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Christoph Schatte Einige Bemerkungen zur Arbeit
mit dem Lehrbuch „Moderner 

deutscher Sprachgebrauch" von 
Heinz Griesbach1 im 

sprachpraktischen Unterricht

1 H. Griesbach: Moderner deutscher Sprachgebrauch. Ein Łehrgang fur 
Fortgeschrittene, 7. Aufl. Miinchen 1976.

2 D. Schulz, H. Griesbach: Grammatik der deutschen Sprache, 10. Aufl 
Miinchen 1976.

Zum Unterricht im Fach Praktische Grammatik kann im 3. Studien- jahr das zum Lehrwerk Deutsćhe Sprachlehre fur Auslander von Dora Schulz und Heinz Griesbach gehórende Lehrbuch Moderner deutscher 
Sprachgebrauch. Ein Łehrgang fur Fortgeschrittene v,on Heinz Griesbach herangezogen werden. Der Stoff dieses Lehrbuchs kann in zwei Seme- stern erarbeitet werden, wenn dem Fach Praktische Grammatik vier Wochenstunden zur Verfugung stehen, und in beiden Doppelstunden •dieses Materiał eingesetzt wird. Stehen nur zwei Wochenstunden zur Verfilguing, muBte (die Erarbeiituing ilm 4. Stuldlienjlahr abgeschlossen werden.Der in Moderner deutscher Sprachgebrauch zusammengestellte Stoff entspricht dem des ministeriellen Stoffplanes fur das 3. Studienjahr im Fach Praktische Grammatik weitgehend. Durch im Lehrbuch gege- bene Verwiefisel aiuf die Grammatik der deutschen Sprache1 2 ist der staindige Ruckgriff auf den Stoff der beschreibenden Grammatik moglich, was zu dessen Festigung und Vertiefung maBgeblich mit beitragen kann.Das Lehrbuch Moderner deutscher Sprachgebrauch gliedert sich in drei Teile, dereń Funktionen der Autor *folgendermafien  kennzeichnet:„Der Teil A des Lehrbuchs enthalt den grundlegenden Lehrstoff der Mittelstufe. Dieser Lehrstoff enthalt in acht Arbeitsabschnitten die Gesichtspunkte, unter denen die Sprache zu betrachten ist, und erlautert dalbei die Airbeiitsbegmiffe, miit denen sich Lehrer und Schiller bei der 
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Betrachtung und Deutung sprachlicher Phanomene verstandigen sollen. Bei der Durcharbeit dieses Teils A des Lehribuchs geht es vor allem da- num, diaB der Schuler den Aufbaiu der Spnaiche tdiuirchischaiult, die typi- schen deutschen Strukturformen erkennt und anzuwenden lernt. Aus- gangspunkt der Betrachtung sprachlicher Erscheinungen sind aufier- sprachliche Wahrnehmungen von Gegebenheiten, Geschehnissen usw., die sprachlich realisiert werden kónnen.”3

