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"Die Rolle des Horverstehens im 0 F""" U . 
a .. nterncht ' ' . 

Zunachst mochte ich vorausschicken d . 
1 

. 
h b fil , ass 1c 1 mrch 

entschlossen a e, r Lem er, Lehrer. Sprecher H .. . d. .. 1. h F , orer us . 
J·e·wetls 1e mann 1c e orm als die ft.ir bei·d G · 11 h e esc 1 ec ter 
oeltende zu verwenden. Dies geschieht zur b 
e . . . esseren 
Verstandhchke1t und soll ke1ne Diskriminierung des weiblichen 
Geschlechts darstellen. 

In meinem Vortrag m5chte ich heute ilber eine der vier 
klassischen Fertigkeiten im Fremdsprachenunterricht sprechen _ 
das Horverstehen. In1mer wieder machen wir die Erfahrung, 
dass \vir jahrelang eine Fremdsprache lemen, und dann haben 
wir Kontakt mit Sprechern der Zielsprache und verstehen 
plOtzlich nichts mehr. Alles geht viel zu schnell, wenn man 
etwas verpasst hat, ist es unwiederbringlich vorbei , das betri fft 
zumindest die indirekte Kommunikation, also Hortexte im 
Fernsehen, Radio oder bei einem Vortrag. In der direkten 
Kommunikation, also im personlichen Gesprach. haben wir 
inunerhin die Moglichkeit nachzufragen . . wenn wir eincn 
geduldigen, verstandnisvollen Gesprachspartner haben. Die 
kleinste Abweichung von der Standardaussprache oder vom 
erlernten Register verwirrt uns und verhindert das Verstehen. 
Unbekannte Vokabeln beschaftigen uns zu sehr, so dass wir 
nicht weiter zuhoren konnen. 

Wir ilbersetzen teilweise in die Muttersprache und 
· verlieren so den Faden. Von Fremdsprachenlernem hart man 
auch immer wieder Auf3erungen wie: ,,Lesen und schreiben 
kann ich ja, das Sprechen geht auch einigem1af3en. abcr das 
Horverstehen ist ganz schwer." Meine eigenen Lemerfahnmg.en 
bestatigen das. Woran liegt das? Was passiert ilberhaupt bcim 
Horen? Und. worin Iiegen die Schwierigkeiten? . 

In der Muttersprache stellt das Horverstehen m der Re~el . 
kein Problem dar. Warum also in der Fremdsprache? \Vas 151 
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. 1 .· l l ·im· l·l·rti t1 k ·it 1.u scin . d', 
' . t ·h ·11 ~, L ll. II . . I I IC 

l . ' 'Hl k t"' o) l l \,IYl'l ~ · t W ' l •It) hi s alH crl )a lh hh \tct , l . . I' · l,,. It \ i t: 1t \ , . . • l . re.; 
, ol t \\'l..' t k n n 1\l ~~ . · ' . · · , . lh:-\ I i' ll s1 r ·c h L' IL I )1 ese 'I f:: 
. . h lT ' 1\111.. n. ~l - • I I it 
nut .*\l , t ' ~ 'l r ~ 1 . . '. .. l ·1w tl.'. h c 1H111t t: rr1 <.: ll norma crwci c 

' . 11\l l · Hlll l S I . I 1· twhm ·n w1 r uns ll lkr l\1\ ut l l.: r~ p r,1c l L' i un <. um IC lJhr 
nkht. Hal y~ '' 'nk·n '.l' l •· ' Fn: rn lsprnd1cnkrncn, <lns ()f\ 

l hs k hlt ) 111 . I .. 
b . :' d ta l lt . ~ ~ u' ' ~ l • . ) \~ l) • h L' s t n t t Ii ll d c t - • s ' • H '. r ~ 11 , n c h ll1 c n 
nur w~n i ,~ St undt l~ pt l l > • I ' lit un ' ·n i.u. h 1tc 't>r1s 1erc n dies,. 

· I · I u 1 ·n > <. L ..., . • "' 
I.aut · ;ntl. on ll L ll .' 1 . • t>. kutunci shon zont e odc r cngcn sj,. 

• . ' l (<: I'll l IC ) { . I . "' 
lk kultnH! <-' tl . l'.I" 

1 
. 1. 11

, , bl.:vnr sic spree 1cn. Dies kann 
l . k' i ' I' \'l~ rs tc te ll d L: f' W d n. K ·tn ·rn l .• : . , 1111 in·tn dns kind ra g t : ,, o ist cl ic 
. l '\l .. ·1 ru ten Wl l nwn kt ' ll. t ~ 1

. • 
1
;, . ·> Vi.l o ist da ;\utoT· usw., wi rd cs 

1\.\ ') \V 1"t ckt ,1p.t. I · 
1, ~una : t • . . . , . s ,I bst spree hen o mn - auf die 
. l . } . hng ' l L;VOI cS l; . 

zt ~ s1 , l l:; t - , . i , ( l:ncnstnncl dcutcn. G t ht m a n dcn1 
erfrao te P~r~nn bzw. 'en , ::.· . ~ .. d, . Lf I . 
. ·. ..... . f) .:· , . (" ib rnir die [,asscl o er .. • o m1r den 

kmd kkme Au lt,l t.t: .. ' ... , A I hd . 1. · 1 Frcudc ·u1 -- f uhrL;n. uc 1 nac em cs 
Li5 ffd"'. "ird L'S c 1 ~sl m 1 ~ .. . . . 

. 1 . . . ' Cll .. 11 ist cite 1-1 orvct stehensle1stung der 
· 111 ,ld ttll'l ~n 1nt . zu spt c c 
.. """" t:' 

ei,;cn 'll prachproduktion langc vornus. 
~ l-lorvci-- teh~n stcht also an crstcr Stelle des Sprache.rwerbs 

i · ·t re Gi·undvoraussdzung f'lir ci gene Sprachprodukt1011. unc ts c11 J 1. . d' . 
\\as Qeschicht in dicser langcn Vorlau ze1t. 1e uns be1m 

l· rcmdspra~hcnlerncn normalcrwcise fchlt? Welcl~e Pr~zes:e 
die beim Horverstchcn ablaufen. Libt das Baby 1ntens1v em, 
w~ihrend der erwachscne Fremdsprachenlerner diese Eini.ibung 
' ernachlHssi gt? 

