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本论文涉及的是外语强化教学中“说”这一语言技能的课堂训练与学习策

略的研究，属于外语教学法研究的范畴。在国外尤其是欧美国家，有关外语教

学法的研究是一门历史悠久、源远流长的学科，而在中国则姗姗来迟，外语教

学法作为一门独立的学科直到上个世纪八十年代才出现，而且大多专注于“读"

这一技能的研究。如何培养和促进外语学习者的口头表达能力，这是自上世纪

九十年代起外语教学研究的重要课题，在国内德语界该领域的研究远未深入。

纵观国内外近年来对语言学及教学法的研究，可以发现以下几个显著特点：

1．语言学的研究重心从研究语言系统本身(如语音、词素、句法等)向应用语

言学过渡，即研究语言在现实社会中的应用、语言作为交际工具等，于是萌

生出诸多新的分支理论，如言语行为理论、话语分析理论等。

2．与之相应的是，教学法的重心也由传统的读写训练向培养学习者的社会能

力、话语能力、策略能力、交际能力转移。自上世纪70年代以来，教学法

流派和教学指导原则层出不穷，并都赋予培养外语学习者的口头表达和交际

能力重要的地位和意义。

3．课堂的互动性越来越强。传统的教师讲学生听的课掌模式被打破，教师与学

生之间、学生与学生之间的对话交流越来越频繁积极。由此出现了多种多样

的课堂组织形式，如对子活动、小组合作、项目管理等等，传统的以教师为

中心的课堂转变为以学生为中心。

外语教学的针对性很强，其一是接受群体，其二是教学目标。本文界定的

对象是德语强化教学课堂，这些学员学德语的目的是赴德语国家留学、进修、

工作或其它，也就是说他们在德语国家或长或短会居留一段时间，因此，强化

教学的首要目标就是培养学员在日常生活和学习、科研环境中的语言交际能力。
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据此，本文针对德语强化教学出发，分析与阐述采用多种对话练习形式培养学

习者交际能力的可行性。论文主体部分将包括以下几个方面：

第一章引言部分将对研究对象加以界定，明确研究动机、目的，阐明国内

外对此课题的研究现状，并对一些专业术语加以解释。

第二章将对相关理论基础进行阐述，从外语教学的首要目标是培养学习者

的交际能力出发，总结归纳言语行为理论及对话语法理论的核心要点。

第三章从教学内容，即“教什么"的角度，叙述“说”这一语言技能的相

关内容，并详细阐述外语课堂上对话练习的重要意义，由此引出下一章的内容，

即对话练习可以通过哪些形式表现出来。

第四部分将从教学方法，即“怎么教”的角度，把培养学习者的口头表达

能力分为三个阶段，在每一阶段上都提出可能的练习形式，分析其优点及局限

性，并结合实际例子分析其应用于外语强化教学的可行性。

第五部分是总结部分。对论文整体内容进行概括总结，同时结合中国德语

强化教学的实际情况，考虑到国人典型的教学习惯，对开展课堂对话练习提出

几点意见和建议。

关键词：对话练习形式 交际能力 德语强化培训
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ABSTRACT

In der vorliegenden Arbeit handelt懿sieh unl die Untersuchtmg der Sprachfertigkeit des

Sprechens sowie dessen Lemstrategie im Fremdsprachenunterricht,die蛾娩dem

Forschungsgebiet VOll Fremdsprachendidaktik und-Methodik einordnen liisst．Im

Ausland besonders in den USA u,'Id Europa gilt Fremdsprachendidaktik und-Methodik

ats ein Teilgebiet der Wissenschaft mit einer langen Tradition,w疆rend es in China all=戮a

s#it kam und erst in den 80er Jahren des letzten Jahrhtmdert als eine selbstiindige

Disziplin betrachtet wurde．Auf diesem Gebiet konzentriert man zwar fiberwiegend auf

die Erforschung der Sprachfertigkeit des Lesens．Die Entwicklung und FSrderung der

Sprechfertigkeit，ein wichtiger wissenschaftlicher Ansatz im Fachbereich der

Fremdsprachendidaktik und-Methodik ist in China seit den 90er Jahren des letzten

Jahrhunde糠s begonnen worden，aber im Bereich V011 Germanistik steckt CS bei weitem

noch in den Kinderschuhen。

Blickt man die Forschungsergebnisse der Linguistik und Fremdsprachendidaktik und

-Methodik seit diesen Jahren zuriick,lassen sich folgende Merkmale feststellen：

砖Der Forschungsschwerpunkt der Linguistik wendet sich yon der Untersuchung

des Sprachsystems z．B，Phonetik,Morphologie,Syntax揪Efforschung der

Pragmalinguistik，also der Anwendung der Sprache in der Gesellschaft，z．B．

Sprache als Kommunikations-und hteraktionsa靛ittel，ab。Daraus ergeben sich

zahlreiche Abzweigungstheorien bzw．theoretische Ansiitze,wie Sprechakttheorie,

Gespdichsanalyse U．a．

酗Entsprechend dieser pragmatischen Wende verlagert sich der Schwerpunkt im

Fremdsprachenunterricht von der traditioneUen Ausbildung der Sprachfertigkeit

von Lesen und Schreiben auf die Entwicklung der sozialen,sprachlichert,

strategischen und kommunikativen Kompetenz．Seit den 70er Jahren des letzten

Jahrhunderts folgen mehrere didaktische und methodische Ansiitze aufeinander,

die der F6rdemng der Sprechfertigkeit hohem SteUenwert und wesentlicher
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A8STRACT

Bedentung verleihen+

站Die Untem'chtsgestaltung zeichnet sich durch ausgeprligte Interaktion alas。Der

traditionelle Frontalunterrieht wird durchbrochen und der Dialog z、析schen dem

Lehrer und den Lemenden bzw．unter den Lemenden verliiuR immcr aktiver mad

h篷ufiger．Daraus resultieren vielf{iltige Sozialformen,芝．B．Partnerarbeit,

GruFpenarbcit,Projektunterricht USW．Der lehrerzentrierte Unterricht ist zunl

lemerorientierten gewordell．

Die vortiegende Arbeit Rimmt Bezug auf die Zielgruppe des Deutschintensivkurses und

d霉姚Curriculum und Zielsetzung。Die Adressaten sind diejenigen,die ZUlII Zweck der

personalen Entwicklung U．a．in der Zukunft in deutschsprachigen Liindem einen

Aufenthalt haben werden．Deshalb gilt fla"diese Zielgruppe die kommunikative

Kompetenz als ein besonders hervorzuhebendes Lemziel。Von der Darstellung der

Sprechhandlungstheorie ausgehend。 wird ein Grundprinzip im miindlichen

Sprachgebrauch festgelegt，namlieh Sprechen als Handeln。Ubcr das Sprechen

insbesondere dialogische Sprechen，das einen hohen Stetlenwert im

Fremdsprachenunterricht besitzt,werden didaktische Ubcrlegungen gemacht。In

methodischer Hinsicht werden drei Stufen zur F6Memng des Sprechens dargestellt und

auf jeglicher Stufe werden verschiedenartige Vermittlungsformen in Bezug auf deren

Vorteile bzw．Grenzen sowie Ausfiihnmgsm69licb&eiten analysiert．SchlieBtich werden

unter Riicksicht typischer chinesischer Lem-und Lehrverhalten Anregungen gegeben，die

for die Ausfiihrung der Dialogiibungen im chinesischen Fremdsprachenintensivkurs yon

Nutzen sein k6nnte．

Stichw6rter：Obungsformen des dialogischen Sprechens，Kommunikative Kompetenz，

Deutschintensivkurs
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1．Einleitung

1．1 Motivation und Zielsetzung

．．Ich h6re，11Ild ich ve昭esse；ich sehe，und ich erinnere reich；ich handle，Ulld ich

verstehe．“1 Dieser Zitat，dessen Hauptgedanke schon in den Aphorismen emlger

chinesiseher Philosophen vor einigen Tausenden von Jahren seinen Niederschlag findet二，

veraIlsch孤hcht ein Grundprinzip modemer Fremdsprachendidaktik und-Mcthodil【，

wonach．，es eill eilldeutiger Handlungsbezug ist，der den Lernerfolg der FremdspracheIl

be神det'·(Edelhoff 1996：62f．zit．bei Reuter 2003)．Hiertmter ist zIl V眦hen，dass
man l锄t，Kenn缸sse曲er das komplexe System fremdsprachlicher Kommunikation zu

e刑erben眦d zugleich praktisch anzuwenden，indem man aktive VerstehenshaIldlungen

durch向llrt und aktive Sprachproduktion leistet．Kurz gesagt，lemt m8n elne

Fremdsprache erst durch die Anwendung dieser Sprache·Dabei wird dem AusdrucK

eigencr kommunikativer Bediirfrtisse und der sach-und situationsgerechten

Auseinanders咖g mit den jeweiligen Inhalten ein h6herer Stellenwert belgemess髓als

dem Aspekt vollsthndiger Korrektheit beziiglich der Sprachform·

Was die Umsetzung dieser Zielvorgabe anbetrifft，SO ergeben sich fiir die Lem铋den

insbesondere iIIl mnndlicheIl Sprachgebrauch einige Schwierigkeiten·Unabhiingig V0n

der jeweiligen Niveausmfe iibersteigt fiir die Lemenden bei vielen Redeanlass姐dle

Komplexitgt，ihre Gedanken und Sprechabsichten adfiquat in der Fremdsprache zu

fibermitteln—zumindest dallIl’wenn ein spontaner Redebeitrag gefordert ist．Dies ist

darauf z11mckzufilllren，dass ein erh6hter Zeitdruck besteht，sich zu／iuBem，wiihrend der

l孙ger andauemde Prozess des Schreibens Gelegenheit gibt，z．B·Sachverhalte
zu

曲lerdenken und Hilfsmittel wie W6rterbiicher ZU Rate ZU ziehen·Im Anfangsunterricht

der Ori％tiemngssmfe befinden sich die Grundkenntnisse ZR Sprachsystem und

蒜懋惹巍



1．Einleimng

Sprachanwendung noch im Aufbau；mit dem fortsetzenden Lemen verffigt der Lemende

bereits iiber ein Grundrepertoire von Redemitteln und Floskeln，mit denen zumindest

elementare mfindliche Kommunikation gesichert ist．

Mit der Ausnahme der traditionellen Grammatik-Ubersetzungsmethode’，die das

Sprechen ausklammert，wird ab der direkten Methode4 dem Element des Sprechens seit

langem Reehnung getragen．Um die Sprechfertigkeit ZU trainieren，kommen auch viele

Vermittlungsformen vor,wie z．B．das bekarmteste'，Panem drill'‘’nach der

audio-lingualen Methode,die in den 60er und 70er Jahren in Europa im Schwung war．

Heute zutage wird dem Sprechen bzw．der Kommunikation im Fremdsprachenunterricht

immer gr6Bere Wichtigkeit verliehen．Dieser Trend kann auch auf die pragmatische

Wende der Linguistik von dem Sprachsystem-z．B．Wortschatz，Syntax，TeXt-zur

Anwcndung und Kommunikation zurfickgehen．Die Bedeutung der Sprache als

Kommunikationsmittel tritt im verstiirkten MaBe in den Vordergrund．Dieser Trend findet

seinen Niederschlag auch in den Anforderungen dcr betreffenden Curriculuen und

entsprechenden Sprachpriifungen．Das TestDaF(Deutsch als Fremdsprache)und der

gemeinsam europ／iischer Referenzrahmen fiir Fremdsprachenunterncht stellen z．B．

Anforderungen an die Lemenden，die Sprechhandlungen ZU aktivieren，wobei der Aspekt

des Sprechens als ein fester Bestandteil in die sprachliche Kompetenz integriert wird．

Aus den oben genannten Griinden ist die F6rderung der Fertigkeit Sprechen

unentbehrlich und sinnvoll．Anders als das monologische Spreehen bietet sich das

dialogische Sprechen，worauf sich die vorliegende Arbeit konzentriert，auch viele Vorteile．

Aber：

·Was versteht mall unter dem，，dialogischen Sprechen“?

●Wie sehen die m69lichen Vermittlungsformen des dialogischen Sprechens aus?

·Wie kann man die jeweilige Ubung mfglichst effektiv durchfiihren?

3
Diese Methode geht aufMitte des 19．Jahrhunderts zurfick und SetZte sich bis ZB den 40er Jahren des 20．Jahrhundert

fort．
4

Bei dieser Methodegeht es um das Prinzip，dass der Fremdsprachenunterricht unter Verzicht auf den Umweg tiber die

Muttersprache und den“nattirlichen”Spracherwerb【in Anlehnung an das Erlernen der Muttersprache)propagiert
wird．

5
Es handelt sich am kontinuierliches，stark meehanisch ausgepriigtes Eintiben yon Satzmustern．
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1．Einleimng

●Welche Probleme soll mail dabel beriicksichtigen?

Damit sich die Deutschlehrenden，vor allem die chinesischen Deutschlehrenden，fiber die

oben genannten Fragen klar sein k6nnen,ist es notwendig，den theoretischen

Bezugsrahmen des Einsatzes der Dialogiibungen darzustellen，die didaktischen

Uberlegungen zum dialogischen Sprechen zusammenzufassen und m69liche

Vermittlungsformen in Bezug aufs dialogische Sprechen ZU analysieren．

Das ist also die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit．Dabei、)l，ird noch versucht，die

Vorteile bzw．Grenzen des Einsatzes der verschiedenartigen Dialogiibungen in Bezug auf

den Deutschintensivkurs(Siehe Kapitel 1．3)in China darzustellen und entsprechende

13-bungskonzepte und-modelle zll geben，damit mall ein ldares Bild yon der Ausfiihrung

der Dialogiibungen in verschiedener Form vor Augen haben und m69liche Anregungen

zurF6rderung der dialogischen Sprechfertigkeit erhalten kann．

1．2 Forschungsstand

In der Bundesrepublik Deutschland hat die Forschung bzw．Studie zuln Sprechen schon

in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts，parallel zur Einftihrung der kommunikativen

Methode begonnen．Bis in die Gegenwart wird die Forschung mit verst{irktem Interesse

fortgesetzt．Im Jahre 1 983 hat Giinter Desselmann schon ein Buch mit dem Titel D／e

Entwicklung des Sprechens hn Deutschunterricht衙r Ausldnder verfffentlicht，in dem

didaktisch-methodische Gestaltung der Ubungen zur Entwicklung des Sprechens，

monologisch als auch dialogisch ausffihrlich dargestellt wird．Im Handbuch

Fremdsprachenunterricht(1991)sieht man die Arbeit von Stepehen Speight，

，，Konversationsnbungen“，und die von Wolfang Panels，，，Kommunikative Ubungen'‘，in

denen viele mSgliche dialogische Ubungsformen sowie deren AusFfihmngsvorschliige

dargelegt werden．

In China ist das Interesse an der Entwicklung des Sprechens seit den 90er Jahren des 20．

Jahrhundegs gestiegen。Seit langem konzentrierte mall sich in China auf das Lesen im



1．Einleimng

Fremdsprachenunterricht，da die meisten Lemenden eine Fremdsprache lernt，um

fiberwiegend die betreffende Fachliteratur ZU lesen und Informationen ZU sammeln．Aber

mit der Zeit erkermen immer mehr Lehrende sehon die Wichtigkeit der F6rderung der

Spreehfertigkeit mad versuchen,mit verschiedenen VermiRlungsformen alle sprachlichen

Feaigkeiten der Lemenden,einschlie61ich des Sprechens ZU f6rdem．In manchen

Fachzeitschriften oder Dokumentationen kann man chinesische Abhandlungcn fmdcn，die

etwas mit diesem Thema ZU tun haben．6 In manchen Aufs／itzen geht CS SO weit，dass auch

empirische Untersuchungen und konkrete didaktisehe Ubeflegungen unternommen

werden．7 Es erscheint auch schon VOlt chinesischen Lehrenden verfasste Fachbficher odcr

wisscnschaftliche Arbeiten
8

die sich speziell mit diesem Themabeschiiftigen．Aber fast

alle Arbeiten gehen yon der Perspektive des Unterrichtsmodells bzw．der Sozialformen

aus，und die detaillierten Darstellungen und Analysen fiber die m69lichen Ubungsformcn

des Sprechens besonders dialogisehen Sprechens sind ganz selten ZU lesen．

Deshalb ist es m．E．besonders sinnvoll，hier auf dieses Teilbereich einzugehen．In der

vorliegenden Arbeit wird versucht，yon der Perspektive der Sprechhandlung ausgehend，

die Vorteile bzw．Schwachpunkte der m69lichen Ubungsformen des dialogischen

Sprechens ZR analysieren,und darfiber hinaus die eventuell vorkommenden Probleme

sowie deren m69liche L6sungen vorzubringen．

1．3 Einschr菹nkung des Forschungsgegenstandes

Der Forschungsgegenstand dieser Arbeit beschriinkt sieh auf das dialogische Sprechen im

Deutschintensivkurs in China．Die Eingrenzung nimmt Bezug auffolgende Aspekte：

1．3．1 Adressaten und Zielsetzung des Intensivkurses

Heute zutage haben Intensivkurse im privatwirtschafilichen und im Bereich der

6
Zum Bcispiel：肖会龙(1 994)：Trainieren der Sprechfertigkeit dec Studeflt∞w§hrcnd des Grundstudiums．in：

Autorenkollektiv：IDy～RegionalisierungAsienBeijin98．8bisl3．8．1994．Deutschin undfiirAsien．Dokumentation
und Tagungsbeitriige．Beijing：Gesellschafl fiir internationale Publikationen，S．401-404．

7
Zum Beispiel：曾路、李超：运用仿真情景对话培养英语n头交际能力——交际策略训练实验报告．外语界。
2005．4

8
Zum Bcispiel：蒋景阳．外语课堂交际活动研究．杭州：浙江大学出版社，2006
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1．Einleitung

bemflichcn Weiterbildung einen festen institutionellen Platz(v91．Fischet 1 982，Lindner

1 984 zit．bei Bonnekamp 1 991：1 78)．Da intensiver Fremdsprachenunterricht fast

ausschlieBlich ftir Erwachsene und im Hinblick auf berufliche Bediirfrfisse bzw．

pers6nliche Entwicklung angeboten wird(Bonnekamp 1991：179)，z／ihlen diejenigen,die

ZUl／1 Zweck des Studiums，der Fort-bzw．We“erbildung und der Arbeit in zielsprachigen

L／indem einen kurzen oder langen Aufenthalt haben wollen,zRr Zielgruppe des

Intensivkurses．Die Adressaten des Deutschintensivkurses sind n／imlich diejenigen，die in

der nahen Zukunft wegen des Stadiums，des beruflichen Aspektes und anderer

pers6nlicher Entwickhmg nach deutschsprachigen L／indem gehen wollen．

Die in der einschl／igigen Literatur dargestellten Lernziele des intensiven

Fremdsprachenunterrichts beziehen sich auf bestimmte Bereiche des kommunikativen

miindlichen und schriftlich-fachsprachlichen Fremdsprachengebrauchs(ebda：1 79)．

Wichtig scheint in jedem Fall fiir den mfindlichen Gebrauch die Beschriinkung auf einen

Mindestkatalog von Situationen,flit den schriftlichen，meist rezeptiven Gebrauch auf

einen Mindestkatalog yon Textsorten(ebda：1 79)．Der Intensivkurs sollte die Teilnehmer

beffihigen，einen minimalen Inventar all ritualisierten Situationen mad typischen

Textsorten,in denen sich mfindlicher und schriftlicher Sprachgebrauch vollziehen，ZU

beherrschen．

1．3．2 Currieulum fiir Deutschintensivkurs

Die Geschichte des Deutschunterrichts ftir Intensivkurse zBr Vorbereitung auf das

Studium，das Praktikum bzw．die Fortbildung in deutschsprachigen L／indem in China ist

aufs Ende der 60er Jahre zuriickzufiihren．Seit der Reform-und Offnungspolitik steigt die

Anzahl der Chinesen，die ins Ausland gehen，rasant an．Um die Kursteilnehmer

sprachlich effektiv auszubilden，SO die Anpassungszeit im Gastland ZU verkiirzen und die

Integration ins dortige Leben ZU erleichtem，wurde ein einheitliches Cun'iculum fiir

Deutschintensivkurse unter der Leitung tier damaligen Staatlichen

Erziehungskommission und in Zusammenarbeit mit dem Goethe—Institut und dem DAAD

ersteUt．Im April 1 993 wurde dieses Curriculum ver6Iffentlicht．
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1．Einleitung

l】Lehrziel

，，Das endgilltige Ziel des Sprachunterrichts ist，die Kursteilnehmer auszubilden，SO dass

sie Kommunikationskompet锄z aufdem Gebiet des Alltagslebens,des Studiums und der

Forschungsarbeit beherrschen k6nnen．Grundlegende Sprachkenntnisse und vier

Fertigkeiten(H6ren，Sprechen,Lesen mad Schreiben)bilden die Basis der

Kommunikationskompetenz， w／ihrend Sprachkenntnisse die Grundlage der

Sprachfertigkeiten bilden．Deshalb soil im Unterricht grol3er Wert auf die Vermittlung der

Spraehkenntnisse und gleichsam auf die F6rderung der Sprachfertigkeiten gelegt werden．

Aber es ist noeh von gr6Beren Bedeutung，der Entwicklung der

Kommunikationskompetenz Rechnung ZU tragen． [-．．】 Wfthrend des ganzen

Lemprozesses sollen m69lichst realitatsnahe Kommunikationssituationen geschaffen

werden,眦das Kommunikationsbewusstsein der Kursteilnehmer ZU f6rdem und deren

Kommunikationskompetenz aufderTextebene zu entwickeln．“9

2)Zeitdauer

Nach den Anforderungen des Curriculums
10

dauerrt der Deutschintensivkurs in der

Regel ein Jahr,n／imlich zwei Semester：Ein Semester ftir die Gnmdstufe und ein ftir die

Mittelstufe．Insgesamt daueg er 40 Wochen lang und jede Woehe soil es 24

Unterrichtsstunden geben．Am Ende des Kurses sollen die Kursteilnehmer insgesamt 960

Unterrichtssmnden lang Deutsch gelemt haben．

3、Themenbereiche

Im Curriculum sind auch acht Themenbereiche festgelegt，die im Deutschintensivkurs

behandeR werden sollen．Sie sind SO genannte typische，，Universalthemen'‘aus dcm

Alltagsleben，zugleich aber auch Themen,die dem popul／irwissemchaftlichen Bereich

angeh6ren(Yu 2006)．Dabei ist jeder Themenbereich in weitere Teilbereiche differenziert

9
Vgi．《出国留学人员德语强化教学大纲》，上海：E海外语教学出版社， 1993)，originalerText：“语占教学

的最终目的是培养学员在日常生活和学习、科研环境中的语亩交际能力。基本的语言知识和语占能力(即听、

说、读、写四项基本技能)是交际能力的基础，而语‘：i知识义是语；i能力的基础。因此，教学中既要霞视语

言知识的传授和语苫i技能的训练，更要蕾视交际能力的培养⋯⋯．存整个教学过程中都要尽可能地创造接近
实际的语境，以培养学员的语：i功能性意识及存语篇层面卜进礼：交际的能力。”，fibersetzt von He Jun

10
Ebenda,S．I(originalerText：“德语强化教学时M为‘学年(两学期)，』￡f+pq周，每周24学时，教学时fnJ

为900小时。”)
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1．Einleitung

SieheAnhang I)．

Von der Analyse des Curriculums ausgehend，SO ist es festzustellen,dass，，der

Deutschintensivkurs dutch knappe Lernzeit．hohe Lemanforderung mad hohe Stoffdichte

gekennzeichnet ist'‘fVu 2006)．Da die meisten Deutschintensivkursbesucher in

absehbarer Zukunft in deutschsprachigen Lfindem einen kurzen oder langen Aufenthalt

haben,ist der erste Schritt des Sprachlemens，also der Erwerb einiger grundlegender

sprachlicher Handlungen，Ulll im fremden Land，，fiberleben'‘zu k6nnen(v班．Weigand

1994：42 1)，VOFL dringender Bedeutung．Angesichts dieses Tatbestandes genieBt die

Vermittlung der Sprache als Kommunikationsmittel mad des Sprechens als Handlung

Prioritiit．Deshalb 1／isst es sich folgendes feststellen：Im Intensivkurs spielen die

verschiedenen Typen von Dialogiibungen,mithilfe derer die Sprechfertigkeit gef'6rdert

wird und potentielle Handlungsmfglichkeiten entwickelt werden,eine besonders

wichtige Rolle．

1．4 Aufbau der Arbeit

Die vodiegende Arbeit besteht aus 5 Kapiteln：

Kapitel 1 ist die Einleitung der Arbeit．

In Kapitel 2 werden die theoretischen Ans／itze des Sprechens dargestellt．Es wird aufdie

Theorie fiber kommunikative Kompetenz，die als das iibergeordnete Ziel des

Fremdsprachenunterrichts gill die Sprechhandlungstheorie und das Konzept der

Sprechaktsequenz—bzw．Dialoggrammatik eingegangen．

In Kapitel 3 werden didaktische Uberlegungen zum Sprechen bzw,dialogischen Sprechen

dargelegt．

In Kapitel 4 geht es um die Ubungskonzepte des dialogischen Sprechens auf

verschiedenen methodischen Stufen und bezfigliche Ubungstypen bzw．-formen．

In Kapitel 5 werden die Ergebnisse dieser Untersuchung zusammengefasst．Dariiber

hinaus wird noch versucht，unter Rficksicht auftypische Lemgewohnheiten der Chinesen，

Anregungen zur Ausfiihrung der Dialogiibungen im Deutschintensivkurs in China ZU

geben．
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1．Einleitung

1．5 Bestimmung einiger grundsiitzlicher Begriffe

Es ist notwendig．in der Einleitungsphase einige W6rter,die h[iufig in der Arbeit

vorkommen und zwar leicht ZU verweehseLn shad，in der Grenzziehung ZU defmieren．

Dialog

Ffr den urspn3nglieh aus Griechiseh stammenden Begriff，，Dialog"gibt es eine gr01]e

Menge von Defmitionen，die bis heute immer noch umstritten sind．Trotzdem ist hier

einige Definitionen ZU nennen,wie z．B．：

Die Defnition von Morsch：

，，Dialoge sind aus dieser Sicht Prozesse der Produktion und der Rezeption

interpretierbarer Zeichenkonfigurationen，wobei die Aktanten die RoUe des Produzenten

and des Rezipienten，des Sprechers bzw．des H6rers wechseln．“(Morsch，1 994：1 0 zit．

bei Ruanda2006：5)

Nach Morsch ergibt sieh ein Dialog，wenll dabei ein Rollenwechsel von Sprecher und

H6rer stattfindet．

Weigand beschreibt die Entstehung eines Dialogs wie folgt：

，，AuBerungen eines Sprechers sind an einen Kommunikationspartner gerichtet，der selbst

sprachlich reagiert．“(Weigand 2003：42 zit．bei Ruanda 2006：5)

Im Unterschied zu Morsch hebt Weigand die groBe Bedeutung der sprachlichen Reaktion

des Kommunikationspartners hervor．

Bei den oben erwfihnten beiden Definitionen fehlt j edoeh etwas Gemeinsames，also eine

wiehtige Komponente des Dialogs， n萏mlich dass in Dialogen —vom

funktional—pragmatischen Versffmdnis¨．sich Handlungen bzw．Handlungszwecke

widerspiegeln(Ruanda 2006：10)．Diese Kritik Risst sich durch einige Beispiele

illustrieren：

II
Die funktionale Pragmatik setzt sich das Ziel，den komplexen Zusammenhiingen zwischen Sprechen und Handeln

aufdie Spur ZU gehen．Dazu siehe：Ehlich，1996；Rehbein，1 999 USW．



1．Einleimng一———————————————————————一———————————————————————————一

．me spait ist es jetzt7

．Gestem hatten wir einfurchtbares Gewitter．

．undwann历hrt der niichste Zug?

