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Vorwort 

Das Unterrichtswerk ,DEUTSCH FUR AUSLANDER‘ ist aus langjdhriger 
Lehrtitigkeit im Ausland erwachsen. Es umfabt Lehrbiicher, Arbeitshefte und 
Lesebandchen in drei Stufen sowie Schautafeln, Wandbilder, Kleinbildkarten 
und Tonbdnder als Unterrichtshilfen. Der Teil 1 ,LEICHTER ANFANG< ist das 
Lehrbuch der Anfangerstufe und vermittelt mit einem Wortschatz von iiber 
tausend Wortern ein abgerundetes Ausdrucksvermégen. 

Das Buch bedient sich der einsprachigen, audio-visuellen Methode. Es 
schaltet die Muttersprache der Schiiler aus methodischen Griinden zum Vor- 
teil der Lernenden weitgehend aus und kann darum auch benutzt werden, wenn 
der Lehrer die Muttersprache seiner Schiiler nicht beherrscht oder eine gemischt- 
sprachige Horerschaft hat. Die Methode fordert eine Unterrichtsweise, die mit 

dem Horen beginnt, das Verstehen garantiert, das Sprechen anregt, das Lesen 
ubt und das Schreiben nicht vernachlissigt. Sie schafft schon in der ersten 
Stunde mit Hilfe von Schautafeln, Wandbildern und Kleinbildkarten eine ein- 
wandfreie Verstindigungsbasis in deutscher Sprache. Durch eine streng durch- 
gefuhrte und logisch verkniipf{te dreifache Progression der deutschen Frage- 
formen, der grammatischen Grundregeln und des notwendigsten W ortschatzes 

wird diese erste Verstandigungsgrundlage planmabig ausgebaut. Dabei wird 

die deutsche Sprachlehre auf natiirliche Weise leichtverstdndlich eingefiihrt. Die 

Grammatik wird nicht als System erlernt (systematische Grammatik), sondern 

in der lebendigen Funktion des Gespraches mit Fragen und Antworten geiibt 

(funktionale Grammatik). Das Klangbild des Satzes ist Ausgang und Ziel des 
Unterrichts. Die Einpragung der Gub- und Grundformen des Sprechens in Modell- 
sdtzen oder ,Pattern‘ fiihrt zu Sprechgewohnheiten, aus denen ein echtes Sprach- 
gefiihl erwachst, das den Schiiler in den Sprechsituationen des Alltags sicherer 
leitet als eine Vielzahl erlernter Regeln. 

Der Lehrgang setzt die Lust am eigenen Sprechen und die Freude des vollen 
Begreifens bewuBt iiber die Freude am Stoffinhalt. Er benutzt damit einen alten 
Grundsatz der bewihrten Elementarmethode Pestalozzis, um den neuzeitlichen, 

einsprachigen Deutschunterricht an Auslinder so anziehend und erfolgreich zu 
gestalten, daB er nicht nur bescheidenen Forderungen geniigt, wie thm aus 
Unkenntnis oft nachgesagt wird, sondern auch als sichere Grundlage jedes 

anspruchsvollen Sprachunterrichts dienen kann. 

Uber den Unterricht nach der einsprachigen, audio-visuellen Methode, tiber die 
praktische Arbeit mit allen Lehr- und Lernmitteln, die das Unterrichtswerk 
,»DEUTSCH FUR AUSLANDER‘ fiir die Anfingerstufe anbietet, unterrichtet ein 
,Lehrerhefi‘, das der Verlag allen Unterrichtenden gern zuschickt. 

Margaretenhohe (Siebengebirge), im Sommer 1966 

Hermann Kessler 
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Zum Gebrauch des Buches 

Das Lehrbuch ,Leichter Anfang‘ ist ein Anfdngerbuch fiir Lernende aller 
Nationen, das keine Vorkenntnisse in der deutschen Sprache voraussetzt. Es 
bedient sich der einsprachigen, audio-visuellen Methode und fiihrt daher Dinge 
und Vorgange grundsdtzlich in der deutschen Sprache ein, um sie darin zum 
Erlebnis zu machen und zu erreichen, daB die Verkniipfung der Sach-, Schrift- 
und Lautbilder ohne Ubersetzung unmittelbar und unwillkiirlich wie in der 
Muttersprache eintritt. Dem Lehrer, der sich mit dem Aufbau des Buches und 
mit den angebotenen Lehrmitteln fiir den Anfingerunterricht vertraut macht 
(Einzelheiten iiber die Lehrmittel stehen am Ende des Buches), gelingt es leicht, 
die Muttersprache der Schiiler zum Vorteil des Unterrichts weitgehend auszu- 
schalten. Bei einiger Ubung und Vertrautheit mit der Methode kann er ihren 
Gebrauch fast iiberfliissig machen. Bei Ausnutzung aller gebotenen Moglich- 
keiten wird er sie ganz entbehrlich finden. 

Der Lehrer wird aber durch das Buch nicht gezwungen, einsprachig zu unter- 
richten. Er behalt seine methodische Freiheit und genieht bei jeder von ihm 
gewahlten Unterrichtsart die Vorteile, die das Buch durch die Einfiihrung aller 
grammatischen Grundbegriffe an Hand der zwanzig deutschen Bestimmungs- 
fragen bietet. Die zwangslaufig immer gleichartigen Antworten auf die Frage 
eines Lehrstiickes fiihren zu Sprechgewohnheiten, die ein echtes Sprachgefihl 
entwickeln, das besser als die entmutigende Vielfalt grammatischer Gesetze zum 
selbstandigen Sprachgebrauch fiihrt.. Dieser methodische Kunstgriff macht das 
Fortschreiten im Unterricht fiir Lehrer und Schiiler so natiirlich, daB selbst 
erfahrene Lehrer immer wieder erstaunt sind, wie miihelos das Buch die deutsche 
Sprache auch denen vermittelt, die sie als erste Fremdsprache erlernen. 

Der Aufbau des Buches zeigt zwei gleiche Teile mit je zehn Lehrstiicken, von 
denen jedes eine deutsche Bestimmungsfrage oder Fragengruppe einfiihrt. Der 
erste Teil bleibt streng in der Zeitform der Gegenwart. Er beginnt im Prasens 
und fiigt spdter das Perfekt, die Vollendung in der Gegenwart, hinzu. Der zweite 
Teil fiihrt mit der Frage ,wann?* Vergangenheit und Zukunft ein und iibt im 
Fortgang des Unterrichts alle wichtigen Zeitformen. Jeder der beiden Teile kann 
in rund zwanzig Doppelstunden im Unterricht behandelt und zum aktiven 
Besitz der Schiiler gemacht werden, der zum Verstehen, Sprechen und Lesen der 
deutschen Sprache befahigt. Das Schreiben kann an Hand der ,Leichten Auf- 
gaben‘ hauptsdchlich dem héuslichen FleiB iiberlassen werden. Der Wortschatz 
des Buches umfakt rund tausend Worte, die nicht aus den hdufigsten, sondern 
aus den gebrduchlichsten Wortern der deutschen Sprache ausgewahlt sind. Der 
Wortschatz entwickelt sich liickenlos. Alle neuen Worter sind durch Fettdruck 
hervorgehoben. Ihre Bedeutung geht aus der Sprechsituation hervor. Das Ver- 
stehen wird durch Abbildungen im Buch und durch Darstellungen auf den 
Schautafeln, Wandbildern oder Kleinbildkarten erleichtert. Wo es notwendig ist, 
kann der Lehrer durch Gegenstande, Bilder, Zeichnungen, Gebadrden, Mimik, 
Lautmalerei, Bewegung, Handlung, Gegensatz, Gleichheit, Ahnlichkeit, Sinn- 
verwandtschaft oder Wortbildanschauung klaren und helfen. Er lasse jedes neue 
Wort in mehreren Sdtzen gebrauchen und wiederhole regelmabig. Der richtig 
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durchgefiihrte einsprachige Unterricht muB die Hauptarbeit des Einprigens im 
Unterricht leisten, Wichtig ist, daB der Lehrer den Unterschied zwischen dem 
beschrankten Wortschatz der Schiiler und seiner eingehenden Kenntnis des 
Deutschen nicht vergiBt und streng im Wortschatz der Schiiler bleibt und unter- 
richtet. Er muB mit jedem seiner Worte verstanden werden und darf deshalb 
auch nur die grammatischen Formen gebrauchen, die der Schiiler kennt und 
versteht. So tritt z. B. das verdnderliche attributive Adjektiv erst im neunten 
und zehnten Lehrstiick auf. Bis dahin sind nur unverdnderliche prddikative 
Formen zu gebrauchen. Akkusativ-, Dativ- und Genitivformen darf der Lehrer 
vor threr Einfiihrung nicht anwenden. Im ersten Teil des Buches hat er nur im 
Prdasens zu sprechen, bis gegen Ende dieses Teiles das Perfekt eingefiihrt wird. 
Starke Verbformen und das Passiv kommen erst an spdter Stelle des Lehr- 
ganges vor. An alles das muB der Lehrer beim Unterricht denken. Die Durch- 
fihrung dieser Forderung verlangt eine strenge Selbstkontrolle des Lehrers, die 
sich auf den eingefiihrten Wortschatz und die bekannten grammatischen Formen 
bezieht. Von ihrer gewissenhaften Durchfiihrung hingt der Erfolg der einspra- 
chigen Methode entscheidend ab. Ebenso wichtig ist der folgende Grundsatz: Der 
Lehrer lerne schweigen, damit seine Schiiler reden. Schon in der ersten Stunde 
lasse er Fragen und Antworten im Chor und allein auch reihenweise selbstandig 
bilden, Eine einsprachige Unterrichtsstunde, auch die erste in einer Anfdanger- 
klasse, kann nur dann als gelungen angesehen werden, wenn die Schiller im 
sinnvollen Unterrichtsgespraéch mehr deutsch gesprochen haben als der Lehrer. 
Das ist mit Hilfe der Lehrmittel moglich, die zu diesem Buch geschaffen sind. 
Vom richtigen Gebrauch dieser Lehrmittel, der Schautafeln, Wandbilder und 
Kleinbilder, hangt der Erfolg des Unterrichts ab. Zum Schaffen einer ersten, 
einsprachigen Verstandigungsgrundlage mit Anfdingern ist die erste Schautafel 
kaum zu entbehren. Ist sie nicht zur Hand, so muB sie durch eigene, ahnliche 
Zeichnungen des Lehrers ersetzt werden. Bei der planmabigen Erweiterung der 
Verstindigungsbasis helfen die iibrigen sieben Schautafeln, die zwei Wandbilder 
und die hundertzwanzig Kleinbilder. Die Schautafeln kléren die grammatischen 
Grundbegriffe durch anschauliche Darstellungen, die Wandbilder erldéutern die 
Sprechsituationen der Familie Richter im Garten und auf der Strabe (Bild 1) 
und der Familie Schafer in der GroBstadtwohnung (Bild 2). Die Kleinbilder 
dienen dem zeitsparenden Uben und Befestigen des Wortschatzes und der gram- 
matischen Grundformen. Die ersten sechzig Kleinbilder sind einzeln als Klein- 
bildtafeln gedruckt, so daB sie der Lehrer beliebig zusammenstellen kann. 

