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1 Einleitung

ln den .lahren 1996-2000 wurde durch eine Gruppe von Dozenten und Dozentinnen flir den
Studienbegleitenden Deutschunterricht an Hochschulen und Universitàten in Polen, in der Slowakei und
in Tschechien ein Rahmencurriculum entwickelt, erprobt und in zwei Fassungen (Polen und Tschechien/
S lowakei) veròftèntlicht.

Das hier vorliegende Rahmencurriculum ist eine Neufassung und wird in einer Ausgabe fùr alle
beteiligten Lànder verftigbar sein.

Es betrilTt zwar konkret den DaF-Unterricht, ist aber ùbertragbar auf den Studienbegleitenden Unterricht
anderer Fremdsprachen, auch in anderen Làndern.

Es ist eine Antwort auf den Bedarf an Kommunikation und Kooperation zwischen Staaten und
Menschen unterschiedlicher Sprache und unterschiedlicher kultureller Tradition in einem Europa, das

von Akademikern und zukùnftigen Fùhrungskràften eine Europaftihigkeit (Anhang l) verlangt, die in
hohem MaBe von der Handlungsftihigkeit in mehreren Fremdsprachen bedingt ist.

Es unterstùtzt die Gestaltung eines Frerndsprachenunterichts, der den intensivierten internationalen
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Verflechtungen Rechnung triigt und der auf den immer grÒBer

werdenden Bedarf an Mobilitat in Studium und Beruf vorbereitet.

Es hilft bei der Planung eines hochschulspeziflschen und hochschuladàquaten Deutschunteruichts,
durch den die Studierenden berufsùbergreifènde Qualifikationen und entsprechende im Sinne des

Gerueinsamen ettrutpciischen Refbrenzrahntens vergleichbare Deutschkenntnisse erwerben. Es dient als
Hilfè bei der Umsetzung der Richtlinien der Bctlogna-Erklcirung und als Hilfe fùr die Erstellung von
Unterrichtsmaterialien (wie im Falle des Lehrwerks ,,Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben")
und Dossiers.

Der Sttrdienbegleitencle Detrtschunterricht ist berufsorientiert und interdisziplinar zt verstehen, weil
er die Studierenden beftihigt, europaweit mobil zu sein und von Praktika und Arbeitserfàhrungen im
Ausland zu profitieren. Im Vordergrund stehen dabei die Sprache als Mittel zur allgemeinsprachlichen
sowie fachlichen Verstàndigung und die wachsenden Anforderungen an die Fremdsprachenkenntnisse
in der berufl ichen Praxis.

Zielgnrype sind Studierende an Universitàten und Hochschulen, die Deutsch als Studienbegleitenden
Fremdsprachenunterricht gewiihlthaben und die nach derFestsstellung ihresAusgangsniveaus mindestens
zu dem niichst hÒheren Sprachniveau geflihrt werden sollen. Ausgangs- und Abschlussniveau werden
durch die Vorgaben des Gemeinsamen europciischen Referenzrahmens bestimmt.

Das hier vorliegende Rahmencurriculum flir den Stttdienbegleitentlen Deutschttnlerricht respektiert die
Autonomie der Hochschulen und kann nur als Vorschlag verstanden werden.

Das Cur:riculum besteht aus folgenden Teilen
o Prinzipien
o Ziele
o Inhalte
o Methoden
o Beurteilung und Beweftung

1

Es enthàlt auBerdem ein Glossar, in dem die kursiv geschriebenen Begriffe erklàrt werden



2 Prinzipien

Prinzipien als didaktisch-methodische und pàdagogische Grundsàtze fùr den Unterricht pràgen die

Ziele und Aufgaben des Studienbegleitenden Deutschunterrichts, seine Inhalte und Methoden sowie

die Leistungsbeurteilung und -bewertung. Auf Grund der Besonderheiten des Hochschulstudir"rms liegt

der Schwerpunkt des Studienbegleitenden Deutschunterrichts auf folgenden Prinzipren:

o Kommunikations- und Handlungsorientierung
o Lernerorientierung
o Sensibilisierung fùr interkulturelleAspekte
o Berufs- und Fachorientierung
o Entfaltung und Fcirderung von mehr Lernerautonomie

Die Prinzipien sind nicht als isoliefi zu verstehen und legen keine Rangordnung fest.

Z=é {".-ts-**-r*az='reÉ?;.2=aiaezz:è* zé{:4.{;E E€'aas.*.Ezzezgz;rz É+.-'+{i4:É.e-81É=

lnhaltlich-fachliches Lernen, methodisch-strategisches Lernen und sozial-emotionales Letnen

greifèn immer ineinander und ermòglichen ein kommunikatives Handeln der Studierenden innerhalb

und auBerhalb des Fremdsprachenunter:richts. Bei diesem Prozess erwerben die Studierenden

Schlùsselqualilìkationen (Anhang 2), die sie fùr Beruf, Weiterstudium und Umschulung brauchen.

Das folgende Modell zeigt die Handlungskompetenz als ùbergeordnetes Prinzip fìr alle Phasen des

Unterri chtsprozesses.

Interkulturelle Kompetenz

Sozialkompetenz

Fach-
kompetenz

HANDLUNGS-
KOMPETENZ

Methoden-
kompetenz

Persònlichkeits-
kompetenz

Im Anhang werden die einzelnen Kompetenzen genau beschrieben (Anhang 3).

2



?z'izzzizsz**

Z "Z é- * r zz r: { r} { É* {:É€.4 *. v' eE*3 g

Die Studierenden stehen im Zentrum des Unterrichtsprozesses, der

- ihrem Ausgangsniveau Rechnung tràgt,
- ihre Interessen bei der Themenauswahl berùcksichtigt,
- verschiedeneLernefiypenanspricht,
- das Profil ihres Studienganges in der Abschlussprùfung widerspiegelt.

In einem lernerorientierten Unterricht besteht die Aufgabe des T ehrenden darin,

- bei der Vermittlung der kommunikativen Fertigkeiten und sprachlichen Kenntnisse
Lernstrategien zu zeigen und bewusst zu machen,

- beim ,,Lemen" und ,,Lemen lernen" als der beratende und helfende Partner aufzutreten,
- Prùlungsstrategien bewusst zu machen und zu vermitteln,
- die Studierenden bei ihrer Selbstevaluation zu unterstùtzen.

2"3 **-,rccE"r-à22=É:*,*"zaa'e"""; ?-€Ar zzzÉa;rTzzzE€.4G{*=ze{ 
'Za'4=*é.rs*

Die Sensibilisierung fiir interkulturelle Aspekte bedeutet nicht nur die Vermittlung von Fakten und Daten,
sondern ermògliclit ein intensives, kontrastives und kritisches Umgehen mit den flir deutschsprachige
Lànder relevanten Themen.

E,in solcher Deutschunterricht fÌirdert ,,Kenntnis, Bewusstsein und Verstàndnis von Ahnlichkeiten und
Unterschieden verschiedener Welten und Kulturen" und ,,das Bewusstsein tiber die eigenkulturell gepràgte

Wahrnehmung" (Profile deutsch, 2001:36). Das bedeutet: Vorurteile und Stereotypen wahrzunehmen,
sich damit auseinander zu setzen und diese schrittweise abzubauen.

3"4"**2"*c.€*""8n*{É€i'.*z:E=,<>rz,*.ae€z*Tè}a*À

Hochschulabsolventen brauchen Fachkomp etetTz, d.h. F achwissen und Fachkònnen. Das

bedeutet:

- Sie kÒnnen ihr fachliches Wissen situationsgerecht umsetzen und sind zu fachlichem
Engagement bereit.

- Sie untersuchen, stelìern, gestalten und sichem Prozesse und Arbeitsablàufe ab und kònnen
deren Ergebni sse beurteilen.

- Sie kÒnnen Aufgaben und Probleme zielorientiefi, sachgerecht, selbststiindig und entsprechend

der Denkstruktur des Faches oder der Kommunikation im Fach lÒsen (Anhang 4a-t).

Angesichts der Tatsache, dass die Studierenden im Verlauf ihres Arbeitslebens immer hàuflger Beruf und
Berufsfeld wechseln mùssen und die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt immer weniger voraussagbar
sind, bedeutet heutzutage Berufs- und Fachorientierung vor allem, berufstibergreifende Kompetenzen

zu erwerben (Anhang 5), die sich als dauerhaft verwendbar erweisen.

IJ



Z=t+j'r*

Zt den berufsùbergreifenden Qualifikationen gehÒrt u.a.:

o Zusammenhànge zu anderen Themenbereichen erkennen und darstellen (vemetzendes DenJ<en)

o bei Aufgabenstellungen Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden
o Aufgaben in einer Zeiteinheit selbststàndig oder irn Team fachlich und situationsbezogen

planen und durchlìihren
o Entscheidungen treffen und begrùnden
o fachspezifische Arbeitsmittel und Medien nutzen
o Lern- und Arbeitsergebnisse sach- und fachgerecht darstellen und auf ihre Richtigkeit

ùberprùfen

Diese Qualifikationen sind leichter ùbertragbar als fachbezogenes Wissen und Kònnen.

7-".?. ?,r=tÈ*=ét+"-éGv.Z* "tezs.4 * t-zré*?:3,:É{.2'f3 7{.?{È {zcr:e{zv: É,*{2"2*{=z=é9;.al:ez=szz2*

Der autonomief'òrdernde Deutschunterricht ermÒglicht es den Studierenden, ùber ihren eigenen

Lernprozess zu reflektieren und zu erkennen, ùber welche Strategien (neben den Kommunikations- und

I-ernstrategien auch zunehmend Prùfungsstrategien) und Methoden sie schon verfùgen und wie sie diese

auf neue Aufgabenstellungen ùbertragen kònnen.

Diese Kompetenz des Selbst- und Weiterlernens macht sie tàhig, wàhrend des ganzen Studiums und

danach im Berufileben auf mÒgliche Berufiwechsel flexìbelzu reagieren.

3 Ziele

Die Hauptziele dieses Rahmencurriculums sind:

o die Entwicklung der kommunikativen und sozialen Handlungsftihigkeit im jeweiligen Fach

sowie in allgemeinsprachlichen und berufsùbergreifenden Situationen
o die Sensibilisierung ftir Eigenverantwortung und Mitgestaltung des Lerrrprozesses

o die Wahmehmung der Beziehungen zwischen der eigenen Kultur und fremden Kulturen
o das Erkennen von Zusammenhàngen (vemetzendes Denken)
o die FÒrderung der Kompetenz des Selbst- und Weiterlemens (Lernen lernen)

Diese Hauptziele betreffen folgende Bereiche:

o Wissen und Kenntnisse (deklaratives Wissen/savoir)
o Einstellungen und Haltungen/soziokulturelles Wissen
o interkulturelles Bewusstsein
o Fertigkeiten (prozedurales Wissen/savoir-faire)

4
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Die Studierenden sollten

ihr Wissen ùber Fremdsprachen und deren Strukturen (2.8. morphologisches, syntaktisches,

lexikalisches Wissen, Wissen um den Zusammenhang zwischen Textsorte, kxtmuster
(Textbauplan), Sprachhancllungen (Mitteilungsabsichten, Kommunikationsverfahren,
Redemittel : funktionale und systematisch e Gr ammat i/r) vertiefen,
ihr Wissen ùber europàische und internationale Normen, Standards und lnstitutionen

etgànzen,
ihr Fachwissen (fachspeziflsche Fakten, Prozesse, Methoden, Zusammenhànge u.a.) je

nach Studiengang und zu erreichendem Sprachniveau erweitern,

die landeskundlichen und interkulturellen Kenntnisse sowie das Wissen ùber bemfs- und

fachbezo gene Kommun i kationsformen au sbauen.

3"Z 7:-'ez==24:3ézz{elé*é.u, es*,<É 7étz'zÈ"ztzz*t*zÉi?}abzEzeLu"aE€.=su,"*.ÉÈ*'e zul izz*'ra

D er S t u d i enb e gl e i t en d e D ettt s c hun t e r r i c h t s olhe'.

o den Blick 1ìir Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Eigenen und Fremden

ÒlInen und dabei die Sensibilitàt fÌir verbale und nonverbale Kommunikation und flir
soziale Konventionen entwickeln,

o helfèn, die Bereitschaft zu entwickeln, dem Anderen zuzuhòren,
o die Studierenden daran gewòhnen, ihre Werte, Ùberzeugungen und Einstellungen

etnzubringen, mit Faimess durchzusetzen, zLt relativieren und eventuell zurùckzunehmen,

o das Bewusstsein stàrken, fìr sich und andere Verantwotlung zu tibemehmen und kooperativ
(besonders in der Lemergruppe) zu handeln.

'j,-3Zzzz,,:rXz-,aT;;.zaa'*.7É*.=#+:"J-:aGé'eÉ-*e:aÉa=.

Der Stttdienbegleitende Deutschunterricht sollte bei den Studierenden die Fàhigkeit entwickeln,

o die Ausgangskultur und die fremde Kultur miteinander in Verbindung zu setzen,

o Strategien I1ir den Kontakt mit AngehÒrigen anderer Kulturen zu identifizieren und

anzuwenden,
o als kultureller Mittler zu agieren und wirksam mit interkulturellen Missverstàndnissen und

Konfl iktsituationen umzugehen,
o Vorurteile zu erkennen und zu hinterfragen,

d.h. der Deutschunterricht sollte auBerdem bei den Studierenden das Bewusstsein fìir eigene Vorurteile

schàrfen und in der Begegnung rnit dem Fremden die Bereitschatt entwickeln, das eigene mangelnde

Verstàndnis einzusehen und daraus eine tolerante Haltung gegenùber dem Fremden aufzubauen.

a

a

a

a
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Der Umgang mit fiemdsprachlichen Texten erfordert die Entwicl<lung von vielfàltigen Formen des

Verstehens, ErschlieBens und Produzierens von Texten und Fachtexten rn geschriebener Llnd gesprochener
(Anhang 6a). Dabei ist die Arbeit mit Fachtexten von dem zu erreichenden Sprachniveau

Im Einzelnen sollten die Studierenden:

o verschiedene Textsorten (Anhang 6b), deren jeweilige Textmuster und Sprachhandlungen
kennen und erkennen kcinnen.

o verschiedene Lesestile beherrschen und entsprechend der Textsofte anwenden kònnen,

o den Sinnzusammenhang authentischer Texte - auch mit fachlichen Inhalten - erlàssen kònnen,

o spracharme Textsorten (Charts) versprachlichen kònnen,

o Fachinhalte erschlieBen und mit fachspezifìschen Kommunikationsverfahren wiedergeben
kÒnnen (Anhang 4b),

o sich Strategien zum Verfassen von hochschuladàquaten und berufs- und fachbezogenen
Textsorten aneignen,

o auf der berufstibergreifenden Ebene ùber bestimmte Kernkompetenzen verfiigen: Frage-,
Gespràchs-, Argumentations-, Moderations-, Visualisierungs- und Pràsentationstechniken,
U.a. (.\nhang 7).

o die àsthetische und kreative Gestaltung von Textsorten nachvollziehen kÒnnen,

o als sprachmittelnde Personen den lnhalt des ursprùnglichen Textes als mùndlichen Text
weitergeben kÒnnen (Sprachmittlung mùndlich) und zwar
- aus dem Deutschen in eine gemeinsame Sprache
- aus einer anderen Sprache ins Deutsche
- aus dem Deutschen ins Deutsche
- zwischen dem Deutschen und einer anderen Sprache

o als sprachmittelnde Personen den Inhalt des ursprùnglichen Textes als schriftlichen
Text und manchmal unter Verànderung der Textsofie (Fachartikel > Diagramm, Informationstexte >

Kurzrefèrat, Interview) ,,wiedergeben" (Proflle deutsch, 2002:19) (Anhang 8) und zwar
- aus dem Deutschen in eine gemeinsame Sprache
- aus einer anderen Sprache ins Deutsche
- aus dem Deutschen ins Deutsche

6
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4Inhalte

Die Festlegung derlnhalte des Studienbegleitenden Deutschwtterrichts ergibt sich aus den Prinzipien
und Zielen.

Die lnhalte sind:

o das Wissen ùber das Funktionieren von Sprache,

o die Zielaktivttaten fùr das situationsadàquate Handeln in der Sprache (Anhang 9)

ei n schlieBlich der Prùfungsvorbereitung,
o das Methodentraining und die Lernstrotegien, die notwendig sind, um dieses Wissen und

Handeln in der Sprache zu erreichen.

Das Wissen iiber die Sprache, das Handeln in der Sprache und die Lemstrategien sind im Kontext des

jeweiligen Studiengangs zu sehen, der die Themenbereiche und die daraus resultierenden Textsorten

bestimmt.

Je nach Zielgruppe und Sprachniveau kann der Srudienbegleitende Deutschunterricht auch

fachùbergreifende Themen zum Inhalt haben.

Ebenso kÒnnen allgemeine Themen fachspeziflsch behandelt werden.

Das hier vorliegende Curriculum kann deshalb keinen Themenkanon vorgeben und empfiehlt, die

Unter:richtsinhalte gemeinsam mit den Studierenden festzulegen. Daflir eignen sich Methoden wie
Assoziogramm, Gespràchszirkel, Mindmap (Anhang l0) und andere.

Fùr die festgelegten Themen kÒnnen Materialien von Studierenden und Lehrenden ausgewàhlt und fùr

den Unterricht aufbereitet werden. Sie dienen in der Regel als Erganzung zum kurstragenden Lehrbuch

oder werden zu einem Dossier zusammengestellt und regelmiiBig aktualisiert.

Bei der Gestaltung der Inhalte kÒnnen folgende Anhànge hilfreich sein:

o detaillierte Textsortenlisten fùr verschiedene Studiengànge und hochschuladÈiquate und

berufs- und fachbezogene Textsorten (Anhang 11)

o Planungsskizzen zu bestimmten Themen und Teilthemen (Anhànge l2al,l2a2)
o Unterrichtsskizzen (Anhang lzb 1,12b 2)

7



5 Methoden

Eine Orientierung auf zu entwickelnde Schltissel- und internationale Qualifikationen der Studierenden
im Stuclienbegleitenclen Deutschunterricht hat methodische Konsequenzen. Deshalb umfasst der Teil
,,Methoden" neben den unterrichtsmethodischen Grundsàtzen und der zeitlichen Organisation des

Unterrichts auch berufì- und fachorientierte Methoden.

f= . é €-, zz z * r r É ** €.* eyc t:€?= a e r3É 
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Die kommunikativen Fertigkeiten, einschlieBlich ihrermorphologischen, syntaktischenund lexikalischen
Grundlagen werden integrativ vermittelt und nicht isoliert voneinander geùbt.

Bei einern Referat z.B. wird zuerst recherchiert (Materialien zum Thema lesen), dann geschrieben
(Notizen machen und exzerpieren, Text gliedern und verfassen), das Referat wird gehalten und gehÒr1;

schlieBlich werden die Thesen des Referates diskutiert.

Beirn Training der Ferligkeiten ist darauf zu achten, dass der Bezug zwischen der Textsorte und ihrem
Einsatz im Unterricht dem Gebrauch in realen kommunikativen Situationen entspricht.

5.j ,2. ,E, ".& t:z"t_s*:**.?_.a

Im Stuclienbegleitenden Deutschunterricht ist zwischen dem rezeptiven / gewussten Wortschatz
/ Wortschatzspektrum und dem produktiven Wortschatz / der Wortschatzbeherrschung (siehe
Referenzrahmen, S.l12) zu unterscheiden, d.h. produktiv sollen nur die lexikalischen Einheiten
beherrscht werden, die sich aus den beschriebenen Lernzielen der jeweiiigen Zielgmppe ergeben.

3. Z . Z "?- {} c' at,-arse ="}ÈÉ É1-

Die Studierenden lernen und vertiefen vor allem die Strukturen, die sie flir die Textsorten und die davon
abhàngigen Sprachhandlungen brauchen, d.h. die grammatischen Strukturen werden situations- und
themengemàB eingebunden (Anhang 13).

5. 4 .2 tr,* z' rz +: r* zaza* E.,*Èaz" *rz',.231a:

Der Studierende steht als Partner der Lehrkraft irn Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens. Er beteiligt
sich an der Planung des Unterrichts, indem er Themen vorschlZigt und bei der Suche nach Materialien
hilft. Auf diese Weise ùbernimmt er die Mitverantwoftung liir das Unterrichtsgeschehen, einschlieBlich
der Selbstevaluation, und erwirbt Strategien des Projektmanagements (siehe Anforderungen in der
Bologna-Erklàrung).

Der Lehrende ist dabei Ratgeber, Koordinator und Moderator der Lernprozesse. Er bietet nach
MÒglichkeit die fùr die verschiedenen Lemertypen adiiquaten Lern- undArbeitsstrategien an. Gleichzeitig
berùcksichtigt er Strategien aus dem Erwerb der ersten Fremdsprache und rnacht den Studierenden
die TransfèrmÒglichkeiten bewusst, so dass sie diese immer wieder auf neue Autgabenstelllrn_een im
lebenslangen Lemen ùbertragen kònnen (Anhang 14).

8
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Autonomes Lernen einer Fremdsprache bedeutet, dass der Lemende entscheidet, wie er was lernen
will. Er lernt effektiver, wenn er eigenverantwortlich arbeitet und das neu Gelernte mit dem vorhandenen
Wissen verbindet.

Damit er dieses Ziel erreichen kann, sollten die Lemstrategien Gegenstand des Unterrichts sein.

Bei der Vermittlung dieser Strategien ist zu berùcksichtigen, dass

o Lernstrategien von Anfang an kontinuierlich und integrativ vermittelt werden,
o Lerntechniken zu Wortschatz, Grammatik und allen Ferligkeiten vermittelt werden und

dass darùber im Unterricht reflektiert wird,
o den Studierenden Gelegenheit gegeben wird, sich tiber ihr individuelles Lemverhalten

auszutauschen,
o den Studierenden Erinnerungshilfen fiir die Anwendung von Lernstrategien durch

Ùbersichtstafèln, MerkblZitter etc. gegeben werden,
o der Lehrende selbst Vorbild ist und im Unterricht vorlebt. wie Lerntechniken anzuwenden

sind (nach Bimmel/Rampillon, 1997) (Anhang 15).

== = 1 
" 
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Im Studienbegleitenden Deutschunterricht sind folgende Sozialformen anwendbar

o Einzelarbeit
o Paftnerarbeit
o Gruppenarbeit
o Plenum
o Frontalunterricht

Die Sozialfbrmen des Lernens und Lehrens lassen sich nicht immer eindeutig voneinander trennen.
Sie sollten sinnvoll aufeinander bezogen sein und sich gegenseitig ergànzen. So wechseln z.B.
Partnerarbeit, Einzelarbeitsphasen (beim stillen Lesen), Gruppenarbeit und Vortragsphasen (Plenum

und Frontalunterricht) einander ab.

Einzelarbeit ist ùberall dort angebracht, wo der Studierende in Selbstverantwortung fremdsprachliche
Aufgaben lòst, z.B. bei der Anwendung von Lesestrategien oder bei der Abfassung eines Abstracts oder
bei einem Referat.

Partner- und Gruppenarbeit eignen sich besonders, um soziale und kommunikative Fàhigkeiten zu

fcjrdern. In der Kooperation und Konfrontation mit anderen lernt der Studierende, sich zurùckzunehmen

oder durchzusetzen, mit lGitik, Lob, Hemmungen und Angsten umzugehen. Jeder Lernertyp bekommt
dabei die Chance, sein individuelles Lerntempo und seine individuellen Fàihigkeiten besser einzubringen
(Anhang 16).

Alle Sozialformen sind nicht nur im Unterricht. sondern auch bei Aktivitàten auBerhalb des Unterrichts
anwendbar.

9
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Der Stuclienbegleitende Dentschunterricht efiolgt je nach Sprachniveau mÒglichst in der Zielsprache.

Die Muttersprache wird nur dann eingesetzt, lvenn sie den Lernprozess f'Òrdert oder zu einem schnelleren

Lemfortschritt fiihrt, d.h.

o bei der BedeutungserschlieBung nicht eindeutiger WÒrter bzw. von Fachbegriflèn, wobei
das Fachwissen der Studierenden zu nutzen ist,

o beim kontlastiven Vergleich der sprachlichen Regularitàten in der Ziel- und ir-r der Muttersprache,

o beim Bewusstrnachen von Interfèrenzfehlern, bei der Verstàndniskontrolle und -sicherung,
o beim Erfàhrungsaustausch iiber Lemverhalten und Lemzuwachs und bei der Thematisierung

von Lern- und Arbeitstechniken.

3 "3 .*' {J z-zzgtz-zz{. -É{.ic l: z:iz7;:'r'"2

Fehler sind notwendige Ùbergangserscheinungen eines jeden Spracherwerbsprozesses. Ein stàndiges

und unterbrechendes Korrigieren in inhalts- bzw. mitteilungsbezogenen Unterrichtsphasen kann die

angestrebte kommunikative und soziale Handlungsf;ihigkeit stciren. Die Au8erungen der Studierenden

sollten zunàchst inhaltlich aufgegriflen und eventuell in korrigiefter Form wiederholt werden.

Wiederholt auftretende Fehler kÒnnen analysiert werden und als Ausgangspunkt 1ìr gezielte Ùbungen

dienen. Ausdrucks- und stilistische Fehler im schriftlichen Ausdruck werden nicht nur unterstrichen.

sondern am Rand mit Verbesserungsvorschlàgen versehen.

Bei stàrker sprachbezogenen Phasen - z.B. Grammatik- und Aussprachetibungen - ist dagegen die

sofortige Fehlerkorrektur in der Regel sinnvoll.

Anzustreben ist, dass die Studierenden die Moglichkeit haben, neben ihren grammatisch-lexikalischen
auch ihre interkulturellen Fehler selbst zu entdecken und zu korrigieren und dass die Korrektur in der

Kompetenz des Selbst- und Weiterlernens zum Teil auch ihre Aufgabe wird.

i. é "7 ?,G +: tÉé r: a- ;:Ézz*'s€z.

Der Einsatz von Medien

o vermittelt authentische Sprache und authentische fremdkulturelle Wirklichkeit.
o fÒrdert die Berufskompetenz der Studierenden,
o fÒrdert das autonome Lemen,
o ermòglicht verschiedene unterrichtsmethodische Verfahren fiir verschiedene Lernertr'pen.
o verandeft die Lehrerrolle (er ist nicht mehr der einzige Informationstràger).

Anzustreben ist eine mòglichst groBe Medienvielfalt, damit der Unterricht seinen Zielen und Lrhalten

gerecht wird, die unterschiedlichen Lernertypen anspricht und sie auf den kombinierten Gebraltch von

Medien, auch in der Berufswelt, vorbereitet.

Ftir Priisentationen kommen neben Tafel und Plakat vor allem dem OHP. der Pinnri and. Jer Flipcharr.

sowie der Powerpoint-Pràsentation eine besondere Bedeutun-e zu. u,ei1 sie dert Ettts.rtz',::sciii:derter
Arbeitstechniken ermÒglichen und auf diese Weise die Berufskompetenz lòrde m.

10
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Aufnahmen auf Kassetten, CDs, Videos und DVDs dienen vor allem der Entwicklung des Hòr- und

Sehverstehens. Ihr Vorteil liegt in der Wiederholbarkeit der Sequenzen und in der Mòglichkeit der

Kontrolle und Korrektur der eigenen sprachlichen Leistungen. Die audiovisuellen Medien nutzen zwei

Wahmehmungskanàle (neben dem auditiven auch den visuellen mit Bewegungen, Gestik und Mimik)

und erleichtern damit erheblich den Verstehensprozess.

E-Leurning und Blencleel Learning gewinnen an Bedeutung. Das E-Learning ist interaktives Lernen

und eignet sich fiir das Selbstlernen, wahrend das Blended Learning ein durch Inf'ormations- und

Kommunikationstechnologien (IKT) unterstùtztes Lernen mit Direktunterricht ist, in dem ein Experte

(Lehrer oder Teletutor) in bestimmten Anwesenheitsphasen mit den Lernenden alle offenen Fragen

bespricht.

5 .2 g- *3,LÈ*k-* {3 r gtzsaà=; *,€à<* * * * a'z i :rst * e' z i* k z a

Die Unterrichtsplanung kann langfristig (4-5 Semester), kurzfristig (1 Semester), bezogen auf eine

Unter:richtsreihe (4-5 Wochen), unterrichtsstundenbezogen (l Doppelstunde) und/oder projektbezogen

sein.

Die Unterrichtsplanung ist im Sinne einer curricularen Vorbereitung auf die Abschlussprùfung des

S ntdi enb e gl eite n d en D eut s chunt erri chts zu verstehen.

Bei der Planung einer Unterrichtseinheit kann das folgende Phasenmodell als Planungshilfe dienen:

o Einfùhrung (Vorbereitungsphase, Einstieg)

Ziel dieser Phase ist es, die Studierenden 1ùr das zu motivieren, was sie lernen sollen, ihr

lnteresse am Thema, ihre Neugier und gezielte (Lern-)Erwartungen zu wecken.

