
Ubungstypologie

(,lbung macht den Meister. (Sprichwort)

Erasmus von Rotterdam (1466 - 1536), benihmter Humanist und Verfasser bekann-
ter theologischer und wissenschaftlicher Schriften , hat sich auch mit pádagogischen
Themen bescháftigt. Da finden sich u. a. RatschIáge zum Fremdspru.li.ri1.rn..r'
speziell zum Aus spracheunterricht :

,,Man kann sich am Papagei ein Beispiel nehmen. Háufig spricht dieser Vogel eine das
nach, was man ihm einiibt, und er fiihrt wiederhoit das aus, was er einmal gelernt hat.
Wenn er nicht gelehrsam ist, wird er mit dem Stock geziichtigt, wenn er aber das
wiederholt, was ihm gesagt wurde, bekommt er Futter als Belohnung. Man muB einen
guten Lehrer hítzuziehen, der eine gute Sprache spricht; der muB wissen, wie er
vorgehen soll: er muB bei Versuchen helfen, jedes Gelingen loben, aber beim Riickfall
in alte Gewohnheiten háufig korrigieren."

Kramer (I978),216

Welche Empfehlungen von Erasmns von Rotterdam konnen noch heute
aufgegriÍren werden?

Die ,,Papageienmethode", die uns zunáchst nur amtisiert, ist doch im Grunde durchaus
:rnst zu nehmen. Das Wesentliche ist enthalten. So kÓnnen wir Franz Josef Zapp und,
Konrad Schroder (1984, XXII) nur bestátigen, ďie ganz nrichtern feststellen:

,,Sieht man einmal vom Bereich der Medien ab, so gibt es sicher innerhalb der heutigen
Fremdsprachendidaktik keinen Ansatz, keinen methodischen Trick, den man nicht
bereits vor 1789 ausprobiert hátte."

!s sind also immer wieder die alten Fragen, die uns auch in dieser Fernstudieneinheit
:escháftigen, Fragen, die sich viele Vor uns gestellt haben. Vielleicht gelingt eS uns'
:inige zu beantworten.

_n diesem Kapitel betrachten wir das Instrumentarium an Úbungen, das uns Zur
i erfligung steht, und versuchen, es systematisch zu ordnen. Hinweise auf eine
_r'pologie phonetischer Úbungen sind in der didaktischen Literatur schon vereinz elt zu
:nden (vgl. zum BeispielDieling1992; Segermannl992;HáussermanďPieph o 1996).
.:l Unterricht, wie Hospitationen und Gespráche zetgten, und in Lehrwerken bzw.

"laterialien 
zurAusspracheschulung ist von einer didaktischenVielfalt allerdings noch

::cht vrel zt bemerken.

Was assoziieren Sie mit dem Stichwort ,,Phonetiktibung"?
Welche pers nlichen Erfahrungen haben Sie mit Phonetiktibungen
gemacht? Waren sie interessant, langweilig, peinlich, lustig?
Welche Úbungsformen zur Phonetik kennen Sie?
Sehen Sie sichphonetische ÚbungeninLehrbtichern an' Welche Úbungs-
formenfinden Sie dort? Listen Sie sie auf, We konnte man sie ordnen?

,\'ir stellen hier folgende Einteilun g zur Diskussion:

L

,,Papageienmethode"
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Gliederung von
PhonetikÚbungenHÓren

', :rbereitende Honibungen
- Eintauchtibungen
- Diskriminationsribungen

I dentifi kationsribungen
:. : gewandte Honibungen

(Aus-)Sprechen

Vorb ereitende Sprechiibungen

- Einfache Nachsprechribung
- Kaschierte Nachsprechribung

- Produktive Úbungen
Angewandte SprechÍibungen

- VortrageďLesen (eigener bzw. fremder Text)

- Frei sprechen
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HÓr- und
(Aus-)SprechÚbungen

HÓrerfahrungen
berufsspezif isches Horen

unterschiedliche
HÓrmuster

unterschiedliche Arten
von HÓren

Htir- und (Aus-)Sprechtibungen

Hor- und Sprechribungen ergánzen und befruchten einander' sie bilden eine dialekti-
sche Einheit. Auch wenn man selbst spricht, hort man sich, meist unbewusst, zu. Der
Weg fiihrt vom Horen zum Sprechen und vom Sprechen zum Horen.

In der folgenden Darstellung werden die Bereiche Hor- und Sprechribunger? nur aus
Grtinden der Systematik getrennt. Im Unterricht konnen alle Sprechribungen als
Hortibungen und alle Hortibungen als Sprechtibungen genutzt werden, es kommt nur
auf die jeweilige Úbungsanweisung an. Das ist sogar sehr zu empfehlen, denn das in
den Hortibungen vertraut Gewordene sollte in den Sprechribungen aufgegriffen und
automatisiert werden.

3.1 Htirtibungen

,,Das Ohr ist die erste Lehrmeisterin der Sprache." (Herder)

Ein intaktes Gehor vorausgesetzt, kann jeder horen, wie jeder sehen, riechen, fiihlen
oder atmen kann. Aber Horen ist mehr, als einen Klang - seien es Geráusche, Musik
oder Sprache - wahrzttnehmen. Horen ist Erkennen, Einordnen, Interpretieren.

So wird eine Vogelstimme als Nachtigallengesang, ein Musikstrick als Violinkonzert.
ein Sprachklang als Sprache - Deutsch, Englisch, Swahili - erkannt. Dahinter stecken
Horerfahrungen' Horfertigkeiten und Kenntnisse, denn nicht jeder konnte die GehÓ-
reindrticke ohne weiteres so klassifizieren. Es gibt auch das berufsspezifische Horen.
etwa wenn der Arzt einen Patienten abhort oder der Fahrer die Geráusche des Autos
deutet.

Der Horende entwickelt durch Erfahrung unterschiedliche HÓrmuster, das gilt auch
frir die Sprache, ftir die Muttersprache und ftir Fremdsprachen. Die muttersprachigen
Hormuster (K1angbi1der)' die wáhrend der kindlichen Sprachentwicklung erworben
werden, sind prágend. Beim Fremdsprachenlernen konnen sie unter Umstánden den
Zugangzu enfremdsprachigen Hormustern versperren. Sie wirken wie ein Filter: Nur
gewohnte' muttersprachige Klánge werden durchgelassen - die spezifisch fremden
Klánge werden abgefangen. Durch ein spezielles Hortraining ist es aber moglich, das
ohr flir die fremdsprachigen Klánge zu sensibilisieren und neue HormusteÍ zu
etablieren:

,,Pickering.' Ich habe mir einiges darauf eingebildet, vierundzwanzig verschiedene
Vokale aussprechen zv konnen, aber Ihre hundertdreiBig schlagen mich.
Ich kann nicht den kleinsten Unterschied zwischen ihnen horen.