Zunachst eimnal horcn wir eincn Hortext als lange Ketie 
von Lauten. Diese Lautk~tte n1Ussen wir seg1nentieren, also 
einzelne \Vorter heraushoren. In der Fren1dsprache gibt es oft 
Laut fo lgen. die tlir unser ungelibtes Ohr sehr ahnl ich klingen, · 
wir mlissen also eine Entsche\dung trcffen, welches Wart wir 
gehort haben. Hort sich in der Muttersprache etwas anders an als 
gewohnt, entscheiden wir blitzschnell , ob es ein anderes Wort 
mit diesen1 anderen Lautbild gibt oder nicht. Sagt jemand 
beispielsweise statt ,, l eben·~ ,,laben". wissen wir, dass er ,,leben·· 
meint, weil es ,, laben" nicht gibt. Sagt er dagegen . , lieben~'. 
milssen ,~· ir lll1S der Differenzierung naher widn1en, d.h. den 
K~ntext hinzuziehen. In der Fre1ndsprache n1Ussen wir das auch 
b~t Jebe1r' m~d .,laben'~ tun, weil wir ja nicht sicher sein 
konnen. ob es die zweite Variante nicht <loch gibt. 
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In einem nachsten Schritt mtissen w1· . d L . 
· · d · · 1 en autbilde1n 

B
edeutungen zuwe1sen, ie Je nach Kontext untersch· dl. h . 

W. h ·· B [ · ] ie 1c sem 
k

··nnen. ir oren z. . s1e und milssen ent h 'd . o . h Anr d S. " . sc e1 en, ob h1er 
eine hof11c e e e ,, te geme1.nt ist oder eine dritte Person 

Sl·ngular oder gar Plural. Oder w1r horen [Bank] d · d un erst der 
v- on text g1bt uns en entscheidenden Hin · b d 
~ . d d s· .. wets, 0 as 
Geldinst1tut o er as 1tzmobel ge1neint ist _ . . . . · um nur e1n paar 
Beisp1ele zu nennen. E1n H1ndemis ergibt . h 
verschiedene Sprecher verschiedene .Varian ten sb1c , t wenn 

. d . B d enu zen -
andert s1ch ie e eutung, wenn einzelne Laute d 1 . 

1
. ? H d 

1 
. an ers a s 

gewohnt k 1ngen. an e t es s1ch um eine neue y k b 1 d · y · · o a e o er 
nur ui:i e1ne ana~te einer bekannten? Im oben geschilderten 
Fall htl.ft un~, ebenf~Ils. der Kontext zu entscheiden, ob ,,leben" 
oder ,,heben ~eme1nt 1st. In der Muttersprache sind wir in der 
Lage, Ab:Ve1chungen von der Standardsprache (z.B. 
Mundartvananten, Akzente) zu erkennen und zu verstehen 
wenn sie nicht allzu extrem sind. Warum? Weil .wir dies~ 

· Varianten x-mal gehort, also eingei.ibt haben. · 
Scl:ilief31ich mlissen wir Satz- und Textstrukturen. erkennen, 

un1 die Bedeutungseinheiten in sinnvolle Zusammenhange zu 
bringen und den Hortexten so die Informationen zu entnehmen, 
die uns interessieren bzw. die der Sprecher uns geben will, und 
au13erdem 1nilssen wir diese Informationen auch noch im 
Gedachtnis behalten. Das wird meist nicht mit bedacht, wenn 
wir von Horverstehen sprechen. Wir sehen also, dass wir als 
Horer viel zu tun haoen, d.h. durchaus aktiv sind. 

Es liegt auf der Hanel , dass diese Prozesse in der 
Muttersprache vollig n1Lihelos undautomatisch ablaufen, ohne 
dass wir sie ilberhaupt bewusst wahrnehn1en. Durch jahrelaJ?ges, 
intensives Training beherrschen wir diese Vorgange mit 
atemberaubender Geschwindigkeit, in der Fremdsprache 
brauchen wir fur die einzelnen Prozesse so Jang, dass wir den 
Faden verlieren - j edenfalls bei 1nangelnder Obung des 

Horverstehens. . 
Wir kennen die verschiedenen Kommunikationsmodelle, 

die alle davon ausgehen, dass "'zu einer Konu:1unikation -
vereinfacht daroestellt -ein Sprecher, ein Harer, eme Botschaft 

b . 

und ein Mediu1n geh6ren. 
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.k tt 11 gcl inpcn. tn O •· ·n he .. l irn i r.~ 
ll die K mmuni . .. 

• 
0 fl lit scm: . 

Vorau sd zungcn er U H6rcr mlis. t.:n o~cr ~ 1n gemcin'.~l. 1 . 
Sprecher und . in dic: cm I· al l die vom I r · ~ rcr / I J 

fi. "n dns t. 1 M d ~lcdium ver ugc · \' · . l j cincm 1 o cm n1U ·1 di 
. d rnchc. ·' tt: · .. 

lcmende Frcm P h dcn1 clbL: n Cc de 1n dn. ~1cd\ ~ 
S hers nnc . .. ' ' 1 

Signalc des prcc . den1 dt:r I I" rcr ·1c cnt. chi us d l. 
verschlUs clt \\ erden, mtt . llt nur \Vort. chatz. grJmmati che 

II " r muss nic Der - ore .k d Frcmd prachc bd1crr chcn, er nn1 ~ 
Strukturen und Phonettll crP r<louno~n und Bcsondcrhciten d 

h Gb die kulture en o c . 
auc er B heid wisscn. um <lcm Medium di -
Ziclsprachenlandes esc . .. nnen 
ei entliche Botschaft entnehmen z~ ko . . '" 

g · y stehensabs1cht hnbcn, d.h. cm lntcrcs 
Er muss eme er · · d. 

• . h ft Der Harer n1uss beret t sc1 n. 1c oben 
an der Botsc a · 
bcschriebene Arbeit zu leisten. . . • . 

In der Muttersprachc horen wir auch v1cl mc.hr als \ 1r 

h . d h bcwusst aufnehm~n: warun1 solltcn w1r nb o von verste en, · · l · 
d l:- dsprachenlernern rnehr verlangcn. a s w1r sclb. t 
en rem - · h l · 

l · ? Wenn im Radio z.8. dcr Borsenbcnc t vcr csen w1rd. 
etstcn. · Ak · · 
h:t wir nur dann selektiv zu, wenn wir ctwa ' lien cmes 

urcn d K f' bestimmten Untemehmens bcsitzcn und cren urs vcr olgcn 
wollen oder wenn wir ein bestimmtcs lntcrcssc an 
wirtschaftlichen Themen habcn. Wcnn wir auf dcn1 flahnhof 
stchen. horen wir nur bei den Durchsagcn zu, die unscren Zug 
bctrcffcn usw. 