3 H. Griesbach: Moderner deutscher Sprachgebrauch — Lehrerheft, 2. 
Auf. Miinchen 1975, S. 12.

4 Ebenda, S. 13.
5 Ebenda, S. 15.
* H. Griesbach: Moderner deutscher Sprachgebrauch. Ein Lehrgang..., S. V.

„Der- Teil B des Lehrbuchs enthalt Ubersichteń zur Formenlehre und sonstige Erganzungen zur Sprachlehre, die dem Stoff im Teil A zugeordnet sind.”4„Der Teil C des Lehrbuches bringt fur Lehrer und Schuler reich- haltige Ubungsunterlagen, die sich nach Belieben und Notwendigkeit in den Unterricht einordnen lassen oder dem Schuler ais Hausaufgabe aufgegeben werden kónnen.”5Zur Koordinierung der drei Teile des Lehrbuches sind in der In- haltsubersicht bzw. am Ende der Lehrabschnitte des Teiles A und B Verweise auf die entsprechenden Abschnitte des Teiles B bzw. C notiert.Zur Methode der Erarbeitung der drei Teile empfiehlt der Autor folgendes: „Die Anordnung des dargestellten Stoffes macht es móglich, das Lehrbuch den verschiedenen Uinterrichtssituationen anzupassen. Der Teil A fuhrt in den neuen Stoff ein, der Teil B bringt vorwiegend bekannten Grammatikstoff, der unter bestimmten. Gesichtspunkten zu- sammengefafit und den Abschnitten im Teil A sachlich zugeordnet ist, der Teil C besteht aus Ubungsmaterial zur Erschliefiung von Inhalten und zum Einsatz der erworbenen Kenntnisse. Der Teil A sollte móg- lichst im Klassenunterricht besprochen werden, wahrend der im Teil B und C diairgeboltetne Stoff wi Lennenldełn sdlbstaindiig veinarbeiitet wer- den soli.”6 Im Gegensatz zum konventionellen fortgeschrittenen Sprach- unterricht sieht der Autor das Ziel des Lehrbuch folgendermafien: „Die Mittelstufe fuhrt zum produktiven Gebrauch der Fremdsprache hin. Dabei gilt es fur den Schuler zu lernen, wie Wort- und Ausdrucks- schatz und der Formenbestand der Wórteę in der Fremdsprache ein- zusetzen sind, um in einer gegebenen Situation seine eignen oder frem- de Gedanken in der fur die Fremdsprache adaąuaten Form wieder- zugeben. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es fur den Schuler zunachst erforderlich, die inhaltliche, die funktionale und die phonologische Glie- derung der Fremdsprache kennenzulernen und diese mit den gleichen 
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Erscheinungen seiner Muttersprache zu vergleichen. Dabei soli der Schiller lernen, die syntaktischen Strukturen der Fremdsprache zu erkennen ujnid sie gegen die Strukturmodelle seiner Muttetnsprache aibzugretnzetn.”7 Im Folgenden soli auf einige Besonderheiten, die auf den Unterrich- tenden und die Lernenden bei der Arbeit mit diesem Lehrbuch zu- kommen, kurz eingegangen werden. Der wohl wesentlichste Unterschied zu den meisten anderen Mittelstufen-Lehrbiichern besteht darin, daJB Griesbach den Lernenden Einsichten in die Struktur der Sprache gibt, indem er „von den Inhalten der AuBerungen aus(geht) und zeigt, wie sich die Iinihfalte auf die Saltzfiunkftiorislteile verttefilen lumid durch welches Wortmaterial und durch welche Wortformen Inhalte wiedergegeben und Satzfunktionsteile zusammengesetzt werden”8. Auf dieser Grund- lage werden im weiteren dann die deutsćhe Satzintonation mit ihrem EinfluB auf „Mitteilungswert” und „iditteilungsgehalt” einer AuBerung geklart. Aus diesem Zusammenhang zwischen Satzintonation und Sprech- situation leitet der Autor dann die Folgę der Satzglieder ab, die sowohl durch die Sprechsituation ais auch durch den Mitteilungszweck (neben dem Kontext) bestimmt ist. „Immer wieder werden die formalgramma- tischen Kenntnisse ... in die inhaltsbezogene Kategorien eingeordnet.”9 10 Dieser Methode folgend besteht der Ubungsteil des Lehrbuchs aus folgenden Ubungsformen:

7 H. Griesbach: Moderner deutscher Sprachgebrauch — Lehrerheft, S. 9.
8 H. Griesbach: Moderner deutscher Sprachgebrauch. Ein Łehrgang..., S. IV.
9 Ebenda.
10 Ebenda.