Higgins: Úbung macht den Meister. Zuerst ist da kein Unterschied aber hort man
lánger hin, findet man sie bald so verschieden wie A und B."

Shaw (1990),22f.

Horen ist nicht gleich Horen, mindestens vier Arten kann man unterscheiden und
trainieren:

a) das verstehende Htiren, das darauf gerichtet ist, inhaltliche Zusammenhánge
aufzunehmen und zu verarbeiten. (Die verschiedenen Arten des verstehenden
Horens werden in der Fernstudieneinheit Fertigkeit Hciren behandelt.)

b) das phonologische oder phonematische HÓren*' bei dem kleinste bedeutungsun-
terscheidende Einheiten differenziert und identifiziert werden (2. B. Land -
Ranď).

c) das phonetische Htiren*, bei dem riber die reine Bedeutungsunterscheidung hinaus
bestimmte Klangmerkmale wahrgenommen werden (z.B.ob das R in Rand etn
Reibe- oder ern Zungenspitzen-R ist).

d) das funktionale oder analytische HÓren*' das man als Lehrer beherrschen sollte.
weil man damit vom Klang auf die - korrekte oder fehlerhafte - Lautbildung
schlieBen und somit entsprechende Korrekturhinweise geben kann.
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3.1.1 Vorbereitende Htiriibungen

o Eintauchiibungen

Eine spezielle Art von Eintauchiibungen, die manchem vielleicht ein wenig abwegig
erscheint, wollen wir an den Anfang stellen.

Es werden Texte vorgespielt oder vorgetÍagen, deren Klang eine suggestive Ausstrah- Hortexte zum Einftihlen
lung hat. Der Inhalt ist dabei sekundiir, er muss auch nicht unbedingt verstanden in den Klang der Sprache
werden. Die Lernenden sollen in die Sprache eintauchen, in deren (Wohl-) Klang baden
und auf ďese Weise zum Nachahmen animiert werden. Erste lautÍibergreifende,
klangliche Besonderheiten der neuen Sprache werden so eďasst, vor allem Rhythmus,
Meloďe, Pausen, Sprechtempo und andere intonatorische Merkmale.

Sicher eignen sich ďese Úbungen nicht fiir alle. Aber einige Erprobungsversuche
bestátigen: Manche Lernergruppen sind damit zu erreichen. So haben polnische
Priester in einem Deutschkurs sehr gem und mit Gewinn Bibeltexte von der Kassette
geh rt. Fiir Eintauchiibungen besonders geeignet scheinen also auch Texte zu sein, die
den Lernenden von der Muttersprache her bekannt sind und denen sie jetzt in der
Fremdsprache neu begegnen.

Der Besuch einer fremdsprachigen Theaterauffiihrung mit Schiilern wáre auch eine Art
Eintauchiibung.

I. Was halten Sie von Eintauchr.ibungen?

2. Welche kxte scheinen lhnen zum Eintauchen brauchbar zu sein? Welche
kxte lehnen Sie ab?

3. Horen Sie vier kxtbeispiele auf der Kassette. Welche davon w rden Sie
fi)r lhre Schtilerwrihlen, wenn Sie diese Llbungsart ausprobierenwollen?
Kreuzen Sie bitte an und begr nden Sie warum.

Abzcihlreime (Horbeispi el 2 2)
J"] Nein ] Wárum ?

,,Erziehung", Gedicht von (Jwe Timm (HÓrbeispiel 23
JoJ Neinl Warum ?

,)

,,Bitte ausweisen", Prosatext (HÓrbeispiel 24)

JrJ lÝein ] Warum ? 

-

,,Wie hei/3t das auf Deutsch? ", Lied (HÓrbeispiel 25)

J"] IÝein ] Warum ?

\atiirlich kann man in Eintauchtibungen nicht nur den ,,Gesamtklang" der Sprache
prásentieren' sondern auch schon spezielle phonetische Themen aufgreifen, sie vor-
bereiten. Die folgende Úbung aus der Phonothek(StoclďHirschfeld 1996,9) sowie die
_\nfangsribungen Zv den Bausteinen im Kapitel 7 sind Beispiele daÍiir.

HÓren Sie sich den Dialog in H rbeispiel 26 an und versuchen Sie Zu be-
stimmen, in welchen phonetischen Schwerpunkt er einftihren soll.

o Diskriminieren
tseim Diskriminieren wird die Fertigkeit trainiert' fremdsprachige Klánge und Laute
zu unterscheiden, zu differe nziercn.

Beispiel

\ehmen wir an, die Lernenden haben Probleme, deutsche lange und kurze A-Laute zu
differenzieren. Zuerct mtissen sie herausfinden, dass im Deutschen diese Unterschei-
dung existiert, dass sie wesentlich ist und dass sie bedeutungsdifferenzierend sein
}'ann. Das wird an Wortetnbzw. Wortpaaren erláutert.

Aufgabe 50
HÓrbeispiele 22 - 25

Hinweis

Aufgabe 51
HÓrbeispiel 26

fremdsprachige Laute
unterscheiden
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Aufgabe 52
Horbeispiel 27

Kontrastierung

Hortests
Hinweis

Literaturhinweis

Aufgabe 53
HÓrbeispiel 28

mit Namen Úben

Horen (H rbeispiel 27) und sehen Sie.sichvier Beispielefi)r Differenzierungs-
bungen an. Vergleichen Sie das (Jbungsmaterial: Wo werden die (Jnter-

schiede auischen langen und kurzen A-Lauten am besten deutlich? Welche
Beispieltypen halten Sie f r schwierig, welche wiirden Sie bevorzugen?

a) Beliebige Beispiele: Fahne - Schwamm,
an der Saale - in der Gaststritte

b) Nonsens-W rter: mahne - manne,
baal - ball

c) Familiennamen: Herr Kahne - Herr Kanne,
Frciulein Maan - Frciulein Mann

d) Minimalpaare*: Staat - Stadt,
kam - Kamm

Beim Diskriminieren wird die Methode der Kontrastierung genutzt, die die Unter-
schiede klarer hervortreten lásst. Das kann z. B. durch die Gegentiberstellung von
Einzelwortern, von Familiennamen' von Nonsens-WÓrtern geschehen.