Filr den Fremdsprachcnunterricht bcdcutct das: \Venn wir 
authentisch scin wollen, milsscn wir fur solchc Tcxtc erst ein 
Interessc crzeugen. Bei Hortextcn, die unserc al ltaglich .. 
Erfahrungswelt betreffen, ist das cinfacher, abcr auch nicht 
immcr sclbstverstandlich. Der Text selbst kann <las Intcrcs-~c d~. 
I Iorers wccken und cine Verstehcnsabsicht crzcugcn. bzw. dcm 
Horer sagen, wclche Horverstehcn lcistung von ihm crwartct 
wird. lnsbcsondere die gesprochcnc Sprachc kennt Rcdeniittcl. 
die zunachst die Aufmerksan1keit des Horers e rrcgcn und 
thematisch einfuhren, bcvor die Botschatl selbst Ubt:nnittelt 
wird. So fragt man etwa auf dcr Straf3e nicht dnfach: .. \Vk 
kommc ich zum Bahnhof?4

\ sondem n1an ldtct mchr (>da 
~cnig~r ausfuhrlich ein: .,Entschuldigcn Sic bittc, I ich h~tl~ 
cmc l·ragc I konnen Sic mir sagcn I kcnncn Sic sich hi(!r aus'? 
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., "' .. ~~.:r ~i: r1lich \\ "endunne 11 d. 
. c . ie den H 

,' .' .:-P::_:,:: .. \\~' ' .\" -)L 1hn1 t:f\.\a_rt~t \\'i rd. Orer darauf 
1 :~r. , : ~.-n gibt c~ nut Orlich auch d' \" 

d L1·· · ie 1 erstche b · 
._' ,. ,:1 , t r cm r r n de~ Te:'\.tes b~ nsa s1cht, die 

. . I d e steht a lso . 
, : .: ... ·;;:~rn~n nter~:s c He rers fur d · aus emem 

H ·· d G as Thcnia 1·1 .<-..... · ~ ~r or~r :is csprac h -1iclit . 1 eraus oder _, \ . wenn Kl .. 
• 111.:1 l ':'timn1kn SGchYt;rhnlt be kht. arungsbedarf fur 

l.1' n " ir uns einm:il entschied _ 
\ ~ '"·d .: run1 ,·~rsLhiedcnc :-\rte n des Ho e n zuzuhoren. gibt es 
' J d 1 ~ n erste hens d · 

f .. ' '- l~t)n _. un ffl nter SSC abhting Z .. · 1e Von der 
,,1 ,r3l. Lh. " ·ir suchcn n~ch Info rnia ti· o-- en . .. bunachst horen wir 
:-' _ . . nen u ~r 

d~· l h~tnn: Ist ~s 1ntcressll.I1t? z B F . 
n~l'-·h $0\\ \~$0 nicht). T od ( im Prinz: ·. ul3ball (mteressiert 

. ' . . tp I nteressant ab . 
\ (im ·nt n1cht) . • '1arsm1ss1on ( inal sehen . · . er im 

j · .. T" . \' '. .\\as esNeueso ibt) 
tt: c :\. ts0rte. ., 1 rd d:is Zuhoren S n ° 

, E ·:i..1 ·· ) t_- paiJ machen (Witz 
l k•:_·~. · rz..u1 ung o.n .. . 1'.0nzentration er.flo d (N . · 

· h i'l. l V · r em 1 achnchten 
\\ 1s ·t:1 s-.; .. t ic 1er ortrag. D1skussion) d 

0 
· 

_ . ~- · wer en aten und 
F~t('Il nufgehste t (Borsenbericht Verk I 1 · h 
~· . · e 1rsnac 1nc ten. 
~' ~~r~hnmg etc.). kann 1ch den Infonnati·onen t (L · . .. . . rauen a1e 
:; n.:ht ub~r kompltz1erte Sachverhalte. politiscl R d 
· · · B · h . 1e e e. 
"mS~HJ!;L" t:nc terstattung e1nes Joumalisten ) \VI· e I . .. · .. . . ange 
w.:-:-~~ 1~h et\Ya zuhorcn mlissen (langer oder kurzer 
R~ ~ eitrng). " ·erde ich a ufgetordert bz\v. Gel egenheit haben 
_ tdlung zu nehn1en (Dia log. Diskussionsrunde)? ~ ' 

D:mL eh entscheiden \VIr. \Vie \v1r weiter zuhoren. 
[nl~ :siert uns das Thema und e n varten wir komplexe. neue 
In ... ,m1utionen. so horen \vir genau zu und nchten auf Detai ls . 

'-

Di ~ · ist et\\ a der Fal l. \Venn \vir uns Uber etwas Neues 
· ruf:1ssend inforn1ieren \vollen oder einer Autbauanleitung flir 
\ 10 ~l etc. lauschen. \Venn 'vir von vorneherein wissen, dass 
uns nur ganz bestimn1te Infonnationen interessieren, erfassen 
\\i r die Struktur des Textes. um auf ein bestimmtes Signahvort 
hi:1 nur auf die oe\.\-Unschten Informationen zu achten 

~ 

(\Vetterbericht. Sportergcbnisse us\v.), d.h. \vir hor~n s.elektiv. 
lnnerhalb eines Jangeren Redebeitrags wechselt die Art des 
H .,r\'erstehens u. U. mehm1als. 

In der Fren1dsprache komnlt paradoxerweise eine \V~itere 
:\rt des Horverscehens hinzu. nan1Jich der Versuch . .1edes 
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cinzel nc Wort zu vc rs tc hcn. c ine Art _. .er ·ch()pfonu ... 

I I
.. t I l' ' tl" tt f<l X i s t e s tk :-,ha lb. Wl"tl es l"1b C& o rvcrs ~ l C ll . • ' ' · . . · er t.J . 

\ 
·\ I . 1 dcr l'vtu ttcrsprachc \V\..'tl h111aus gcht , wobci tc 

/- nsp n 1c ll~ I I . . ·· 1 . I , ~s aur 
d I I I I. 1 <l ... s- . 111 nn das wc..: 1m u Jcr 1i1upt. <loch c)1,.r . er :.inc 1cg . ... . • ·_ · . . . • . . . . '- •n u,,. 
M tl l 

·Ii . ·tl s 111 ch.:r I· n: md sp1 ~chc lc1 s tc...: n kann \\ • er u crspn.c \.. · · . . · w h 
ko111111t dieser /\nspruch? iV1an ~a n n cs s 1c h c ~ gl~ n1li ch nttr er 

·ki:· d·iss die I fi)rsi tuation 111ch1 a ls au thcnt1 sch cmpfu ,, SO 
er aren. • ~ . . ~ , .. j d . ~ nucn 
sondern a ls Lcrnau fgabc bcgrt nen \\I~ ( • _1c man m<>glich .. · 
vollsta n<l ig loscn wi ll. Diesen fal scl_1e n ! :hrgc1z muss dcr Lehr:~ 
unbedingt abbaucn . \ \fir \VCrdcn 1111 z~.sa 1n 111 cnhang rn it der 
Aufgabcnstc llung noch e imnal darauf zuruckk_om 1n~n . 