Mit der Durcharbeitung des Anfangerbuches ist der Weg zum ersten Verstandnis 

der deutschen Sprache und zur einfachen Verstandigung gebahnt. Auf die An- 

fangerstufe ,Leichter Anfang‘ folgen die Teile ,Schneller Fortgang* und ,Deutsch- 

landkunde’. Diese drei Lehrbiicher werden durch drei Arbeitshefte ,Leichte 

Aufgaben‘, ,Kurze Ubungen‘ und ,Praktische Schriftsitze‘ ergdnzt. Drei Lesestoff- 

bandchen ,Leichte Erzihlungen‘, ,Kurze Geschichten‘ und ,Moderne Dichtungen‘ 

runden den Lehrstoff ab. Ein Tonband mit Lehrbuchtexten dient beim Klassen- 

und Selbstunterricht als Aussprachehilfe. Fiir die Arbeit im Sprachlabor steht 

ein Satz von Tonbandern zur Verfiigung, der ausreichende Ubungen zu allen 

Lehrstiicken des Anfangerlehrbuches bietet. 
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Inhalt 

Wir sprechen deutsch 
Erste Verstandigung: Aussagesitze, Bejahung, Verneinung. 

Frage eins: Wer ist das? 
Mannlicher und weiblicher bestimmter Artikel — Zahlen. 

Frage zwei: Was ist das? 
Bestimmter und unbestimmter Artikel (mannlich, weiblich, sachlich). 

Frage drei: Was macht er? 
Konjugation des Prasens — ,du‘ oder ,Sie*. 

Frage vier: Wie ist das? 
Das pradikative Adjektiv. 

Frage fiinf: Was ist er? 
Gattungsnamen — Berufe — Hilfsverb ,sein‘. 

Frage sechs: Wieviel? 
Zahlen bis Millionen — Hilfsverb ,haben‘ — Werfall und Wenfall. 

Frage sieben: Wie heibt? 
Namen — Steigerung — Modale Hilfsverben: wollen, kénnen, miissen. 

Frage acht: Wo? 
Prapositionen mit Dativ — Perfekt. 

Frage neun: Welcher, e, es; e? 
Attributives Adjektiv mit bestimmtem Artikel — Genitiv. 

Frage zehn: Was fiir? 
Attributives Adjektiv ohne Artikel und mit unbest. Artikel — Verkleinerungen. 

Frage elf: Wann? 
Zeitformen der schwachen Verben. 

Frage zwolf: Woher? 
Adverbien — Modale Hilfsverben: diirfen, mégen, sollen. 

Frage dreizehn: Wen? 
Werfall und Wenfall — Hilfsverben ,haben‘ und ,sein‘. 

Frage vierzehn: Wohin? 
Prapositionen mit Dativ und Akkusativ. 

Frage fiinfzehn: Wem gehort? 
Dativ des attributiven Adjektivs und des Personalpronomens — Starke Verben. 

Frage sechzehn: Wessen? 
Genitiv des attrib. Adjektivs und des Possessivpronomens — Starke Verben. 

Frage siebzehn: Was wird gemacht? 
Passiv — Starke Verben. 

Frage achtzehn: Wie-Fragen 
»Wie* mit Adjektiv oder Adverb in Fragen — Starke Verben. 

Frage neunzehn: Wo-Fragen 
»Wo‘ mit Praposition in Fragen — Starke Verben. 

Frage zwanzig: Warum? — weil... 
Haupt- und Gliedsatze — Mehrzahlbildung — Riickblick. 
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Wir sprechen deutsch 
(Lehrmittel: Schautafeln eins und zwei) Text auf Tonband =——————— 

BS = rot Dasist <> & rot. 

@ = gelb Das ist <2 & gelb. 

@ =blau Das ist <> @® bla. 
@ = grin Das ist?) =o: eG griin. 

= grau Das ist <> grau. 

@ == braun Das ist < @® braun. 

Ist das rot? Ml Ja, das ist rot. Ist das blau? (MM Ja, das ist blau. 

Ist das griin? HB Ja, das ist griin. Ist das braun? (MM Ja, das ist braun. 

Ist das rot? Ml Nein, das ist blau. Ist das blau? Nein, das ist grau. 

Ist das grau? MM Nein, das ist griin. Ist das griin? {) Nein, das ist gelb. 

Ist das gelb? )) Ja, das ist gelb. Ist das gelb? {Mf Nein, das ist braun. 

Ist das blau? MJ Nein, das ist nicht blau, das ist <S& [ rot. 

Ist das gelb? © Nein, das ist nicht gelb, das ist <= 

Ist das grau? Ml Nein, das ist nicht grau, das ist <> (MM griin. 

io grau. 

Ge = schwarz. Das ist schwarz. Das ist auch schwarz. = (i 

C_]= wei&. Das ist weib (6B = ss). Das ist auch weib. 

Bae = bunt. Das ist bunt. Das ist auch bunt. 

Ist das weiB?[[]Ja, das ist weiB. Ist das schwarz? MJa, das ist schwarz. 

Ist das weif? MJ Nein, das ist schwarz. Ist das schwarz? [] Nein, das ist wei6. 

Ist das bunt?[_] Nein, das ist weiB. Ist das bunt? (Nein, das ist schwarz. 

hellrot. Das ist hellrot. Das ist dunkelrot. dunkelrot 

hellblau. Das ist hellblau. Das ist dunkelblau. dunkelblau Hee 
My = hellgelb. Das ist hellgelb. Das ist dunkelgelb. dunkelgelb 

Hellrot und (+) dunkelrot, hellblau und dunkelblau, hellgelb und dunkel- 

gelb, hellgriin und dunkelgriin, hellgrau und dunkelgrau, helibraun und dunkel- 

braun. Auch hellwei& und dunkelweiB? — Nein,.weiB ist immer weifB und 

schwarz ist immer schwarz. 



\ 2 

Re Vv 

* Moskau 

Berlin Warschau S R 
, Deutsch- Polen Ss 

land ~ 4 

Das ist Berlin. Das ist Rom. Das ist London. 

Das ist Paris. Das ist Madrid. Das ist Warschau. 

Ist das Berlin? Ja, das ist Berlin. Ist das London? — Nein, das ist Madrid. 