Die Studierenden sammeln und mobilisieren ihr Vorwissen. Auf diese Weise wird der Text,

der in der nàchsten Phase pràsentiert werden soll' vorentlastet.

o Pràsentationsphase (Darbietung, Stoffvermittlung)
Ziel dieser Phase ist es, einen neuen Text (Lese-, HÒr- oder HÒr-/Sehtext) vorzustellen,

der global verstanden werden sollte. In der Regel enthàlt er einige auf das jeweilige

Lernziel bezogene Beispiele neuer sprachlicher Mittel: Wortschatz, Grammatik,

Redemittel, etc., die als Basis fùr die Semantisierung und Ùbungsphase gedacht sind.

o Semantisierung
Ziel dieser Phase ist es, neue WÒrter und Strukturen des pràsentieften Textes, deren

Bedeutung den Studierenden noch nicht klar ist, zu behandeln. Semantisieren heiBt,

die Bedeutung von Unbekanntem zu ermitteln und Unverstandenes zu verstehen.

Die Studierenden sollen den Text so global wie mòglich und so detailliert wie nÒtig

(entsprechend der Textsorte) verstehen, und zwar a]u;f zwei Ebenen:

- auf der Wort- und Satzebene,

- aufderTextebene.

Auf der Worl- und Satzebene geht es darum, die WÒrter zu erkennen, die fìr das globale

Verstàndnis des Satzes (und des Textes) wichtig sind, und diese aus dem Kontext zu

erschlieBen.

11
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Auf der Textebene geht es darum, den Studierenden entsprechende landeskr-rndliciie oder
soziokulturelle Infbrmationen zur Verftigung zu stellen, die fìir das \-erst.'ì-ien drs Te\tes
unentbehrlìch sind.

. Ùbungsphasen
ln den Ùbungsphasen lemen die Studierenden, die neuen sprachiichen \littc-l selbst ztr
gebrauchen, die vorher eingefùhrt, pràsentiert und semantisiert wurden. Diese Phasen
verlangen die meiste Zeit.

Die Ùbungsphase 1 umfasst reproduktive Ùbungen, in denen die Sprache nur reproduziert
wird (autornatisierende Ùbungen, geschlossene Aufgaben).

In der Phase der Bewusstmachr-rng werden die Regeln gefunden und erklàrt
(selbstentdeckende Grammatik, S-O-S-System).

Die Ùbungsphase 2 umfasst produktive Ùbungen, in denen die Studierenden selbst
die Sprache produzieren: Zuerst im neuen Kontext und in den neuen und variierenden
Kommunikationssituationen, dann frei (nach Bimmel, Kast, Neuner: 2003).

Es ist wichtig, dass auch berufs- und fachorientierte Arbeitsformen wie Projektarbeit, Planspiele und
Metaplan ausreichenden Raum in der Unterrichtsplanung finden. Der Schwerpunkt der Lernarbeit der
Studierenden liegt hierbei auf der auBerunterrichtlichen Tàtigkeit, dagegen mùssen die Phasen der
Aufgabenstellung, der Besprechung in der Gruppe und vor allem die Pràsentation in den Unterricht
eingeplant werden.

Eine wichtige Hilfe lÌir die Gestaltung eines Unterrichts, der solche auBeruntemichtlichen Tàtigkeiten mit
dem Phasenmodell verbindet, sind die Beispiele fùr Berufliche Szenarien in Prolìle deutsch 2.0.

5"-=z**.2:cz9e*=**"{ica:7ae*rZ'**-22';r€*-?".22:a-Zzze*3a:r,z

Als Vorbereitung auf die zukùnftigen beruflichen Aufgaben der Studierenden haben berufs- und
fachorientierte Methoden einen hohen Stellenwert.

Diese Methoden sind fachùbergreifend und in verschiedenen beruflichen Situationen an\vendbar. Sie
vermitteln den Studierenden die Schlùsselqualifikationen und die internationalen Kornpetenzen, die sie
fiir Beruf, Weiterstudium und Umschulung brauchen.

Zt den beruf's- und fachorientierten Methoden (Anhang 17) gehòren:

o Brainstorming und Metaplan
o M indmapping
o Versprachlichung von Charts (Schaubilder)
o Kommunikations-, Gespràchs- und Moderationstechniken
o Informationsaufnahme- und Protokolltechniken
o Pràsentations- und Visualisierungstechniken
o Rollen- und Planspiele
o Projektarbeit u. a. (Anhang 18)
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6 Beurteilung und Bewertung
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Beurteilen (engl. assessment) wird benutzt, wenn die Kompetenz des Sprachverwenders, also
des Studierenden, gemeint ist und wenn diese generell beurteilt werden soll, sowohl bewertend als
auch informell. Alle Sprachtests stellen eine Form der Beurteilung dar, aber es gibt eine Reihe von
Beurleilungsverfahren (2.B. Checklisten bei kontinuierlicher Beobachtung; informelle Beobachtung
durch den Lehrer), die man nicht als Tests bezeichnen kann.

Bewerten stehtdagegenflir,,Leistungsmessung",,,Prùfung;ineineRangfolgebringen"undbezeichnet
damit den formalen Aspekt von Assessment.

Evaluieren heiBt, dass neben der Sprachkompetenz auch,,die Erfblge, die mit bestimmten Methoden
und Materialien erzielt wurden, die Art und Qualitàt der Texte und Diskurse, die bei dem Programm
tatsàchlich produziert wurden, die Zufriedenheit von Lemenden und Lehrenden, die Elfizienz des
Unterrichts" (Referenzrahmen, S. 172) mit beurteilt werden.

i=. E .2 {;1 *' ;.2 :-,,1 ?. 2", {r, €: rz 7t r i zz zi .tÉ <t ;a

Die Leistungsmessung richtet sich nach den Prinzipien, Zielen, Inhalten und Methoden des
Stuclienbegleitenden Deutschuntercichts, wobei irn Hinblick auf die Ziele nur Wissen und Kenntnisse
(deklaratives Wissen / savoir) und Ferligkeiten (prozedurales Wissen / savoir-faire) bewertet werden
kÒnnen.

Einstellungen und Haltungen (savoir-etre) der Studierenden sind nur dann beweftungsrelevant, wenn
die Studierenden bestimmte Verhaltensregeln, z.B. bei der Projektarbeit oder in Diskussions- und
Moderationsrunden nicht einhalten.

*,1 "3 
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Der Handlungskompetenz und der Entwicklung von Schlùsselqualilìkationen kommt im
Studienbegleitenden Deutschunterricht eine vorrangige Rolle zu.

Bei einer Fokussierung auf die Handlungskompetenz lassen sich schriftliche und miindliche Leistungen
nicht streng voneinander trennen.

Beurteilt werden die Beitriige, die im Unterricht und auBerhalb desselben erbracht werden. Dabei gelten
die hochschuladàquaten Deskriptoren des Gemeinsamen etu'opriischen ReJèrenzrcthmens (Anhang 19),
wobei IÌir offene Arbeitsformen (Rollenspiel, Projektarbeit, Planspiel u.a.) Kriterien noch entwickelt
w'erden mùssen (Anhang 20a,b).

i.e.3 . 4 Ze *V';, tÉ,: z * t:z;rt- s:iÉ zz r-2,-J.

Die Beurteilung ermittelt, wie sich der Studierende fachlich, sprachlich, interkulturell und soziokulturell
in bestirnmten Situationen verhàlt und wie er sich daflir qualifizterthat. Dabei ist zu unterscheiden
zwischen der formativen, d.h. kontinuierlichen, kursbegleitenden Bewertung und der summativen,
d.h. punktuellen, kursabschlieBenden Bewertung (Referenzrahmen, S. 1801.).
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Bei der Beurteilung sollten den Studierenden nur solche Aufgaben zugemutet werden, mit denen sie sich
auch im Unterricht auseinandergesetzt haben.

Die Beurteilung der effeichten Lernergebnisse hat eine motivierende Funktion. Deshalb soll sie sowohl
dem Studierenden als auch dem Lehrenden die erbrachten Leistungen bewusst machen. Dank der Kann-
beschreibungen (Rùckmeldungen im Dialang und im Europiiischen Sprachenportfolio ESP) werden den
Studierenden Wege gezeigt, wie sie ihre Lernprozesse, ihre Defizite und Stàrken analysieren und daraus
S chlussf'olgerlln gen ftir lebenslanges Lernen ziehen kÒnnen.

Dìe Beurteilung ermÒglicht darùber hinaus dem Lehrenden, ùber den Einsatz seiner Methoden zu
reflektieren und diese gegebenenfalls zu modifizieren.

{2"3.i ?É,2:€tr:: ca*É' 
={ta?2=t';-,,*Ez.+:-,12;}tz. 

**ztsg. s.z;-z ,'èT.t=izz;Z=,::z:l=z"zr!-.2;.;'tz:=;+

Wenn die Studierenden selbststàndige Bùrger im Sinne einer ,,European citizenship"/,,Citoyennete
européenne" werden sollen, mùssen sie entsprechend den Prinzipien des Stuclienbegleitenden
Deutschtnterrichts bei der Fremd- und Selbstevaluation die Vorgaben des Gemeinsamen europtiischen
Referenzrohmens und des ESP (siehe auch 6.4) kennen und erfìllen.

# 
" 
É E ca s ÉÉ"és HKa *{aÈ.x d * r B * aa rÉ* ÉE aa ae g wya * ffi *zw *y €HÉvag

6.3" É fr È areàcÉrxargs{eecs

Die Einstufungstests dienen vor allem dazu, das Sprachniveau der Studierenden fèstzustellen. Dabei
kann man auf Tests zurùckgreifèn, die in erster Linie Auskunft darùber geben, wo die Studierenden in
ihrer grammatischen Progression stehen, bzw. welche morphologischen, syntaktischen und lexikalischen
Kenntnisse sie haben und wie sich diese zu den Niveaubeschreibungen des Referenzrahmens
verhalten.

Auszùge aus dem Einstufungstest des Goethe-Instituts und aus den Dialang-Tests, die zunehmend als
Einstufungstests benutzt werden, kÒnnen als Beispiele dienen.

*.i3 "2 *4zr *t?e,.a€*-s- aÉa**e€e *zrztÉ tlxtÉÉ*É+*v|* eza{z z'ca{xzzg*re

Sprachstandstests (auch Leistungstest, achievement test) ùberpriifen, ob bestimmte Ziele irr
Untemicht erreicht wurden. Sie beziehen sich auf die Arbeit, z.B. einer Woche, eines Ser-nesrels oder
auch auf das Lehrbuch oder den vorgeschriebenen Lehrplan. Ein Sprachstandtest orientiert sich an-r Kurs
und stellt somit eine Binnenperspektive dar (nach Referenzrahmen, S. 178), die von den Lehrc.nden
erwùnscht ist, weil sie damit eine Rùckmeldung fùr ihren Unterricht erhalten.

DieStudierendeninf-ormierterimFalleinernormorientiertenBe**ertungdarùber, inri'elcheut\..:'::-,lt:ti:
ihre Leistungen zu denen anderer Studierenden stehen (Bezugsgruppenorientierun-g).

Eine Qualifikatìonsprùfung (Feststellungspriifung, proficiency test) ùberprritÌ dì,rc:.':.. -,, .:> r..l
Studierender kann oder weiB, wenn er die zu erlernende Sprache im wirklichen LeL.,cl -:ì. ,. -... -) i.i
Art der Beurteilung stellt eine AuBenperspektive dar. Arbeitgeber und Bildun_ssbehir'.lr. - ..:.r - .r:
solche Qualitàtsprtifungen, weil sie Auskunft geben darùber, wie anwendltrl-eS- Lu',c : -,.: :.. rJ. ---:.
die zukùnftigen Mitarbeiter in der Sprache handeln kònnen (siehe BULATS-BLLsule .. .. - ..-. . -:. r.-
Service).
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Da die Berufs -und Fachorientierung in den Prinzipien flir den Studienbegleitenden Deutschunterricht
besonders hervorgehoben wird, folgt daraus, dass am Ende des Kurses eine Qualifikationsprùfung
stattflnden sollte, die die Anwendung der Sprache in realen Kontexten ùberprùft.

?e.2.3 ..-:zzàz*r=Zti="€zr:i?_.*ez* €3r,-2,._*Ei,.ri**?.-É*72?,832"13?,.Èra:z:23

Fùr universitàtseigene Qualifikatronsprùfungen mùssen entsprechende Deskriptoren entwickelt werden,
die sich an

bestimmten Gùtekriterien (Anhang 2l),
Testverfahren, besonders IÌir Lese- und HÒrverstehen stests,

bestimmten Bewertungskriterien fiir die mùndliche und schriftliche Produktion und

Interaktion (Anhang 22),
bestimmten Bewertungskriterien fiir offene Arbeitsformen (Anhan g 20),

bestimmten Aufgabentypen fiir sprachliche Aktivitaten

0r1ent1eren.

6.2.4 kz€ar*a.ÈÉ*aeal* Fr*?facxt g*:a

E. ernplìehlt sich, die Studierenden mit den inten-rational anerkannten Prùfingen fùr Deutsch als

Frenrdsprache bekannt zu machen und sie nach Mòglichkeit darauf vorzubereiten.

\eben deni Zerlifikat Deutsch (ZD) und dem Zertifikat Deutsch fiir den Beruf (ZDfB, mit Schwerpunkt
S".irokommunikation) bieten sich in Zukunft die neuen Prùfungen fùr die Niveaus 82 und Cl an.

)i: Priltìmg Wirtschaftsdeutsch lnternational (PWD) eignet sich im Rahmen dieses Curiculums nur fìr
S:-;iierende in wirtschaftswissenschaftlichenAusbildungsgàngen, die mindestens B2lCl-Vorkenntnisse
::-.:.::ingen.

l,;: BUl.{fS-Business Language Testing Service bietet einen Test an, der neue Standards fùr
>::"chkenntnisse im internationalen Geschàftsumfeld enthàlt. Er ist gedacht fùr Firmen, Organisationen

--: .-sprachinstitute, die die Deutschkenntnisse ihres Personals, ihrer Schulungs- oder ihrer
:'..-:.::ilnehmer im beruflichen Kontext auswerten und einstufen wollen.

. \:i erubeschreibungen von TestDAF (hrsg. vom TestDAF-Institut) orientieren sich am Gemeinsamen

. ''.r '. hett Re.f-erenzrahmen des Europarats und an den Stufen derALIE (Association of Language
-:..;r: in Europe) und sind gedacht fìr Studenten, die in Deutschland studieren wollen. Sie geben
:--..,-:,:steilnehr.nem und Institutionen internationale vergleichbare lnformationen zum Sprachstand

tnhang 23 t.

. .ì I r r r r tr' 1 z,=-""2 +. ;:rÉ2==2 a:=; -z*é {Z *. v 4.*z z *ZzEés * c s:

lm Zeichen der zukùnftigen kulturpolitischen und sprachlichen Gegebenheiten in Europa, die sich den

selbststiindigen Bùrger im Sinne einer ,,European citizenship"/,,Citoyenneté européenne" zum ZieT

setzen, sieht die Bologna-Erklcirung (19.06.1999) gestufte Studiengànge und die Internationalitàt der

Abschlùsse vor.
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NachAbschluss der lJndergraduate Studies (3-4 Jahre) sollen die Bachelors nach MÒglichkeit Berufierfahrung
sammeln, bevor sie die Graduate Studies (l-2 Jahre) beginnen und den Master-Titel erwerben.

Im Sinne der in den Prinzipien dieses Curriculums geforderten Berufs- und Facliorientierung
fiihren der Erwerb von Fachwissen, Schltisselqualiflkationen und die Erfahrungen im Projektmanagement
zu einer stàrkeren Berufsqualilìkation. Hinzu kommen drei- bis sechsmonatige Praktika in Betrieben.

Die Prinzipien Lernerorientierung und Entfaltung und FÒrderung von Lernerautonomie
spiegeln sich im Studienaufbau wider, wenn die Studierenden sich neben den Pflichtftichern fìr 25%
Wahlpflichtmodule und fùr individuelle Schwerpunktbildung entscheiden mùssen.

{s"4**=*.*z,r*p#:Éc*.Ezq:fu *r*,{";z*aegc*2"€Èu,zéé*

Das Europàische Sprachenporlfolio (ESP) hat neben der pzidagogisch-didaktischen Funktìon auch eine
Dokumentationsfunktion, weil es erlaubt, den Erwerb sprachlicher Kompetenzen im Laufe des Lebens
festzustellen, zu dokumentieren und zu evaluieren. Als Dokument karm es eine wichtige Rolle spielen,
z.B. ltir Bewerbungsgespràche (auch mit auslàndischen Arbeitgebern) und bei Praktika u.à.

Der Aspekt der (Fremd-)Evaluation ermÒglicht Vergleichbarkeit und Transparenz; der Aspekt der
Selbstevaluation und Sprachreflexion tràgt zu mehr Eigenverantwoftung im lebensbegleitenden
Sprachenlernen bei. Die Einbeziehung interkultureller Erfahrungen in den Lemprozess und die
Dokumentation fòrdern das interkulturelle Verstehen.

Das ESP besteht aus drei Teilen (Anhang 24)

o Sprachenpass
o Sprachlernbiografle
o Dossier

Das ESP sollte regelmàBig gefuhrt werden. Es ist Eigentum des Studierenden, aber er kann sich auch
von seinen Lehrern beraten lassen. Die Lehrenden kÒnnen die Arbeit fiir das ESP von Zeit zu Zeit in
ihren Unterricht integrieren und solche Projekte einplanen, die fÌir die Aufhahme ins Portf'olio geeignet
sind.

Neben den Dokumenten des ESP sind Kriterienkataloge und Raster zur Selbsteinschàtzung der
beruflichen Handlungskompetenz ein weiteres Instmment der Fremd- und Selbstbeurteilung.

{2.* É:,zzrzep*s*

Der Rat der Europàischen Union hat am 21. Dezember 1998 die FÒrderung von altemrerenclen
europàischen Berufsbildungsabschnitten einschlieBlich der Lehrlingsausbildung in einem anderen
Mitgliedsstaat entschieden und ein Dokument mit der Bezeichnung europa.§s, BerLrfsbilclung
eingefìhrt. Seine Benutzung ist freiwillig. Der Europass gilt fùr alle Formen der Berutsausbildlrnq.
die einen betrieblichen Ausbildungsteil enthalten, einschlieBlich solcher im Hochschulhetneb,
Er sieht die mindestens zweisprachige Bescheinigung der ALrslandsqualiflzierung in der Spruche
des Herkunfts- und Gastlandes vor. Seit Januar 2005 hat der in seiner Konzeptron \\ r.itere
europass Mobilitàt die Rolle des bisherigen europa.ss'Berufsbildung tiberntr.nnrr-n
(vgl. http ://www.europass-info.de/de/europass-mobilitaet.asp).
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7 Schlussbemerkungen

Das vorliegende Rahmencurriculum wurde im Rahmen des Projektes ,,Studienbegleitender
Deutschunterricht an den Universitàten und Hochschulen, in Polen, in der Slowakei und in Tschechien"

enhvickelt.

Es versteht sich als ein Beitrag zur Sicherung und Fòrderung des Studienbegleitenden Deutschunterrichts
in den genannten Làndern.

Es sieht sich als ein weiterer Baustein im Prozess der Sensibilisierung ftir die Bedeutung des

Fremdsprachenuntemichts im Hochschulbereich.

Es eròl-fnet neue Wege flir eine zukunfts-, fach- und lernerorientierte Ausbildung sowohl der Lehrenden

als auch der Studierenden.

Allen an der Entstehung dieses Rahmencurriculums Beteiligten danken wir an dieser Stelle fùr ihren
Enthusiasmus. ihre Einsatzbereitschaft und Ausdauer.
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BEURTEILUNG UND BEWERTUNG

1. Normorientierte Bewertung

Normorientierte Bewertung (oder Bezugsgruppenorientierung) bringt die Lernenden in eine

Rangfolge, die Bewerlung ihrer Leistung erfolgt relativ zu den anderen Lemenden der Gruppe

(nach Referenzrahmen, S. 178 f0.

2. Kriteriumsorientierte Bewertung

Kriteriumsorientierte Bewertung erfasst die Leistung der Lemenden relativ zu vorher

definierten FZihigkeitsniveaus wie z.B. den Kompetenzskalen des Gemeinsalrlen europàischen

Referenzrahmens.

3. Formative Beurteilung

Bei der formativen (kursbegleitenden) Beurteilung (auch: Lernfortschlittskontrollen) werden fortlaufend

Informationen tiber Stàrken und Schwàchen gesammelt, die die Lehrenden auf ihre Kursplanungen

zurùckbeziehen und auch in die jeweiligen Rùckmeldungen an ihre Lernenden mit einbeziehen kÒnnen.

4. SummativeBeurteilung

Summative Beurteilung fàsst den Lernerfolg am Kursende in einer Bewerlung zusammen. Es

handelt sich dabei nicht notwendigerweise um eine Bewerlung der Kompetenz im Sinne einer

Qualilìkationsprùfung (proflciency assessment). Tatsàchlich sind summative Beurteilungen oft

normorientiert, punktuell und kursbezogen.

BLENDED LEARNING

Blended Learning ist ein Lehr-und Lernkonzept, das eine didaktisch sinnvolle Verknùpfung von

,,traditionellem Klassenzimmerlernen" (Pràsenzveranstaltung) und virtuellem bzw. Online-Lemen

(E-Learning) auf der Basis neuer Informations- und Kommunikationstechnologien anstrebt.

Das auch B-Learning genannte Konzept verbindet die sozialen Aspekte des gemeinsatnen Lernens mit
der Etfektivitàt und Flexibilitàt von elektronischen Lernformen.

Vorteile (+) und Nachteile (-):

o Pràsenzveranstaltung

+ Die Teilnehmer nehmen sozialen Kontakt auf, bilden eine Gruppe.

+ Der Dozent und die Teilnehmer lernen sich persÒnlich kennen.

+ Die Kommunikation nàhert sich natùrlichen Kommunikationssituationen.
- Alle Personen mùssen zur gleichen Zeit am gleichen Or1 sein.

- Alle Teilnehmer mùssen das gleiche Vorwissen haben, damit der Lemfortschritt
nicht behindert wird.

20



',-,È=i::===i

E-Learning

+ Die Teilnehmer lernen, wie, wann und wo sie wollen.
+ Die Teilnehmer bestimmen ihr Lerntempo selbst

+ Der Einsatz unterschiedlicher Medien (Bild, Mdeo, Ton, Animation, Schrift) spricht

unterschiedliche Lernertypen an
+ Je nach Plattf'orm ist eine einfache, individuelle und motivierende Betreuung des

Teilnehmers mÒglich.
- Es gibt keine soziale Bindung zu den anderen Teilnehmern.

- Falsch verstandene Inhalte bleiben unbemerkt.

- Es ist eine hohe Selbstlernkompetenz erforderlich.

BOLOGNA-ERKLIiRUNG

Die Bologna-Erklàrung ist eine am 19. Juni 1999 von den Bildungsministern der 29 europàischen Lànder

unterzeichnete Erklàrung. Deren Ziele sind u.a.:

- die Schafhng eines Systems leicht verstàndlicher und vergleichbarer Abschlùsse,

auch durch die Einflihrung des Diplomzusatzes (Diploma Supplement)

- die Schaffung eines zweistuflgen Systems von Studienabschlùssen (insbesondere

Bachelor und Master)
- die Einfrihrung eines Leistungspunktesystems (European Credit Transfèr System:

ECTS) und einer Modularisierung
- die Fòrderung der Mobilitat (nicht nur der riiumlichen Mobilitàt, sondern auch der

kulturellen Kompetenzen, der Mobilitàt zwischen Hochschulen und Bildungsgàngen),

darùber hinaus die FÒrderung des lebenslangen und lebensbegleitenden Letnens

- Qualitàtsentwicklung der Hochschulbildung durch Fakultatsentwicklung,

Akkreditierung der Studiengànge, Fòrderung der europàischen Zusammenarbeit bei

der Qualitàtsentwicklung
- die FÒrderung der europàischen Dimension in der Hochschulausbildung

- die Verzahnung des europàischen Hochschulraumes mit dem europaischen

Forschungsraum, insbesondere durch die E,ingliederung von Doktoratssludien

in den Bologna-Prozess.

DESI(RIPTOREN

Deskriptoren sind Instrumente, mit denen im Sinne des Gemeinsamen europàischen Referenzrahmens

(Europarat: 2001) die Sprachkornpetenzniveaus (Al, A2, B1,82, Cl, C2) beschrieben rn'erden. Die

Deskriptoren sind positiv als so genannte Kannbeschreibungen formuliert.

DIALANG

Dialang ist das erste Testsystem fùr Fremdsprachen, das auf dem Gemeinsamen europàischen

Referenzrahmen (Europarat: 2001) basiert. Dialang wurde von ùber 20 ftihrenden europàischen

Institutionen entwickelt und von der Europàischen Kommission gefòrdert.

Das System bietet Tests zu den Teilfertigkeiten Lesen, HÒren und Schreiben in 14 europiiischen

Sprachen an und ermòglicht dem Lernenden, das eigene Sprachniveaù zLt Liberprùfen.
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E-LEARNING

E-Learning bedeutet elektronisch unterstùtztes Lernen unter Einbezug von Informations- und

Kommunikationstechnologien (IKT).

Vorteile (+) und Nachteile (-):

+ Die Kurse sind im Gegensatz zu traditionellen Lehrmitteln interaktiv.
+ Die abstrakten lnhalte kÒnnen mit Hilfe von Simulationen anschaulich gemacht werden.

+ Die traditionellen linearen Denk- und Lemkonzepte kònnen aufgebrochen und es

kònnen flexible, netzartige Konzepte verwirklicht werden'

+ Die Lernkontrollen kÒnnen individualisiert werden.

+ Die Kurse kònnen an bestimmte Bedùrfnisse angepasst werden.

+ Es kann zeit- und oftsunabhàngig gelernt werden.

+ Die Lernobjekte sind mehrmals verwendbar.
+ Die Audio- und Videodokumente sind leicht in das Lernprogramm einzubinden.

- Die l,ernenden mùssen zuerst lernen, mit den verschiedenen Medien umzugehen

- Die Pràsentation der Lerninhalte ist oft von technischen und nicht von didaktischen

Faktoren bestimmt.
- Die sozialen Kompetenzen der Lernenden werden nicht gefÒrdert.

GBMEINSAMER EUROPÀTSCHER REFERENZRAHMEN (GCR )

Er bildet die Basis ftir Sprachenlemen, -lehren und -beurteilen und ist auf Initiative des Europarates

entstanden. Die Prinzipien dieses Dokumentes sind Mehrsprachigkeit und kulturelle Kompetenz als

unentbehrliche Voraussetzungen der in der Europàischen Union vereinten Europàer.

Die AnlÌinge dieser Initiative reichen bis in die siebziger Jahre zurùck. Die endgùltige englische Fassung

- Ergebnis erner langlàhrigen Diskussion unter Fremdsprachenexperten aus 40 Làndern - erschien

Anfang 2000.

Der GeR bildet die Voraussetzungen fùr die Aneignung von Sprachkenntnissen, Verbesserung der

Kommunikationsqualitàt, flir eine grÒBere Mobilitat, fiir vennehrte direkte Kontakte, was wiederum zu

einem besseren Verstàndnis und zu besserer Zusammenarbeit fùhrt.

Der GeR stellt eine gemeinsame Grundlage dar fiir die Entwicklung von Lehrplànen, curricularen

Richtlinien, Prùfungen, Lehrwerken usw.

Der GeR stellt gleichzeitig objektive l('iterien ftir die Beschreibung von Sprachkompetenz bereit.

was die gegenseitige Anerkennung von Qualifikationsnachweisen, die in unterschiedlichen Kontexten

erworben wurden, erleichtert.

Die Sprachkompetenz wird durch ein sechsstufiges System der Gemeinsamen Referenzniveaus

beurteilt:

A1, A2 - elementare Sprachver"wendung

Bl, B2 - selbststàndige Sprachverwendung

Cl, C2 - kompetente Sprachverwendung
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GRAMMATIK

o Systematische Grammatik

Die systematische Darstellung der Grammatik gliedert sich in die flinf Hauptgruppen

Text
Satz
Syntaktische Einheiten
Wòrter
Worlbildung

o Funktionale Grammatik

Die funktionale Zugangsweise bietet eine Gruppierung grammatischer Phanomene nach:

- Intention
- Relation
- Besonderheiten im Dialog

Die funktionale Darstellung zeigt, welche sprachlichen Mittel z.B. 1ùr eine Sprechintention auf einem

bestimmten Sprachniveau zur Verfligung stehen. Eine Absicht làsst sich z.B. auf verschiedene Weise

ausdriicken: mit Modalverben, mit dem Futur I, mit bestimmten Konnektoren oder Priipositionen usw.

Diese unterschiedlichen RealisierungsmÒglichkeiten einer Absicht werden rnit konkreten Beispielen

verdeutlicht (nach Glaboniat/Mùller/Rusch/Schmitz/Wertenschlag,2002: 42).

KANNBESCHREIBUNGEN

Das System der Kannbeschreibungen in ,,Profl1e deutsch" (Glaboniat/Mùller/Rusch/Schmitz/

Wertenschlag 2002 und 2005) ist zweiteilig. Die Niveaus werden deflniert durch

- globale Kannbeschreibungen und

- detaillierte Kannbeschreibungen, die ihrerseits mit Beispielen illustriefi werden.

LERNSTRATEGIEN

Den Begriff Lernstrategien versteht man als Oberbegriff ffr Sprachlernstrategien (Schwerpunkt:

Lernaspekt : Aufbau der lemersprachlichen Wissensbasis) und Sprachverwendungsstrategien

(Schwerpunkt: Gebrauchsaspekt : Einsatz vorhandener lernersprachlicher Mittel), wobei die Grenze

zwischen beiden flieBend ist.

