszielen,
r selbstàndigem Planen und DurehfÙhren,
. persònlicherArbeitstechnik,
o Zeilmanagement.

Fachkompetenz
Steigender Konkurrenzdruck der Firmen untereinander, der sich mit einem
Ùberangebot von qualifizierlen Arbeitskràften auf dem europàischen Arbeitsmarkt
trifft, haben den Stand des von [\/itarbeitern erwafteten Fachwissens sehr
angehoben. Zudem wird erwaftet, dass die lVitarbeiter ein Berufsleben lang bereit
sind, sich in ihrem Fachbereich weiterzubilden.
Erwarlet wird
. fundierles Fachwissen,
o Erkennen fachlicherZusammenhànge,
. vorausschauendes Planen und Denken im eigenen Fachbereich.

ilI
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Anhang 3

Die Entwicklung der Relation der einzelnen Kompetenzbereiche untereinander in den
letzten Jahren zeigt, dass die starke Betonung der Fachkompetenz aufweicht und
alle drei Kompetenzbereiche gleich gewichtet werden, wobei sich die Anforderungen
an Sozial- und lMethodenkompetenz mehr als verdreifachen werden (vgl. nachfolgen-
des Diagramm).
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Anhang 4

KernkompetenzenzumberufsorientierendenLernen

1. tnfos erfragen, nachfragen. suchen, nachschlagen, weitergeben

o Einmaleins der Fragetechnik
r sich im Fachbuch orientieren, lnhaltsverzeichnisse verstehen

o Lexika,WòrterbÙcher, Nachschlagewerkebenutzen
o Abkùrzungen kennen und benutzen
o Fiktogramme kennen, einsetzen und als Lern- und Erinnerungshilfe benutzen

e internationale lVarkenzeichen/LogoslQualitàtszeichen kennen und benutzen

. lnterviewtechnikbeherrschen
o Notizen/StichwÒrter machen und nutzen
. markieren, glieciern,ordnen,strukturìeren

2. Zahlen-, A/taB- und lrlengenangaben verstehen und verwenden

3. Beschreibung von Atlaterial, Geràten verstehen
o Betriebsanleitungen, Gebrauchsanweisungen, Regeln verstehen und verwenden

e Arbeitsprozesse,-ablaufebenennen
. Begriffe, Erklàrungen und spracharme Kommunikationsverfahren wie Diagramme,

Kuiven, Schematà, Grafiken, Schaubilder, Tabellen verstehen und versprachlichen bzw

auswerten

4. Kundendienst ist alles
. Waren, Produkte erklàren, beschreiben, empfehlen
o den Arbeitsplatz, die Firma, das Produkt vorstellenipràsentieren
. den Kunden beraten, sich auf den Kunden einstellen

5. richtig telefonieren (siehe auch Punkt 1)

. interkulturelle Kenntnisse haben
o Telefonablàufe kennen und richtig reagieren
. Gesprachsnotizen aufnehmen und lnfos weiterleiten

6. sich richtig bewerben
r Textsorten: Bewerbungsbrief, Curriculum Vitae, Bewerbungsgespràch
r sich richtig darstellen
r auf das lmage der Firma eingehen

7. Briefe richtig schreiben
. interkulturelle Kenntnisse
o alle kurzen betriebsinternen tVlitteilungsformen beherrschen
o Textbausteine fùr Korrespondenz benutzen kÒnnen

o persÒnliche Briefe, Karten formulieren

B. Visualisieren und pràsentieren
o Seite, Heft, Wandzeitung, Tafei, Pinnwand
o Ordnungs- , Anordnungstechniken: unterstreichen, ausschneiden, aufkleben, lochen, mit

Farben arbeiten, tMeta-Kàrtchen benutzen, klar/verstandlichllesbar schreiben

9. Argumentieren und kommunizieren
e Gespràchsregeln uben
. Brainstorming, Rollenspiele, kleine genormte/kontrollierte und freie Dialoge, Pro- und

Kontrastrategien
. kleine Vortràge/Referate mit Visualisierungstechniken
r kleine [/oderation und Diskussionsleitung

V
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Anhang 5

Belspiel f ùr Vernetzung

Ein Beispiel soll die Vorgehensweise einer solchen Vernetzung veranschaulichen. Da

bei den lnhalten der Begriff "Vernetzungen" von entscheidender Bedeutung ist, folgt an

dieser Stelle ein kurzer methodischer Hinweis:
Zu dem Thema'l Umwelt" schreiben die Studenten zunàchst Assoziationen auf Karten,

die sie auf eine Pinnwand oder Wandzeitung (Packpapier) heften'
Dann ordnen sie ihre Einfàlle nach Ober- und Unterbegriffen oder nach Verbindungen

untereinander und zu anderen Themen. Diese kònnen, je nach lnteresse und Vor-

/Fachwissen der Gruppe, ausgebaut und eventuell zum Hauptthema werden.
Ein solcher Weg ermòglicht es den Studenten, ihre inhaltlichen und sprachlichen
Bedùrfnissen zu formulieren und zu realisieren.
Zukùnftige Verkehrsingenieure entscheiden sich z.B. fùr das Teilthema "Verkehr" und
entdecken, dass es weitere Teilthemen impliziert, wie "Autobahnen, Energie,
lJmweltverschmutzung/Umweltschutz (vgl. Netz, Anhang 5a)", vielleicht auch "Parteien
(vgl. Netz, Anhang 5b)".

Am Thema " Verkehr" wird noch einmal gezeigt, wie sich
a. Textsorte, b. komrnunikative Absichten,
c. sprachliche Alittel, d. Sozial- und A/lethodenkompetenz

zueinander verhalten.
Verkehrsstatistiken z. B. kÒnnen
1. schriftlich ausgewertet werden ( d):
- beschreiben; vergleichen; bewerien; begrÙnden ( b);
- A/lengen-, AlaB-, Zahlenangaben; Steigerung (c);
- Einzel- oder Partnerarbeit (d).

2. miindlich pràsentiert und kommentiert werden (d) und /oder Grundlage eines
Gespràchs, einer Diskussion, einer Lòsungsfindung sein:
- beschreiben, vergleichen, bewerten, begrÙnden (b);
- Atlengen-, AlaB-, Zahlenangaben; Steigerung; Kausal-, Konditionalsàtze (c);
- Gruppenarbeit - Plenum (d).