Ist das Paris? — Nein, das ist nicht Paris, das ist Warschau. Paris ist nicht 

Warschau und Warschau ist nicht Paris. Ist das Rom? — Nein, das ist nicht 

Rom, sondern London. Ist das Madrid? — Nein, das ist nicht Madrid, sondern 

Rom. Ist das London? — Nein, das ist nicht London, sondern Berlin. Berlin 

ist nicht London und London ist nicht Berlin. Das ist Berlin und das ist London. 

Das ist Deutschland. Das ist England. Das ist Polen. 

Das ist Spanien. Das ist [talien. Das ist Frankreich. 

Ist das Deutschland? — Ja, das ist Deutschland. Ist das Spanien? Nein, 

das ist nicht Spanien, sondern Italien. Ist das England? — Nein, das ist nicht 

England, sondern Polen. Polen ist nicht England und England ist nicht Polen. 
Ist das Frankreich? — Nein, das ist nicht Frankreich, sondern Italien. 

Hier ist Berlin. Dort ist Moskau. 

Hier ist Deutschland. Dort ist RuB- 

land, SowjetruBland. Hier ist Berlin 

in Deutschland. Dort ist Moskau in 

SowjetruBland. Hier ist Rom in 
Italien und dort Warschau in Polen. 

Hier in Frankreich ist Paris und 

dort in England ist London. Hier in 

Spanien ist nicht Paris, sondern 

Madrid und dort in Polen ist nicht 

Moskau, sondern Warschau. 
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Das ist Europa. Wo ist Berlin? — Hier ist Berlin. Wo ist London? — Dort 

ist London. Wo ist Warschau? — Dort ist Warschau. Warschau liegt (liegt = 
ist) in Polen. London liegt in England und Berlin liegt in Deutschland. 
Hamburg liegt auch in Deutschland. Wo ist Hamburg? — Dort ist Hamburg. 

Auch Minchen liegt in Deutschland. Wo liegt Miinchen? — Hier liegt Miinchen. 

sprechen p53 schreiben 

Wir sprechen. Wir sprechen deutsch (Deutschland => deutsch). Wir 
schreiben auch deutsch. Wir sprechen und schreiben hier deutsch. Wir lesen 

deutsch und wir singen auch deutsch. Wir lesen und singen hier deutsch. Wir 
sprechen, schreiben, lesen und singen hier immer deutsch. 

Wo liegt das? Hier ist Europa. Wo ist Deutschland? — Dort ist Deutsch- 

land. Wo ist Berlin? — Hier ist Berlin. Berlin liegt in Deutschland. Deutschland 
liegt in Europa. Liegt Osterreich auch in Europa? — Ja, Osterreich liegt auch 
in Europa. Wo liegt Wien? — Hier in Osterreich liegt Wien. 

Wo liegt Schweden? Schweden liegt in Europa, in Nordeuropa. Auch Norwegen 

liegt in Nordeuropa. Liegt Daénemark auch dort? — Ja, Danemark liegt auch 

in Nordeuropa. Italien auch? — Nein, Italien liegt nicht in Nordeuropa, 
sondern in Siideuropa. Auch Spanien liegt in Siideuropa. Polen liegt in Ost- 

europa und Frankreich in Westeuropa. Liegt Criechenland auch in Westeuropa? 

— Nein, Griechenland liegt in Siideuropa. 

Athen liegt in Griechenland. Oslo liegt in Norwegen. Stockholm liegt in 

Schweden und Kopenhagen liegt in Danemark. 

Indien liegt nicht in Australien, sondern in Asien. Auch Japan liegt in Asien, 
Japan liegt in Ostasien. Wo liegt China? — China liegt auch in Ostasien. 

Tokio liegt in Japan. Peking liegt in China und Delhi liegi in Indien. 

Wo liegt Kairo? — Kairo liegt in Agypten. Agypten liegt in Afrika. Agypten 

liegt in Nordafrika. In Ostafrika liegt Athiopien. Liegt Liberia in Siidafrika? — 

Nein, Liberia liegt nicht in Siidafrika, sondern in Westafrika. 

Kanada liegt in Amerika, in Nordamerika. Brasilien liegt in Siidamerika. Auch 

Argentinien liegt in Siidamerika, nicht in Nordamerika. 



| 
Frage eins (1): Wer ist das? 
(Lehrmittel: Schautafel eins und Bild eins) 

Familie Richter 

der GroBvater 

‘Onl 
r ate 

a: G 
der Onkel 

mannlich 

Giinter Maria Helga 

Das ist Karl. Das ist Hans. Das ist Ginter. 

Ist das Karl? — Ja, das ist Karl. Ist das Giinter? — Ja, das ist Ginter. Ist 

das Karl? — Nein, das ist Hans. 

Das ist Maria. Das ist Helga. Das ist Inge. 

Ist das Inge? — Nein, das ist Maria. Ist das Helga? — Ja, das ist Helga. Ist 

das Inge? — Ja, das ist Inge. 

Wer ist das? — Das ist Karl. Wer ist das? — Das ist Ginter. Wer ist das? — 
Das ist Maria. Ist das Helga? — Nein, das ist Inge. Wer ist das? — Das ist Hans. 
Ist das Hans? — Nein, das ist nicht Hans, sondern Helga. Hier ist Karl. Dort 

ist Inge. Hier ist Hans. Dort ist Helga. Hier ist Ginter und hier ist auch Maria. 

Das ist der Vater. Das ist die Mutter. Wer ist das? — Das ist die Mutter. 

Ist das der Vater? — Ja, das ist der Vater. Der Vater und die Mutter. 

Das ist nicht der Vater, sondern der GroBvater. Der Vater ist hier. Der Grof- 

vater ist dort. Ist das die Mutter? — Nein, das ist nicht die Mutter, sondern 

die GroBmutter. Der GroBvater und die Gro&mutter. 

Hier ist der Onkel, dort ist die Tante. Wer ist hier? — Hier ist der Onkel. 

Und wer ist dort? — Dort ist die Tante. Der Onkel und die Tante. 

Das ist die Familie Richter (die Familie). Der Vater ist Herr Richter. Die 

Mutter ist Frau Richter. Hier ist Herr Richter und dort Frau Richter. 

Wir sprechen: Wer ist das? Das ist eine Frage (die Frage). Wir schreiben die 

Frage: Wer ist das? Wir lesen auch die Frage: Wer ist das? 
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Karl, Hans, Giinter: eins, zwei, drei. 

Maria, Helga, Inge: vier,  fiinf, sechs. 

1 2 3 4 5 6 

Eins, zwel, _ drei, vier, fiinf, —sechs. 

6 5 4 3 2 1 

Sechs,  fiinf, vier, drei, Zwei, eins. 

Ee fe a Lees Biel ecard ba 
Der Vater, der GroSvater, aes Onkel: eins, zwei, drei. 

Die Mutter, die GroBmutter, die Tante: vier, fiinf, sechs. 

6 + 6a Sechs und sechs ist zwolf. 

elf (11), zwolf (12). — Zwolf, elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fiinf, vier, 

drei, zwei, eins. 

Eins, zwei, drei, vier, fiinf, sechs, sieben (7), acht (8), neun (9), zehn (10), | 

Eins und eins ist zwei. Sieben und eins ist acht. 

Zwei und eins ist drei. Acht und eins ist neun. 

Drei und eins ist vier. Neun und eins ist zehn. 

Vier und eins ist fiinf. Zehn und eins ist elf. 

Fiinf und eins ist sechs. Elf und eins ist zwolf. 

Sechs und eins ist sieben. Zehn und zwei ist auch zwolf. 

1+2= 3 tet 2a 9D. A DO = 6 TOs 2-12 ° Og eho 

3 +12 =o 9+2=11 6+2= 8 34+3=> 6 44+4= 8 

+72 = 7 2-2 = _4 8+2=10 6+.3.=..9 ~S-4 seal2 

Ist fiinf und fiinf zehn? — Ja, fiinf und fiinf ist zehn. Ist zwei und drei vier? — 

Nein, zwei und drei ist nicht vier, sondern fiinf. Ist sechs und drei acht? — 

Nein, sechs und drei ist nicht acht, sondern neun. 

Der Vater, der GroRvater, der Onkel. Die Mutter, die GroBmutter, die Tante. 

,der‘ ist mannlich (m) die‘ ist weiblich (w) 

Der Vater ist mannlich. Der Grof- Die Mutter ist weiblich. Die GroB- 

vater ist auch mannlich. Der Vater, mutter ist auch weiblich. Die Mutter, 

der GroRvater und der Onkel sind die GroBmutter und die Tante sind 

mannlich. Karl, Hans und Ginter weiblich. Maria, Helga und Inge 

sind auch mannlich. sind auch weiblich. 
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»Hans, ist der Vater dort?“ — ,,Ja, 

er ist hier.“ — ,,Helga, ist Karl 

dort?“ — ,,Nein, er ist nicht hier.“ 

er‘, das ist der Vater, das ist Karl. 

ser’ ist | er‘ ist mannlich (m) | ger‘ ist mannlich (m) 

»Wo ist die Mutter, Karl?“ — ,,Dort 

ist sie.“ — ,,Wo ist Maria, GroB- 

mutter?“ — ,,Hier ist sie nicht.“ 

,sie‘, das ist die Mutter, das ist Maria. 