Man unterscheidet kognitive Strategien (ErschlieBungsstrategien, z.B. das Ableiten einer

Grammatikregel, und Gedàchtnisstrategien), metakognitive Strategien (Planung, Ùberwachung,

Evaluation des eigenen Lernens und der Sprachverwendung),,,monitoring"-Strategien
(Kontrolle der Sprachkorrektheit und der kommunikativen Angemessenheit von AuBerungen) und

sozialaffektive Strategien.
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LESESTILE

Ausgehend von der jeweiligen Textsorte setzen die Lernenden bestimmte Lesestile ein.

Man unterscheidet f-olgende Formen des Textverstehens:

- globales / orientierendes Lesen (erster Kontakt mit dem Text, Orientierung tiber Thema und tnhalt)

- kursorisches Lesen (auch ùberfliegendes Lesen genannt: Hauptthemen, Inhalte abschnittsweise

erfassen)

- selektives Lesen (auch selegierendes Lesen genannt: Suchen nach Einzelinformationen)

- totales Lesen (alle Informationen aufnehmen; Zeile fùr ZellelWort flir Wort lesen)

MEHRSPRACHIGKEIT

Mehrsprachigkeit unterscheidet sich von der ,,Melsprachigkeit". also der Kenntnis einer Anzahl

von Sprachen oder der Koexistenz verschiedener Sprachen in einer bestimmten Gesellschaft.

Vielsprachigkeit kann man er:reichen, indem man einfach das Sprachenangebot in einer Schule oder in

einem Bildungssystem vieltàltig gestaltet oder indem man Schùler dazu anhàlt, mehr als eine Sprache zu

lemen, oder indem man die dominante Stellung des Englischen in der intemationalen Kommunikation

beschrànkt. Mehrsprachigkeit jedoch betont die Tatsache, dass sich die Spracherfahrung eines Menschen

in seinen kulturellen Kontexten erweitert, von der Sprache im Elternhaus ùber die Sprache der ganzen

Gesellschafi bis zu den Sprachen anderer VÒlker (die er entweder in der Schule oder an der Universitàt

lernt oder durch direkte Erf-ahrung erwirbt). Diese Sprachen und Kulturen werden aber nicht in strikt

voneinander getrennten mentalen Bereichen gespeichert, sondern bilden vielmehr gemeinsam eine

kommunikative Kompetenz, zLt der alle Sprachkenntnisse und Spracherfahrungen beitragen und in der

die Sprachen miteinander in Beziehung stehen und interagieren. In verschiedenen Situationen kÒnnen

die Menschen flexibel auf verschiedene Teile dieser Kompetenz zurùckgreifèn, um eine etTektive

Kommunikation mit einem bestimmten Gespràchspartner zu ereichen (nach Refererenzrahmen, S. 17).

METAPLAN

Der Metaplan ist eine Moderationsmethode, in der alle Lernenden aktiv an Arbeits-, Problemlòsungs-

und Entscheidungsprozessen beteiligt werden, und in der Kooperationsfàhigkeit und Kommunikation,

Kreativitàt und Interaktion gefÒrder1 werden.

Eine Metaplan-Moderation besteht aus folgenden Phasen:

1 Fragestellung
Das Problem/Thema in Form einer pràzisen Frage auf das Packpapier schreiben.

2 Kartenabfrage
Auf Karlen schreiben lassen, was den Teilnehmern zu der Frage einfallt: Pro ldee eine Karte (2.B.

Brainstorming,).

3 Karten einsammeln und aufhàngen
Die Karten ftir alle sichtbar an die Pinnwandl-wànde unsortiefthàngen, dabei den Inhalt/die ldee

vorlesen lassen.
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4 Clustern (Themenordnung)
o Die Karlen gruppieren, nach Unterlhemen speichem, Mehrfachnennungen zusammenhàngen,

um Konkretisierung bitten, weniger Relevantes nach Absprache wegnehmen.

. Ùberschriften suchen.

o Die Unterthemen gewichten mit Hilfe von Klebepunkten.

5 Planung der MaBnahmen
o Die Unterthemen in Kleingruppen diskutieren, einen Aktionsplan erstellen und die

Aufgabenverteilung (Verantworllichkeiten regeln: wer bearbeitet welches Unterthema,
in wie viel Zeit?) ftir die Pràsentation vorbereiten.

o Die Moderationsmethode reflektieren.

Hinweise:
o Fùr eine Metaplan-Moderation am besten zwei Personen vorsehen, wobei die eine anleitet,

die andere visualisiert und pinnt.
o Genaue Anweisungen geben, wie die Kaften beschriftet werden sollen:

mit Blockbuchstaben
mit der Breitseite des Filzstiftes
eine Karte - eine Idee
Sti c hworte/verkùrzte Sàtze

o Die Zeit genau einteilen.
o Ideale Teilnehmerzahl: 8-15 Personen. darùber zu viele Karten.

PLANSPIEI,

Das Planspiel ist eine Methode, die

- den Blick Òffnet ftir Strukturen und Prozesse in Politik und Alltag,
- KonfliktlÌille aus der Alltagswirklichkeit oder aus gesellschaftlichen und intemationalen

Problemlagen aufgreift und zu 1Òsen versucht,
- solche Konflikte aus der Sicht der verschiedenen Interessengruppen bearbeitet,
- sich bei der Bearbeitung an die rechtlich festgelegten Rahmenbedingungen hà11.

So geht man vor:

1 Formulieren Sie die Ausgangslage des Konfliktes.

2 Erarbeiten Sie sich einschlàgige Sach- und Fachinformationen.

3 Bilden Sie Gruppen, die die fiir den Konflikt relevanten gesellschaftlichen Gruppen repràsentieren.

4 Klàren Sie die Interessen und Zielsetzungen und LÒsungsvorschliige dieser Gruppen.

5 Legen Sie die Rollen fest, z.B. XY ùbemimmt die Rolle des Btirgermeisters.

6 Machen Sie sich Rollenkarten.

**;z>at
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7 Legen Sie fiir die Verhandlungsrunde/Konferenz/Sitzung auch die Rolle des

- Moderators
- Zeitwàchters
- Protokollanten
fèst.

B Machen Sie mit Hilfe der Notizen des Protokollanten und der Auswertungshilfe (wird vorgegeben)
eine Auswertung.

S-O-S - SYSTEM

Grammatik nach dem S-O-S - System lemen

S - Sammeln: Neue Formen sammeln, unterstreichen und auflisten

O - Ordnen: Eine Tabelle machen und die Formen einordnen

S - Systematisieren: Die Formen in der Tabelle vergleichen und die Regel erkennen

SPRACHARME TEXTSORTEN

Spracharme Textsorten sind graflsche Darstellungen bzw. Veranschaulichungen von Zdrilen
und Vorgàngen durch Linien und Kulen. Man nennt sie auch Schaubilder oder Charts.
Charts kommen sehr o1Ì in der Berufs- und Fachsprache vor. Im studienbegleitenden
Fremdprachenunterricht sollte ihre Versprachlichung bzw. Wiedergabe trainiert werden.

SPRACHHANDLUNCEN

Als Sprachhandlungen werden in ,,Profile deutsch" (Glaboniat/Mriller/Rusch/Schmitz/ Wertenschla_s:
2002 und 2005) die sprachlichen Mittel bezeichnet, mit denen Sprachbenutzerlinnen mùndliche und
schriftliche Kommunikation vollziehen.

Die Sprachhandlungen werden in sieben Hauptgruppen geordnet:

- Informationsaustausch: Sprachhandlungen, ,,die zum Erwerb und Austausch von
Sachinformationen dienen (2.B. identiflzieren, ankùndigen, Informationen erfragen)":

- Bewertung, Kommentar: Sprachhandlungen ,,zum Ausdruck von Bewertungen und
Stellungnahmen (2.B. Meinungen ausdrùcken, loben, kritisieren, widersprechen)";

- Gefùhlsausdruck: Sprachhandlungen ,,zum Ausdruck von spontanen Gefìihlen und
andauernden Emotionen (2.B. Freude, Unzufriedenheit, Sympathie ausdriicken)"

- Handlungsregulierung: Sprachhandlungen,,zur Regulierung des Handelns in BezuS :,,.-
die Verwirklichung eigener, fremder oder gemeinsamer Interessen (2.B. bitten. erlaLrbe: ,

um Rat fragen, Hilfe anbieten)";

- Soziale Konventionen: Sprachhandlungen, ,,mit denen in Erflillung gesellschafilrchr:-
Umgangsformen soziale Kontakte eingeleitet werden (2.B. begrùBen, sich entschLrl.1._:..

sich verabschieden)";
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Redeorganisation und Verstàndigungssicherung: Sprachhandlttngen, ,,die sich auf die

Ausf'ùhrung oder Interpretation sprachlicher Handlungen beziehen und zur Sicherung

der Verstàndigung dienen (2.8. sich korrigieren, um Wiederholung bitten, um

Ausdruckshilfe bitten)";

KulturspezifischeAspekte: Sprachhandlungen, die besonders kulturell gepràgt sind und

die leicht zu Missverstandnissen fìhren kònnen bzw. bei denen Sprachbenutzer, die mit
der anderen Kultur nicht sehr vertraut sind, in ein ,,Fettnappchen" treten kÒnnen. (nach:

Glaboniat/Mùller/Rusch/Schmitz/Wertenschlag, 2005 : 7 4)

STUDIENBEGLEITENDER DEUTSCHUNTERRICHT

Studienbegleitender Deutschunterricht ist Sprachunterricht des Deutschen als Fremdsprache an

den Hochschulen und Universitàten, der als Pflichtwahlfach 2 bis 6 Semester lang parallel mit dem

Hochschulstudium verlaiuft. Er baut in der Regel auf den bis zum Abitur erworbenen Sprachkentnissen

auf und wird von den Dozenten/Innen der Lehrstùhle fùr Fremdsprachen an den jew'eiligen Hochschulen

und Universitiiten durchgefìihrt.

TEXTMUSTER/TEXTBAUPLAN

Texte sind oft nach einem àhnlichen Muster aufgebaut. Fùr bestimmte Texte, die àhnliche Ziele urid

Zwecke verfolgen und die ùber das gleiche Medium ùbertragen werden, gibt es in "Profile deutsch"

(Glaboniat/Mùller/Rusch/Schmitz/Wertenschlag: 2002 und 2005) so genannte Textmuster. In den

Textmustern sind Ahnlichkeiten dieser Texte im Aufbau, der Sprache, der Gestaltung und dem Inhalt

beschrieben. Jedes Textmuster umfasst:

- eine Kurzcharakterisierung der betreflenden Textsorte, in der Inhalte und Ziele zusammengefasst sind;

- eine Ùbersicht ùber den Aufbau und die Gliederung der Textsorte,

- Hinweise auf Besonderheiten in der Sprache (Grammatik, Wortschatz;bei mùndlichen Textmustern

auch phonetische Mittel und KÒrpersprache);

- Verweise auf àhnliche Texte, die nach einem vergleichbaren Muster realisierl u,erden. Im Textmuster

,,Vefirag" findet man z.B. einen Verweis auf àhnlichen Texte wie ,,Allgemeine Geschàftsbedingungen",

,,Garantiebedingung" und,,Gesetz".

In unterschiedlichen Kulturen haben sich Textmuster verschieden ausgepràgt, auch weil rnit den

jeweiligen Texten oft kulturell unterschredliche Anforderlrngen bzw. Erwartungen verbunden sind.

Textmuster fblgen einem standardisierten, durch Konvention fèstgelegten fbrmalen Aufbauprinzip.

Wenn man weiB, wie ein Geschàftsbrief aufgebaut ist, kann man ihn leichter erf'assen und verfàssen.

Der Leser weiB, welcher Aufbau und welche Informationen ihn in einem Text erwarten. Das Wissen

von und ùber Textmuster erleichtert also das Produzieren ttnd Rezipieren von Texten. (nach Glaboniat/

Mùl I erlRusch/Schmitz/Wertensch I ag, 2005 : 95 )
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Anhang 1 - lnternationale Qualifikationen - Europafàhigkeit

Hòrwerstehen

Schreiben

Fremdsprachenkompetenz

Lesen

Oflenheit fiir andere Kulturen

Verstàndnis fiir andere Mentalitàten

Interkulturelle Kompetenz

Bereitschaft zur,A.npassung

an andere soziokulturelle
Bedingrurgcn

Ker.rntnisse

der WirtschalÌs-
und Arbeitsbeziehungen

Kenntnisse des

auslàndischcn Rechts

EUROPAIÀHIGKEIT

EUROTRAINING
Kommunikative

Kompetenz

Fachsprache

Kenntnissc dcr
EU-Nomren

Internationale fachliche
Kompetenz

Kenntni sse international er
technischcr Standards

(nach Wolfgang KÒbernik: 1996)

Anhang 2 - Schtiisselqualifikationen, Kompetenzen in Schule und Universitàt
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IJnter Schliisselqualifikationen werden allgemein solche Fàhigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten

verstanden. die sich nicht auf einzelne Arbeitsfunktionen beziehen. Sie sind bei technischem \\randeL a1s

dauerhaft verwendbarer Grundstock fùr die berufliche Existenz anzusehen, weil sie die Vorattssetzung

fùr Flexibilitàt in der Anpassung an die sich rasch veràndernden Anforderungen der nellen Technolocien

und der modernen Unternehmensorganisation sind. Sie bilden das Rùstzeug fùr neues, integriertes Lertt.-t.t

von Handlung und Erfahrung, von Sachkompetenz, Gestaltungskompetenz und Sozialkolnpetenz.

Standen bei Dieter Meftens (Mertens: 1974) vermittelbare intellektuelle Fiihigkeiten im VordergrLrnd.

die besonders in das allgemein bildende Schulsystem Eingang flnden sollten, so geht es hellte \ or irllL-Ì.rr

um die Vermittlung von,,sozialen" und,, personalen" Qualiflkationen im Berufibildungsbercrch. \1it
Hilfe dieser Qualifikationen hofft man, die kùnftigen Entwicklungen in der Berufs- und Arbeitstr elt

meistern zu kònnen (Krafft: 1999).
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Dimension

l.Organisation und
Ausftihrung der
Aufgabe

2.Kommunikation und
Kooperation

Zielbereich

o Arbeitsplanung
o Arbeitsausflihrung
o Ergebniskontrolle

o Verhalten in der Gruppe
o Kontakt zu Anderen
o Teamarbeit

Wesentliche Einzelqualifi kationen

o Zielstrebigkeit
o Sorgfalt
o Genauigkeit
o Selbststeuerung
o Selbstbewertung
o Systematisches Vorge} en

o Rationelles Arbciten
o Organisationsfàhi gkeit
o Flexibles Disponieren
o Koordinat ionslàhigkeit

o Schriftliche und miindliche
AusdruckslÌihigkeit

o Sachlichkeit in der Argurnentalion

o Aufgeschlossenheit,
Kooperati onsf;ihi gke it

o Einfìihlungsvermògen,
lntegrationsfàhigkeit

o Kundengerechtes Verhalten
o Soziale Verantwoftung,

Fairness

Beispiele fiir den Unterricht
(aus: Léry-Hillerich: 2002'1)

o Aufgaben erkennen und
durchfùhren

o Textsofien und Textbaupliine

erkennen und mit entsprechenden

Sprachhand lungcn reagieren
o Verstàndnisaufgaben

stellen, besprechen und selbst

machen
o Selbsteinschàtzung der Studieren-

den entwickeln
o Studierende an der

Themenauswahl beteiligen

o Pafiner-, Gruppen- und

Projektarbeit
o Gespràchsregeln kennen und

anwenden
o Wissen ùber Verhalten im Zielland

erwerben
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N) 3.Anwenden von Lerntechni-

ken und geistigen
Arbeitstechniken

4. Selbststàndigkeit
und Verantwortung

5. Belastbarkeit

o Lernverhalten
o Ausweften und Weitergeben

von Informationen

Eigen- und Mitverantwoftung
bei der Arbeit

psychische und physische

Beanspruchung

o Weiterbildungsbereitschaft
o Einsatz von Lerntechniken
o Verstehen und Umsetzen von

Zeichnungen und Schaltpkinen
o Analogieschlùsse ziehen

kònnen
o Formallogisches Denken
o Abstrahieren
o Vorausschauendes Denken
o Translerftihigkeit. Denken in

Systemen, z.B. in FunktionsblÒcken

o Umsetzen von theoretischen Grund-

Iagen in praktisches Handeln
o Problemlòsendes Denken.

Kreativitrit

o Mitdenken
o Zuverltissigkeit
o Disziplin
o Qualitàtsbewusstsein
o Sicherheitsbewusstsein
o eigene Meinung vertreten
o Initiative
o umsichtig handeln
o Entscheidungslàhigkeit
o SelbstkritiklÌihigkeit
o UrleilslÌihigkeit
o Erkennen eigener Crenzen

und Defizite

o Konzentrationstàhigkeit
o Ausdauer, z.B. bei Langzeit-

Aufgaben, bei wiederkehrenden
Aufgaben

o Informationen aufaehmen,
speichern, weitergeben

o Lernstrategien vermitteln
o Verstehens- und

Worlschatztraining entwickeln
o Rollen selbst finden
o Arbeit mit Medien
o Schaubilder (Charts) verstehen

und selbst benutzen
o Visualisieren im Unterrichtsraum
o Fragetechniken kennen und

benutzen
o Notizen machen, markieren,

u nterstrei chen. exzerp ieren.
zusammenfassen

o Arbeitsergebnisse vorstellen,
kommentieren, ausweften

o rnit Kritik umgehen l<tlnnen
o MeinungsàuBerung entwickeln

(Pro und Contra)
o Arbeit mit Lexika und

Nachschlagewerken
o Lerntipps/-hi1I'en entdecken

und selbst machen
o pl anvolle Prùfungsvorbereitung

und seine Zeit richtig planen

B erufsbezo gene Unterrichtsproj ekte
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(nach Krafft, Mittelstàdt, Wiepcke, 2005: 281)

Materiale
Schlùsselqualifi kationen

(Fachkompetenz)

Berufsùbergreifende
Kenntnisse und Fertigkei-
ten. wie Kulturtechniken
und Fremdsprachen

Kenntnisse und Fertig-
keiten neuer Techniken,

wie Datenverarbeitung,
Textverarbeitun g, Internet

Kenntnisse von Verfàh-
rens- und Arbeitsablàufen

Formale
Schlùsselqualifi kationen
(Methodenkompetenz)

o Logisohes und ana-

lytisches Denken und

Handeln
o Organisationsftihig-

keit
o Konzentrationsfàhig-

keit
o Denken in komplexen

Zusammenhàngen
o Urleilsf;ihigkeit
o Kreativitàt
o Problemlòsungslàhig-

kert
o Kommunikative

Fiihigkeiten wie
Ausdrucksvermògen
und Argumentations-
fÌihigkeit

o Entscheidungsfàhig-
keit

o Gestaltungsfàhigkeit

Personale Schlùsselqualifi kationen
(Sozialkompetenz)

Individualverhalten Sozialverhalten

*-{2i14*,'{ lt

o Teamftihigkeit
o Kooperationsbereitschaft
o Hilf.sbereitschaft
o Fairness
o Toleranz

o Sachlichkeit
o Zuverlàssigkeit
o FleiB
o Zielstrebigkeit
o Leistungsbereitschaft
o Eigeninitiative
o Ausdauer
o Motivation

Anhang 3 - Beschreibung der Kompetenzen

Lernkonzept der beruflichen Handlungskompetenz

Das Lernkonzept der beruflichen Handlungskompetenz zeigt, wie sich Fachkompetenz,

Methodenkompetenz und Sozialkomp etenz, Personal- und interkulturelle Kompetenz

ùberschneiden und ergànzen. Bei der LÒsung von Handlungssituationen werden meist alle

Teilkompetenzen, wenn auch nicht immer vollstàndig, verlangt. Die vorliegende Beschreibung versucht,

die einzelnen Kompetenzen auf dem Hintergrund dieses Lernkonzeptes genaller zu beschreiben.

Fachkompetenz

Fachkornpetenz ,,bedeutet: fachliches Wissen zu besitzen, fachliches Wissen situationsgerecht

umsetzen zu kònnen, zum fachlichen Engagement bereit zu sein.

Fachkompetenz ist erfbrderlich ftir die Gestaltung, Steuerung, Untersuchung und Absicherung

von Vorgàngen, Prozessen und Ablàufen im Unternehmen.

Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fàhigkeit, auf der Grundlage fachlichen

Wissens und Kònnens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet

und selbststàndig zu lòsen und das Ergebnis zu beurteilen" (BIBB, 1998: 96).
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Methodenkompetenz

Methodenkompetenz bedeutet: wissen, welcher Weg einzuschlagen ist; diesen Weg gehen

kònnen und bereit sein, diesen Weg zu gehen.

Methodenkompetenz ist erforderlich ftir die Gestaltung, Steuerung, Untersuchung und

Absicherung von Vorgàngen, Prozessen und Abliiufen im Untemehmen.

Methodenkompetenz zeigt den Lemerfolg des einzelnen Lemenden und seine Befàhigung
zu eigenverantwortlichem Handeln in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Situationen.

Demgegenùber wird unter Qualifikation der Lernerlolg in Bezug auf die Verwendbarkeit,

d.h. aus der Sicht der Nachfiage in privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Situationen

verstanden" (BIBB, 1998: 97). Das heiBt fiir den Auszubildenden und zukùnftigen Mitarbeiter,

dass er selbststàndig LÒsungskonzepte erarbeiten und Lòsungen planen und durchflihren

kann, diese auch verantwortet und bei anderen Markt- und Sozialbedingungen eventuell

korrigiert.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz bedeutet: ,,Gedanken, Geflihle, Einstellungen wahrnehmen zu kònnen, sich

situations- und personenbezogen verstiindigen zu kònnen, zur Verstàndigung bereit zu sein.

Sozialkompetenz ist erforderlich frir die ei gene Persònlichkeitsentwi cklung, flir
Menschenfùhrung, flir die Entwicklung von Arbeitsgruppen im Unternehmen, fùr die

Kommunikation bei Vorgàngen, Prozessen und Ablàufen im Unternehmen.

Sozialkompetenz bezeichnet die ,,Bereitschaft und Fahigkeit, soziale Beziehungen zu leben

und zu gestalten, Zuwendungen und Spannungen zu erfassen, zu verstehen sowie sich mit
Anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verstàndigen.

Hierzu gehort insbesondere auch die Entwicklung sozialer Verantwortung und Solidaritàt"
(BIBB, 1998:97).

Personalkompetenz

Personalkompetenz bezeichnet,,die Bereitschaft und Fiihigkeit, als individuelle Persònlichkeit

die Entwicklungschancen, Anforderungen und Einschrànkungen in Familie, Beruf r-rnd

òftèntlichem Leben zu klaren, zu durchdenken und zu beurleilen, eigene Begabungen

zu entfalten, sowie Lebensplàne zu fassen und fortzuentwickeln. Sie umlàsst personale

Eigenschaften wie Selbststàndigkeit, Kritikfàhigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlàssigkeit,

Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein. Zt ihr gehÒren insbesondere auch die Entu'icklLrng

durchdachter Wertvorstellungen und die selbstbestirnmte Bindung an Werte". (BIBB, 1998: 9- ).

Ballin und Braker (Ballin/Braker: 1996) sprechen von ,,der PersÒnlichkeit und dem E,inbriusen

der eigenen Person". Um ùberzeugend wirken und handeln zu kÒnnen, muss der Har-rdelnde

sich selbst organisieren kònnen, ein ausgewogenes Verhàltnis zu seinen Aufgaben herstellerl

kònnen und ùiber eine ausreichende Beurteilungsfàhigkeit verfìigen. ,,Nur wenn ihm dic's

gelingt, kann er als Person ùberzeugen und die anderen Kompetenzen zur Celtung bringen".
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Interkulturelle Kompetenz

Interkulturelle Kompetenzbezeichnet die Bereitschaft, sioh der eigenen kulturellen

Gepràgtheit kritisch bewusst zu werden, die Bereitschaft zu Offenheit ftir andere Kulturen,

zum Verstàndnis ftir andere Mentalitàten, die Fàhigkeit, mit anderen Verhaltensweisen

umzugehen, Strategien, sich einander anzunàhern, sprachliche Bedeutungen auszuhandeln,

sowie auch die Bereitschaft, sich eventuell anderen soziokulturellen Bedingungen anzupassen

(nach Lévy-Hillerich: 2002\)

Anhang 4 - Kommunikation im Fach
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Wortschatz

Denkstrukturen

Stilmittel

Mitteilungsstrukturen

(nach Buhlmann/Fearns : 2000)

Kommunikation im
allgemeinsprachlichen Unterricht

- allgemein
- Umschreibung von Begriflen

mÒg1ich

- feste Termini nur bedingt
erfbrderlich

ofÌèn; freie Gestaltung
Aussagen kònnen

unverbindlich sein

Assoziationen err'vùnscht

Kreativitàt err,vùnscht

- individuell bestimmt
- Variationen erwùnscht

oflen
individuell
Komm unikati onsverfàhren

nicht zwingend

Kommunikation im Fach

- spezifische Termini wesentlich
- Umschreibung von Begriflèn

gelàhrlich
- terminologische Systeme

notwendig

- bestimn.rt durch Forschung

und Erkenntnisergebnisse
- bestimmt durch wissenschaftliche

Methoden des Faches

- strenge Logik
- genorn.rte Textabliiufè

Exaktheit
Pràzision
Òkonomie
subjektiv neutral

fèstgelegt
abhàngig von der Denkstruktur
des Faches; ohne sie ist die

Kommunikation geIÌihrdet.
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Komm unikationsverfah ren Mit welchen Redemitteln?

aufzàhlen z.B.: x,yundz
x, y und z sowie a

begrùnden z.B.: x beruht auf y
x ist bedingt durch a

benennen z.B. x nennt man v
x wird als y bezeichnet

beschreiben z.B.: x ist ...
x hat ...

x weist ... auf
x verfùgt tiber

Bestandteile angeben
(: Teil einer Beschreibung)

beurteilen

bewerten

definieren

exemplifizieren

klassiflzieren

Prognosen aufstellen

Schlussfolgerungen ziehen

vergleichen

vermuten

Vor- und Nachteile benennen

zitieren

z,B.: x besteht aus

z.B.: x ist ...
x ist nachteilig
x ist von Vorteil
x ist von Nachteil

z.B. x ist geeignet ftir ..

x eignet sich fùr ...

z.B.: unter x versteht man ein y, das

z.B.: z.B

z.B x liisst sich in ... klassifizieren
bei x unterscheidet man ...

man kann x in ... unterscheiden

z.B,z x wird... sein
x wird ... haben

z.B.: aus x folgt, dass

z.B.: x ist so groB wie y
x ist annàhernd so groB wie y
x ist gròBer als y
x ist geringftigig gròBer als y

z.B. es ist anzunehmen, dass

es ist zu vermuten, dass

z.B x ist nachteilig
x ist von Vorteil
x ist von Nachteil

nach ...

vergleiche
siehe...
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Texttypen

Deskriptive

Narrative

Explikatorische

Kommuniktions-
verfahren

etwas mitteilen
in Kenntnis setzen

iiber etwas

berichten
etwas erzàhlen

erklàren
definieren

Verben

sein
haben

liegen
stelren

umgeben

haben und sein

Modalverben im
Pràteritun.r

sich beziehen auf
bestehen aus

enthalten
nennen

betonen
einu"enden

fèsthalten

man nehme
man beginne

Adjektive,
Adverbien,
Konnek-
toren
hier
dorl
oben
lok. Pràp.

Textsorten
objektiv

- Schaubilder/
Charls/

- Technische
Beschreibungen

- Terte aus

Fachze it-
schriften

- Berichte

Zusammen-
1àssungen

Definitionen
Lexikontexte
Teile von
Vertràgen

- Wissenschaft-
liche Abhand-
lungen

- Reklamatio-
nen

Regeln
Vorschriften
Gesetze

Gebrauchs-
anweisurngen

&*ha**.!tr

Textsorten
subjektiv

- Schilderung
- Beschrcibung

(hnprcssion)

Erzàhlungen

Aufsàtze
Essays

Kommentar

Anweisungen

Argumentative ùberzeugen
etrvas beweisen

jetzt
dann

spàter

frùher
temp. Pràp

insbesondere
mit anderen
Worten
àhnlich
auch
genauso

aber

trotzdem
jedoch
im Gegensatz
dazt

zuerst
dann
anschlieBend

Instruktive anwelsen
anleiten

§ach Mohn/Pelka: 1984)
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o Welche Gliederungsmittel werden verwendet?

- typografische (2. B. Fettdruck, Kursivdruck, Unterstreichungen)

- topografische (2.B. Anordnung des Textes, Abschnitte, Einrùckungen)

o Textbauplàne /Textmuster: Wie ist der Text inhaltlich strukturiert?

o Welche Kommunikationsverfahren / Funktionale Grammatik werden benutzt?

sprachlìche (2.B. argumentieren, vergleichen, berichten, klassifizieren, def,nieren,

begrtinden, diskutieren)
spracharme/auBersprachliche (2.B. Diagramme, Tabellen, Schemata)

4
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o Morphologie:

1. Verb

- PersonN umerus

- Genus
- Tempus
- Modus
- Wie grofJ ist die Bedeutung des Verbs als Informationstràger (einen niedrigen

Wert als Informationstràger haben z.B. Verben in Funktionsverbgefligen, weil hier das

Substantiv der InformationstrÈiger ist)?

2, Substantiv

Numerus
Kasus

Modus
Wie grof3 ist die Bedeutung des Substantivs als lnformationstràger?