一砌删拧妇lieber Griinte．(Ruanda 2006：6ft．)

An den 0ben geIl锄ten Bcispielen ist ein Weehsel zwischen zwei Gesp酬唧aml啪吼d

孤ch die sprachliche
Reaktion des Kommunikationsparmers ZU erkennen,aber m锄

嘶cht越cht yon einem richtigen Dialog，weil es zwischen der Frage-An觚on．Folge kein

Handlungszusammenhang gibt．

Obwom zur Zeit池eiIllleitliche Bestimmung fftr den Begriff，，Dialog'‘nicht酉bt’smd

删ei鳓dleg饥de Komponenten des Dialogs ZU llenllell：der Sprech洲echsel und der

Handl吼gs删eck．Aus den bdden wesentlichen Elementen des Dialogs shad m·E·

m证ldeStens zwci didaktische Aufschliisse zu ziehen， wenn die F‘ertl班eit zum

dialogischen Sprechen gef'6rdert wird·

(1)Da im DiaIogprozess am den Sprecherwechsel handelt,mfissen slch bei der

Emwicmng des dialogischen Sprechens mindestens zwel Sprecher锄

讥ungsprozess beteiligen．Es fordert aufjeden Fall die Umwandlung der sozlaltom

vom仃aditionelleIl Frontalunterricht ha die Partnerarbeit oder Gruppenarbelt(vgl·

Reuter 2003)．

(2)Da in Dial。gen die Elemente der Handlungen bzw．Handlungszwecke illr吼

Niederschlag finden，s。llten ha den Dialogiibungen die scheinbaren，，Dialoge‘‘，试

denen kein eiIldeutiger Handlungszusammenhang besteht，m69lichst Vemieden

． 12
werOen．

Dialogisches Sprechen

Dial。gisches sprechen ist Sprechen mit Rollenwechsel zwischen Sprecher und H6rer

uIld dient zur Erfiillung unterschiedlicher Kommunikationsabsichten(DesselmanIl／

Hellmich 1 98 1：21 9 zit．bei Plach。mik 1986：1 89)．In der vorliegenden Arbe“ist

dial。gischem Sprechen enge Grenzell gesetzt und bezietat sich auf das im

12
Nat甜lich西bt eS hier auch Ausnahme，hin und zu finden solche Dialoge doch

Sprachsystems wie wortwfrtlichen Naehsprechens u-a

9
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1．Einleitung

Fremdsprachenunterricht，nicht im realen Leben．

Unterrichtsdialoge／didaktisierte Dialoge

Vom Gesichtspunkt des Ausbildungsziels im dialogischen Sprechen k6nnen der echte mad

der Unterrichtsdialog unterschieden werden．，，Der echte Dialog wird in verschiedenen

Kommunikationssituationen zwischen Muttersprachlern,zwischen Muttersprachlem mad

einem Ausliinder,der diese Sprache beherrscht，sowie zwischen Personen verwendet，die

eine betreffende Sprache als Fremdsprache beherrschen(z．B．zwischen einem Chinesen

und einem Deutschen，die in Englische kommunizieren)．Echte Dialoge k6nnen bei

Kontakt-，Auskunffs·，Diensfleisttmgs一，Unterhalmngsgespriichen,bei Diskussionen,

Interviews U． a．vorkommen．“(Plachotnik 1 986： 193)Unter beschr萏nkten

Unterrichtsbedingungen f'mden echte Dialoge seltene Anwendung，obwohl der

Fremdsprachenunterricht die Lemenden aufdas Fiihren echter Dialoge vorbereiten soil．

Unterrichtsdialoge modellieren echte Dialoge und bereiten auf die natiifliche

Kommunikation vor．1m Unterschied zum echten Dialog wird der Unterrichtsdialog durch

folgende Merkmale gekennzeichnet：

(1)Es ist institutionalisiert．Da der Unterfichtsdialog in den institutionellen

Zusammenhang eingebettet wird(v91．Christ／Hiillen 1 99 1：i f0，fehlen hier soziale

Faktoren，z．B．der Status der Sprecher sowie die Voraussetzungen und Beziehungen

der Gespriichspartner U．a．，die in einem echten Dialog mit einbezogen werden．

(2)Es ist in hohem Mal3e artifiziell oder fnktiv．Da der Unterrichtsdialog in der Regel

vom Lehrer,der immer als das Sprachvorbild gilt，motiviert，organisiert，gestaltet，

kontrolliert und schlieBlich bewertet wird,ist er mit gr6Bter Sorgfalt be—und

verarbeitet．Oftmals tauchen sehr stark didaktisierte Dialogtexte auf,die，，wegen des

Widerspruchs der Forderung nach Authentizit五t des Sprachbrauchs“(Amor 1 999 zit．

bei Reuter 2003)nut bedingt als AuBerungsmodelle flir die Lemenden(Hecht und

Was 1 980：1 95 zit．bei Reuter 2003)insbesondere in der Anfangsphase taugen．Fiir

Bludau gelten sie als didaktische Dialoge(Bludau 1 975 zit．bei Speight 1 99 1：2 1 1)．

10



1．Einleitung

(3)Es bezieht sich oft aufs sprachbezogene Sprechen(v91．Busch 2005)乃，d．h．es dient

lediglich zur Vermittlung des Sprachsystems，z．B．der grammatischen Kenntnisse．

Anders als der Muttersprachunterricht，ist os far den Fremdsprachenunterricht noch

ZU betone珥dass mail neben der kommunikativen auch sprachlichen Kompetenz

Rechnung tragen muss．Dabei wirkt sich die Zielsprache nicht nur als

Kommunikationsmittel，sondem auch als Lerngegenstand und-inhalt．Die

Progression der sprachlichen und kommunikativen Kompetenz shad zugleich

anzustreben．Das Ziel vieler Unterrichtsdialoge liegt darin,die eingefiihrten

grammatischen Kenntnisse ZU iiben．

Das Hauptkriterium zur Differenzierung der Arten der Unterrichtsdialoge ist der

Vorbereitungsgrad der Dialoge und Selbstiilldigkeitsgrad der Lemenden．Anhand dieses

Merkmales karm mail den auswendig gelernten，den teilweise modifizierten，den

modifizierten，den unter Anleitung des Lehrers vorbereiteten，den selbstiindig

vorbereiteten sowie den spontanen Dialog unterscheiden(Plachotnik 1 983：19 1)．

一Der auswendig gelemte Dialog dient zum Ein／iben yon Mustem des dialogischen

Sprechens im Fremdsprachenunterricht(Plachotnik 1 983：1 92)und dabei geht eS

nur am reproduktive Sprecht／itigkeiten,d．h．fast ohne kreative sprachliche

Leistungen．

-Der teilweise oder vollstfindig modifizierte Dialog f'6rdert die Aneignung

verschiedener Operationen durch die Lemenden，die mit einer Ver／inderung oder

Ersetzung einzelner Teile，mit dem Austausch der handelnden Personen und／ihnlichen

Zusammenh／inge(Plachotnik 1 983：1 92)．Dabei eignen sich die Lemenden die

allgemeine Struktur verschiedener Dialoge an und bereiten sich auf die Anpassung

der gelernten Dialoge an verschiedene Situationen vor．Hier handelt es sich Hill

rezeptiv-reproduktive oder rezeptiv—produktive Sprecht／itigkeiten．

一 Unter Anleitung des Lehrers oder selbstiindig vorbereite sowie spontane Dialoge

3
Dazu sieheKapitel 3．I．3．I

ll



1．Einleitung

h{illg铋in der Regel mit unterschiedlichen Kommunikationssituationen zusammen

(Plachotnik 1 983：1 92)und beziehen sich auf produktive Sprechtfitigkeiten,d．h．

hier geht懿um den，，freien'‘mfindlichen Sprachgebrauch，der besonders kreative

Sprachleistungen erfordert．14

4
Diese drei Hauptarten V011 Diaiogen identifizieren sich mit den drei methodischen Stufen des dialogischen Sprechens．

(Siehe：4．1．I)
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2．Theoreltische Ansfitze

2．1 Die Kommunikative Didaktik und ihre Weiterentwicldung im

Fremdsprachenunterricht

Die verschiedenen Vermittlungskonzepte und—formen in der Fremdsprachendidaktik

liegen entweder methodologischer Ansiitze der Linguistik oder bestimmter

psychologischer Lemtheorien zugrunde．Im Fachbereich der Fremdsprachendidaktik und

-Methodik ist auch die Aufhebung ZU sehen．Die Kommunikative Didaktik，die mit dem

pragmatisch．-funktionalen Konzept zusammenhfingt，ist auf die 70er Jahren des letztcn

Jahrhunderts zuriickzufiihren．Seit Mitte der 80er Jahre wird es zuln interkulturellen

Ansatz weiterentwickelt．Danach treten mehrere neue Unterrichtsleitsfitze auf,wie z．B．

aufg：abenorientiert(Piepho 1991)，rollenzuweisend(Piepho 1991)，handlungsorientiert

(Becker 1 99 1)，prozessorientiert，projektorientiert，Lemerautonomie USW．Eben hat sich

der kommunikative Ansatz als sehr flexibel in der Integration jiingerer didaktischer

Ansfitze erwiesen．，z．B．was Handlungsorientiemng，Lemerautonomie und interkulturelles

Lemen betrifR．(Edelhofr 1996：43ffzit．bei Reuter 2003)

Bei der Entwicklung der Fremdsprachendidaktik ist auch die Verfindemng der

Unterrichtszielsetzung und Vermittlungsformen ersichtlich．Dem Ziel der 50er Jahre，dass

Fremdsprachenunterricht der Elitenausbildung und formalen Geistesschulung dienen

soUte， entsprach die SO genannte Grammatik—Ubersetzungsmethode mit den

Ubungsformen，die sich auf sprachliche Formen konzentrieren，z．B．Satzbildung anhand

grammatischer Kategorien，Ubersetzung literarischer Texte u．a．Das Sprechen,．eines

der wichtigsten sprachlichen Fertigk：eiten,wurde ausgeschlossen．Am Anfang der 70er

Jahre wurden neue Impulse zur Vefiiladerung der Unterrichtszielsetzung gegeben．，，,Neue

Lehrplfine—sog．Rahmenrichtlinien—wurden erstellt，die das iibergreifende Lehrziel

Befdhigung zur Kommunikation(,kommunikativen Kompetenz’)in die Praxis umsetzen

sollten．“(Neuner／H1吼feId zit．bei Yh 2006)
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2．1．1 Entwicklungsgeschichte der”kommunikativeu Kompetenz"

Mal]gebliche und entscheidende AnstfBe fiir eine Neuorientierung der Zielsetzung des

Fremdspraehenunterrichts shad in erster Linie im Bereich der Linguistik皿fmden，

nfimlich der Abwende von der systemlinguistischen Sprachdarstellung(Phonologie，

Morphologie，Syntax U．a．)zur Pragrnalinguistik,WO Sprache als ein Aspekt

mensehlichen sozialen Handelns und geistig-kreativer Tfitigkeit betrachtet wird．

Dell Hymes(1 972)unterscheidet，，linguistic competence'‘(,,linguistische Kompetenz’，)

und，，communicative competence'‘(，,kommunikative Kompetenz“)．Der Begriff

，,kommunikative Kompetenz“wurde yon dem Sozialphilosophen J血gen Habermas(v91．

Habermas 1 97 1"101国geprfigt und Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts von

dem Englisch—Didaktiker Hans—Eberhard Piepho(v91．Piepho 1 974)als／ibergeordnetes

Lemziel ftir den Fremdsprachenunterricht definiert．In der Linguistik wird die

kommunikative Kompetenz zum Forschungsgegenstand．indem es einem Sprecher／H6rer

gelingt， Sprechaktkomplexe，，bestehend ass Inhalt， Folgerungen daraus und

kommunikativer Kraft(Funktion)“(Wunderlich 1 992)auszudriicken und wahrzunehmen．

2．1．2 Inhaltsebenen der kommunikativen Kompetenz

Kommunikative Kompetenz bezieht sich vor allem auf die Beherrschung verschiedener

sprachlicher Fertigkeiten，die erforderlich sind，Interaktion mittels Sprache erfolgreich zu

meistem．D Dies setzt jedoch nicht allein die Beherrschung von Wortschatz，Aussprache

und grammatischen Strukturen im Sinne einer，，Kommunikationsffihigkeit‘‘16 zur

Produktion linguistisch korrekter Aussagen voraus，sondem wird vielmehr flankiert durch

weitere Fertigkeiten,n洳nlich die strategische，soziolinguistische,pragmatische und

Diskurskompetenz．17

Uber die Vermittlung grundlegender grammatischer und lexikalischer Begriffe und

”V91．V91．Reuter(2003)：h自噎!』堕型醚：s童!!壁i塑§￡也也4艘翊￡也Q盟尘型g型驻型曼鱼韭型h§丛§鲤b￡i!￡受也a坚s堑匦!鳃：b照壁!
(29．05．2003)

16，．Kommunikationsffihigl【eit"‘ist hier als rein formale Sprachbeherrschung im Vergleich zum umfasscndcn Konzept

der．．kommunikativen Kompaenz‘‘ZU verstehen(Gehring 1 999：1 1 2、．

”Der Begriffsgebrauch und die Abgrenzung der Termini ertblgt nicht immer einhcitlich，v91．Hierzu Weskamp 2001：

65 sowie Scarceila und Oxford l 992：67住



2．Theoretische Ans,；tze

Strukturen im Sinne linguistischer Kompetenz hinaus werden die Lemenden im Rahmen

ihrer sprachlichen M69lichkeiten mit soziolinguistischen und pragmatischen

Anforderungen konfrontiert．瑙Sie erlemen elementare sprachliche Mittel，unl姗einen
soziale Beziehungen mithilfc der Fremdsprache herzustellen，z．B．durch Begr邙ungen

und einfache Fragen nach Name，Alter und Herkunft，und zuln anderen allgemein ihre

eigenen Sprechabsichten mit entsprechenden Sprachmitteln ZU verwirklichen,z．B．im

classroom discourse(Klassengespriich)(v西．Black／Butzkamm 1 977)zur KliiIamg von

Aufgabenstellungen und Arbeitsorganisation．

SchlieBlich beinhaltet kommunikative Kompetenz Strategien，mit deren Hilfe Lemer

auch l{ingere und komplexere Sprachhandlungen strukturieren sowie

Verst{indnisprobleme und Sprachliicken kompensieren k6rmen(strategische bzw．

Diskurskompetenz)19．Dazu ziihlen z．B．turn—taking(Sprecherwechsel)，Erfffnen und

SchlieBen eines Gespdichs，besonders die kompensatorischen Strategie，indem die

Lemenden beispielsweise Wortbedeutungen aus dem Kontext erschlieBen，bei

Ausdrucksschwierigkeiten Paraphrasen verwendcn bzw．，，die urspriinglich intendierte

Aussage dem eigenen Aktivwortschatz anpassen．‘‘‘”

2．2 Zur Sprechhandlungstheorie

In dcm Bestreben．kommunikative Kompetenz als Leitzielim Fremdsprachenunterricht

ZUt fassen,wurden verschiedene Listen yon Sprechabsichten oder sprachlichen

Handlungen，wobei Sprechen als Handeln gilt，erstellt．So wurde z．B．Anfang der 70er

Jahre yon einer Expertenkommission des Europarates ein Katalog kommunikativer

Ffihigkeiten mit dem Namen，，Threshold Level“(Hiillen 1 99 1：432)entwickelt．Diese

urspriinglich ffir die Erwachsenenbildung konzipierte und dann von vall Ek(1977)

weiterentwickelte Liste，soil einen Minimalkatalog an kommunikativen Feaigkeiten

darstellen，fiber die ein Fremdsprachlemer in bestimmten Erwerbsstadien verfiigen sollte．

●●______，_______-_____________-●____●_。_-_-_-。-_______●-__-__一
●

18
V91．Reuter(2003)：h!!卫；』!M!塑塑：51H鱼i鲤§!￡婴in§生墅§鱼塑垫Q趣：鱼垡gY!乜￡女￡!女ng』h塾女§堑垒星i!l独』bg!l§型查颤!l独：h￡ml
(29．05．2003)

19V91．ebda

20ebda



2．Theoretische Ans五tze

Ahnliche Versuche haben Piepho(1 974)und Edmondson(1 98 1)auch untemehmen．

Solche Kataloge lassen sieh unter den Stichworten，，Sprechakttypenunterscheidung'‘，

，，Spreehakttypenzuordmmg'‘ mad ，，Sequenzbezug VOll Spreehhandlung—

ca'‘zusammenfassen(Graffe 1 986：4 1 6)．

2．2．1 Darsteilung der Kernpunkte

Trotz der differenzierten Forschungsperspektiven und Systematisierungs-bzw．

Klassifizierungsvorschlfige der Sprechhandhngstheorie bestehen einige gemeinsame

Kempunkte．die缸r Sprachanwendung bedeu_tsam und deshalb auch far die

Fremdsprachdidaktik anregungsvoll sin&

(1)Sprechen als Handeln

Nach der Sprechhandhmgstheorie VOll U．MaⅣD．Wunderlich 0972)wird die

sprachliche AuBerung nicht als Verwendung bestimmter Bausteine(z．B．W6rter,S{itze)

eines Sprachsystems angesehen，sondem vielmehr als ein soziales Handeln,eine

dynamische Tiitigkeit．Man spricht yon，，sprechaktbezeichnenden Verben'‘(Graffe 1 986：

4 1 6)，deren AuBcrungsformen als Realisierungsmittel ffir die von Piepho als Katalog

zusammengefassten Handlungstypen gelten k6nnen．Auf dieser Grundlage lasst sich die

kommunikative Leistung von AuBemngen in bestimmten Handlungszusammenhfingen

untersuchen：wie werden Kontakte aufgenommen，wie kann mall Gefiillle ausdriicken,

Absichten deutlich machen， Missverstiindnisse autkl萏ren， etc．Typische

Sprechhandlungen sind z．B．etwas erfragen,etwas fordern，etwas versprechen，eine

Begrfindung abgeben，eine Behauptung verteidigen，ZU einem Widerspruch provozieren

ere(Wunderlich 1972)．

(2)Zusammenhang zwischen Form und Funktion

Bei der Beriicksichtigung der Realisierungsm69lichkeiten jeglicher Sprechhandhng ist

der daffir charakteristische grammatische Muster in Betracht ZH ziehen．Hier ist der Ort，

WO sich grammatische Betrachtung und Sprechhandlungsanalyse zusammentreffen．

Dabei ist der Zusammenhang zwischen Form und Funktion von groBer Bedeutung．

Folgende sind nut einige Beispiele ZU nermen：
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2．TheoretistheAns萏tze

—Anbieten(，，Ich kann Ihnen helfen，wenn Sie wollen．")

一Versprechen(，，Ja，das kann ich machen．'‘)

一Bitten(,,K6nnen Sie mir einen Gefallen tun?“)

-Erlauben(，，Sie k6nnen hier ganz ruhig bleiben．")

-Vorschlagen(，，Wir k6nnen Hasuln 7 L『11r zusammentreffen．")(Griffe 1 986：4 1 6)

Unter formalen Gesichtspunkten reflektieren solche Satzmuster(und zwar mit

verschiedenen Altemativen)die jeweiligen Sprechhandlungen in sprachlicher Hinsicht．

Auf der Ebene der Funktion ist OS anzumerken，dass Sprechhandlungen wichtige

Funktionen erftillen,，，sowohl in Bezug auf andere materielle Handlungen als auch die

Bewusstseinsbildung，die Verarbeitung von Erfahmngen der eigenen PerSon und der

gesellschaftlichen Prozesse“(Wunderlich,1978)．Dabei ist noch sinnvoll ZD beachten,

dass die gleiche sprachliche Handlung mit Hilfe verschiedener AuBerungsformen

durchgeRihrt werden kann，eine Aufforderung z．B．dutch，，Mach das Fenster zu!“，oder

，，Kannst du das Fenster machen?‘‘，oder，，Es zieht'‘．Umgekehrt kann die gleiche

sprachliche Form auch fiir verschiedene Sprachhandlungen mit verschiedenen Zwecken

verwendet werden．Der Fragesatz，，Gehst du immer noch herum?“kann z．B．einen Befehl，

，，Fang doch mit deiner Arbeit anl“，oder eine Drohung，，，Wenn du SO bleiben wiirdest，

dann wiirde ich meine Geduld verlieren．“ausdrficken．

(3)，，Symmetfische“Sprechhandlungen

Der Sprechhandlungstyp bleibt nicht isoliert dastehen．Es gibt eine Reihe von ahnlichen

Sprechhandlungen mit subtilen Abwandlungen in einer bestimmten Richtung，z．B．sind

，，sagen'‘，"sprechen“，，，{iuBem“einer groBen Kategorie，，etwas ausdriicken“zuzuordnen．

Es gibt auch andere zugeh6rige Sprechhandlungen，die，，Symmetrie'‘bilden und oft

paarweise vorkommen．Anders gesagt，ziehen diejenigen Sprechhandlungen immer eine

andere sprachliche Handlung nach sich，z．B．solche，die im Dialog aufeinander folgen．So

geh6rt zBr Frage die Antwort，zur Aufforderung das Versprechen und zum Vorwurf die

Rechtfertigung．Dariiber hinaus gibt es Sprechhandlungen，die erst im zweiten Zug einer

Sequenz nach entsprechenden Initialsprechhandlungen，die solche Sprechhandlungen

voraussetzen，realisiert werden k6nnen．Als Beispiele sind，，widersprechen“，，，einwenden“，

，，ablehnen'‘(v91．Piepho 1974：109 ft．zit．bei Graffe 1986：417)，，，zustimmen'‘，



2．Theoretische Ans茜tzc

，d'iickfragen'‘und，，Erlaubnis geben'‘(v91．U．a．vail Ek 1 977 ebda)ZU nenIle斌1．Ebemo

erscheinen einige Sprechhandlungen im Zusammenhang mit komplex strukturierten

dialogischen und monologischen Sequcnzen,also gum Beispiel mit，，Tatsachcn'‘，

，，Ergebnissen'‘，，，Einsichten zusammenfassen'‘，，，ein Referat halten'‘，，,AuSerungen frei

vortragen'‘(v91．Piepho 1 974：1 09ft．ebda)．Ahnlich ist es der Fall．dass ein garmer

Kommunikationsablauf,Diskurs oder Text VOlt einzelnen Spreehhandlungstypen

bestimmt，z．B．sind Interviews und Beratungen jeweils dutch die Dominaaz von Fragen

und lnstruktionen,Flugbl／itter und Protokolle jeweils durch die Vorherrschung yon

Aufforderungen bzw．Aufrufen,Feststellungen bzw．Aussagen gekennzeichnet

(Wunderlieh,1 972)．

(4)Zusammenhang der Sprechhandlungen mit Situationen

Nicht zuletzt ist der Zusammenhang der Sprechhandlungen mit Situationen ZU erwfihnen．

In verschiedenen Standardsituationen des alltiiglichen Lebens werden hiiufig die gleichen

oder sehr Lhnliche Sprechhandlungen und Sequenzmuster realisiert．Diese Auspr／igung

lfisst sich in einer Menge von den nach Situationen bzw．Themenbereichen

eingegliederten Lehrwerken erkennen．Die Abfolgemuster yon Sprechhandlungen，die in

Situationen wie，，Am Fahrkartenschalter'‘，，，Im Restaurant'‘，，，Im Buchgeschiift'‘，oder als

Handlungen bzw．Teile von Handlungen wie，，Fahrkarte kaufen'‘，，，GetrS．nke bestellen'‘，

，，Rechnung verlangen'‘realisiert werden k6nnen，sind systematisch kaum voneinander ZU

unterscheiden，，，wens man yon situationsbedingten Besonderheiten auf der lexikalischen

Ebene der AuBerungsfo·rmgn absieht'‘(Graffe 1 986：4 1 7)．

2．2．2 Mfigiiche didaktische Aufschliisse

Aus den oben zusammengefassten Schliisselpunkten sind folgendes，die fiir den

didaktischen und methodischen Aspekt des Sprechens im Fremdsprachenunterricht

aufschlussreich sind：

(1)Von der Sprechhandlungstheorie ausgehend，wird das Sprechen nicht mehr als reine

statische Verwendung des Sprachsystems，sondem vielmehr als einen dynamischen

Prozess，als soziales Handeln angesehen．Die sprachliche．夏uBerung gewinnt dank der
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2．Theoretische Ans／itze

Sprechhandlungstheorie funktional·pragmatische Bedeutung．Aus diesem Grunde

empfiehlt es sich，die Fremdsprachlemer ZU vermitteln,，，wie mail etwas mit Worten

mt'‘(Austin 1 955)，also mit AuBerungen zu handeln,Bill einen bestimmten

Handlungszweck ZU erreichen．

(2)Dutch ein bestimmtes grammatisches Satzmuster gelingt man,einen Sprechakt ZR

vollziehen．Hier bilden Form und Funktion eine eng verbundene Einheit．aber das

Verh／iltnis zwischen den beiden ist doch nicht 1：1．denn aus einer I,uBerung sind

manchmaI mehrere Funktionen bzw．Redeabsichten zu interprefieren und zugleich

lassen sich eine Sprechhandlung in der Regel mit variierenden sprachlichen Formen

bzw．Satzmustern realisieren．Deswegen ist es ratsam，beim Trainieren des Sprechens

auf dieses asymmetrische Verlfiltrtis zu achten und die Lemer veranlassen．mfglichst

eine Ffille von variierenden Satzmustem ZU beherrschen．

(3)F／Jr die Vermittlung zugehfriger Sprechhandlungen gilt das dialogische Sprechen

als besonders geeignet und praktisch,wobei die Gesprfichspartner die jeweilige

initiierende und reagierende Rolle iibemehmen k6nnen． Bei der

didaktisch—methodischen Gestaltung der Sprechiibungen sind deshalb

schwerpunktmiiBige Ubungen zur Ausbildung der initiativen,reaktiven mad

initiativ—reaktiven Phase des dialogischen Sprechens vorzunehmen．(siehe Kapitel

5．3．2．11

(4)Da viele Sprechhandlungen，wie z．B．，，erz；ihlen'‘，，，berichten‘‘，，，begriinden'‘，

，，verteidigen'‘，，，argumentieren'‘U．a．entsprechende Ausdrucksweisen darstellen und

ftir bestimmte Kommunikationsabl￡iufe，Diskurse und TexRypen typisch sind，sollten

die Lemenden gef'6rdert werden，im miindlichen Sprachgebrauch verschiedene

Ausdrucksweisen ZR benutzen und diese in entsprechenden Texttypen schriftlich

angemessen ZR verwenden“(siehe auch Kapitel 3．1．2)．

21 Vgl：Reuter(2003)：b!垃；!：：型望凸型』塑逝苎望旦!：l珏坌￡乜垒鱼!z照￡丝卫：生型gY!砭【!!笠f婪娶g』红垒垡蒸堑垒星i!l蛰!b垦丛墨鱼也笪!l堑：照!l翌!
(29．05．2003)
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(5)Der Faktor der Situation spielt eine uniiberschaubare Rolle in der Sprechhandlung，SO

class mall vide Sprachhandlungen und ihre Realisienmgsformen mit den

entsprechenden Simationen,unter denen sich diejenigen Spreehhandlungen

vollziehen,in Verkniipfung setzen mag．Deswegen sind die Sprechhandlungen nicht

isoliert und separat，sonder in die konkreten Situationen bzw．Themenbereiche

einbettend ZU fiben．

2．3 Konzept der Dialog-bzw．Sprechaktsequenzgrammatik

2．3．1 Erliuterung durch Beispiele

Die Dialoggrammatik geht bei der Analyse von Searles(1 969)Sprechaktkonzept tmd

unterscheidet beim sprachlichen Handlungsmuster drei Aspekte：

(1)，，die Bedingtmgen,unter denenein Sprechakt vollzogen wird，

(2)den Zweck，ZU dem er vollzogen wird und

(3)die Mittel bzw．die AuBerungsformen，mit denen das jeweilige sprachliche

Handlungsmuster konventionell realisiert werden kann．“(Griffe 1 986：4 1 70

In der Sprechhandlung BITTEN sind z．B．folgende drei Teilaspekte enthalten：

(1)Handlungsbedingungen：z．B．ein Mann m6chte rauchen，aber hat keine Zigaretten

dabei．Er bemerkt，dass ein anderer gerade raucht．

(2)Handlungszweck：Er hat es zurn Ziel，yon dem anderen eine Zigarette ZU bekommen．

(3)M69liche Au6erungsformen mit unterschiedlicher struktureller Komplexit冱t sind als

folgende ZU nennen：

· Ich h{itte geme eine Zigarette von Ihnen．

-Daft ich Sie am eine Zigarette bitten?