,sie’ ist weiblich (w) 

Der Vater ist eine Person (die Person). Der GrofSvater ist auch eine Person. 

Der Vater, der GroSvater und der Onkel sind drei Personen. Die Mutter, die 

Gro8mutter und die Tante sind auch drei Personen. Das sind sechs Personen. 

Karl, Hans und Giinter; Maria, Helga und Inge sind auch sechs Personen. Sechs 

Personen und sechs Personen sind zwolf Personen. 

Wer ist hier und wer ist dort? 

Hier sind zwei Personen. Eine Person ist mannlich 

und eine ist weiblich. Ist hier Herr Richter, der 

Vater, und dort Frau Richter, die Mutter? — Nein, 

hier ist nicht Herr Richter, sondern Herr Braun 

und dort ist Fraulein Certrud, nicht Frau Richter. 

der Morgen 

[Sly 
Guten Morgen! 

der Tag 

Guten Tag! 

der Abend 

Prrcnahend! 

die Nacht 

Cae Nacht ' 

12 

»Guten Morgen, Fraulein Gertrud!““ — ,,Guten Morgen, 

Herr Braun! “ — ,,Fraulein Gertrud, ist Herr Richter hier? “ 

— ,,Nein, Herr Richter ist nicht hier.“ — ,Wo ist Herr 

Richter?“ — ,,Er ist in Berlin.“ — ,Auf Wiedersehen, 

Fraulein Gertrud!“ — ,,Auf Wiedersehen, Herr Braun!“ 

Dort sind zwolf Personen. Das ist die Familie Richter. Sechs 

Personen sind mannlich und sechs sind weiblich. Wir lesen 

immer zwei Personen: der Vater und die Mutter, der GroB- 

vater und die Gro®mutter, der Onkel und die Tante, Karl und 

Maria, Hans und Helga, Giinter und Inge. 

»Guten Morgen, Mutter!“ — ,,Guten Morgen, Ginter!“ — 

»Guten Tag, Karl!“ — ,,Guten Tag, Hans!“ — ,,Guten Abend, 

Vater!“ — ,,Guten Abend, Inge!“ — ,,Gute Nacht, Frau 

Richter!“ — ,,Gute Nacht, Fraulein Gertrud! “ — ,, Auf Wieder- 

sehen, Herr Richter!“ — ,,Auf Wiedersehen, Herr Braun!“ 

» Mutter, ist Hans hier?“ — ,,Nein, er ist nicht hier.“ — ,,Wo 

ist Inge?“ — ,,Dort ist sie.“ — ,,Ist die GroBmutter hier?“ 

— ,Ja, sie ist hier.“ — ,Der GroRvater auch?“ — ,Ja, er 
ist auch hier.“ — ,,Wo ist die Tante?“ — ,Sie ist nicht 

hier.“ — ,,Und der Onkel? “ — ,,Er ist auch nicht hier.“ 



Frage zwei (2): Was ist das? 
(Lehrmittel: Schautafeln eins und zwei) 

Das ist Das ist Das ist 

der Tisch. der Stuhl. der Ofen 

Ist das der) Tisch? -— Ja; —— 2 _., Ist das der Ofen? — Nein, — — nicht —_, 
sondern der Stuhl. Ist das der Ofen? — Ja, das ist der Ofen. Wo ist der Stuhl? 

— Hier ——~—. Und wo ist der Ofen? — Dort ——~—. 

Der Tisch ist braun. Der Stuhl ist auch braun. Der Ofen ist grau. Ist der Tisch 
blau? — Nein, ——~— nicht — , sondern braun. Ist der Stuhl auch braun? — 
—— ~~ braun. Ist er hellbraun oder dunkelbraun? — Er — hellbraun, nicht — 

Ist der Ofen schwarz? — Nein, der Ofen ist grau. 

Das ist Das ist 

die Bank. die Lampe. 

Ist das die Bank? — Ja, -_—~—~_. Ist das die Uhr? — Nein, —— nicht —_, 

sondern die Lampe. Ist das die Uhr? — Ja, das ist die Uhr. Wo ist die Uhr? 
— Dort — —~—. Und wo ist die Lampe? —— Hier ——~_. 

Die Bank ist griin. Die Lampe ist hellrot. Die Uhr ist gelb und weif. Ist die 

Lampe schwarz? — Nein, ——~—nicht—, sondern hellrot. Ist, die Bank griin? — 

Ja, _—~—griin. Ist die Uhr blau und weib? — Nein, sie ist gelb und weiB, nicht 

blau und weiB. 

eas 

Kee Das ist f | Das ist Das ist 

r JU das Bett. a | das Buch. Sa das Bild. 

Ist das das Bett? —- Ja, ———=—. Ist hier das Bild? — Nein, hier ist ———, 

sondern das Buch. Ist das das Buch? — Ja, das ist das Buch. Wo ist das Bild? 

— Das —~— dort. Ist es immer dort (es = das Bild) ? — Ja, es -—~—. 

Das Bett ist braun. Das Buch ist rot und wei&. Das Bild ist bunt. Ist ein Bild 

immer bunt?— Nein, ein Bild ist nicht immer bunt. Es ist bunt oder schwarz- 

wei®. Ist das Bett hellbraun oder dunkelbraun? — Das Bett ist dunkelbraun. 

Ist das Buch rot oder weiB? — Es ist rot und wei, nicht rot oder wei8, 

Der Tisch, der Stuhl und der Ofen sind mannlich (m). 

Die Bank, die Lampe und die Uhr sind weiblich (w). 

Das Bett, das Buch und das Bild sind sachlich (s). 
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Das ist ein Tisch. Hier ist ein Stuhl. Dort ist ein Ofen. 

Was ist das? — Das ist ein Tisch. Der Tisch ist braun. Er ist braun. 

Was ist das? — Das ist ein Stuhl. Der Stuhl ist auch braun. Er ist auch braun. 

Was ist das? — Das ist ein Ofen. Der Ofen ist grau. Er ist grau. 

,Der‘, ,er‘ und ,ein‘ sind mannlich (maskulin). — der = r. 

Hier ist eine Bank. Dort ist eine Lampe. Das ist eine Uhr. 
Was ist das? — Das ist eine Bank. Die Bank ist griin. Sie ist grin. 
Was ist das? — Das ist eine Lampe. Die Lampe ist hellrot. Sie ist —. 

Was ist das? — Das ist eine Uhr. Die Uhr ist gelb und weiB. Sie ist ___. 

Die‘, ,sie‘ und ,eine* sind weiblich (feminin). — die = e. 

Dort ist ein Bett. Hier ist ezn Buch. Das ist ein Bild. 

Was ist das? — Das ist ein Bett. Das Bett ist hellbraun. Es ist hellbraun. 

Was ist das? — Das ist ein Buch. Das Buch ist rot und wei. Es ist rot und —. 

Was ist das? — Das ist ein Bild. Das Bild ist bunt oder schwarzweifB. Es... 

-Das‘, ,es‘ und ,ein‘ sind sachlich (neutrum). — das = s. 

Hier ist ein Stuh]. Das ist mein Stuhl. Der Tisch dort ist nicht mein Tisch. Auch 

der Ofen ist nicht mein Ofen. 

Das ist eine Uhr. Das ist meine Uhr. Die Lampe ist nicht meine Lampe und 
auch die Bank ist nicht meine Bank. 

Dort ist ein Buch. Das ist mein Buch. Auch das Bild ist mein Bild. Das Bett 

dort ist nicht mein Bett. 

Herr Richter ist der Vater. Er ist nicht mein Vater. Mein Vater ist nicht hier. 

Auch mein Onkel und mein Grofvater sind nicht hier. 

Frau Richter ist die Mutter. Sie ist nicht meine Mutter. Meine Mutter ist nicht 

hier. Auch meine Tante und meine Grofmutter sind nicht hier. 

mannlich: ein > mein; weiblich: eine > meine; sdchlich: ein > mein. 

Wieviel Uhr ist es? Wieviel Uhr ist es? Wieviel Uhr ist es? 

wo A ecient 6 eat Se, 
Ss Ce ee 
Es ist ein Uhr. Es ist zwei Uhr fiinf. Es ist ein Uhr zehn. 
Bsiist irene < 5 BSic,<,%c Es jst <2 4bisits 5a eee Es isti. Be... o Ee. 
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Vie v tel - ert Ton 

yee pic py. busied 

Es ist 3 Uhr 5. Es ist 3 Uhr 15 (fiinfzehn). Es ist 8 Uhr 15. 