3. andere Wortarten

Welche Konnektoren sind im Text vertreten (2.B. Konjunktionen, Adverbien,
Subjunktoren, Verbindungsadverbien)?
Werden Elemente kontextueller Referenz ben:/tzt (2.B. dieser, daraus, hier, daher, also)?

Werden Attribuierungsmittel (besonders Pràpositionen, aber auch
Partizipial konstruktionen) verwendet?

4. Svntax

- Wie ist das zahlenmZiBige Verh2iltnis von flaupt- und Nebensàtzen (2.8.1:2)?
- Welche Arten von Nebensàtzen werden benutzt (2.B. Subjektsatz, Objektsatz, Kausal-,

Konzessiv-, Adverbialsatz)?

5. Lexik:

Welcher ist der Herkunftsbereich der Fachlexik (2.B. Mathematik, Jura,
B etriebswirtschaft)'l
Wie hoch ist der Spezialisierungsgrad der Fachlexik (2.B. IÌir allgemein gebildete
Zeitungsleser, angehende Fachleute, Studenten des Faches, Auszubildende im Fach)?

Wie ist das zahlenmàBige Verhàltnis von Fachlexik zu allgemeinsprachlicher Lexik
(2.8.1:2, d.h. der Text enthàlt doppelt soviel allgemeinsprachliche Lexik wie Fachlexik)'l

o MÒgliche Ergebnisse der Textanalyse

Je fachlicher der Text, desto hàufiger sind folgende Merkmale veftreten:
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Verb:

Substantiv:

mehr Singular als Plural
am meisten Nominativ, dann Genitiv als Attribuierung, Akkusativ, Dativ

Dativ hàufig mit Pràpositionen

viele Appositionen
Substantive mit hoher semantischer Bedeutung

Adjektiv:

- spielen eine groBe Rolle, Wortbildungsregeln

Syntax:

- mehr Hauptsiitze als Nebensàtze

- hàufig: Relativsàtze, am hàufigsten: Konditional-, Objekt-, indirekte Frage-

und Kausals atze mit,,da", Konditionalsàtze oft ohne Konjunktion

Besonders in Fachtexten auflretende Kommunikationsverfahren:

- beschreiben
- beurleilen
- definieren
- exempliflzieren
- vergleichen
- pràzisieren

(nach Buhlmann/Fearns : 2000)

.é,*'tzé*r?-ez'*É*{csr'*-e*rzzÉ*fu *É,*A***=€3**.€**fu

I Beschrànkte Anzahl von Themen, Textsorten, mehr genormte Textabliiufe

2. Zahl der Mitteilungsabsichten ist ùberschaubar:

o informative Mitteilungsabsichten
o instruktive/handlungsanweisende Mitteilungsabsichten

3. Sprachliche Mittel/grammatische Strukturen wiederholen sich

4. Msuelle Mittel : oft Teil des Textes : erleichtern das Verstehen

,4'*"h*tzg 4

Person4.{umerus: 3. Pers. Sing herscht vor; Inflnitiv hàufig substantiviert;Partizrp I und II

Verbgenus, mehr Aktiv als Passiv; Passiv vor allem bei naturwissenschaftlichen

Texten, oft rnit Modalverben
Tempus: vorwiegend Pràsens ( ca. B0%), sonst Perfekt und Pràteritum

Modus: vorwiegend Indikativ, ca.3o/o Konjunktiv lI
Verb als Bedeutungstràger: wenig, viele lst-Sàtze
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5. Grammatik

5.1 Wortebene

r Wortbildungs- und Wofizusammensetzungsregeln bei Adjektiven, Nomen und Verben,
Sufflxen, Pràfixen

5.2 Satzebene

o Varianten, die passivische Bedeutung ausdrùcken
o Nominalisierung: Sachverhalte, die durch Attribute, Relativsàtze usw. pràzisiert werden
o Infotmation, lnstruktion, Handlungsanleitung, die durch Imperative, Inlìnitivformen,

Modalverben aus sedrùckt werden

5.3 Textebene

o 'Iextfinktionen, die sich aus besonderen Textsorlen, Textbauplanen, Mittelungsabsichten,
SignalwÒrtern ergeben,

&€'{*:q€àla:EÉ.*xÈ*ae aesa{E E*xÈg4zzalàÉr*{: ,àaasevsfuékrÉÉsrÉ*xa v*az E*z**ru aEÉ{

H *r xaeàÈÈÉea:r*"g't{ *{È r* E *§} ÉÉE, * xz { m?caÈgk* éà* aa

Texte mùssen:
o auf die Lemziele bezogen sein
o von den Lernem auf Grund ihres Vorwissens erschlieBbar sein
o klar strukturiert sein, authentisch und charakteristisch ftir dieTextsorte sein, die sie vertreten.

Diese Auswahlkriterien beziehen sich auf die folgenden Dimensionen:

1. Dimension: Sprachliche Einfachheit

Folgende Eigenschaften kennzeichnen diese Dimension:

o einfache Darstellung
o einfàche kurze Satze
o passende Wortwahl

2. Dimension: Gliederung/Ordnung

Folgende Eigenschaften kennzeichnen diese Dimension:

o Innere Gliederang des Textes: Siitze stehen nicht beziehungslos nebeneinander, sondem
sind so aufeinander bezogen, dass die Informationen voraussehbar sind, entsprechend der
im Fach und in der Textsorte ùblichen Reihenfolge: roter Faden muss sichtbar sein.
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o Àufiere Gliederung: Aufbau des Textes muss sichtbar gemacht werden; dazu gehcirt der

sinnvolle Einsatz topograflscher und typografischer Mittel: Abschnitte, Einrùckungen,

Zwischenùberschriften, Fettdruck, usw.

3. Dimension: Kùrze und Pràgnanz

Folgende Eigenschaften kennzeichnen diese Dimension:

o der Text ist nicht zu lang, d.h. er enthiilt keine ùberfltissigen Informationen;
o der Text ist nicht zu kurz, d.h. er enthiilt ausreichende Hilfsinformationen (Erklàrungen,

Erlàuterungen, Beispiele)
o jedes Wort irn Text ist notwendig, d.h. der Text entspricht dem Prinzip der Okonomie, wie

sie in Fachtexten ùblich ist, er enthàlt keine Wiederholungen oder leicht umgewandelte

Formulierungen (Redundanz)

4. Dimension: Zusdtzliche Stimulanz

Folgende Eigenschaften kennzeichnen diese Dimension:

o der Text ist anregend;
o der Text ist farbig;
r der Text ist persÒnlich.

Mittel des Autors, um beim Leser lnteresse zu wecken und wach zu halten: Anrede an den Leser, indirekte

Rede, farbige Darstellung (nach Buhlmann/Fearns: 2000).

Anhang 5 - Berufsùbergreifende Kompetenzen

Zu den berufsùbergreifenden Kompetenzen gehort u.a.:

o Informationen verarbeiten
(erfragen, nachfragen, suchen, nachschlagen, selektieren, weitergeben)

o Zusammenhànge zu anderen Themenbereichen erkennen und darstellen (vernetzendes Denken)

o beiAufgabestellungen Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden

o Aufgaben in einer Zeiteinheit selbststàndig oder im Team fachlich und situationsbezogen

planen und durchfùhren
o Entscheidungen treffen und begrùnden
r die eigene Praxis reflektieren und darstellen
o fachspeziflsche Arbeitsmittel und Medien nutzen
o visualisieren und pràsentieren
o Lern- und Arbeitsergebnisse sach- und fachgerecht darstellen und auf ihre Richtigkeit ùberprùfen

o Gespriiche einleiten, zielgerecht verfolgen, absichern, zusammenfàssen

o Kooperation (Absprachen, Kompromisse) fordern und die Interessen der anderen verlreten.
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Anhang 6 - Kommunikation und Textsorten

*';z-=tuqzz-z'ezz-2,.é*-'*.2.'Ez'*fr *z:zza:?z*.zEaléz'Éz;zÉ*ra

Die kommunikative Sprachkompetenz eines Lernenden oder Sprachverwendenden besteht aus den

folgenden kommunikativen Sprachaktivitàten: Rezeption, Produktion, Interaktion und Sprachmittlung
(insbesondere Dolmetschen und Ùbersetzung), wobei jede Aktivit2it in mùndlicher oder schriftlicher
Form oder in beiden vorkommen kann.

Zu den rezeptiven Aktivitàten gehÒren alle Formen des Lesens (hier auch das stille Lesen) und

das Verfolgen von Sendungen in den Medien sowie den Inhalt eines Kurses verstehen, Lehrbticher,

Nachschlagewerke und andere Dokumente zu Rate ziehen.

Z:udenproduktivenAktivitàten gehÒren imBereich Schreiben u.a. schriftliche Studien undBerichte,
im Bereich Sprechen u.a. Berichte, Erlàuterungen, Referate und Vortriige. Diese Aktivitàten spielen
in vielen schulischen und beruflichen Bereichen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von schriftlich
vorgelegten oder mtindlich vorgetragenen Leistungen.

In den mùndlichen oder schriftlichen Interaktionen tauschen sich mindestens zwei Personen aus,

wobei sie abwechselnd Produzierende oder Rezipierende sind. Der lnteraktion wird im allgemeinen in
der Sprachverwendung und beim Sprachenlernen hohe Bedeutung zugeschrieben, weil sie eine zentrale

Rolle bei der Kommunikation spielt.

Sowohl bei der rezeptiven a1s auch bei der produktiven Sprachverwendung ermÒglichen die mrindlichen
und/oder schriftlichen Aktivitàten der Sprachmittlung Kommunikation zwischen Menschen, die aus

irgendwelchen Grùnden nicht direkt miteinander kommunizieren kÒnnen. Ubersetzen, Dolmetschen, oder
Zusammenfassen ergeben eine (Neu)Fassung des Ausgangstextes 1ùr Dritte, die keinen unmrttelbaren
Z:ugriff darauf haben. Sprachrnittelnde Aktivitàten, also Umformung eines schon vorhandenen Textes,

nehmen eine wichtige Stellung im alltaglichen sprachlichen Funktionieren LÌnserer Gesellschaften ein
(Referenzrahmen, S. 25 -26).

**Eéas*.*a**ÈeasÉ*a3*-réLze€.*'{*?"q.*€}r€é:{E

Zu den mit** gekennzeichneten Texten flndet man in ,,Proflle deutsch" (Glaboniat/Mù11er/Rusch/

Schmitz/ Wertenschlag: 2002 und 2005) Genaueres zu folgenden Angaben: Kurzcharakterisierung,
Aufbau, Sprache, àhnliche Texte.

Bereich: Anfrage nach Stipendien, Unterlagen

o Anfrage nach Stipendien und Unterlagen**, Lrsw., Interaktion schriftlich
o Cumiculum Vitae (CV)/Lebenslauf **, Prodttktion schriJilich
o Bewerbungsschreiben / -brief **, Interaktion schriftlich
o Begrùndungs-/ Motivationsschreiben, Interaktion schriftlich
o Bewerbungsgespràch **, Interaktion mùndlich
o Beratungsgespràch, Interaktionruiindlich
o Offrzieller Brief **, Interaktion schriftlich
o Persònlicher Brief (u.a. Dankesbrie0 **, Interaktion schriJtlich
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. Smalltalk **, Interaktion miincllich
o An- und Abmoderation** Interuktion mtindlich

Bereich: Informationsverarbeitung

o Charls (Schaubilder/sprachanne Textsorten: Diagramm, Schaubild, Statistik),

In t er akti o n s c hr iftl i c h tm d miin dl i c h, P ro du kti o n s c h r ift I i c h

o Lexikonartikel, Interaktionmùndlich
o Bericht **, Interaktion schriJilich und mtindlich, Rezeption schriftlich
o Zusammenfassung **, Procluktion schriftlich und mùndlich
o Stellungnahme, Interaktion schriftlich und miincllich

o Protokoll ** , Produktion schriftlich
o Leserbrief, Interaktion schriftlich
o Interuiew schriftlich und mùndlich **, Interaktion schriftlich und miindlich

o Diskussiofl **, lnteraktion mùncllich
o Fragebog en, Interctktion schriJtlich
o Umfrage, Interaktion schriftlich und mùndlich
o Reportage, Interaktion mùndlich
o Rezension, Produktion schriftlich
o Organigramm. Interaktion schrifilich und miindlich

Bereich: Pràsentation von Informationen, neuen Erkenntnissen, Prùfungsthemen

o Abstract, Procluktion schriftlich
o Beitrag (Tagung, Kongress), Interaktion schriJilich und ruùncllich

o Exposé, Produktion mùndlich
o Kommentar, Produktion miincllich
o Referatx*, Produktion mùncllich
o Handout ** , Produktion schriftlich
o Thesenp apier, Produktion schriftlich
o Pràsentation **, Interaktion ruùndlich und schriJilich
o Bibliografie, Produktion schriftlich
o Praktikumsbericht, Produktion schriftlich
o Biografie (Kurzbiografre), Rezeption schriftlich
o Hausarbeit/Seminar/Diplomarbe it, P ro duktion s chriftlic h

o Dokumentarfilm, Rezeption mùncllich

Bereich: Fachsprachen

o Bedienungs-/Betriebsanleitung, Interakti on mtin dlich und s c hriJilich

o Handlungs-/Gebrauchsanrveisun g, Interaktion mùndlich und schriftlich
o Montage-/Autbauanleitung, Interaktion mùndlich und schriJtlich
o Defìnitionen, Rezeption schriJtlich
o Fachreferat, Produktion schriftlich, mùndlich
o Strukturdiagramm, Produktion schriftlich, mùncllich

Atz?,artg *
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Anhang 7 - Pràsentations- und Visualisierungstechniken

Visualisieren und Pràsentieren sind Techniken,

die heutzutage im Rahmen der Schlùsselqualiflkation ,,lnformationsverarbeitung"
unerlàsslich sind,
die helfen, Ausfùhrungen, Strukturen und Zusammenhange zu veranschaulichen,

die daflir bestimmte Materialien benutzen.

Beim Umgang mit dem Overheadprojektor und mit Plakaten:

o Wichtiges unterstreichen.
o Wichtiges mit Symbolen, Rahmen, Piktogrammen deutlich machen.

o Wenig Text - groB schreiben.
o Farben verwenden; jedoch kein Rot, Gelb oder Hellgrau.
o OHP in genùgendem Abstand zu Leinwand stellen, damit das Bild groB genug wird.
o E,inen Stift, Zeigestock oder Laserpoint benutzen, um etwas nt zergen.

o Nur den Text zeigen, ùber den man gerade spricht; den Rest mit Papier abdecken.

Beim Umgang mit Karten, Farben und Schrift:

o Mit Filzstilten auf braunes Packpapier schreiben oder verschiedene Karten anpinnen,

die spàter umgehàngt und zugeordnet werden kònnen.
o Auf rechteckige Karten (10 x 20 cm) hÒchstens drei Zetlen schreiben. Das zwingt zur

przizisen Fassung eines Gedankens.
o Ovale Kaften flir stichwortartige Ideensammlungen nutzen.
o Rechteckige Streifen fùr Themenùberschriften und Leitfiagen nutzen.

o Farben nach MÒgiichkeit nicht zufàllig wàhlen.
o WeiB als Kontrast zu Schwarz nutzen fìr alles, was gut lesbar sein soll.
o Gelb, grtin und orange als helle, relativ neutrale Farben nutzen, die dem Betrachter

helfen, sich aufdie lnhalte zu konzentrieren.
o Wechsel von Farben und Fonnen nutzen, um Aussagen zu kategorisieren.
o Fùr eine gute Lesbarkeit eine SchriftgròBe von 2,5 cm nutzen.
o Nicht nur Druckbuchstaben verwenden. Dies erschwerl die Lesbarkeit.

Anhang 8 - Sprachmittlung

7..=,*Tr*Èq.:zsr{r:zrrz:yiz-z-z{g;e'*e+:E{c"{=*{=€:*{yait?Z*zz,é

Beispiel: Gebrauchsanweisung

Sie wohnen rnit eineru deutschen Studenten in einer Wohngemeinschaft. Erklciren Sie ihm, wie lhre neue

Waschmaschinefr.tnktioniert. Er versteht die polnische Gebrauchsanweisung ncimlich nicht.

Obsfuga pralki jest prosta. Najpierw urzqdzenie nale2y zaprogramorvaé. W tym celu wchodzimy do mentt - mamy 30 sek.

na wybranie kazdej opcji / ustarvienie czasu, temperatr-rry prania, prqdkoÉci wirowania itp./.Aby wybrac dan4 opcjq nale2y

wcisn4é przycisk opcji jeden raz. - Aby skasowaé wybdr opcji nale2y rvcisnqc go ponounie.
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przed u.lo2eniem prania do pralki nale2y je poscgregowaé wg koloru i rodzaju matcrialu. Aby uruchomié u'ybrany program

nale2y wcisnqé priycisk STAI{T. Po chi,vili na wyÉu,'ietlaczu uka2e siq czas konieczny do zakoriczenia programLr i rozpocznie

cykl prania. Program mo2na wstrzymaé rv dorvolnej cll.vili przez wci(nigcie na ok. 3 sek. przycisku START/PAIIZA.

Rozlegnie siq u,tedy sygnal d2r.viqkowy. Ponowne wciÉniqcie tego przycisku spowoduje kontynuolvanie pt'ania. Proszek do

pranianale2y r.vsypaé do odpowiedniej szulìady na proszek. U2ywajqc érodk6w ptrynnych zaleca siE umieszczenie pojemnika

ze Érodkien-r pior4cym bezpoÉrednio Iv bqbnie pralki.

l.Programmieren

2.Starten

3.Stoppen

4.Wàsche sofiieren

5.Waschmittel dosieren

6.Wiische waschen

7.Wàsche herausnehmen
Wenn clas Wascher.r zu Ende ist, warle noch zwei Minuten. Òffne erst dann

vorsichtig die Klappe und nimm die Wtische heraus.

(entstanden im Seminar,,Testen", Goethe-Institut Krakau, 2005: Ewa Bodzek, Elùbieta Hejnowicz, Sylwia Wojciechowska,

Dorota Zawadzka)

#* é,É z;?. t: * ;: r; é-?*''c *?"€Éz éÈ-'a€*cz =azz s3*:'; * z; r. *:."zz ce=?? "'té z= a a 4.

o Absprachen treffen, Ergebnisse in der Muttersprache festhalten

o Auf muttersprachliche Stellenangebote auf Deutsch antworten

o Ausschreibungstexte lesen, in der Muttersprache zusammenfassen, kommentieren

o Berichte hòren, ergànzen, in der Muttersprache zusammenfassen und kommentieren

o Bilanzen lesen, in der Muttersprache kommentieren

o Controllingdaten zusammenstellen, in der Muttersprache kommentieren

o Daten zur Entwicklung des deutschsprachigen Marktes lesen, in der Muttersprache

zusammenfassen und kommentieren
o Daten zur Geschàftsabwicklung zusammenstellen, in der Muttersprache kommentieren

o Deutschsprachige Mitteilungen der Fachpresse, der Fachverbànde lesen, in der Muttersprache

zusammenfas sen, kommenti eren

o Empfehlungen eines Beraters in der Muttersprache zusammenfàssen

o Entwicklungen im Unternehmen des deutschsprachigen Partners aufzeichnen, in der

Muttersprache zusammenfassen und kolnmentieren
o Gebrauchsanweisungen lesen, in entsprechende Handlungen umsetzen, in der

Muttersprache oder Fremdsprache erklàren
o Geschàftsberichte lesen, in der Muttersprache zusammenfassen und kommentieren

o Normen verstehen, in der Muttersprache erklàren

o Protokolle lesen, mit Notizen in der Muttersprache vergleichen, in der Muttersprache

kommentieren
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o Ùber Besuche deutschsprachiger Geschiiftspartner, Messe- und Ausstellungsbesuche
in der Muttersprache berichten, Ergebnisse kommentieren

o Vertràge lesen, ùberprtifèn, mit muttersprachlicher Fassung vergleichen

Anhang 9 - Zielaktivitàten im berufsorientierten DaF-Unterricht

Es folgt eine Liste der Zielaktivitaiten im Untenicht Deutsch als Fremdsprache mit besonderer Betonung
der Berufs- und Fachsprache:

o Aufgaben und Tàtigkeiten des Studenten, Praktikanten, Azubis beschreiben und kliiren
Aufgaben und Ansprechpartner beschreiben
Aufgaben fèstlegen und formulieren
Aufgaben ausftihren

o einen Bericht vorbereiten
einen Bericht vortragen
einzelne Punkte eines Berichtes aufgreifèn und erlàutern

o eine Entscheidung vorbereiten
eine Entscheidung treffen
eine Entscheidung begrùnden
eine Entscheidung mitteilen

c Ergebnisse notieren
Ergebn isse pràsent ieren

Ergebnisse weiterleiten
Ergebnisse analysieren

o Gespràchstermine vereinbaren
Gespràchstermine vorbereiten
ein Gespràch vorbereiten
ein Gespràch anfàngen, erÒffnen

ein Gespràch einleiten
ein Gespràch fiihren
ein Gespràch weiterfiihren
ein Gespràch vermitteln
ein Gespràch abschlieBen

Gespràchsergebnisse zusammenfbssen

Gespràchsergebnisse vergleichen
Gespràchsergebnisse notieren
Gespràchsergebnisse erlàutern
Gespràchsergebnisse bewerten
Dies gilt auch fùr die Besprechung, das Beratungs- und Verkaufsgespràch

o seinenlnformationsbedarfbenennen
seinen lnformationsbedarf f-ormulieren und erl àutern

Inlbrmationsquellen suchen und benutzen
In form ationen aktu alis i eren
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Informationen auswahlen
Informationen erlàutern und weitergeben

Informationen auswerten

o MafJnahmen vorschlagen
MafJnahmen diskutieren
MaBnahmen erlàutern und begrùnden
Maflnahmen beschlieBen

o das Berufsprofil des ........... kennen lernen

das Berufsprofil rdes beschreiben

das Tàtigkeitsprofil des Praktikanten festlegen

das Messeprofil von Events, Messen und Ausstellungen beschreiben und erlautern

das Profll eines Produktes, des Sorliments beschreiben

das Sortimentsprofll erweitern, einschriinken, stàrken

o Termine besprechen

Termine absprechen/ vereinbaren
Termine erlàutern
einen Terminplan erstellen

o die Abteilungen im Unternehmen pràsentieren

das Unternehmen pràsentieren

Unternehmensdaten erlàutem
die CI (Corporate Identity) eines Unternehmens erklàren /veràndern

o Vorschlàge machen
Vorschlàge entwickeln
Vorschlàge ergàtnzen, annehmen oder ablehnen

Vorschlàge diskutieren und ergànzen

o BetriebsinterneKorrespondenzbearbeiten
Betriebsinterne Korrespondenz schreiben

o eine Bewerbung verfassen

einen Lebenslauf verfassen
ein Vorstellun gsgespràch fiihren

o Mitteilungen der Fachpresse, Fachverbànde, usw. zusammenfassen (auch in der Muttersprache)

Daten zum Fachbereich und zur Wirtschaft zusammenstellen

Daten zum Fachbereich und zur Wirtschaft auswerten

Daten zum Fachbereich und zur Wirtschaft weitergeben

o Arbeitsablàufe erlàutern
Betriebsanleitungen weitergeben
Gebrauchsanweisungen erklàren

o Schaubilder / Charts (spracharme Textsorten) beschreiben

Schaubilder / Charts ergànzen

Schaubilder / Charts auswerten

( nach A. Fearns Wi11e/Eismann/Re/Lévy-Hi llerich: 2002'z)

ll
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Anhang 10 - Mindmap

Mindmappig ist eine Methode,

- die sowohl die rechte als auch die linke Gehirnhàlfte trainiert,
- die das Gedachtnis fÒrdert,

- die die Konzentration erhòht,
- die einen Ùberblick ùber Themenr erzweigungen verschaflt.

- die verdeckte Ideen herausholt,

- die LÒsungen fiir Probleme entwickelt.

So geht man vor:

1. Ein groBes Blatt Papier (A3) quer legen.

2. In die Mitte des Blattes das Thema oder
die Problemstellung schreiben.

3. E,inzelne Bereiche suchen, die das Thema aufgliedern.

Wòrter dazu auf die ,,Aste" schreiben, die vom ,,Stamm"
wegftihren.

4. Den Asten auf feineren Linien - den ,,Zweigen" - wieder neue

Begriffe zuordnen.

5. Die Gestaltung mit Bildern und Farben noch ùbersichtlicher machen.

Einsatzmò glichkeiten :

- Auswertung von Texten
- Wiederholungen
- Zusammenfassungen
- Planung von Vorhaben
- Stofliammlung flir ein Thema
- Ordnung von Gedanken
- Notizen bei Vortrag
- Grundlage fiir Referat

SoTialcs

Sozialcs
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Anhang 11 - Detaillierte Textsortenlisten ftir verschiedene Studiengànge

o Geisteswissenschaften

Literarische Texte:

Anekdote, Aphorismus, Biografle, Ballade, Fabel, Epigramm, Essay, Erzàhlung, Gedicht,
Kurzgeschichte, Legende, Lied, Memoiren, Màrchen, Novelle, Parabel, Spruch,
Tagebuch, Witz

2. Wissenschaftliche Texte:
Abhandlung, Abstract, Aufsatz, Beitrag, Deflnition, Forschungsbericht, Monografle, ReÈrat,
Verzeichnis, Vortrag, Werkanalyse, Zusammenfassung

3. Spracharme Texte:

Bild, Diagramm, Fotografle, Graffiti, Karikatur, Kunstbild, Pìktogramm, Plakat,
Statistik, Schild, Skizze, Zeichnung

4. Journalistische Texte:
Anzeige, Artikel, Bericht, Bildunterschrift, Bildtext, Fachtext. Feature, Feuilleton,
Foto, Glosse, Grafik, Inteliew, Karikatur, Kommentar, Kurznachricht, Legende,
Leserbrief, Lexikoneintrag, Nachricht, Reportage, Rundfunk- und TV-Programme,
Stellenanzeige, Tabelle, Witz

5. HÒr- und Sehtexte:
Diskussion, Dokumentarfilm, Feature, Femsehnachrichten, HÒrspiel, Radionachrichten,
Spiellìlm, Werbespot

6. Diverses:
Kulturprogramm, Studienftihrer, Vorlesungsverzeichnis

o Jura, Europastudien

Abkùrzungen, Abstract, Bibliografle, Biografie, Chronik, Dokumentation, Einladung, Fachtext,
Fachzeitschriftenarlikel, Flugblatt, Flussdiagramm, Gesetz,Interview, Jahrbuch, Lehrbuchtext,
Lexikonartikel, Nachrichten, Plakat, Rede, Sachbuchtext, Satzung, Schaubild, statistische Daten,
Umfiage, Vertrag, Voftrag, Zeitungsartikel

o Wirtschaft

Aktennotiz, Anmeldeformular, Annoncen in Fachzeitschriften, Arbeitsschutzbestimmung,
Arbeitsvertrag, Absichtserklàrung, Ausschreibung, Bankformulare, Bankgutachten, Berichte
ìn Fachzeitschriften (von Kammem und Verbànden tiber Messen und Ausstellungen),
Bestellformulare, Bilanzen, BÒrsenberichte, Kontrolldaten, Dateien, Definitionen, Fachartikel,
Fallbeispiele, Rundbrief, Telefax, Telex, Telegramm, Anstellungsvertrag, Bewerbungsbrief,
Bewerbungsunterlagen, Empfehlungsschreiben, Eignungstest, Lebenslauf, Stellenanzeige,
Stellenprofi1, Zeugnis

Absprache, Anweisung, Beratungsgespràch, Beurteilung, Bericht, Bewerbungsgespràch,
Bòrsenbericht, Diskussion im Team, Einstellungsgesprach, Fachgespràch, Firmenpràsentation,
lnf'ormationsgesprach, Interview, Personalgespràch, Produktpriisentation, Telefongespràch,
Terminabsprache, Umfrage, Verhandlung, VerkaLrfìgespràch, Vorstellungsgespràch, Vortrag,
Werbespot, Wirtschaft snachri chten, Wirtschaftssendung
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Korrespondenz
Anfrage, Angebot, Annahmeverzug, Auftragsbestàtigung, Bestellung, Lieferverzug, Màngelrtige,
Rechnung, E-Mail, geschZiftsinterne Mitteilung, Memo, Pendelbrief, Kundendatei, Lebenslauf
(tabellarisch), Logo, Organigramm, Qualitàtszeichen, Schema, Sicherheitszeichen, Statistik,
Steuertabelle, Tabelle, Vertragsmuster

Spracharme Textsorten
Abbildungen, Adressenliste, Annonce, Arbeitsplan, Bankauskunft, Brlanz, Datei, Diagramm,
EU-Normen, Etikett, Exzetpt, Flussdiagramm, Formular, Grafìk, Handelsklasse, Kalkulation,
Katalog, Firmenpràsentation, Fragebogen, Gebrauchsanweisung, Geschàltsbericht,
Geschàftsbrief, Geschàftsordnung, Gesetzestext, Gespràchsnotiz, Handhtngsanweisung,
Infoterms, lnformationsschriften von Verbànden, Kammern, etc., Internetanzeigen, lnternetinfos,
Jahresbericht, Kalkulation, Kostenvoranschlag, Kùndigungsschreiben, Kundendateien,
Landkarten, Lexikoneintrag, Lageplan, Memo, Messekatalog, Musterverlrag, Planspiel"
Preislisten, Preistabellen, Pressemitteilung, Programm, Prospekte, Protokoll, Rechnungen, Refèrat,
Sitzungsvorlage, Statistik, Umfrage, Unternehmenspràsentation, Verordnung, Vertrag, Verzeichnis,
Vorsch rif t, Werbepro spekt, Werbeschreiben, Zusammenfassung

o Tourismus und Verkehr

Anmeldevordruck, Prospekte, Berufbilder, Piktogramme, Checklisten, Organigramme,
Flussdiagramme, Strukturdiagramme, Diagramme, Tabellen, Gàstefiagebogen,
Gàstebefragungskarte, Speise- und Getrànkekarten, Rezepte, Anzeigen, Reìseangebote, Plakate,
Broschùren; Reisebeschreibungen, Kataloge, StadtlÌihrer, alle Arten von Auto- und Landkarten,
alle Arten von Tickets, Messeplàne, Preislisten, Kalender, Aufkleber, Korrespondenz

o Elektro- und Metalltechnik (als Beispiel fùr Technik, Industrie, Landwirlschaft),
Maschinenbau