- Ich m6chte，dass Sie mir eine Zigarette geben．

一 Ich weiB nicht，ob Sie mir eine Zigarette geben k6nnen．

一 Seien Sie bitte SO neR，mir eine Zigarette ZR geben!

一 K6nnten Sie mir einen Gefallen tun,eine Zigarette ZU geben?

一 Es w{ire mir sehr dankbar,wenn Sie mir eine Zigarette geben k6rmten⋯．



．
2．Theoretische Ansiitze

Der Handlungsmuster BITTEN stellt hier einen Sprechakttyp dar,der in initiativer

Position realisiert werden kann．Bei der Analyse der Initialsprechakte konzentfiert mail

sich darauf,WaS der Sprecher(Sp 1)tut．Was der H6rer(Sp2)darauf reagiert，wird bier

wenig beriicksichtigt．In einer erweiterten Sprechakttheorie mfissten neben der Analyse
der lnitialsprechakte die systematischen M69lichkeiten des reagierenden sprachlichen

Handelns aufbestimmte Initialsprechhandlungen mit einbezogen werden(Graffe 1 986：

418)．Hundsnurscher(1980)hat vorgeschlagen，mit einem Zugmusterschema die

einzelnen m69lichen Ziige einer Sprechaktsequenz etwa so zu beschreiben．Sp l vollzieht

sich best／mmte Initialsprechhandlungen,auf die Sp2 mit einer Reihe von

Reaktionsaltemativen reagieren kann,also im Sinne eines positiven oder negativen

Bescheides．Darauf kann Sp l entsprechend emeut reagicren．Solche Zfige oder Abfolgen

mit m69lichen Varianten gelten als systematisch ZH beschreiben．(v91．Fig．1)

Fig．1(Graffe，1986：419)

Die wesentliche Bedeutung der Dialog-bzw．Sprechaktsequenzgrammatik liegt darin，die

M69lichkeiten der spezifischen Reaktionsaltemativen auf die unterschiedlichen

Initialsprechhandlungen ZH beschreiben．Spezifische reaktive sprachliche Handlungen im

Anschluss an BEHAUPTEN wfiren z．B。BESTATIGEN，ZUSTIMMEN oder
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WIDERSPRECHEN“91．dazu Rolf 1 983 zit．bei Griffe 1 986：4 1 9)，unterschiedliche

Typen yon INSISTIEREN im dritten Zug einer Sprechaktsequenz w五ren FLEHEN，

DmGEN und NOTIGEN(v91．dazu Franke 1 983 eboa)，哪ntlr einige ZU neI】lnclL

Dies lfisst sich mit dem folgenden Beispiel illustrieren(v91．Fig．2)：

Fig．2

Von dem Konzept der Dialoggrammatik ausgehend，，，wird ein Dialog als konventionelle

Abfolge bestimmter Sprechakte betrachtet'‘(Weigand 1 994：459)．In diesem Sinne setzt

sich ein komplexes Handlungsspiel aUS mehreren，einzelnen Sprechaktsequenzmustem

zusammen．Erst wenn diese minimalen Sequenzmuster nach der Einiibung stabilisiert

werden,k6nnen diese in einem komplexen Handlungsspiel eingebaut und weiter trainiert

werden(v甜．Griffe 1 986：424)．

2．3．2 Didaktische Folgerungen

Geht mail davon aUS，dass die auf Sprechhandlungen m69lichen Reaktionsaltemativen

22
Ais．．Behauptunff‘stem dieser Satz hier im Zusammenhang vom bestimmten Kontext und unter anderen Situationen

kann岱auch andere Sprechabsichten darstellen．
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regelhaft fassbar sind，k6nnen daraus folgende didaktische Folgerungen in Bezug aufden

Fremdsprachenunterricht gezogen werden：

(1)Die in der Zielsprache realisierbaren sprachlichen Handlungen,sowie deren

systematisch m6西iche Abfolgevarianten k6nnen∞Hl，artungsgernfiB in den

Standardsituationen des Alltags vollZogen werden,deshalb ist es sinnvoll，die

Sprechhandlungsmusterbestimmten Situationen oder Themenbereichen zuzuordnenz’

(Oriffe，1 986：420)．Dies ist einerseits besonders bedeutungsvoll far das Curriculum

des Fremdsprachenlemens，in dem die fiir die Zielgruppe relevanten und typischen

Lebenssituationen und Themenbereiche ihren Niederschlag finden(Hiillen 1 99 1：432)．

Dies identifiziert sich auf der anderen Seite mit einem der wichtigen Ziele des

Fremdsprachenunterrichts，der Antizipation von Situationen．Durch die

Ausprobierung altemativer Abfolgevarianten bzw．Handlungsm69lichkeiten wird die

sprachliche Handlungskompetenz mit m69lichen Au6emngsvarianten仃ainien，was

zur Entlastung m69licher realer Kommunikationssituationen ffihrt und deshalb die

Lemenden auf die Sprechhandlungen in vorhersehbaren Situationen vorbereitet(v91．

Kleppin：1 86)．

(2)Die Aulkrungsformen zum Vollzug der jeweiligen Sprechhandlungsmuster besitzen

unterschiedlichen Komplexitfitsgrad in Hinsicht auf die Satzstruktur．Hier w狁ZH

analysieren，welche Sprechaktsequenzmuster und-vedfiufe mit einem minimalen

Bestand an AuBerungsformen mit，，gefinger‘struktureller Komplexitfit realisiert

werden k6nnen(Graffe，1 986：420)．Solche，，einfache“AuBemngsformen werden

besonders in der Anfangsphase des Fremdsprachenunterrichts als Redemittel zum

Zweck der Ausbildung der kommunikativen Kompetenz eingeiibt．Die Beherrschung

dieser mit，，gefingeg‘struktureller Komplexitfit versehenen，hiiufig gebrauchten

Redemittel sind fiir die Fremdsprachlemer,besonders die Intensivkursbeteiligten，von

wesentlicher Wichtigkeit，um die minimale sprachliche Grundkompetenz zum Leben

im fremden Land ZU gewfihrleisten．

23
In dieser Hinsicht gibt eS|lingst schon Argumentationen und Umstritten，dass die Zuordnung von Sprachformen und

Situationen hfiufig eben doch nicht vorhersehbar ist und selbst die scheinbar gaaz eindeutige Situation

Oberraschungen priisentieren kann(dazu v91．Hiillen I 99 1：432)．
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(3)Es geht darum，mittels der Analyse der Dialog-bzw．Spro：haktscquenzgrammatik

geeignete und effektive lJ-bungstypen und Vermittlungsformen
24

ZO entwickeln,die

systematisch dem I．emziel ”sprachliches Handeln in der

Fremdsprache“entgegenkommen k6nnten,啪die Sprechfertigkeit der Lemenden zl|

f6rdem．Eben hier wird ein m69licher Anwendungsaspeka der Analyse der

Dialoggrammatik reflektiert．

24

Mfgliche Ubungstypen und Vermittlungsformen sieht man in Kapitel 5．3．2．4，5．3．2．5，5．3．2．6，5．3．2．7



3．Didaktische Uberlegungen zum dialogischen Sprechen

3．1 Die Fertigkeit Sprechen∞一eine Systematisierung

Bisher ist die Fertigkeit des Sprechens allgemein als miindliche Realisierung

kommun墩ativer Kompetenz behandelt worden 26．Zu den konstituierenden Teilaspekten

der kom埘unikativeIl Kompetenz z弛len noeh weitere Fertigkeiten,z．B·der sprachlich

korre玉ae sowie situationsangemessene Ausdruck eigener Sprechabsichten．(siehe Kapitel

2．1．1 1 Um die Fertigkeiten des Sprechens genauer ZU fassen mad das

Unterrichtsgeschehen darauf abstimmen ZU k6nnen,sind zwei Dimensionen des

SpreChens ZU beriicksichtigen．Hierzu z甜alen auf der einen Seite die kognitiven und

sprachlichen Anforderungen,mit denen sich die Lemenden im Prozess der

Sprachanwendung konfrontiert sehen，mad demgegeniiber die unterschiedlichen FonIlen

Sprachgebrauchs，wie
sie im Unterricht durch entsprechende

Aufgabellstellungen angeregt werden kSnnen．27

3．1．1 Kognitive und sprachliche Anforderungen des Sprechens

IIl ko印itiver Hinsicht stellt das Sprechen eine stiirkere Herausforderung dar als dle

曲rigen drei Grundfertigkeiten．Lesen，Hfren und Schreiben，da ein Sprecher im Zuge

kommunikativer hlterahion die beiden Fertigkeiten des H6rverstehens und des Sprechens

untcr hohem zeitlichen Druck koordinieren muss—insbesondere bei unvorbereiteten,

spontanen AuBemngen．Eine angemessene Reaktion setzt zudem Vora【us，dass der

Sprecher die Redeintention seines Gegeniibers erkannt und adressatengerecht tiir semen

eigenen Beitrag beriicksichtigt hat，damit sich ein Gespriich fortsetzen liisst·Neben dem

Adressatenbezug erfordert ein Dialog(ibergreifende Kommunikationsstrategien，z．B·

Begi皿und Abschluss eines Gespdichs，kompensatorische Strategien(siehe Kapitel

2．1．1)，sowie ein Mindestma8 an flunency(Gewandtheit)，wobei neben Inhaltsbezug，

Wbnschatz und Strukturen noch die Aussprache eine wichtige Rolle spielt·

25

Das．．Sprecherl"hier bezieht
sich aufs Spreehen im cngeren Sinn,also mfindlicher spEachgebrauch im Fremd-

26鬻gh饥euunter‘(em200ch3)。：h塑：∥帆盟st逍塑§￡地i珏堑卫§垂煎卿!亟型碰幽￡血曲堂4也鱼l勉尘趔￡§也翻!盟：h卿0出． 熟!虫：型堂幽丝s!女尘勉§￡地也g￡卫i遏盟麴塑盐尘出班堑型丛坐猖也型堕堑堕墼盟咝垡堑型-旦盟堡坠凹型
(29．05．2003)
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Danaber hinaus besitzt das Sprechen eine soziale undpsychologische Komponente,da ein

Lemer die Lernsituation als angstfrei erleben muss，um sich bereitwillig vor Lehrer und

Mitlernem in der Fremdsprache ZB／iul3em und dies in m69lichst authentischer und

inhaltlich ansprechender Weise ZR tun(v百．Cameron 2001：44 zit．bei Reuter 2003)．

Folglieh sollte das Anforderungsniveau einer Ubung zunl Sprechen gut all das Lemniveau

angepasst werden,unl die Gefahr zu vermeiden,dass sieh die Lemenden bei

unzureichender Sprachverwendung vor der Klasse blamiert fahlen und wegen der allzu

groBen Angst stumm bleiben WBl'dall．

3．1．2 Formen des Sprechens

Des weiteren kfnnte die Fertigkeit des Sprechens—im Hinblick auf unterschiedliche

Formen mfindlichen Sprachgebrauchs im Fremdsprachenunterricht．anhand dreier

systematischen Kriterien kategorisiert werden，die von den Eigenarten der im Unterricht

getatigten A,uBerungen ausgehen．

(1)Als Erstes ist eine Unterscheidung von monologischen und dialogisehen

Sprechformen vorzunehmen．28 Wfihrend monologische Sprachverwendung ein breites

Spektrum yon kurzen Ausspracheiibungen wie Chorsprechen bis hin ZU Referaten reicht,

steht bei dialogischen Gespr{ichsformen die explizite Interaktion zwischen Lehrer und

Lemenden bzw． unter Lemenden im Vordergrund．wie sie sich z．B． im

Unterrichtsgespriich oder kurzen Spielszenen vollzieht．Abgesehen VOll sehr einfachen

monologischen Sprachhandlungen,z．B．dem Vortrag eines auswendig gelemten

Gedichtes，scheinen Dialoge gerade im Anfangsunterricht far die Lemenden einfacher zu

bew萏ltigen，da die einzelnen Redebeitrfige kfirzer sind，anders als bei einem Referat keine

umfassenden Zusammenhfinge aufgezeigt werden mossen und Verst／indigungsprobleme
iiber Riickfragen und den Einsatz von Gestik und Mimik einfacher auszu坛umen sind

(Cameron 2001：53f zit．bei Reuter 2003)．

(孙AuBerdern unterscheidet sich das Sprechen nach dem Grad der Eigenst{indigkeit．mit

28
Vgl：ebda



dem die Lemenden ihre Redebeitr／ige produzieren．z’Obwold das Nachsprechen bzw．

Auswendiglemen z．B。yon kurzen Dialogen und Gedichten，nicht als Ausdruck eigener

Sprechabsichten gelten kann,zahk es zum Bereich des Fertigkeitstrainings von Sprechen

(Richtlinien und Lehrpliine：Englisch 1 993：7 1 f zit．bei Reuter 2003)，da fiber derartige

1]-bungsformen Sicherheit in der miindlichen Verwendung der Fremdsprache gewonnen

und eigenstfindiger miindlicher Sprachgebrauch angebahnt werden k6nnen．Ebenso ebnet

das Erlemen formelhafter Wendungen(Redemittel)sowie der Einsatz schrifilicher

Formulierungshilfen als Zwischenschritt den Weg zu einer zielsprachlichen

Gespr／ichskompetenz．

(3)SchlieBlich erfordert die Zielvorgabe kommunikativer Kompetenz，class die

Lemenden in die Lage versetzt werden，Sprechabsichten auf unterschiedliche Arten zIl

realisieren．30 Dies bedeutet，dass die Lernenden lemen，sich erziilflend，berichtend，

begriindend，verteidigend，argumentativ U．a．der Fremdsprache ZH bedienen und diese im

entsprechenden Texttyp，z．B．Interview,Umfrage，Ansprache，Pliidoyer U．a．，angemessen

ZU verwenden．

3．1．3 Funktionen und Eigenarten des Sprechens

3．1．3．1 Funktionen des Sprechens

Das Sprechen oder sprachliche Handeln im Fremdsprachenunterricht dient vor allem：

(1)der Ubermittlung rOll Inhalten(mitteilungsbezogen)31

Im derartigen Sprechen wird die Funktion der Sprache als Kommunikationsmittel，um

vor allem IIlformationen mitzuteilen，hervorgehoben．Das Hauptaugenmerk wird auf

den Inhalt des Gesprochenen gerichtet,wfihrend die Art und Weise，auf die man den

Inhalte artikuliert，dabei keine Priorit／it genieBt．Die Vermittlung des Sprachsystems

trin hier himer die irdaaltliche Auseinandersetzung zuriick．Anstatt der wortw6rtlichen

sprachlichen Richtigkeit und Genauigkeit strebt mail beim mitteilungsbezogenen

Sprechen eher nach zfigiger Verstiindigung und Kommunikation． ‘

“V91．曲da
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3．Didaktische Uberlegungen zum dialogischcn Sprechen

(2)der Reflektion fiber die ZU lemende Sprache，dem Sprechen fiber Sprache und

Kommunikation(sprachbezogen)“

Im Unterschied zlml mitteilungsbezogenen Sprechen bezwoeken die,‰gen im

sprachbezogen Sprechen lediglich，gleich welchen Inhalts，Sprache einzuiiben

(Butzkamm 1 99 1：1 57)．Das sprachbezogene Sprechen orientiert sich nach dem

formalen Aspekt der Sprache．dem Sprachsystem．Dabei handelt es sich啪s

Sprechen tiber die Sprache，das Sprachlemen selbst,d．h．Sprache kommt im

Fremdsprachenunterricht z吼Selbstzweck．Die ZU lernende Zielsprache und den

Fremdsprachenunterricht selbst sind als Sprechgegenstand ZU begreifen，wobei das

spracldiche Handeln und das Sprachbewusstsein miteinander verbunden shad(Krumm

1974：32 und 1978：96)．

(3)der partner-，themen-，sachbezogenen Mitteilung(=Gegenstand VOII Unterrichtstexten,

Rollenspielen，Diskussionen etc．)(themenbezogen)33

Da伍r jegliche Art von Fremdsprachenunterricht fast immer ein Curriculum erfolgt,

muss das Sprechen im Unterricht die Themenbereiche，die im Curriculum festgelegt

shad，abdecken．Die Themenbezogenheit fmdet ihren Niederschlag in den Lehrwerken

und in fast jeder Lektion geht es fiblicherweise unl ein bestimmtes Thema，z．B．Essen

und Trinken，Wohnen,Verkehr RSW．Dies fibt auch Einfluss auf die

Unterrichtsgestaltung aus：Die Vokabeln,die einen engen Zusammenhang mit dem

vorgegebenen Thema haben，werden eingefiihrt(hierbei handelt es sich oft um die

Assoziation)；die H6rverstfindnisfibung wird gegebenenfalls zur Voremlastung der

Informationen bezfiglich des Themas gemacht；die Unterrichtstexte fiber das Thema

werden erkl自rt；die Diskussion fiber das Thema wird vorgenommen；das Rollenspiel

eventuell das Kurzdrama tiber das Thema wird aufgemhrt USW．

3．1．3．2 Eigenarten des Sprechens

Das Sprechen im Fremdsprachenunterricht zeichnet sich durch folgende Eigenarten aus：

3’V91．ebda
33
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3．Didaktische Uberlegungen z啪：n dialogischen Sprechen

(1)Das sprachliche Handeln im Fremdsprachenunterricht ist real 34，oder mit einem

besseren Wort．realit／itsnah．Es richtet sich naeh dem Zweck，die Unterrichtspraxis in

einer m6西ichst authentischen Atmosphiire ZU optimieren．Lehrende und Lemende

handeln als sie selbst im Unterricht．1]blicherweise vertreten sie ihre eigenen Rollen

und sprechen gem／iB dieser Rollen，natiirlich mit der Ausnahme des Rollenspiels，in

dem das Sprechen der fiktiven Rollen ben6tigt wird．Das Sprechen yon Lehrenden

und Lemenden w／ihrend des Unterrichtsablaufs ist 80 stark von der Rollenhafiigkeit

ausgeprfigt,dass eine extra Unterrichtssprache bzw．Sprache zur Anwendung im

Unterricht vorkommt．Dazu z／ihlen z．B．far die Lehrenden，，，Offnen Sie bitte Seite 1 5

und Lesen Sie den Text laut vorl‘‘，，，Machen Sie bitte ZU Hause Ubung 3 1‘‘，，,．&lies

klar?“U．蕴．；und f曲die Lemenden，wie z．B．，，，Ich habe noch eine Frage．“’，，Darf ich

eine Frage stellen，was bedeutet dieser Satz?‘‘，，，Jetzt habe ich alles verstanden．‘‘U．a．．

(2)Zugleich ist das Sprechen im Fremdsprachenunterricht simuliert 35．Dies widerspricht

der oben genannten Eigenart，，realit／itsnah“jedoch nicht，da Lehrende und Lemende

ihre Identitfit，Ort und Zeit der Kommunikation off／indem．Trotz der starken

institutionellen Einschriinkung wird die Einbeziehung sozialer Faktoren in den

Unterrichtsprozess beansprucht，unl die Lemer zum rollengebundenen und

situationsangemessencn Sprechen ZU motivieren．Hfiufig miissen sich Lehrende und

Lemende in eine ganz andere Kommunikationssituation versetzen，wobei die

Anderung von Idemit／it．Ort und Zeit妣h die Vorstellungskraft untemommen und

die Verwirklichung des Ubergangs durch sprachliches Handeln herbeigefiihrt wird．

Bei der Ubung des Rollenspiels insbesondere des Kurzdramas haben die Lemenden

oft ihre Identit／it ZU findem．Ahnlich gilt die riiumliche und zeitliche Anderung．

Obwohl der Unterricht fast immer im Klassenzimmer gestaltet wird，braucht man,z．B．

bei der Behandlung des Themas，，WoMen'‘，sich eS als eine Wohnung mit der

M6belausstattung vorzustellen．Wird ein Text z．B．aus einem Zukunfisroman erkl／irt．

ist idealerweise die Assoziation mit femer illusorischer Zukunft hervorzurufen．

34
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3．Didaktisc—he U—berlegtmgen zum dialogischen Sprcch∞

(3)Das Sprechen im Fremdsprachenunterricht ist unterrichtsbezogen 36,d．h．mit starker

instimtioneller Auspragung．Es zielt darauf,den Unterrichtsablauf ZU gestalten und

durchzufiihren．Egal，in welcher Form das sprachliche Handeln im Unterricht auflritt,

dicnt es dem Unterricht．der Schulung der Fremdsprache．Da sich das sprachliche

Handeln im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts vollzieht．steht es unvermeidlich

unter dem Einfluss der unterrichtlichen und institutionellen Bedingungen．Eben bier

ragt der Unterschied zwischen dem Unterrichtsdialog und dem echten Dialog hervor．

(siehe Kapitel 1．5)

(∞Das Sprechen im Fremdsprachenunterricht ist nach dem sprachlichen Niveau der

Lemenden smfenweise zu tmterscheiden und entsprechend ZU trainieren．Nach dem

Gemeinsam europiiischer Referenzrahmen Ffir Fremdsprachenunterricht sind drei

Schwierigkeitsstufen,jeweils，，Survival“，，，Waystage“und，，Threshold'‘zu

unterscheiden(Siehe Anhang 1137)．Diese drei Stufen lassen sich als folgendes

erkliiren：

一den Erwerb einiger grundlegender sprachlicher Handlungsm69lichkeiten，um die

sprachliche Grundkompetenz ZU erlangen und damit im fremden Land iiberhaupt

，，iiberleben'‘ZU kfinnen；

-die Erweiterung dieser HandlungsmSglichkeiten，d．h．die Erweiterung der Menge

von AuBemngsvarianten fiir dialogisch orientierte Handlungen，damit man eine

gr6Bere Auswahl zur AuBemng hat；

-die rhetorische Effektivierung dieser Handlungsm69lichkeiten，d．h．die Bewertung

der einzelnen HandlungsmSglichkeiten hinsichtlich simativer Kriterien und

hinsichtlich des Ziels des jeweiligen Handelnden．(Weigand 1994：42 1)

Diese Schwierigkeitssmfung steht m．E．Maslowscher Bediirfnispyramide nah，oder man

kann diese Stufung mindestens mit Lhnlichem Prinzip und Modell illustrierend erlfiutem．

Nach Maslow wird je lebensnotwendiger ein Bedfiffnis eingeschfitzt，desto niiher steht es

36
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3．Didaktisehe[：Jberlegungen z啪diaiogischen Spreehen

all der Basis der Pyramide．Es ist etwa auch der Fall bei den Schwiefigkeitsstufen(Siehe

Fig．3)：

Fig．3

V，，Survival“ist flit die Fremdsprachlemer aln notwendigsten，uln das Leben im fremden

Land sicherstellen ZU k6nnen，deshalb steht es ganz unten．Fiir die Fremdsprachlemer

geht es zuniichst，eine minimale fremdsprachliche Kompetenz aufzubauen(ebda：42 1)，

um iiberhaupt die elememaren Kommunikationsbediirfnisse befriedigen und beziigliche

ritualisierte，grundlegende Lebensphasen und—bereiche abdecken ZU k6nnen，wie z．B．

，,kermen lemen'‘，，，sich begr仰en“，，，einkaufen'‘，，，sich nach dem Weg erkundigen'‘U．a．

Fiir die Muttersprachlemer erweist sich diese Stufe jedoch als iiberflfissig．Der Akzent im

Fremdsprachenunterricht liegt nicht SO sehr auf den optimalen AuBerungsformen，

sondem aufder Bereitstellung einiger Handlungs—oder Aul3erungsm69lichkeiten，SO dass

eine gewisse Grundkompetenz gewfihrleistet wird(ebda：42 1)．

V Man rtimmt im Fremdsprachenumerricht einen Schwerpunkt im Bereich des Trainings

von．蠢uBerungsformen an(ebda：42 1)．Nach der Befriedigung grundlegender

Kommunikationsbediirfnisse beginnt man， Gebrauch von mehreren

,ii,uBerungsm69lichkeiten bzw．．varianten ZU machen．Deshalb schliel3t sich die Stufe von



，,Weistage'‘a11．Die Beherrschung sprachlicher AuBerungsformen zunl Vollzug

bestimmter Sprechhandlungen stellt die gmndlegende Kommunikation sehon sicher,aber

mall sollte sich nicht damit abfinden,wenn malt die kommtmikative Kompetenz noch

ausbauen und sich ins Leben im Zielland weiter integriel'en丽rd．AnschlieBend ist die