Es ist 3 Uhr 10. Es ist 4 Uhr 15 (fiinfzehn). Es ist 12 Uhr 15. 

Zehn und drei ist dreizehn. Zehn und sieben ist siebzehn(!). 

Zehn und vier ist vierzehn. Zehn und acht ist achtzehn. 

Zehn und fiinf ist fiinfzehn. Zehn und neun_ ist neunzehn. 

Zehn und sechs ist sechzehn(!). Zehn und zehn ist zwanzig. 

Wir lesen: sechzehn, nicht sech(s)zehn! siebzehn, nicht sieb (en) zehn! 

Eins, zwei, drei, vier, fiinf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwoélf, dreizehn, 

vierzehn, fiinfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. 

M19, AS24160. 15; 14 18 i2 LL ete 9.8. 976s ee nates ke 

Wieviel Uhr ist es? 

Es ist vier Uhr zwanzig. Es ist 7 Uhr 20, 10 Uhr 20, 5 Uhr 20, 1 Uhr 20. 

Zwanzig und zehn ist dreiBig. 

Es ist zwei Uhr drei®ig. Es ist 6 Uhr 30, 11 Uhr 30, 9 Uhr 30, 3 Uhr 30. 

Drei®ig und zehn ist vierzig. 

Es ist acht Uhr vierzig. Es ist 4 Uhr 40, 12 Uhr 40, 5 Uhr 40, 2 Uhr 40. 

Vierzig und zehn ist fiinfzig. 

Es ist ein Uhr fiinfzig. Es ist 3 Uhr 50, 10 Uhr 50, 8 Uhr 50, 6 Uhr 50. 

Es ist 2 Uhr 10, 2 Uhr 20, 2 Uhr 30, 2 Uhr 40, 2 Uhr 50, 3 Uhr. 

Es ist 3 Uhr 5, 3 Uhr 10, 3 Uhr 15, 3 Uhr 20, 3 Uhr 25 (fiinfundzwanzig), 

3 Uhr 30, 3 Uhr 35 (finfunddreifig), 3 Uhr 40, 3 Uhr 45 (fiinfundvierzig), 
3 Uhr 50, 3 Uhr 55 (fiinfundfiinfzig), 4 Uhr. 

»Guten Morgen, Frau Richter! Wieviel Uhr ist es, bitte?“ — ,,Es ist fiinf Uhr 

fiinfzehn.“ — ,,Danke! Auf Wiedersehen! “ 

Wer und was ist das? 

Fraulein Gertrud! Hier ist ein Bild. Ist das die Familie Richter?“ — ,,Ja, das 

ist sie. Hier ist Herr Richter, der Vater. Herr Richter ist nicht mein Vater. Herr 

Richter ist hier. Mein Vater ist in Hamburg. Das ist Frau Richter, die Mutter. 

Sie ist nicht meine Mutter. Meine Mutter ist auch in Hamburg.“ — ,,Ist das 

Karl Richter?“ — ,,Ja, das ist er. Hier sind Hans und Giinter Richter und dort 

Maria, Helga und Inge Richter. Das sind zwolf Personen.“ 

»,Wo ist mein Stuhl, Karl?“ — ,,Dort ist er.“ — ,,Danke!“ — ,,Ist meine Uhr 

hier, Maria? “ — ,,Ja, hier ist sie.“ — ,,Wieviel Uhr ist es, bitte?“ — ,,Es ist 

drei Uhr zwanzig.“ — ,,Nein, nicht drei Uhr zwanzig, sondern zwei Uhr 

zwanzig.“ — ,,Liegt mein Buch dort, Helga?“ — ,,Ja, hier liegt es.“ — ,,Nein, 

das ist es nicht. Mein Buch ist griin. Das Buch hier ist blau, nicht griin. Wo ist 
mein Buch?“ — ,,Dort liegt es.“ — ,,Ja, das ist es.“ 
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Frage drei (3): Was macht er? 
(Lehrmittel: Schautafel drei) 

4 : 
| er ju ie je 
i} Wasser Wein _j Bier 

Vis ee 
l &*Milch \_ 2“ Tee “Kaffee 

Ich trinke Wasser. Ich trinke ein Glas Wasser (s Glas). Ich trinke 

auch Milch. Ich trinke ein Glas Milch. Ich trinke ein Glas Milch 

oder ein Glas Wasser. 

Wir trinken Tee. Wir trinken eine Tasse Tee (e Tasse). Trinken 
wir auch Kaffee? — Ja, wir trinken auch Kaffee. Wir trinken eine 

Tasse Kaffee mit Milch (mit). Wir trinken auch Tee mit Milch. 

sf¥ Er trinkt Bier. Wer? Herr Richter trinkt Bier. Er trinkt ein Glas 

Bier. Er trinkt auch Wein. Er trinkt ein Glas Wein, ein Glas Weif- 

wein oder ein Glas Rotwein. 

— ,Trinkt ihr auch ein Glas Wasser? “ — ,,Nein, danke! “ 

Oe, 
trinken Vee 

ae “CL : ° 
ie per es a W “ Ich trinke ein Glas Wasser oder 
ei oigde ts ALY se th ein Glas Bier. 

; : Du trinkst eine T K Pcaetied | Milch Ju trinkst eine Tasse affee oder 

Py eine Tasse Tee. 

: , Er trinkt ein Glas Rotwein oder 
er trinkt Bier E : ; 

ein Glas Weifwein. 

Wir trinken eine Tasse Kaffee mit 
ir trinken Kaff : 

wee ace ae? ge aes Milch und Zucker. 

' Ihr -trinkt eine Tasse Tee ohne 
ihr trinkt Tee , 

LZ Milch und Zucker. 

bear dran we bd Wein Sie trinken Kaffee und Tee immer 
mit Milch und Zucker. 
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Ich trinke Wasser. Trinke ich Wasser? Ja, ich trinke Wasser. 

Du trinkst Wein. Trinkst du Wein? Ja, du trinkst Wein. 

Er trinkt Bier. Trinkt er Bier? Ja, er trinkt Bier. 

Wir trinken Tee. Trinken wir Tee? Nein, wir trinken Kaffee. 

Thr trinkt Milch. Trinkt ihr Milch? Ja, ihr trinkt Milch. 

Sie trinken Kaffee. Trinken sie Kaffee? Nein, sie trinken Tee. 

Was trinkt der Vater? — Er trinkt — oder —. Was trinkt Karl? — Er trinkt — 

oder —. Was trinkt die Mutter? — Sie trinkt — oder —. Was trinkt Helga? Sie 
trinkt — oder —. 

) jw 

/ Fubball, 
wv a” 

Klavier. s—_. 
See Rave oy CON Ne a 

Ich spiele pies Flote. Ich spiele auch nicht es; Karten. 
6 3 ; 

Fraulein Gertrud sagt: ,,[ch spiele LIX. Ich spiele Ich spiele 

#. Ich spiele nicht eS). 

Ich spiele auch nicht 

spielen 

; : Viol; Ich spiele nicht Violine, sondern 

aan Spiele a eT Klavier. 

Du spielst nicht Klavier, sondern 
du spielst EX, Klavier Flite 

septal > Flite es nicht Flote, sondern 

PS ee ce 4 Wir spielen nicht Tennis, sondern 
wir spielen gq Tennis Fufball 

ihr gpielt FuBball aS nicht FuBball, sondern 

sie spielen @ ae Sie spielen nicht Karten, sondern 
ey FuBball. 

Spielst du FuSball, Karl? Spielen Sie Fu®ball, Herr Richter? 
Spielst du Tennis, Maria? Spielen Sie Tennis, Frau Richter? 

Spielst du Karten, Hans? Spielen Sie Karten, Fraulein Gertrud? 

Mit Herr, Frau und Fraulein sagen wir nicht ,du‘, sondern immer , Sie‘. 
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Karl und Hans spielen Tischtennis. ,,Spielst du auch 
Tischtennis, Maria?“ — ,,Nein, ich spiele Tennis.“ 

Maria spielt mit Helga Handball, nicht Fufball 
(r Ball, e Hand, r FuB). Spielen Sie auch Hand- 

Tischtennis ball, Fraulein Gertrud? “ — ,,Danke, nein!“ Handball 

gehen kommen 

ich gehe —» nach Berlin ich komme ~<— von Wien 
du gehst —> nach Rom du kommst ~<— von Moskau 
er geht —> nach Warschau er kommt ~<— von Athen 

wir gehen —> nach Kanada wir kommen ~<— von Griechenland 
ihr geht —> nach Japan ihr kommt ~<— von Indien 
sie gehen —> nach Australien sie kommen ~<— von Agypten 

ich geh- dugeh-- ergeh- wirgeh--_ ihr geh- sie geh - - 

ich komm - du komm - - er komm - wir komm - - ihr komm- _ sie komm - - 

Maria sagt: ,,Der Zucker ist nicht hier. Ich gehe und bringe Zucker (bringen).“ 

Ich bringe ein Glas Wasser. Wir bringen Bier und Wein. 
Du bringst eine Tasse Tee. Ihr bringt Milch und Zucker. 