„1. Ubumgetn ziuir Erschliefiuing votn Inhalten fiim Zusamrnenhang miii der inhaltsbezogenen Sprachbetrachtung,2. Ubungetn fur den Gebrauch grammatischer Formen zum Ausdruck bestimmter Inhalte,3. Ubungen zur Erweiterung der Ausdrucksmittel des Lernenden,4. Ubungen zur Fórderung aktiver Fahigkeiten im Gebrauch der Sprache.”i®Stark verallgemeinernd kann der Unterschied der Zielstellungen zwischen Grund- und Mittelstufe etvka so wiedergegeben werden: Nachdem die Grundstufe — formalgrammatischen Gesichtspunikten folgend — geklart hat, welche Mittel der Sprache zur Verfiigung stehen, soli die Mittelstufe die der Sprechsituation und dem Mitteilungszweck ange- messene Auswahl dieser Mittel darstellen und dem Lernenden diese Auswahlfahigkeit vermitteln. Dabei kommen fur den Schiller ais neue Ausdrucksmittel die Satzintonations- und Satzgliedfolgevariationen in Abhangigkeit von Sprechsituation und Mitteilungswert hinzu.Gerade aber der EinfluB des Mitteilungszwecks auf die verwendeten 
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sprachlichen Mittel ist fiir ein der Sprache und dem auBersprachlichen Gegenstand angemessenes Sprechen bizw. Schreiben von wesentlicher Bedeutung und wurde bisher in der Mittelstufe der Sprachausbildung zu wenig oder gar nicht beriicksichtigt.Da Griesbach die Methode des Lehrbuchs auf die Erhellung der se- masiologischen, funktionalen, strukturellen und formalen Zusammenhange stiitzt, womit er den angemessenen Gebrauch.der Sprache durch den Lernenden vermitteln will, macht es sich notwendig, eine strikte Ab- grenzunig der Ar.beitsbegriffe fiir Inhalte, Funktionen, Formen und Wort- klassen einzuhalten. Dies gilt in erster Linie fiir den Lehrenden, der die Lernenden damit zur richtigen Verwendung dieser Begriffe bei der Beschreibung sprachlicher Sachverhalte hinfiihren soli.Ein groBer Teil der vom Autor eingefiihrten Termini zur Beschreibung der sprachlichen Inhaltsebene ist den Studenten bis dahin uribe- kannt oder zumindest ungelaufig, weshalb ihre prazise Erlauterung Vor- aussetzuńg fiir die kontinuierliche Arbeit am weiteren Stoff des Lehr- buches darstellt. Wenn der Lemende verschiedene sprachliche AuBerun- gen von ihrer Inhaltsebene her auseinanderzuhalten hat (z.B. Handlung und Vorgang), so muB diese Aufgabe zu allererst motiviert werden. Es muB also geklart werden, daB die Wiedergabe des gleichen auBersprach- lichen Sachverhalts ais Handlung oder ais Vorgang von der Wahl der Mitteilungsperspektive abhangt. Diese wiederum wahlt der Sprecher in Entsprechung zur Art des Sachverhalts, dessen Stellung im Kontext, zum Mitteilungszweck bzw. -anlaB und zur Sprechsituation. Der Begriff Mitteilungsperspektive wird im Teil B eingefiihrt und dort ais sprach-. liches Mittel erlautert. Der Lernende wird diesen Abschnitt des Teiles B vor dem Unterricht zum Thema ,,Handlung-Vorgang” erarbeiten miis- sen. Im Unterricht selbst wird dann der Bezug der Mitteilungsperspek- tive auf Handlung und Vorgang hergestellt. Die entsprechende Einheit des Teiles C fordert den Einsatz der beiden Geschehensbeschreibungen vom Lernenden in verschiedener Form unter dem Aspekt der Mittei- lungsperspektive ab und soli damit helfen, das sichere Operieren des Studentem moit beiden Artem der Geschehienśbetschreibung zu eirreiiichein.In bestimmten Intervallen, die der Stoffgliederung des Lehrbuchs entsprechen sollten, erhoht eine Zusammenfassung und Systematisierung grbBerer Abschnitte den Lerneffekt, so z.B. nach der Behandlung der ,Modalverben und dereń Moglichkeiten der Sachverhaltsbeschreibung im Teil B. Der Autor gliedert das mit Modalverben Ausdriicikbare sehr genau unter entsprechende Begriffe, dereń Bedeutung teilweise inei- nander iibergeht (Recht — Befugnis — Erlaubnis; Gelegeriheit — Mog- 
lićhkeit — gilnstige Voraussetzung). Eine gróbere Gliederung mit Unter- gliederung — entsprechend der des Lehrbuches — bringt fiir die Ler- 165