HÓrtests

Durch unterschiedliche Hortests kann geprtift werden, ob die Differenzierung bzw.
Identifizierung tatsáchlich gelingt (siehe auch Kapitel 7). Wir stellen Ihnen ďazu nur
einige ausgewáhlte Testformen vor. Ausfiihrlichere Angaben zu Hortests finden sich
bei Barry 1975 und bei Lado I9]I. Wir vernachlássigen hier auch den genauen
Unterschied zwischen Test und Úbung und gehen davon aus, dass mit Testmaterial
auch getibt werden kann und umgekehrt.

HÓren Sie bitte H rbeispiel 28. LÓsen Sie dieTbstaufgaben a) - c) und ber-
legen Sie, welche kstfurmen Sie bei lhren Schrilern einsetzen w rden.

Test a)

Sie hrjren einen der beiden lÝamen. Unterstreichen Sie ihn.

1. Frau Mrihler - Frau M ller 3. Frau Mohler - Frau Mrjller
2. Frau Mtihler - Frau M hler 4. Frau Miiller - Frau MÓller

Test b)

Sie hcirenvier Paare von Familiennamen. Sind die beiden Namen jeweils
gleich (:) oder ungleich (*) ?

4.3.2.L

Test c)

Sie horen immer drei IÝamen.
ren Sie, an welcher Position

Zwei sind gleich, einer ist anders. Markie-
(1, 2, 3) der ungleiche Name steht.

Namen sind ein áuBerst sensibler phonetischer Stoff. Bei Namen kommt es auch auf
scheinbar minimale phonetische Unterschiede an. Hier konnen Abweichungen leicht
zu Irrttimern und Verwechslungen fiihren. Deshalb mrissen Namen mitunter sogar
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t.

2.

buchstabiert werden. Das hat jeder von uns schon erfahren. Bei Namen genauer hin-
zuhoren und deutlicher zu artlkulieren, ist uns zur Gewohnheit geworden, ist sozu-
sagen natrirlich. Das lásst sich fiir die Phonetiktibung gut nutzen.

\amen haben noch einen anderen Vorteil. Sie sind Quasi-Nonsens-Material. Es gibt
also keine Semantisierungsprobleme*. Verwendet man aber ,,echte" Worter, schlei-
chen sichbei Diskriminationstibungen leicht Beispiele ein, die weitab vomWortschatz-
minimum rangieren. Solche Worter miissten die Schriler dann einfach ,,sch1ucken",
d. h. ohne Erklárung erst einmal hinnehmen (sonst bliebe man námlich beim Semanti-
sieren stecken).

HÓren Sie bitte H rbeispiel 29 und lrjsen Sie dann dieAufgaben I.4.]
und ].4.2. Schritzen Sie ein: We schwer wcjre die Úbung fiir lhre
Sch ler? Welche W rter mtissten Ihre Schtiler ,,schlucken"?
Konstruieren Sie selbst eine Diskriminierungstibung zu den Ó- und
Ú- Laut en. Verw enden Si e d rÍii, Famili enrr-ěr.

1.4.1

An welcher Position
(Kreuzen Sie bitte an.)

(1, 2, 3, 4) horen Sie das erste Wort wieder?

1.4.2

Anwelcher Position (1, 2, 3, 4) hr)ren Sie das lange [y:J?
(Kreuzen Sie bitte an.)

nach: Gobel u. a. (1985), 21

[n Kapitel 7 ,,Phonetischer Baukasten" finďen Sie auch zu vielen anderen Themen
Di skriminationsribungen.

Aufoabe 54
HÓrb-eišFlél-29

Hinweis
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fremdsprachige Laute
(wieder) erkennen

Aufgabe 55
HÓrbeispiel 30

Literaturhinweis

Horbeispiel 31

Arbeit mit Signalkarten

Arbeit mit Bildern

o ldentifizieren*

Schwieriger als Laute und Klánge 
^] 

diskriminieren ist es, diese zu identifizieren, sie
wieder zu erkennen. Deshalb empfiehlt es sich, beim Úben die Reihenfolge Diskrimi-
nieren - Identifi zieren moglichst einzuhalten.

Beispiel

Schone Vorschláge fiir solche ldentifizierungstibungen' die auch der Spiel- und
Bewegungslust.von Kindern entgegenkommen, finden sich bei Slembek (1986, 19
bzw. 1995' 86, Úbung 3). Ein (guter) Schtiler kann dabei die Lehrerrolle tibernehmen
und die Worter vorsprechen:

3) Wann hÓrt man (Ó)?
Eine Gruppe von SchÚlern stellt sich in einer Reihe auf. Wenn (Ó) gehort wird,
einen Schritt vorwárts gehen. Wer beim falschen Laut vorwárts geht, muB einen
Schritt rtickwárts gehen.

WÓrter Wetter Wert Wárter kennen kÓnnen Ófen Affen
Óffnen lesen lÓsen hÓren Herren kÓnnen kennen
lÓten loten Besen bÓse LÓffel schÓn Keller

Slembek (1986),79

Ftir solche Bewegungsspiele sind die Klassenráume meist zuleng, aber im Freien, beim
Spazierengehen lassen sich sicher viele Varianten finden.

Áltere Schiilerarbeitenauchgernmit Signalkarten. Jederbekommt zwei,z. B. einerote
und eine blaue. Man verabredet: Rot ist lang, Blau ist kurz. Nun kann sich das Spiel
wiederholen: K nig (rot), Sohne (rot), T chter (blau) usw. (hier sind nur Einzelworter
moglich). Der Lehrer bekommt hierbei schnell einen Úberblick' wer die Unterschiede
sicher hort und wer Probleme hat.

Bei Identifizierungstibungen kann man auch Bilder verwenden. Das ist eine metho-
dische Abwechslung. Helfende oder verwirrende Informationen aus dem Schriftbild
werden ausgeschaltet. Zwei Beispiele sollen das verdeutlichen.

N e hm en w ir an, di e L er n en den h ab en v ers chi e d en e D i s lcrimin ati on s tibun gen
absolviert. Nun sollen sie ohne Kontrastierung einen Laut identffizieren.

]. Hcjren Sie Hc)rbeispiel 30 und lÓsen Sie die dazugehorige Aufgabe.