Er bringt eine Tasse Kaffee. Sie bringen Tee mit Milch und Zucker. 

ich bring - du bring - - er bring - wir bring - - ihr bring - sie bring - - 

Bringst du mir meine Tasse? Bringen Sie mir mein ee Was bringt er mir? 

wt apd 

r Brief e Karte s Paket 

Hier sind ein Brief, eine Karte und ein Paket. Wir sagen: 

» Wohin geht dein Brief, Karl?“ », Woher kommt dein Brief, Maria? “ 

» Mein Brief geht nach Berlin.“ » Mein Brief kommt von Stockholm.“ 

» Wohin geht deine Karte, Helga?“ », Woher kommt deine Karte, Hans?“ 

» Meine — — nach Norwegen.“ Meine — — von Brasilien.“ 

» Wohin geht dein Paket, Onkel Franz?“ ,,Woherkommtdein Paket,Tante Maria? “ 

».Mein — — nach Afrika.“ ».Mein —— von Amerika.“ 

» Wohin geht dein Vater, Ginter? “ » Wohin geht Ihr Vater, Herr Schwarz? “ 

» Woher kommt deine Tante, Karl?“ —,, Woherkommt Ihre Tante, Frau Schwarz? “ 

» Wo ist dein Grofvater, Helga?“ » Wo ist Ihr Onkel, Fraulein Schwarz?“ 

»Mit Herr, Frau und Fraulein sagen wir nicht ,dein(e) ‘, sondern ,lhr(e) ‘. 
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Karl fragt (e Frage > fragen): ,,Fraulein Gertrud, wohin geht Ihre Mutter?“ 
Fraulein Gertrud sagt: ,,Sie geht nach Hamburg. Dort ist auch mein Vater.“ 

fragen sagen 

ich frage: Wer ist das? ich sage: Guten Morgen! 
du fragst: Was ist das? du sagst: Guten Tag! 
er fragt: | Wieviel Uhr ist es? er sagt: | Guten Abend! 
wir fragen: Wo ist Herr Braun? wir sagen: Gute Nacht! 

ihr fragt: Wohin gehen Sie? ihr sagt: Auf Wiedersehen! 

sie fragen: Woher kommt der Brief? sie sagen: Bitte! und Danke! 

ich frag- dufrag-- _ er frag - wir frag -- ihr frag- sie frag - - 
ich sag - du sag-- er sag - wir sag -- ihr sag - sie sag - - 

ich sing - dusing-- ersing- wirsing-- ihr sing - _ sie sing - - 

ich schreib - du schreib - - er schreib - wir schreib - - ihr schreib - sie schreib - - 

» Wo ist Helga?“ fragt die Mutter. — ,,Dort ist sie“, sagt Hans. — ,,Was macht 

sie dort (machen) ?“ — ,,Sie schreibt das ABC.“ 

Helga schreibt das ABC. Was macht Helga? Sie schreibt das ABC. 
Karl spielt Fufball. Was macht Karl? Er spielt Fufball. 
Ginter trinkt Milch. Was macht Ginter? Er trinkt Milch. 

Die Mutter bringt Tee. Was macht die Mutter? Sie bringt Tee. 
Hans sagt: Guten Morgen! Was macht Hans? Er sagt: Guten Morgen! 

Was machen wir hier? — Wir sprechen, lesen, schreiben und singen deutsch. 

machen 

Was mache ich? Was machst du? Was macht er? 

Was machen wir? Was macht ihr? Was machen sie? 

Was macht die Familie Richter? 

Es ist vier Uhr dreifig. Frau Richter kommt und bringt Kaffee, Milch und 

Zucker fiir die Familie (fiir). Sie sagt: ,,Giinter, hier ist dein Glas. Du trinkst 

Milch! Du auch, Inge! Was trinkst du, Helga?“ — ,,Kaffee, bitte!“ — ,,Mit 

Milch und Zucker?“ — ,,Ja, bitte!“ — ,,Und du, Maria?‘“‘ — ,,Kaffee mit 

Zucker, bitte.“ — ,,Auch Milch?“ — ,,Danke, nein!“ — ,,Und ihr, Karl und 

Hans, was trinkt ihr?“ — ,,Kaffee, bitte!“ — ,,Auch Milch und Zucker?“ — 

»Danke, nein“, sagt Hans. — ,,Bitte Milch“, sagt Karl. 

Herr Braun kommt und sagt: ,,Guten Tag, Frau Richter!“ Er fragt: ,,Ist Frau- 

lein Gertrud hier?“ — ,,Ja“, sagt Frau Richter, ,,Fraulein Gertrud ist hier. Wir 

trinken dort Kaffee. Trinken Sie auch eine Tasse Kaffee, Herr Braun?“ — 

,Ja, bitte!“ — Frau Richter bringt eine Tasse und Herr Braun trinkt mit Frau 

Richter und Fraulein Gertrud Kaffee. 
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Frage vier (4): Wie ist das? 
(Lehrmittel: Schautafel fiinf) 

~<— der (1.) erste GROSS-kein der (2.) zweite—> ry 

Hier ist der erste Ofen. Dort ist der zweite Ofen. Der erste Ofen ist grof. Der 

zweite ist klein. Nicht gro8 ist klein. Ginter ist klein. Karl ist gro8. Der Vater 

und der Grofvater sind gro8. 

Va ~<— die (1.) erste an g-kurz| die (2.) zweite —> yea 

Die erste Bank ist lang. Wie ist die zweite? — Die zweite Bank ist kurz. Nicht 

lang ist kurz. Mein Bett ist lang. Es ist zwei Meter (2 m) lang (s Meter). Kin 

Meter ist lang. Ein Zentimeter ist kurz (s Zentimeter). 

Gi ~<— das (1.) erste fo} fot CronUpavay das (2.) mem hih 

Das erste Buch ist dick. Das zweite ist nicht dick, sondern diinn. Hier ist Papier 
(s Papier). Wie ist das Papier? — Das Papier ist diinn. Ist das Papier immer 

diinn? — Nein, das Papier ist diinn oder dick. 

TT der (1.) erste Aumnd-ethig der (2.) zweite—»> Nl 

Der erste Tisch ist rund. Der zweite ist nicht rund, sondern eckig. Er ist vier- 

eckig. (L] = viereckig), nicht dreieckig (A = dreieckig). Das Bett ist auch 

viereckig. Meine Uhr ist sechseckig. Der Fufball ist rund. 

ae ~<— die (1.) erste qui-schlecht die (2.) wwcite> \ND 

Die erste Tasse ist gut. Die zweite ist schlecht. Meine Uhr ist schlecht und geht 

schlecht. ,,;Wie geht deine Uhr, Karl?“ — ,,Sie geht gut.“ — ,,Und Ihre, Frl. 

Gertrud?“ — ,,Auch gut.“ ,,Wer ist gut?“ — ,,Die Mutter ist gut.“ 

| ~<— das (1.) erste hiGi-nied dkep das (2.) zweite—> =, 

Das erste Glas ist hoch. Das zweite ist nicht hoch, sondern niedrig. Hier hangt 
ein Bild (hangen). Es hangt hoch. Das zweite Bild hangt niedrig. Ein Tisch ist 
hoch oder niedrig, ein Stuhl auch. 
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Das ist Herr Fischer. Er 

sagt: , Hier ist ein 

Schwamm (r Schwamm), 
dort ist eine Tafel (e 

Tafel) und dort ein 

Tuch (s Tuch). Der 

Schwamm ist dick, nicht 

diinn. Er ist gut, nicht —. 

Die Tafel ist gro8, nicht 

—. Sie ist eckig, nicht —. 