Betrach tcn wi r noch ei nma l g~naucr d1: Arbeit · prozcs~ 
des Gehirns vvahrcnd des I lorens. nachdern w1~· uns cnLchicden 
haben zuzuhoren. \Velche Voraussetzung~n n1 Usscn e rflillt scin 
dami t w ir das Gehorte verste hcn konnc n? D ie Ant\.VOrtcn auf 
diese Fragen sollen uns e inen dida ktischcn A nsatz flir das 
Einilbcn des Horverstehens lie fc rn. 

Z unachst brauchen \Vir Sp rachkc n ntni s . un1 die Lautkette 
segrn entie rcn zu konncn. Wort t;r. d ie w ir n icht kennen, konnen 
wir auch nicht w iede rerkenne n. S to rfak to rcn h icrbci sind wie 
gesagt Unkenntnis der Y okabe ln, A bweic hungen von der 
Standardaussprache oder auch tihnlic h k lingende Wortcr, die zu 
Verwechslungen ftihren, und na ti.irlic h j edc A rt von akusti scher 
Storung (Hinte rgrundgerausche e tc.). D iese Faktoren wirkcn 
sich e benso a uf den Z\Nei ten und d rittc n Schrit t, die Erfassuno 

0 

von Bedeutungen und Satzstrukturen . aus. 
In der Muttersprache hart und verstcht man auch nicht 

j edes Wort, aber das braucht man nonnalerweise auch nicht. 
Aufgrund unserer Kenntnis der Wortf e lder und Satzstrukturen 
konnen wir Li.icken mi.ihelos erganzen (Infcrcnz) und sogar noch 
nicht Gehortes voraussagen (Anti zipation), unsere Sachkenntnis 
bzvv. Kenntn is der kul ture llen Regeln hilft uns dabci. Dicsc 
beiden Strategien werden nicht nur genutz t. un1 t:ntstandc:n 
Lucken zu schli e/3en, sic entlasten auch den g~'mnten 
Horvorgang. Ich n1uss nicht 1nchr j edes einzelnc \\ '~rt 
verstehen, wenn ich den Hortcx t auf dicsc \Veisc bcrcits 
entschllisselt habe. 

Ich n1ochte hierzu einige Bc i spic l~ ncnncn: 
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Wenn wir horen: Meine Damen und xxxx · h b .. . 
· · I h W · ' IC egruBe S1e dann ·'v1ssen wir, we c es ort w1r einsetzen mli . 

... , d ng bekannt ist ssen, weil 
d
. Wen u . . 
ie Wenn wir horen: Herzlichen xxxx zum Geb rt' 

· 1 h W rt · · u stag ... , dann 
wissen w1r, wle ck es o w1r e1nsetzen mlissen, Weil wir die 

. al en Rege n ennen. 
soz1 . . R d. h .. 

Wenn wir 1m a 10 oren: Schwerer xxxx f d , au er A66 
d ..,,11 sagt uns unsere Sachkenntnis (bzw K t . d ' a1

" d. A6 . · enn n1s er 
Landeskunde), dass ie 6 e1ne Autobahn ist, auf der viele 
Autos schnell fahren und desha~b das fehle d W 

hrscheinlich U nfall heiJ3t. n e ort 
wa . . T b 

Wenn wir die exte ene betrachten so gi.bt e H. . ' s 1nwe1se 
die erwarten lassen, was noch ~om1nt und wie lang der Tex~ 
wird. 

Auf ein ,,einerseits". folgt ein ,,andererseits", und das wird 
ein Gegenargument se1n. ,,Schlief3lich" nenn~ ein let t 

d 1 
. . . z es 

Argument un e1tet som1~ ein Ende der Argumentationskette 
ein. ,,AbschlieJ3end" oder ,,zusammenfassend" sagt uns dass der 
Text bald zu Ende ist. Itn Dialog gibt es spezifische Si~nale z.B. 
fiir den Sprecherwechsel: ,, ... , nicht wahr?"; ,, ... , oder?" (vom 
Sprecher eingeleitet), ,,Das stimmt schon, aber ... " , ,,Lassen sie 
mich dazu auch etwas . sag en, ... " u. v .m. (von einem Horer 
eingeleitet). 

Diese Strategien, die wir beim muttersprachlichen 
Horverstehen automatisch und unterbewusst nutzen, 1ni.issen wir 
in der Fremdsprache tnilhsam trainieren. Dabei klaffen unsere 
intellektuell~~ und die sprachlichen Fahigkeiten besonders im 
Anfangsuri.terricht weit auseinander. Es geht also zunachst 
einmal darum zu akzeptieren, <lass wir eine sprachliche 
AuBerung nur vage verstehen, eine ungefahre Vorstellung 
entwickeln, was gemeint sein konnte, und die genaue 
Bedeutungszuweisung fur je_des einzelne Wort auf spater 
verschieben. Wenn ein Kind neue W orter hort, nimmt es 
zunachst eine Kategorisierung vor, die fur das Horverstehen 
ausreicht. Erst fur die eigene Sprachproduktion, die ja viel spater 
erfolgt, nim1nt es eine Differenzierung vor. 
Fremdsprachenlemer unterschatzen oft den Wert von 
Horverstehen an sich und wollen es gleich mit dem Erlemen 
neuer Vokabeln und eigener Sprachproduktion koppeln, was 
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nicht selten daran liegt, dass eine falsche Aufgabenstcllung sie 
dazu auffordert. 

Dadurch wird aber ihre Aufmerksamkeit auf . e1n 
,,erschopfendes" Horverstehen gelenkt, was uns selbst in d 
Muttersprache wahrscheinlich ilberfordern wilrde und som~r 

I . d . h It nicht authentisch ist. Sinnvol er 1st es agegen, sic auf das zu 
konzentrieren, was man verstanden hat, also Verstehensinseln z 
schaffen, Wichtiges von Unwichtigem zu untcrscheiden un~ 
Vorwissen und Kontexthilfen zu nutzen. Zudem ist c 
wesentlich n1otivierender zu erfahren, wie vie! man scho s 
versteht, als zu erkennen, dass n1an vieles noch nicht versteh~ 
Und Motivation ist ein ganz wichtiger Faktor~ ohne Motivation 
.konnen wir eine Verstehensabsicht nur mtihsam aufrecht 
erhalten. 

Wenden wir uns nun der Auswahl der Hortexte zu. Welche 
Texte eignen sich, welche nicht? Wie authentisch sind die Texte 
bzw. wie authentisch sollen und konnen sie sein? Wie sollen die 
Texte prasentiert werden? Welche Aufgaben sollen mit den 
Texten verbunden werden? 

Um diese Fragen beantworten zu konnen, mtissen wir viele 
Faktoren berilcksichtigen. 