Sie hÓren ein Wort.
Markieren Sie bitte, ob es ein [g], ein [x] oder ein
U] enthált! IE] tx] tj]

(Chemie) x

1

2
3
4
5
6

2. Entwickeln Sie eine vergletchbare
akzentsilbe.

Stock/Hirschfeld ( 1 996), 1 35

Úbung ftr das Erkennen der Wort-
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1. Hriren Sie bitte Hr)rbeispiel 32 und kisen Sie dieAufgabe. Nummerieren
Sie das entsprechende Bild, wenn Sie ein Wort hriren.

2. Stellen Sie die Wortpaare zusammen, die sich jeweils nur in einem Laut
unterscheiden (Minimalpaare). Welche Paare kcinnen lhre Schtiler schlecht
untersclteiden?

6) Kreist das Bild ein, wenn ihr /k/ hÓrt, streicht das Bild durch, wenn ihr kein

/k/ hÓrt.

Slembek (1986), 117

isher waren die Beispiele fiir Úbungen und Tests dieser Art aus dem segmentalen*

ereich gewáhlt und betrafen einzelne Laute. Die Techniken konnen aber ebenso fiir
en Suprasegmentalen Bereich, die Intonation, genlltzt werden. Beispiele ďazu finden

ie inrKapiielT, ,,Phonetischer Baukasten",Bautsteine 2 bis 5, S. 101ff.
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Aufgabe 56
HÓrbeispiel 32

HÓrbeispiel 33

in anderes Beispiel stammt von Edith Slembek (1986),17:

Hinweis



Aufgabe 57
HÓrbeispiel 34

Ergebnisse kontrollieren

Aufgabe 58

Definition

sehen sie sich die Beispiele aus Kapitel 3.1.1 noch einmal an. welche
schriftlichen Kontrolly glichke_it9nft^r H rtibungen werdei g"r,itrt? Ken-
nen Sie noch andere Formen? Schrěiben Sie sie tier auf: o

Die in Kapitel 3.1.1 vorgestellten Úbungsbeispiele waren in der Regel mit einer
Aufgabe verbunden, deren Ergebnis der Lehrei- oder der Schriler sel st - mit der
richtigen Losung vergleichen kann. Wir halten das ftir sehr wichtig: Das identifizieren-
de und diskriminierende Horen sollte immer kontrolliert werděn. E,s gentigt nicht'
Beispiele nur horen zu lassen und die Schriler dann vielleicht zu fragen, ob sie richtig
gehort haben. Sicher sagen alle Ia, weil sie das glauben.

Im Gruppenunterricht kann man mit einfachen Gesten Kontrollmoglichkeiten schaf-
fen, bei der selbststándigen Arbeit mit der Kassette gibt es schriftliche Kontrollfor-
men.

3.I.2 Angewandte Htirtibungen

Diskriminations- und Identifikationstibungen sind vorbereitende Úbungen. Sie sind
wie Sie schon bemerkt haben, fiir phonetische Zwecke konstruiert' Die áng.*u.rdten,
d. h. kontextualisierten Úbungen bilden die Bnicke zu jenen Honibungen, běi denen es
nicht mehr um phonetische Details, sondern in erster Linie ,t* -d.., 

Inhalt geht
(verstehendes Horen). Das zeigt sich auch in den Úbungsanweisungen, in denen ''i.i'tglobalereAufgaben formuliert sind, also keine, die spez1ell auf dasÚben phonetischer
Erscheinungen ausgerichtet sind.

Selbstversuch

Probieren Sie die.se Prozeduren gleich einmal an sich selbst aus. H ren Sie
sic.h 

"den folgen/en kxt in Hcjrbeispiel 34 an. Tragen Sie dabeí ap Satz-
zeichen ein und schreiben Sie die Šatzanfcinge grov. ai'tti*ěi-sru dann
die Melodie an den Satzzeichen (Markieíunš;iott|r"i{, 

'}:"iiě""a'/, 
gle:ic:h

bleibend -+).

Johannes Brahms war zu einem Abendessen eingeladen die schÓnsten
Fleischstricke von Rind Schwein und Huhn wurden aufgetragen Brahms
speiste mit gutem Appetit als lÝachtisch servierte ihm die Tbchter des
Hauses Beethoven Mozart und auch Brahms auf dem Klavier nach dem
Vortrag eilte die Mutter auf den Komponisten zu undfragte gespannt gro/Jer
Meister welches St ck hat lhnen am besten gefatlen ruhig antwortete
Brahms das Strick vom Rind

nach: Stock/Hirschťeld (1996), 51
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Sehen Sie sich drei Beispieleftir angewandte Hortibungen an und lcisen Sie
die dazugehÓrigen Aufgaben. Welche Ubungsformen wciren fi.ir lhre Schti-
ler geeignet?

1. Horen Sie diefolgenden Scitze Aus ,,Die Suche" (HÓrbeispiel 36) und
sprechen Sie sie nach.

2.

1. Sind Siá mÚde? .z

2. Schlafen Sie? V
3. Sind Sie Student?. V
4. Sind Sie musikalisch? 7

Ja, ich bin mŮde. \
Nein, ich schlafe nicht. \
Ja, ich bin Student. \
Nein, ich bin nicht musikalisch.\

Eismann u. a. (1994),216

Horen Sie das Diktat AL;S ,,Stufen l " (Handbuch) (HÓrbeispiel 36) und
schreiben Sie mit.

nach : Vorderwrilbe cke/Vorderwiilbecke (I 9 8 6), 4 4

Hriren Sie nun ein Beispiel fiir Ltickendiktate atts ,,Die Suche" (Hc)r-
beispiel 37) Ergdnzen Sie bitte diefehlenden Buchstaben.

i$' ''.íl i1i .ri.'..fi

g Srhreiben Sie.
1. ,,lhre F rk rten, bitte", s gt der M nn. 2. ,,lch lr be keine."
3. ,,Moment m l, das kostet 60 M rl(". 4. ,,lch bez le, ber ich h

eine Fr ge: 5. W s kostet eine K rte ťur clie Str íŠenb nť''

Eismann u. a. (1994),219

3.

Aufgabe 59

HÓrbeispiel 35

HÓrbeispiel 37

Das Notieren, Ergánzen und Nachsprechen sind hier Kontrollformen (Rtickmel-
dung), wobei die Ausktinfte, ob adáquat gehÓrt wird, nicht immer zuverlássig sind, da
Abweichungen, die beim Nachsprechen und Aufschreiben auftreten, nicht notwendig
durch falsches Horen bedingt sein mtissen, sondern auch andere Ursachen haben
lrÓnnen.