Beherrschung von weiteren,variierenden AuBerungsformen anzustreben．Nach dem

Erlemen h,uBenIngsformen zlI，，niedrigeren'‘Spreehhandlungen wie，，be鲥m耐‘，

"vorschlagen“，，,zustimmen'‘，schlie6en sich daran sprachliche Formen zu，，hfheren“，wie

，，den Widerspruch zIlr vorgegebenen Meinung begrfinden'‘，，，eigene Ansicht mit dem

Sachverhalt efl／iutem“，，，sich anhand des Tatbestandes mit anderen auseinandersetzen'‘U．

a．

．Der rhetorische Gesichtspunkt，die Optimierung einer schon vorhandenen

kommunikativen Kompetenz，kann im Fremdsprachenunterricht nicht die gleiche

Bedeutung haben wie im Muttersprachunterricht，da hier eine Binnendifferenzierung mit

unterschiedlichen Skalen erfolgt(ebda：42 1)．Ffir den iiberwiegenden Anteil der

Fremdsprachenlemer,insbesondere den der Intensivkursbeteiligten，die die Fremdsprache

eher als Mittel lemen，ist diese Stufe，，Threshold“von viel minderer Bedeutung als die

anderen zwei Stufen，auch wenn sie als ein bestrebenswertes Ziel wirkt．Aus diesem

Grund steht sie ganz oben in der，，Pyramide'‘．

3．1．4 Zwei Beurteilungskriterien des Sprechens

Accuracy(Richtigkeit)und fluency(Gewandtheit)sind die beiden Lemziele und

Beurteilungskriterien des Sprechens，wobei sich das erstere auf die Vermittlung des

Sprachsystems und das letztere eher aufdie kommunikative Kompetenz bezieht．∞M．E．

wird im mitteilungsbezogenen Sprechen das Kriterium der Gewandtheit betont，w／ihrend

im sprachbezogenen eher das der Richtigkeit ZU unterstreichen ist．Damit diese beiden

Kriterien nicht in eine Ungleichheit geraten sollten,miissen zwei extreme Tendenzen

vermieden werden：Entweder droht sprachliche Richtigkeit zum alles bestimmenden

Leitprinzip des Fremdsprachenunterrichts ZU werden，wobei das Prinzip der

38 Vgl：Reuter(2003)：h娅；丛型堂班s!女堕i盟§女堡亟a堡乜缒笪垒Q婴：li型碰坠盟煎娶型b壅丛§堑坠盘!鳃尘a女鲤也亟!鳗：h她!
(29．05．2003)
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3．Didaktische Oberlegungen zum dialogischcn Sprechen

grammatischen Progression das Monopol zur Strukturierung des Lehrgangs hat und die

Grammatik nicht im Kontext der Kommunikation．sonderll eher mechanisch und isoliert

eingeiibt wird；oder die Vermittlung der kommunikativen Strategien wird iiberbetont

durchgefiihrt，WaS schlieBlich zur Versteinerung der Sprachkenntnisse land Hemmung des

Spracherwerbs fiihren kfirmte．39

Aus diesem Grunde sollte sich der Aufbau kommunikativen Fremdsprachenunterrichts

parallel zur traditionellen grammatischen Progression ergeben,d．h．die Vermittlung des

Sprachsystems und die F6rderung der Kommunikationskompetenz sind kombinierend

und integrierend anzustreben．Unter der Voraussetzung，dass erst das Erlemen eines

Mindestkanon all Sprachkenntnisse die Kommunikation sichert,，，shad den Lemenden die

fiir zusammenh／ingende sprachliche AuBerungen notwendigen Grundlagen bewusst ZU

machen mad ZU befestigen，deshalb gilt eine Fokussierung aufdie sprachliche Form bis ZU

einem gewissen Grad als sinnvoll“40．Andemfalls k6nnte ohne ein MindestmaB all

sprachlicher Richtigkeit selbst auf einem niedrigen Niveau keine erfolgreiche

Verst／indigung erfolgen．Angesichts der kommunikativen Kompetenz als Leitziel des

Fremdsprachenunterrichts sollte bei den Ubungen des Sprechens das Kriterium vfilliger

formaler Richtigkeit hinter die Inhaltsebene zurficktreten，llln den Lemenden wie in

realen Gespr／ichssituationen Gelegenheit zur Entwicklung und Verbalisierung eigener

Gedanken zu geben und Bedeutungund Sinn des Gesagten ZU wiirdigen．

Bei der Verwendung der Beurteilungskriterien des Sprechens sollte man die Zielgruppe

der Lemenden und die Zielsetzung des Lemens auch in Betracht ziehen．An diejenigen，

fiir die Fremdsprache als Studiengegenstand gilt，sind viel h6here Anspriiche in Bezug

auf Richtigkeit zu nehmen，als diejenigen，die die Fremdsprache nur als ein Instrument

lemen，z．B．die Intensivkursteilnehmer．

3．1．5 Sprechanliisse

Bei der Vermittlung des Sprechens kommt hfiufig ein Problem vor,dass die Lemenden

39
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keine Wille oder Lust zunl Sprechen habcn．Hicr riickt die Bedeuttmg der Anregung mad

Motivation der Sprechanl／isse in den Vordergrund．Natiirlich kann der Lehrer den

Lemenden die Aufgabe zum Sprechen erteilen，Bill sie zlun Sprechen孤bewegen．Abet

in der Praxis erweist es sich als nicht wirkungsvoll，weil dies gewissermalkm durch die

Vermittlungsweise des traditionellen Frontalunterrichts gepr{igt wird und die Lemenden

werden sozusagen gezwungenermaBen veranlasst，die Aufgaben zunl Sprechen passiv

hinzunehmen．

3．1．5．1 Schaffung der Kommunikationssituationen

Viel wichtiger ist die Schaffung der Kommunikationssituationea,in denen die Lemenden

untereinander kommunizieren k6nnen und wollen．Vor allem sollte die Situation im

Klassenzimmer selbst voU ausgenutzt werden(Black und Butzkamm 1 977)，d．h．

potentielle Kommunikationsm69lichkeiten sollten herausgefunden werden，wie Z．B．das

Klassengespr{ich zur Kliirung von Aufgabenstellungen und Arbeitsorgartisation．Dariiber

hinaus werden noch weitere quasi．authentische Situationen ZU schaffen，in denen

Lemende sprachliche Handlungen realisieren sollen．

3．1．5．2 Anregung durch Sprachlernspiele

In Sprachlemspielen wird kein emsthafter und expliziter Ubungscharakter zugestanden，

d．h．Sprache wird eingefibt，ohne dass sich die Lemenden(besonders jiingeren)dieses

Ziels bewusstsind(Kleppin 1 991：1 85)．Dazu z{illlen insbesondere die Wettbewerbsspiele，

bei denen der Spannungsbogen w／ihrend des Spiels und auch die Ungewissheit des

Spielausgangs dazu fnhren k6nnen，dass ein sprachliches Ph／inomen immer wiederholt

wird．ohne dass sich die Lemenden langweilig und mfide fiihlt wiirden(ebda：1 85)．Im

weiteren Sinne gehtren Rollenspiel und Kurzdrama auch ZB Sprachlemspielen．Weitere

einzelne Erscheinungsformen ftir Sprachlemspiele sind z．B．，，，dass der Lehrer cinch

Lemenden den Anfang eines Satzes analog ZB einem Satzmuster,das an der Tafel steht，

bilden und einen Zweiten die syntaktische Konstruktion fortsetzen，SO dass ein

vollst舀mdiger Satz entsteht．“(Xiao Jinlong 1994：403)；oder nach dem Ausdruck

irgendeines Satzes，dessen letzten Wort als das Anfangswort des nfichsten Satzes diem，

solien verschiedene Siitze immer weiter VOII anderen Lemern ausgesagt werden，und



diejenigen,die innerhalb der begrenzten Zeitspanne keinen Satz aussageIl k6IlIlen，s011胁
eine kleine，，Strafe“kriegen，z．B．aln Endes des Spiels ein Lied singen．Die letztere

Ubungsform schafft besonders eine amfisante und lustbetonte Atmosphiire，in der me

Sprechfertigkeit der Lemenden unbewusst trainiert、砘rd．

3⋯1 5 3 Motivation dureh Unterrichtsmittel und Medien

Die Sprechanliisse k6nnen auch fiber Unterrichtsmittel und：弧a_tzInedi％motiviert
werden·Als ersteres kommt aufjeden Fall der Text selbst，dabei sollten die SprechaIll茜sse

eng mit dem Lehrwerk bzw．dem Text verkniipfi werden．Seit langem fmdet dies keille

Seltenheit in der miindlichen Priifung．Der Priifungsteilnehmer soil naeh dem LeseII eine8

gegebenen Textes sein Hauptinhalt darstellen,oder mit seinen eigenen W6rten deIl TcXt

nacherzfihlen，oder er soil einige Fragen，die engen Zusammenhang mit dem Text haben．

beaIl撕ort饥·Durch einen Dialogtext kann auch das dialogische Sprechen觚gere缈
werden·Die iibliehste Erscheinungsform ist wohl，dass zwei Lenlende nach d锄Lesen
des Dialogtextes den Dialog mit eigenen Worten nachspielen，idealerweise mit eigener

kreativer sprachlicher Arbeit wie Anderung und Ersetzung besti埘叮lter Teile．Auf diese

Weise entsteht im Variieren eines Ausgangsdialogs ein Zieldialog(Siehe Kapitel 4．3．2．21．

AuBerdem sind die auditiven und audiovisuellen Medien，wie z．B．Bilder,T0nb五nde．

Diafilme n·a·zu nermen．Diese Medien regen die Lemenden auf eine anschauliche Weise

auf,indem mehrere Sinnesorgane mobilisiert werden．Seit langem werdell solche Medien

schon frequentiert emgesetzt．Wegen der schnellen Entwicklung des Computers吼d
Internets bieten sich auch eine grol3e Menge von M69lichkeiten，die die Lemenden zum

Sprechen ZU veranlassen,wie z．B．die Softwaren zllm Trainieren des Sprechens und auch

der Sprachkurs im Internet．

3．2 Zum dialogischen Sprechen

Nach derMotivation zum Sprechen wird der
potenzielle,ZmBerungsdrang der Lemenden

erweckt und sic sind schon iiul3erungsbereit．Da das dialogische Sprechen anders als das

monologische ist，erweist es sich als notwendig，zuerst einen t)berblick nber die

Wesensmerkmale des dialogischen Sprechens und die daraus resultierten didaktischen
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Aufschlfisse ZU gewinnen．

3．2．1 Merkmale des dialogischen Spreehens

3．2．1．1 Darstellung der Wesensmerkmale des dialogischen Sprechens

Das dialogische Sprechen weist folgende Wesensmerkmale auf：

(1)Im Vergleich zum monologischen Sprechen zeichnete sich das dialogische Sprechen

durch eine unmittelbare Partnerprgsenz飙培(Desselmann 1 983：15)．Daraus resultiert，

dass der sprachliche Teil der T／itigkeit weitgehend reduziert und durch

auBersprachliche Faktoren entlastot werden kann．Vieles，was ira Monolog sprachlich

ausgefiihrt werden muss，kann im Dialog durch die Vorkenntnisse bestimmter

Situationskomponenten ffir den Gespr／ichspartner selbstverst／indlich sein und daher

sprachlich weggelassen werden．Aus diesem Grand kommt im Dialog oft Ellipse vor,

otme dass sich daraus Missverstiindnisse ergeben wiirden．

(2)Dialog ist durch die Alternation in der Rede gekennzeichnet(ebda：1 5)．Es tritt

st／indiger Rollenwechsel auf：Der Sprecher wird zuln H6rerund umgekehrt．Dadurch

verbinden sich Sprechen und Verstehen ZU einer dialektischen Einheit，d．h．，der eine

spricht，am seine sprachliche Handlung ZU vollziehen，und zugleich selbst verstanden

ZU machen，w苗_hrend der andere h6rt und versucht，seinen Partner ZU verstehen und

gleichsam darauf ZU reagieren．Im monologischen Sprechen behfilt der Sprecher

dagegen seine Funktion bei．

(3)Infolge des st／indigen Rollenwechsels kann das dialogische Sprechen vor dem Vollzug

nicht im Detail inhaltlich und sprachlich vorbereitet sein(ebda：1 5)，natiiflich mit der

Ausnahme，dass ein Dialog auswendig gelernt und vorgetragen wird．Im Unterschied

zur monologischen Rede，die zunl Teil oder sogar ganz im Voraus ZU planen ist，

zeichnet sich die dialogische Rede besonders das Unterhaltungsgespr螽ch durch die

Spontaneit／it aus．Anders gesagt，spricht man im Dialog aus dem Stegreif,also muss

mandie,五,uBemngen improvisieren．
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(4)Im Gegensatz zum monologischen Sprechen ist das dialogische Sprechen durch

seinen assoziativen Charakter gekennzeichnet(ebda： 1 6)．Insbesondere in

ungebundenen Unterhaltungsgespr／ichen wechselt sich der Gespr／ichsgegenstand

h／iufig mit einer groBen Spannweite．

(5)Das dialogische Sprechen weist Besonderheiten beziiglich der Auswahl，Gestaltung

und funktionalen Orientierung des verwendeten Sprachstoffs auf,z．B．die

Verwendung yon einleitenden Wendungen,Interjektionen,Redeklischees und

wertenden AuBerungen,die eine bestimmte Reaktion des Sprechers ausdrficken,z．B．

Vemeinung oder Bejahung eines ge{iuBerten Gedankens，Zweifel，Verwundenmg，

Wunsch，U．a．(Plachotnik 1 886：1 89)．Fiir das dialogische Sprechen ist eineⅥelf．alt

yon gespriichstypischen(darunter auch festen)Wortverbindungen,die auch

Redemittel genannt werden,charakteristisch，die fin-den Ausdruck der BegriiBung，

des Ansprechens，Vorschlags，Einverstiindnisses，der Absage，des Dankens USW．

erforderlich sind．

(6)Im dialogischen Sprechen linden nonverbale Mittel off ihre Anwendung，wie z．B．

Mimik,Gestik,Zeigen auf Gegenstiinde in der Umgebung HSW．Dies ist ffir die

Kommunikation mit Fremdsprachen besondem yon Nutzen，dass die M／ingel der

Sprachkennmisse dadurch kompensiert und das gegenseitige Verstehen wiihrend des

Kommunikationsablaufs erleichtert werdell k6nnen．

3．2．1．2 Miigliehe didaktische Aufschliisse

Nimmt man die oben genatmte Zusammenfassung unter Riicksicht，SO lassen sich m．E．

folgende didaktische Aufschliisse bei der Entwicklung des dialogischen Sprechens

ziehen：

·Da der Dialog stark durch die Situationsgebundenheit bedingt ist，empfiehlt es sich sehr,

das Sprechen in vorgegebene Situationen einzubetten，damit die Lemenden trainiert

werden，situationsadfiquat und—angemessen spreehen ZU k6nnen．Vor der Ausffihrung

des Dialogs sollte den Gespr／ichspartnem fiber die Vorkenntnisse bewusst gemacht

werden．
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●Wegen des Rollenwechsels im Dialog sollte die Lemenden auch geschult werdert,wie

mall einen Dialog er6ffnen，fortsetzen，beenden und gegebenenfalls auf ein anderes

Thema zugunsten des weiteren Dialogverlaufs，，umschalten"kann．Dazu shad

verschiedenartige zunl Teil feste gespr／ichstypische Wendungen，die den Lemenden

zurVerfiigung aehen k6nnen．

●Das freie oder spontane Sprechen bildet einen festen Bestandteil in der F6rderung der

Sprechfertigkeit und bezieht sieh auf die freie Anwendung der Sprachc，die das

endgiiltige Ziel des Fremdsprachlemens ist．Da das freie Sprechen h6chst spontan und

assoziationsvoll und zwar nicht ausfiihrlich vorzubcreitcn ist，soUte es entsprechend

des Sprachniveaus der Lemenden schrittweise ausgefiihrt werden，sin die Gefahr

auszuweichen,dass sich die Lemenden davor erschrecken wiirden．

●Das Erlemen yon Redemitteln spielt eine wesentliche und unentbehrliche Rolle in der

Entwicklung des dialogischen Sprechens．Sie sind nicht isoliert，sondem paarweise，

ant besten mit dem Gespr／ichspartner zusarnrnen ZU lemen．Erst durch die wiederholte

Einfibung kann man diese Redemittel aneignen．Es ist ratsam，flit eine bestimmte

sprachliche Handlung m69lichst viele variierende Redemittel，die gegeneinander

austauschbar sind，ZU beherrschen,unl sieh auf eine abwechslungsreiche Art und

W色ise／iuBem ZU k6nncn．

●Die Benutzung der nonverbalen Mitteln gehfR ZU den kommunikativen Strategien

(siehe Kapitel 2．1．1．2)，die neben der Vermittlung des Sprachsystems auch ZH schulen

sind，weil sie eine kompensatorische RoUe in der Kommunikation spielen．Aber es

muss hingewiesen werden，dass diese nonverbalen Mittel nicht iibertrieben geschult

werden，ansonsten wiirde das Lemen der Sprache selbst verhindert．

3．2．2 Zum Stellenwert der Dialog讧bungen im Fremdsprachenunterricht

Der Stellenwert der Dialoge bzw．Dialogfibungen im Fremdsprachenunterricht erkliirt

sich aus den Vorteilen der Dialogen und die sich daraus ergebenden besonderen Chancen

ftir die Sprachlemer und——lehrer．

38



3．2．2．1 Vorteile der Dialog诅bungen

◆Sicherung der Antizipation VOR Situationen

Eines der wichtigsten Zide im Kommunikationsorientierten Fremdsprachenunterricht ist

die Antizipation yon Situationen(Ruanda 2006：9)，in die Lemer kommen k6nnen,

altemative Handlungsm69lichkeiten auszuprobieren und dadurch m69liche reale

Situationen vorzuentlasten(Kleppin 1 99 1： 1 86)．

Fremdsprachenunterricht wird der Situation eine groBe Bedeutung beigemessen·In der

Situation wird die Sprachverwendung von mehreren Komponenten beeinflusst，Wle etwa

die Rolle’die Beziehung derKommunikationspartner zueinander,das Thema des Dialogs，

die hltention und Sprachfunktion．Analysiert mall einen Dialog，darm ergibt sich SO eine

Fa№r幽nstellation： d嬲Konzept der Rolle，die Beziehung zwischen Sprecher und

Hi；rer．der thematische Gesichtspunkt mad der Faktor der Handlungsfunktion(Weigand

1 994：42 1)．In Dialogen sind wesentliche Elemente，die flit Sprachverwendung

bedeutsam sind，enthalten．
‘‘

Die Antizipation der Simationen im Fremdsprachenumerricht zielt darauf,die

Dialogffihigkeit der Lemer ZU entwickeln．Die F／ihigkeit，Dialoge ZU reflektieren，planen,

au胁bauen mad auszuffihren，gehSrt ZU den menschlichen GrundfLlaigkeiten，die geschult

werden soHen(ebda：4 1 8)．Dies begrfindet die Relevanz des Dialogs bzw．der

Dialoganalyse fiir den Fremdsprachenunterricht．In diesem Sirme kann man sagen，der

kommunikative Unterricht ist also auf dem Dialog aufgebaut．Geht man hiervon aus，SO

besteht die Funkfion des Dialogs in den Lehrwerken darin，die jeweiligen sprachlichen

Realisierungen des Handlungsmusters zu vermitteln und die Lemer in die Lage ZU

versetzen'nach diesen Handlungsmustem adiiquat zu handeln(Randa 2006：to)．

◆Vorteile des Dialogs auf sprachlicher Ebene

Angesichts der Notwendigkeit．H6rverstehen und Sprechen unmittelbar miteinander zu

koordiniereIl， vermag ein Dialog erstens eher auf reale Alltagskommunikation

vorzllbereitell als monologische Sprachverwendung．Zweitens bedingt die Kiirze der

einzeInen Redebeitr萏ge，dass die Lemenden bei jedem turn41 jeweils nur eine,＆uBerung

41

Sprechwechsd．
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3．Did撒堡生!塑曼罂旦墨竺三竺璺!呈!!垒竺!!竺!坚!竺———————————一

von nberschubarer L／inge mad Komplexit[it bew[iltigen miissen mad sich die Aufgabe，

m豇ndliche nBenmgen aufeinander ZU beziehen，auf mehrere Dialogpartner verteilen“·

Auf diese W领∞mindcm sich die sprachlichen mad inhalflichen Anforderungen all die

eiIlzehleIl Gespriichspartner stark．Wegen der Kiirze，der Dominanz der Umg孤gssprache，

der eiIlf犯hen syntaktischen Struktur dienen Dialoge als Muster der Vermittlung des

Sprachsystems，insbesondere auf der Anfangsstufe．

◆W酏hsel der Sozialform(Siehe auch Kapitel 3·3)

F啪er erl矾lben es Dialogu'bungen,einen Wechsel in der Sozialform zur Partner-mad

Gruppenarbeit vorzunehmen．Dies fflhrt allgemein ZU einer motivierenden Vanatlon m

dermetllodischen Gestaltung der Unterrichtsstunde(WeiSbrot 2000：228ff．zit·bei Reuter

2003)und erlaubt zugleich soziales Lernen．das in anderen Unterrichtsphasen ZU h1佗zu

koI姗en droht(Huwendiek 2000：64ff zit．bei Reuter 2003)·Es besteht bel

anspmchsvollercn Sprechanl／issen des Frerndsprachenunterrichts，z．B·der Sicherung des

Textverst孙dnisses und der Kontrolle der Klasse，das Problem，dass norwemge Lemende

sich mit l(urzcIl Redebei椭gcn miindlich beteiligen kfnnen．”Dialogiibungen，die in

Pamler．odcr Gmppenarbeit durchgefiihrt werden,aktivieren hingegen gleichzeitig alle

Lemmd∞einer Klasse，produktiv die Fremdsprache als Interaktionsmittel einzusetzen·

Dialo鲥)uIlgen k6rmen datum einen Beitrag dazu leisten,die RedezeR der Lemenden

sowie den Anteil der mitteilungsbezogenen Kommunikation im Unterricht insgesamt ZR

erl劬e11．Der L妇r erh{ilt ferner Gelegenheit，wiihrend der Erarbeitungsphase gezlelt

Lemenden Hilfestellung ZU leisten mad einen Einblick in die Sprachbeherrschung semcr

ges锄ten KIas8e zu gewirulen 44．In Hinsicht auf die Motivation ist schlieBlich auf das

spielerische Moment yon Dialogen mad Rollenspielen hinzuweisen，das die Lemenden

nber d勰Agieren in fremden Rollen kognitiv wie emotional anzusprechen Ve眦ag

(Kieweg 2000：17 zit．bei Reuter 2003)．

3．2．2．2 Miillers Theorie

：三_弋面．Reuter(2003)：照!!蛩；型盟36[墼§!女壁i鲤§￡璎in4￡型丛翊塑丑鱼型黜绝世鳗出世虹竖堑拯煎鲤也型煦壹鲴幽：h趔
(29．05．2003)
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3．Didaktische Oberlegungen zum dialogischen Sprechen

Der Stellenwert der Dialoge fmdet in Miillers(2000)dialogischer

Zweitspracherwerbstheorie seinen besonderen Niederschlag．Dabei unterscheidet Miiller

Fremdspracherwerb in，，natiirlichen'‘Kommunikationssituationen—z．B．im Land der

Zielsprache·und in institutionellen KomeXten—z．B．in emem Kursraum oder

Klassenzimmer,und zumeist im eigenen Land．Die zentrale Annahme yon Miiller ist，

dass，，natiirliches'‘Lemen sich eben immer als Lernen im Dialog gestaltet，wobei die

fiblichen Mittel der Verst洳-adigung im Dialog auszureichen scheinen,unl ein

，，Lehren'‘und，，Eel-sen‘‘zu gestalten(Miiller 2000：67 zit．bei Tamme 2004：237)．

Besondere Aufmerksamkeit schenkt Miiller dabei dem SO genannten Gestaltlemen oder

ganzheitlichen Lemen von sprachlichen Aul3erungseinheiten，wie eS z．B．beim lmitieren

und Zitieren sowie beim Erwerb idiomatischer Wendungen auftritt．W缸bier die

sprachlichen AuBerungseinheiten anbelangt，sind sie den Redemitteln im dialogischen

Sprechen，die beim Gestalten eines Dialogs sehr bilfsreich dienen，Lhnlich．

Die dialogische Ubung stellt sozusagen den，，K6nigsweg“im Fremdspracherwerb dar,der

allerdings nicht olme die anderen Anwendungsaspekte auskommt(Tamme 2004：237)．

Die Anwendung der Frerndsprache，die Verstiindigung mad Kommunikation im Dialog

gelten als der st萏rkste Mittel，der dem，，natiirlichen'‘Fremdspracherwerb am nahsten

zukommt．In diesem Prozess kommt dem Dialog yon Mensch ZU Mensch eine besondere

Rolle ZU．

3．3 Soziaiformen

3．3．1 Begriffseri五uterung

Unter Sozialformen sind alle Arten der Zusammenarbeit von Lemenden ZU verstehen，die

der bewussten und geordneten Bearbeitung und L6sung von Aufgcben dienen(Piepho

1 99 1：165)．Man unterscheidet dabei die Einzelarbeit,Partnerarbeit，Kleingruppenarbeit

GroBgruppenarbeitund die Arbeit im Fromalunterricht．45

45
V四．Busch(2005)：http：／／www．tu-dresden．de／sulifg／daf／docs／vl／Didaktik VL5 Wcb．pdf(02．05．2005)
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3．Didaktische Oberlegungen zum dialogischen Sprcchcn

▲Einzelarbeit：

Die Sozialform der Einzelarbeit wird im Unterricht meist ausschlieBlich bei

Klassenarbeiten zur Uberpriifimg der individuellen Leistung praktiziert(Schiffler 1 99 1：

41 8)．Dabei handelt es sich am die alleinige Arbeit,die zur Einarbeitung und Lfsung

eines Lernproblems notwendig ist．In einigen Fiillen kann auch auBerhalb der

Prfifungssituation die Einzelarbeit,die im Unterricht meist als，，Stillarbeit'‘bezeichnet

wird,in kurzen Phasen eingesetzt werden,z．B．stellt der Lehrer einen Lemer nach dem

Lesen des Textes eine Frage．am das Textversfiindnis des Lernenden zu sichem．

▲Parmerarbeit：

Partnerarbeit ist neben dem Frontalunterricht die im Fremdsprachenunterricht anl

hhufigsten praktizierte Sozialform und fast jede Dialogiibung eignet sich fiir Partnerarbeit

(ebda：4 1 7)，z．B．in der Erarbeitung eines Telefongespriichs findet die Partnerarbeit ihren