Was wollen wir mit dem Hortext trainieren? 
Segmentieren von Lautketten 
Aussprache und Intonation 
Entwicklung von Horverstehensstrategien > 

erstehensinseln schaff en 
Globales, detailliertes, selektives ·Horverstehen? 
Reagieren auf Gehortes > eigene Sprachproduktio,n 
Wann setzen wir den Hortext ein? 
Auf welcher Niveaustufe? 
Wie prasentieren wir den Text? 
Welche technischen Hilfsmittel (~edien) stehen zur 

Verfiigung? 
Welche Hj]fen (Vorent~~stung, visuellen Input) g~ben wir? 

.. Aufgabenstellung und UberprilfutJg der 
Horverstehensleistung 

Wann stellen wir die Aufgaben - vor oder nach dem ersten 
Horen? 

Stellen wir offene oder geschlossene Fragen? 

1 •• • r:;: . 
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Geben \ V Jr cine Aus\:valil an L)t 
vsungcn vor ( M It . 1 

lJ lf1 c . )? 1hoice . 
( Richtig/falsch-Aussagcn 

Bilder 
t,ockensatz~ 

Lassen w 1r die Le rner den Te;vt 
· •\ \vicdcrgcbcn. 

111enfassen. ko111111ent1ercn? zus:in1 . 
Solien sie rcag1cren - verb:tl (n1ilndlich/schriflf ich) odcr 

durch Handlungen? 

Wenn .man die.s alle~. b_e rilcksichtigr. ist e igentlich jcdcr 
Hortc:xt gee1g1.1et. E1nschrankun~en ergebcn sich chcr durch 
ungeeigncte Z1elsetzung. ~enn rch z .B. die Wicderg3 b-' d, 
Gef1orten trainieren . will. is~ ein Text der vie lc Znlilene ur~J 
Nrunen enthalt. wen1ger gee1gnet. und \Venn ich das Schaffcn 
von Verstehensinsel trainiercn mochte. sollte ich keinen 
juristischen Fachtext wahlen .. Aber bei den n1cisten Texten sind 
die Trainingsmogl ichkeiten vie I fiiltig. · 

Horverstehen findet in1 Unterricht viel after statt. als rnan 
vielleicht denkt, jedenfal Is nicht nur dann~ \.Venn dcr Lehrer den 
Kassettenrekorder betatigt. Jede Kom111unikationssituation und 
Jede Arbeitsanweisung erfordert zunachst 1naJ Horverstehen. 

Auch bei einen1 Diktat geht es in der Fren1dsprache 
vorrangig un1 Horverstehen in1 Gegensatz zur ~f uttcrsprache. 
wo der Schwerpunkt bein1 Diktat auf der Rechtschreibung liegt. 
In der konkreten Unterrichtssituation \vird in diescn Fallen das 
Horverstehen sofort iiberpriift , bei der Arbeitsan\veisung 
nonverbaJ, indem der Lerner sie ausfiihrt. bei Fragcn oder im 
Dia1og durch die angemessene Antwort bz\v. Reaktion und in1 
Diktat durch das Niederschreiben des Gehorten. Hierbei ist 
jedoch die Oberpri.ifung nicht 1nehr ganz cindeutig. da die 
Ursache fur Fehler ent\.veder misslungenes Horverstehen sein 
kann, oder aber der Lerner wei/3 einfach nicht. wie n1an das 
richtig gehorte Wort schreibt. 

Mit Anfangen1 empfiehJt es sich. crst111al den ersten Schritt 
des Horverstehens, das Seg1nentieren von Lautketten. zu ilben. 
Der Text sollte in kurzen· uberschauban:n Einheit~n pra..;;cntiert 
~er~en und mog1ichst vi,ele Worter e nthalre n. die die Lerner 

re1ts kennen~ was aber 1neist ke in Probl~n1 ist. Urn den 
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.·· chtc I .crnl'. ic l zu rcduzi crcn. ~)I t r h gc un . I d. r n 
I I .. 1., ,0 rnnn" ·ut ( · · - . l .1,1.., tc,.: t v.-c rdt:n. ~ t c 1 1c s c We~ 

o r:- o . ·I t J 31n 1t "'>t.: • • uri~r 
<l ie Lerner n1 c l . 1 . ·1)cn zu n 1iJ~scn . 

. 1 . .. ·1u hc in.: 1 . I . \ 
Tl1 c..:rk~ n unu sit: ._ · . k .. 0 111 c ct urch cine ~ J <J t c von :V<;rt<:rn . 

.. ,l ··ifung o . .111 
F ine l ) Je rri L , ngt:k rcuz t v.:crden mti~scn, crfol· 
~ . .. . \Vo11er ,1 • c;c:r. 

dcr <lie gchurt~n 0 bun !!. 01 uss den I ,cmcrn d: · 
. solchcn ~ . i 1 i · 1 k 1 . .c Bei ciner b > 1. ot vor uem <1rcn ar ~cin. 5< . 

11 g u 11 c;( 1 n c . n , 
Aufgabcn tc un .. 1 crf(>rdcrt un <l schu lten ah. !\fan m 

. . . I so fort u ' . • s 
fUhlen s1e sic 1 · dass c.:~ n1 cht <larauf ankommt 1. <l " tlich sagcn , · . . · · c it 
auch ganz cu T ' l 'S a llc zu vcrstchc n. geschwc1gc de~ . J es ex c . ··!1 
Inform~ttoncn rt In den me istcn Gruppcn muss h1cr LUn5ch 
jedcs c1nz~.lne Wo · arbeit oclci s tet w er<lcn, da d ie meis 

. 1 Uberzeuoungs o . " 
sehr vie . - leb "berhohte Ansprlichc s te l len. AuGerceq.. eh se st u .. ~ n : 
Lerner an ~I be i einer solchen u bung Varn 
k.. n die Lerner . . h 

onne rr k ofitiercn dcr ja. w1e wir gcse en haben 
B hallunusc 1e ' t pr · · · · 

e.sc 0 d rvluttersprache auch schon cine grol3e RoHe 
be!m Erlernedn. eLr er haufig Hortexte odcr Hortextteile hor :n. 
spielt. \Venn 1e em 
die nicht mit Aufgaben bzw. . 

U .. b ··fi ng des Horverstehens verbundcn smd erpru u . · 
.. 1 51

·c 51· eh an den Klang der Z1elsprache. an die gewo 1nen . . .. 
Aussprache und Intonation. SO\VTe an ?as n~turhche Sprechtcmpo 
und verstehen n1it der Ze1t auto1nat1sch immer mchr. Deshalb 
sollte n1an. anstatt zu sagen: ,.Dicser Text ist zu scl1\·Ver. den 
kann ich meinen Lemern nicht zumute.n .'"lieber den T ~xt ode;
einen Teil des Textes ohne den Stress von Aufgaben 
prasentieren. An dieser Stelle mochte ich auch erwahnen. dass 
der Beschallungseffekt durch einen weitgehcnd cinsprachigen 
Unterricht unterstiltzt werden kann. 

