
Formen des Humors und der Ironie Lernende in einem bestimmten Land besonders
oositiv reagieren. Eine Einarbeitung in die pádagogischen Traditionen und erzie-

i,ungs*issenschaftlichen Konzeptionen des Gastlandes sollte von allen gefordert wer-

den, die an der Entwicklung von Lehrwerken fúr ein Land mitarbeiten. In gleicher

Weise ist es aber auch erforderlich, die Kriterien ftir die Lehrwerkbeurteilung aus

diesen ,,einheimischen Lehr- und Lerntraditionen" heraus zu entwickeln; eine solche

Form der,,angepaBten" Lehrwerkbeurteilung (und Lehrwerkentwicklung) muB nicht
zum Yerzicht auf fruchtbare Kritik und innovative AnstÓBe ,,von auBen" ftihren.

Lutz GÓtze

1.3' FůinÍ Lehrwerkgenerationen

In der Geschichte des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache nach dem Zweiten
Weltkrieg lassen sich fiinf Phasen unterscheiden, die durch Methoden des Lehrens
und Lernens charakterisiert sind, wobei diese Methoden jeweils Anwendungen be-

stimmter sprachwissenschaftlicher bzw. lerntheoretischer Úberlegungen darstellen.

Die erste Phase, dominierend in den ftinfziger Jahren und letztlich eine Fortfi.ihrung
herkÓmmlicher Unterrichtsverfahren' ist gekennzeichnet durch eine Gleichsetzung
von Sprache und Grammatik. Grammatik in traditioneller Auffassung stand im
Mittelpunkt' Regelwissen war gefragt und nicht oder nur hóchst selten Kommunika-
tionsfáhigkeit-in3tr_Zbl$pla9tre, -Dqr-gcsehriebencn Spraehe in Gestalt der _Floch.
sprache" galt die Aufmerksamkeit, gesprochene Sprache fand kaum Beachtung. Her-
ausragendes und prágendes Lehrwerk dieser ersten Phase ist die Deutsche Sprach-
lehre ftir Ausliinder von Schulz/Griesbach.

Unter dem EinfluB des linguistischen Strukturalismus sowie der Anwendung behavio-
ristischer Lehrverfahren entstanden in den sechziger Jahren zahlreiche Lehrwerke,
die der audio-lingualen oder audiovisuellen Lehrmethode verpflichtet sind. In dieser
zweiten Phase dominierte eine rigide Einsprachigkeit (Benutzung der Zielsprache,
keine Úbersetzung), war das Lehren grammatischer Regeln verpÓnt und das durch
HÓr-Sprechtibungen (Drillverfahren),,eingeschliffene" Beherrschen von Kommuni-
kationsmustern hochgesch átzt (Lado/Fries' 1 968) .

Entsprechend stand die gesprochene Sprache im Vordergrund oder genauer: was man
daftir hielt. Die Dialoge im audiolingualen Lehrwerk Vorwrirrs sind im Grunde Lehr-
buchsprache' ftir den Unterricht konstruierte Gespráche, die nicht selten ihren wirkli-
chen Zweck, námlich grammatische Phánomene (Passiv, Perfekt usw.) in dialogischer
Form zu prásentieren, kaum verbergen konnten. ,,Situative Úbungen" standen hoch
im Kurs. Audiovisuelle Lehrwerke entstanden vor allem in Frankreich.

Die dritte Phase ist durch die ,,pragmatische Wende" gekennzeichnet. Der Ruf des
Viětor ,,QUo usque tandem"? (wie lange noch?) wurde zur Richtschnur neuen
Handelns, wobei die von Hans-Eberhard Piepho (1974) in Anlehnung an Jtirgen
Habermas entwickelte ,,Theorie der kommunikativen Kompetenz" zvr Begrtindung
des Fremdsprachenunterrichts herangezogen wurde. Sprache, so der soziolinguisti-