Anweisung, ArbeitsablZiuf-e, Arbeitsregel, Aufgabe, Ausschreibung, Beschreibung,
Betnebsanleitung, Definition, Erklàrung, Gebrauchsanweisung, Handlungsanweisung,
Versuchsprotokoll

Spracharme T'extsorten
Chemische Zeichen, Diagramm, Kontrolldaten, EU-Norm, Etikett, Flussdiagramm, Formel,
Grafik, Gebotszeichen, Gefahrensymbol, Gleichung, Grundriss, Handelsklasse, internationale
Marken- und Qualitàtszeichen, Kurve, Lageplan, Logo, Normen- und Prùfzeichen, Schaubild,
Schautafel, Schema, Sicherheitszeichen, Stùckliste, Tabelle, Verbotszeichen

50



Anhang 12 - Planungsskizzen und Unterrichtsskizzen
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Themenbereiche/Auswahl
yon Teilthemen

1. Erfahmngen der Stipendia-
ten und Praktikanten

- Austauschprogramm
Erasmus, Copernicus

- ECTS
- Interkulturelles

Kommunikative
Tàtigkeiten und Aufgaben

- zusammenfassen
- Stellung nehmen
- berichten
- vergleichen
- erklàren
- pràsentieren

- Rezeption schriftlich
- Produktion schriftlich
- Interaktion schriltlich und

mùndlich

- Produktion schriftlich
und nTùndlich

- lnteraktion schriftlich und
mi,indlich

- Wortschatzerweiterung
- Einsatz von Redemitteln
- Kausalsàtze, Relativsàtze,

Vergleichssiitze
- lndirekte Rede

- Passil Passiv mit Modal-
verben

Wortschatzerwei terung
Einsatz von Redemitteln
Kausalsàtze, Relativsàtze,
Vergleichssàtze

Wortschatzerweiterung
Wortbildungsregeln bei
Adjektiven und
Substantiven
Relativsatz, Vergleichssatz

- ,,Mit Deutsch in Europa
studieren, arbeiten, leben"
s. 15, 16,17, 18,22,23,24

- Zeitungsarlikel
- lnternetseiten der

Austauschprogramme
- Berichte der Stipendiaten

und Pral<til<anten

- Bilder
- Grafiken

- ,,Mit Deutsch in Er-rropa

studieren, arbeiten, leben"
s. r e, 20, )1. 24,15, 26,

21,28
- Broschùren der Hochschu-

len urnd Universitàten
- lnternetseitcn der Hoch-

schulen und Universitriten
- Wegweiser
- Hochschulfìihrer
- Vorlesungsverzeichnisse

- ,,Mit Deutsch in Europa
studieren, arbeiten, 1eben"

- s.30,31,
- Stellenangebote aus deut-

schen Zeitungen

Sprachliche Aktivitàten Sprachliche Schwerpunkte Materialhinweise

2. Szenario fìir einen
Auslandsaufènthalt

- das Akademische
Auslandsamt (AAA)

- Universitàten und Hoch-
schulen in Deutschland
stellen sich vor

- Anfrage bei einem
BefÒrderungswerk

- Bewerbungsunterlagen

3. Schltisselqualifikationen

- zusammenlàssen
- vergleichen
- pràsentieren
- eine Anlrage. eine Be-

werbung, den Lebenslauf
schreiben

- beschreiben
- vergleichen
- argumentieren

i:r,.
*rI
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Sprachliche Aktivitàten Sprachliche Schwerpunkte Materialhinweise

Il'
H1

$
SH

[\}
Themenbereich/Auswahl

von Teilthemen

L Entstehungsgeschichte der
Europàischen Union

2. Organe der Europàischen
Union

3.Geld r"rnd Wàhrung
- Der Euro
- Der Weg in die WWU
- Das Europàische System

der Zentralbanken

Kommunikative
und ben

- berichten

- vergleichen
- Stellung nehmen
- einen Kurzvortrag halten

- beschreiben
- Vermutungen àuBern
- eine Gralìk

versprachliclren
- ein Schema erklàren

- Produktion mùndlich

- Produktion mùndlich
- Interaktion mùndlich

- Produktion mùndlich
- Interaktion r-nùndlich

- Wortschatzerweiterung
- Pràteritum
- Passiv

- Wortschatzer-weiterung
- Objektsatz
- Pràsens

- Passiv

- Worlschatzenr eitcrung
- Relativsàtze, Kausalsàtze.

Vetgleichssàtze
- Konjr"rnktiv Il

(Modalverben)

- ,,Mit Deutsch in Etrropa
studieren, arbeiten, leben..
s. 56, 57

- Internetseiten der EU
- Zeittafeln

- ,,Mit Deutsch in Europa
studieren, arbeiten, leben,.
s. 59"60

- Internetseiten der EU

- ,,Mit Deutsch in Europa
studieren, arbeiten, leben..
s.92-102

- Broschùren dcs Burrdesmi-
nisteriums lìir Finanzen

- Gralìken des Statistischen
Bundesamtes

I
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Phase /
Inhalt

Lernziel Aktivitàten der
Studenten

S. àuBem sich zu den

gestellten Fragen.

S. Iesen die Tcxt-
abschnitte und
bringen diese in die
richtige Reihenlolge.

S. ziehen der Reihe
nach Kiirtchcn mit
den Quizfì'agen und
beantworten diese.
(Sie dùrfèn den Text
zu HilÈ nehn.ren.)

Material / Medien

Fragen, LB, S. l4

Bezug zu den
curricularen
Prinzipien

Handlungs-, Kom-
munikations- und
Lemerorientierung

Lernerorientierung,
Autonomes lernen

Handlungs-, Kom-
munikations- und
Lerneroricntierung

Zeit
tn

Min.

10 Einstieg

15 Pràsentation

15 iJbungspha-
se: Sprechen

ftir das Thema
sensibilisieren

Infos ùber die
Anfànge der
Universitàten
sammeln

Infbs ùber die
Anfànge der
Universitàten
wiederholen
und austauschen

Aktivitàten
der Lehrkraft

L. erklàrt und
organisiert das

Kugellager.

L. verteilt
Schnipsel
(s. LHB, S.

24) mit den

Textabschnit-
ten, erklàrt
dre Aufgabe,
ùberyriift dann
die Lòsung.

L. bereitet die

Quizfiagen vor
und organisiert
das Quiz.

Soziallbrm
/ Methode

Kugellager,
LB. S. I4

Gruppenar- Schnipsel
beit

Gruppenar-
beit

ùìù

ilJ

trt

x:....i
Lfr
UJ

Kàrlchen mit Quizfragen :

l.Wann entstanden die ersten Uni-
versitàten?

2.Welche Schultypen
gab es friiher?

3. Welclre Fakultriten hatten die
ersten Universitàten?

4. Welche akademischen Grade
haben eine mittelalterliche
Tradition?

5.Nennen Sie drei von den àlte-

sten deutschen Universitàten.
6. Was studierte man in

d er Arti stenlàku ltÈit'/

7. We lchc Folgen hatten

die gesellschaftlichen
Wandlungen im 19. und 20.

Jahrhundert?
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Ùbungspha-
se: Wort-
schatz,
Sprechen

Ùbungspha'
se: Wort-
schatz

Ùbungspha-
se: Schrei-
ben

den bekannten
Worlschatz
wiederholen
und sich neue

Begriffe aneig-
nen

die wiederhol-
ten und gelern-
ten Begriffe
anwenden

das neue Voka-
bular anwen-
den

L. erklàr1 und

organisiert die
Marktplatz-
situation.

S. erklàren den Ge-

spràchspartnern die
bekannten Begriffe.

Marktplatz,
LB, S. 15

Kàr1chen, LHB, Kopiervorlage
Nr.12

Handlungs-,
Kornmunikations-,
Lernerorientierung,
Autonomes Lernen

Lernerorientierung,
Autonomes Lemen

Handlutgs- und
Kommunikations-
orientierung

Handlungsorien-
tierung,
Lemerorientierung,
Autonomes Lernen

L. erklàrt die
Aufgabe.

L. erklàrt die
Aufgabe.

S. ordnen die Unter-
begrille den Oberbe-
griftèn zu.

S. schreiben einen
Brief an einen Freund
in DeLrtschland. in
dem sie ihr StLrdium

in ihrern Heimatland
beschreiben. Dann
pràsentieren sie ihre
Briefe im Plenum.

S. suchen Infos fiir
ihre Pràsentation.

Partnerar-
beit

Gruppenar-
beit
Plenum

Einzelarbeit Intemet

Aufgabe 2, LB, S. i5

Arbeitsblatt mit dem Brielanfans:
Lieber . ..,
vielen Dank fìr deinen lan-
gen BrieL Es freut mich sehr,
dass du mit deinem Studium in
Belin zu1'rieden bist. Mit groBem
lnteresse habe ich gelesen. wie
eine deutsche Universitàt finktio-
nierl. Ehrlich gesagt, wusste ich
nicht" dass es so viele so welrige
Unterschiede zwischen den deut-
schen Unis und den Universitàten
in... gibt. Bei uns....

Hausaufga-
be: Suchen

Sie z.B. im
lnten.ret im
Hinblick auf
dic Pràsen-

tation Infos
ùber das

Austausch-
programm
ERASMUS

Strategien zurn
suchenden Le-
sen anwenden.
lnfbs ordnen,
eine Pràsenta-

tion vorberei-
ten

\
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(aus: Mit Deutsch in Ewropa studieren, arbeiten, leben LHB, I.l, Phase A, Awfgabe 3-5)

Zeit Phase / Inhalt Lernziel
ln

Min.
10 Einstieg

15 Pràsentation

20 Ùbungsphase:
Lesen

fìr das Thema
sensibilisieren.
Hypothesen
1òrn.rulieren

Hypothesen
mit den Texten

vergleichen

Strategien zum

totalen Lesen

anwenden

Aktivitàten der
Lehrkraft

L. pinnt die Karten (44)
mit den Titeln der Texte
(s. LHB, S.24) an die

Pinnwand oder Tafel
und làsst die Studenten
ven-nuten. worum es sich

in den Texten handeln

kònnte.

L. erklàr1 die Aufgabe

L. erkliirt die Aufgabe,
bespricht dann zusammen

mit den Studenten die

Lòsungen.

Aktivitàten der
Studenten

S. Iesen die Vorspanne
und die Texte, ordnen
diese den Ùberschriften
zu und vergleichen dann

ihre Hypothesen mit den

Texten.

S. leser.r die Texte und
priifen, ob die Sàtze der

Aufgabe 4 inhaltlich kor-
rekt sind, besprechen die

LÒsungen im Plenum.

S. bilden Gruppen r-rnd

diskutieren iiber die
Verhaltensweisen der
Studenten in der Vorle-
sung. In der Diskr.rssion
gebrauchen sie entspre-

chende Redemittel. Dann

wàhlen sie einen Punkt
ihrer Diskussion aus und
pràsentieren diesen im
Plenum.

Sozialform /
Methode

Gruppenarbe it
Plenum

Material /
Medien

Karlen mit
den Titeln der
Texte, Aufgabe
2, LB, S.16

Aufgabe 2, LB,
s.16

Bezug zu den
curricularen
Prinzipien

Handlungs- und
I(ommunikations-
orientierung

Handlungs- und
Kommunikations-
orientierung,
Lernerorientierung

Lernerorientierung,
interkulturelle
Landeskunde

S. stellen Hypothesen auL Plenum

Gruppenarbeit
Plenum

Aufgabe 3, LB,
s. r7.18

25 iibungsphase
Sprechen

zu Verhaltens-
weisen der
Studenten in
der Vorlesung
Stellung neh-
nìen

L. bildet Gruppen (s.

LHB, S. 25 Arbeit mit
den Redemitteln) und
erkliirl die Aufgabe.

Gruppenarbeit
Plenum

Aufgaben 4.3

und 4.4, LB,
s.r8
Kàrtchen mit
Reden-ritteln

Handlungs-, Kom-
munikatior,s- und
Lernerorientierung,
interkulturelIe
Landeskunde,
Beru1ìorientierung

;),
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Wortschatz

Hausaufgabe

Wortschatz
wiederholen
und erarbeiten

L. erklàrt und organisiert
das Dominospiel zum
Wortschatz.

S. ordnen den Nomen
die passenden Verben zu
(Dominospiel).

S. sammeln lnfos fiir eine
dcr Aul'gaben und berei-
ten diese vor.

Gruppenarbeit

Einzelarbeit

LB, S. I9,
LHB, Kopier-
vorlage Nr. 1

Aufgabe 4.1

oder 4.2

Handlungs-,
Kon.rmunikations-.
Len.rerorientierung,
Autonomes Lernen

Handlungs-, Kom-
munikations- und
Lernerorientierung,
Berufsorientierung,
Autonomes Lemen

J}

§*

hfiì

§'Jden neuen
Wortschatz
anwenden

L. erklàrt die Hausauf:
gabe: Wiihlen Sie eine
derAufgaben:4.1 oder
4.2L8, S. 18 aus und
bereiten Sie sie vor. Wenn
nòtig, suchen Sie zusàtzli-
che Inl'ormationen z.B. im
lnternet.

-
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Anhang 13 -Zusammenhang zwischen Textsorte, Textmuster und
Sprachhandlungen (funktionale und systematische Grammatik)

Dieser Anhang soll - anhand von zwei Beispielen aus den in Anhang 11 angegeben Textsorten - die

Zusammenhànge zwischen Textsorte, Textmuster und Sprachhandlungen verdeutlichen.

Dies geschieht zuerst (s. 13a) anhand der Analyse eines Rezeptes, danach (s. l3b) anhand der

Versprachlichung eines als Beispiel flir spracharme Textsorten gewiihlten Kreisdiagrammes.

Der Aufbau des Rezepts und die Versprachlichung von sprachatmen Textsorten wie es in diesem Fall

das Kreisdiagramm ist - erfolgen nach einem ganz bestimmten Texttnuster, dessen Kenntnis fìr die

Rezeption und flir die Produktion àhnlicher Texte grundlegend ist.

WZihrend die Textsorte,,Rezept" in der Textsortenliste von Anhang 11 nur im StudiengangTourismus
und Verkehr zu finden ist, werden spracharme Textsorten in ziemlich vielen Studiengàngen verwendet.

In beiden Beispielen betrifft die Analyse die realisierten Sprachhandlungen, die dabei zum Einsatz

kommende systematische Grammatik und den dafìr notwendigen Wortschatz.

In 13b sind allerdings zuerst die Sprachhandlungen aufgelistet, die hauflg bei der Versprachlichung von

spracharmen Textsorten vorkommen.

Diese Sprachhandlungen werden dann auch als Aufgabenstellung verwendet.

In der darauf folgenden Tabelle werden zu jeder Sprachhandlung Beispiele von Redemitteln gegeben.

Einige davon kommen dann bei der Versprachlichung des Kreisdiagrammes zum Einsatz.

é3=a EÉ*a*,p';

Am Beispiel der Textsorte Rezept wird gezeigt, welcher Zusammenhang zwischen der Textsorte und

dem Textmuster besteht, wie das Erkennen dieses Zusammenhangs das Verstehen des Inhalts erleichtern

kann und welche methodisch-didaktischen Konsequenzen sich daraus ftir den Unterricht ergeben.

Jede Textsorte hat ihr Textmuster, das die Funktion, den Aufbau und die Sprache (Grammatik und

Wortschatz) der Textsorte beschreibt. Aus der Funktion und dem Aufbau der Textsorte ergeben sich

entsprechende Sprachhandlungen, wie z.B. aus dem Teil des Rezeptes ,,Teig" und ,,Belag": die Zutaten

benennen, die Mengen angeben, dreZttaten aufzàhlen.

Um diese Sprachhandlungen realisieren zu kÒnnen, mùssen je nach Lernziel die entsprechenden

Phànomene der systematischen Grammatik (hier: Substantiv- und Adjektivdeklination, erweiterter

Infinitiv) und der entsprechende Wortschatz (hier: Zahlen- und Mengenangaben, Essen und Trinken)
geùbt worden sein oder geùbt werden.

Das Textmuster ist ftir die Textsorte repràsentativ, d.h. im Fall eines Rezeptes aufjedes andere Rezept

ùbertragbar. Das einmal erworbene Wissen und KÒnnen hilft den Studierenden, andere Rezepte zu

verstehen.

Ùber die Analyse des Textmusters kann der Lehrende den direkten Weg zluLemztelen bestimmen und

die entsprechenden Aufgaben daftir auswàhlen.
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Rezept

Reis-Sahnetorte mit Heidelbeeren

Teig: 2009 Mehl, l00g Butter oder
Margarine, 1 Ei,2 EsslÒf}èl Puder-

zucker, 30 g gehackte Mandeln,
1 Prise Salz

Belag: % I Milch, 2 Vanilleschoten,
l00g Milchreis, 1 Prise Salz,

80 g Zucker, 6 Blatt weiBe Gelatine,
2 Eigelb,2 Becher Schlagsahne
(10091. 5009 Heidelbeeren. einige
Zitronenmelisse-Bltiten-Blàttchen

Zubereitung: Die Zutaten fiir den
Teig zu einem Mùrbeteig verarbei-
ten. Den Boden einer Springfom
mit dem Teig auslegen. In den Back-
ofen schieben. Auf 200 Grad/Gas
Stufè 3 schalten und etwa 30 Mi-
nuten backen. Milch, Vanillemark,
Reis, Salz und Zucker aufkochen.
30 Minuten ausquellen lassen.

Celatine einweichen. Reis abkiihlen
lassen und Eigelb unterziehen. Aus-
gedrùckte Gelatine in Wasserbad

auflòsen und unter den Reis rùhren.
Steifgeschlagene Sahne unterheben.
Die Hàlfte der Reis-Creme auf den

Tortenboden streichen und mit 450g
Heidelbeeren belegen. Restliche
Creme darùber streichen. Mit
den restlichen Heidelbeeren und
Zitronenmelisse bestreuen (ohne

Wartezeit I Stunde).

Dieses Rezept ist 1Ìir l6 Stùcke
berechnet und enthàlt: EiweiB:
7l g , Fett: 2749, Kohlenhydrate:
353 9,4419 Kalorien/18 497 Joule,
pro Stiick ca.215 Kalorien/
I I 56 Joule.

Dazu empfiehlt sich ein guter
Kalfee.

Sprachhandlungen
tr'unktionale
Grammatik

- die Ztfiaten
benennen

- die Mengen
angeben

- die Zrfiaten
aufzàhlen

- Anweisungen
geben

- Zeitangaben
machen

Kalorien
berechnen

- etwas
empfehlen

Systematische
Grammatik

Substantiv- und

Adjektivdeklination
erll,'eiterter Infinitiv
Lokalpràpositionen

Wortschatz

- Zahlen- und
Mengenangaben

- Essen und
Trinken: Gebàck

- Essen und Trinken
Zubereitung
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Bei der Bearbeitung von Charts und Schaubildem kommen hàuflg die folgenden Sprachhandlungen vor,

zu denen die f'olgenden Aufgaben gestellt werden kònnen:

A Benennen Sie die Arl des Diagramms (Sàulen-, Kreisdiagramm, usw.) und ordnen Sie die Quelle zu.

B Beschreiben Sie die dargestellten Werte im Rahmen des behandelten Themas.

C Vergleichen Sie die Maxirnal/Minimalwerte miteinander oder mit dem Durchschnittswert.
D Erklàren Sie den Zusammenhang zwischen Einzelaspekten und der Hauptaussage.

E Bewerten Sie die Aussagen des Diagramms in Bezug auf den Adressaten, auf die Form der

Darstellung, das Thema.

Sprachhandlun-
gen (Funktionale
Grammatik)

A benennen

B beschreiben

C vergleichen

D erklàren

E bewerten

Redemittel

ln dem Kreisdiagramm vom (Datum) geht es urt ...........

Di eses Kreis-/ Sàu len-/ Balkendiagramm behandeltl zergt

Das f'olgende ......diagramm wurde vom Statistischen Bundesamt am

veròllentlicht/ stammt aus der ......... -Zeitung vom .......
Die Angaben stammen aus ........

In dem ...........diagramm geht es um .......... /handelt es sich um ...

In dem ................diagramm erkennt man, lvie / dass ........

- Die Kurve zeigt eine zunehmende/abnehmende Tendenz.

- Die Kostenentwicklung ist/bleibt konstant/ geht zurùck/ nimmt zul stabilisierl sich

bei .......
- Die Verkàufe in der Kosmetikbranche sind z. B. um 3 % gestiegen/ gewachsen/

gefallen, haben sich um30À erhòht.
- Die Verkàufe in der Kosmetikbranche sind von 1 0% aff 6%o gefallen/ zurùckgegangen/

sind von 6Yo atf 10% gestiegetV gewachsen.

- Im Durchschnitt werden in Deutschland pro Monat ....... Sorlen von Parfìim produ-

ziert.
- Davon entfàllen auf die Marken X und Y jeweils 10% wd 12oÀ.

Damit liegt die Produktion von X um 20 % (weit) ùber der von Y und mit 25% unter

der von Z.

- Wenn man den Stror.nverbrauch von Januar und Mai vergleicht, zeigt sich, dass

/ sieht/erkennt man, dass .......

- Vergleicht man den Stromverbrauch von Januar brs Mai, so ergibt sich ein

Durchschnittsverbrauch von .........
- Die Stiickzahlen sind im Vergleich zum Vontonat gesunken/ zLrrùckgegangen/

gestiegen/ gefallen/ haben zugenommen/ sich erhÒht.

- Das ist ein Beleg/ Beweis fiir ........
- Diese Zahlen beweisen/belegen/ verdeutlichen ......

- Diese Entwicklung làsst sich erkliiren/ kann man erklàren durch / dadurch, dass

- Hier ist ein Zusammenhang zu sehen zwischen .....

Als Ergebnis kann man lèsthalten, dass .....

Die Zahlen belegen, dass .....

Dieses Diagramm zeigt deutlich, dass ..........

- In diesem ist zu erkennen, dass
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Anwendungsbeispiel: Kreisdiagramm

Auf die Abbildung eines Kreisdiagramms kÒnnte sich z.B. eine (mùndliche oder schriftliche)
Versprachlichung beziehen, der Art wie sie hier unten in der ersten Spalte formLrliert ist. Die daftir
notwendigen Kompetenzen betreffen in diesem Beispiel eine Anzahl von Sprachhandlungen (Funktionale
Grammatik- s. Spalte 2), bestimmte Elemente aus der Grammatik (s. Spalte 3) und bestimmte Wortfèlder
(s. Spalte 4)

Versprachlichung des

Kreisdiagramms

Der Ò[mport
In diesem Kreisdiagramm geht es um
den Òlimport in der EU.

Im Jahre 2004 importierte die EU ihr
Ò1 aus der GUS, aus der Europàischen
Union und Norwegen, aus dem Nahen
Osten, aus Afiika und aus sonstigen
Làndern.

Vergleicht man die Òlimporte, so

entfallen 41,8% auf die GUS,33,9
% auf die Europàische Union und
Norwegen, 25,4 o/o auf Afrika, 7,8 %
auf derr Nahen Osten und 1 "1 

o/,: aff
sonstige Lànder.

Die Zahlen zeigen, dass derAnteil
der GUS-Lànder am hÒchsten ist,
wàhrend relatir wenig Òl aus dem
Nahen Osten eingefùhr1 wird.

Sprachhandlungen:
Funktionale
Grammatik

benennen

beschreiben

vergleichen

bewerten

Systematische
Grammatik

- Aussagesàtze
- Objektsàtze
- Vergleichssàtze
- Pràpositionen
- Passiv Pràsens

Wortschatz

- Làndernamen
- Zahlenangaben
- Verben zum Aus-

druck von Zahlen-
bewegungen

Anhang 14 - Ùbertragung und Nutzung von erworbenen Lern- und
Erschliefiungsstrategien auf die neue Lernsituation des
Studienbegleitenden Deutschunterrichts.

Dieser Anhang will die Lehrenden dazu anregen, den Studierenden im Studienbegleitenden
Deutschunterricht durch eine gezielte Aufgaben- und Ùbungsgestaltung zu helfen, in der neuen
Lernsituation - also beim Erwerb der 2. Fremdsprache - bewusst auf das bei ihnen schon vorhandene
Wissen und KÒnnen. sowie auf die beim Erwerb der ersten Fremdsprache entwickelten Lern- und
Erschli eBun gsstrate gien zurùckzugreifen.

Es geht dabei um die gezielte Bewusstmachung und Nutzung

- einerseits von gespeicheftem Welt-, Alltags-, Fach- und Sprachwissen.

- andererseits von bereits erworbenen Strategien (ErschlieBungsstrategien: s. z.B. MeiBner, 1998:

45-61), die z.T. auf schon vorhandenen Fremdsprachenkenntnissen beruhen wie z.B. im
Falle der heute sehr verbreiteten Lernkonstellation ,,Deutsch nach Englisch" (s. z.B. Neuner:
1999; Krumm:2004; Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache: 2004; HufeisenNeuner: 2003).
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Im Bereich des Studienbegleitenden Deutschunterrichts betriflt die Bewusstmachung z.B. im Bereich

,,Deutsch nach EngIsch"

o den Lehrstoff, d.h. in diesem Fall die Beztige zwischen der Muttersprache, der ersten

Fremdsprache Englisch und der zweiten Fremdsprache Deutsch und die zwischen den beiden

germanischen Sprachen bestehende Verwandtschaft (2.B. im Wortschatzbereich): Lerner

sollen darauf hingewiesen oder dazu angeregt werden, sie zu entdecken und sie z.B. zur
BedeutungserschlieBung und/oder zur Wortschatzerweiterung zu nutzen

o die Lernverfahren, d.h. in diesem Fall die Ùbertragung aus dem Englischen votr Ùbungsformen

und Lernerfahrungen (2.B. darùber, wie man WÒrter lernt) oder von Strategien bei der

AufgabenlÒsung, sowie die Analyse der bei bestimrnten Sprachphànomenen zwischen den beiden

germanischen Sprachen bestehenden Ahnlichkeiten und Unterschiede und die Anwendung

kognitiver und vergleichender Verfahren, durch die die Lerner ihren Lernprozess aktiv mitgestalten,

Hypothesen bilden, GesetzrnàBigkeiten entdecken, analysieren, vergleichen, und im Allgemeinen

Bezùge mit ihrem Vorwissen herstellen.

Diese Bewusstmachung verkùrzt Lernwege und wirkt sich daher zeitsparend aus, was in der besonderen

Lernsituation des Studienbegleitenden Deutschunterrichts, wo in der Regel eine beschrànkte Anzahl

von Unterrichtseinheiten zur Verfùgung steht, von groBer Bedeutung ist.

AuBerdem, dadurch dass sich Englisch als Weltsprache etabliert hat, d.h. dass man sich in einfàchen

routinemiiBigen Situationen wie Hotelzimmer buchen, Einkaufèn usw. sowieso auf Englisch

verstiindigt (Krumm: 2004) und sich somit fiir die deutsche Sprache gegenùber der Englischen eine

neue Chance òffnet, ,,ein speziflsches europàisches Profll zu entwickeln und Europa zu einem zentralen

Thema zu machen" (Krumm: 2004), ergibt sich, dass ein Curriculum IÌir den Studienbegleitenden

Deutschunterricht sich nicht nur mit den aus der ersten auf die zweite Fremdsprache ùbertragbaren Lern-

und ErschlieBungsstrategien befassen sollte, sondern auch versuchen sollte, die Zielaktivitàten fùr ein

spezilìsches europàisches Profll (siehe auch Anhangg) zl listen, und zu zeigen, welche Zielaktivitiiten
eher auf Deutsch und welche eher auf Englìsch ablaufen und welche deshalb in einem Òkonomischen

Lernverfahren, wie es fiir Universitàten und Hochschulen der Fall ist, ausgespart werden kÒnnen.

Anhang 15 - Lernstrategien

Nach Bimmel und Ran'rpillon (Bimmel/Rampillon, 1997 94-105) werden die Lernstrategien in

Eigentliche Lemstrategien und Sprachgebrauchstrategien eingeteilt.

o Eigentliche Lernstrategien wenden die Lernenden an, um die Fremdsprache zu lernen (2.8. Regel

anwenden, regelmàBig neue Wòrter wiederholen, Dialoge erflnden, um die neue Wendung

anwenden zu kònnen). Es gibt direkte (kognitive/ Lernstrategien und indirekte (metakognitive)

Lernstrategien. Zu den direkten Lemstrategien gehÒren z.B. Gedàchtnisstrategien und

Sprachverarbeitungsstrategien. Als indirekte Lemstrategien verwendet man Strategien zur

Selbstregulierung, affektive Lernstrategien und soziale Lernstrategien.

