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In Dankbarkeit verbunden bin ich meiner Lehrerin Frau Professor Karin 
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Stefanie Hahn und Herrn Dr. Eike Frenzel für ihr anhaltendes Interesse an 
meiner Arbeit und für ihren liebevollen Zuspruch.
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