Das Tuch ist diinn, nicht 

—. Es ist klein, nicht —.“ 

Herr Fischer schreibt: 

Das Tuch, das Handtuch, das Tischtuch, das Bettuch, das Taschentuch (s Taschen- 

tuch) und sagt: ,,Das ist mein Taschentuch. Es ist wei und viereckig. Das 

Taschentuch ist hier. Das Bettuch, das Tischtuch und das Handtuch sind nicht 

hier. Das Bettuch ist wei8 und gro8B, das Tischtuch ist wei oder bunt und das 
Handtuch auch. Mein Handtuch ist wei mit rot. Wie ist dein Handtuch, Dieter? “ 

— ,,Es ist weiB.“ — ,,Und dein Taschentuch? “ — ,,Auch wei.“ — ,,Wo ist dein 

Taschentuch, Hans? “ — ,,Hier ist es. Es ist nicht wei8, sondern grau.“ — ,,Nein, 

schmutzig ist es, nicht grau“, sagt Dieter (schmutzig). ,,Nicht schmutzig ist 

sauber (sauber). Ist die Tafel schmutzig oder sauber?“ — ,,Die Tafel ist 

schmutzig“, sagt Dieter. ,,Der Schwamm und das Tuch machen sie sauber.“ 

die Tafel 

| das Lineal 

»Hier sind ein Federhalter, eine Feder und ein Lineal“, sagt Herr Fischer 

(r Federhalter, e Feder, s Lineal). ,,.Der Federhalter ist lang, nicht —. Er 

ist rund, nicht —. Die Feder ist diinn, nicht —. Sie ist gut, nicht —. Das Lineal 

ist lang, nicht —. Es ist diinn, nicht —. Wie ist mein Federhalter?“ — ,,[hr 

Federhalter ist gut, nicht —.“ — ,,Wie ist meine Feder?“ — ,,Ihre Feder ist 

diinn, nicht — .“ — ,,Und mein Lineal?“ — ,,Ihr Lineal ist lang, nicht — .“ 

I Meter = 1 m (s Meter), 1 Zentimeter = 1 cm (s Zentimeter), 1 Millimeter 

= 1 mm (s Millimeter), 1 Kilometer = 1 km (s Kilometer). 

Ein Meter ist lang. Ein Zentimeter ist kurz. Ein Millimeter ist sehr kurz (sehr). 
Ein Kilometer ist sehr lang. 

Wir sagen: ,,Lang — sehr lang, kurz — sehr kurz, klein — sehr klein, grof{ — 

sehr gro8, gut — sehr gut, schlecht — sehr schlecht, diinn — sehr diinn, dick — 

sehr dick, hoch — sehr hoch, niedrig — sehr niedrig, hell — sehr hell, dunkel — 

sehr dunkel, schmutzig — sehr schmutzig, sauber — sehr sauber.“ 

ir sagen: ,,Danke!“ und ,,Danke sehr!“ — ,,Bitte!“ und ,,Bitte sehr!“ 
Ss ” ” 
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Hier sind Hans und Dieter. 
Dieter sagt: ,,Der Bleistift 

dort ist lang und rund. Mein 
Bleistift hier ist kurz und eckig. 
Dein Bleistift, Hans, ist nicht 

eckig, sondern —. 

Die Kreide dort ist wei und 

viereckig. Meine Kreide hier 

ist weiB und rund. Deine 

PA“ die Kreide Kreide, Hans, ist nicht rund, 
A" das Heft sondern —. 

die Schachtel 
Das Heft dort ist diinn und 

grok. Mein Heft hier ist dick und klein. Dein Heft, Hans, ist nicht dick, 

sondern — .“ 

age Filler 
der Bleistift 

»Der Filler dort“, sagt Hans, ,,ist schwarz und gut. Mein Filler hier ist braun 

und schlecht. Ihr Filler, Herr Fischer, ist nicht schlecht, sondern —. 

Die Schachtel dort ist eckig und klein. Meine Schachtel hier ist rund und grof. 
Thre Schachtel, Herr Fischer, ist nicht gro8, sondern —. 

Das Tintenfaf dort ist eckig und niedrig. Mein Tintenfa8 hier ist rund und 
niedrig. Ihr Tintenfaf, Herr Fischer, ist nicht niedrig, sondern — .“ 

»Hier ist eine Schachtel mit Kreide und dort ist ein Tintenfaf mit Tinte 

(e Tinte) “, sagt Herr Fischer. ,,Die Tinte ist schwarz oder blau oder rot. Die 

Kreide macht meine Hand weifs. Die Tinte macht sie schmutzig.“ — ,,Mein 

Taschentuch macht meine Hand sauber“, sagt Hans. — ,,Dein Taschentuch ist 

schmutzig. Es macht deine Hand nicht sauber, sondern — “, sagt Dieter. 

1,00 m = ein Meter; 1,10:m = ein Meter zehn; 1,20 m = ein Meter zwanzig; 

2,30 m = zwei Meter dreibig; 5,40 m = fiinf Meter vierzig; 11,50 m = elf 

Meter fiinfzig; 12,25 m = zwélf Meter fiinfundzwanzig; 12,35 m; 12,45 m; 
2,55 mm: 

Frau Richter sagt: ,,Das Bettuch ist lang. Es ist 2,20 m (zwei Meter zwanzig) 

lang. Das ist gut. 2,50 m (zwei Meter fiinfzig) ist sehr lang. Drei Meter ist zu 
lang (zu). Zu lang ist nicht gut. Zu kurz ist auch nicht gut.“ 

Wir sagen: ,,Lang — sehr lang — zu lang, kurz — sehr kurz — zu kurz, 

klein — sehr klein — zu klein, gro8 — sehr gro — zu grof, schlecht — sehr 

schlecht — zu schlecht, diinn — sehr diinn — zu diinn, dick — sehr dick — 

zu dick, hoch — sehr hoch — zu hoch, niedrig — sehr niedrig — zu niedrig, 
hell — sehr hell — zu hell, dunkel — sehr dunkel — zu dunkel, schmutzig — 
sehr schmutzig — zu schmutzig, sauber — sehr sauber — zu sauber.“ 
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der Berg 

Hier ist ein Berg. Dort ist auch ein Berg. 
df Der erste Berg ist hoch. Der zweite Berg ist niedrig. 

Dieser Berg ist hoch. Der andere Berg ist niedrig. =“ 

die Briicke 

Hier ist eine Briicke. Dort ist auch eine Briicke. 

Die 1. Briicke ist lang. Die zweite ist kurz. = 
Diese Briicke ist lang. Die andere Briicke ist kurz. “" 

das Haus 

Hier ist ein Haus. Dort ist auch ein Haus. 
Das 1. Haus ist klein. Das 2. Haus ist grof. 

Dieses Haus ist klein. Das andere ist grof. 

Was ist das und wie ist es? 

» Was ist das?“ fragt Maria. ,,Es ist rot, orange, gelb, griin, blau, dunkelblau 
und violett. Es ist sehr hoch und sehr gro8 und nicht immer hier. Wit ihr, 

was das ist (wissen) ?“ — ,,Nein, das wissen wir nicht.“ . . . ,,Oh, ich weiB 

es, Maria! Ich weil, was es ist“, sagt Helga. ,,Du und ich, wir wissen es! Hans 

und Inge wissen es nicht!“ . . . ,,Ich weif® es auch, Maria“, sagt Hans. ,,Es ist 

ein Regenbogen (r Regenbogen). Der Regenbogen ist bunt. Er ist rot, orange, 
gelb, griin, blau, dunkelblau und violett. Er ist sehr hoch und gro8 und nicht 

immer hier.“ 

Karl sagt: ,,I[ch weiB eine Sache (sachlich > e Sache) und ich sage nicht, 

was es ist. Ihr fragt, wie meine Sache ist!“ — ,,Ist die Sache groB oder 

klein?“ — ,,Sie ist groB.“ — ,,Ist sie rund oder eckig?“ — ,,Sie ist rund.“ — 

Ist sie dick oder diinn?“ — ,,I[ch weiB es nicht!“ — ,,Du weiBt es nicht?“ — 

» Nein, ihr wiBt es auch nicht!“ — ,,Ist sie gut oder schlecht?“ — ,,Das weil 

ich auch nicht.“ — ,,Ist sie hoch oder niedrig?“ — ,,Sie ist nicht hoch oder 

niedrig, sondern hoch und niedrig!“ — ,,Deine Sache ist hoch und niedrig?“ — 

»Ja das ist sie!“ — ,,Ist sie lang oder kurz?“ — ,,Sie ist lang.“ — ,,Sehr 

lang?“ — ,,Ja, sehr, sehr lang!“ — ,,Wie lang ist sie?“ — ,,Das wei ich 

nicht.“ — ,,Du sagst: Deine Sache ist gro8, rund, hoch und niedrig und sehr 

lang. Sie ist nicht dick und nicht diinn, nicht gut und nicht schlecht.“ — ,,Ja, 

das sage ich und ich frage: Was ist das?“ — ,,Ist diese deine Sache bunt 
oder schwarz-wei®?“ fragt Maria. — ,,Sie ist bunt, sehr bunt.“ — ,,Ist sie rot, 

orange, gelb, griin...“ — ,,Ja, das ist sie, Maria. Es ist dein Regenbogen!“ 

wissen: ich wei es, du wei®t es auch, er wei es nicht, wir wissen es immer, 

ihr wiBt es nicht immer, sie wissen es sehr gut. 