IÝennen Sie (Jrsachen fiir Fehler beim lÝachsprechen und Aufschreiben, die
nicht auf H rschwierigkeiten zurtickzuftihren sind.

{ngewandte Honibungen konnen auch umfangreicher sein als die oben angeflihrten
Beispiele. Texte, Dialoge, Lieder, die einen bestimmten, vorher durch Diskrimination
und Identifikation getibten phonetischen Schwerpunkt aufgreifen und gleichzeitígzum
Horverstehen hinflihren, eignen sich ausgezeichnet fiir die selbststándige (kassetten-
ge sttitzte) individuelle Arbeit.

\-iele junge Leute konsumieren Íiber KopfhÓrer pausenlos Musik, das kann man z. B.
auf sehr langen Bahnfahrten beobachten. Es konnten sehr gut auch deutschsprachige
Lieder und Songs gehort werden, die ins Ohr gehen, die also wieder und wieder
abgespielt werden. Begeistern Sie Ihre Schiiler doch dafiir, auch deutschsprachige
\{usik zu horen. Und warum nicht auch gesprochene Texte, die wirklich faszinieren?

Kontrollformen

Aufgabe 60

Empfehlung
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Aufgabe 61
HÓrbeispiel 38

HÓrtexte finden

nachsprechen

Aufgabe 62
Horbeispiel 39

im Chor sprechen
synchron mitsprechen

Aufgabe 63

Ein schones Beispiel fiir Hortexte dieser Art gibt Anne Vorderwrilbecke (199 5, 6 1 7) mit
den Gesprrichen mit Lunija. Das Horbeispiel 38 enthált den ersten Dialog zwischen
José und Lunija.

Horen Sie bitte den Dialog in HÓrbeispiel 38. In welcher Unterrichtsphase
und in welcher Zielgruppe wtirden Sie einen solchen Hrirtext einsetzen?

,,Htirstofť'?

Jeder, der mehr lesen will, als im Lehrbuch steht, findet reichlich Material. Lesestoff
ist da, aber Horstoff? Nicht einmal das Wort gibt es. Sagen wir also: Hortexte. Wie steht
eS um Hortexte? Ja, das Angebot ist grÓBer geworden, es gibt zufast allen Lehrmateria-
lien Kassetten, es gibt sehr viele Márchen, Gedichte und Lieder, und es gibt schon_
geistige Literatur auf Kassette (2. B. fiir Autofahrer) und auf CD. Aber steht diese
Vielfalt allen Deutschlehrern zur Verfi.igung? Nein, wohl nicht, aber in den Katalogen
des Goethe-Instituts kann man fiir unterschiedliche Lerngruppen geeignete Materia-
lien finden.

3.2 (Aus-)Sprechtibungen

3.2.I Vorbereitende Sprechtibungen

o Einfache Nachsprechtibung

Die háufigste Aussprachetibung ist die einfache Nachsprechtibung, flir viele Autoren
immer noch die Phonetiktibung schlechthin. Ein Mehr ist (leider, obwohl diese
Úbungsform auch nicht fehlen darf) oft gar nicht vorgesehen. Das Muster, Vom Lehrer
vorgesprochen, von der Tonkassette, vom Video oder vom Computer abgespielt, wird
von den Lernenden wiederholt.

Auch bei einfachen Nachsprechtibungen sollte man nicht zu ganzbeliebigem Material
greifen, sondern mehrere Gesichtspunkte berticksichtigen.

H ren Sie sich die Nachsprech bungen zu denA-Lauten im Hr)rbeispiel 39
an. Worin unterscheiden sich die Beispiele in a) und b)? Welche Ůbung ist
frir D euts chlernende gtins tiger?

a) mit dem Fahrrad, auf der Stra/3e, in die Stadt, bis zum Rathaus
b) Kanne, schlafen, ab, Hand

Schtiler, die in der Lage sind sich auf diese einfache Art die fremde Aussprache
anzueignen, sind zu begltickwiinschen. Sie haben ein gutes Ohr und sind imitatorisch
begabt. Sie brauchen auch keine weiteren Hilfen.

Meist aber sind einige Anstrengungen nÓtig. Das Nachsprechen gelingt in der Regel
erst, wenn das Gehor in der Fremdsprache (schon) ,,funktioniert". Probleme treten auch
auf, wenn das Muster (der Lehrer) eine Ausspracheform prásentiert, die der Schtiler
lieber nicht lernen sollte. Oder wenn zu viele unbekannte Worter verwendet werden.
tiber die der Schtiler stolpert. Der Schritt vom Horen zum Nachsprechen ist also
manchmal etwas steinig und schwierig.

Wir mochtejn hier noch auf zwei weitere Úbungsmoglichkeiten hinweisen: auf das
Chorsprechen und auf das synchrone Mitsprechen.

WelcheVor- und lÝachteile hat lhrer Meinung nach das Chorsprechen beim
Úben der Aussprache?

Itri 1,1
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Dem Chorsprechen vergleichbar ist das synchrone (halblaute) Mitsprechen - mit dem

Lehrer odei mit dem Sprecher der Kassette. Es ermoglicht den Vergleich mit dem
\[uster besser als das Nachsprechen (im Chor). Vor allem lassen sich suprasegmentale
\lerkmale sehr gut und direkt vergleichen: das Sprechtempo, Pausen, Betonungen,

\Ielodieverláufe. Das synchrone Mitsprechen setzt voraus' dass man den Text mehr-

:rrals gehort und sich die Klangmerkmale schon eingeprágt hat.

\\-enn das Nachsprechen (oder Mitsprechen) dann gut gelingt' muss der náchste Schritt

- ZŮm Sprechen, zum Lesen - gegangen werden. Auch das ist nicht ohne Schwierig-
keiten, d.nn das Muster fehlt und es soll nicht mehr einfach reproduziert, sondern

produziert werden. Dadurch verteilt sich die Konzentration auf sehr verschiedene

bereiche und die Aussprache verschlechtert sich wieder. Deshalb gibt es verschiedene
Yersuche, die Schriler riber sanfte Schwierigkeitssteigerungen zur moglichst sicheren

lieien Anwendung zu flihren.

o Kaschierte Nachsprechiibung

Eine solche sanfte Schwierigkeitssteigerung stellt die kaschierte Nachsprechtibung,

eine Art Drilliibung, dar.