VI
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Anhang -5c
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Anhang 6

Textsorlenliste
(schriftlich und/oder mùndlich)

G e i ste sw i s se n sch afte n
1. Literarische Texte

o Biografie, Ballade, Essay, Erzàhlung, Gedicht, Kurzgeschichte, Legende, Lied,
lVlernoiren, lVlàrchen, Novelle, Spruch, Tagebuch

2. Wissenschaftliche Texte
. Abhandlung, Abstract, Aufsatz, Beitrag, Definition, Forschungsbericht,

[/on og raf ie, Referat, V erzeichn is, Vo r1rag, We rkanalyse, Zusam menf ass u n g
3. Spracharme Texte

o Bild, Diagramm, Fotografie, Graffiti, Karikatur, Kunstbild, Piktogramm, plakat,
Statistik, Schild, Skizze, Zeichn ung

4. Zeitungstexte (siehe separate Liste)
5. HÒr- und Sehtexte

. Diskussion, DokumentarJilm, Feature, Fernsehnachrichten, Hòrspiel,
Radionachrichten, Spielfilm, Werbespot

6. Diverses
o Kulturprogramm, Studienfùhrer, Vorlesungsverzeichnis

Jura, Europastudien
o AbkÙrzungen, Abstract, Bibliografie, Biografie, Chronik, Dokumentation,

Einladung, Fachtext, Fachzeitschriftenarlikel, Flugblatt, Flussdiagramm,
Gesetz, lnterview, Jahrbuch, Lehrbuchtext, Lexikonaftikel, Nachrichten,
Plakat, Rede, sachbuchtext, satzung, schaubird, statistische Daten,
Umfrage, veftrag, Vortrag, Zeitungsarlikel (siehe separate Liste)

Witlschaft
Aktennotiz, Anmeldeformular, Annoncen in Fachzeitschriften,
Arbeitsschutzbestimmung, Arbeitsveftrag, Absichtserklàrung, Ausschreibung,
Bankformulare, Bankgutachten, Berichte in Fachzeitschriften (von Kammern
und Verbànden Ùber [\4essen und Ausstellungen), Bestellformulare, Bilanzen,
Bòrsen berichte, Kontrolldaten, Dateien, Def in itionen, Fachartikel,
Fallbeispiele, Rundbrief, Telefax, Telex, Telegramm
Anstellun gsvertrag, Bewerbu n gsbrief , Bewerbun gsunte rlagen,
Empfehlungsschreiben, Eignungstest, Lebensrauf, steilenanzeige,
Stellenprof il, Zeugnis
Absprache, Anweisun g, Beratun gsgespràch, Beu rteil ung, Bericht,
Bewerbungsgespràch, Bòrsenbericht, Diskussion im Team,
E instellu n gsgespràch, Fach gespràch, Fi rmenp ràsentation,
Jnformationsgespràch, lnterview, Personalgespràch, produktpràsentation,
Telefon gespràch, Term inabsprache, Umf rage, Ve rhandl ung,
Ve rkaufsgespràch, Vorstellu n gsgespràch, Vortrag, We rbespot,
W i rtschaftsnach richten, Wi rtschaftssend un g

a
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Anhang 6

spracharm
o Abbildungen, Adressenliste, Annonce, Arbeitsplan, Bankauskunft, Bilanz,

Datei, Diàgramm, EG-Norm, Etikett, Exzerpt, Flussdiagramm (vgl. Anhang

1 2a), Formular, Grafik, Handelsklasse, Kalkulation, Katalog,
Firmenpràsentation, Fragebogen, Gebrauchsanweisung, Geschàftsbericht,

G eschàftsbrief , Geschàftsordn ung, G eSetzestext, Gesp ràchsnotiz,
Handlungsanweisung, lncoterms, lnformationsschriften von Verbànden,
KammerÀ, etc., lnternetanzeigen, lnternetinfos, Jahresbericht, Kalkulation,
Kostenvoranschlag, KÙndigungsschreiben, Kundendateien, Landkaften,
Lexikoneintrag, Lageplan, [Vlemo, lVlessekatalog, [/lusterveftrag, Pendelbrief
(vgl. Anhang 13d), Planspiel, Preislisten, Preistabell.en, Pressemitteilung,
Programm, Prospekte, Protokoll, Rechnungen, Referat, Sitzungsvorlage,
Statistik U mf rage, U nterneh menspràsentation, Verordn ung, Ve ft rag,

Verzeich n is, Vorsch rift, Werbep rospekt, Werbesch reiben, Zusam menf assu n g

Korrespondenz
. Anfrage, Angebot, Annahm everzug, Auftragsbestàtigung, Bestellung,

Lielew erzu g, l/àngel rÙ ge, Rech n un g

. E-[/lail, geschàftsinterne tVitteilung, lVlemo, Pendelbrief, Kundendatei, Kurve,

Landkarle, Lebenslauf (tabellarisch), Logo, Organigramm, Qualitàtszeichen,
Schema, Sicherheitszeichen, Statistik, Steuerlabelle, Tabelle, Veftragsmuster

E I ekt rotec h n i k (at s Be i s p i e I f Ù r Tech n i k, I n d u st ri e, Lan dw i rt sch aft)
. Anweisung, Arbeitsablàufe, Arbeitsregel, Aufgabe, Ausschreibung,

Beschreibung, Betriebsanleitung, Definition, Erklàrung, Gebrauchsanweisung,
Handlungsanweisung, Versuchsprotokoll

spracharm
. Chemische Zeichen, Diagramm, Kontrolldaten, EG-Norm, Etikett,

Flussdiagramm, Formel, Grafik, Gebotszeichen, Gefahrensymbol, Gleichung,
Grundriss, Handelsklasse, intenationale [\/arken- und Qualitàtszeichen,
Kurve, Lageplan, Logo, Normen- und PrÙfzeichen, Schaubild, Schautafel,
Schema, Sicherheitszeichen, Stuckliste, Tabelle, Verbotszeichen

Zeitu ngen und Zeitsch riften
o Anzeige, Bericht, Bildunterschrift, Fachtext, Feature, Foto, Glosse, Grafik,

I nterview, Karikatur, Kommenta r, Kurznachricht, Legende, Leserbrief ,

Lexikoneintrag, Nachricht, Repofiage, Rundfunk- und TV-Programme,
Stellenanzeige, Tabelle, Witz
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Anhang 7a

PLANUNGSSKIZZE
'Ihema: Umwelt

(in Anlehnung an das Netzmodell zum Themenkompiex ,,Umwelt,,)

Teilthemen
Ursachen

* lndustri

Kommunikative
_AU!ge!en

von Tàtigkeiten und Sprachliche Schwerpunlde Materialhinweise

der Umweltverschmutzung
e

- Formen der Umweltverschmutzung
- Smog/Abgase
- Abwasser
- MÙII
- Làrm

- Folgen der Umweltverschmutzung
- Sinken des Grundwasserspiegels
- Verschmutzung des Grundwassers
- Klimaverànderung
- Zivilisationskrankheiten