sche Ansatz, ist ein wesentlicher Teil der Gesellschaft; sprachliches Handeln also Teilsozialen Handelns' Diese vollkommen richtige Auffaůung fand ihren Eingang inLehrwerke der dritten Phase: einerseits,,sprařhhandeln" iřunterschiedlichen Kom_munikationssituationen im sinne der linguistischen pragmatik, andererseits ,,sprach-reflexion" anstelle der traditionellen G"rammatik, u* mit Hilfe der Kenntnis desFunktionierens von Sprache sprachliche Norm"., ,,hinr".f'agen., zu kÓnnen. Charak-teristisches Werk dieser Zeit iit das Lehrw erk Deitsch aktiř, das vor allem die spon-tan gesprochene Sprache darstellte.

Leider bewirkte die in der Bundesrepublik Deutschland geftihrte Diskussion, daB ausdem Gesamtbereich d9r linguistischen Pragmatik leoig'iich die ,,sprechakttheorie,,(Searle, 1969) aufgegriffen und Sprachhanděln damit ,ň Einiiben í;#;;-*(fragen/antworten, um etwas bitteildie Bitte erfíillen usw.) verktirzt wurde. Auf dieseweise wurde von allen Funktionen natiirlichei sprache lediglich die kommunikativebzw' instrumentelle angesprochen; Sprache verktimmerte zum Informationstráger.'Bei der Darstellung der Struktur des deutschen Satzes stand zumeist die Theorie einerdependentiellen Verbgrammatik (Valenzgrammatik) Pate (GÓt ze, L979).
Die vierte Phase ist einerseits durch die Entwicklung ,,aclressatenspezifischer., Lehr-werke (mit Bezug,,auf die Region oder Ausgangssprache, in der das Lehrmaterialbenutzt werden soll) und andeierseits durch ěi.r"'n"u" Generation von Lehrwerkencharakterisiert, námlich solchen au_s 

$e1 ,,Fremdperspektive", um die bisherige ethno-zentrische Sicht zu tiberwinden. Dabei spielten Úbbrlegungen der ,,InterkulturellenGermanistik" (wierlacher, 1987) eine wesentliche Rolle. charakteristische Lehr-werke dieser ',Fremdperspektive" sind Sichtwechsel und Sprnclzbrtic&e-als-gramma:_
tischer Alrsatz ftir dieSyntax ďent weiterhin die Valenztheorie, die sich als didaktischgeeignet erwiesen hat, zumal inzwischen die Gedáchtnispsychologie die Rolle desVerbs beim Verstehen von Sátzen und Texten als zentral heiausgejellt hat.
Eine fiinfte Generation von Lehrwerken fúr Deutsch als Fremdsprache zeichnet sichab' In deutlicher Abgrenzung zu Lehrwerken der dritten Generation und ihrer Úber-akzentuierung der gesprochenen Sprache sowie des sprechaktbezogenen sprachhan-delns wollen diese neuen Lehrwerke wieder alle viei Grundfertigieiten, vor allemaber Lesen und Schreiben, pflegen und zugleich kognitive Lehrv"".fuh."n (,,mentali-
stische Wende") betonen. Dabei spielen n"u. Forschungsergebnisse der psycholin-
guistik und zur Hirnhemisphárenfoischung, aber auch ae| zrí eitsprachenerwerbsfor-
schung und der,,cognitive science" eine wésentliche Rolle (Karcher, 1988; List, 1989;Wode, 1985; Bausch/KÓnigs, 1986; GÓtze lgg2). Ziel ist, die fiir Jugendliche undErwachsene charakteristische analytisch-'"q.r".ríi"lle Form des Erwerbs der zweitenund dritten Sprache in Lehrwerken aufzugreifen und zu unterstiitzen. Dabei stehenUbungen zur Sprachreflexion und interaňiu" Úbungen im Mittelpunkt. Erste An_sátze sind im Lehrwerk Wege erkennbar; das 1993 b;i Langenscrróiot angekiindigte(Grundstufen-)Lehrwerk Die Suche mit Texten von Hans Magnus Enzensberger wirddiese neue ftinfte Lehrwerkgeneration veranschaulichen.
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