Worin unterscheidet sich die folgende - kaschierte - IÝachsprechtibung von

den auf Seite 56 beschriebenen? Welche zuscitzlichen Anforderungen wer-
den an den Schtiler gestellt?

Wann hast du frei? Am Sonntag? Ja, am Sonntag.

Wann hast du Ferien? lm April? Ja, im April.

Wann kommst du aus der Schule? Mittags? Ja, mittags.

Wann gehst du zum Training? Um fÚnf? Ja, um fÚnf.

Ein schones Beispiel ftir die kaschierte Nachsprechribung ist das Spiel von der

..Bárenjagd" aus ďer Rhythmuslokomotive (Endt/Hirschfeld 1995,50). Hier wird ein
Text nichi einfach nachgesprochen, sondern das Nachsprechen wird ,,$atdÍÍ-l,t": Es wird
r'ariiert, gespielt, es werden Begleitbewegungen und -geráusche gemacht.

HÓren Sie bitte HÓrbeispiet 4] von der CD. Versuchen'Sie jetzt, 
-nachdem

Ste die ,,Bdrenjagd" angehort haben, selbst mitzumachen. Uberlegen Sie,

ob und'wann Šir"dir'n Úbung in lhrem (Jnterricht einsetzen wtirden.

die Tiere *

die Papiere -

die Ttiren -

die Uhren -

die Meere -

die Tore -

Aufgabe 64
HÓrbeispiel 40

Aufgabe 65
HÓrbeispiel 41

einfache pr.oduktive
Ubungen

HÓrbeispiel 42

o Produktive Úbungen

Bei den produktiven Úbungen werden die Lernenden aufgefordert, Erfragtes selbst-

stándig iu finden, also produktiv und kreativ ztl werden. Die Anforderungen steigen

gegentiber den Nachsprechi.ibungen weiter an.

Einfachste produktive Úbungennutzen die Verbindung von lexikalischen bzw. gram-

matischen und phonetischen Veránderungen, die flir das Deutsche typisch sind-

Úbungsthema ko^nnenZ. B. die R-Laute sein, vor allem das vokalisierte R imAuslaut
nach lung.* Vokal. Anstatt Paare im Plural und Singular vorzugeben, werden die

Schti1er a:ufgefordert' den Singular zu ergánzen. Horen Sie dazu das Horbeispiel 42

auf der CD.
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Aufgabe 66

Aufgabe 67
HÓrbeispiel 43

Der Lernende hat hier nicht mehr nut nachzuahmen bzw. zuvarlieren, sondern er mussproduktiv werden' sein Gedáchtnis anstrengen, sein Wissen anwenden, Gelerntes
wiedergeben.

Hinzu kommt - in unserem konkreten Beispiel - die Schwierigkeit, auch den Artikel
richtig zu nennen (das Tier). Die Such. nuch dem richtigen Aitikel kann schon eine
Ablenkung von der phonetischen Schwierigkeit bedeute . Das ist gewollt, denn mit
dieser Úbung ist berěits das freie Sprechen"angepeilt' wo stets verschiedene Aspekte
Zusammenkommen und sich die Konzentration věrteilt.

Produktive Úbungen kcinnen von solchen einfachen Umformungen bis zum Ergánzen/
Ersetzen von Wortern oder Sátzen' zur Beantwortung von Fralen oder Úu..fr.r'*.n
9jn.: Dialogparts reichen. Anregungen dazufinden Sie im folgěnden Beispiel und im
Kapitel 7.

Entwickeln Sie eine rihnliche Úbung Íur den Wechsel von [sJ und [zJ '

l. In dieser Úbung (Hdrbeisp^iel 43) geht eS u'm die Dffirenzierung von [k]und [gJ. Lcjsen Sie die Aufgabe und sprechen Sie áíe Scilie' 
''

@
GroB oder klein?

Bilden Sie aus den Wortpaaren Sátzel
HÓren Sie zum Vergleich die Beispiele vom Bandl
Vater/ Kind -ž Der Vater ist groB, das KÍnd ist
klein.

l Kurt/Kurtchen

2 Gans/Gánschen

3 Park/Garten

/-.-9A--

Wer das Kleine nicht ehrt,
ist des GroBen nicht wert.

\-4tO---_-t

4 Berg/Hugel

5 Klavier/Geige

6 Kassel/Kleinkleckersdorf

nach: Stock/Hirschfeld (1996), I1l

2. Finden Sie weitere Beispiele.

3.2.2 Angewandte (Aus-)Sprechtibungen

sprachunterricht heute ist vorwiegend sprechunterricht.

Fremdsprachendidaktiker und -methodiker bemtihen sich ebenso wie Lehrer und
Schtiler, das Sprechen vorrangig zu entwickeln, denn das ist der Wunsch und ďas Ziel
vieler: Die fremde Sprache mÓglichst flieB end zu sprechen. So existiert ein reiches
Angebot an theoretischen Beitrágen zum Sprechen, und auch in Lehrmaterialíen finden
Lehrer und Schtiler viele Anregungen und reichlich Material zur Entwicklung der
Sprechfertigkeit. (Hier sei auch auf die Fernstudieneiheit Fertigkeit Spreche, n:rng"-
wiesen.)
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Nur selten wird in diesem Zusammenhang aber reflektiert, dass Sprechen eben auch
Aussprechen ist und dass nicht wenige Lernende gerade damit ihre Schwierigkeiten
haben. Wr konnen Sie so schlecht verstehen, hat mancher auslándische Student
bedauernd nach seinem ersten Seminarvorffag zu hÓren bekommen, und wenn es
schlimm kam, ist er wegen seiner Aussprache durchgefallen und hat deshalb keinen
Seminarschein bekommen (vgl. Eggers 1992, 143ff.).

In diesem Kapitel geht es nun, wie schon in Kapitel3.1,.2, um Úbungen, die sich an
eiementare phonetische Hor- und Sprechribungen anschlieBen, die eine Bnicke bauen
zum Vorlesen, zum Vortragen, zum freien Sprechen. Auch hier steht noch die
Entwicklung vonAussprachefertigkeiten im Mittelpunkt, also noch nicht das Gestalten
eines TexteJ, seine inhalts- und horerbezogene Interpretation. Aber die Úbungsan-
rr'eisungen sind nun globaler, sie bereiten komplexe Sprachtátigkeiten vor und sind
nicht mehr nur auf den phonetischen Schwerpunkt ausgerichtet.