Umweltschutz
* Bùrgerinitiativen

- alternative Energieformen und Anti
atomk raftbeweg ung

- Green Peace

* Erziehung zum Umweltbewusstsein
- Duales System

- Mùlltrennung
- VerpackunglGrùner punkt

- Projekt "Grùne Schule"
- Lernen in und mit der Natur

- Arbeit mit authentischen Texten (Zeitungsartikel,
Statistiken, Schemata, Berichte von Umweltbehòrden,
Karikaturen, Nachrichten)

- Vergleichen, Zusammenfassen, Beschreiben, lnterpre-
tieren von Statistiken und Karikaturen. pràsentieren

- Reden vedassen und halten, argumentieren, eigene
Ùberzeugungen formulieren und durchsetzen,
Diskussionsrunden leiten, Flugblàtter verfassen

- Referat zum dualen System ausarbeiten und halten

- Dossiers anlegen, Wandzeitungen gestalten,
Ausstellungen organisieren und pràsentieren

- Wortschatzerweìterurr g
- Redemittel fùr die Interpretation von
Statistiken
- Vergleichssàtze, Kausalsàtze
- indirekte Rede

- Redemittel : Argumentieren, Meinung
àuBern, Begrùnden, Zustimmung, Ablehnung
- Diskussionen leiten und lenken
- Ùberschriften formulieren

- Zeitungsartikel, Berichte des
Umweltministeriums, Globus-
Statistiken, Videofilmsequenzen

- Gedicht von Erwin Grosche
"Ganz neue Fische"

- Werbespots, Plakate,
Flugblàtter, Zeitungsartikel,
Fe rnseh nach richten,
programmatische Schriften von
Parteren und Bùrgerinitiativen
- didaktisiede Materialien des
Goethe-l nstitus " Umweltschutz"
"Grùne Schule"
- Verpackungen

r
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Anhang 7b

PLANLTN GSSKIZZE"'Ihema: Pol iti sche S ysteme
(irr Anlehnung an dlis Netzrnodell zum Thcrncnkompicx "Politjk")

Themenbereich/Auswahl von
Teilthemen
Diktaturen

. Faschismus
- das Phànomen des Faschismus

und seine Entstehung

- Auspràgungsformen
* Judenverfolgung
" Parteien-, Schrìftenverbot
- Kùnstler im Exil

" Diktatur des Proletariats
- Entstehung der DDR, Polen nach

1 945
- politische Wende Ende der 80er Jahre

"Demokratie
- Formen der Demokratie (2. B. direkte

Demokratie in der Schweiz)

- Parteìen, Wahlen
(Parteien der BRD im Vergleich zu
Polen, Parteiprogramme,
Wahlprogramme, akt./pass.
Wahlrecht)

- Parlamentarismus (politische und
parlamentarische Strukturen in
Deutschland)

Kommunikative Tàtigkeiten und
Aufgaben

- Arbeit mit Lexika (Lemmaeintràge suchen, lesen,
zusammenfassen, Definitionen zu Ende formulieren,
Definitionen Beispielen und Aussagen zuordnen, Begriffe
umschreiben)

- Arbeit mit authentischem Material (Zeitungsartikel,
schriftliche Dokumente, Hòrdokumente) ; Vergleichen,
Zusammenfassen, Verallgemeinern, Pràsentieren

Auswertung von authentischem Pressematerial
Vergleichen von Presseartikeln

- Lesen von literarischen Texten und lnformationstex[en
von den Landeszentralen fùr Politische Bìldung
- Hòrverstehen (Video)

Sprachliche Schwerpunkte Materialhinweise

- Textsodenspezifik "Lexikoneintrag" - historische Lexika

- Argumentieren, eigene lvleinung ausdrùcken
- Diskutieren, Kommentieren
- eine Diskussion leiten
- Kurzberichte, Kommentare verJassen

- Rede verfassen
- freies Sprechen
- lnterpretation von Schemata
- Referat halten

- Kausalsàtze
- sprachliche lvlittel der Zustimmung, der
Ablehnung
- Redemittel zum Leiten einer Diskussion

- Worlschatzerweiterung
- Textsodenspezifik "Ròde", "Referat"
. lmperativ
- Funktionsverbgefùge

- Wortschatzerweiterung
- indirekte Rede
- Passivkonstruktionen

- Adjektivsteigerung
- Vergleichssàtze

- Wortschatzerweiterung
- Kausalsàtze

- Zeitschriftenartikel
- lnterNationes: "12 Jahre des
Nationalsozialismus" (Buch u-

Kassette)
- lit. Texte (2. B. Tucholsky)
- F. J. Degenhardt: Glasbruch (lvlein
Gespràch, meine Liede0

- Text von A. Szczypiorskì: "Mein
lrrtum", FAZ Ap-r. 1995,
evtl . mit poln. Ubersetzung "Pruskie
dzieci Lenina", Gaz. Wyborcza Apr.
'1995

Prospekte
lit. Text von Dùrrennìatt
Videos

- He{te von lnterNationes mit Folien
(mit Vergleich zu Polen)
- Stimmzettel
- Videos (Werbespots der Parteien,
Fernsehmitschnitte aus den Wahì-
studios)
- Zeitungsberichte, Wahlplakate
- Verfassung der BRD
- Schemata zum Aufbau des polit.
Systems
- lnformationsblàtter des Bundestags

- Deutsch Aktiv (Kapitel
Deutschland)

\
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Anhang 8

Beispiele fur inhalfliche Schwerpunkte

Elektrotechnik
Fachwissen
. Grundwissenschaften: lVathematik, physik:

. Stromkreise, elektromagnetische Feldero Bauelemente (Diode, Halbleiter)o Elektronische Geràte und Syste me e. B. Relais)o Elektrische Schaltungen

W i rt s c h aft/ lJ n t e rn e h m e n sf o rm e n
Fachwissen
r Einzelunternehmen,.personengeseilschaften, Kapitargeseilschaften,

Genossenschaften, UnternehÀenszusammenschrùsse und andereKooperationsformen

' Grùndung, Haftung, Gewinne und Verruste, Finanzierung, Besteuerung. Standortf ragen
. Organe z. B. Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlungo Unternehmenskulturund_philosophie

L a n d w i,ts c h aft/ p ro d u kt i o n sve,f a h re n i m pf r a n ze n b a u
Fachwissen
. Bearbeitung des Bodens

o pfluglose Bodenbearbeitung
. Dungung und Aussaat
o Getreide und Jungpflanzen
. Zierp'flanzen, Stràucher etc.o herkÒmmlicher und bioloEischer Anbau. Pflanzenschutz