Eine andere Obung ist es, \Venn man die Lerner gehor1 
Worter aufschreiben oder Bildern zuordnen lasst, dann geht cs 
namlich nicht mehr nur um das Segmentieren der Lautkctten. 
sondem auch um das Verstehen der Worter, also die·Zuweisung 
von Bedeutungen. 

An authentischen Hortexten. die Hinter~rund~ef.iu~cb: 
enthalten, \.Vird besonders das Filtern und Segn1enti~rcn n m 
L~.utketten und auch die Bedeutungszu~·eisung gci.iht. \\: c.:nn _Ji 
Horen derart erschwert ist, sol he die Aufgabe auf selcku,·cs 
Horen ~usgerichtct scin. z.B. eine Durch~age ruu Bahnhof. 
Wenn die Lerner eine bestin1n1te Horaufc.abc hahen. also aut 

...... 
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. , 0 bt:~t i 1nn1tcn Zug achte n rnlissen 11.11 . 
'-= 111"- d .. I ' a t es ihnen I . 1 
I. t "r1.!run gc: rau sc 1e auszublenden \V .. b . e1c 1ter. die 

I in l. ..... I I . . as u ngcns , I . 
, 11tter prach ei so ,ge 1t. Hier findet die T 1 .k auc 1 Jedcrn 
1\ t ec 1n1 des I f . 
• \ 0 ,,·endung. . · . · 11 cncrcns 
· Ein \vicht1ges Zi e l des Horverstche b 

t'·h. . . ~ ns estcht dari d. 
1 enier zu be a 1gen. an e1ner (1nlindlichen) K . . ~· 1c 

d,,cr Zielsprache teilzunehn1en. Dazu re icht es 
0

1~
11

1~uni~at1on in 
• > w·· . na Ur 1ch n1cht 

nur einzelne orte1 zu verstehen n1an be .. f aus. 
Satzstrukturen und typische Rede1ni ;tel und nl3o igdt ebenfaJJs 

. . H.. h . . ' au er em kommt 
zum re1nen orverste en auch die ei oene S h . · 

. 0 prac produkt1on 
htnZU. 

Das Eini.iben von Satzstrukturen erfolgt 
1 

• 
.. . ,l 1 · 131' l ... b .. norn1a erwe1se 

mcht aussc 1 1e 1c 1 u er das Horverstehen obwol 1 th . . . . . . .. .. , 1 au ~ntische 
Dialoge e1genthch pnr:nar Hortexte sind, vielnlehr wird· es 
anhand von Lehrbuchd1alogen (texten) als Lesevei·st l d . .. e 1en un 
durch ~chre1.bauf gaben unterstiitzt. Dies ist natUrlich in1 Sinne 
des Drills s1nnvoll, n1an n1uss aber darauf achten, dass die 
Dialoge in1 Unterricht variiert werden, dan1it ein echtes 
Horverstehen stattfindet. 

Will man die Lerner an unbekannte Hortexte heranflihren 
' so beginnt n1an nlit dem Training des GlobaJverstehens. Auch 

llier muss 1nan die Lerner dahin gehend beruhigen, dass sie nicht 
alles verstehen 1nilssen, sondern eben nur global das Thema und 
die Situation erfasse·n so11en. Dabei konzentriert n1an sich auf 
Fragen wie: ,, Wer spricht?", ,. Worilber?~", ,, Wie viele Personen 
sind . beteiligt?'\ ,, Welche Ziele verfolgen sie?H. Im 
Anfangerunterricht formuliert 1nan natilrlich nicht die Fragen, 
sondern gibt Aussagen mit den entsprechenden Antworten aJs 
Multiple Choice-Aufgabe vor. 

Un1 das Schaffen von Verstehensinseln einzuilben, kann 
man die Lerner auffordem sich paarweise auszutauschen, wer 
was verstanden hat. Der ,Lehrer geht zwar herun1 und ~lort 
punktuell zu die Lerner fi.ihlen sich aber dennoch wenig~r 
kontrolliert. ~u13ern ·sich freier und ohne Stress. So konnen sie 
mit Hilfe d~s Partners und <lessen VerstehensinseJn den. Text. ~rn 
ihre eigenen Inseln heru1n erschlief3en. Sie Jem~n glerchzer~rg, 
K . 1 dass diesc Strategren 0 ntexth1lfen zu nutzen und verste 1en, . d Leistung 
dem Horverstehen dienen und nicht als zu bewertcn e 
a:nzusehen sind. 
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·ii·ertes oder selektives Horve .· deta1 1 rsteh 
Ob wir. . h cbenfall s aus dcr Aufgabenstcllun en 

. . crg1bt SJC I I . ' t r~ .. g, \Vj train1cren, kurz ange < ungcn i s . · ur set~k . e 
. b "n schon ~ . 1 >\:: tive 

w~1ter o . c rauchcn wir e1ne k are, enge ~ragestellu s 
Horverstehen b nach Zahlen, Oaten , lJhrze1ten N ng. 

· d Fragen · ' am 
Geeignet sin Der Lerner weiB, <lass alles anderc uninteress en~ 
Berufen usw. ~ . It auf SchlilsselwC.Srter und Satzstrukture a~t 
ist und achtetWgezite mgeben. Oas Erfolgserlebnis, das so wi?,htd~e 
d uchte or u . . c ig 

as ges . t·on ist ist som1t vorprogran1miert B . 
fur die Mot1va 1 ' . · eun 

. . H.. erstehen ist die Fragestellung etwas offe detatlherten orv . ner 
f . Teilaspekt bezogen, oder e1n ganzer Ablauf soil 

und au e1nen · ·· b .. 
. 0 t ·i verstanden werden. Die U erprufung des 
1111 e at f'· 
H.. te'l1ens erfolgt dann <lurch Aus uhrung eines 

orvers ·1 w· d 
Handlun·g~ablaufes oder durch deta1 getreue 1e ergabe des 
gehorten Ablaufes. Beispiele hierfilr waren: 

Wenn 1nan gerade Richtungsangaben und 
Wegbeschreibungen gelernt hat, dirigiert man einen Lerner 
anhand von mtindlichen Anweisungen <lurch den Raum (um z.B. 
einen versteckten Gegenstand zu suchen), oder man gibt fur ein 
Kochrezept d_ie Zutaten mit den jeweiligen Mengen an und liest 
die Zubereitung vor (allerdings mehrmals). Die Lerner miissen 
die einzelnen Schritte verstehen, um sie wiedergeben zu konnen. 
Im Idealfall, wenn eine Ktiche vorhanden ist, lasst man sie auch 
hier diese Schritte direkt umsetzen, meist wird man jedoch auf 
eine mtindliche oder schriftliche Wiedergabe zuriickgreifen. 