Niederschlag．

▲Kleingruppenarbeit：

Kleingruppenarbeit ist eine Sozialform des Fremdsprachenunterrichts，in deren Verlauf

drei bis maximal sieben Lemende selbstiindige Ubungen machen bzw．Arbeitsauftriige

erfiillen，teilweise auch mit Gruppendiffcrcnzierung 46．

▲GroBgruppenarbeit

GroBgruppenarbeit ist die Sozialform，bei der die Klasse als Gruppe erhalten bleibt，aber

die Kommunikation in der Gruppe selbst stattfindet，ohne jeweils fiber den Lehrer als

，，Kontrolleur'‘und als Verteiler der Kommunikationsanteile zu wirken'‘(ebda：4 1 5)．Im

Unterschied zum Frontalunterricht hat der Lehrer hierbei nur eine helfende Funktion，d．h．

er hubert sich nur,wgnn er am lexikalische Hilfestellung von einem Lemer gebeten wird

oder evenmell bei wesentlichen，sinnstfrenden Fehlem．

▲Frontalunterricht

46
V91．cbda
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FrontaIunterricht ist eille s。zialf0册des Le慨und Lemens，bei der ejn L妇eine
Klasse als Einhe“眦temchtet(Walterl 99 l：l 69)．Es ist eine vonme蛔en s。zial硒：：
im Unterricht,die seit

lange．m
tibHch allgew觚dt wird．Hier蜘d die Lehfendendi懒igen，dieden Lernprozess allein bestillull锄．

。。’

3·3·2 Partnerarbeit als Sozialform beim
dialogischen Spreehen

Fw das dialogische spreehen ist die Sozialform der P咖arbeit v。n besonder盯

竺蜘tung·F泌die Fremdspraclllemer iSt es sellr曲lich，dass die nebeneinander

曼?den
eme fes钯P咖1咖eziehlmg zur

Ubung erSc砒ieBen llnd im weiteren

∑m黜htsp舰鹳s immer als
Gespriichspartner auftreten．DerⅦneil dieser

：eS埝ebildetell’lulV嗽nderten PartnerschaR besteht darin,dass durch immer mehr

：pre蝴ung铫icheineseite觚die Aussprache，die Spraehmelodie，das sprecht锄po

der．觚d黝踟沁g踟h啦wasdie gegenseitige№tlilldigung beim Spreehen
erIelchten·Der Naehteil ergibt sich eben auch aus diesem Vorteil．Da die【玷u119

zw．ischen

bekanmell GeSp埔Chspannem auf keinen Fall zu五chtiger KommuIlikation z{iIl二．
∑1rd

me sprachliche Leisttmg der Lemenden gegen豇ber einem anderen fremden
uesprachspamler Ilicnt garantiert·Aus diesem Grund ist es fcir den Lehrer rats锄．
_l柚clamal

diese
festgebildete PartnerschaR

absichtlich，，llmzl】werfen“， d．h． die

⋯Lem．enden
aus Verschieden姐Gruppen sollten

eine，，vombergehende‘‘Pamlerscha矗

b竺u删s心h锄m81。gisehen Sprechen beteiligen，was die讥u119eIl砌n sprechen

3·3．3 Gruppenarbeit als Sozialform beim dialogischen Spreehen

全：1：{：e-der groBell Bedeutung der Partnerarbei“m dial。舀schen Spreehen s。llte dabei die

w：chn然e1‘der Gruppenarbeit insbesondere der
K1eingruppenarbeit Ilicht auBer Acht

譬1aSsen werd锄·DerⅥ婀reter der dialogischen zweitspracherwerbstheo打e，Mnller

1000)，nenn‘me Bedeutung der Gruppe eineIl weiteren wichtigell Punkt．F泌den

F?dsprachcrwerb
m

Unterriehtssituationen sind，，affektive Entspannthe酽und die

二s111曲a‰Ei曲e觚ng spra曲licher Strukmren“auch f'6rderlieh(Miiller 2000：63 zit．bei

!mme
2004：23 7)．Die GruppenarbeitSchafft ein p。sitives，z．T．auch ein entspanntes

酣assenkJima u11ter den Lemenden， wobei die
Sprechangst vor dem Fehlennachen
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．3．．．D．id．．．a．．．．k．．．．．t．．．i．．s．．．c．．．．h．．．．．e．．．．．．．U．．．．b．．．e．．r。．．．1．．e．．g—u—ngen zttm dialogischen Sprcchcn

abgebaut wird．Dariiber hinaus schafft die Gmppenarbeit die M69lichkeiten,die

sprachliche Strukturen，also die formale Sprachkenntnisse ins Unterriehtsgeschehen

einzubetten．Typische Unterriehtssituatione^die in姥暇的埘d饿dmeh die G棚纠冀n妇it
gekennzeichnet wcrden und freie，kreative spraehliche Leistungen ben6tigen,stud z．B．

opinion exchage(Meinungsaustausch)，Brainstorming，Rollenspiel， Simulation,

Kurzdrama，Diskussion，Debatte USW．47

”Einige der hier erwiihnten Ubungsformen werden in den folgenden Teilen der Arbeit in Einzelheit dargestellt．



4．Methodische Stufen des Sprechens und entsprechende Ubungsformen

4．Methodische stufen des Sprechens und entsprechende

Ubungsformen

4．1 Zur Erliiuterung der methodischen Stufen

Methodische Smfen des Sprechens beziehen sich bier die 0bungsabfolge bzw．

-progression zur Entwicklung der Fertigkeit Sprechen，wobei die Ubungsgestaltung

Schritt ftir Schritt，und zwRr gcm萏B der Eigenarten der jeweiligen Stufen，mit

verschiedenartigen Obungstypen herbeigefiihrt wird．

4．1．1 Klassifizierungsvorschlag

Im Hinblick auf den Grad der Selbstfindi然eit des Sprechers und der Variation der

AuBerung k6nnen beim Sprechen folgende methodische Stufen unterschieden werden：

-das variationslose Sprechen

—das gelenkt-variierende Sprechen und

—das freie Sprechen．

(dazu v酉．Desselmann 1983：23；Bran&1975；Hermenau 1963：169ff．)

4．1．2 M69liche Missverstiindnisse dieser Stufung

Das Hauptkriterium fiir diese Eingliederung ist der Grad der sprachlichen und

inhaltlichen Lenkungshilfe，der Vorbereitetheit und Selbstlindigkeit der Sprecher．Diese

methodische Stufung ist jedoch nicht einfach mit einer Schwierigkeitsstufung

gleichzusetzen(Desselmann 1 983：23)．In den verschiedenen Ubungsformen ZU den drei

Stufen ergeben sich zahlreiche Varianten mit unterschiedlichem Anfordemngsgrad．Es

h／ingt davon ab，in welchem MaBe neues Sprachmaterial yon den Lemenden verwendet

werden muss，z．B．wird das Sprachmaterial nur rein auswendig gelemt bzw．direkt

，，zitiert'‘oder eher situationsad／iquat und—angemessen verwendet；und welcher Art die zu

benutzenden Sprachmittel sind，z．B．sind die Sprachmittel in Hinsicht aufWortschatz und

Satzstruktur einfacher oder eher komplizierter．Aus diesem Grund kann ein

variationsloses Sprechen sehr schwierig sein，w￡ihrend ein freies Sprechen

verhfiltnismiiBig leicht wirken．
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—4—．——Metho—d—ischc Stufe—n—d——es Sprechen—s—und entsprechende Ubungsformen

陆die Ubungsgestaltung ist ZU beachten，dass die Uber#inge zwischen den drei Stufen

flieBend sind，entSprechende Ubungen auf diesen methodischen Stufen sowohl im

Anfangstmterricht als auch auf der Mittel·mad Oberstufe durehge翩art werden k6nnen

und mfissen(Desselmann 1983：23)．Die Meinmag，dass sich das dialogische Sprechen

mit drei Arten，also das variationslose，das gelenkt-variierende mad das fieie Sprechen

jeweils auf den drei Unterrichtsstufen,also die Anfangsstufe，Mittelstufe und Obersmfe

beschr苗aakt，l{iSst sich l／ingst yon vielen Fremdsprachendidaktikem und-methodikem,z．B．

G Desselmann(1977)，E．N．Melkumjan(1975)，K．G谊uthcr(1972)，H．Hellmich(1970)

vemeinen．

4．2 Stufe des variationslosen Sprechens

4．2．1 Erliiuterung dieser Stufe

Ubungen im variationslosen Sprechen erstrecken sich auf die w6rtliche(auswendig

gelemte)Wiedergabe von ursprfinglichen Texten，z．B．Gedichten，Liedtexten oder auch

Dialogtexten．Zum variationslosen Sprechen geh6Irt auch die Antworten，die unverfindert

aus eincm unmittelbar vofliegenden Text entnommen oder zitiert werden k6nnen．Bei

diesem typischen reproduzierendes Sprechen werden dem Sprecher keine allzu hohe

Anforderungen an die kommunikative Kompetenz gestellt，denn der Sprecher leistet hier

wenige kreative sprachliche Arbeit．

Trotzdem gewinnen solche Ubungen SO eine Bedeutung，die besonders in der

Anfangsphase nicht iibersehen durfte．Einerseits k6nnen beim Lemenden bestimmte

Erinnenmgsspuren liingere Zeit wirksam bleiben，dabei wird der Eindruck vertiefi und

das Sprachgeffihl verst缸kt．Andererseits gewinnt der Lemende durch die Reproduktion

auswendig gelemter Texte Magstiibe fiir die normgerechte Qualitfit seiner

Sprachleistmagen,well die auswendig ZU lemenden Texte sprachlich zumeist als das

standardisierte Muster gelten．das man sich zum Vorbild nehmen kann．48 Dariiber hinaus

lenken diese Ubungen die Aufmerksamkeit auf typische Elemente der gesprochenen

48

Vgl：Reuter(2003)：http：／／www．studienseminar-paderbom．de／gy／pruefung／hausarbeiten／hausarbeiten．html
(29．05．2003)



4．Methodische Stufen des Sprechens und entspreehende Ubungsfonncn

Sprache bzw．des dialogischen Sprechens，wie z．B．Kurzantworten,Fiillw6rter,Ellipse，

Abt6nungsartikel DSW,Diesentsprechend mfissen die vorgesehene Texte Vorbildcharakter

hinsichtlich ihrer，，Wohlgeformtheit“und，，Wohlkomponiertheit‘‘haben(Isenberg 1 974：

26f zit．bei Desselmarm 1 983：23)．

4．2．2 Ubungsformen auf dieser Stufe

Auf dieser Stufe des Sprechens geht es眦reproduktive Tiitigkeiten und die 1)bungen

stellen z．B．folgende Formen dar：

4．2．2．1 Auswendiges Spreehen

Einen Teilaspekt des Sprechens stellt die Aussprache dar．Die Ausspracheiibung ersch6pfi

sich nicht ausschlieBlich in der konkreten Wiedergabe einzelner W6rter,sonder auch

schlieBt die Aussprache von S￡itzen oder ganzen，einheitlichen Redebei砸gen ein，da

bestimmte Aussprachemerkmale einzelner W6rter erst in gr6Beren Strukturen deutlich

werden．Ferner treten in komplexen Strukturen Intonation und Sprachmelodie als weitere

Faktoren der Aussprache hinzu，die zudem je nach intendiertem Sinn ZU einer

unterschiedlichen Betonung der Satzbestandteile fiihren und daher auch fiir den

mitteilungsbezogenen Aspekt des Sprechens bedeutsam werden 49．Um die

Aufmerksamkeit der Lemenden auf die korrekte Aussprache zIl lenken，bieten sich

verschiedene Obungsformen an，die das Auswendiglemen vorgegebener Texte

voraussetzen．Konzentriert man sich allein auf die Ausspracheschulung，kann einige

Textsorten wie Gedichte und Lieder herangezogen werden k6nnen(veg．Richtlinien und

Lehrpl／ine：Englisch 1 993：7 1)．

Das aufwendige Sprechen bei der Dialogiibung tritt zumeist in der Form auf,dass Zwei

Lemende mit der Partnerschaft den auswendig gelernten Musterdialog rollenspezifisch

vortragen．Es empfiehh sich，die typischen ritualisierten Phasen und Sprechhandlungen

z．B．，，griiaen，sich bedanken，sich entschuldigen，sich verabschieden，einladen，

vorschlagen“U．a．(Speight 1 99 1：2 1 1 1 mit deren m69lichen variierenden

Realisierungsformen in Dialogen stufcnweise einzufiben．Das Memorieren von Dialogen

49

V91．ebda

47



kann in zweierlei Hinsicht weiterreichende Vorteile bieten．Erstens bergen Dialoge，we】l'ln

sie allgemein relevante und damit auf andere Situationen iibertragbare Redemittel

enthalten,die M69lichkeiten,die Lemenden——sclbst Wellll keine explizite

Bewusstmachung erfolgt——modellhafte Strukturen ZR veranschaulichen,die sie bei

eigenstiindiger Sprachproduktion noch nicht verwenden wfirden,im Rezitieren jedoch

bereits aktiv lmwenden und SO unbewusst ZU verinnerlichen beginnen(Rau 1 999：5：

Wessels 1 987：1 1 l ff．zit．bei Reuter 2003)．Femer k6nnen sich die Lemenden auf die

Aussprache und eine der Dialogsituation gemiiBe Darbietung des Textes konzentrierep．

was allmiib_lich das SO genannte Sprachgefiihl der Lemenden bilden hilfl．Dutch dieses

SprachgefiJhl werden die inhaltlichen und sprachlichen Unsicherheiten der Lemenden

hiiufig vermindea，wenn spiiter selbst verfasste Texte pr{isentiert werden．Zweitens bietet

der dialogische Ausgangstext die Gelegenheit，Lemenden—wenll auch nach

vorgegebenen Mustem——in Interaktion treten ZU lassen und damit einen

Sozialformwechsel(siehe Kapitel 3．2．2．1)vorzunehmen，da im Anfangsunterricht der

hohe Anteil von Ubungen iiberwiegend in Einzelarbeit erledigt wird．

Gem￡iB der chinesischen Lemgewohnheit，etwas auswendig und wiederholend ZD lemen,

ist das auswendige Sprechen fiir die chinesischen Lemer yon besonderen Bedeutung．

，，Das Auswendiglemen hilfl den Lemenden nicht nur,sich mit W6rtem und bestimmten

Satztypen vertraut ZR machen，sondern auch ihr Lesetempo und damit ihr Sprechtempo ZU

beschleunigen．In der Anfangsphase des Fremdsprachenlernens ist das Auswendiglemen

eine dominierende Lernmethode zum Aufbau des Grundwortschatzes，der die materielle

Basis ffir das Sprechen bildet．“(Xiao Jinlong 1 994：402)

4．2．2．2 Zuordnungsiibungen

In Zuordnungsiibungen geht eS datum，den Zusammenhang zwischen zwei Dingen ZR

finden und diese ZU einem logischen Einheit ZO bilden．Derartige Ubungen treten in

folgenden Formen auf：

_Zuordnungsfibung vonBildem und Sprechblasert

Beispieh(Siehe：Fig．4．)
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4．Methodische Stufen des Sprechens und entsprechende Obungsformen

Fig．4

(Aus：Deutsch konkret，1983：77)

Hier gelten die Bilder als Anschauungsmaterialien und sprachliche Lenkungshilfe flit die

Lemenden，wie es auch in vielen anderen Ubungen fiblich ist．Unter der Voraussetzung，

dass die Lemenden diese Bilder bzw．Bildgeschichten begreifen，sollen sie in der Lage

sein,die aufgelisteten Sprechblasen den entsprechenden Bildem zuzuordnen．Wenn es

sich um eine Bildgeschichte handelt，wie es im oben genarmten Beispiel zeigt，wird die

Ubung dadurch erschwert，dass mall die Abfolgen der Sprechblasen sowie die

Frage—Antwort—Folge beachten muss．Wenn hier die den Lemenden zur Verfiigtmg

gestellten Sprechblasen weggelassen werden， kann die verarbeitete Ubung auf der

spiiteren Stufe，z．B．der des freien Sprechens weiter angewandt werdell，d．h．mall sollte

anhand der Bi lder eine Geschichte e17：／ihlen oder einen Dialog selbst ausfiihren．
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●Zuordnungsiibung yon Fragen undAntworten

In derartiger Ubung werden den Lemenden mit Fragen und Antworten,die mit der

Absicht verstreut mad ordnungswidfig aufgelistet werden,konfrontiert．Die Aufgabe

besteht darin，fiir die Frage，also die initimive AuBerung，die passende Antwort，r璇mlich

die reaktive A,u6erung auszusuchen，damit eine logisehe und sinnvolle

Frage．Antwort．Folge oder ein Minidialog entsteht．In der Ubmagspraxis ist eS zu

beachten，dass die Anforderung am Gespriichspartner asymmetrisch ist．Im Regelfall

braucht eine Seite iBlr die Frage einfach von：ulesen，w址arend sich die andere Seite viel

grSBere Miihe machen muss，untcr verschiedenen Antworten die zutreffende auszusuchen．

Aus diesem Grunde ist嚣ratsam．die 13bung auch z．T．in die umgekehrte Richtung

verlaufen ZU lassen,d．h．mall sucht far die Antwort die passende Frage aus．Auf diese

Weise wird die Beziehung zwischen dem Gespr／ichspartner kompensiert und die

Lemenden erhalten gleichm／if3ige Chancen zur F6rderung der Sprechfertigkeit．

Beispieh

1)Ach bitte,WO kann ich mein 口)Nein．Sie miissen in Mainz

Gepiick aufbewahren? umsteigen．

2)Sagen siemat,WO bekomme ich b)Am Fahrkarten-Rfickgabe—

einen IC-Zuschlag? Schalter．Schalter Nr．9．

3)Hat der Zugnach Rom Liegewagen? c)Am Fahrkarten-Schaher．

卅Ich habe meine Fahrkarte nicht benutzt． 矽Zur Gepiickaufgabe．Rech绍

Wo kriege ich das Geld zuriick? neben dem Ausgang．

5)lch m6chte nach Trier．Gibt es da einen e)Bei der Gepiickaufbewahrung

direkten Zug? oder On Schlieflfach．

6)Ich mSchte mem Gepiick aufgeben． ：f)Nein,nur Schlafwagen．

Womuss ich da hin?

(Aus：Ziele，199l：258)

In der oben genannten Obung geht es um die einfachste Frage·-Antwort--Kette mit einer

einzigen Sequenz．Wenn eS weitergeht und sich erschwert，kann der Dialog mit mehreren

Sequenzen vorkommen．Die anscheinend unordentlichen，jedoch im inneren
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semantischen und logischen Zusammenhang eng verbundenen Sfitze sollen in Ordnung

gebracht und zu einem kompletten Dialog gebildet werden．Da in SO einem Dialog sich

Bill mehrere Sequenzen handelt,werden all beide Seiten des Gespriichspartners，die

initiative Seffe bzw．die reaktive，gleich hohe Anforderungcn gestellt．

Die Ubung ist derart yon Nutzen,als der Gedankengang der Lemenden rationalisiert wird

und zugleich sprachliche Mittel in konkreten Situationen konzipiert und realisiert werden．

Obwohl es sich nicht unl einen richtig autonomen Dialog handelt，werden die

Schlfisseldemente eines Dialogs doch mit einbezogen．Hauptsache，dass im DiMog der

eingepr蕴gter Handlungszweck ans Licht kommt und die Kommunikationssituationen

auftreten,die zur Entlastung iil!mlicher Situationen dienen kSnnen．

Beispieh

Ne伽。meine Nummer ist 34 02 l 2．

Nein．纪办heifle Brockmann．

Ach so／Verzeihung,dann bin ichfalsch verbunden．

Hier Brochmann。

Entschuldigen Sie,haben Sie nicht 34 01 227

Ach．如f dort nicht Klages?

Bitte．

(Aus：Ziele，1991：119)

4．3 Stufe des gelenkt-variierenden Sprechens

4．3．1 Erlfiuterung dieser Stufe

Charakteristisches Merkmal dieser Ubung ist，dass das Sprechen der Lemenden durch

verschiedenartige Hilfen sprachlich und／oder inhaltlich gelenkt(durch Stichworte，

Kemw6rter,Gliedemngen U．a．)und auf diese Weise unterstiitzt und erleichtert wird．Eine

wichtige Lenkungshilfe bilden dabei verbale oder visuelle Vorlagen，z．B．Ausschnitte atgs

der Tonbandaufnahme，Karten，Bilder,Diafilme USW．Typisch fiir den Ubungsprozess ist

weiter,dass die inhaltlich und sprachlich vom Lehrer oder Lehrmaterial konzipierte



Aussagen,durch bestimmte Aufgabenstellungen auch VOII den Lemenden variiert werden

miissen(Desselmann 1 983：23)．Solche Variierungen auf der Inhahs-tmd

Ausdmcksebene{iuflem sich in dcr modifizierten Wiedergabe eil他$erarbeiteten

Textmusters(z．B．Zusammenfassung,Erweiterung，Variierung eines Dialogmusters，eines

Berichts，einer Beschreibtmg；Beantworttmg von Fragen,die mall nicht tmverfindert aus

einem Text direkt zitieren kmn)．

4．3．2 Ubungsformen aufdieser Stufe

Beim Sprechen auf der Stufe des gelenkt—variierenden Sprechens handelt eS sich um

rezeptiv-reproduktive T／itigkeiten tmd rezeptiv-produktive Tiitigkeiten(Desslmann 1 983：

37)．Beispiele fiir die ersteren sind schwerpunktm萏Bige 1％ungen zur Ausbildung der

initiativen,reaktiven und initiativ-reaktiven Phase des dialogischen Sprechens(Siehe

4．3．2．1)；ZU den letzteren z{ihlen z．B．Ubungen zur variierenden Umgestaltung eines

Ausgangsdialogs in einem Zieldialog(Siehe 4．3．2．3)．

4．3．2．1 Prfikommunikative Ubungen mit Replikenpaaren und Mikrodialogen

Bei der Entwicklung des dialogischen Sprechens haben die SO genannten

gespriichsvorbereitenden oder pfiikommunikative Ubungen,die sich auf ein richtiges

Gespriich oder einen kompletten Kommunikationsverlaufmit mehreren Sprechsequenzen

vorbereiten，eine wesentliche Bedeutung．Diese Ubungstypologie dient iiberwiegend zl／r

Bildung,con initiativen，reaktiven und initiativ-reaktiven Repliken und zielt darauf,das

Formulieren yon Repliken durch wiederholten Vollzug der Sprachhandlungen zuniichst

akzentuiert ZH fiben，bevor sie wieder in den Zusammenhang eines komplexen，

systematischen Gesamtdialogs einbezogen werden(Desselmarm 1 983：3 8)．Es empfiehlt

sich，diese Ubungen teilweise im Sprachlabor durchzu$ihren,weil sie durch die

mechanische Auspr／igung gekennzeichnet wird und deren Leistungskontrolle bzw．

-bewertung sich wirksam mit der Tonbandaufnahme durchfiihren liisst(ebda：38)．Dabei

wird,con der Voraussetzung ausgegangen,dass der gesamte Sprachstoff Ffir den Dialog

bereits angeeignet worden ist und die erforderlichen Fertigkeiten ausgepr萏gt wurden．Das

heiBt jedoch lange nicht，dass die Lemenden wiihrend einer 12ingeren Zeit nur

prfikommunikative Obungen ausfiihren und im Anschluss daran nur kommunikativ
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4．Methodische Stufen des Sprech∞s und cmsprcchcndc Obungsformen

bedingte Gesprfichsiibungen．

◆Zur Begriffserliiutemng yon，，Replik'‘

Jeder Dialog besteht ads einer endlichen Anzahl von Aul3erungen．，，Eine oder mehr

A舳ngen，die yon einem Sprecher realisiert werden，w{ihrend der Gespriichsparmer

zuh6rt，werden als Replik bezeichnet“(Plachotnik 1 986：1 90)．AuBemngen,die eine

Replik bilden,sind miteinander verbunden．Benachbarte Repliken sind untereinander

nach Sinn，Struktur und Intonation verbunden．Sie bilden eine dialogische Struktureirdaeit．

Eine(die erste)Replik bildet die Initiativreplik,die folgende stellt die Reaktionsreplik dar．

Die Initiativreplik ist mehr oder weniger selbstfindig；die Reaktionsreplik wird in der

Regel yon der ersteren nach Sinn determiniert，aber in Hinsicht aufdie Struktur kann die

Reaktionsreplik in vielen Fiillen ganz anders aussehen als die Initiativreplik．

Hiiufig besteht die zweite Replik aus zwei oder mehr AuBerungen，yon denen eine den

Gespriichspartner zur Fortsetzung des Dialogs stimuliert(ebda：190)．Diese Replik stelR

dann emeut eine andere Reaktions—und Initiativreplik dar．Die Bildung der Initiativreplik

oder des Teils der Reaktionsreplik,die zur Fogsetzung oder Aufrechterhaltung des Dialog

stimuliert,stellt ffir die Lemenden eine betriichtliche Schwierigkeit dar und erfordert

deshalb besondere Aufmerksamkeit．Die Reaktion beim dialogischen Sprechen fiillt den

Lemenden insofem leichter,als sie sich bei ihrer Realisierung auf das vom

Gespfichspartner Gesagte stiitzen k6nnen(ebda：1 93)．

◆Ubung der initiativen Phase

Eine der wichtigsten kommunikativen hufgaben im Dialog besteht im Abfragen von

Informationen(ebda：193)．Deshalb nimmt die Ubung der Fragestellung im Rahmen

pr'鑫kommunikativer Ubungen einen wichtigen Platz ein．Bei pr{ikommunikativen

Ubungen miissen die den Lemenden vorzugebenden Fragen kommunikativ bedingt sein，

aueh Fragen ZH bereits vorgegebenen Stoff．

Der Lehrer schreibt z．B．an die Tafel oder sagt，，Ich habe einen Freund“und fordert die

Lemenden auf,alles herauszufinden，was sie an ihrem Freund interessiert．Dabei sind
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folgende Fragen m69lich：

． Wie heiBt Ihr Freund7

．Wie alt i殴er7

．Was ist ervon Beruf7．

．Wbwohnter7

． Hat el"Geschwister?