P o I ito I og i e/D e mo k rati e
Fachwissen
o Formen der Demokratie

o Pafieien, pafteienprogramme, wahrprogramme, aktives und passivesWah lrecht, G rundgesòtz
o Pariamentarismus

politische und parlamentarische strukturen in Deutschland und im [vutterland,FÒderalismus, Bùrgerinitiativen, Referendum

XIV
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Arrhang 9a

Unterrichlsplanung fùr eine Doppelstunde (90 rnin.)
Thema,,Mtill"

Sozialform Nlaterial

20

20

Zeit in N{inuten Phase/l nhalt

Einstieg

Pràsentation

t0

Ùbungsphase

Lernziel

Sensibilisierung fùr das TIrema,
Problernatisierung

Schliisselwòrtcr als Tràger der lnformation
finden

landcskundlicho lnfonrationcn ùbcr dic
Mùlltrennung in Deutschland und Polen

Hypothesen fbnrulieren

Argumentiercn lcmen, Bcgrif'tò sammclrr

Begriffè lestigen, Argunrentieren ìernen

J" J"

oooo Gedicht von E. Grosche:

,,Canz- neue Fische". in

,,Spielarlen"', S. 74

Broschùre des

Umweltministeriums in

,,EinFach gut", S" 80

Cartoon in,,Spielarten",
s. 78

Kàrtchen, Pinnrvand

Bemerkungen

Itrner lesen das Gedicht. Sis identifiziererr in den

,,Fischcn" die Abtritle und versuehen weitere ,,nctre

Fische" zu finden.

Ler-ner diskutieren in Gruppen, ob es in Polen

MÒglichkeiten gibt, Miill zu sortieren. urtd rvo Haus-

rnùll gesamnrcrlt wird. Sie lesen die Tipps aus der

Broschirrc des ['tttu elltninistct iuttt:.

[-erler bilden Hypothcsen, was der zugedeckte Tcil
des Cartoons zeigt, anschlie8end Auflòsung des

zugedeckten Tcils.

Lemer tùhren ein Familicnstreitgesprich ztLm Thclna

,,Miill gesondert sanmeln ja odel nein?";
Atgurrente wcrden auf Kàrtchen geschriebcn urtd alr

der Pinnwancl iri 2 GrLrppen gesatntrelt-

Érner diskutieren zum Thctnzr..Wenn ich cin
Abgcordnetel itn Parlatneut wiire, wtirde ich .."

Hausaufgabe: Verfassen eines Werbetextes fùr
Mùlltrennung

Plerrunr

Plenurn

o-o

Plenum

o-o20

20

XV
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Anhang 9tt

l-lnterrichtsplanung fùr eine Doppelstuncle (90 min.)
T'hema: ,,parteien',

It)

l0

t5

Ei ns ticg/ Defi niti or.r r.les Be gri ffs,, pol 
i tik', .Sensibilisierung ltir das Thema

ProblematisierLrng und
Stru kturierung

Ptlsentation Begriff.sclefinition

Textarbeit: LV
Schliis:clwÒncr als Triger der
Hau ptir.rformation

Ùbungsphase ìandesku ndliche Inforntationcrr
tiber die Pafieien in I)eLltschlanrl
und Polen

ooo Krirtchen

Krirtchcn. Pinnwaurl

[-exika, Artikel 21 aus
dern Grundgesetz

PIen u rn

o-o oo
o-o o_o

[.emer schreiben ihre Assoziationen zum Begriff ,.politik,,
auf Krirtchen

Kàrtchen sammeln und thematisch ordnen

I-emer versLrchen, den BcgritT,.potitik,, in paftnerarbeit zu
definiercn und vergleichen dann mit rlent Artikel 2l rles
Grundgesetzes

Aufgabe: Bestimrnen der existierenden deutschen
politischen Parteien

f-emer ordnen die Prograntme den jeweiligen parteien zu

t5

oooo

o -o o-.o

lntbrrrationstexl I "Die
Padeien" aLrs

"Materialien des Goethe-
Insti tuts"

InterNationes:
"Deutschland entdecken,,,
Teil 3, S. 10

InterNationes:
"Deutschland entdecken,,
s. 12

IiltcrNationcs:
"DcLr tschland entdecken,,.
S. l-5. Arlreirsblat 3 4d

2o

l-emer diskutieren und entscheiden, welche politischen
Meinungcn (AÉeitsbtati rrus ..Deutschland 

errtdecken,,,
Nr- 3.4a) welchen Parteien zugeorrtnet worden kÒnnen.l0

t0
ÀÀ

Plenurl

Plen Lrnr

Besprechen der Ergebnisse inr plenum

Vergìeioh der poìnischen und deutschen Farteien

[ìesprcclrcn iler Er gebnisse inr pìenum

AbschlieRende Frage: Welches parleiprogramm wùrde Sie
als Wàhler am meisten ansprechen? Waruin?

Hausaufgabe: Finden Sie Themen, dìe sich besonders fùr
den Wahlkampfeignen und ordnen Sie sie nach ihrer
Wichtigkeit!

aF

XVI



Lehrvorlrag

Lehrgespràch

Rundgespràch
(Diskussion)

Einzelarbeit

Anhang 10

Liste der Sozialformen

Der Lehrende gibt die lnformationen/den Stoff durch Vortrag an die

Teilnehmer weiter. Dabei kann er lvledien einsetzen.

Der Lehrende strebt das Lehrziel durch Gespràch mit den Teilnehmern

an. Das Lehrgespràch ist eine entwickelnde und erarbeitende
lt/lethode, deren lnhalt und Ablauf durch den Lehrenden gesteuert wird.

Er steuert durch seine GespràchsfÙhrung und vor allem durch seine

Technik des Fragens.

Beim Rundgespràch kònnen die Teilnehmer (und d-er Lehrende)

ihr Wissen, ihre Erfahrungen, ihre fttleinungen und Uberzeugungen der

G ruppe vermitteln. Alles wi rd zusammengetragen, eingeordnet, geklàrt

und so in einem stàndigen Dialog verarbeitet.

Die Teilnehmer bearbeiten jeder fùr sich selbstàndig einzelne lnhalte

oder sie lòsen Aufgaben allein. Der Lehrende tritt in den Hintergrund.

Parlnerarbeit Jeweils zwei Teilnehmer bearbeiten ein Thema oder lòsen eine

Auf gabe.

Die Gesamtgruppe der Teilnehmer wird in Gruppen von drei bis sieben
Personen aufgeteilt, um einen Lehrstoff, eine Fragestellung oder eine

Aufgabe zu bearbeiten.