Ist das Thema anspruchsvoll, sollte der Lerner nicht 
unvorbereitet mit dem Hortext' konfrontiert werden. Eine 
thematische Einfuhrung tragt zur Erzeugung einer 
VerstehensC}bsicht bei und aktiviert das Vorwissen, was zu 
einem besseren Horverstehen flihrt. 

Nachdem, was wir bis ·jetzt gehort haben~ lasst sich die 
Fr~&e: wann wir Horverstehenstexte einsetzen, klar beantworten 
mit e.ine~: Eigentlich immer. Auf Anfangemiveau n1uss man 
nur die Zielsetzung und die Aufgabenstellung n1oglichst einfach 
halten, also prim·· L k . . Worter 
h , .. ar aut etten seg1nent1eren, e1nzelne 

eraushoren E. w .. · 'ache S ' 111- ort-Losungen ankreuzen~ ein•• 
d:~:Sr~~kturen (wieder-)erkennen usw. und v.a. den Horvorgan~ 

d entlasten, dass keine iibennaBigen Behaltensleistunge 
0 er T extprod kt. · Diese · u 1onsle1stungen gef ordert werden. 



., . 11 kt>nncn 1nit steigendem N i"ve a u d . ·J1 .. rtu1rc.; un • ' I ... - . 
. \ :11 -J11··· 1· t .. ,,d~·r ,\nc 1c 11ung \ 'On Horverstehensstrateo1·en 

- "'" d " . [; h -~ n1 ~ ·n. ' obt:i I c1n ac er-en Horverstehensilbun .... oen 
·hn1c r. I 1 .. d. k o 

/LI I · 'b nicht ' vcgra en mussen ie on1plexeren treten einfach 
J ._·h, I 

hinlll~'ic authcnt isch ~ann und soll ein Hortext sein? 
Di~ -c . rage w1 rd scJ:: kontrovers diskutiert. Absol ut 

t ·schc l-fo11exte konnen manchn1al selbst rlir 
Jut hen 1• • L • ,. • J . 

. prachler unhoroa1 c 1n. e nach Sprechsttuation nati.irlich \ tuttt;r. . R . 
· : 1 Vortrag odcr c1 n ad1okommentar sind nati.irlich 
- <.:II • • 
n>rhcrcitct - abcr JC spo1~_taner e1ne Kommunikationssituation 
. desto ml!hr a tz ab bruche finden statt, bei Diskussionen 
1s l. .. . 
kommt c · zu b\;; rlage rungen von Be1tragen. die Sprecher 

Chten \\·cniger auf un1 gangssprachliche und dialektale 
J . 
Variantcn, Kontrak t1one n , Sprechtempo usw. 

Ind ' as natlirl ich nur seltcn berilcksichtigt wird, ist das 
. prachlichc N iveau des Le rners . da sich die Hortexte meist nicht 
an ihn. sondern a n andcre be te iligte Personen richten. 

J\ndcrcrseits is t e s gerade wichtig. nicht nur gut 
durchdacht\;;. gut formuli e rte und elaborierte Texte kennen zu 
len1en, sonden1 auch das .. richtige Leben··. Die Lerner mi.issen 
sich :in ein na tilrliches Sprechtempo und umgangssprachliche 
\'erkilrzungen und Versch111elzungen (ich hab, haste ... ) 
gcwohnen. da111it sie in der realen Situation adaquat reagieren 
konnen. sons t e rkennen sie nicht einmal \Vorter, die sie schon 
gut kennen. 1111 Idealfall i.ibernehmen sie die natilrliche 
prccln\'~i se und fal Jen dann nicht n1ehr als steif und unnattirlich 

auf. Lind nicht z uletz t macht eine hohe Authentizitat einen Text 
meistens auch i nteressanter. steigert also die Verstehensabsicht. 