_\uf der Ebene des Lesens und Vortragens denken wir an Briefe, Zeítungstexte,
Gedichte oder Prosa, auf der Ebene des Sprechens anBrzáhlen, Berichten, Beschreiben
usw.

In den folgendenAbschnitten wollen wir Beispiele fiir angewandte (Aus-)Sprechtibun-
gen geben und auf Probleme aufmerksam machen, die bei Deutschlernenden in der
.\nfangs- und in der Mittelstufe auftreten.

a Vortragen/Lesen

Lesen lernen

Lettern sehen.

Laute hciren.

Den Lettern Stimme geben.

Silben stottern.

Worter stammeln.
Sátze bauen.

Abschnitte hinter sich lassen.

Seiten riberfliegen.
Bricher verschlingen.

Úberlesenes nachlesen

Nachgelesenes riberdenken.

Úberdachtem zustimmen
oder widersprechen.

Manz (199T),287

-\1s unser Kollege Nirath Meunmany, ein junger Wissenschaftler aus Laos, bei seinen
Untersuchungen (1992) herausfand dass seine Probanden (Laoten) beim Vorlesen
deutscher Texte mehr phonetische Fehler machten als beim freien Sprechen, wunder-
ten wir uns alle sehr. Wir hielten Lesen fiir schwierig, aber wir hielten es immer fiir
einfacher, als frei zu sprechen. Nun waren wir belehrt.

\Iorderwtilbecke (1992a, 133) hált ein Erklárungsangebot fiir die Schwierigkeit des

\brlesens bereit. Sie ist doppelter Art:

,,Kodieren und Dekodieren, die bei den klassischen Fertigkeiten Horen, Sprechen,

Lesen, Schreiben immer getrennt sind fallen beim Vorlesen zusammen.o'

Dass Vorlesen eine wichtige Gebrauchsform und nicht allein eine niitzliche sprachliche
Úbung ist, weiB man seit langem. Aber es ist nicht allein eine Mittlerfertigkeit*, es wird
nicht nur flir Kontroll_ und Úbungszwecke gebraucht. Es kommt auch im Alltag recht
háufig vor, dass jemand etwas vorzulesen hat: eine AdreSSe' ein Telegramm' einen
Brief, ein Protokoll' eine Geschichte, auch ein Gedicht. In dieser Auffassung bestátigt
uns Abercrombie (197 4, 1 98):

,,Lautes Lesen ist weiter verbreitet' als man zunáchst annehmen mochte'"

Vorbereitung
des freien Sprechens
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RŮckverweis

eigene Texte vorlesen

Aufgabe 68
HÓrbeispiel 44

fremde Texte vorlesen

Hinweis

Es gibt also genug Gninde, das vorbereitete wie das unvorbereitete Vorlesen im
Unterricht fleiBig zu tiben. Sicher darf das Lesen nicht im Vordergrund oder Mittel-
punkt stehen, es ist nur eine der zu entwickelnden Fertigkeiten. Augerdem sollten die
Texte interessant und fiir den mtindlichen Sprachgebrauch relevant sein - was litera-
rische Texte nicht ausschlieBt!

Bei der (phonetischen) Erarbeitung eines Textes (siehe Seite 6l Arbeit am kxt) kann
man verschiedene Eintragungen vornehmen. So ist es hilfreich, phonetisch schwierige
Stellen, an denen man z. B. gerade gearbeitethat, zumarki...n. Auch sollten pausen,
Akzente und die Melodieverláufe vor den Pausen mÓglichst immer eingetragen werden
(siehe Seite 6I Arbeit am kxt). Beim Vortragen odeiVorlesen sollteniich áie Schtiler
an einen oder mehrere Horer wenden, also vom Blatt aufsehen (an den geeigneten
Stellen) und den Blickkontakt suchen.

Eigener Text
Hatš geschrieben, kannb nicht lesen, ist ein dummer Esel gewesen. (Schtilerspruch)

Einen Text, den man selbst in seiner Muttersprache geschrieben hat, wirkungsvoll
vorzulesen' ist nicht leicht. Wie viel schwieriger ist diesě Aufgabe in derFremdsp'rache
zu lÓsen! Eggers (1992,143ff .) hat mitgeteilt' dass viele auslándische Studenten daran
scheitern, ihre eigenen Referate zu verlesen. Hier will er Hilfe anbieten, und er
entwickelt ein spezielles Sprechausdrucksprogramm, das die Lernenden uáRinigen
soll, diese Aufgabe erfolgreich zu losen. tntotra lonsribungen bilden den Schw..p,r'nkt
des Trainingsprogramms. Tonhohenbewegungen, die Gliederung von Áu3erungen
und Akzentuierungen werden besonders geiibt.

I.

2.

{ ren S.ie elnige Sritze (H rbeispiel44), die eine brasilianische Deutsch-
lernende ber das Goethe-Institut ge'schrieben hat. Sie liest ihren kxt
selbst vor Notieren sie, welche phonetischen Abweichungen vorkom-
men.

Welche anderen Probleme treten au/3erdem auÍ?

Fremder Text

Eine weitere Schwierigkeitssteigerung stellt das Vorlesen geeigneter - bekannter und
nicht bekannter - fremder Texte dar, wobei Fehler im grammatischen und lexikalischen
Bereich hier wohl auszuschlieBen sind. Besonders geeignet sind sicher literarische
Texte, besonders Gedichte (siehe Kapitel 4.2.4). Die vorzulesenden Texte mtissen
inhaltlich genau erfasst und wiedergegeben werden.

Didaktiker haben viele Methoden ausgekltigelt, mit denen das Textverstándnis (verste-
hendes Lesen) riberpnift werden kann: Multiple-Choice, Fragen beantworten, Text-
wiedergabe u. a. Eine klassische Form wird aber oft Vergessen-' námlich das Vorlesen
des Textes. Beim Vorlesen zeígt sich, ob und was der Lernende vom Text wirklich
verstanden hat. Gleichzeitig wird das Vorlesen zum Pnifstein der erreichten phoneti-
schen Fertigkeiten:

Rhythmus
Wieweit gelingt es dem Lernenden' einen fremden Rhythmus zu realísieren? (den
der fremden Sprache und den des fremden Autors)

Gli ed erung, Akz entuierung
Erkennt derlernende die inhaltlich zusammengehorendenrhythmischen Gruppen,
macht er die Pausen an der richtigen Stelle - oder ,,zethackt" ér 6en Text in eirrzelne
worter, womoglich in einzelne Silben? Erkennt er die Akzentworter?