. Sprachgebrauchstrategien sind Strategien, die nicht so sehr zum Erwerb einer Fremdsprache,

sondern vielmehr beim kommunikativen Gebrauch angewandt werden, z.B.:
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- Hypothesen bilden
- Bedeutungen erraten aufgrund sprachlicher Hinweise
- Bedeutungen aus dem Kontext ableiten.

Am besten finktionieren sie, wenn sie in Kombination miteinander angewandt werden (2.8.
beim Sprechen: Mimik und Gestik in Kombination mit einer Umschreibung).

In,,Proflle deutsch" wird unterschieden zwischen kommunikativen Strategien auf der einen und Lern- und
Prùfungsstrategien auf der anderen Seite (Glaboniat/Miiller/Rusch/Schmitz/Wertenschlag 2002:50-5 I ).

o Kommunikative Strategien werden im gesamten Bereich der Sprachverwendung genutzt. Der
Begriff ,,kommunikative Strategien" wird verwendet, um zu betonen, dass diese Strategien direkt
mit den sprachlichen Aktivitàten Rezeption, Produktion, Interaktion und Sprachmittlung
verbunden sind.

o Lern- und Prùfungsstrategien beziehen sich vor allem aufden Bereich des Sprachenlernens. In
der Fremdsprachendidaktik treten diese Strategien hàuflg als Techniken des ,,Lernen Le6ens..
auf. Sie sind ein Teil der Lernftihigkeit und dienen dazu, das Lern- und das prùfungsverhalten zu
optimieren.

Anhang 16 - Sozialformen

Bei der Gestaltung von einzelnen Unterrichtsstunden bis zu den langeren Unterrichtseinheiten geht es um

- eine mòglichst angemessene Zuordnung der einzelnen Lernziele und der damit
verbundenen Lernaktivitàten zu den geeigneten Sozialformen und

- im Unterrichtsablauf um eine gelungene ,,Komposition" der verschiedenen Sozialfìrrmen
im Wechsel.

ln der fblgenden Ùbersicht wird versucht, die hàuflgsten Lernaktivitàten bzw. unterrichtliche
Handlungsmuster den ihnen entsprechenden Sozialformen zuzuordnen.

Einsatzmtiglichkeiten der Sozialformen im Unterricht:

o Frontalunterricht

Einstimmung in ein neues Thema;
Lernervorwissen sammeln (2.B. Assoziogramm);
,,Input" durch die Lehrkraft: Vermittlung neuen Wortschatzes und neuer Strukturen,
Bereitstellen von Redemitteln,Inf-ormationseingabe, Erklàrungen, Erlàuterungen;
Aufgabenstellun gen usw. ;
Einsatz von Tafelbild, Folie, Kassettenrecordeq video, Dia- und Filmprojektor;
Nachsprech- und Ausspracheùbungen, Drillùbungen;
Vorlesen, erzahlenl nacherzahlen, Diktate schreiben;
Verstàndnisfragen stellen und beantworten;
Allgemeine Fehlerkorrektur, Hausaufgabenkontrolle u.À., Zusammenfàssungen,
Auswertungen, Ergebnisfi xierung;
Lernervortràge, Lerner-Pràsentationen, von Studierenden gehaltener Unterricht;
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o Plenum

Einstimmung in ein neues Thema;

Unterrichtsgespràche, Diskussionen;

Spiele, Lerner-Lemer-Kettenùbun gen,

Austausch von Gruppenergebnissen;
Erarbeitung von Tafelbild, Folie, Wandzeitung, MetapIan-Stellwand;
Zusammenfassungen, Auswertung, Ergebnislìxierung, Lemer-Prasentationen, von

Studierenden gehaltener Unterricht;

a Einzelarbeit

Traditionelle Aufgaben, TexterschlieBung, Aufgaben zum Text,

Individuelles Wiederholen und Ùbenl
Einarbeitung in ein (selbst gewiihltes) Thema oder Problem;

Mùndliche und schriftliche Darstellung der persÒnlichen Meinung;
TexterschlieBung (erstes stilles Lesen vor einer Partner- oder Gruppenarbeit);

Tei I arbeiten IÌir Partner- oder Gruppen arbeit;

Sprachlabor, Arbeit mit Lernprogrammen, Lernkarteien am PC, in der Mediothek etc.;

Hausaufgaben;
Lernkontrol len/Tests ;

lndividuelle Lernberatung und -betreuung etc.

Partnerarbeit

Traditionelle Aufgaben, die auch individuell lòsbar wàren;

TexterschlieBung, Aufgaben zum Text,

Austausch und Ùberprtiling der Hausaufgaben;

Gegenseitiges Korri gieren;

Wiederholungen;
Partnerdiktat;
Dialoge erstellen und tiben, telefonieren ùben;

Aufgaben zu zweit mit Infbrmationslùcken (2.B. Wechsetspiel);

Spiele zt zweit
Auftrag zur Meinungs- oder Konsensbildung;
Aufgaben mit Mòglichkeiten der Arbeitsteilung;
Interviews vorbereiten und durchlìihren;
Teil aufgaben flir Gruppen- oder Plenurnsaufgaben ;

Erkundungen, Exkursionen etc. ;

Hausaufgaben;
Pafinerschaften: Stàrkere Studierende helfen schwàcheren etc.

Gruppenarbeit

- Traditionelle Aufgaben, die auch individuell lÒsbar wàren;

- TexterschlieBung, Aufgaben zum Text;

- Aufgaben, die die Studierenden selbststàndig bearbeiten kÒnnen und die sie so stark

interessieren und motivieren, dass sie ,,dranbleiben";
- Spiele;
- Aufgaben, bei denen eine Zusammenarbeit mòglich/sinnvoll ist oder die Mòglichkeit fiir

a
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Arbeitsteilung bieten;
Aufgaben, bei denen ein Ergebnis, ein ,,Produkt" entsteht, das ,,pràsentierbar" ist und die
anderen interessiert;
Interviews vorbereiten, durchfiihren;
Material, lnformationen, Fragen etc. ztt einem Thema sammeln;
Lernervorwissen- und -meinungen etc. sammeln,
Projekte: Vorbereitungsarbeiten IÌir eine Zeitung,Ausstellung, Auffiihrung, Exkursion etc.;
Studierende machen Unterricht;
Hausaufgaben etc.

(nach Ziebell: 2005)

Anhang 17 - Mikro- und Makromethoden

Dieser Anhang will den Lehrenden eine Liste von fachùbergreilenden Verfahren und Techniken liefern,
mit denen die Lernenden im Studienbegleitenden Deutsch- und Fremdsprachenunterricht vertraut sein
sollten und/oder die sie beherrschen sollten: durch deren Anwendung im Unterricht wird methodisch-
strategisches Lernen mit inhalt-fachlichem. sozial-kommunikativem und affèktivem Lemen verbunden
und somit besonders die Methoden- und Sozialkompetenz der Lemer trainiert.

Diese Techniken sind z. T. aus der didaktischen Reflexion zum Methodentraining im schulischen
Kontext (2.B. Klippert: 1996r und Hoffmann/Langenfèld: 2001), z.T. hingegen aus dem Training von
Handlungskompetenzen im Bereich Berufsausbildung im weitesten Sinne entnommen und im Hinblick
auf ihre Adaptierbarkeit ftir den Studienbegleitenden Deutschunterricht ausgewàhlt worden, wobei sie
allerdings weder einzeln vorgestellt noch durch Anwendungsbeispiele erlàutert werden kÒnnen: Jeder
Leser muss sich selbst darùber dokurnentieren, um sie dann in seiner Kurs- und Unterrichtsplanung fùr
seine spezielle Lernergruppe und deren Zielsetzung auswàhlen, abàndem oder anwenden zu kònnen.

Es gibt eine Anzahl von elementaren Lern-, Arbeits-, Gespràchs- und Kooperationstechniken
(methodische Kleinformen), deren Behemschung bei der Anwendung der methodischen GroBf-ormen
notwendig ist und die je nach Ziel der einzelnen Untenichtsphase unterschiedtich einsetzbar sind.

Sie werden im Folgenden in zwei Tabellen vorgestellt: in der ersten in alphabetischer Reihenfolge (nach
Klippert: 1996t erganzt), in der zweiten in Verbindung mit einzelnen Tàtigkeiten im Unterricht (2.T.
nach Hoffmann/Langenfeld: 200 I ).
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Makromethoden

Vertraut sein mit zentralen
Makromethoden

Mikromethoden

Beherrschung elementarer Lern-
und Arbeitstechniken

Beherrschung elementarer
Gespràchs- und

Kooperationstechniken

- Arbeitsplatzgeslaltung
- Facharbeit
- Fallstudie
- Leittextmethode
- Metaplanmethode
- Planspiel
- Postkorb
- Priisentationsmethode
- Problemanalyse
- Projektmethode
- Referat vor den

Kommilitonen
- Rollenspiel
- Selbstevaluation

vorbereiten
- Sozialstudie
- Stationenlernen
- Szenario
etc.

- Bericht schreiben
- Briefgestaltung
- Exzerpieren
- Folie gestalten

- FragebÒgen ausweften
- Gliedem/ Ordnen
- Heftgestaltung
- Kartei anlegen und fùhren/mit

Lernkartei arbeiten
- Lernplakat gestalten
- Markieren
- Mindmapping
- Mnemotechniken
- Nachschlagen
- Notizen machen
- Protokollieren
- Selektives Lesen und Hòren
- Strukturieren
- Wandzeitung gestalten
- Zitreren
etc.

- Aktives ZuhÒren
- Andere ermutigen
- Blitzlicht
- Brainstorming/ -writing
- Diskussion/ Debatte
- Erpertenbefragung
- Feedback
- Fragerunde
- Fragetechniken
- Freie Rede

- Gespràche bei der
Kaufverlragsv orbereitun g

- Gespràchsleitung
- Innenkreis/AuBenkreis
- Internetrecherche
- Interviewtechnik
- Juniorenfirma
- Konflikte regeln
- Stichwortmethode
- Telefonieren
- Mrtuelle Firma
etc.
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Problemlòsung Blitzlicht, Ptzzle, Stationenlernen und Mirìdmapping

ll/issenssicherung Kreuzwortràtsel, Domìnospiel, Schùlervortrag und Podiumsdiskus-

sion

Refl exio n d er L ern er g eb nis s e Kreuzwortràtsel, Dominospiel, Schùlervortrag und Podiumsdiskus-

slon

§"xttelrig 17

Phase oder Tàtigkeit im
Unterricht

Problemfinclung

Ùberlegungen zur Problem-
lòsung

Einstieg ins/ Auseinander-
setzung mit Thema - Dar-
stellung untl Austuusch von
Erfuhrungen

I nfo r m ati o n s uufn a hm e,

I nfo r m ati o n sv er ur b eitu n g
und -weitergabe

Strukturierung und Dar-
stellung von Ergebnissen,
Sachverhalten und Zusam-
menhiingen

Durch die Studierenden angewendete Arbeitstechniken
Klein- oder GroBformen

Notieren, Markieren, Exzetpieren, Brainstorming, Brainwriting,
Fragerunde, Metaplan, Innenkreis/AuBenkreis

Brainstorming, Brainwriting, Metaplan, Mindmapping, Puzzle und

Fragerunde

Brainstorming, Brainwriti n g, Mindmapping, Ein- und Mehrpunkt-
Frage, Karten-Abfrage, Pro und Kontra, A-B-C-Listen-Methode,
Kopfstandtechnik, Kugellager

Rollenspiel

Frage- und Interviewtechniken

Auswefiung von Frage- und Evaluationsbògen

Mindmapping

Metaplan

Visualisierungstechniken wie Folie, Lemplakat, Wandzeitung

Fùr alle Phasen eignen sich: Postkorb, Leittext, Rollenspiel, Erkundung, Szenario, Planspiel,

Expertenbefragung oder Proj ekt.
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Anhang 18 - Projektarbeit

Das Wort ,,Projekt" kommt aus dem Lateinischen ,,proicere" und bedeutet ,,entwerfen". Lernen in
Projekten heiBt seine Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz benutzen und mobiler, kreativer und
kritikftihiger werden.

Ein Projekt ist eine Methode, die das Zielhat, flir eine gròBere Aufgabe eine LÒsung zu fÌnden und wo

- Praxis und Theorie zusammen gehÒren,

- die Teilnehmer mòglichst selbststàndig das Projektthema wàhlen, planen, durchfùhren
analysieren sollen,

- die Arbeit immer in der Gruppe gemacht wird,
- der Lehrende Mitglied in der Gruppe ist, beràt, Mut macht, und darauf achtet, dass der

rote Faden nicht verloren geht,
- alle Entscheidungen demokratisch getrolfen werden, wobei der Lehrende ein Vetorecht hat,
- die Gruppe ihr Projekt selbst beurteilt.

So geht man vor:

1. Das Thema flnden und festlegen.

2. Die Projektziele festlegen.

3. Das Projekt planen:

Wie viel Zeit? - In der Unterrichtszeit oder zu Hause? - Was im Unterricht, was auBerhalb? -
Welche Themen und Unterthemen? - Wer macht was? - Wer macht den Arbeitsplan mit genauen
Zeitangaben? - Welche Methoden: Brainstorming, Mind-Maps, Interviews, Charts/Schaubilder? -
Welche Pràsentation: Plakat, Wandzeitung, Moderation mit Metaplan, Radiosendung, Interviews
Auswertung, Di skussionsrunde?

4. Das Projekt durchflihren:

Zwischentetmine einhalten - Zwischenergebnisse vorlegen - den Lehrer um Hilfe/Korrektur bitten
Streit beenden

5. Das Projekt beenden:
Pràsentation und Abschlussaktion planen - ùber das Ergebnis reflektieren - tiber Problerne wàhrend
des Projektes sprechen - Verbesserungsvorschlàge machen

6. Das Projekt bewerten:
Entscheiden, ob und wie das Projekt bewefiet wird - Bewerlungskiterien vorher fest- und of-fèn legen.
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Anhang 19 - Hochschuladàquate Deskriptoren

Die hier aufgelisteten Deskriptoren sollen den Lehrenden helfèn, die Vorgaben aus dem Referenzrahmen
(ELrroparat: 2001) und aus Proflle deutsch umzusetzen, entsprechend den flir dieses Curriculum
ausgewàhlten hochschuladàquaten Textsorten. Sie wurden daher zum Teil aus ,,Profile deutsch 1.0"
und ,,Profìle deutsch 2.0" (Glaboniat/Mù11er/Rusch/Schmitz/ Wertenschlag: 2002 und 2005) wòrtlich
ùbernommen und zum Teil adaptiert.

Sie sind

- nach Niveaus von B I bis C2 gegliedert
- als Kannbeschreibungen fbrmuliert (,,Ich kann...")

enthalten Angaben
- zu den in der einzelnen Textsorte hàufig auftretenden Sprachphiinomenen

(aufgegliedert in Sprachhandlungen und Grammatik- und Syntaxkenntnisse)
- zu dem fùr die jeweilige Textsorte typischen Textbauplan und
- zu dem am hiiuflgsten auftretenden Wortschatz

und beziehen sich nicht nur auf Rezeption und Produktion, sondem auch auf Interaktion (die zeitgleich,
wie z.B. in einer Diskussion, oder zeitversetzt, wie z.B. im Falle eines Briefes, sein kann).

Sie betreffen

INTERAKTION mùndlich (An Gespràchen teilnehmen)
INTERAKTION schriftlich
PRODUKTION mùndlich (Zusammenhàngend sprechen)
PRODUKTION schriftlich (Zusammenhàngend schreiben)
REZE,PTION mùndlich (HÒren)

REZEPTION schriftlich (Lesen)

Der Lehrende findet also in der ersten Spalte von links die Angabe des Sprachniveaus, das den Rahmen
bildet ftir das in der zweiten Spalte angegebene globale SprachkÒnnen (Kannbeschreibung), das sich auf
die einzelnen Textsoften bezieht.

Danach sind zuerst (ohne Anspruch auf Vollstàndigkeit) die Sprachhandlungen aufgelistet, die
ùblicherweise in der entsprechenden Textsorte vorkommen und/oder dafiir typisch sind. Neben den
Sprachhandlungen sind die Sprachphànomene (Grammatik, Syntax auch nur auszugsweise) aufgelistet,
ciie fùr die Auslìihrung von diesen Sprachhandlungen notwendig sind; auBerdem sind in einzelnen Fàllen
auch typische stilistische Merkmale angegeben.

Auf diese Weise weiB der Lehrende, auf die Ausfùhrung von welchen Sprachhandlungen er seine
Lernenden im Bereich der einzelnen Textsorten vorbereiten mlrss; er weiB auBerdem, welche Teile
der Grammatik oder Syntax er mit den Lemern gezielt im Hinblick auf die Ausftihrung dieser
Sprachhandlungen trainieren muss, und kann den Lemern Rezeption und Produktion erleichtern, wenn
er ihnen die jeweilige Textstruktur bewusst machen kann und besonders, wenn er sie auf den bewussten
Einsatz von phonetischen Mitteln und von KÒrpersprache aufmerksam machen kann.

Mit Hilfe der hier aufgelisteten Deskriptoren kann der Lehrende seinen Unterricht genau planen, ihn
aber gleichzeitig auch fiir die Lerner transparent gestalten, so dass diese in jedem Augenblick wissen,
wozu sie was lernen und somit Verantwortung ftir ihren Lernweg ùbernehmen konnen.

68



Niveau Kannbeschreibung

ab Bl Ich kann Anfragen
nach lnformationen,
Materialien, Adressen
telefonisch erledigen

An Gespràchen teilnehmen/Interaktion mùndlich

In den Texten evtl. auftretende Sprachhandlungen
und Grammatik: Beispiele

- dns Anliegen
beschreiben

- fragen, nachfragen
- bitten
- begrùnden
- danken

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Kausalsatz

. Temporalsatz

. Konsekutivsatz

. Relativsatz

. Indirekter Fragesatz

. Konditionalsatz

. Pràsens

. Perfekt

. Modalverb

. Temporalangabe

. Konjunktiv II

Textmuster/
Textbauplan

- Anschrift
- Datum
- Betrefl
- fbrtelle Anrede
- Inhalt der Anfiage
- GruBformel
- Unterschrift

Wortschatz/
Phonetische MitteV

Kiirpersprache

Redernittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen
Personen-, Orts-
und Warennamen
Zahlen
Daten

Phonetische Mittel
- unregelmàBiges

Sprechtempir
- Sprechrveise und

Stimmklang signa-
lisieren Sachlichkeit
und neutrale
HÒflichkeit

K0rpersprache
- Korperhaltung

und Gestik zeigen
Konzentriertheit
lrnd Hinwendung
zum Gesprrichs-
partner
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ab 81 Ich kann in einer

Bedienungsanleitung
sachliche lnformatio-
nen vermitteln Llnd

den Freund/ Kur.rden

aufeinfache, kurze
und verstàndliche
Weise zu einer Hand-
lung anleiten.

Beispiele tùr
Anleitungen
Betriebsanleitung,
Gebrauchsanleitung,
Gebrauchsanweisung,
Montage-/Aulbar"r-
anleitung, Rezept,
Spielregel, Bedie-
nungsanleitung

Àhnliche Texte
Rezept, Spielregel

- atffirdern
- auf etwas hinweisen
- erkltiren

. Finalsatz

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Kausalsatz

. Temporalsatz

. Konsekutivsatz

. Relativsatz

. In1ìnitivsatz mit ,,2u"

. Pràsens

. Perfekt

. Passiv

. Infinitiv als Ergàn-
zung (Verb lassen -l-

Tnfinitiv)

. Substantivierte
Verben

. Modalverben

- chronologischer
Aufbau entspre-
chend den einzelnen
Handlungsschritten

- Zwischentiber-
schriften oder
Aufzàhlungspunkte
ergànzt durch
AbbildLrngen

- manchmal Glùck-
wunsch zum Kauf
des Geriites. am

Ende Anhang mit
den Garantiebedin-
gungen)

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- Nominalgruppe
- Ausdrùcke zur

Kenr.rzeichnung
zeitlicher Abfolgen
(danach, im
Anschluss ...)

- Komposita
- Abkùrzungen
- je nach beschriebe-

nem Gegenstand
auch Fremd- und
Fachwortschatz

Phonetische Mittel
- unregelmàBiges

Sprechtempo
- Sprechweise und

Stimmklang signa-
lisieren Sachlichkeit
und neutrale
Hòflichkeit

Ktirpersprache
- Kòrperhaltung

und Gestik zeigen
Konzer.rtrierlheit
tLnd Hinwer.rdung
zurn Gespriichs-
partner



j
ab Bl Ich kann in einem

lnterview eine
Person zu bestimmten
Ereignissen, zu ihrer
Biografie, ihrem be-
ruflichen Werdegang
oder Ahnlich em, zu
ihren Erfahrungen auf
einem Gebiet oder zu
ihren Ansichten zu
einem besonderen,
oftmals aktuellen
Thema oder Themen-
kreis befiagen.

./ihnliche Texte
Beratungsgesprrich,
Umfrage, Auskunfts-
gespràch

Inforwationen
erfragen
sich vergewissern
nachJragen
aulfordern
bitten
begriinden

Hauptsatz
Deklarativsatz
Objektsatz
Kausalsatz
Interrogativsatz

Satziiquivalent

Satzveftiindung

. Pràsens

. Perfekt

. Futur

. Konjunktiv II

. Modalverb

- BegniBung oder
einleitende Fragen
und Feststellungen

- Befragung zum
zentralen Thema des

Interviews
- Evtl. Ergànzung der

Erkliirungen durch
Abbildungen

- Evtl. abschlieBende
Fragen zu Zukunfts-
perspektiven

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- allgemeinsprachli-
cher Wortschatz

- eventuell Fremd-
und Fachwortschatz

Phonetische Mittel
- unregelmàBiges

Sprechtempo
- Sprechweise und

Stimmklang signa-
lisieren Sachlichkeit
und neutrale
Hòflichkeit

Ktirpersprache
- KÒrperhaltLrng

und Gestik zeiger.r

Konzentriertheit
und Hinwendung
zum Gespràchs-
partner
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N) ab 82 Ich kann in einem

Bewerbungsgespràch
erklàren, warum ich
mich fiir diese Stelle
interessiere und dalìir
eigne.

- bewerten und
vergleichen

- Handlungen
begriinden

- Bedingungen
ausdrùcken

- Folgen ausdrùcken

. Hauptsatz

. Kausalsatz

' Deklarativsatz
. Objektsatz
. Konditionalsatz

. Pràsens

. Perfekt

. Futur

. Konjunktiv II
(HÒflichkeit, ireale
Sachverhalte)

. W-Fragen, Nachfra-
gen und JaNein-
Fragen

. Wechsel zwischen
kurzen und lànge-
ren, auch

unvollstàndigen
Sàtzen

- BegriiBung und
kurze Vorstellung
der beteiligten
Personen

- Vorstellung des
Untemehmens

- Fragen an den
Kandidaten

- Antwofien des

Bewerbers zum
mÒglichen
Arbeitgeber und
die ihn erwartenden
Aufgaben/
Tàtigkeiten

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- allgemeinsprachli-
cher Wortschatz

- je nach Arbeitsge-
biet auch Fremd-
und Fachwortschatz

Phonetische Mittel
- unregelmàRiges

Sprechtempo
- Sprechweise und

Stimmklang signa-
lisieren Sachlichkeit
und neutrale
Hòflichkeit

Ktirpersprache
- KÒrperhaltung

und Gestik zeigen
Konzentriertheit
und Hinwendirng zum
Gespràchspartner
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ab B1 Ich kann in einer
gesteuerten Diskus-
sion mit den anderen
Diskussionsteil-
nehmern zu einem
Thema oder zu einer
vorher festgelegten
These verschieder.re

Standpunkte durch
Argumente vertreten.

ÀhnHche Texte
Besprechung, Pro
und Kontra

- eine Meinrmg
vertrelen

- ùberzeugen
- a.rgttmentieren
- widersprechen
- zttstimmen

. Hauptsatz

. Kausalsatz

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Konditionalsatz

. Relativsatz

. Infinitivsatz mit,,zu"

. Satzreihung

. Satzgeflige

. Pràsens

. Perfekt

. W-Frage

. ,,es" als Platzhalter

. Parlikel

. Modalverb

- Einfùhrung ins
Therna

- Vorstellung der
Teilnehmer

- Zusammenfassung
nach einzelnen
Blòcken

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- je nach Thema auch
Fremd- und
Facl.rworlschatz

Phonetische Mittel
- unregelmàBiges

Sprechten.rpo

- hàufige Pausen,

die sich nicht nur an

Sinneinheiten orien-
tieren (Sprech-

Denk-Prozesse)

KÒrpersprache
- KÒrperhaltung und

Gestik zeigen Hin-
oder Abwendung
zumlvom Gespràchs-
partner

- entsprechende
Gestik dient der
Worterleilung, bzw.
dem Wortentzug
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\ì§ ab Bl Ich kann mich mit
Geschàftspartnem in
einem Smalltalk ùher
alltàgliche Dinge wie
z.B. Wetteq Hobbys
unterhalten.

- lfùnsche und
Vorlieben mitteilen

- nach Wùnschen

und Vorliebenfragen
- Ansichten aus-

drùcken
- vorschlagen
- Informationen.

erfragen

. Hauptsatz

. Kausalsatz

. Deklarativsatz

. Interrogativsatz

. Konditionalsatz

. Relativstaz

. Ob.jektsatz

. Pràsens

. Perfekt

. Futur

. einfàch gebaute

kurze Sàtze. meist
Hauptsàtze, fast
keine Nebensàtze

. lnterjektionen und
Partikeln

. Negation

. Modalverben und
Attribute

- BegriiBung oder
einleitende Fragen
und Feststellungen
(ausftihrliche Ant-
wort nicht erwarlet)

- Steuerung dr.rrch

die Gespràchspart-
neq die sich ge-

genseitig das Worl
erteilen bzw. wieder
entziehen, meist in
gegenseitigem
Einverstàndnis

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- allgemeinsprachli-
cher Worlschatz

- alltagssprachliche
Wendungen

Phonetische Mittel
- unregelmàBiges

Sprechtempo
- hàufige Pausen
- hàufig emotionaler

Stimmklang

KÒrpersprache
- Kòrperhaltung und

Gestik zeigen
Zuwendung zum
Gespràchspafiner



abB2 lch kann 2n ..........
mùndlich Stellung
nehmen und posi-
tive und negative
Kritikpunkte kurz
anfiihren

- feststellen
- in Frage stellen
- begrùnden
- bewerten

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Kausalsatz

. Pràsens

. Perfekt

. Adverbien und
Adjektive

- Nennung des

Themas
- Bewertung des

Themas
- positive/negative

Kritikpunkte
- Fazitlpersònliche

Stellungnahme

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- allgcmcinsprachli-
che Wendungen

- je nach Thema auch
Fremd- und
Fachwortschatz

Phonetische Mittel
- n.rittleres Sprech-

tempo
- Sprechweise und

Stimmklang signali-
sieren Sachlichkeit

- Pausengliederung
orientierl sich an

Sinneinheiten

Kiirpersprache
- KÒryerhaltung den

Hòrern zugewandt
- Mimik und

Gestik unterstritzen
die vorgetragenen
Aussagen und wer-
den gezielt einge-
setzt
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Niveau Kannbeschreibung

ab Bl Ich kann perstinliche
Briel'e. z.B. einen
Dankesbrief (nach
Abschluss des Prakti-
kums) schreiben.

ab Bl Ich kann in einem
olfiziellen Brief ùber
einen bestimmten
Sachverhalt infbr-
mieren oder zu einer
bestimmten Handlung
veranlassen

ab Bl Ich kann Anfragen
nach Inlbnlationen.
Materialien. Adressen
schreiben

Interaktion schriftlich (zeitversetzt)

In den Texten eytl. auftretende Sprachhandlungen
und Grammatik: Beispiele

- beschreiben
- fragen
- vorschlagen

- beschreiben
- bitten
- fragen
- vorschlagen
- ùberzeugen

- das Anliegen be-

schreiben
- fragen, nachfragen
- bitten
- begrùnden
- danken

Hauptsatz
Kausalsatz
Temporalsatz
Konsekutivsatz
Relativsatz
Objektsatz
Deklarativsatz

Deklarativsatz
Objektsatz
Kausalsatz
Temporalsatz
Konsekutivsatz
Relativsatz
Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Kausalsatz

. Temporalsatz

. Konsekutivsatz

. Relativsatz

. Indirekter Fragesatz

. Konditionalsatz

. Hauptsatz

. Pràsens

. Perfekt

. Futur

. Konjunktiv II

. Temporalangabe

. Modalverb

. Pràsens

. Perfekt

. Konjunktiv II

. Passiv

. Passiversatzfomen
(unpersònlicher Stil)

. Funktionsverb-
gelìige

. Attribute

. Pràsens

. Perfekt

Konjunktiv II
Modalverb
Temporalangabe

Textmuster/
Textbauplan

Datum
Informelle Anrede
Inhalt des Briefes
GruB
Unterschrift

Anschrift
Datum
formelle Anrede
Retreff
Einleitung
Hauptteil
Schlusssatz
GruB
Unterschrift

Datum
Betreff
Fonnelle Anrede
lnhalt der Anfiage
GruBformel
Unterschrift

Wortschatz

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- umgangssprachliche
'Wendungen

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- Konventionalisierle
Wendungen

- je nach Adressat
und Thema auch
Fremd- oder
Fachwortschatz

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- Personen-. Orls-
und Warennamen

- Zahlen
- Daten



ab Bl

ab Bl

Ich kann einen
Bewerbungsbrief
schreiben und mich
darin auf die Stelle-
nanzeige und die An-
f'orderungen beziehen
und Adressaten davon
ùberzeugen, dass ich
die geeignete Person
fùr die Stelle bin.

lihntiche Texte
Begriindungs-/ Moti-
vationsschreiben

Ich kann eine
Beschwerde
schreiben.