nenden einen Gewinn an Uberblick mit sich, der ihnen das Erfassen der Ausdrucksmdglichkeiten der Modalverben und ihre Substituierungen erleichtert. Stellt man eine gnobe Gliederung der Ausdrucksmbglich- keiten der Modalverben und der modal verwendeten Hilfsverben haben und sein in acht Gruppen zusammen (Erfordernis, Genehmigung/Recht, 
Moglichkeit/Fahigkeit, Zwang/Pflicht, Empfehlung/Aufforderung, Auf- 
trag/Zweck, Annahme = Vermutung/Erwartung/Befurchtung, Wille/ 
/Wunsch/Vorhaben), so lassen sich in diese Generalisierung die vom Autor angegebenen 52 Aussagemóglichkeiten einordnen. Bei Anlage dieser Ubersicht in Tabellenform lassen sich leicht Zusammenfassungen herstellen wie diese: Eine Annahme kann mit allen Modalverben auBer 
wollen konstruiert werden. Eine einem Erfordernis gleichende Aussage kann mit haben zu, sein zu sowie allen Modalverben auBer kónnen und 
mogen formuiliietrt werden; ailslo auBer den Modal^arben, dlie zuir Be- schreibung einer Moglichkeit/Fahigkeit bzw. ,von Wille/Wunsch/Vor- haben dienen. Die in den ersten vier Gruppen stehenden Konstruktionen sind samtlich indi,kativisch. In die 28 besetzten Felder der Tabelle kónnen jeweils mit der im Lehrbuch verwendeten Abkurzungsschrift zwei his drei KonsitruIktiOnismóglńchlkefiltieln eilngetralgeln werden. Zu delm jewei- llrgen TabeMemfdld soUlten Beilspiielsarttze festgefhlalten wterdlein, dereń Aussage dann genauer (entsprechend den Begriffen, die der Autor verwen- det) definiert werden kann.Bei Operationen mit Modalverben wird der Studierende angehalten, seine formulierte Aussage naher zu bestimmen, z.B.:

Wir hatten nicht so schnell gehen sóllen.transformiert ins Prasens:
Wir sollten nicht so schnell gehen. (Empfehlung)Eine Empfehlung in der Vergangenheitsform ist ihrem Inhalt nach Ausdruck fur das Bedauern (einer Unterlassung oder eines Tuns in zuriickliegender Zeit).Ebenso kónnen Annahmen in Erwartungen/Befurchtungen oder Ver- imutungdn untergiliederft werden, z.B.:
Hans konnte zu spdt kommen.Eine sich auf die Folgezeit beziehende Annahme nennt man auch Erwartung, mit negativem Aspekt des Sprechers aber Befiirchtung.
Hans dilrfte zu spat gekommen sein.Eine Annahme, die sich auf die zuruckliegende Zeit bezieht, kann man ais Vermutung bezeichnen, wobei ein vielleicht negativer Aspekt auf Grund des Zuriickliegens schon unerheblich ist. An die Behandlung der Modalverben karm der Gebrauch von lassen im Perfekt angeschlos- sen werden. Der Autor unterscheidet hier im Perfekt Bildungen mit dem Palrtóiziiip II etaerseits (iim Stanę des bewuBten BeUassenis/Zuliassen) 166



und mit dem „Ersaftzónfinitiiy’’11 (lim Sinne des aufaUigem oder verseh- entlichen Beflassens/Zulassens) und bemerkt diazu:

11 G. Helbig, J. Buscha: Deutsćhe Grammatik. Ein Handbuch fur den 
Auslander unterticht, Leipzig 1972, S. 102.

12 H. Griesbach: Moderner deutscher Sprachgebrauch. Ein Łehrgang..., S. 203.
13 Vgl. Duden Grammatik, Mannheim 1973, § 276: „Die Verben »heifien, lassen, 

sehen« stehen iiberwiegend mit dem Infinitiv: Er hat mich kommen heipen (sel- 
tener: geheipen). ... die hat erin Maybach liegenla-ssen (Quick). Seltener: ... der 
Schah (hat) seine Frau fallengelassen (Frankfurter Allgemeine Zeitung).” Vgl. auch: 
Die deutsćhe Sprache, Leipzig 1969, S. 264 (brauchen auf dem Weg zum Modal- 
verb).