Gruppenarbeit

Weitere mògliche Sozialformen sind

Rollenspiel Einzelne Teilnehmer ùbernehmen eine bestimmte Rolle und spielen
diese. Dabel lernen sie, Verhalten zu erproben, zu Ùben, zu festigen
und zu analysieren.

Teamteaching ist ein Lehren im Team: zwei (oder mehrere) Lehrkràfte
unterrichten gemeinsam. Dazu gehòrt auch das gemeinsame Planen

und Auswerten des Unterrichts.

Teamteaching

A/lethode 66 Das Plenum wird in Gruppen zu je sechs Teilnehmern aufgeteilt, die

etwa sechs Minuten miteinander diskutieren.

Expertenbefragung Am Ende eines Themas oder Kapitels bef ragen die Teilnehmer den

Leiter. Die Teilnehmer bereiten sich darauf vor.

Die Teilnehmer geben ihre Antwort oder Stellungnahme zu einer Frage

in ein oder zwei Sàtzen.
Blitzlicht
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Anhang 11

Nachfolgend eine Auswahl von lnternetadressen

Arte-TV, eu ropàischer Kultu rkanal :

Eu ropàisches Sprachenporlfolio:

Datenbank f ùr Fremdsprachenunterricht:

Deutsche Auslandsschulen:

Deutschlandfunk und Deutschlandradio:

Deutscher Akademischer Auslandsdienst (DAAD):

Eu ropa-U niversitàt Viadrina:

Goethe-lnstitut:

lnterNationes:

lnternationaler Studentenaustausch:

Landeskunde:

Lehrwerke: Eurolingua
lr/oment mal!
Sichtwechsei
Stufen international
Themen neu

Nachrichten:

www.ante-tv.com

www. u nif r.ch/ids/oo rtf olio

www. li ng uanet-europa.org

www. auslandsschu lwesen.de

www.dladio.d"e

www.daad.de

www. euv-f ran kf u rt-o. de

www.qoethe.de

www. i nier-nationes.de

www. iik-duesseldorJ.de

lvww. inter-natione§,ddd/schul enllphu/landkuninfo.htm I

unrvw.cornelsen.de/cqiAA/ ebObi ects/COL.woa
www.moment-"mal.com
www.sichtwechsel.com
www.stufen.de
www.themen-neu.de

www.tagesschau.de
www.focus.de
www.soiegel.de
www.zdf .de

www. ids-man n hei m. delref orm

www. Bosch-Stiftuno.de

www.l 000lgsts.com

www.cornelsgn.de
www.huebql.de
www.kletl.de
www.langenscheidt.de etc

Ofthograf iereform:

Robeft-Bosch-Stiftung;

Tests fùr DaF:

Verlage (Auswahl):
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Anhan,e i2

Liste der Zielaktivitàten in der N/uttersprache sowie in der Zielsprache Deutsch

. Absprachen treffen, Ergebnisse in der IVuttersprache festhalten;

o auf muttersprachliche stellenangebote in Deutsch antwofien,
. Ausschreibungstexte lesen, in der [Vuttersprache zusammenfassen,

komrnentieren;
o Berichte hÒren, ergànzen, in der IVluttersprache zusammenfassen und

kommentieren;
o Bilanzen lesen, in der N/luttersprache kommentieren;
o Controllingdaten zusammenstellen, in der l\/luttersprache kommentieren;

o Daten zr-lr Entwicklung des deutschsprachigen [Varktes lesen, in der

lVuttersprache zusammenfassen und kommentieren;
o Daten zur Geschàftsabwicklung zusammenstellen, in der [Vuttersprache

kommentieren;
o deutschsprachige tVitteilungen der Fachpresse, der Fachverbànde lesen, in der

lV utte rsp rache zusam menf assen, kom mentie ren ;

o Empfehlungen des Beraters in der [t/uttersprache zusammenfassen;

o Entwicklungen im Unternehmen des deutschsprachigen Pafiners aufzeichnen, in

der lvuttersprache zusammenfassen und kommentieren;
. Formalitàten des Grùndungsablaufs in der [\/luttersprache erklàren;

. Gebrauchsanweisungen lesen, in entsprechende l-landlungen umsetzen, in der

lV uttersprache e rklàren :

o lnformationen ùber Unternehmensgrùndung im jeweiligen deutschsprachigen

Land sammein, in der [\/uttersprache zusammenfassen;
. Geschàftsberichte lesen, in der [/luttersprache zusammenfassen und

kommentieren;
o Handlungsanweisungen lesen, umsetzen, In der [/luttersprache weiterleiten;

. informationen ausweften, zusammenstellen, in der N/uttersprache pràsentieren;

o Normen verstehen, in der [Vuttersprache klàren;

o lnformationen lesen, in der |\/uttersprache zusammenfassen;
o protokolle lesen, uberprùfen ergànzen, mit Notizen in der [Vuttersprache

vergleichen, in der [Vuttersprache kommentieren;
. Reiseberichte lesen, in der lvuttersprache kommentieren;
. ùber den Besuch deutschsprachiger Geschàftsparlner in der N/uttersprache

berichten;
. ùber lVesse- und Ausstellungsbesuche in deutschsprachigen Làndern in der

lVuttersprache berichten, Ergebnisse kommentieren;
o Verlràge lesen, ùberprùfen, mit muttersprachlicher Fassung vergleichen.
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Anhang l3a

FlussdiaEramme

Flussdiagramme erleichtern die pràzise, lùckenlose Reproduktion des Haupthandlungsstranges oder
des Gedankenganges eines Textes. Die graf ische Darstellung der Teile und deren Verbindung helfen
dem Lerner, wesentliche Fakten eines Handlungsablaufs oder einer Tatsachendarstellung in logischer
Folge zu erzàhlen bzw. zu berichten. Gleichzeitig wird die Grundstruktur eines Textes deutlich (vgl.
Neuner, 1990). Nachfolgend ein Beispieltext und das dazugehòrige komplette Flussdiagramm mit
SchlÙsselwòrtern. Flussdiagramme kÒnnen fùr die Textarbeit in Bausteinform vom Lehrer
vorstrukturiert und teilweise lexikalisch gefùllt werden. Der Lerner muss dieses Diagramm dann
ergànzen bzw., wenn nicht vorstrukturiert, komplett erstellen.