- dctrstellen
- Fcihigkeit oder

Mòglichkeit
ausclrùcken

- Absichten
ausdrùcken

- Handlungen
begriinden

- beschreiben
- Un/Ztfriedenheit

attsdrùcken
- begrùnden
- Forderungen stellen

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Kausalsatz

. Temporalsatz

. Konsekutivsatz

. Relativsatz

. Hauptsatz

Deklarativsatz
Objektsatz
Kausalsatz
Temporalsatz
Konsekutivsatz
Relativsatz
Hauptsatz

Pràsens

Perfekt

Attribut
Prtipositionalgruppe
Funktionsverb-
geftige

Pràsens

Perfekt

- Anschrift
- Datum
- Betreff
- formelle Anrede
- Einleitung: gegen-

wàr1ige Tàtigkeit,
wie man auf die
Stelle/Firma
aufmerksam wurde

- Hauptteil: Begrrin-
dung dafùr, warum
man an der Tàtig-
keit interessiert ist,
Darstellung der
eigenen Erfahrun-
gen und Fàhig-
keiten, eigene
Zielvorstelh,rngen

- Schlusssatz:
Bereitschaft zu

einem Vorstellungs-
gespràch

- Anschrift
- Datum
- formelle Anrede
- Betreff
- Einleitung
- Hauptteil
- Schlusssatz
- GruB
- Unterschrift

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlur.rgen

- konventionalisierte
Wendungen

- allgen,einsprach-
liche WÒrter und

Wendungen
- je nach Adressat

und Arbeitsgebiet
auch Fren.rd- und
Fachwortschatz

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- konventionalisierte
Wendungen

- je nach Adressat
und Thema auch
Fremd- oder
Fachwortschatz

. Pràteritum

. Modalverben

. Sie-Register
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ab 81

ÀbB2

Ich kann einen
Fragebogen
ausfiillen.

lch kann in einem
Leserbrief zu einem

Zeitungsarlikel Stel-

lung nehmen.

LIn/Zufi iedenheit
ttusdriicken
begriinden.
vorschlagen

- sich vorstellen
- clen Anlass nennen

- Meinung riu/ìern

- begrùnclen

. Interrogativsatz

. Har-rptsatz

. Kausalsatz

. Objektsatz

. Deklarativsatz

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Kausalsatz

. Pràsens

. Perfekt

. Modalverben

. Adjektiv

. Priisens

. Perfekt

. Futur

. Adverbien

. Adjektive

. Pràsens

. Perfekt

. Adverb

. Adjektiv

- Frage-Antwort-
Sequenz

- Anschrift der
Redaktion

- Betreff
- keine Anrede
- Einleitung
- Hauptteil
- GruBformel
- Unterschrift

- Nennung des

Themas
- Bewertung des

Themas
- Stellungnahme
- Fazit

- Redemittel zur
Realisierung der

Sprachhandlungen
- je nach Thema auch

Fremd- und
Fachworlschatz

- Redemittel zur
Realisierung der

Sprachhandlungen
- allgemeir.rsprachli-

che Wendungen
- je nach Thema aucl.r

Fremd- und Fach-

wortschatz

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- allgemeinsprachli-
che Wendr-rngen

- je nach Thema auch

Fremd- und Fach-
wortschatz

Ich kann zù..........
schriftlich Stellung
nehmen und posi-
tive und negative
Kritikpunkte kurz
anfiihren.

- fest,stellen
- in Frage stellen
- begrùnden
- bewerten



Zusammenhàngend sprechen /Produktion mùndlich

In den Texten evtl. auftretende Sprachhandlungen
und Grammatik: Beispiele

Niveau Kannbeschreibung

ab Bl Ich kann eine Mind-
map versprachlichen
zur Darstellung der
Verzweigung meiner
Gedanken

- darste-lle,n

- bewerten und
vergleichen

- Handlungen
begrùnden

- Folgen ausdriicken

Hauptsatz
Relativsatz
Objektsatz
Kausalsatz
Konsekutivsatz

. Perfekt

. Pràteritum

. Attribute

. Partikeln und Inter-
jektionen (Lebendig-

keit der Darstel-
lung)

Textmuster/
Textbauplan

Einleitr"rng:
- Hinweis auf die

Form des Mindmaps
zur Vorstellung/
Darstellung des

Gegenstandes

Hauptteil:
- Vorstellung/Darstel-

lung /Beschreibung/
Erklàrung einzelner
Elemente

Schlusssatz

Wortschatz/
Phonetische MitteV

Kiirpersprache

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- je nach Thema
hàrLfig Fach- und
Fremdwortschatz

Phonetische Mittel
- mittleres

Sprechtempo
- Sprechweise und

Stimmklang sìgnali-
sieren Sachlichkeit

- Pausengliederung
orientiert sich an

Sinneinheiten

Kiirpersprache
- Kòrperhaltung den

HÒrern zugewandt
- Mimik und

Gestik unterstlitzen
die vorgetragenen
Aussagen und wer-
den gezielt eingesetzt
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ab Bl Ich kann mit Hilfe

eines Organigramms
die Pràsentation
einer Finr.ra durch-
fùhren.

- darstellen
- bewerten
- vergleichen

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Relativsatz

. Kausalsatz

. Imperativsatz

. Satzàquivalent

. Pràsens

. Perfèkt

. Pràteritum

. Futur

. Passiv

. Modalverb

. Attribut zum
Substantiv

Einleitung:
- Grtindung
Hauptteil:
- Rechtsfbrm, GrÒBe,

Umsatz, Branche,
Marktposition

- Produkte/ Sorti-
mentsstruktur

Schluss:
- Zukunftsperspekti-

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlr"rngen

- Fachwortschatz
Wirtschalt

Phonetische Mittel
- mittleres

Sprechtempo
- Sprechweise und

Stimmklang signali-
sieren Sachlichkeit

- Pausengliederung
orientiert sich an

Sinneinheiten

KÒrpersprache
- Kòrperhaltung den

Hòren.r zugewandt
- Mimik und

Gestik Llnterstùtzen

die vorgetragenen
Aussagen und
werden gezielt
eingesetzt



ab 81 Ich kann mit einer
visuellen Unter-
stiitzung (Mindmap,
Folien, Powerpoint)
eine Pràsentation
(2. B. ùber meine
Hochschule, ùber
neue Verfahren oder
ùber die Ergebnisse
einer Arbeit) durch-
fìihren. die sich an

ein òltentliches oder
halbÒffentliches
Publikum wendet.

Àhnlche Texte
Referat, Vortrag, Rede

- dnrstellen
- bewerten und

vergleichen
- Absichten

ausdrùcken
- Handlungen

begriinden
- Bedingttngen

atrsdriicken
- Folgen ausdrùcken
- aulfordern

Hauptsatz
Deklarativsatz
Relativsatz
Kausalsatz
Imperativsatz
Satzàquivalent

Pràsens

Perfekt
Pràteritum
Futur

. Passiv

. Modalverb

. Partikel

. Attribut zum
Substantiv

- BegrùBung
- Ùberblick ùber den

geplanten Ablauf
- Vorstellung/Darste[-

lLLng des Gegenstan-
des

- Zusammenfassung
der wichtigsten
Punkte

- Eventuell: Ausblick

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- allgemeinsprach-
liche Wendungen;je
nach Thema oft
auch Fach- und

Fremdwor-tschatz

Phonetische Mittel
mittleres
Sprechtempo
Sprechweise und
Stimmklang signali-
sieren Sachlichkeit
Pausengliederr.rng

orier.rtiert sich an

Sinneinheiten

Kiirpersprache
- Kòrperhaltung den

HÒren.r zugewandt
- Mimik und

Gestik unterstùtzen
die vorgetragenen
Aussagen und
werden gezielt
eingesetzt
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(Schaubilder/sprach-
arme Textsorten)
versprachlichen.

- benennen
- beschreiben
- vergleichen
- erklciren
- bewerten
- Sachverhalte auf

lebendige Weise

darstellen

. Har"rptsatz

. Deklarativsatz

. Relativsatz

. Objektsatz

. Kausalsatz

. Konsekutivsatz

Pràsens

Perfekt
Pràteritum

. Attribut

. Parlikeln und
Interjektionen

Einleitung:
- Ùberblick ùber den

Inhalt//Benennung
der Art des Schau-
bildes/ Darstellung
des Gegenstandes

Hauptteil:
- Vorstellung/Darstel-

lung /Beschreibung/
Erklàrung einzel-
ner Elemente oder
Angaben

Eventuell:
- Zusammenfassur.rg

der wichtigsten
Punkte und
Ar"rsblick

Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen
(s.auchAnhang 13 b)

allgemeinsprachli-
che Wendungen;
Mengen- und
Zahlenangaben

Phonetische Mittel
- mittleres Sprech-

tempo
- Sprechweise und

Stimmklang signali-
sieren Sachlichkeit

- Pausengliederung
orientiert sich an

Sinneinheiten

Kiirpersprache
- Kòrperhaltung

den Hòrern
zugewandt

- Mimik und
Gestik untersttitzen
die vorgetragenen
Aussagen und
werden gezielt
eingesetzt



T

abB2 Ich kann in einem
ein Referat ùber ein
vorher bekannt gege-
benes Thema in einer
festgelegten Zeitspan-
ne informieren.

- Sachverhalte tnf'
lebendige Weise

darstellen
- bewerten und

vergleichen
- Absichten

ausdrùcken
- Handlungen

begrùnden
- Bedingungen

ausdrùcken
- Folgen ausdrùcken

. Hauptsatz (Neben-
satzvermeidr-rng)

. Relativsatz

. Pràsens

. Perfekt

. Pràteritum

. Passiv und
Passiversatzformen

. indirekte Rede
(Konjunktiv)

. Partikeln und
Interjektionen

. Nominalstil

Gliederung zu Beginn
evtl. mittels Folie,
Handout oder
Powerpoint

Einleitung

Hauptteil
- Ùberlegungen und

Ertàhrungen, Lite-
raturecherchen oder
Forschungsergeb-
nìsse

Zusammenfassung der
wichtigsten Aussagen
zum Thema (Thesen)

Evtl. Fragen, unt die
Diskussion einzuleiten

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- je nach Thema
hàufig Fach- und
Fremdwortschatz

Phonetische Mittel
- relativ hohe Sprech-

spannung: priizise
Artikulation, mittle-
res Sprechtempo

- Sprechweise und
Stimmklang signa-
lisieren Konzentra-
tion und Sachlichkeit

- relativ wenige
Pausen; Pausenglie-
derung orientiert
sich an Sinneinhei-
ten

Kiirpersprache
- KÒryerhaltung den

HÒrer:n zugewandt
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@§ ab B2 Ich kann in einem
Kommentar meine
Meinung zu einem
bestirrmten Thema
oder einem bestimm-
ten Problem
ausdrùcken

- bewerten und
vergleichen

- begriinden
- Rede wiedergeben

. Konzessivsatz

. Deklarativsatz

. Kausalsatz

. Konditionalsatz

. Hauptsatz

. Pràsens

. Konjunktiv I

. Konjunktiv Il

. Passiversatzformen

Einleitung

Kurze Zusammen-
làssung des Inhalts
Ausfùhrung des Themas

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- allgemeinsprachli-
che Wendungen

- je nach Thema auch
Fachwortschatz

- weficnde Adverbien
und Adjektive
(2.B. angeblich,
leider)

Phonetische Mittel
- relativ hohe Sprech-

spannung: pràzise
Artikulation, mitle-
res Sprechternpo

- Sprechweise und
Stimn-rklang signa-
Iisieren Konzentra-
tion und Sachlich-
keit

Kiirpersprache
KÒrperhaltung den
Hòrem zugewandt

Schluss
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ab 81 Ich kann in einem
Bericht (Arbeitsbe-
richt, Bericht Uber

Nachrichten in Print-
medien, Reisebericht,
Unfallbericht) sach-

lich und ohne Wer-
tung ùber bestimmte
Sachverhalte oder ein
Ereignis informieren.

- darstellen
- erkltiren
- beschreiben
- Handlungen

begrùnden
- Folgen atrsdrùcken

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Kausalsatz

. Temporalsatz

. Konsekutivsatz

. Relativsatz

. Pràteritun'r

. Perfekt

. Konjunktiv

. Passiv und
Passiversatz

. FunktionsverbgefÌige

. temporaler
Subjunktor

. temporales
Verbindungsadverb

Einleitung
- Nennung des

Then.ras

- []berblick iiber
die Gliederr.rng des

Berichts
Hauptteil
- chronologische Dar-

stellung der
Ereignisse

- Informationen ùber
Sachverhalte

Schluss

- Evtl. ungelÒste

Probleme

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- Nominalgruppe
- je nach Therna auch

Fachworlschatz

Phonetische Mittel
- unregelmàlSiges

Sprechtempo
- Sprechweise und

Stimrnklang signa-
lisieren Sachlichkeit
und neutrale
HÒflichkeit

Ktirpersprache
- KÒrperhaltung

und Gestik zeigen
Konzentriertheit
und Hinwendung
zum Gespràchs-
partner

ft.
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@
^ Zusammenhàngend schreiben: produktion schriftlich

Niveau Kannbeschreibung In den Texten evtl. auftretende Sprachhandlungen und Grammatik: Textmuster/

ab Bl Ich kann einen tabel-
larischen Lebenslauf
schreiben.

Ich kann Charts
(Schaubilder/spracl.r-

arme Textsorten)
versprachlichen.

- darstellen
- cnrfiisten

- Zeitangaben
machen

- benen.nen

- beschreiben
- vergleichen
- erlrkiren
- bewerten

. Hauptsatz

. Objektsatz

. Deklarativsatz

. Hauptsatz

. Relativsatz

. Objektsatz

. Kausalsatz

. Konsekutivsatz

. Pràsens

. Pràteritum
- ltickenlose Darstel-

lung der Ausbildung
und der Tàtigkeiten

- Auflistung besonde-
rer Kenntnisse, evtl.
Angabe von lnteres-
sen und Hobbys

- chronologischer
Aufbau (beginnend
bei der gegenwàr-
tigen Tàtigkeit oder

Einleitung:
- Ùberblick ùber den

Inhalt//Benennung
der Art des Schau-
bildes/ Darstellung
des Gegenstandes

Hauptteil:
- Vorstellung/Darstel-

lLrng /Beschreibung/
Erklàrung einzel-
ner Elemente oder
Angaben

Eventuell:
- Zusammenfassung

der wichtigsten
Punkte und
Ausblick

Wortschatz

- Redernittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- Personen- und
Oftsnamen

- Berufsbezeichnun-
gen

- Schultypen

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen
(s. auch Anhang l3 b)

- allgemeinsprachli-
che Wendungen

- Mengen- und
Zahlenangaben

;I,
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Funktionsverbgefri-
ge

Ternporalangabe

Lokalangabe

ab 81 . Pràsens
. Perlèkt
. Pràteritr-rm

. Attribut



abB2

ab82

C1

Ich kann in einem
Abstract in der
vorgegebenen Anzahl
von X Wòr1ern oder
Zeilen die Hauptthe-
sen eines Kongress-
beitrags fbrmulieren.

Ich kann in einem
Praktikumsbericht
sachlich ùber den

Ablauf des Prakti-
kums und bestimm-
te Schwerpunkte
berichten.

Ich kann in einer
Mitschrift die wich-
tigsten Informationen
aus einem Vortrag,
einer Vorlesung, einer
Besprechung oder
iihnlichen Texten
1èsthalten.

- ankiindigen
- aufztihlen
- beschreiben

- Abltiufe darstellen
- beschreiben
- Handlungen

begrùnden
- Folgen attsdrùcken

- A'asserungen wie-
dergeben

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Relativsatz

. Kausalsatz

. Konditionalsatz

Hauptsatz
Deklarativsatz
Relativsatz
Kausalsatz

Hauptsatz
Deklarativsatz
Objektsatz
Kausalsatz

. Pràsens

. Perfekt

. Pràteritum

. Wechsel zwischen
Sàtzen und Stichwòr-
tern

. Nominalisierung

. kurze Absàtze

. Priiteritum

. Perfèkt

. Konjunktiv

. temporale Subjunk-
toren

. temporales Verbin-
dungsadverb

. Funktionsverbgefli-
ge

. Nominalgruppe

Pràsens

Perfèkt
Pràteritum

Nominalisierung
Zitate
kurze Absàtze
Wechsel zwischen
Sàtzen und Stichwòr-
tern

- chronologische
Reihenfolge des

Vortrags/der
Vorlesung

- objektive, kurze,
genaue und verstànd-
Iiche Auflistung
der Hauptziele,
Hypothesen, Unter-
suchungsmethoden,
wesentlichen
Sachverhalte

- Ergebnisse und
Schlussfolgerungen

- Darstellung der
Umstrinde

- chronologische Dar-
stellung der Ereig-
nisse irr.r Praktikum

- Beschreibung
bestimmter Berei-
che und Schwer-
punkte

- AbschlieBender
Rùckblick/eigene
Bewertung der
Erfahrr"rng

- Folgt der chronolo-
gischen Reihenfblge
des Vortrags/ der
Vorlesung

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- je nach Thema auch
Fremd- und
Fachwortschatz

- Abkùrzungen

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhand lungen

- je nach Thema auch
Fachworlschatz

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- je nach Thema auch
Fremd- und
Fachworlschatz

- Abkùrzungen
- oft Wechsel

zwischen Deutsch
und der jeweiligen
Muttersprache

- Abktirzlrngen
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C1

Ich kann in einem
Handout die wich-
tigsten Informationen
eines Referats in
ùbersichtlicher Folm
darstellen.

tihnliche Texte
Zusammenfassung

Ich kann in einen.r

Protokoll die wich-
tigsten Aussagen,
Meinungen und
Beschlùsse einer
Diskussion, einer Be-
sprechung oder einer
Verhandlung schrifì-
lich fixieren und zwar
neutral und objektiv,
ohrre persònliche
Stellungnahme

Àhnliche Texte
Zusammenfassung,
Kurzbericht.

- auJzcihlen

- dar,stellen
- beschreiben
- begriinden

- A'a/3erungen

wiedergeben
- Ansichten

wiedergeben
- AblciLtfe darstellen
- auJzcihlen

- begrùnden
- Ergebnisse

zusammenfassend
darstellen

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Kausalsatz

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Ob.jektsatz

. Kausalsatz

Pràsens

Perfekt
Pràteritum

. Satzgefùge

. Passiv und Passiver-
satzformen

. Adverbien

- Ort" Zeit und Rah-
men des Referats

- Name des

Refèrenten
- Thema des Referats
- Gliederung
- Evtl. Angabe der aus-

gewefteten Literatur

Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen
Ternrinologie aus

dem jeweiligen
Fachgebiet

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- je nach Thema oft
auch Fachwort-
schatz

- Komposita
- Abkùrzungen

. Pràsens (2.B.'Nach
Meiers Ansicht
gehen die ...")

. Pràteritum

. indirekte Rede (mit
Konjunktiv)

. Passiv

. Attribute

. Genitiv (Kompri-
mierung)

Kopf:
- Protokoll der/des

(Titel der Veran-
staltung) amlvom
(Datum)

- gegebenenfalls in
(Srad0

- Thema
- Versammlungsort
- Teilnehmer in

alphabetischer
Reihenfblgc und mit
Angabe der jeweili-
gen Funktion

- Uhrzeit
Hauptteil:
- Tagesordnungs-

punkte (TOP)
durchnummeriert

- Ergebnisse/Entschei-
dungen zu den

einzelnen Punkten
Schluss:
- Uhrzeit der

SchlieBung der
Veranstaltung

- Ort, Datum,
Unterschrift des
Protokollanten



C1 Ich kann in einer
Zusammenfassung
ohne Wertung sachli-
che lnformationen
ùber die wichtigsten
Inhalte eines Textes
oder Films geben.

- Sachverhalte
darstellen

- Ablciufe darstellen
- Rede wiedergeben
- A'usserungen

einleiten
- Au{Serungen

wiedergeben
- A'uf|erungen

abschlie[3en

- Zttsammenhcinge
darstellen

- Sachverhnlte
dar,stellen

- Abldufe darstellen
- Ergehnisse

vorstellen
- Ergebnisse

vergleichen

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Kausalsatz

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Kausalsatz

Pràsens

Pràteritum
Indirekte Rede
(mit Konjunktiv)

. Passiv und Passiver-
satzformen

. temporale
Subjunktoren

. temporales
Verbindungsadverb

. Pràsens

. Perfekt

. Pràteritum

. Nominalisierung/
Nominalgruppen

. Funktionsverbgefùge

. Passiv und Passiv,
umschreibungen

Ùberschrift mit Anga-
be des Ausgangstextes

Einleitung
- z.B. Basissatz,

der das Wesentliche
des Ausgangstextes
wiedergibt.

Hauptteil
- Inf'ormationen in

einem logischen und
folgerichtigen
Zusammenhang

- geraffte Wiedergabe
einer Rede und/
oder eines Ausgangs-
textes

Schlusssatz

- Deckblatt (mit Titel
Verfasser, Datum,
Veranstaltung)

- Inhaltsverzeichnìs
- Einleitung
- Hauptteil
- Schluss
- Literaturangaben
- ggf. Quellen/

Abbildungen I Grafi-
ken/ Bilder

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- allgemeinsprachli-
che Wòrter und
Wendungen

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- WÒrter und Wen-
dungen der Wis-
senschaftssprache

- je nach Thema
Fremd- und
Fachwortschatz

C2 Ich kann in einer Se-
minararbeit zeigen,
dass ich eigenstàndig
Forschungsergebnisse
darstellen, bewerten
und miteinander
vergleichen kann.
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Niveau Kannbeschreibung In der Rezeption

Rezeption mùndlich/ Htiren

yon Texten evtl. auftretende/auszuftihrende
Sprachhandlungen und Grammatik: Beispiele

Ich kann mich rnit
Hilfe von Radionach-
richten schnell und
sachlich informieren.

- Aul3erungen
wiedergeben

- Abkiufe darstellen
- auJztihlen
- begrùnden

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Ob.jektsatz

. Kausalsatz

. Pràsens

. Perfekt

. Konjunktiv

. indirekte Rede

. Passiv und Passiver-
satzformen

. oft erster Satz im
Perfèkt, die folgen-
den im Pràteritum
oder Plusquamper-
fekt

Textmuster/
Textbauplan

- Ùberschrift mit cler
Hauptinfòrmation

- Unterlitel mit weite-
ren wichtigen
Infonnationen

- Textzusammenfas-
sung mit den
6 W-Fragen
(Wer? Was?
Wann? Wo? Wie?
Warum'/)

Wortschatz/
Phonetische Mittel/

- je nach Thema
Fremd- und
Faclrworlschatz

- Komposita

;ù,
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- Wedergegebene
A'ufierungen in
ihrem [nhalt und
Zusammenhang
erfassen

- Sachverhalte
erJàssen

- Bedingungen,
Ursachen und
Folgen erkennen



ab 81 Ich kann aus einer
Vorlesung die wich-
tigsten Infomationen
entnehmen.

- Absichten
attsdrùcken

- Sachverhalte
darstellen

- Handlungen
begrùnden

- Bedingungen
ausdriicke,n

- bewerten und
vergleichen

- Folgen ausdriicken
- Zusammenhringe

erfassen
- Sachverhalte

er.fassen

- Absichten
erkennen

- Begrùndungen
erkennen

- Bedingungen,
[Jrsachen und Fol-
gen erkennen

- Erklcirungen.folgen
- Gedankengang

nachvollziehen
- Signale der Kòr-

persprache und der
Sprechweise erken-
nen und dekodieren

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Kausalsatz

. Pràsens

. Perfekt

. Pràteritum

. Passiv und Passiver-
satzformen

. indirekte Rede
(Konjunktiv)

- Gliederung der
Vorlesung

- Einleitung
- Hauptteil
- abschlieBende

Zusammenfas-
sung der wichtigsten
Aussagen zum
Thema (Thesen)

- je nach Thema
Fremd- und

Fachwortschatz
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l.) ab 81 Ich kann aus einem

miindlich vorgetra-
genen Bericht (Ar-
beitsbericht, Bericht
ùber Nachrichten in
Printmedien, Reise-
bericht, Unfallbe-
richt) Informationen
ùber Sachverhalte
oder Ereignisse ent-
nehmen

- Sachverhalte
darstellen

- bewerten tLnd

vergleichen
- Absichten

ausdriicken
- Handltmgen

begrùnden
- Bedingttngen

ausdrùcken
- Folgen ausdriicken
- Zu,sammenhcinge

erfassen
- Sachverhalte

erfassen
- Absichten erkennen
- Begriindttngen

erkennen
- Bedingungen,

(Jrsachen und Fol-
gen erkennen

- Erkltirungen folgen
- Gedankengang

nachvollziehen
- Signale der Kcir-

persprache ttnd der
Sprechweise erlcen-

ne,n und dekodieren

' Hauptsatz
. Deklarativsatz
. Objektsatz
. Kausalsatz
. Temporalsatz
. Konsekutivsatz
. Relativsatz

. Pràsens

. Perfekt

. Pràteritum

. Passiv und Passiver-
satzformen

. indirekte Rede
(Konjunktiv)

Einleitung
- Nennung des

Themas
- Ùberblick ùber

die Gliederung des

Berichts
Hauptteil
- chronologische Dar-

stellung der Ereig-
nisse

- Inforrnationen ùber
Sachverhalte

Schluss

- Evtl. ungelÒste

Probleme

- je nach Then-ra

Fremd- und
Fachwortschatz



ab 81 Ich kann einer durch
visuelle Mittel unter-
stùtzten Pràsentation
(Folie, Powerpoint,
Mindmap) alle grund-
legenden Informatio-
nen entnemen.

- darstellen
- bewerten
- vergleichen
- Absichten

ausdrùcken
- Handlungen

begrùnden
- Bedingungen

ausdrùcken
- Folgen atrsdrùcken
- auLfordern
- Schliisselinforma-

tionen erkennen
- Zusammenhang der

Schliisselinforma-
tionen erkennen

- Begrùndungen
erkennen

- Bedingungen,
Llrsachen und Fol-
gen erkennen

- Erklcirungen folgen
- Signale der Kòr-

persprache und der
Sprechweise erken-
nen und dekodieren

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Relativsatz

. Kar-rsalsatz

. Imperativsatz

. Satzàquivalent

. Pràsens,

. Perfekt

. Pràteritum

. Futur

. Passiv

. Modalverb

. Attribut zum Sub-
stantiv

- BegrùBung
- Ùberblick ùber den

geplanten Ablauf
- Vorstellung/Darstel-

lung des Gegenstan-
des

- Zusammenfassung
der wichtigsten
Punkte

- Eventuell:
Ausblick

- je nach Tl.rema

Fremd- und
Fachwortschatz
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\o§ ab B1 Ich kann ein Organi-
gramm im Rahmen
der Pràsentation einer
Finna entschlùsseln
und daraus die fiir
mich wichtigen Infor-
mationen entnehmen

- darstellen
- bewerten
- vergleichen
- Absichten

atrsdriicken
- Handlungen

begrùnden
- Bedingungen

attsdrùcken
- Folgen attsdriicken
- Schliisselin/òrma-

tionen erkennen
- Zusammenhang der

Schliisselinforma-
tionen erkennen

- Begrùndungen
erlcennen

- Bedingungen,
Ursachen und Fol-
gen erkennen

- Erklrirungen.folgen
- Gedankengang

nachvollziehen
- Signale der Kòr-

persprache und cler

Sprechweise erken-
nen und dekodieren

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Relativsatz

. Kausalsatz

. Imperativsatz

. Satziiquivalent

Pràsens,

Perfekt
Pràteritum
Futur

. Passiv

. Modalverb

. Attribut zum Sub-

stantiv

Einleitung:
- Grùndung
HaLrptteil:
- Rechtsform, GròBe,

Umsatz, Branche,
Marktposition

- Produkte/ Sorti-
mentsstruktur

Schluss:
- Zukunftsperspektiven

- je nach Thema
Fremd- und
Fachwortschatz



llczc;ttion schriI'l lich/l,escrr

In der Rezeption yon Texten eytl. auftretende/auszuliihrende
Sprachhandlungen und Grammatik: Beispiele

Niveau Kannbeschreibung

ab A2 Ich kann einem
Lexikonartikel alle
Informationen z.B.
zu einer Person. einer
Stadt, einem Land
cntnehmen

ab B1 lclr kann in einer
Definition die Bedeu-
tung eines Begrif-
fes erschief3elr und

dessen wesentliche
Eigenschaften und

Merkmale erkennen.