14 Zit. nach: H. Griesbach: Moderner deutscher Sprachgebrauch. Ein Łehr
gang..., S. 203.

„Im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet man auch hier im Per- fekjt den Infiniitiv, Weil' die fortmlalen Móglichkeilten, dlie date Deutsćhe bietet, nicht immer voll ausgenutzt werden.”11 12Da dem Deutschen eine Tendenz der Substituierung des Partizips II durch den „Enslatz!infiiniitav” bei der Perfekitbildung einiger Vesrben in- newohnt13 14, existieren beide Bildungsformen eine Zeitlang nebeneinander, Was von den Sprecherh zur Uintenscheidutajg von BewuBithdit und Um- bewuBtheiit igeniuitzit Werden kóninfte. Ehe sfich aber ein solcheir Konsensus herausbilden kann, ist die altere Bildungsform bereits soweit verdrangt, daB sie — trotz gezielter Verwendung durch den Sprecher .— vom Hórer ais „auBer der Norm” empfunden wird, womit sie eben diesen Verwendungszweck verliert.Zur Verdeutlichung seien hier Beispiele aus dem Lehrbuch angefuhrt: 
„Der ungetreue jungę Mann hat das Madćhen sitzen gelassen...” 
„Wir haben unsere Reiseplane wieder fallengelassen.”
„Ich habe den Motor laufen gelassen. (Weil ich sof ort wieder 
weiterfahren wollte).”1*In den drei zitierten Satzen erscheint das Partizip II ais Ausdruck des bewuBten Belassens/Zulassens. Sie sind jedoch flussiger mit dem „Ersatzinfinitiv” formulierbar und entbehren dennoch nicht des Hin- weises auf die Bewufitheiit der Handlung, wenn auch im diriitten Beisipiel nur durch den Kontext. Es handelt sich also wohl weniger um eine „for- male Mog/lichkeiit des Deutschen” ais vielmehr um das vorubergeheinde Vorhandensein zweier Bildungsformen nebeneinander, die einige Sprecher uiniterscheńdend (bewuBt — unibewufilt) verwenden. Dieser Gebrauch beider Formen wird jedoch nicht in der Lagę sein, die Tendenz zum „Ersatzinfinitiv” zu bremsen, da dem Deutschen zu dieser Unterscheidung andere Móglichkeiten zur Verfugung stehen (u.a. Modalwórter) oder sich die Differenzierung aus dem Satz selbst bzw. seinem Kontext ergibt.
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Da der Autor in seiner Grammatik der deutschen Sprache nicht auf den unterscheidenidien Gebraiuch der izwliefailtiigien Petrfektbilidungsfo-rmen verweist, eiin sodcher Hmfwtefe laluch nicht bei Gerhard Heibóg/Joachim Buscha Deutsche Grammatik und in der Duden-Grammatik15 zu finden ist, erscheint es vertretbar, — der Tendenz der modernen deutschen Sprache entsprechend — das Perfekt von lassen in Bedeutung von belassen/ 
/zulassen allein mit dem „Ersatzinfinitiv” zu gebrauchen, und die Be- wufitheit bzw. Unbewufitheit der Handlung gegebenenfalls durch Modal- wórter oder andere zu signalisieren. Im Zusammęnhang mit der Eror- terung des Perfekts von lassen iim oben gefnlamtnten Sarninę ist eine Zusammenfassung samtlicher Ausdrucksmóglichkeiten mit lassen anzuraten, da sie ihrer Vielfalt nach denen mancber Modalverben weitgehend gleichkommen.

15 G. Helbig, J. Buscha: Deutsche Grammatik, S. 102.
16 D. Schulz, H. Griesbach: Grammatik der deutschen Sprache, 10. Aufl., 

Miinchen 1976.
17 Vgl. z.B. H. Griesbach: Moderner deutscher Sprachgebrauch. Ein Lehr- 

gang..., S. 280.

Vcn 25 Arbsitislablsidhnnibteln des Lehrbuchs im Tefil A. denen eben- soviele jeweils in den Teilen B und C entsprechen, sind allein 14 (Ab- schnitte 11 bis 25) dem deutschen Satzbau, der Satzintonation und den Satzarten gewidmet. Beim Erarbeiten dieser Einheiten ist der Korres- pondenz mit dem B-Teil besondere Aufmerksamkeit zu schenken, da nur anhand der im B-Teil erlauterten formalgrammatischen Erscheinungen die Darstellungen im A-Teil herleitbar und verstandlich sind. Gerade hier wird sich erweisen, inwieweit die Lernenden iiber sichere und an- wendungsbereite Kenntnisse verfugen, die fiir diesen Stoff unbedingt vorauszusetzen sind. Um diese Yoraussetzung zu sichern, miissen unter Umstanden die zu Hause vorbereiteten Abschnitte des B-Teils im Unterricht nochmals ausfiihrlich besprochen werden, unter eventuellem Ruckigrliff auf die Grammatik der deutschen Sprache16 17, bevor mittels der so gesicherten Kenntnisse der Lehrstoff des Teiles A erarbeitet wird. Die im C-Teil gegebenen Aufgaben zum Text des jeweiligen A-Abschnittes sollten im Unterricht erlautert werden, um eine effektive Hausarbeit der Lernenden mit diesen Aufgaben zu erreichen. Das be- trifft einerseits das richtige Verstandnis der vom Autor verwendeten Siglen* 7, anderseiltis auch die zuir Losung gegebenenfalls henamizuziehen- den Hilfsmittel.Das Tempo der Erarbeitung des gesamten Stoffs des Lehrbuchs hangt in starkem Mafie von den bereits erworbenen formalgrammatischen Kenntnissen der Lernenden ab, da nur auf dieser Basis die inhaltbezo- 
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gene Darstellungsweise wichtiger Erscheinungen der deutschen Sprache ohne Begriffsyerwiirruingetn erfaBbar ist, <utnd die Anwdndumg der dlatrauis resultierenden Kenntnisse beim aiktiven Sprachgebrauch uberhaupt erst móglich wird.
Christoph Schatte