Sprechmelodie
Gelingt es dem Lernenden' die Melodie adáquat zu realisieren?

Laute, Laufolgen
Welche Laute und Lautfolgen bereiten dem Lernenden beim Lesen Probleme?
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DieAufzáhlung belegt, dass beimVorlesen das ganzeBrindel phonetischer Fertigkeiten
ins Spiel kommt.

1. HÓren Sie bitte folgende Sequenzen auf der CD. Deutschlernende lesen
vor:

einen Brief von Bekannten (H rbeispiel 45),
ein Gedicht von Brecht (HÓrbeispiel 46),
eine Anekdote iiber Goethe (Horbeispiel 47),
den Wetterbericht aus der Zeitung (H rbeispiel 48).

2. Konnen Sie die Mutterspraclten der Sprecher erkennen (siehe auch
Kapitel 2.2)? Notieren Sie, welche phonetischen Abweichungen beson-
ders auffallen. Verwenden Sie dazu den Diagnosebogen aus dem An-
hang 15.4, S. I98.

3. Lassen Sie lhre Schtiler einen kurzen kxt auf Tbnband lesen. HÓren Sie
sich die Aufnahmen zu Hause an. Zu welchem Ergebnis kommen Sie?

Arbeit am Text

Es gibt verschiedene Moglichkeiten, sich die phonetischen oder Gestaltungsmerk-
male eines vorzulesenden Textes zt erarbeiten. Wenn man die Sprache schon gut
beherrscht und Erfahrungen mit der Textvorbereitung hat, genrigt es, bestimmte
Eintragungen im Text nach eigenem Ermessen vorzunehmen: Pausen einztzeichnen
tz.B. kurze Pause l, lángere Pause l l), Akzentworter zu markieren (durch Unterstrei-
chen), Melodieverláufe zukennzeichnen (*, \' t),Latlte, die Probleme bereiten konnen
tz. B. R-Laute' lange Vokale' ďer lch-Laut, das Ir), ,u unterstreichen. Das kann
natrirlich auch durch entsprechende Aufgaben des Lehrers in der Gruppe erfolgen.

Ist der Sprachstand noch nicht so hoch oder gibt es Schwierigkeiten mit dem lauten
Lesen, kann tiber einen Zwischenschritt die Aufmerksamkeit der Lernenden auf die
sprecherische Umsetzung gelenkt werden. Der zu lesende Text kann, wenn er auf
Kassette vorliegt, zur Einstimmung mehrmals vorgespielt werden. Selbstverstándlich
kann ihn der Lehrer auch vorlesen, dabei ist aber nicht gesichert, dass die Gestaltungs-
merkmale immer gleich bleiben. Der Lernende ist also erst einmal Horer, er kann
Stimmungen und Bedeutungen, aber eben auch Klangmerkmale besser erfassen als nur
tiber den gelesenen Text. So konnen dann wiederum die entsprechenden Eintragungen
in den Text erfolgen (siehe oben). Das Eintragen von Gestaltungsmerkmalen setzt
mehrmaliges Horen Voraus. Das hat einen nicht zu unterschátzenden Nebeneffekt:
Durch diese konzentrierte Úbungsphase und das háufige Wiederholen werden nicht
nur Begriffe und Wendungen aus dem Text, sondern auch Rhythmen und Klánge gut
eingeprágt und sind Íiir lange Zeit abrufbar.

Nach einer solchen Úbungsphase konnen auch Téxte ohne Horbeispiel in Angriff
genommen werden.

o Frei sprechen

Alle, auch Schriler, die ihre Fremdsprachenkenntnisse praktisch anwenden wollen,
mrissen phonetisch verstándlich sprechen konnen, das ist in fast jeder Alltagssituation
notwendig. Daneben gibt es besondere Anlásse Zur freien Rede: BegriiBung, Gratula-
tion, Dank usw. Nehmen wir an, diese Formen werden im Sprachunterricht getibt, dann
fehlt doch sehr oft der phonetische Aspekt. Ausspracheabweichungen werden háufig
bagatellisiert. Dafiir mag der Lehrer gute Gninde haben. Er ist froh, dass der Schi.iler
spricht, er will ihn nicht unterbrechen, und er will keine Hemmungen erzeugen.

Die Korrektur kann und soll deshalb besser im Nachhinein erfolgen, auf der Basis von
Notizen (z.B.Abweichungen auf Folie sammeln' ab und zu gemeinsam mit den SchÍi-
lern auswerten), besser noch mit Hilfe von Ton- unďoder Videoaufzeichnungen, die
Lehrer und Schtiler gemeinsam analysieren und diskutieren konnen. Hier kann auch der
Diagnosebogen (siehe Kapitel 2.2,5.25 undAnhang 75.4, S. 198) helfen.

Was in der freien Anwendung noch nicht gelingt, muSS unter Umstánden aufs Neue im

Aufgabe 69
HÓrbeispiele 45 - 48

RÚckverweis

Gestaltungsmerkmale
erarbeiten

Korrektu rmÓg l ic h keiten

Ruckverweis
Hinweis
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Aufgabe 70
HÓrbeispiele 49 - 51

Detail geribt werden (also ntruck zu vorbereitenden Sprechribungen). Manchn,mc Mfril
auch der einfache Hinweis aufAbweichungen und die Korrektur, ranchmal das Wkritische Hinhoren und Hinsehen (Monitoring).

Man sollte nicht Vergessen, dass viele Menschen auch in der Muttersprache Pnď
haben, freí zu sprechen, zumal in einer ungewohnten Situation. Voibereitende
spracheiibungen konnen helfen, Unsicherheiten abzubauen, sie machen aber aus
zuriickhaltenden Menschen nattirlich keinen brillianten Redner

1. Horen Sie diefolgenden Sequenzen auf der CD. Je eine Deutschlernewfu,
(aus Brasilien, Spanien und Polen)

gratuliert zum Geburtstag (H rbeispiel 49),
erzcihlt vom Wochenende (Horbeispiel 50),

spricht tiber sich (HÓrbeispiel 5I).

2. Was wlirden Sie mit diesen Deutschlernenden besonders ben?
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