Mit ultrakurzen Nickerchen gegen den .f etlag
Miincltett (hab.): Leisturtgssportler, die bei Itlugreisen zu Wettkiimpfen in attderen Kontinenten viele Zeitttnen
iibersprittgen, kijnrrctt dadurch leistuttgsntittdende Schlafstdrungen hekomnten. Es ist aher mògliclt, solchen
Sclilafsti)rurryen 7u hegegrrcn, indem einige Tipps beachtet werden, sagt der Miinchener Psychiater Dr. Michael V,iegattd.
- Tipp,t, tlie rùclit rtur fùr Sportler, sondent.fiir alle Fernreisende gelten.

Helles Taeeslicht als Taktgeber und kÒrperliche Aktivitit
seren dje wichtigsten biologischen Faktoren zur raschen
Anpassung arr cine andere ZeiLzone, sagte Wiegand auf
der 9. Sporlrredizinischen Fortbi Idun gsver-anstaltun g der
TU Mtinchen.

Sportler, die n.reist erne gute Schlatdisziplin hàtten,
kÒnnten bei tèhlerrden Schlatìtunden durch
Zeitverschicbung oti cinfach ,,schnelÌer schlafen". Ein
geringes Schlatdefìzit soìl bei iìrnen deshalb nicht
dramatisiert werdencien. Was aber tun. wenn durch
Wechsel von ZertzoneD doch gròBere Schìalproblcme
en tstcllen ?

Ungcergnet, Elschitpfung uncl Schllf zu erzwirrgen, sei
kÒrperìichc Ùberakrivitlit. vor allenr am Abend, scr

Wìegand. Crundlalsch sci es auch zu versuchen. den
Jetlag nach Fernstreckenflùgen dulch làngcren
Ta-tesschia[ 7u ùberwindcn. Idea] dagegen seine
,.ultr-akurze Nickerchen'' von bis zu 20 Minutcn Dauer.

Es sei auch mÒglich. sich bereits vor dcrr-r Abflug
lcndenzieÌl an die Schlaizciten am Zielort anzupassen.
Dafùr solle zurn Bcispìeì cinige Tage vor cinem Flug
ntrch Wcsten -jeclcn Abcnd der Zeitpunkt des
Zubetlgchens urn ein paar Stuncicn hìnausgeschoben
wcrden, unt den Schlaf'-Wach-Rhytllnus cles Zielorts zu
[iber'nehmen, erki àrtc Wi egand.

Er bestàtigte. dass Ergebnisse einigcr StucÌicn daratif
hinwiescn, dass die Anpassung der inneren Rhythmik
ciurch das Hormon Melatonin beschleunigi werden
kÒnne. Dazu soll ab drei Tagen vor dem Abflu,e jeu'ciJs
abends so spàt wie nrÒgìich je fùnf MiìÌigramm
Melatonin ge0olrmen werden. Am Zielort solle clie
Melatonin-Einnahme noch einige'I'age fortgesctzt
wcrden, Allerdings, so der Psychiater, solle LLnbedìn-ut
rcines Melatonin _gcnomrren werdcn. das in DeLLtschÌand
ùbel internationalc Apothcken crhàltlich sei. Das in den
USA und in einigen anderen Làndern fiei verkàulliche
Melatonin sei nrcht standardisiert, manche produkre
enthiel ten sogar noch Gewebereste vori
Rinderhypophysen, warn te Wì egand.

Als ,,pharmakologische Nachhillè", wenn sich bej noch
fèh]ender Adaption an die ncue Zeitzone der Schtai. nrcht
rìchtìg ernsteìlen will. hdtten srch kurz- bis rrìrteÌlrng
wirksarne Hypnotika bewahrt, Leìstungssportler solÌten
dabei aber berùcksichti-ten. dass die klassischen
Benzodiazepine muskelrelaxiercnde Eflèkte haben. Kurz
wirksame Pharmaka kÒnnten manchrral auch cine
Rebound-Insomnìc erzeugen oder zu Ansst und Unruhe
am nachsten Tag fùhren.

Durchaus gccignet als Einschlathilte bei Zcittrcncn
Sprùngen sind nach Angabcn cics SchìaièxpcrLen
plìanzliche Pr:ipzrratc. etwa Zubereitungen iìus Balclrrln.
Hoplèn, Passionsblurne unci N,lelisse.

Flussdiagramm:
l-r"ìt"sl

ungeeignet fìir die Adaption an die neuc Zeitz,onc ideaf fiir die AdapLion an die ncue Zeitzote

(Text und Di:r-Erarrlm nach ,,Rahtrencurriculum des stuclienbegleitenrjcn DeuLschunLerlch[s
an slowakischen und tschechischen Hochschulcn und Universit:iten", ErprobungslassLrng)

rch Zei tverschie

kòrpcrliche
U bera kti v i tit

I angerer
Tagesschlaf

Zielort

sich zu Hause an die
Schlafzeiten am

ultrakulze
Nickerchen

Hiltìrrit-
tel

Melatonin Hypnotika Pflanzliche

xx
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Anhang i 3b

Begriffsleitern/Beg riff s reihen

Log isch e B e g riff s I e ite rn

Zwischen zu findenden und zu vergleichenden Begriffen eines Themas bzw.

Teilthemas besteht das Verhàltnis der logischen Unterordnung, z. B.

ùbungen zu Begriffsleitern sind sinnvoll, wenn sie mindestens 3 Abstraktionsstufen
umfassen. Sie sind im Sinn einer aufsteigenden (Unterbegriff vorgeben, Oberbegriffe
suchen) bzw. absteigenden Leiter (Oberbegriff vorgeben, Unterbegriffe suchen)
konstruierbar.

Lo g i s ch e Beg riff s re i h e n

Hier besteht zwischen den verschiedenen Begriffen ausschlieBlich das Verhàltnis der

logischen Nebenordnung; der Oberbegriff ist dabei nicht vorgegeben.

Bei dieser Nebenordnung von Begriffen sind klare Klassifizierungskriterien in der
Aufgabenstellung zu beachten. Die LÒsungen sind im Hinblick auf das
Klassif izierungskriterium diskutierbar.

Ubungen zu logischen Begriffsleitern und logischen Begriffsreihen sind auch in
lVischf ormen anwendbar.