一 Spielt cr gem FuBball?usw：

Zur Beantwortung dieser Fragen ist im Satz，，Ich habe einen Freund'‘keine relevante

Informationcn enthalten．Den Lemenden interessiert etwas und cr fragt danach．DieseArt

der Fragestellung tr／igt kommunikativen Charakter und bereitet die Lemenden auf das

Stdlen yon Fragen vor,wellil das Einholen einer Antwort tatsiichlich notwendig ist．Im

gegebenen Fall be仃effen die Fragen nicht unmittelbar den Inhalt des Ausgangssatzes．

Durch diese Fragen werden die Lemenden lediglich orientiert und die kommunikative

Orientiertheit ihrer Sprachhandlungen wird vafiiert．

Das k6nnen，Fragen ZR stellen,wird im Ergebnis des Einiibens erreicht,das der Lehrer

durch entsprechende Aufgabenstellung lenkt．Beispiele：

- Fragen Sie nach dem Alter meines Freundes．

一 Fragen Sie，wie er heiBt，WO cr wohnt，ob er Geschwister hat BSW．

Auch durch Aufgabenstellungen folgender Art kann der Lernende stimuliert werden，

sprachlich die Initimive ZU ergreifen：

Beispiele：Wie fragen Sie7

． Sie suchen das Starbuck Caf6．

- Sie mfchten wissen,welche U-Bahn dorthin fiihrt．

- Sie erkundigen sich im Car6 bei einem Gast，ob an seinem Tisch noch ein Platz frei

ist．

- Vor dem Gast liegt eine Speisekarte all ihrem Tisch，die Sie gem lesen m6chten．

． Sie glauben，dass Sie den Herrn am Tisch kennen；Sie wissen es aber nicht genau．

． Sic wollen zahlen undrufen die Kellnerin．(Desselman 1983：39)
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Solche Handlungsinstruktionen k6nnen in der Mutter-oder Fremdsprache vorgegeben

werden．Entscheidend ist hierffir dcr Sprachbeherrschungsgrad oder die Art der

Aufgabenstellung．Je besser der Lemende den Wortschatz und die Satzstruktur der

Fremdsprache beherrscht，desto ist es fftr ihn leichter,die reaktive Replik ZU erzeugen．

Dadurch胁der Lehrer die Lemenden allm舀_hlich an selbstliIldige sprachliche

T／itigkeiten heran,dutch die vielseitige Informationen fiber cinch Gegenstand，eine

Handlung oder Erscheinung erfragt werden k6nnen．Durch diese Ubungen werden bei

den Lemenden auch Fertigkeiten im Stellen von Fragen verschiedener Typen gefestigt．

Als Initiativreplik treten neben der Frage hfiufig die Mitteilung und die Aufforderung auf,

die bekanntlich auch in Form eines Ausmfs vorkommen kann(Plachotnik 1 986：194)．Fiir

das Ausl6sen yon Initiativrepliken bzw．-mitteilungen ist eS wichtig，dass der Lemende

auf die Neuheit der mitzuteilenden Information eingestellt ist，die beim Gesprfichspartner

eine kommunikativ bedingte Reaktion hervorrufen soil．Zu diesem Zweck kann der

Lehrer den Lemenden vorschlagen,etwas aus seinem Leben Bedeutsames mitzuteilen，

seinen Standpunkt ZU Handlungen des Gesprfichspartners darzulegen，fiber etwas

Interessantes，das die Lemenden gelesen，gesehen oder gehfrt haben,ZR erzfihlen，das

Verhalten eines Mitlemenden ZU beurteilen,diesen ZU loben oder ZR tadeln,ein

bemerkenswertes Ereignis au$der Klasse mitzuteilen U．a．(ebda：1 94)

Fiir das Uben der Anwendung yon auffordemden AuBerungen ist gS wichtig，den

Lemenden ZR vermitteln，wie Bitten,Vorschlfige，Ratschliige，Wamungen,Erlaubnis，

Auffordemng zum gemeinsamen Handeln U．a．in der Fremdsprache formuliert werden．

Dazu miissen sich die Lemenden z．B．zur Sprachhandlung，，Einladen'‘solche Strukturen

und Wendungen(Redemittel)aneignen，z．B．：

． Komm doch heuteAbend mRl vorbei!

． Kannst du heute Abend ZU mirkommen7

．Hast du Zeit，mich heute Abend mal besuchen?(Desselman 1 983：40)

1]bungen zur Anwendung auffordemder A．uBemngen k6nnen durch folgende

Anweisungen ausgel6st werden：
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一 Bitten Sie lhrcn Nachbarn，das Fenster ZU schlieBenl

—Laden Sie Ihren Kommilitonen,gemeinsam ins Kino ZU gehen!

- Raten Sic Ihrem Freund，das Rauchen aufzugeben!璐w．(Plachotnik 1 986：1 94)

So eignen sich die Lemenden allmiihlich verschiedene Typen von AuBerungen an,啪
diese innerhalb von Initiativrepliken ZU verwenden．Es ist jedoch festzuhalten,class die

oben beschriebenen Ubungennicht aufeinander folgend ausgefiihrt werden miissen．

◆Ubung der reaktiven Phase

Die Verwendung yon reaktiven Repliken ist leichter als die von initiativen Repliken．

Erstens werden sic durch eine initiative Replik motiviert；zweitens dublieren sie

strukturell diese teilweise；drittens wird der aus initiativen Repliken enmommene

Sprachstoff zum Teil wieder verwendet(ebda：194)．Trotzdem mfissen auch hierbei

spezielle K6nnenskomponente mobilisiert und trainiert werdert,wie Ausdruck des

eigenen Bezugs zllm Geh6rten，Einverst／indnis，Nichteinverst／indnis，Zweifel，Einwand，

Unterstiitzung oder Ablehnung eines Vorschlags U．a．In vielen F／illen erfolgt die

Gestaltung einer sprachlichen Reaktion auch,ohne dass die Struktur der Ausgangsreplik

verwendet wird，z．B．：

Dnacken Sie Einversfiindnis mit dem Geh6rten aus．

Das ist cin interessantes Buch．

一Da haben Sie recht．(Anstatt：，，So ist es“)

Aul3erdem wird in den reaktiven Repliken die Verwendung von verkiirzten，elliptischen

Konstruktionen erfordert，was Rir den Dialog im allt／iglichen Leben charakteristisch ist．

Diese Konstruktionen treten im Dialog hfiufig auf,wenn der situative Kontext beiden

Gespr／ichspartnem eindeutig undrticht verwechselbar ist．Z．B．：

Bitte zeigen Sic mir．d．．．i．，e．．．．．B．．．．．1．u．．．．s．．e．donl

-÷Welche?Diese?

(Substitutionselemente：das Hemd，der Rock)

(Welches?Dieses?／Welchen?Diesen?)(Desselman 1 983：4 1)

Weitere Beispiele Rir Feststellungen，die zur Vermittlung verschiedener Arten des

Reagierens dienen，sind folgende：
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- Stellen Sie，nachdem Sie den Gespriichspartner ZU Ende angeh6rt haben，eine

Gegenfrage zur Pr'fizisierung des Gesagten．

-Widersprechen Sie dem Gespriichspartner und begriinden Sie llare Meinung．

-

Bringen Sie Freude， Entziicken, Bewunderung bzw． Unzufriedenheit in

Zusammenhang mit dem Gehfrten zurfl Ausdruck．(Plachotnik 1 986：195)

Bei der Ausffihrung solcher Ubungen ist die Reaktion der Lemenden gewissermaBen

determiniert，deshalb k6nnen sie auf der Basis eines Modells leicht realisiert werden．

Auch eine Tonbandaufzeiclmung kann verwendet werden,wobei die Aufgabe aufeinem

Tonband an龟enomrncn wird．Ein Muster wird zur Ausfijhnmg vorgegeben，danach eine

Reihe von Anregungen in Form von InitiativfiuBerungen．Die Lemenden erfiillen die

Aufgabe in den Pausen und vergleichen danach ihre Antwort mit der Aufzeichnung auf

dem Tonband(ebda：1 95)．

◆Ubung zurKombination yon initiativen und reaktiven Repliken

Die Vermittlung von initiativen und reaktiven Repliken ist von groBer Wichtigkeit，reicht

aber allein noch nicht aus．Wie es bereits festgestellt worden ist，muss auf die Repliken

des Gesprachspartners SO reagiert werden，dass dieser seinerseits den Dialog fortsetzt．

Wenn ein Gesprfichspartner auf die Frage，，Kommen Sic aus Japan?“die Antwort mit

lauter，，Ja／Nein'‘enth{ilt，SO bedeutet das，dass der Gespr／ichspartner vom Wesen her nicht

wiinscht，das Gesprfich fortzusetzen,d．h．er ist nicht all einer Fortfiihrung interessiert．Um

ein Gespr／ich fortzusetzen，ist eine angemessene Reaktion des Gespriichspartners

notwendig．So sind z．B．auf die gegebene Frage folgende Antworten m69lich：“Ja，sind

Sie auch Japaner?'‘oder，,Nein，ich komme aus China．Und Sie?“U．a．Viele reaktive

Repliken mfissen daher SO strukturiert werden，dass sie gleichzeitig initiative Repliken

sind und in sich beide Funktionen vereinigen(ebda：1 95)．

Die F／ihigkeit ZUlTI Aufbau solcher Repliken werden durch entsprechende Obungen

gef'6rdert．Beispiele：

一 Beantworten Sie die Frage des Gespr／ichspartners und stellen Sie ihm Ihrerseits eine

Frage，die aus Ihrer Antwort resultiert．
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Verneincn Sie die Auaerung mad begriinden Sie diese danach durch zusiitzliche

Antworten．

一H6ren Sie die Mitteilung an und fragen Sie nach dem Plm虹der dich imcressic=rt．

(ebda：196)

Im Mittelpunkt solcher Ubungen Stehen die Replikenkombinationen,in denen der

Lemende auf cincn Sprechimpuls reagiert und gleichzeitig selbst wicder eine Frage odor

Aussage formuliert，die denPartner ZU einer erneuten Realaion veranlasst．

Gesprfichsvorbereitende Ubungen der vorgestellten Art tragen zur Beffihigung der

Lemenden bei，zunehmende Sicherheit in der Ausfiihrung elernentarer dialogischer

Sprachhandlungen ZR erreichen，und zwar durch deren wiederholten Vollzug unter imnler

wieder ver'finderten Bedingungen in unterschiedlichen Situationcn(ebda：197)．Diese

Ubungen bereiten den Lernenden darauf vor,sich von vorgegebenen Musterdialogen im

Lehrbuch ZU 16sen und angeeignete sprachliche Mittel zur Realisierung unterschiedlichen

kommunikativer Absichten einzusetzen．Die far die Bewiiltigung von

Gespriichssituationen erfordediche sprachliche Initimive und Reaktion darf der Lehrer

also nicht dem Zufall iiberlassen；er muss sie vielmehr zielgerichtet entwickeln．

Andemfalls k6nnen die Lemenden das Ziel nicht erreichen，sich situationsgerecht

auszudriicken，sondem sie sind nur in der Lage，das ZU formulieren,was sie momentan

sprachlich ZBr Hand hat．

◆Kurz-／Minimaldialoge

Die Dialoge，die die Kombination von initiativen und reaktiven Repliken enthalten und

aus zwei，h6chstens vier AuBerungen bestehen，werden auch Minimaldialoge(Weigand

1994：424)oder Kurzdialoge(Lorenzen／Tabom 1983)genannt．Nach Ansichten vieler

Fremdsprachendidaktiker und-methodiker sind eben diese Kurzdialoge in den

Sprechfibungen von wesentlicher Bedeutung(dazu v91．Lorenzen／Tabom 1 983；Pauels

1 99 1：200；Weigand 1 994：424 U．a．)．Aus diesem Grund ist In．E．bier die

Unterstreichung der Wichtigkeit von Kurzdialogen vonn6ten．

Die Dialoggrammatik geht davon aus，dass die Rekonstruktion der Dialogstrukturen ihren
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Ausgang bei einfachen，grundlegenden Strukturen,bei Minimaldialogen，ZU nehmen hat

und darm ZU komplexen Dialogen fortschreitet(Weigand 1 994：46 1)．Der Minimaldialog

als entscheidender Schritt fiir die Rekonstruktion und den Aufbau der kommunikativen

Kompetenz findet bei Lorenzen／Tabom(1 983)seine fremdsprachliche Emsprechung im

SO genannten Kurzdialog．Ffir die aktive Handlungskompetenz in einer Fremdsprache ist

es nach Lorenzen／Tabom unediisslich,dass der Lemer authentische Texte kennen lemt，

allerdings mit einer wesentlichen EinschrLrdamg：Nicht jeder beliebige authentische Text

kann Gegenstand des Unterrichts sein,sondem aus einem Corpus sollten Texte selegiert

und das sprachliche Material gefiltert werden,SO dass kommunikative Redemittel zunl

Einsatz kommen,，，die hfiufig gebraucht werden und damit einen groBen Alaionsradius

haben,kurzum,die，powerful’50 sind'‘(Weigand，1994：46 1)．Entscheidend unter dem

lemtheoretischen Gesichtspunkt ist z．B．die Kiirze des Dialogs，die Okonomie der

sprachlichen Mittel einschliel31ich der Einfachheit der Satzstruktur,der Dominanz der

Umgangssprache und dcr Realitiitsbezug der Dialogtexte．

Der Schwerpunkt liegt nicht auf dem einmaligen authentischen Text，sondem auf dem

wiederholbaren,ausbaubaren,bearbeitbaren Muster．In diesem Sinne bildet der

Kurzdialog einen entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Beherrschung liillgerer

Dialogsequenzen(ebda：46 1)．Ausgehend von einem Mindestkanon oder kleinsten

Repertoire an kommunikativen Redemitteln sollen die Kurzdialoge alle wesentlichen

Situationen im Leben eines Fremdsprachenlemenden abdecken und dabei auf die

einzelnen Lemstufen nach unterschiedlichem Schwiefigkeitsgrad hinsichtlich Form und

Inhalt verteilt werden．Im heutigen Umerrichtspraxis finden Kurzdialoge schon breite

Anwendung，z．B．als Hfrstoff im H6rverst缸adnisteil der Priifung．

◆Weitere Anmerkungen in derObungspraxis

Trotz der groflen Bedeutung，die die Arbeit mit Replikpaaren flit die Entwicklung des

dialogischen Sprechens hat，darfjedoch folgendes nicht iibersehen werden：

Die Crbungen mit Replikpaaren und Mikrodialogen，die im inhaltlichen und sprachlichen

Umfang begrenzt sind，bilden nur eine—allerdings notwendige—Vorstufe in der

50
d．h．starke Ausdruckskrafl besitzend
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——————————————————————————————————————————一一
Ausbildung des dialogischen Sprechens(Desselman 1 983：43)．In den 0btmgen ist die

Konzentration aufbestimmte Operationen ersichflieh,wie die Bildung VOII initialiw=Il mld

reaktiven Repliken zeigt．Sic shad erforderlieh,um bestimmte Slmtchliche嘶ti伽嘲
akzentuiert mad wiederholt ausfiihrea ZII lassen,damit der I，emcnde alI坨蛔ende
Sicherheit in ihrcr Ausfiihrung erlangt．

Es ist jedoch unm69lich，"ein genfigend hohes Niveau von Automatismen vorwiegend

sogar ausschliel]lieh mit Hilfe solcher Lrbungen ZU erreichen"(ebda：43X da sie nicht in

der Lage sind，alle Bedingungen far ein ganzes，komplexes dialogisches Sp峨圮hen zu

modellieren·Auch wenn die Anzahl der Wiederholungen sehr hoch ist，l五sst sich das

erhoffte Ziel nicht erreichen． Anders gesagt， beSteht zwische：n deIl

gespriichsvorbereitenden Ubungen zur Bildung der Repliken mad dem ganzheitlichen．

komplexen Sprechen noch Lficken，die sich jedoch nicht硼Jtomatisch schlieBen．Au8

diesem Grunde ist bei der Gestaltung der Sprechfibungen eine Progression，die sich觚f

den Anforderungsgrad des Lehrers und das Zielniveau oriemiert，notwendig(ebda：44)．

Die Ubung der ZU automatisierenden sprachlichen Operationen und Handlungen muss ill

der weiteren Abfolge erfolgen，mad zwar unter zwei BeAingungcn：1．Die

Realisierungsbedingungen werden irnmer schwieriger；2．Das sprachliche Niveau dcr

Lemenden wird dabei mit beriicksichtigt．

In dieser Hinsicht spricht H．und S．UtheB(1978)yon einer，，Umstrukmriermag'c der

Einfibungshandlungen als notwendiger Vorbedingung filr d弱 Herausbilden einer

Fertigkeit．Damit eine bestimmte Operation innerhalb einer umfassenden Handlullg als

automatlsiene Operation ablaufen karm,(ein bestimmter Fertigkeitsgrad erreicht wird)．
muss sle zwar in elner ersten unteren Ubungsetappe zun／ichst isoliert mad separat

Vervollkommnet，dann aber als Bestandteil in diese komplexe Handlung eingebaut

werden·Hierbei 1st mlt einem unentbehrlichen Ubergang ZU rechnen．Die 13bungen sind

deshalb SO zu gestalten，dass die ursprfingliche Handlung als Operation in immer

umtassendere，komplexere sprachliche Handlung einbezogen wird(Desselman 1 983：44)．

Ffir den ganzen Aufoau der Ubungsabfolge ist somit ZB fordem，unbedingt die

angemessenen Proportionen zwischen den gespdichsvorbereitenden Ubungen und den
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Ubungen zur Ausbildung komplex kommunikativer Sprachhandlungen ZU wahren；d．h．

auf ein sntfenweise steigendes，，Niveau der Ubungen'‘ZU achten und den Lemenden

ausreichend Gelegenheit ZU geben,an_fangs mehr oder weniger separat Eingeiibtes

schlieBlich in zahlreichen dialogischcn Sprechhandlungen komplexer Art anzuwenden

(ebda 1983：4钔．hn Fremdsprachenunterricht muss der Lehrer ZU diesem Zweck

kommunikative Situationen finden und modellieren, in denen die einzelnen

Sprachhandlungen in die ganze Komplexitfit zwingend einzubauen sind．

4．3．2．2 Ubungen im Variieren des Musterdialogs

Eine zweckm五Bige 1]bung zur Entwickhmg des dialogischen Sprechens bildet die Arbeit

mit Dialogtexterb die in der Regel als 80 genannte Mustertexte im Lehrbuch stehen．

Daneben sind aber auch in den Massenmedien aufgezeichnete Dialogmuster oder

Dialogszenen,die man akustisch，manchmal auch opfisch wahrnehmen karm,geeignet．

Hinsichtlich der Ubungsmethode ist ZU beobachten,dass als Hauptverfahren hfiufig ZU

einseitig die dialogisierende(vom Lemerplatz aus)oder szenische(vor der Klasse)

Nachgestaltung des vorgegebenen Dialogtextes verwendet wird(Desselmann 1 983：44)．

Im Mittelpunkt der Ubungen steht in diesem Fall die Reproduktion des Textes mit

verteilten Pollen．Im w6rtlichen Reproduzieren geht es oft ulns Auswendigleme：rl des

Mustertextes，was fiberwiegend die Gedfiehtnisleistung der Lemenden erfordert．Solche

Ubungen zum Zweck der Ausbildung des variationslosen Sprechens，wie es bereits im

vofigen Teil dargelegt wird，bilden lediglich ein Durchgangsstadium aufdem Wege zum

freien Sprechen，dem eigentlichen Ziel des Fremdsprachenunterrichts．

In der Ubungsabfolge mfissen deshalb all die Lemenden h6here Anforderungen gestellt

werden．Das bedeutet，der vorgegebene Dialogtext ist vom Lemenden inhaltlich und

sprachlich SO umzugestalten,dass Ubungsergebnis ntis dem Ausgangsdialog ein oder

mehrere neue Zieldialoge entstehen(Grytz／Sachs 1975 zit．bei Desselmann 1983：45)．In

diesem Fall dientt der Lehrbuchtext als Muster mit dem vorbildlichen Charakter fiir die

Gestaltung eines neuen Dialogs mit fihnlicher Kommunikationsrichtung und

Dialogstruktur．Er verdeutlicht den Lemenden die betreffende Gespriichssimation und

steuert im bestimmten MaBe die anschliel3enden Ubungen．Auf der Basis eines derartigen

6l



DialogrnustePs lhsst sich ein bestimmter，，Modellfall“einer Kommunikationssituation in

verschiedenen Varianten wiederholt iiben．

DalIlit ein Musterdialog im Lehrbuch den erwiinschten Zweck crftillt,muss or folgenden

Grundforderungen entsprechen：5l

(1)Der Dialogtext muss inhaltlich und sprachlich SO gestaltet scin，class in seinen

Hauptkomponenten die Pr／igung einer natiirlichen Kommunikationssituation zu／n

Ausdruck gebracht wird．Als Modell der mfmdlichen Kommunikation soll cr viele

typische Einzelfiille repr弧entieren und l[1iiufige Kommunikationsereignisse in

sozialcr Hinsicht widerspiegeln．

(2)Zu diesem Zweck miissen die Dialogrepliken in relevante und typische

Kol姗llnikationssitIlationeIl der Lebenspraxis eingebettet sein．Sie sollen m69lichst

vielseitig verwendbar sein und sich auf iihnliche Kommunikationssituationen

fibertragen lassen．
’

(3)Der Dialogtext muss die Charakteristik der gesprochene Sprache widerspiegeln und

den gegenwiirtigen Sprachgebrauch verdeutlichen·In ihrn miissen bestimmte

spracldiche Besonderheiten des Dialogs zum Erschein kommen,z．B．syntaktische

Verkiirzungen in Form yon Ellipsen；Prow6rter als eine Form der

lexikalisch．semantischen Verkiirzung，die zur Wiederaufnahme von vorerwiilmten

Sachverhalten verwendet werden；Partikeln und andere W6rter,die die Rolle als

illokutive52 Indikatoren spielen；gesprfichstypische Wendungen，mit denen bestimmte

kommunikative Absichten ausgedriickt und spiiter sogar ZU SO genannten ritualisierten

Formeln，，erstam'‘werden．

(4)Der Musterdialog sollte kurze，schnell wachsende Repliken enthalten·Seine

dialogische，，Dynamik'‘muss stark ausgeprfigt sein．

5’Die folgenden Ausfiihrungen orientieren sich fiberwiegend an：Desselmann 1983：45-4。6
52
Der Begriff‘’lllokution'’stamnR aUS J．L．Austin 0985)und bezieht sich aufdas in der Auflerung verborgene

Handlungsziel．
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(5)Der Dialogtext muss im Urnfang angemessen sein，d．h．，nicht ZU kurz(sonst b6te es

den Lemenden keine genfigende M69lichkeiten zur tief greifenden Einiibung)，jedoch

auch nicht ZU lang(andemfalls wiirde es das Ermiidungsge伍hl der Lemenden

verursachen)．Idealerweise sind ca．6 bis 8 Repliken pro Gesp诧chspanner．

(7)Die Anzahl der im Dialogtext auftretenden Gesprachspartner sollte auf maximal drei

Personen beschr洳akt sein．Giinstig fiir Sprechiibungen ist eine Rollebesetzung mit

zwei Personen．Bei mehr Partnem birgt sich die Gefahr,dass der Dialog fiir den

einzelnen Lemenden sowie flit die iibrigen nicht eindeutig wird und auBerdem n6tige

Hilfen und Kontrollen durch den Lehrer erschwert werden．

(8)Im Musterdialog sollte sich noch die eindeutige Auspr／igung des Handlungszwecks

widerspiegeln．D．h．im Dialog muss erkannt werden，dass die Gespr／ichspartner

sprachliche Handlungen vollziehen，am einen deutlichen Zweck ZU erreichen(v91．

Randa 2006：10)，eben hier wird eine wesentliche Komponente des Dialogs

hervorgehoben．Das folgende Beispiel ist ein Dialog，der jedoch nicht als ein

geeigneter Musterdialog diem，weil in dem sich kein eindeutiger Handlungszweck

erkennen liisst und er deshalb keine natiirliche Kommunikationssituation darstellt．

Beispiel：

彳?Was kostet derFernsehapparat?

B：99Euro．

彳?晰P viel kostet die Vase?

B：Nw loEuro und50 Cent．

彳j Was kostet das alles zusammen?

B：109 Euro und 50 Cent．

A：Dns istZU teuer．

B：Nein．das ist sehr biltig．

彳?Ist der Staubsauger neu?

B：Nein．der ist gebraucht．Er ist zwei Jahre alt．
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彳?Ist das eine Lampe?

曰：Nein，ein Papierkorb．(Aus：Berliner Platz 34 zit．bei ganda 2006：13)

Auf den ersten Eindruck erscheint der oben angeffihrte Dialog ein Gesprfich zwischen

dem Verkiiufer und Kiiufer ZB sein．Aber nach dem Durchsehen bemerkt man,dass es hier

nicht UlIl ein Kaufgespriich geht，und zwar ist im Dialog gar kein eindeutigex

Handlungszweck anzumerken，da die Fragen sehr ungebunden sogar orientierungslos

shad．Dieser Dialog im Lehrwerk,der sehr stark didaktisiert wird,fxmsiert lediglich als

TrhgcT der Einfibung von eingefiihrten grammatischen Kenntnissen，wie z．B．die

deutschen Zahlen，Kompositen(darunter Fernsehapparat，Staubsauger,Papierkorb)，

Ja-Nein-Fragen，und eventuell auch Antonyme(z．B．teuer—billig，neu—gebraucht)U．a．

Folgendes ist ein typisches Lehrbuchbeispiel，das den oben genannten Forderungen oder

Kriterien relativ gut entspricht und deshalb auch als ein geeigneter Musterdialog gilt．

Beispiel：

／n der Auskunfi

彳?Bitte,wannfdhrt der niichste Zug nach Dresden?

B：9．29协r ab Leipzig．10．46 an Dresden Hauptbahnhof．

彳?Brauche ich eine Platzkarte?

B?Nein，卢，．diesen Zug brauchen Sie keine．

么?Ich m6chte von Dresden nach BadSchandau weiterfahren．Habe ich in Dresdengleich

Anschluss?

B：Nein．sie haben fast eine Stunde Aufenthalt．Der Zug nach Bad Schandau fdhrt erst

n．35 Uhn

么?Kann man von Dresden mit dem Bus nach Bad Schandaufahren?

B：Ja．das ist m69lich．Sie kSnnen abet auch mit dem Schiffweiterfahren．Die Fahrt auf

der Elbe ist besonders sch6n．Erkundigen Sie sich in Dresden bei der Weiflen Flotte

danach!