- de/inieren
- klassifuieren
- beschreiben
- referieren
- Sachverkalt erfos-

sen

- Zusammenhcinge
er.fassen

- Begrùndttngen
erkennen

- definieren
- klassifuieren
- beschreiben
- vergleichen
- referieren
- Zusammenhtinge

erfassen
- Vergleiche

nachvollziehen
- Sachverhalte/ Merk-

male erfassen

Hauptsatz
Deklarativsatz
Objektsatz
Relativsatz

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Relativsatz

. Pràsens

. Pràteritum

. Perfekt

. Pràsens

. Pràteritum

. Perfekt

. Passiv

. Nominalgruppe

. Adjektiv

Textmuster/
Textbauplan

- Name oder
Bezeichnung

- Or1- und Zahlenan-
gaben

- Aktivitaten

3 Teile:
- der Begriff, der

deflnierl werden soll
- die Klasse oder

Kategorie, zu der
der Begriff gehÒrt

- die konkreten
Eigenschaften, die
den Begriff von
anderen àhnlichen
Begriflèn unterschei-

den

Wortschatz

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- allgemeinsprachli-
che Wendungen

- je nach Thema auch
Fachwortschatz

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- Wòrter und Wen-
dungen zum Identi-
fizieren und Benen-
nen

- Ober- und
Unterbegriftè

- Fremdwòrter und
Fachwortschatz

ù.
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o\ ab Bl

ùb B2

Ich kann mich mit
Hilfe von Zeitungs-
nachrichten in der
Abonnementpresse
schnell und sachlich
informieren.

Ich kann in einem
l:ingeren Zei-
tungsartikel bei

einem bestimmten
Thema verstehen,
worin die Probleme
bestehen und welche
Mal3nahmen nach
Meinung des Autors
in ZukunfÌ nòtig sind.

- referieren
- beschreiben
- kommentieren
- prognostizieren
- interpretieren
- vergleichen
- darstellenvon

Sachyerhalten
- Zusammenhcinge

erJàssen

- Vergleiche
nachvollziehen

- Sachverhalte
erfassen

- referieren
- beschreiben
- kommentieren
- prognostizieren
- interpretieren
- vergleichen
- Darstellung von

Sachverhalten
erfassen

- Zusammenhtinge
erJttssen

- Absichten erkennen
- Begrùndungen

erkennen
- Bedingungen,

(Jrsachen und Fol-
gen erkennen

Hauptsatz
Deklarativsatz
Objektsatz
Relativsatz

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Kausalsatz

. Temporalsatz

. Konsekutivsatz

. Relativsatz

. Pràsens

. Pràteritum

. Perfèkt

. Futur

. Konjunktiv

. indirekte Rede

. Passiv und Passiver-

satzf-ormen

. oft erster Satz im
Perfèkt, die folgen-
den im Priiteritum
oder Plusquamper-
fèkt

. Priisens

. Perfekt

. Pràteritum

. Futr-rr

. Konjunktiv

. indirekte Rede

. Passiv und Passiver-
satzlòrm

Ùberschrift mit der
Hauptinfbnr-ration
Untefiitel mit
weiteren wichtigen
Inf-orrrationen
Textzursammenfàs-
sung n-rit den

6 W-Fragen (Wer?

Was'l Wann'/ Wo?

Wie? Warum?)

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen
allgemeinsprach-
liche Wòrter und
Wendungen

- je nach Thema auch

Fachwortschatz
- Komposita

- Titel, manchmal als

Schlagzeile
- Untefiitel
- Einstieg oft ùber

Bild oder Grafik
- Entwicklung des

Themas/ der Stand-
punkte

- AbschlieBende
Bemerkungen/
Ausblick

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen
allgerneinsprach-
liche Worter und
Wendungen

- je nach Thema auch
Fachwortschatz



ab A2

ab 81

Ich kann in einer
schriftlichen Zu-
sage oder Absage
(2.B. auf ein Bewer-
bungsschreiben) die
Absicht des Schrei-
benden erfassen

lch kann in einem
Vorlesungsskript
oder in einem Hand-
out die Sachzusam-
menhànge erfassen,

die mir erlauben dem
Vortrag/der Vorlesung
zu folgen

- darstellen
- Fcihigkeit oder

Mòglichkeit
ausdrùcken

- Ahsichte-n

a.usdrùcke.n

- Handlungen
begriinden

- Darstellung von
Sachverhalten
erJassen

- Zusammenhcinge

er;fassen

- Absichten erkennen
- Begrùndwngen

erkennen

- aufzcihlen
- darstellen
- beschreiben
- begrùnden
- Sachverhalte

erfassen
- Absichten erkennen
- Begrùndungen

erkennen
- Bedingungen

(Jrsachen ttnd Fol-
gen erkennen

- Zusammenhcinge

erfassen

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Kausalsatz

. Relativsatz

Hauptsatz
Deklarativsatz
Objektsatz
Kausalsatz
Satzgefùge

. Pruisens

. Perfekt

. Attribut

. Pràpositionalgruppe

. Funktionsverbgelìige

- Anschrifi
- Datum
- Betreff
- formelle Anrede
- Hauptteil: Zusage

oder Absage
- Schlusssatz

- Redernittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- konventionalisierte
Wendungen

- allgemeinsprach-
liche Wòr1er und

Wendungen

- Redemittel zur
Realisierung der
Sprachhandlungen

- Tenninologie aus

dem jeweiligen
Fachgebiet

. Pràsens

. Perfekt

. Pràteritum

. Passiv und Passiver-
satztbrmen

- Ort, Zert und Rah-
men der Vorlesung

- Name des

Referenten
- Thema der

Vorlesung
- Gliederung
- Evtl. Angabe der

ausgewefieten
Literatur

À-

m
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0 ab 81 Ich kann in einem

Bericht, in einem

Protokoll oder in
einem Kommentar
die Schlùsselstellen
erkennen und unver-
standene Textteile aus

dem Zusammenhang

erschlieBen

- Àu[ìerungen
wiedergeben

- Ablàufe darstellen
- at(zcihlen
- begrùnden
- Ablciufe erfassen

- Sachverhalte
erfassen

- Absichten erkennen

- Begriindungen
erkennen

- Bedingungen,
Llrsachen und Fol-
gen erkennen

- Zusammenhtinge
erfassen

. Hauptsatz

. Deklarativsatz

. Objektsatz

. Kausalsatz

. Pràsens

. Pràteritum

. indirekte Rede

. Passiv

Einleitung
- Nennung des

Themas
Hauptteil
- Informationen ùber

Sachverhalte
- Evtl. chronologi-

sche Darstellung der

Ereignisse
Schluss

- Ausblick/ Evtl.
ungelÒste Probleme

- Redemittel zur
Realisierung der

Sprachhandlungen
- Evtl. Terminologie

aus dem jeweiligen
Fachgebiet
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Anhang 20 - Bewertungskriterien fùr offene Arbeitsformen

Dieser Anhang soll den Lehrenden helfèn, die mùndlichen Leistungen ihrer Lernenden je nach dem

angestrebten Niveau des europàischen Relèrenzrahmens zu bewerten: die Leistungen beziehen sich auf
..offène" Arbeits- oder Ùbungst-ormen. wie z.B. kleine Vortràge oder Refèrate, in denen ein Student als

..Erperte" seine Kenntnisse zu einem bestimmten Themenbereich an die anderen weitergibt.

Das erste Raster liefert Kriterien, die dem Lehrenden die Beobachtung der sprachlichen Mittel
erleichtert, die der Lerner in seiner rnùndlichen Produktion verwendet (fìr den Studienbegleitenden
Deutschunterricht aus der Grammatik-Ùbersicht in Profile deutsch adaptierl: s. Claboniat/Mtiller/
Rr"rsch/Schmrtz/Weftenschlag: 2002:154 O, das zweite greift aLrs den in Anhang l9 aufgelisteten

Deskriptoren flir die mtindliche Produktion dre Textsorte ,,Refèrat" heraus und entwickelt aus der dorl

angegebenen Kannbeschleibung eine Anzahl von detaillierten Bewertungskriterien: Die daraus sich ergebende

Beu,eftungsmatrix zeigt, wie die verschiedenen Dimensionen bestimmten Leistungsstufèn zugeordnet werden.

Z€:z'=4 ="=r=u'ro'-à*29:zaÉze7éz",:3,?Z*T È-*cr z* rz-<3esfu"é'a*z= eze.lsazeicza:e{=r3

Beobachtungskriterien Der Lerner verwendet:

AI/A2 B1 B2ICI
Spricht verstrindlich, in
einfachen und vollstàndi gen

Sàtzen. berrutzt die gàngigerr

Konjunktionen

Kann begrùnden, verglcichen,
Einwànde machen, Bedin-
gungen/Ziele nennen; benutzt

Subjunktoren

a und...
und auch ..

oder ...

aber...

o .., dass

. wenn..., dann
a damit

weil .,

o entrveder... oder
r .., denn ...

o ... nicht l.reute.

sondern morgen

. ..., ob...
o seit...
. ..., um zu ...
. ... so ..., dass
. ..., obwohl ...

o ..., darum
o ..., deswegen
o ..., trotzdem

Je liùher man .....

programmiert, desto

schneller/besser. . .

r nicht nur ..., sondern auch ...

o sowohl ... als ar.rch

. l\\ ar ... aber.... jedoch ...

. weder ... noch ...

o ..., wàhrend er ..

. .... sobald ...

. ..., sofern...

. ..., indem...

. daher ...

. Dennoch...

.,1blglich...

. dagegen ist

Der von unsercfil Team ent-
wicl<elte DVD-Playcr ...

a

Kann begrùnden, vergleichen,
Einwànde machen, Bedin-
gun gen I Ziele nennen; benutzt
Yerbindungsadverbien

Kann z.B. ein Produkt prà-

sentieren, d.h. beschreiben,
oder erklàren, benutzt auch

Vergleichssàtze, Relativ-
sàtze und Partizipialstruk-
turen.

o zuerst ..., dann ...

. und dann ...

o ..., deshalbldaruml
deswegen

Der DVD-PIayer, den

unsere Finna...

)
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Anhang 20 - Bewertungskriterien fùr offene Arbeitsformen

Dieser Anhang soll den Lehrenden helfèn, die mùndlichen Leistungen ihrer Lernenden je nach dem
angestrebten Niveau des europàischen Referenzrahmens zu bewerten: dre Leistungen beziehen sich auf
,,o1Ìène" Arbeits- oder Ùbungsformen, u-ie z.B. kleine Vortràge oder Referate, in àenen ein Student als
,,Experte" seine Kenntnisse zu einem bestimmten Themenbereich an die anderen weitergibt.

Das erste Raster liefèrt Kriterien, die dern Lehrenden die Beobachtung der sprachlichen Mittel
erleictrtert, die der Lerner in seiner mùndlichen Produktion verwendet (fiir den Studienbegleitenden
Deutschunten'icht aus der Grammatik-Ùbersicht in Profile deutsch adaptierl: s. Glaboniat/Mùlter/
Rusch/Schmitz/Wertenschlag: 2002:154 fI), das zweite greift aus den in Anhang 19 autgelisteten
Deskriptoren 1ìir die mùndliche Produktion die Textsorte ,,Referat" heraus und entwickelt aus der dort
angegebenen Kannbeschreibung eine Anzahl von detaillierten Bewefiungskriterien: Die daraus sich ergebende
Bewefiungsmatrix zeigt, wie die verschiedenen Dimensionen bestimmten Leistungsstufen zugeorclnet werden.

ZZ:z;z- ?u*<=?,zaa:A?éé/i!-at",z.;;!i-z- i'<.',< i:r;s*.z23;,?4{.zr= v,{}é:Érz{É3É*.*

Beobachtungskriterien Der Lerner verwendet:

AI/A2 B1 B2ICI
Spricht verstàndlich, in
einfàchen und vollstàndigen
Satzen. benulzt die giingigen
Konjunktionen

Kann begrùnden, vergleichen,
Einwiinde machen, Bedin-
gungen/Ziele nennen; benutzt
Subjunktoren

a ., dass
. wenn ..., dann
. .., damit
o .., u,,eil .,

o entr.veder ... oder
. .., denn ...

o ... nicht heute.
sondern morgen

. ..., ob...

. seit...

. ..., um 2u...

. ... so ..., dass
o ..., obwohl ...

o ..., darum
o ..., deswegen
o ..., trotzdem

r nicht nur .... sondern auch ...
o sowol.rl ... als auch
. ./\À ar ... aber.... jedoch ...
. weder... noch ...
r .... wàhrend er ...
o ..., sobald ...

. ..., solèrn ...

. ..., indem...

a

a

a

und ...

und auch ..

oder ...

aber...

Kann begninden, vergleichen,
Einwànde machen, Bedin-
gwgenl Ziele nennen; benutzt
Verbindungsadyerbien

Kann z.B. ein Produkt prà-
sentieren, d.h. beschreiben,
oder erklàren, benutzt auch
Vergleichssàtze, Relativ-
sàtze und Partizipialstruk-
turen.

o zuerst ..., dann ...
. und dann ...

. ..., deshalbldaruml
deswegen

. ... daher ...

o ... Dennoch ...
. ..., folglich ...

r ... dagegen ist...
Der DVD-PIayer, den
unsere Firma...

Je frtiher man .....
prograrnmier-t, desto
schneller/besser.. .

Der von unserem Team ent-
wickelte DVD-Player ...
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CIIC2 B2 B1

Vortragsform

AuIbau
a) Vortrag
b) schriftli-
che Kurz-
fassung

freie Rede.

entspricht
der Textsorte,

weitgehend
manuskript-
unabhàngig

zwingend
klarer
Autbau und
Gliederung

Kann wie ein

,,Experte" seine
Kenntnisse zu

einem bestimruten
Bereich weiter-
geben trnd dabei
atf die Fragen.

und Eintvti.nde der
anderen eingehen.

Kann verschie-
dene Themen

miteinander ver-
binden, be-

stimmte inhaltliche
Pttnkte genaLter

uu,sfiihren uncl clie

Dctrstelhtng mit
einem angemes-
.genen Srhbts,s

abrurulen

flrissiger
Vortrag,
aber
manuskript-
abhàngig

Autbau und
Gliederung
gut, mit
kleinen
Màngeln

Ka.nn Griincle

/ùtund gegen
einen Standpunkt
an/ùhren, clie

Vor- tmd Nachtei-
le verschiedener
Alternativen
angeben.

Kann mit HilJè
einer klaren Glie-
derung in Form
von Stichworten
da,s gestellte The-

ma behandeln.

durchgeherrd
manr,rskript-
abhàngig

Gesichts-
punkte nur
gereiht,
grÒBere

Gliederungs-
miingel

Kann zu einem
ihm vertrauten
Thema aus seinem
Fachgebiet
yortragen.

Kann tlie Haupt-
punkte in zttsa.m-

menhàngenden
À't(lerungen
hinreichend
erlciutern.

Zu
bewertende
Merkmale

Kannbeschrei-
bang

Zu
bewertende
Merkmale

Kannbeschrei-
bung

Zrr
bewertende
Merkmale

Kunrubeschrei-
bung

Zu
bewertende
Merkmale

vcilliges, z.T
fèhlerhaftes
Ablesen

Gesichts-
punkte un-
vollstàndig,
wesentliche
Aspekte
fèhlen

A2

Kunnbeschrei-
bung

Kann zu einem
ihm vefirauten
Thema atts seinem
Alkag
vortragen, bzw.

able,sen

Ktrnn tlie Punkte
seiner Gliede-
nmg, auch wenn
sie unvollsttindig
ist, einhalten.



sachliche
und sprach-
liche Richtig-
keit

eigene
Aktivitàt

Veran-
schaulichung

in der
Darstellung
und Analyse
der Zusam-
menhànge
ùberzeugend

sehr glrtes

Hintergrund-
wissen,
durch 3

beantworlete
Kontrollfia-
gen geprtift

Kann klar,

.flie/3end und
gut strttktttriert
sprechen, wobei
er die Mittel zur
Gliederung sctwie

inhaltlichen ttnd
sprachlichen
Verknùpfung
beherrscht.

Kann die Stancl-
punkte durch
Unterpunkte, ge-
eignete Beispiele
ttnd Begrlindun-
gen sttitzen.

Faktcn uncl

Zusarn-
menhànge
ohr.re Fehler
dargestellt

deutliche
eigene Akti-
vitàt, durch
2 beantwor-
tete Kon-
trollfiagen
geprtift

Ku tt r t t' i t rL' lÌ1, i I rL'

von Nucltfi'ugt,tr
aufgreifen und
in seinem Fach-
gebiet komplexe
Sctchin/òrmation
austauschen.

Kann sponta.n

vont vorbereiteten
krt abweichen
ttnc{ yon den
Zuhtirern aufge-
wctrfene Fragen
beanhttorten.

l'lrlilcrr irr
( )r'dnurrg.

abcr l<cirrc

Zusar-nr-nen-

hànge

K r r t r r t N t t t' I t.f ì't r,tlt' r r

tr t r f ,qn, i f ì, t r, t t t r r,s,;

ubcr trnt Wiatlcr
holung bitlen,

Jolls zu schnell
gesprochen. wird.

I ttt kr'lt ttì

rler I ):rr slt'l
I rrrrg

kein ei-
genstàndig

crarbeitetes
Hintergrund-
wissen fest-
stellbar

It r r r r r r I l'iir'/i' r',

ll'? t r l,a,r' r r I tl tt t t t,t l,' t'

c i t r.lh t' I t <,,\ii t :<,

mit <'in.fàcltctt

Konneklorcn
verknùp/en, wie

,, una , aoet'

Kann beim Vofira-
gen Struktu'enund
Satztnuster die er
atcwendiggelemt
lut, neu lambinie-
ren und dadtrch
seine Aagdruc:ks-

mi)glichkeiten

ety-eitetn.

Kann einzelne
Stitze einer lcin-
geren A'ufSerung

durch Pausen
und Satzmelodie
gliedern und
unterschiedliche
Sprechabsichten
klar erkennbar
mctchen.

kaun.r eigen-
stàndige
Aktivitat
erkennbar.
eine Kon-
trollfiage
beanlworlet

Kann nach. einer
Llnterbrechung
mit eigenen Wor-

len zttm ncichsten

Ptmkt ùbergehen.

ùberzeugend
und aus-
gewogen;
anschaulich
durch Bil-
der, Folie,
Schemata

Kann seine
Zuhòrer dank des
richtigen Ein,sat-

zes yon

Visttalisierungs-
techniken ttnd
Kòrpersprache
einbezi.ehen.

Kann tlie Intona-
tion variieren ttnd
die Betonung sct

einsetzen, das,s

Bedeutttngsnttan-
cen zum Ausdruck
kommen.

deutliches
Bemùhen
um anschau-
liche Gestal-
tung

Kann den Zuhò-
rern z.B. mit Hilfe
einer GraJik eine
Aussage hesser
verdetttlichen.

Vorlrag plus
evtl.nur ein
weiteres
Medium

Kann sich bei
seinem Referat
stellenweise vont
kxt lòsen

und Sritze frei zu

Entle Jtihren.

keine Veran-

schaulichung
ùber den

Vofirag
hinaus

;ìi'

si

W
[.]

t
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Anhang 21 - Gùtekriterien

Unter dem Begriff Gùtekriterien versteht man bestimmte Bedingungen, die erfrillt sein miissen,
damit Sprachtests/Sprachprùfungen verlàssliche Aussagen ùber Lemerleistungen geben kÒnnen. Das
Thema wird in diesem Anhang nur deswegen angerissen, weil im Bereich des Studienbegleitender
Sprachunterrichts die Entwicklung von speziellen Sprachtests noch aussteht und die einzelnen
Unterrichtsmaterialien, Dossiers oder Lehrwerke, die in Anlehnung an dieses Rahmencurriculum
entstehen werden, sich mit diesem Problem werden auseinandersetzen miissen. Die hier 1'olgende Aussage
(aus Jung, 2001: 222) soll daher nur einen Ausgangspr-rnkt zur Reflexion und zur Nachfbrschung in der
Literatur bieten:

,,Die Qualitàt von Tests wird durch drei Gùtekriterien festgelegt. Sie werden in der allgemeinen
Testtheorie als verbindlich angesehen, und zwar handelt es sich um

l. die Validitat, die tatsàchliche Ùberprùfung dessen, was geprtift werden soll (2.B. mùndliche
Ausdrucksflihigkeit nicht durch einen schriftlichen m-c-Test),

2. die Reliabilitàt, die Zuverlàssigkeit bei der Leistungsmessung, die ùber die auftretende Fehlerzahl
bei Wiederholung des gleichen Tests bei der gleichen Gruppe statistisch ermittelt wird und

3. die Objektivitzit, die gleiche Bewertung der Ergebnisse durch alle Prùfer bei verschiedenen
Lerngruppen. Allerdings wird eine absolute Objektivitàt in der Beweftung nicht mòglich sein auf
GrLrnd individueller E,lemente, dìe ùber die Bewertenden in die Bewertung einflieBen.

Diese Kriterien sind zumeist nur fùr f'ormelle Tests einhaltbar, also flir Einstuf,rngs- und Abschlusstests
otfiziellen Charakters, wohingegen sie unbeachtet bleiben bei informellen Tests, z.B. bei (Zwischen-)
Tests, die zur Fortschrittskontrolle in einer bestimmten Lemgruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt
ohne besondere Vorbereitung durchgelÌihrt werden".

Anhang22-Bewertungskriterien fùr den mtindlichen und
schriftlichen Ausdruck

Die Bewertung des mùndlichen Ausdrucks

Das Hauptkliterium der Bewertung des mtrndlichen Ausdrucks bildet die kommunikative
Angemessenheit, der die sprachliche Genauigkeit untergeordnet wird. Wichtig ist, ob der Studierende
seine kommunikative Absicht verwirklicht und sein Ziel erreicht.

Die Bewertung des schriftlichen Ausdrucks

Das Hauptkriterium der Beweftung des schriftlichenAusdrucks ist die kommunikative Angemessenheit,
wobei die sprachlichen Fehler markiert werden mùssen. Das Unterstreichen von Fehlem flihrt dazu,

dass der Studierende sich selbst korrigieren kann und lemt, seine Fehler zu analysieren.

Im Einzelnen gelten folgende Bewertungskriterien:

a inhaltliche Vol lstàndi gkeit
Alle Inhaltspunkte mùssen schlùssig und angemessen dargestellt werden. Je nach Aufgabenstellung
muss sich der Studierende von den vorgegebenen Modellen 1Òsen oder sich strikt an bestimmte
Textsorten und damit Textbauplàne halten (besonders in der fach- und berufsbezogenen Sprache).
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Die vom Studierenden ausgefiihrten Sprachhandlungen mrissen den Textsorten entsprechen.
Bei mùndlichen Aufgaben muss der Studierende durchgehend aktiv und kreativ zum
Gespràchsverlauf beitragen.

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

. Ausdruck
Der Wortschatz muss den Sprachhandlungen angemessen sein, er sollte differenziert,
adressatenbezogen sein und der Stilebene entsprechen. Die Termini der fach- und berufsbezogenen
Sprache dulden keine Umschreibungen.
Stòrfaktoren wie Stress, Tageszeit, Zeitnot, Geràusche, Wetter usw. sollten berticksichtigt werden.

Der Referenzrahmen (Europarat: 2001) sowie ,,Pro1ìle deutsch" (Glaboniat/Mù1ler/Rusch/Schmitz/
\\'erlenschlag: 2002 und 2005) liefèrn weitere Hilfen zur Entwicklung von Deskriptoren z.B.
..Beurteilungsraster zur schriftlichen und miindlichen Kommunikation,,.

Anhang 23 - Beschreibung der TestDaF-Niveaustufen

Die sogenannten Kannbeschreibungen (Can-Do-Statements) orientieren sich am Gemeinsamen
europàischen Referenzrahmen (Europarat: 2001) und an den Stufbn derALTE (Association of Language
Testers in Europe). Sie geben den Prùfingsteilnehmenden und auch Institutionen, denen Zeugnisse
vorgelegt werden, intemational vergleichbare Informationen zum Sprachstand.

Leseverstehen

TDN 5 Kann geschriebene Texte aus dem studienbezogenen Alltag sowie Texte zu fÌicherùber-
greifènden wissenschaftlichen Themen, die sprachlich und inhaltlich komplex strukturiert
sind, in ihrem Gesamtzusammenhang und ihren Einzelheiten verstehen und diesen Texten
auch implizite Informationen entnehmen.

TDN 4 Kann geschriebene Texte aus dem studienbezogenen Alltag sowie Texte zu fàcherùber-
greilènden wissenschalìlichen Themen, deren Struktur sich an der Allgemeinsprache
orientierl, ir.r ihrem Gesamtzusammenhang und in ihren Einzelheiten verstehen.

TDN 3 Kann geschriebene Texte aus dern studienbezogenen Alltag in ihrem Gesamtzusammen-
hang Lrnd in wesentlichen Einzelheiten verstehen; kann Texte zu lÌicheriibergreifènden
u,issenschaftlichen Themen in Teilen verstehen.

a
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Htirverstehen

TDN 5 Kann gesprochene Texte dem studienbezogenen Alltag sowie Texte zt) fticherùbergreiaus
fenden chaftlichen Themen, sprachlich und inhaltlich komplex strukturiertWI SSENS die
sind, ln ihrem und Ìhren Einzelhei ten verstehen.

TDN 4 Kann gesprochene Texte dem studienbezogenen Alltag sowie Texte ZLI fticherùber-aus
greifenden wissenschaftlichen Themen, Struktur sich an der Allgemeinsprachederen
onentiert, ln ihren sentlichen AUS sagen verstehen.we

TDN 3 Kann ,hene Texte dem studienbezogenen Alltag in ihrem Gesamtzusammen-
gesproc aus

hang und entlichen Einzelheiten verstehen: kann Texte ZLI fiicherùbergreifendenln wes
wissenschaftl ichen Themen 1n Teilen verstehen.

Schriftlicher Ausdruck

TDN 5 Kann ich ln studienbezo Alltagssituationen u BeIlC,ht rur Stipendiengeber)rge[9Il a.
sowie IÌicherùbergreifenden w1 senschaft lichen Kontext u Protokolle, Thesenpa-

r11ì
a.

plere zusammenhàngend und strukturi er1 sprachlich angemessen und diflèrenzierlsowle
àuBem.

TDN 4 Kann ich studienbezo AI Itagssituationen B ht Iur Stipend iengeber) so-
ln ,genen a.u. erlc

wie im fticherùbergreiÈnden wissenschaftlich Kontext (u.a. Protokolle, Thesenpapiereen ,)
weitgehend zusammenhàngend und strukturieft weitgehend angemessen àuBern;sowle
sprachliche Màngel das Textverstàn dnis n1 cht.

TDN 3 Kann ich studienbezogenen Alltagssituationen Berl cht rur Stipendiengeber) weit-
1n a.u.

gehend verstàndlich und zusammenhàngend schriftlich àuBern; kann sich 1m fÌicher-
ùbergre ifenden wissenschaftlichen Kontext Protokoll The senpapiere vereinfachtu a. e,
àuBern; iche und strukturelle Màngel kÒnnen das Textverstàndnis beeintràchtigen

TDN 5 Kann sich enbezogenen Alltagssituationen u Immatrikulation,tn studi a.

Mùndlicher Ausdruck

z'ùf Lehryeransta sowle 1m
Anme ldung

gese
.ltung) f Ìicheriib ergre ifenden wissenschaftlichen Kontext (u.a.

llschaftspolitische skussionen situationsangemessen sowle klar und differenziertDi
mùndlich àuBerl.

TDN 4 Kann sich studienbezogenen Itagssituati onen u Immatrikulation,1n AI

)

sowle lm
Anmeidung

Lehrveranstaltung) {Ìicherùbergreifenden wissenschaftlichen Kontext u.a.

a.
zat

(
gesellschaftspolitische Diskussionen weitgehend srfuationsangemessen mùndlich àuBern;

che Màngel beeintràchtigen die Kommunikation nicht.
TDN 3 Kann ich studienbezo AI Itagssituati Immatrikulation, Anmeldung ZÙT

tn ,genen

)

onen u.
Lehrveranstaltung) mùndlich àuBern, auch das Verstehen durch sprachliche Mànge1wenn
zltm Teil verzogert wird; kann fiicherùbergreifenden wissenschaftlichen Kontext u.a.lm
ge ,litische D kussionen die kommunikati Absicht ln Aasàtzen realisieren.VC

a.

)
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Anhang 24 - Das Europàische Sprachenportfolio (ESP)

Alle ESP-Fassungen der Mitgliedsliinder des Europarats bestehen aus drei Teilen:

Der Sprachenpass enthàlt persÒnliche Angaben, Raster zl:tr Fremd- und Selbstbeurteilung,

Ùbersichtstabellen und Angaben zu Diplomen und zu Sprachkontakten, Formularmodelle,

Registerblàtter, Verzeichnisse fùr Diplome, Zertifikate, Bescheinigungen, sonstige erworbene

Abschlùsse, Zeugnisse, ihre Einstufung, Bestàtigllngen ùber Austauschprogramme, Praktika, KLlrse,

Sprachaufenthalte usw. Zu auBerschulischen Sprachlernerfahrungen gehÒren auch kontinuierliche

Briefl<ontakte und Teilnahme an Projekten.

Die Sprachlernbiographie als Geschichte des eigenen Sprachenlemens enthàlt auch lnformationen

ùber wichtige sprachliche und interkulturelle Erfahrungen, ùber besuchten Unterricht und besuchte

Knrse, ùber eigene Ziele und Plàne beim Sprachenlernen, sowie Checklisten mit Selbsteinschàtzungen

zur Kommunikationsfàhigkeit in verschiedenen Sprachen.

Das Dossier rst eine Auswahl persònlicher Arbeiten, die anschaulich zeigen, welche Leistungen man in

verschiedenen Sprachen erbracht hat. Es kann Zeugnisse, Bescheinigungen und Materialien enthalten,

die der ganz persònlichen Illustration dienen und spàter auch eventuell ausgetauscht oder entfernt
werden kÒnnen.
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