MASCHINE

WERKZEUGMASCHINE

FRASN/ASCHINE

FRÀSMASCHINEBOHBIVASCHINESCHLEIFIVASCHINE

xxI
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Das Erstellen bzw. Nachvollziehen von Briefketten ist eine lVòglichkeit, Lernern dasAktions-Reaktions-Verhàltnis im Bereich der brieflichen Kommunikation zu
verdeutlichen, denn Briefe stehen nicht isolieft, sondern sind Teil einer ganzen
Kommunikationskette.
Auf einen Brief kann es entweder eine positive, eine negative oder gar keine
Reaktion geben.
Auf eine Anfrage z. B. er-folgt
o entweder die gewùnschte Reaktion (positive Antwort, z. B. die ware ist

vorhanden, ein Katalog wird zugeschickt) oder. eine negative Anworl (die ware ist nicht iieferbar)'odero §ar keine Reaktion (Null-Antworl; der Anfragende hat die Wahl noch einmal
nachzufragen oder sich an die Konku rrenzlq U/enden; in letzterem Fall ist dieKommunikation beendet) 

"

lm Falle einer positiven Antwort ist diese dann AuslÒser einer neuen Aktions-
Reaktions-Kette, wobei es hier wieder 3 Mòglichkeiten geben kann:o positive Reaktion (Firma bestàtigt den Empfang des Katalogs, bittet z. B. umweitere Auskùnfte, etwa Sonde ranfe rtigungen)f
' negative Reaktion (das Angebot wird abgelehnt, weil die preise zu hoch sind);
" keine Reaktion (die anbietende Firma ha1 dann die Wahl, es dabei zu belassenoder ein zusàtzriches sonderangebot zu offerieren).

Eine graplische Darstellung (s. u.) als leeres schema kann mit jeder Briefsor.te
Qntrage, Bestellung, BescÈwerde, etc.),,gefùilt,, ,nJìn der Krasse arsDiskussionsauslòser, zur Aktivierung von Vorwissen bzw. zur vergegenwàr.tigung
einer Kommunikation zwischen Firmen venruendet werden; auBerdem sindvoraussichtliche Antwoften antizipierb ar, dazugehòrige Schlùsselbegriffà kònneneingefùh11 werden.

Anhang l3 c

Briefkette

Firma A
Firma B

Kcine Antwort

Negative Antwort

Keine AntwortPOSITIVE
r\NTWORT

Negative Antwort

xxII
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Anhang 13d

Pendelbrief

o Der Pendelbrief besteht aus einem vordruck mit zwei Durchschriften,

im Format DIN 5013 - wie ein Brief, aber handschriftlich'

o Das Original und die erste Durchschrift werden an den Gespràchspadner

geschic[t.
. òi" 2. Durchschrift verbleibt als Beleg und wird abgelegt.

o Die Antwort wird mit Datum und Unterschrift unter die Anfrage geschrieben und

an den Absender zurÙckgeschickt'

Wesmann-Stahl Biebetau

f lQ*t,/oL',*n, Liloo,L,nn*l*, -Aq I
P"otf""L t oo

I l4*o*11,,* l

PENDELBRIEF Tragcn Sie birte Ihrc Antrvort im

Anschluss an den Fragetexr cin und senclen Sie das Originrl -

lnit Datunl und Unttrs;hrift vcrsehen - zuriick' Die Durcilschntì

ist fiir Sie bestimmi. Fùr dic Veu-endut.tg von Fcnsterbnefhiillerr

rst tiie Attsehtr fl au I dcr Riiekscirc vurqcciruckl

lhr Zeichen/ìhre Nachricht vom Unser Zeichenlunsere Nachricht vom

J« U,

Telefon

0348 23597

Datum

ta to la

Belr.: W'inrrLinnn* ortung

0

Geschàftsràume
Wolffstr. 12
05529 Bieberau

Telefax
867573

Fax
0348 23590

Bankverbindung
Kreissparkasse Bieberau
BIZ: 530 240 610
Kto.-Nr.:

U,,on,n SrLn inroulogn f"l,1,,1, "ft
I

t)t ul-\1 ,.rngnlrnnl
1t
Urn d.nn*nrlnnuorl te.1 I
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Anhang 13e

Diskursketten

Diskursketten sind eine gute Ùbung fùr den freien Diskurs, die in Parlnerarbeit als
S im u lationen meh rerer mòglicher Gespràchsvarianten du rchspielbar sind.
Nachfolgend ein Beispiel (die eingetragenen Redemittel sind mòqliche Lòsungen).

Verkùnde eine
Absicht, mach
einen
Vorschlaq!

Mach einen
Einwand!

Entkràfte den
Einwand!

Mach erneut
einen
Einwand!

Spiele das
Argument
herunter!

Stimme zu,
lenke ein!

Diesmalwird
es ganz sicher
nicht so sein.
Unsere
lVannschaft
wird voll
offensiv
spielen.

Na ja, wenn dir
so viel daran
liegt, dass ich
mitkomme!

Zum FuBball?
Das ist mir zu
langweilig!

Nein, das
stimmt nicht!
Unsere
lt/annschaft
spielt gegen
den
Tabellenf ùhrer!

Na und, solche
Spiele halten
oft nie, was sie
versprechen!

Beende das Gespràch!

Dann eben nicht! lch finde schon
noch jemanden, der mitkommtl

Verabschiede dich!

Stimme zu! Drùcke deine
Begeisterung aus.
Mach nàhere
Angaben!

Schlage Zeit- und
Treffpunkt vor!

Gut, wir sehen uns dann am
Samstag!

Mach einen
Gegenvorschlag!

Stimme zu!Prima, du
weiBt, ich bin
ein totaler
FuBballnarr!

Super, ich hab'
ja gewusst,
dass ich auf
dich zàhlen
kann!
Ùbrigens ist
der
Tabellenf ùhrer
bei uns zu
Gast!

lch gehe am
Sonnabend
ZUM
FuBballspiel.
Hast du Lust
mitzukommen?

Sicher wird das
Stadion voll
sein! lch schla-
ge vor, dass
wir uns eine
Stunde vor
Spielbeginn,
also 14.30 Uh
am
Sùdeingang
des Stadions
treff en.

---\

So zeitig kann
ich nicht. lch
kann
f rùhestens
15.00 Uhr am
Stadion sein.

Okay, dann bis
um drei am
Samstag.