Authentiz itat eines I-Iortextes zeigt sich auch <lurch den 
S~rachstil. Wenn e in Zeitungstext beispiels\veise vorgelesen 
ward. so ist es in1n1er noch Schriftsprache. wahrend ein echter 
llon~~a Elen1entc der gesprochenen Sprache enthalt und 
~~~undant ist. Er trao t dan1it der Tatsache Rechnung. dass bein1 

orvh erstehen die v;rher beschriebenen Prozesse ablaufen .. die 
me r ode · · · i:-. d d d d . ~ \Ven1ger Konzentratton und Ze1t enor ern.. un 
oeahurch einzelne 1-\ussaoen evtl unwiederbringlich verloren 
~ en ( . e- • -

ogar 111 der i\.1uttersprache ). 
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tt'a' llt das Scgmcntieren der 
· L sctext en Bei cmcm c d. n die Stelle von Lauten trctcn 
. B h tabcn. tc a . . . 

Lautketten. die uc 5 
. ct1tiert dcr Leser hcst1mn11 das 

l herctts scg1n . 
sind in der Rcgc 1. . Text zuriickgchcn. um ctwas 

d kann gg · nn · Tempo sclbst un . . ·t bcirn nochtigcn l l<)rtcxt JCdoch 
. l lcscn Dies ts . h . M noch emma zu · . d. Rcdundanz cin wtc t>ges crkmal 

nicht moglich, deshalb l Sl JC 

h t. c11en Hortcxten. h . von aut e11 ts d. · l e\1rwcrkcn vorgcsc en sind · H .. rtexte ie in J • 

Die me1sten °.. ' d authentisch bzw. sic versuchcn 
sind aber nur annahern d. so vorkomrnen konnten. Man 

· · achzuahn1en te S1tuattonen n · . · in den Klassenraum 
. h · d Lebenss1tuat1on 

kann me t Je el .b das Rollenspicl. Oas ist auch das. 
r · oft b ei t nur trans1eneren, d. Muttersprache und auch 

was Kinder tun, um te l . ..b . . l 
hl . h Verhaltensweisen einzuu en, sic spte en 

aul3ersprac 1c e · · \ S h \ 
V K. d ·e spielen Kaufladen. s1e sp1e en c u c 

Mutter- ater- 1n ' Sl . . . . n· d 
. r b d L hrers ist <label die Motivation ur as etc Die Au1ga e es e ' . 

. : · th 1·scher Texte und die Durchfi1hrung von Horen . quasi-au en 1 
Rollenspielen herzustellen. . 

D. F e der Prasentation von Hortexten fi1hrt uns dazu, ie rag . . · .l .. · 
fi. · Vielfalt zu pladieren. Hauptrnedium fur Hortexte ist und 
ur e1ne . . bl 'b n· 

bleibt der Lehrer, aber er sollte nicht das e1nz1ge e1 en. le 
Erfahrung zeigt, class Lerner, die nur ihren Lehrer. sprechen 
horen, auch nur diesen verstehen. Jeder Mensch hat eine andere 
Sprechweise, diese unterscheiden sich in Spr~chtempo. 
Aussprache, Wahl der Modalpartikeln usw. Wenn man den 
Kassettenrekorder (oder CD-Player) als Medium einsetzt. 
kommt noch hinzu, dass die technisch verfremdete Stimme auch 
der Gewohnung bedarf. AuBerdem bieten diese Medien die 
Moglichkeit, mehrere Sprecher gleichzeitig zu prasentieren. Das 
Video als Medium bietet zusatzlich die Moglichkeit. den 
Horv~rstehensvorgang <lurch visuellen Input zu entlasten bzw. 
nonverbale Verhaltensweisen gleichzeitig zu verrnitte\n. 
Natilrlich hangt es wiederum von den Lernzielen ab, fur \Velche 
Art der Prasentation man sich entscheidet. 

Zurn Thema ,,Aufgabenstellung" habe ich schon an 
verschiedenen Stellen Hinweise gegeben, ich mochte hier aber 
nochmal auf den Zeitpunkt eingehen. Wenn \vir Len1zie\e 
verfolgen, die nicht den ganzen Hortcxt auswerten n1Ussen wir 
die Aufgabenstcllung vor dem Horen klaren. We~n wir cincn 
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wissenschaftlichen Vortrag priiscntic 
·.. . I . ren Wollen . 

dem nnturhc 1en muttersprachlichen y crhalte ' cntspncht cs 
vorhcr ubcr das T hem a und die Texts t . n. ~ass 1nan (sich) 

. V , ore inform1ert d . 
bzw. der Len1er se1n orwissen aktiv· , am1t man 

. B . . Ieren kann Im U . 
konnte e1n ra1nstorrr11ng zun1 Thema d 1 . · ntcrricht 
Vokabular zur Entlastung liefern asD e~ten und zusatzJich 
Verstehensabsicht aufgebaut bzw unte. 

1 
.. a urch wird e1ne 

. . · rs utzt 
Manche 1 cxte h1ngcgcn sprech ft: . 
. . J h en ur s1ch selb t d motiv1eren aus sic 1 eraus zun1 Zuho 0 . s un 
. . I T ren. as s1nd z B L' d humonst1sc 1e exte, spannende G h. 1 · · ie er. 

Skandahneldungen. Dialooe u v m . o· esc TIC 1ten. Gertichte. 
o . . . Iese exte k .. 

sollen 111anch1nal sogar auch ohne Vo b . onnen~. oder 
d . . r ere1tung prasootiert 

werdcn, a w1e gesagt die · Motivation ·cI1 d · 
b · · .::, on a 1st und durch 

eine Vor ere1tung die Pointe bzw ein u·· b h 
d 

.. · errasc ungseffekt 
uenon1n1en wer en konnte. Aufoaben k.. 1 . . 
.... o · onnten lterbe1 
Globalverstehen und Erkennen der Textsorte · b . . sem, a er auch 
W1edergabe des Inhalts nach 1nehrn1aligem H.. Ab 

I. l l .. h . oren. er 
natiir 1c 1 1angt ~s auc h1er wieder von den Lern7iel b 

k 
. .. . . . . . ·~ en a . 1nan 

kann auch sele ttves 1 ~ur~n anhand -~01i L1~Jern beispielsweise 
ilben. und dann n1uss die Aufgabe vorher gestellt werden. · 

Wie oft sollen die Lerner den Text horen? 
Auf Anfangerniveau so oft, bis sie ihn verstehen. Das ist 

wichtig. un1 Erfolgserlebnisse zu haben, die Motivation aufrecht 
zu erhalten und Zugang zu Horverstehensstrategien zu 
bekommen. Wenn die Lerner resignieren, weil sie beim zweiten 
oder dritten Mai immer noch ,,nichtsH verstehen, sind sie 
frustriert und werden sich nicht weiter bemtihen. 

Ein wesentlicher Kanai des Sprachenlernens verschlieBt 
sich ihnen und sie werden insgesamt weniger erlolgreich sein, 
auf jeden Fall werden sie im Zielsprachenland einen 
Kulturschock erJeben und kaum in der Lage sein, sich zu 
versHindigen. Um diese 1nassiven negativen Folgen zu 
venneiden Iohnt es sich sich am Anfang n1ehr Zeit fur das ' ., . . 
Horverstehen zu nehmen. Spater wird man automat1sch weniger 
Zeit opfern n1lissen. da die Lerner dann schneller verstehen. 

\Velche Rolle spiclt der Lehrer in diesem ~ernp:.ozess? 
Nun. \vie wir .gesehen haben, geht cs be1~n Horverstehen 

Weniger un1 die Vermittlung von Fakten als v1ehnehr un1. das 
Erlemen von Strategien. Dazu muss der Lerner selbst einen 
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· · · I , Slr·-1tc ri cn crlcrnt man n1·ch \\ ·sent lichen lk1lra ~ I ., ' (Cll ( e Jlfl ~ L t. 
J '11 er zuhfirt man mu · · jndl'lll man cincrn I .chr ·rvort rag ani ) - , . s. sic 

cinUhcn. Der Lehrer iibcrnimmt also zun c.: hrncnd die Funkt ion 
cincs Couches. dl:r Jic L~rnc r zu nutonom m I .crncn anlcjte r. .r 
muss einc cntspanntc Af m?.sph:irc fllr d a~· . I lifrvcr, tchcn 
:chu fl~n . den Lcrncrn ihrc /\n Jste nchmcr • s1" rrnutigen, 
ErfolPc betorn;n uml sie emotional )Jc lohncn .. · r:r muss auch bei Problemen Ursachcnforschung bct reiben 
und ggf. Hilfen gcben. Auf jedcn Fall aber muss er transparent 
mach~n. ob er je-vvci ls Horvcrstehen trainicr1 oder i.iberpri.ift . 

Wir haben also gesehen, dass dcr Prozess d 5 

Horverstehcns cin sehr komplexer Prozess ist. dcr vcrschiedcne 
Fertigkeiten voraussetzt und selbst wiederum Voraussctzung fUr 
weiteres Sprachhandeln ist. Desj1alb muss das Training des 
Horverstehens ein unverzichtbarer Bestandteil des 
Fremdsprachenunterrichts sein und sollte so oft und so frtih wie 
moglich durchgefiihrt werden, aber nattirlich immer in dem 
Be~sstsein, dass )ede Trainingseinheit ein Schritt auf dem Weg 
zu emem erfolgre1chen Horverstehen ist, class aber dabei nicht 
alles vollstandig verstanden werden muss. 
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