KILKA UWAG O WYKORZYSTANIU PODRĘCZNIKA HEINZA GRIESBACHA 
„MODERNER DEUTSCHER SPRACHGEBRAUCH” W NAUCZANIU JĘZYKA

Streszczenie

Artykuł poda je wyjaśnienia dotyczące układu i metody wymienionego podręcz
nika. Następnie omówione zostały efekty, jakie można osiągnąć korzystając z tego 
(podręcznika. Ważną rolę odgrywa tptaj stosowana w podręczniku terminologia, 
z którą prowadzący zajęcia oraz student muszą zapoznać się przed przystąpieniem 
do pracy z podręcznikiem. ,

Najwięcej uwag poświęcono użyciu czasowników modalnych, które w podręcz
niku podzielone zostały na liczne grupy w zależności od ich znaczenia i sposobu 
użycia. Ta część materiału sprawia studentom największe trudności w zrozumie
niu i opanowaniu przekazywanej treści. Autor podejmuje próbę wskazania drogi 
do uproszczonego ujęcia czasowników modalnych. Taki przegląd może ułatwić stu
dentom szybsze zrozumienie oraz aktywne użycie czasowników modalnych, nie
zbędne do poprawnego posługiwania się językiem niemieckim.

XpncTO<j> IIIaTTe

HECKOJIbKO 3AMEUAHHH O nOJIb3OBAHHH WłEBHHKOM 
XAHHUA rPHCBAXA „MODERNER DEUTSCHER SPRACHGEBRAUCH” 

nPH HSyHEHMH HEMEUKOrO H3bIKA

CojepjKawe

B CTETbe npeACTaBJieHbl OÓlHCHCHHH OTHOCHTejIbHO CH.CTCMH H MeTOina yKa3aiHHOrO 
yHeóHHKa. 3aTeM oócyjKgeHbi a4>4>eKTbi, KOTopbie mo>kho gocriwb npn nojib3OBaHHn sthm 
yneÓHHKOM. CymecrBeHHyio ponb inrpaeT Mcnojib3o:BaHHa>H b yneÓHHKe TepMHHonor™, c ko- 
Topoił gojiJKHbj 03HaKOMHTBCH .BemyniHH 3ajwrM u cTyaeHT eme so npiicTyn.neHM k .pa- 
ÓOTC C yieÓHMKOM.

Bojibme ecero BHHMaHHH iiocBaiueno npHMeHCHMJO MogajibHbix rjiaroAOB, KOTopbie 
b yyeóiHMKC paagejieHbi Ha MHoronHc.ieHHbie rpynnbi b 3aiBMCHMOCTH ot hx sHawuHH h cno- 
coóa ynoTpeóJieHHH. 3ts nacrb MaTepmajia cocraBJiHeT ajih ctyachtob Han(kwibiiiHe Tpyg- 
hoctii b noHHMaHHH h ycBoeHHn nepegaBaeMoro cogepjKaHHH. Abtop nbiTaeTCH HafiTH 
nyTb aah óojiee yinipomeHHoro hoaxo.A0 k MiogajibHbiM wiarojiaM, a 3to moskt noMOHb 
CTyaeHTaM óbicrpee noHHTb MonajibHbte raarojibi h aKTHBHO (nx npHMeHHTb, hto (HeoÓxo- 
AHMO B HGMeUKOM HSbIKe. 169