么?Helen Dankj铹r dieAuskunft．(Desselmann 1983：44)．

Bevor dieser Musterdialog variiert wird,ist eine inhaltliche und sprachliche
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Strukturanalyse notwendig．Im oben genannten Beispieltext lassen sich folgende Arten

von Elementen unterscheiden(Pohl 1979 zit．bei Desselmann 1 983：46f0：

-relativ konstante Elemente，nfimlich die Repliken，die typisch flit die Situation der

Auskunfl sind und fiir eine iihnliche Gesprfichsmhrung als Anlehnung iibemommen

werden k6nnen，z．B．，，Bitte，wann ffihrt⋯nach⋯“，，，Ich m6chte yon⋯nach⋯

weiterfahren'‘，，，Vielen Dank flit"die Auskunft'‘．

- variable Elemente，also die konkreten Teilen in Einzelf五llen,die in den

Sprechfibungen von den Lemenden variiert werden k6nnen,z．B．，，9．29 ulr ab

Leipzig",，，fast eine Stundc'‘．Dialogtexte mit einem grolkⅪa Anteil derartiger

variablen Repliken bieten ffir Sprechfibungen giinstige Voraussetzungen，weil eben all

diesen Teilen die kreative sprachliche Arbeit der Lemenden widerspiegelt wird．

一akzidentelle Elemente，d．h．solche Teile，die zufiillig im Dialog vorkommen und ohne

die der Dialogverlauf gar nicht beeintriichtigt wird，z．B．hier，，Die Fahrt auf der Elbe

ist besonders sch6n'‘．Derartige Elememe diirfen nicht gch／iuff im Musterdialog

aufireten,andemfalls wiirde die Aufmerksamkeit der Lemenden auf die vorigen

beiden Arten von Elementen abgelenkt und merkliche Belastung des Gediichtnis der

Lemenden verursacht werden kann．Der Vorteil solcher Elememen besteht darin，dass

andere Ansatzpunkte assoziiert werden und damit der Dialog ZU einem kurzen

Unterrichtsgespriich erweitert werden kann(z．B．Erfrterung des landeskundlichen

Sachverhalts im vorliegenden Beispiel)(Desselmann 1 983：47)．

Geht mail vom Ergebnis der obigen Analyse aus，SO kann ein nahe stehender Dialog bei

der Auskunfl im Reisebiiro folgendermaBen verlaufen：

么?Bitte,ich m6chte nach Reisem69lichkeiten ZU Neujahrfragen．

B：Gerne．Haben Sie schon ein besfimmtes Reiseziel?

彳?Noch nicht．Ich bittejetzt erst um Informationen．

B?肋ffen Sie ins Ausland reis·en?

A：Nein．ich mache lieber eine Inlandsreise．Wie sieht eS mit dem P他is aus?

B：Das hdngt davon ab．wie viele Tage sie dort bleiben wollen．

4j Nur 4 Tage．Was gibt's ZU empfehlen?
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B：Das Kiistengebiet Sanya．

A：Haben ste noch andere MSglichkeiten anzub把mn?

B：Ja,einige n6rdliche Stiidte,z．B．Changchun oder Shenyang．Besonders sch6n ist dos

Schilaufen aufdem Gebiet Changba括han．

47 Helen Dankffi，．die Auskunfi．1ch komme noch einmaL

4．3．2．3 Dialoge mit Informationsgef蕴lle

▲Zur Besehreibung dieser Ubung

In einer derartigen Ubung lfisst man beide Gesprfichsparmer verschiedene Saehverhalte

wissen,d．h．，die beiden Seiten werden mit Informationen,zwischen denen eine

komplementiire Beziehung besteht，ausgestattet．Wras der eine Bescheid weiB，ist eben das，

was der andere nicht weiB，und umgekehrt ist es auch der Fall．In derartigen Aufgaben

wird durch unterschiedliches Ausgangsmaterial ein ldinstliches Informationsgeffille

zwischen den Lemenden und damit ein Fragebedarf erzeugt wird．

▲Vorteile dieser Ubung

Die gr6Bte Schwfiche vieler Dialogiibungen liegt darin，dass in denen authentische

kommunikative Bedingungen，unter denen Gespriichspartner，，echte“kommunikative

Interessen wahrzunehmen versuchert,nicht m69lichst angeglichen werden k6nnen．Durch

das Hervorbringen der AuBemngsformen ist nicht idealerweise gewfihrleistet，dass

Sprecher 1(Sp 1)und Sprecher 2(Sp2)versuchen，Handlungsziele ZU erreichen．Solche

Miingel sind durch das Sprechen mit Informationsgeffille ZU beheben．Es bietet wohl die

M69lichkeit zur Herstellung quasi—authentischer kommunikativer Interessen，um die

Lemenden ZH Befragungen zu veranlassen．53 Diese 0bung eignet sich besonders ftir den

Anfangsunterricht，da fiber die bewusste Auswahl von Leerstellen die Kommunikation

sehr gut irn Voraus gesteuert und auf die sprachlichen Fahie；keiten der Lemenden

abgestimmt werden kann 54．Die Lemenden haben ein klares Ziel vor den Augen，

niimlich die Beseitigung des Informationsdefizits anzustreben und den Wissensdrang ZB

befriedigen．Angesichts der komplement／iren Verteilung der Informafionen auf beide

53V91．Reuter(2003)：http：／／www．studienseminar-paderbom．de(gy／pruefung／hausarbeiten／hausarbeiten．html(29．05．2003)

54V91．ebda
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Gespr／ichspartner sind die Lemenden deshalb gezwungen,sich ohne expliziten

Rollenaustausch sowohl fragend als auch antwortend anl Gespr／ich ZU beteiligen．Die

Ubungsleistung l／isst sich durch die Dokumentierung der aufgenommenen Informationen

erkennen und bewerten，ob sich die beiden Gespr／ichspartner richtig verstanden haben．

▲Mfgliche Aufgabenstelhmgen

Neben den Handlungssituationen，in denen ein Informationsgefiille ldinstlich erzeugt wird，

gibt es speziell konzipierte Aufgabenstellungen，die einen Dialog anregen k6nnen．Diese

beziehen sich vor allem auf Gespr／ichsformen,die flexibel auf eine Vielzahl

verschiedener Texte und Themen angewandt werden kSnnen．Als typische Beispiele sind

hier hlterviews und Umfragen ZU nennen 55．Diese 13-bungsformen k6nnen die Lemenden

sowohl ohne Textgrundlage untereinander durchfiihren，wobei es sich eher Bin das freie

dialogische Sprechen handelt，als auch aufder Basis eines erarbeiteten Textes，in dem sie

die Rollen der im Text vorgestellten Personen weiterentwickeln．Was die Sozialform

anbelangt，eignen sich Interviews vor allem ftir Partnerarbeit，w／ihrend die methodische

Vafiante der Umfrage den Austausch innerhalb der ganzen Klasse errn69licht，der zudem

mit einer physischen Aktivierung einhergeht und insofem das ermiidende Stillsitzen

aufbricht．

▲Illustration durchs Beispiel

Das folgende Schema(v91．Fig．5)enthiilt zwei unterschiedliche Skizzen，die Spl und Sp2

zur Simulierung des Sprachspiels ZU behandeln w／iren．Beide werden aufgefordert，

voneinander die entsprechenden Informationen ZU erhalten und das komplexe

Handlungsmuster，，Wegauskunft'‘wechselseitig zu realisieren．Dabei besteht zwischen

den Beiden natfirlich das Informationsgeffille，z．B．ist Spl der Weg zum Bahnhof,Hotel

und Blumengeschiift bekannt，Sp2 dagegen der Weg zum Krankenhaus，Kaufhaus und

CD．I，aden．

Fig．5(Alas：Graffe 1986：422f0
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Krankenhaus．
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CD．Laden．

Fragen Sic Ihren Gespr五chspartner(Sp2)nach
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Bahnho￡

Hotel．

Blumengescl'6ift．

Fragen Sic Ihren Gespr／ichsparmer(Sp 1)naeh

demWeg．

Ein Dialog，in dem es am die Erkundigung nach dem Weg zur Bank geht，kann

folgendermal3en verlaufen：

Sp l：Entschuldigen Sie．gibt es hier in der Nfihe eine Bank?

Sp2：Ja，gehen Sie bitte dieser Stral3e entlang，dann biegen Sie links ab，und es ist die

FiinRe auf der rechten Seite．

Spl：Vielen Dank．

Sp2：Bitte sch6n．

Im oben genannten Beispiel wird der einfache Sprechhandlungsmuster,nfimlich nur der

erste Zug und Gegenzug der Sprechhandlung behandelt．Um einen komplexeren



Sprechhandlungsmuster im zweRen Zug，d．h．die Reaktionshandlungen im Sinne eines

negativen Bescheides／iben ZU lassen,kfnnten die Lemenden aufgefordert werden，auch

nach dem Weg eines anderen，beiden rlicht bekannten Gebfiudes ZU fragen,wobei ein

Dritter,Sp3，fiber die jeweilige Information verRigen wiirde．Nach dieSem

Sprechhandlungsmuster k6nnte ein Dialog folgendermaBen ausgefiihrt werden：

Sp l：Entschuldigung，wie kann ich zunl Rathaus gehen?

Sp2：Tut mir leid，das weiB ich auch nicht．Vielleicht k6nnen Sie den Mann da ffagen．

Spl：Ach ja，danke．·Entschuldigen Sic，kermen Sie den Weg zunl Rathaus?

Sp3：Ja，gehen Sie bitte dieser StraBe entlang，biegen Sie rechts unl die zweite Ecke mad

eS ist das siebte Gebfiude auf der linken Seite．

Spl：Danke sch6n．

Sp3：Gem geschehen．

Vom Konzept der Dialoggrammatik ausgehend，handelt OS sich in oben genannten

Ubungen mit InformationsgeffiUe unl die Einfibung der initiativen und der

entsprechenden reaktiven Sprechhandlungen，die entweder im Sinne eines positiven oder

negativen Sinnes aufzufassen sind und die Sp l signalisieren，ob er sein Handlungsziel

erreicht hat．Derartige Ubungen dienen dazu，den Lernenden die konventionellen

Handlungsmfglichkeiten mit deren AuBerungsvarianten bewusst land sie rIlit diesen auch

vertraut ZH machen，damit，，sie in der Zukunft iihnliche Dialoge hinsichtlich potemieller

Handlungsm69lichkeiten antizipieren k6nnen“(Weigand 1 994：4 1 8)．

4．3．2．4 HandlungsgeI茜nder豇bungen

In SO genannten Handlungsgeliinderiibungen werden den Lemenden konkrete

Anweisungen zum Vollzug sprachlicher Handlungen in Sequenzen oder Rheinfolgen

gegeben(Graffe 1986：424固，wobei sich，，Gelander'‘auf die Handlungsanweisungell

beziehen，die in der Form von Tafel，Folie，Arbeitsblatt U．a．auftreten．Das wesentliche

Merkmal derartiger Ubungen liegt darin,dass einerseits Spl und Sp2 prinzipiell die

jeweiligen Handlungen．mit einer Vierzahl strukturell unterschiedlicher AuBemngsformen

realisieren kfnnen und andererseits die Handlungsanweisungen den Sprechem nur

stichwortartig den Mitteilungsinhalt bieten，d．h．sie kSnnen jedoch nicht unmittelbar



4．MetIl础啦!璺坐鲤塑璺旦堂垫s und catsprechcade Obungsformm

fibersetzt oder Wort fiir Wort zitiert werden．Der Lehrer greiff helfend lind kontrollierend

in die Obung ein,indem er erforderlichenfalls durch das Vorsprechea yon Stichw6rtem

oder Replikenanffingen，，soufflierr‘(Desselmann 1983：5 1)．Als Hilfe fiif Richtung mad

Verlauf der Dialog向hrung kann dabei ein gemeinsam erarbeitetes oder vorher vom

Lehrer vorbereitetes Wortgelfinder(Tafei，Folie，Arbeitsblatt)fungieren．Femer ist der

Einsatz VOII Anschauungsmitteln,mit deren Hilfe sich die Vorstellungskraft der

Lemenden unterstiitzen 1／isst(z．B．Fahr-und Flugplfine，Reiseprospekte)．

Das folgende Schema enthfiR als Beispiel die Realisierung eines Musters mit

exemplarischen Handlungsanweisungen(Fig．6)．Es zeigt eine aLll惦gliche Situation，in der

sich zwei Gespr[ichspartner am Telefon verabreden．Die sich daran anschlieBende

AIlJk啪gsfo衄en gelten als Realisierungsvarianten der einzelnen， in den

Handlungsanweisungen angegebenen Muster．Dadurch wird ein inhaltliches Geriist ffir

das fiktive Gespdich vorgegeben und eine gewisse Stabilisierung der Dialog向hrung

gesichert．Um die Lemenden ZU veranlassen，iihnlich wie in natiirlichen Situationen

spontan ZU reagieren，ist es zu empfehlen，ihnen die Stichworthilfen姗ihre Partnerrolle

auf getrennten Arbeitsbliittem zur Verfiigung ZU stellen(Desselmann 1 983：52)．

Das ange向hrte Beispiel ist ein komplexe Sprachspiel VERABREDEN．Konstitutiv

gesehen besteht es aus mehreren im Paar stehenden Handlungsziigen oder

Sprechaktsequenzen，wie VORSCHLAGEN—EINWILLIGEN．Dabei f'fillt Sp l und Sp2

bestimmte Handlungssequenzen ZU，wie ANBITTEN—ANNEHMEN—BITTEN—

VERSPRECHEN，die in rekurrenter Form realisiert und deren．友uBemngsformen

allmiihlich ZU fitualisierten Spmchmitteln werden k6nnen．Geht man von der Analyse der

Dialoggrammatik aus，SO lfisst es sich feststellen，dass nach der Einiibung und

Stabilisierung der einfachen，einphasigen Handlungsspiele wie VORSCHLAGEN—

EINWILLIGEN，ANBITTEN—ANNEHMEN，BITTEN—VERSPRECHEN，k6nnen

diese erst”zu einem mehrphasigen Muster eines komplexen Handlungsspiels

kombiniert'‘(Weigand 1 994：1 986)und weiter ganzheitlich gefibt werden．

Fig．6(Aus：Graffe 1 886：425)
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4．Methodische Stufen des Spr∞h朗s und entspreehende Ubungsformen

Ein m69licher Dialogverlaufsieht folgendes aus：

Sp l：Wie w蔚’S mit einem Zusammentreffen heute Abend?(VORSCHLAGEN)

Sp2：Gute Idee．(EINWILLIEN)

Sp l：Wann ist dir reeht?(FRAGEN)

Sp2：Ist 7 Uhr anpassend?(VORSCHLAGEN)

Sp l：Ja，das ist gut．(EINWILLIEN)

Sp2：Kannst du mich abholen?Ich habe kein Auto．(BITTEN)

Sp l：Kein Problem．Ich wane um 7 Uhr auf dich vor deinem Haus．

(VERSPRECHEN+ANBIETEN)

Sp2：O．k．，ich komme herunter dann．(VERSPRECHEN)

4．3．2．5 Dialogrekonstruktionsiibungen

In den SO genannten Dialogrekonstruktionsiibungen geht es darum，anhand des

vorgegebenen Dialogmusters oder-Schemas die Lficken mit variierenden sprachlichen

Mitteln zu fiJllen，am den urspriinglich unvollst／indigen Dialog ZU einem kompletten und

7l
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auch logischen ZU rekonstruieren oder aufzubauen．Speight spricht auch yon

Lfickendialogen,，，in denen man Lficken l／isst，die mit einer lexikalischen Einheit oder

einem Ausdruck der eigenen Wahl gefiillt werden kfinnelf‘(Speight 1 99 1：2 12)．

Hierbei miissen die ZU verwendenden sprachlichen Mittel in globalen

Sequenzzusammenh／ingen beriicksichtigt werden．Unter Angabe der globaleu

Bedingungen werden die Augerungsformen des 1．，3．，5．BSW．Zuges einer Sprechsequenz

vorgegeben,wfihrend unter der Anweisung，，Spielen Sie Ihre eigene Rolle!“der Lemende

die Spreehhandlungen des 2．，4．，6．HSW．Zuges realisieren soil(ebda：426)．Hier

bemhen die Reaktionshandlungen des Sp2 auf die von Spl realisierten Handlungen．Es

ist auch ZR erw舀Jmen，solche Ubungen bereiten die Lemenden auf das Fiihren yon

Dialogen vor,sichem jedoch nicht in vollem Malk die Selbstiindigkeit bei Gespriichen in

echten Kommunikationssituationen．

Beispiel

Sp l：Wie ware eS．heuteAbend ins Kino ZR gehen?

Sp2：Gut，aber
'

Spl：Die Atmosph／ire im Kino von，，New World'‘ist sehr gut und heute Abend gibt es

einenFilm von Ingrid Bergmann．Wir k6nnen

Sp2：Das ist eine gute Idee．

Spl：Ich glaube um 7：30 UhL

Sp2：Und WO treffen wir uns?

Sp l：(Bushaltestelle)

Sp2：．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．——

Spl：O．k．，bis dann．

4．2．3．6 Dialoge mit Abzweigungen

Ein Dialog mit Abzweigungen hat kein ausgeschlossenes Ende，sondem ein offenes，

deshalb bietet es verschiedene m69liche M69lichkeiten zum weiteren Verlauf．Um die

m69lichen Sequenzverl／iufe komplexer Dialoge bewusst ZU machen，kann in

，，Dialog·Ablauf-Diagrammen“(ebda：426)die regelhafle Abfolge von initiativen，



reaktiven mad darauf folgenden Sprechhandlungen mit ihren Reaktionsaltemativen,

gegebenenfalls auch mit exemplarischen Aul3erungsformen veranschaulicht werden．Bei

den Lemenden ist es sirmvoll，，，unter Beriicksichtigung eines minimalen Inventars an

Aul3erungsformen eine Vielzahl VOll Sequenzabliiufen ZU entwickeln'‘(ebda：427)．

Dialoge mit Abzweigungen erm69lichen den Lemenden,ganze Phase des Dialogs nach

seinen eigenen Wfinschen auszutauschen．Auf der anderen Seite sind solchen 0bungen

enge Grenzen gesetzt,weil es hie praktikabel sein wird，alle m69lichen Altemativen

vorzugeben(Speight 1991：212)．Alas diesem Grunde sind Dialoge mit offenem Ende

vorzuziehen,zumindest fill"fortgeschrittene Lemende．Diese Abzweigungsmethode zeigt

die Altemadven im Sprechhandlungsablauf auf und triigt viel zunl Trainieren des

dialogischen Sprechens bei．Diese ist jedoch nicht mit dem 0bungstyp von。Pattern

Drills‘‘gleichzusetzen，da die dialogischen Texte nicht nur zunl Einschleifen und

Auswendiglernen des reinen Sprachsystems benutzt werden，sondem zugleich die

Handlungsbedingungen reflektiert werden(Weigand 1 994：423)．Das folgende Beispiel

zeigt die variierenden Sequenzverl萏ufe nach der initiativen Replik der Sprechhandlung

，，Vorschlagen zum Filmsehen'‘(Siehe Fig．7)

Fig．7

gehen?‘‘

prima Idee．“ ，,Ach，das weiB ich noch nicht．“ ，，Hm，ich ffirchte，ich karm

I
，，Wie w讯eS，dass
wirZU⋯gehen?“ ⋯) ，，Komm mal bitte． ，，Das ist aber sehr schade．“

Es sollte ein guter FilIIl sein．‘‘————≮．
，，Was flit einen Film

ist es?“
，，Tut mir leid，ich kann wirklich

nicht mitkommen．“

n：、



4．4 Stufe des freien Sprechens

Im Sprechen auf dieser Smfe handelt es sich am produktive Tiitigkeiten und kreative

Sprachleistung der Lernenden,z．B．Informations—und Meinungsaustauseh ZU nicht

unmittelbar vorher im Unterricht behandeltenThemen．Das freie dialogische Sprechen als

Ziel und Mittel zur Ausbildung der Sprechfertigkeit muss ein wesentlicher Bestandteil

des Ausbildungsprozesses auf allen Etappen seiner Entwicklung sein und darf daher nicht

ausschlieBlich einer bestimmten Unterdchtsstufe(z．B．Oberstufe)vorbehalten sein(dazu

v酉．Hellmich 1 970，Melkumjan 1975，Desselmann 1 983)．

4．4．1 ErHuterung dieser Stufe

Auf dieser Smfe wird die F／ihigkeit der Lemenden weiterentwickelt，Sprachhandlungen

aus einem sowohl inneren als auch萏uBeren Anlass zum Sprechen selbst轴dig ZU

realisieren，und zwar in Abh各mgigkeit von dem gestellten Kommunikationsziel und der

gegebenen Kommunikationssituation．Lenkungshilfe vor allem sprachlicher Art sind stark

reduziert oder fehlen v611ig．Da die AuBemngen der Lemenden nicht mehr an einem im

Lehrwerk erarbeiteten Mustertext gebunden sind und somit nicht inhaltlich und

sprachlich fertig vorgegeben werden，erh6hen sich die Anforderungen an die selbstiindige

Planung des Redekonzeptes und dessen sprachliche Realisiemng(Desselmann 1 983：24)．

Die Regulierung des Sprechprozesses ist nicht mehr in dem MaBe von Hilfen SO

genannten Lenkung abh／ingig，sondem unterliegt immer stoker der eigenen

，，inneren'‘Lenkung．，，Die Lemenden miissen die betreffende Situation im Hinblick auf

die Aussageinhalte und Mittel erfassen，den lnhaltsplan selbst aufstellen sowie die

innersprachliche Ausformung der Aussagen vomehmen“(ebda：24)．Auf Grund seiner

Kommunikationsabsicht entscheidet der Lemende selbst／indig fiber den Inhalt der

AuBerungen und die Wahl und Verwendung der dazu erforderlichen Sprachmittel．

4．4．2 Ubungsformen auf dieser Stufe

M69liche Vermittlungsformen auf dieser Stufe sind z．B．：

4．4．2．1 Reale UnterhaItungsgespr蕴che

In diesem Fall handelt es sich uln eine relativ echte oder quasi-authentische
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Kommunikationssituation，in der der Dialog zwischen den Lernenden Merkmale eines

realen Unterhaltungsgespriichs aufweist．Es verlangt vom Lemenden in Verbindung mit

den rasch ZU erfassenden und ZH berficksichtigenden Situationsfaktoren reaktionsschnelle

geisfige Operationen，啪den Inhaltsplan seiner AuBerungen zusammen mit der

inhaltsadiiquaten Auswahl der sprachlichen Mittel ZB durchdenken und das

innersprachliche Redekonzept unverzfiglich in der Fremdsprache ZU realisieren(ebda：

53)．

Die freie Sprechfertigkeit l／isst sich bereim auf der Anfangsstufe trainieren,indem die

Lemenden aufgefordert werden，sich auf verbale Impulse des Lehrers ZU einem

behandelten Textinhalt ZU iiuBem,ZU deren Beantwortung er keine Formulierung aus dern

Text(weder in rein reproduzierender noch in variierter Form)fibernehmen oder zitieren

kann(ebda：53)，d．h．bier muss die Lemenden frei sprechen，und zwar ohne die

Unterstiitzung irgendeines Musters，z．B．den Hauptgedanken eines bestimmten

Abschnittes zusammenzufassen；ein Wort，eine Wortgruppe oder einen ganzen Satz aus

dem Kontext mit eigenenWorten ZU erklfiren oder erRiutem BSW．

Da die Sprechfibungen auf der Anfangs·und Mittelstufe zum groBen Teil durch die

Prhgung des Lehrbuchtextes bestimmt werden,muss jeder Text danach geprfift werden,

welche Redethemen el"flit Gespriiche bietet und welche Ankn@fungsm69lichkeiten er

Rir die AuBerung eigener Gedanken und Wertungen der Lemenden enthiilt．Sieht mail

unter diesem Aspekt Lehrbficher durch,SO kann man feststellen，dass es bier zahlreiche

Gelegenheiten gibt，die Lemenden ZU befiihigcn，Auskfinfte fiber sich und ihre

Familienangehfrigen und Freunde，fiber ihre Ausbildungsstfitten，ihre Heimatstadt,ihr

Tagesereignis und-geschehen U．a．zu geben．Die nach dem Themenkreis eingegliederten

Lehrbuchlektionen bieten geeignete Textgrundlagen an，die den Lemenden Anregung

geben，Gespr／iche fiber verscbiedene Themenbereiche des Lebens ZH Rihren(z．B．fiber

das alltiigliche Leben an der Universitht，fiber das Hobby und die Freizeitbescbiiftigung，

曲er das regionale Essen undTrinken U．a．1
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4．4．2．2 Rollenspiel

·Beschreibung der Ubungstypologie VOIi，，Rollenspiel'‘

Zu den weit verbreiteten dialogischcn Ubungen z蕴hlt zudem als Sonderform das

Rollenspiel，dessen Def'mitionen angesichts derⅥelfiiltigI(eit seiner Erscheinungs-bzw．

Realisierungsformen schwer fallt．Entseheidend ist jedoch,class der Lernende seine

eigene Pers6nlichkeit zurfickstellt．，11111 in einer vorgegebenen Situation die Rolle einer all

ihr beteiligten Person ZU iibemehmen mad—z．B．aufgrund seines Weltwissens oder

vorheriger Erarbeitungsergebnisse—als diese Person ZU agieren．56 lm Rollenspiel treten

vide Elemente der Interaktiompiidagogik auf．Es wird als ein dramatisches Spiel

angesehen， in dem die Teilnehmer in die Lage versetzt werden sollen,

zwischenmenschliche Beziehungen，deren soziale．，emotionale，kognidve Dimensionen ZR

kl{iren，indem sie ihre eigenen Rollen in der Auseinandersetzung mit der Rolle ihrer

Partner zu relativieren，abzugrenzen versuchen(Schwerdtfeger 1 977：1 4,6)．In Hinsicht

auf das Sprechen bezieht sich das Rollenspiel auf ein rollengebundenes und

—angemessenes Sprechen,．

·Bedeutung des Rollenspiels im Fremdsprachenunterricht

lm Fremdsprachenunterricht wird dem Rollenspiel yon mehreren Sprachendidaktikern

und-methodikem groBe Bedeutung einger／iumt．Ffir Benecke(1 980：1 99f zit．bei Reuter

2003)sind Rollen-und Probleml6sungsspiele die geeigneten Mittel．，schon in der Schule

einen m69lichen Berufsbezug herzustellen．Ffir Wagner(1 979：23 cbda)haben

Rollenspiele die gr6Bte Ahnlichkeit mit der Realitfit，dabei k6rme Sprache am stfirksten in

kommunikativen Zusammenh{ingen gebraucht werden．Wegen der Beschrfinkungen des

Klassenzimmers bietet das RoHenspiel wichtige Tcchnikcn zur Beschaffung einer

gr613eren Variante sozialer Situationen und Beziehungen als andere Ubungsformen

(Littlewood 1 98 1：20)．

56
V91．Reuter(2003)：http：／／www．studienseminar-paderbom．de／gy／pruefung／hausarbeiten／hausarbeiten．html
(29．,05．2003)
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Rollenspiele lassen sich einsetzen beim Nachspielen VOII Kurzdialogen und bei einer in

Partnerarbeit entstandenen Alltagsszene wie Autopanne，Kaufgespriich，Planungen flit

gemeinsame Aktivitiiten wie z．B．einen Ausflug etc．Hier meint Steinig(1 978：28 ebda)

sogar,dass die Sprachwirklichkeit in fiinf Gesprfichstypen aufgeteilt werden k6nne：

Kontakt-，Beziehungs-，Weisungs·，Sach-und Zielgespr2iche．Bei letzteren bieten sich als

m69liche Rollenspiele an：im Reisebfiro，auf dem Arbeitsamt，in der Apotheke，in der

Arztpraxis，auf dem Fundbiiro，ein Bewerbungsgespriich,ein Interview(v91．ebda)．Bei

der Ubung yon derartigen Gespriichen mit bestimmten Kommunikationsorten bzw．

一situationen erweist sich das Rollenspiel als besonders geeignet und effektiv．Je nach