----->
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Anhang 14

Alphabetische Liste der Zielaktivitàten zur Leistungsmessung

Absprachen diskutieren und treffen;

Aktivitàten abstim men;

Anleitungen in BetrieblVerwaltung/Krankenhaus usw. verstehen und weitergeben;

Arbeitsbedingungen nennen und diskutieren;

Arbeitstechniken und l-ernstrategien beschreiben und besprechen;

argumentieren fÙr/gegen Ànderungen;

n,iJirorngt-uno piaÉtirumsbedingungen benennen u nd verhandel n ;

Auskùnfte ùber Unternehmen, Untérnànmensformen, Verwaltungen usw' erteilen und einholen;

Ausschreibungstexte lesen ;

Bedingungen benennen und verhandeln;

Begriffe def inieren;

Beratu ngsgesPrache f ùh ren ;

Be richte lesen/ùberprùlen/schreiben;
Besonderheiten des heimischen Raumes darstellen;

betriebsinterne und'externe Kommunrkation fÙhren;

BewerbungsgesPràche f Ù hren;

Briefe zu Fallbeispielen schreiben;

Daten zu wirtschaft, wissenschaft, Technik, Gesellschaft usw' lesen' zusammenstellen' kom-

rnentieren;
deutschsprachige Mitteilungen der Fachpresse, der Fachverbànde lesen und zusammenfassen

(auch in der t\/uttersPrache);
Diagramme, Tabellen, schaubilder und andere spracharme und bildgestÙtzte Textsoften beschrei-

benl ergànzen, kommentieren und interpretieren;

Diskussion leiten;

Diskussionsbeitrag leisten;

Dossiers zu bestimmten Themen anlegen;

Entwicklungen im jeweiligen Fachbereich darstellen und kommentieren;

Ergebnisse nach Metaplan darstellen und kommentieren;

fu""f,ri.ntrng (je nach) entsprechenden Textsorten schreiben;

FachterminiLrklàr"n, zuordnen, im Kontext richtig anwenden;

Fakten benennen;
Fallbeispiele lesen und lÒsen;

Firma, Éetrieb, Abteilung usw' beschreiben, pràsentieren;

Gebrauchsanweisungeri, Betriebsanleitungen, Arbeitsprozesse lesen' verstehen und weitergeben;

Gespràche Ùber Betriebsablàufe fÙhren;

lnformationen zu Arbeitsrecht, anderen Rechts-, Zoll- usw' -vorschriften, Mitbestimmung lesen' mit

der N/uttersprache vergleichen, anpassen;

lnformationen anforder"n, lesen, nachJragen, formulieren, sammeln, edragen;

lnformationsquellen ermitteln;

interkulturelle Unterschiede ansprechen und diskutieren;

lnterview f Ùhren;

Kooperalionsangebote formulieren, machen' Ùberprùfen;

Lebenslauf schreiben;
mit Kritik umgehen;
Normen verstehen,
Notizen, Stichpunkte, lnformationen machen und weitergeben;

Planspielaufgaben verstehen und lòsen;

P ressemitteilu ngen formulieren;

Probleme zwischen ttlitarbeitern benennen;

Produkte/Forschungsergebnisse/neue Erkenntnisse beschreiben und pràsentieren;

Protokolle lesen und schreiben;

Prùfungsaufgaben lòsen;

Q u al itàìs k rite ri e n lesen/f o rm u I i e re n/Ù be rp rùf e n ;

(erne kleine) Rede halten;
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Anhang 14

Al p h abetisch e Liste der zielaktivitàten zu r Leistu n gs mess u n g

" Absprachen cjiskutieren und treffen;
. Aktivitàtenabstimmen;
. Anleitungen in Betrieb/Verwaltung/Krankenhaus usw verstehen und weitergeben;

. Arbeitsbedingungen nennen und diskutieren;

. Arbeitstechniken und Lernstrategien beschreiben und besprechen;

. argumentieren fÙr/gegen Anderungen;

. Au"sbildungs-und praktirumsuedingungen benennen und verhandeln;

. Auskùnfte ùber unternehmen, untérnÀhmensformen, Verwaltungen usw. erteilen und einholen;

. Ausschreibungstextelesen;

. Bedingungen benennen und verhandeln;

' Begriffe def inieren;
o BeratungsgesPràchefùhren;

' Berichtelesen/ùberprùfenlschreiben;
. Besonderheiten des heimischen Raumes darstellen;

. betriebsinterne und -externe Kommunikalion fùhren;

. BewerbungsgesPràchefÙhren;

. Briele zu Fallbeispielen schreiben;

. Daten zu Wirtschaft, Wissenschaft, Technik, Gesellschaft usw. lesen, zusammenstellen, kom-

rnentieren;
r deutschsprachige lvitteilungen der Fachpresse, der Fachverbànde lesen und zusammenfassen

(auch in der tVuttersPrache);
. òi"grurme, Tabellen, Schaubilder und andere spracharme und bildgestÙtzte Textsorten beschrei-

benl ergànzen, kommentieren und interpretieren;
r Diskussion leiten:
. Diskussionsbeitragleisten;
r Dossiers zu bestimmten Themen anlegen;
. Entwicklungen im jeweiligen Fachbererch darstellen und kommentieren;

. Ergebnisse nach lVetaplan darstellen und kommentieren;

. FaLhrichtung (je nach) entsprechenden Textsorten schreiben;

o Fachtermini erklaren, zuordnen, im Kontext richtig anwenden;

r Fakten benennen;
. Fallbeispiele lesen und lòsen;
. Firma, Betrieb, Abteilung usw. beschreiben, pràsentieren;

. Gebrauchsanweisungen", Betriebsanleitungen, Arbeitsprozesse lesen, verstehen und weitergeben;

r Gespràche Ùber Betriebsablàufe fùhren;
. lnformationen zu Arbeitsrecht, anderen Rechts-, Zoll- usw. -vorschriften, Mitbestimmung lesen, mit

der lVuttersprache vergleichen, anpassen;
. informationen anfordern, lesen, nachf ragen, formulieren, sammeln, erfragen;

. lnformationsquellen ermitteln;

. interkulturelle Unterschiede ansprechen und diskutieren;

. lnterview fùhren;

. Kooperationsangeboteformulieren, machen, ùberprÙfen;

. Lebenslaufschreiben;

. mit Kritik umgehen;

. Normen verstehen;

. Notizen, Stichpunkte, lnformationen machen und weitergeben;

. Planspielaufgaben verstehen und lòsen;

. Pressemitteilungenformulieren;

. Probleme zwischen lVitarbeitern benennen;

. produkte/Forschungsergebnisse/neue Erkenntnisse beschreiben und pràsentieren;

r Protokolle lesen und schreiben;
. Prùfungsaufgabenlòsen;
. Qualitàtskriterien lesen/formulieren/ùberprÙfen;
. (eine kleine) Rede halten;
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Anhang 14

o reklamieren;

' Fisiken benennen;
. Stellenangebote lesen, sich darauf bewerben;. Terrnine aushandeln;
o Textezusammenfassen:
. Umfragen vorbereiten und durchfùhren;
. verhandeln;
. VerlaufsprotokollevonVersuchenschreiben;
. Vor- und Nachteile benennen und diskutieren;. Vorgànge, Vorhaben beschreiben;
. Vorschlagediskutieren,formulieren, machen;. Vorschriftenformulieren;
. Vorstellungsgespràchfùhren;
o (einen kurzen) Vorlrag halten;
. Wandzeitungen, Poster anferligen und pràsentieren.
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