Ausgestaltung der Ubungen k6nnen auBer der gesprochenen Sprache k6rpefliche

Ausdrucksmittel wie Mimik und Gestik zum Einsatz kommen,um gegebenenfalls verbale

Ausdrucksschwierigkeiten ZU kompensieren．

Das Rollenspiel ist eine hfiufig eingesetzte Ubungsform，die man in allen

Unterrichtsphasen entsprechend des sprachlichen Niveaus anwenden kann．In vielen

anderen Ubungsformen verbergen sich schon einige potenzielle Elememe des

Rollenspiels．Im auswendigen Sprechen,z．B．der Ausfiihrung eines auswendig gelemten

rollenspezifischen Dialogs zwischen einem Verkiiufer und einem Kunden kommt das

Element，rollenangemessen ausdriicken ZU k6rmen，anS Lichte．Obwohl die．&uBerungen

auswendig gelemt werden und deshalb variationslos bleiben miissen,sollten die

Gespriichespartner beim Vortragen auf die jeweilige Rolle achten,z．B．sollten als

Verk磊ufer die Aul]emngen wie，，Sie wiinschen?‘‘，，，Sonst noch etwas?‘‘in einem

freundlichen，mfglichst wohlklingenden Ton und zwar mit dem liichelnden，m69lichsten

geduldigen Gesichtsausdruck ausgesagt werden．

Auch viele Kurz-bzw．Minidialoge ohne die Bereitstellung geeigneter Redemittel als

sprachliche Hilfeleismngen k6nnen auch als ein roher，，Entwurg‘des Rollenspiels

angesehen werden， besonders wean diese Dialoge dutch einer stiirkeren

rollenspezifischen Ausprfigung gekennzeichnet werden．Wenn diese Kurz．bzw．

Minidialoge sprachlich und inhaltlich noch ausgebaut und erweitert werden,dann ergibt

sich ein richtiges Rollenspiel．Auf der Grundlage des Rollenspiels lfisst sich diese



Obungsform noch vertiefen．Kommen dem Rollenspiel mehrere Elemente der

Inszenierung undAu侬ihmng hinzu，dann kann man von einem Kurzdrama sprechen．

·Rollenspiel in derUbungspraxis

Das Rollenspiel kann in Partnerarbeit oder Gruppenarbeit ausgefiihrt werden．Hier sind

zwei Beispiete fiir die Partnerarbeit．

o Die Teilnehmer kann ihre eigene Rollen spielen．

Beispiel：Sie wohnen bei Familie Sch6n．Frau Sch6n m6chte etwas iiber Ihre Familie

wissen．(Aus：Ziele 1 994：94)

In diesem Fall ist der Lemende er selbst．Was er machen soil，ist sich all die vorgegebene

Situation anzupassen und vorzustellen，was el"unter diesem Umstand sagen mag．Dies

umfasst kreative Arbeit und mail ben6tigt gute Vorstellungskraft，damit sich der Dialog

mit m69lichst vielen Repliken fortsetzt．Andemfalls machen die Lernenden dem

Rollenspiel schnell ein Ende．Deshalb ist es nicht unnormal，dass fiir das gleiche

Rollenspiel manche Gespr／ichspartner viele I／inger sprechen werden als andere．

o Die Teilnehmer kann auch eine fflctive Rolle spielen．

Beispiel：Sie sind Chef von einer Firma．B ist einer der Arbeitsnehmer．B geht zu llmen

und bittet unl die Erh6hung des Gehaltes．Sie sollen ihn wissen lassen，dass es unm69lich

ist，und zudem Ihre Meinung begrfinden．(Jiang Jingyang：2006：1 06)

Dieses Rollenspiel ist ein bisschen herausfordemder als das oben genannte，denn es

verlangt den Lemenden die Hintergrundkenntnisse fiber die Firmenkultur,wie z．B．

Organisation，Politik U．a．innerhalb der Firma．Daneben sollen die Lemenden der

sozialen Beziehung zwischen dem Gespr／ichspartner(Hierarchie)Rechnung tragen und

den angebrachten Ausdmck anwenden．Die Lemenden sollen nicht nur auf die

Dialoginhalte，die Sprachform achten，sondem auch die pragrnatische Paradigmen，z．B．

den Grad der Amtlichkeit，weil einer der Chef und der andere ein einfacher

Arbeitsnehmer ist．

4．4．2．3 Kurzdrama

Ein Kurzdrama ist eine offiziellere Form des Rollenspiels oder der Simulation mit einem



Vorgeplanten Geschichterahmen und Drehbuch．Manchmal kann eine Gruppe eine

bestimmte Gescllichte oder ein Drehbuch umarbeiten,oder sogar schaffen ihre eigene

Geschichte und schreibt ihr eigenes Drehbuch．Vergleichenderweise ist die Aufl瞰hrung

eines Kurzdramas viel weniger angewandt als andere 13"bungsformen wie der Kurzdialog，

das Rollenspiel u．a．，weil es viel zeitaufwendiger und mfihseliger ist．Es stellt zudem

gr6Bere Anforderungen an die Beteiligten,nicht nur sprachlich sonder auch in anderer

Hinsicht，z．B．der Formulierung der Manuskripte，der Bereitstellung der Requisiten，der

wiederholten Einfibung USW．Wenn die Aufftihmng gut organisiert wird，ist铭auch eine

sehr interessante und ef耗ktive Aktivit／it．

Die aln hiiufigsten angewandten Kurzdramen sind eher aus den klassischen Geschichten．

chinesischen als auch ausl各．ndischen．Besonders beliebt sind die Gescllichten aus dem

Grimmer Kinder-und Hausmiirchen，Rotk@pchen，Aschenputtel,Schneeweifl und die

sieben Zwerge(Jiang 2006：1 1 9)，／lur um einige Beispiele ZU nenne】t1．Einige chinesische

traditionelle GescKchten werden auch auf die Biihne gebracht．Ein Landes．und

Kulturgrenze fiberschreitendes Zusammentreffen der 6stlichen und westlichen Welt wird

auf eine exotische Art und Weise erzeu∞，wenn man eine chinesische Geschichte mit der

deutschen Sprache aufffihrt．Hier sind Das Affenk6nig,D／eLegende der weifle玎Schlange，

Der Ka西er unddie Attenttiterin，Lii Bu und Diaochan(Jiang 2006：1 1 9)U．a．zu nennen．

Ne_bell diesen klassischen Geschichten k6nnen die Lemenden viele andere GescllichteIl

oder Szenen schaffen，die ganz eng mit dem realen Leben verbunden sind，manche fiber

das Studentenleben，manche legen das geseUschaftliche Phfinomen des Hausierens von

geffilschten Artikeln satirisch dar．Die Schaffung derartiger lebensnaher Geschichten

sowie deren Drehbficher bieten auch gute Sprechanl自isse．

Die Lemenden m69en diese Aktivitfit sehr,weil die Zusammenarbeit bei der Ein豇bung

des Kurzdramas die Freundschafi umereinander verstiirkt und mit sich viel SpaB und

Vergnfigen bringt．Da es hin und ZU urn die Umarbeitung einer Geschichte geht，bietet

diese Aktivitiit den Lemenden die Chancen，nach dem Unterricht einige Geschichten oder

Dramatexten ZU lesen，was zudem die Lesefertigkeit der Lemenden f'6rdert．Um das

Kurzdrama aufzuffihren，haben die Lemenden viele Ausschnitte im Gedachmis zu



4．Methodische Stufen des Spr。dl∞s und entsprechende Ubungsformen

behaiten．Sie machen dies mit groBem Vergnfigen,weil sie ein gemeinsames Ziel VOI"den

Augen haben und ihnen auch bewusst wird,sie miissen eS maehen vor der Auffiihnmg．

Dies verliiuft viel besser als das reine Auswendiglemen eines bestimmten Ausschnittes

nach derAufgabenstellung des Lehrers．

Was das Sprechen im AufFfihnmgsprozess anbelangt．geht韶im iiberwiegenden MaBe Bill

das auswendige，variationslose Sprechen．Das gelenkt-variierende Sprechen und das freie

Spreehen findet im Verlauf der Aufftihnmg ganz selten statt．Die kreative sprachliche

Leistung spiegelt sich bei der Formulierung der Dramatexte wider,manchmal auch bei

der Einfibung,weft mail die Dramatexte nicht beim Schreiben，sondem erst beim

richtigen Sprechen verbessem kann．Trotzdem k6nnte die kreative sprachliche Arbeit

auch zur AufRihrung des Kurzdramas beitragen．Angesichts des Dilemmas，dass man sich

momentan nicht all die Dramatexte erinnem kann，ist das freie，kreative Sprechen von

groBer Bedeutung wegen der Dringlichkeit．Falls dies nicht rechtzeitig erfolgt，wird der

Verlauf der Auffiihrung im gewissen Grad beeintr2ichtigt oder einfach verdorben．

Freilich sind auf der Stufe des freien Sprechens noch weitere Ubungsformen zu

entwickeln，auf die bier nicht mehr eingegangen wird．Egal，in welcher Form die

Ubungen auftauchen,lie：gt das gemeinsame Ziel darin，die Sprechfertigkeit der

Lemenden auf der Anwendungsphase ZU f'6rdem，Was dem fibergeordneten Ziel des

Fremdsprachenunterrichts，der Ausbildung der kommunikativen Kompetenz，

entgegenkommt．
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5．Fazit

5．1 Zusammenfassung der lnhalte der Arbeit

IIl der vorliegen Arbeit handelt es sich mn die Untersuchung betreffender Theorien und

m6掣icher Vermittlungsformen des dialogischen Sprechens im Fremdsprachenunterricht·

In erster Linie wird Rficksicht aufs fibergeordnete Lemziel des Fremdsprachenunterrichts，

der kommunikativen Kompetenz genommen．Von der Sprechhandlungstheorie und dem

Konzept der Dialog．bzw．Sprechaktsequenzgrammatik ausgehend,werden didaktische

Oberlegungen fiber das dialogische Sprechen gemacht：Die Vorteile und der daraus

re毗ierende hohe Stellenwert der Dialoge im Fremdsprachenunterricht werden in

Einzelheit dargelegt．Daran scMieBt sich der methodische Aspekt an"Ubungskonzepte

und deren m69liche Vermittlungsformen werden entwickelt und analysiert，und zwar auf

ve瑙chieden饥methodischen Stufen，der variationslosen，gelenkt-variierenden und freien

Stalfe．

Da sich die Zielgruppe auf die Teilnehmer des Deutschintensivkurses in China begrenzt

ist, wird besonderer Bezug auf die wesentlichen Komponenten des

Fremdsprachenintensivkurses，dessen Curriculum einschlieBlich der Zielsetzung und die

typischen Lem．mad Lehrgewohnheiten der Fremdsprachen yon Chinesen genommen·

Die sich daraus ergebenden Ergebnisse shad deswegen vor allem ftir die chinesischen

Deutschlehrenden bzw．一lemenden im Intensivkurs aufschlussreich，fiir Adressaten der

Sprachkurse anderer Arten sind einige grundlegende Ubungskonzepte und entsprechende

Vermittlungsforrnen auch vonNutzen．

5．2 Anregungen zur Ausfiihrung von Dialog／ibungen im chinesischen

Fremdsprachenintensivkurs

● Integration des monologischen Sprechens ins dialogische

Die Arbeit an der Entwicklung des dialogischen Sprechens sollte nicht separat und

isoliert．sondem eher parallel zu der des monologischen verlaufen，weil die beiden
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eigentlich nicht im Gegensatz stehen tmd k6nnen zwecks der F6rderung der

Sprechfertigkeit der Lemenden erg{il：tzend und wechselseitig ausgefiihrt werden．Es ist

anratend,nach der Einiibung der Sprechhandlungen und Repliken im monologisehen

Sprechen diese dann ins dialogischen einzugliedem．Fiir die Adressaten des

Intensivkurses ist es von besonderen Bedeutung．Dies erklfirt sich aus realistisehen

Bedingungen des Intensivkurses：Die Ubungschancen im Unterricht sind eigentlieh

relativ begrenzt und es ist auBerhalb der Unterrichtsstunden nicht einfach,einen

Gesprfichspartner zu finden．

■ Abwfigung des Verhfiltnisses zwischen Richtigkeit und Gewandtheit bzw．

Sprachbezogenem und IⅥitteilungsbezogenen Sprechen

Obwohl die Ubungen beim dialogischen Spreehen verschiedenartige Vermittlungsformen

aufweisen，dienen sie im Wesentlichen dem Leitziel des Fremdsprachenunterrichts．also

der F6rderung der kommunikativen Kompetenz．Fiir die Zielgruppe des Intensivkurses

riickt dieses Ziel besonders in den Vordergrund．weil Fremdsprache向r die Adressaten

vor allem als ein Instrument，ein Kommunikationsmittel gilt．Selbst wean bei

Intensivkursteilnehrnem die Vermittlung des Sprachsystem nicht als sekund缸betrachtet

werden diirfte，werden in dieser Hinsicht all sie nicht gleich hohe Anforderungen gestellt

wie diejenigen，die Fremdsprache als Hauptfach studieren．Aus diesem Grunde muss man

beim Uben des Sprechens beachten，dass das Beurteilungskriteriurn Korrektheit nicht

iiberbetont wird，um der Gefahr ZU entgehen,dass der Kommunikationsprozess dadurch

gehindert wird．Das Sprachbezogene Sprechen,das aufs Erlemen des Sprachsystems wie

Phonetik，Wortschatz，Grammatik U．a．zielt，bildet einen festen Bestandteil des Sprechens

im Fremdsprachenunterricht，deshalb sollte es insbesondere in der Anfangsstufe

regelmaBig ausgefiJhrt werden．Dies durfte den ganzheitlichen Fremdsprachlemprozess

jedoch nicht dominieren，ansonsten wfirde sich der Unterricht weitgehend in

Sprachbezogenem Uben ersch6pfen und die Ausbildung der Kommunikationskompetenz

dadurchnegativ beeinflusst．

■ Auswahl authentischer und inhaltsbezogener Sprachmaterialien

Es sollte m69lichst viele Chancen zurfl inhaltsbezogenen Sprechen angeboten werden，
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indem man die Fremdsprache in der realitiitsnahen Kommunikation lemt．Trotz der

institutionalisierten Einschrankung des Unterrichts ist m69lichst ganzheitliche natiirliche

Sprachanwendung anzustreben，derm lebende Frerndsprachen ihren Zweck als

transnationale Kommunikationsmittel erfiillen miissen．Die Dialogtexte，die als Muster

beim dialogischen Sprechen gelten,sollten m69lichst authentisch,realitiitsnah,leicht

begreifbar und wenig z眦didaktischen Zweck verarbeitet werden sein．Dazu z／ihlen z．B．

anch die Dialoge im Radio—mad Femsehprogrammen．Gegenfiber der Dominanz

didaktisch konstruierter Texte，die oft，，inhaltsleer,aber grammatikschwer'‘sind，ist eine

s伍rkere Orientierung des Lemprozesses an Inhalten，die den Lemenden etwas，，bedeuten'‘，

anzustreben．Dies lie：gt im hohen Interesse der Intensivkursteilnehmer,weil sie in der

nahen Zukunft im Zielland einen Aufenthalt haben und sich in einer authentischen

sprachlichen Umgebung befinden werden，wo der Sprachgebrauch realit／itsbezogen ist

und h6chstwahrscheinlich von dem in stark didaktisierten Lehrmaterialien differenziert

wird．Die Konfrontation mit m6对ichst authentischen und inhaltsbezogenen Materialien

wird den Ubergang vom Erlemen der Fremdsprache im Unterricht ZR deren Anwendung

im Zielland beschleunigen．

■ Keine Ausklammerung von Auswendiglernen

Das Auswendiglemen bildet einen wichtigen Teilaspekt des Fremdspracherwerbs und soil

nicht total vemeint werden，denn das Erlemen einer Fremdsprache eben enorme

Gedfichtnisleistung erfordert．Fiir die chinesischen Lemer ist das Auswendiglemen von

besonderen Bedeutung，weil es schon Lemgewohnheit sogar-tradition von vielen Jahren

wird．Wird ein Dialog auswendig gelernt，empfiehlt es sich，die darin enthaltenen

Redemittel ftir bestimmte Sprechhandlungen besonders zn memorieren．Die Lemenden

sollten in der Lage sein,diese Redemittel durchs Auswendi甜emen，und natiirlich auch

dutch andersartige Ubungen,Schritt far Schritt in ihren eigenen sprachlichen Bestand

oder ins Inventar ZU verwandeln．

■ Beachtung der Anwendungsiibungen beim Sprechen

Da die Chinesen Festigungsiibungen vor Anwendungsiibungen bevorzugen(Xiao Peiling

1 994：1 07)，werden die Anwendungsfibungen oft vemachl／issigt．Dies ist jedoch aufj eden

83
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Fall zu veriindern,weil das endgiiltige Zid des Lemeus darin besteht,das Erworbene in

konkreten Situationen frei anzuwenden．In Bezug aufs Sprechen soft deshalb auf

Sprechiibungen mit der kreativen Sprachproduktion groJ蛔Wert gelegt werden．Die

Obungen auf der Stufe des freien Sprechens wie z．B．Rollenspiel，Kurzdrama sind mit

groBeI"Sorgfalt auszufiihren，aueh wenn sic viel zeitaufwendiger sind als andere

Ubtmgstypen,denn eben in diesen 6"bungen wird der selbstfindige，kreative

Sprachgebrauch erfordert und zugleich auch 仃ailliert． Nach der

Zweitspracherwerbstheorie sollte das grol3e Gef'alle zwischen reichlichem Denken und

unzul／inglichen Sprachkennmissen bei chinesischen Erwachsenen abgedeckt werden．

Angesichts dieses Tatbestandes shad verschiedene Arten und Weisen鼬Sprechiibungen

ZU entwickeln,uln die Lemenden ZU beFfihigen,begrenzte erworbene Sprachkenntnisse

m69lichst，，frei“anwenden zu kfnnen．

● Kombination von Grammatik und Kommunikation in Dialogen

Die meisten Chinesen lemen die Fremdsprache mit Hilfe kognitiver Lemstrategien(ebda

1 994：106)．Diese Lemstrategie richtet sich nach einer，，expliziten'‘Methode，bei der

Grammatikregeln und kontrastive Vergleiche im Mittelpunkt stehen(Quetz 1 99 1：3 77)．

Viele chinesische Lemer legen allzu grol3en Wert auf die Grammatik und haben den

falschen Eindruck，die grammatischen Regeln plus Wortschatz seien schon die Sprache．

Die Lehrer erwarten von den Lemenden auch，dass sie S{itze mit m6出icllst wenigen

grammatischen Fehlem formulieren,dagegen werden zusammenh／ingende und

situationsrechte AuBemngen,in denen einzelne grammatische Fehler nicht SO streng

kontrolliert werden，nicht genug geiibt．Beim Sprechen haben die Lemenden SO groBe

Angst，sprachliche Fehler ZU machen,dass sich daraus hiiufig Sprech-und

Kommunikationshemmungen ergeben．Unter Riicksicht dieses Sachverhaltens sollten

Dialoge eine Kombination von Grammatik und Kommunikation enthalten，wobei

grammatische und kommunikative Progression parallel anzustreben ist und sprachliche

Kompetenz mit der kommunikativen gleichsam ausgebildet wird．
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AnhangI

AnhangI

Themenbereiche des Curriculums fiir Deutschintensivkurs

Themenbereiche Teilbereiche

1．1 bei Verwaltungsinstitutionen

1．2 all伍gliche Lebensgewohnheiten

1．3 Einkaufen

1．4 im Restaurant

1．5 aufder Post

1．Almgsleben 1．6 aufder Bank

1．7 aufder Strafle

1．8 mit VerkehrsmitteIn

1．9 im Reisebfu'o

1．10 beim Arzt Besuchen／im Krankenhaus

2．1 Umgang mit Lehrkr菹ften undAngestellten der Universit苴t

2．Umgang mit anderen 2．2 Umgang mit Kollegen und Kommilitonen

2．3 Umgang mit Freunden und Bekannten

3．1 Sport treiben

3．2 Versammlung der Studenten

3．3 Rundfu姗emsehen
3．4 ins Kino，Konzert gehen

3．5 Reisen／Ausflug／Spaziergang machen

3．Freizeit 3．6 Feiertage

3．7 Museen，Ausstellungen besuchen

3．8 Hausbesuch des Lehrers bei den EItem der Schnler

3．9 regelmiBiges Treffen anl Esstisch／Sitzung yon Freunden oder

Vereinen

3．10 ira Ca凳．in der Kneipe

4．1 Bitte 11111 Studienbetreuung

4．2 Vorlesungen

4．3 Seminare

4．4 Experimente

4．5 Praktikum

4．Leben an der 4．6 Studentenwohnheim

Universit蕴t 4．7 Mensa／Cafeteria

4．8 Studentenwerk

4．9 Studenten-Krankenversicherung

4．10 Bibliothek

4．1 l Formalit苴ten erledigen(sich immatrikulieren。einen fakultativen

Kurs besuchen,abbestellen,KIausur schreiben)

5．1 Geographie，Klima，Wetter4．2 Vorlesungen

5．2 Politik，Wirtschafi，gesellschaftliches Leben，
Geschicht．e，Religion

5．Landeskunde 5．3 Umweltschutz

5．4 Sozialleistungen，Arbeitsbedingungen／-zeit

5．5 Freizeitbeschifiigung／Hobbys／Sport
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6．1 H6flichkeit

6．2 Lebensgewohnheiten

6．Sitten und Gebr萏uche 6．3 Umgang mit Familienmitgliedem
6．4 Umgang mit Berufspartnem
6．5 Umgang mit Kommilitonen und Lehrkr萏ften

6．6 Umgang der Deutschen mit Auslandem

7．1 fiber Leistung，Arbeit，materielles Leben。Freizeit。

menschliche Ge危hle

7．Wertvorstellungen， 7．2 Anpassungsffihigkeit，Pers6nlichkeit，Beziehungen

Normen，Tabus 7．3 Tabus：Ehestand，Privatleben，Alter,Einkommen，Einstellung ZU

Religion und Politik，Probleme der Alterl'Krankheit，Tod,ernstere

Konflikte fz．B．Familienkonflikte)BSW．

8．1 technologisches Niveau

8．2 Niveau der deutschen wissenschaftlichen Forschung im Vergleich zunl

internationalen Niveau，wissenschaftliche Forschungsinstitute lind

8． Wissenschaft und Stiftungen

Technik 8．3 Fachhochschulen．Technische Hochschulen,Universit{iten

8．4 Hochschulsystcm
8．5 Studium，Verfassung der Abschlussarbeit und miindliche Prfiftmg und

Verteidigung
8．6 Studiengebfihren und Stipendien
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Gemeinsamer europ{iischer Referenzrahmen危r Sprachen：

Lernen，lehren，beurteilen

Beschreibung der Gemeinsamen Referenzniveaus

Tabelle—Gemeinsame Referenzniveaus：Raster zur Selbstbeurteilung

Sprechen

An Gespriichen teilnehmen Zusammenhiingendes sprechen

Ich kann mich m洫elos an allen Gesprachen Ich kann Sachverhalte klar,fltissig und im

und Diskussionen beteiligen und bin auch mit Stil der jeweiligen Situation angemessen

Redewendungen und umgangssprachlichen darstellen und er6rtern；ich kann meine

Wendungen gut vertraut．Ich kann flieBend Darstellung logisch aufbauen und eS SO den

C2 sprechen und auch feinere Bedeutungsnuancen Zuh6rem erleichtem，wichtige Punkte ZU

genau ausdriicken． Bei erkennen und sich diese ZU merken．

Amdmcl(sschwierigkeiten kann ich so

reibungslos wieder ansetzen und

amformulieren，dass mall es kaum merkt．

Ich kann mich spontan und flieBend Ich kann komplexe Sachverhalte

ausdfiicken,ohne 6fter deutlich erkennbar ausfiihrlich darstellen und dabei

nach Worten suchen ZU mtissen．Ich kann die Themenpunkte miteinander verbinden，

Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen bestimmte Aspekte besonders ausfiihren
Cl Leben wirksam und flexibel gebrauchen．Ich und meinen Beitrag angemessen

kann meine Gedanken und Meinungen prazise abschlieBen．

ausdriicken und meine eigenen Beitrage

geschickt mit denen anderer verkniipfen．

Ich kann mich SO spontan und flieBend Ich kann ZU vielen Themen aus meinen

verst孙digen，dass ein normales Gesprach mit Interessen2ebieten eine klare und

einem Muttersprachler recht gut m69lich ist． detaillierte Darstellung geben．Ich kann

B2 Ich kann mich in vertrauten Situationen aktiv einen Standpunkt ZU einer aktuellen Frage

an einer Diskussion beteiligen und meine erliiutern und Vror- und Nachteile

Ansichten begriinden und verteidigen． verschiedener M69lichkeiten angeben．

Ich kann die meisten Situationen bewliltigen， Ich kann in einfachen

denen man auf Reisen im Sprachgebiet zusammenhiingenden Siitzen sprechen，um

begegnet．Ich kann ohne Vorbereitung an Erfahrungen und Ereignisse oder meine

Gespriichen fiber Themen teilnehmen，die mir Traume，Hoffnungen und Ziele zu

vertraut sind,die mich pers6nlich interessieren beschreiben． Ich kann kurz meine
B1 oder die sich auf Themen des Alltags wie Meinungen und Plane erklaren und

Familie，Hobbys，Arbeit，Reisen，aktuelle begriinden．Ich kann eine Geschichte

Ereignisse beziehen． erzahlen oder die Handlung eines Buches

oder Films wiedergeben und meine

Reaktionen beschreiben．
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Ich kann mich in einfachen。routinemagigen Ich kann mit einer Reihe VOtl S茜tzen und

Situationen verst／indigen。in denen es Bin mit einfachen Mitteln z．B．meine Familie，
A2 einen einfachen，direkten Austausch yon andere Leute，meine Wohnsituation meine

Informationen und am vertraute Themen und Ausbildung und meine gegenw／irtige oder

T／itigkeiten geht．Ich kann ein sehr kurzes letzte berufliche T／itigkeit beschreiben．

Kontaktgespr冱ch fiihren， verstehe aber

normalerweise nicht genug，unl selbst das

Gespdich in Gang ZH halten．

Ich kann mich auf einfache Art verst／indigen， Ich kann einfache Wendungen und S冱tze

wean mein Gespriichspartner bereit iSt。etwas gebrauchen，Bm Leute，die ich kenne，ZU

langsamer zu wiederholen oder andcrs ZU beschreiben und am zu beschreiben,WO

sagen，und mir dabei hilft ZU formulieren，was ich wohne．

Al ich ZU sagen versuche．Ich kann einfache

Fragen stellen und beantworten。sofcm cs sich

am unmittelbar notwendige Dinge und Bill

sehr vertrauteThemen handelt．

(Aus：http：／／www．goethe．de／z／50／commeuro／303．htm)
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