23 



Frage fiinf (5): Was ist er? 
(Lehrmittel: Schautafeln eins und fiinf) 

Das ist der Vater. Der Vater ist ein Mann (r Mann). Der Onkel ist ein Mann. 

Auch der Grofvater ist ein Mann. Der Vater, der GroBvater und der Onkel sind 

Manner (r Mann > e Manner). 

Was ist die Mutter? — Die Mutter ist eine Frau (e Frau). Die Tante ist eine 

Frau. Auch die GroBmutter ist eine Frau. Die Mutter, die Gro&mutter und die 

Tante sind Frauen (e Frau > e Frauen). 

Ist Karl auch ein Mann? — Nein, Karl ist ein Junge (r Junge). Was ist Hans? 

— Hans ist auch ein Junge. Und Ginter? — Ginter ist auch ein Junge. Karl, 
Hans und Giinter sind Jungen (r Junge > e Jungen). 

Maria ist ein Madchen (s Madchen). Helga ist auch ein Madchen. Ist auch Inge 
ein Madchen? — Ja, Inge ist auch ein Madchen. Maria, Helga und Inge sind 

Madchen (s Madchen > e Madchen). 

Ein Junge oder ein Madchen ist ein Kind (s Kind). Die Tante hat ein Kind. 
Es ist ein Madchen. Frau Richter hat drei Jungen und drei Madchen. Das sind 

sechs Kinder (s Kind > e Kinder). 

Ein Mann, eine Frau oder ein Kind ist eine Person. Drei Manner, drei Frauen 

und sechs Kinder sind zwolf Personen. Die Familie Richter hat zwolf Personen 

(e Person > e Personen). 

Der Mann, die Frau, das Kind: das ist Einzahl (e Einzahl = r Singular). Die 

Manner, die Frauen, die Kinder: Das ist Mehrzahl (e Mehrzahl = r Plural). 

Auch die Jungen, die Madchen und die Personen sind Mehrzahl oder Plural. 

Kinzah] (Singular): ,der‘, ,die‘ oder ,das‘. Mehrzahl (Plural) immer ,die‘. 

Herr Richter sagt: ,,I[ch bin der Vater. Ich bin ein Mann. Du bist meine Frau. 

Du bist die Mutter. Wir sind die Eltern (Vater und Mutter sind die Eltern). 

Wir sind nicht die GroReltern (Gro8vater und Gro&mutter sind die GroReltern) .“ 

Herr Richter sagt: ,,Hans, du bist ein Junge. Inge ist ein Madchen. Ihr seid 

meine Kinder. Ihr seid klein und jung. Ihr seid nicht gro8 und alt. Die Grof- 
eltern sind alt. Der GroSvater ist sehr alt. Ginter ist sehr jung.“ 

sein: ich bin, du bist, er (sie, es) ist, wir sind, ihr seid, sie sind. 

Ich bin nicht klein, sondern grof. Wir sind hier sechs Manner. 
Du bist nicht alt, sondern jung. lhr seid dort sieben Kinder. 
Er ist nicht gut, sondern schlecht. Sie sind immer zwolf Personen. 
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»Bist du ein Mann, Ginter?“ — ,,Nein, ich bin kein Mann (nicht ein Mann), 
sondern ein Junge.“ Auch Dieter ist kein Mann, sondern ein Junge. 

»Bist du eine Frau, Inge?“ — ,,Nein, ich bin keine Frau (nicht eine Frau), 
sondern ein Madchen.“ Auch Helga ist keine Frau, sondern ein Madchen. 

»Bist du ein Madchen, Karl?“ — ,,Nein, ich bin kein Madchen (nicht ein 
Madchen), sondern ein Junge.“ Auch Hans ist kein Madchen, sondern ein Junge. 

»oeid ihr Jungen, Maria, Helga und Inge?“ — ,,Nein, wir sind keine Jungen, 
sondern Madchen.“ 

mannlich: ein > kein m.: keine 

Einzahl weiblich: eine > keine heat | W.: _ 

sachlich: ein —> kein " S.: ne 

Die Einzahl fragt mit ,ein‘, ,eine‘ oder ,ein‘ und antwortet mit ,kein‘, ,keine‘ 

oder ,kein‘ (fragen — antworten — e Frage — e Antwort). 

Die Mehrzahl hat immer die Antwort ,keine‘. 

oben 

Das Zimmer 

Hier ist ein Zimmer (s Zim- 

mer). Es ist gro% und hoch. 
Es ist drei Meter hoch. Das 

Zimmer hat ein Fenster (s Fen- 

ster) und eine Tir (e Tur). 

Das Fenster ist hier. Die Tir 

ist dort. Das Fenster ist links. 

Wo ist die Tir? — Die Tir ist 

nicht links, sondern rechts. 

Fenster und Tir sind gro und 
viereckig. Ich gehe und mache das Fenster auf (aufmachen). Ich mache das 
Fenster zu (zumachen). Fraulein Gertrud macht das Fenster auf und die Tir zu. 

Hier ist ein FuRboden (r FuBboden). Er ist braun. Wo ist der FuBboden? — 

Der Fufboden ist nicht rechts und nicht links, sondern unten. Dort ist die 

Decke (e Decke). Ist die Decke auch unten? — Nein, sie ist nicht unten, 

sondern oben. Die Decke ist immer oben, und der Fufboden ist immer unten. 

Das ist eine Wand (e Wand). Die Wand ist hoch und dick. Sie ist drei Meter 

hoch und dreifig Zentimeter dick. Das Zimmer hat vier Wande (e Wand 
> e Wande): die erste, die zweite, die dritte und die vierte Wand. Die erste 

und die dritte Wand sind lang, die zweite und die vierte Wand sind kurz. Die 

erste Wand ‘hat ein Fenster. Die dritte hat kein Fenster, sondern eine Tiir. 

Dieses Zimmer ist unten. Es ist groB. Fraulein Gertrud sagt: ,,Mein Zimmer 

ist oben. Es ist klein. Ich gehe nach oben in mein Zimmer.“ 

links f rechts 
<—_——— die Wand 

das Fenster unten 

der FuBboden 
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Der Vater sagt: ,,Fraulein Gertrud, gehen Sie, bitte, auch in mein Zimmer und 

machen Sie dort das Fenster zu. Es ist Abend. Das Zimmer ist kalt.“ Fraulein 

Gertrud geht nach oben. ,,Mein Zimmer ist nicht kalt“, sagt sie. Mein Ofen ist 

warm. Er macht mein Zimmer sehr warm. Ich bleibe hier oben (bleiben) .“ 

Herr Richter bleibt unten. Er bleibt immer bis elf Uhr unten. 

bleiben: ich bleibe hier unten, du bleibst dort oben, er bleibt immer unten, 

wir bleiben bis 5 Uhr hier, ihr bleibt bis 8 Uhr dort, sie bleiben bis 9 Uhr oben. 

aufmachen zumachen 

ich mache das Fenster auf ich mache das Fenster zu 

du machst die Tiir auf du machst die Tur zu 

er macht das Buch auf er macht das Buch zu 

wir machen die Fenster auf wir machen die Fenster zu 

ihr macht die Tiiren auf ihr macht die Tuiren zu 

sie machen die Biicher auf sie machen die Biicher zu 

(s Buch > e Biicher, s Heft > e Hefte, s Fenster > e Fenster, e Tir > e Tiren) 

Mache! Macht! Machen Sie! 

Herr Fischer sagt: ,,Hans, mache dein Heft auf! Mache dein Buch zu! Schreibe 

das ABC! Zeige mir das X (=< zeigen)! Bringe mir die Kreide! Hole das 
Lineal (holen = gehen und bringen)! Gehe und spiele mit Dieter FuSball!“ 

Er sagt: ,,Kindet, macht die Hefte auf! Macht die Biicher zu! Schreibt das 

ABC! Zeigt mir das X! Bringt mir die Kreide! Holt das Lineal! Geht und spielt 
FuBball!“ 

Er sagt: ,,Fraulein Braun, machen Sie, bitte, Ihr Heft auf! Schreiben Sie das 

ABC! Zeigen Sie mir das X! Bringen Sie mir, bitte, die Kreide! Holen Sie, 

bitte, das Lineal! Gehen Sie und spielen Sie Tennis!“ 

Was sind sie? 

Herr WeiB Herr HeibB Herr Stohr Herr Meck Herr Speck Herr Sachs 

der Backer derSchmied der Frisér der Schneider der Fleischer der Schuster 

Herr Weil} ist Backer. Was ist Herr Stohr? — Herr Stohr ist Frisor. Er ist 

Herrenfrisor. Und Herr Hei8? — Herr Hei ist Schmied. Was ist Herr Meck? 
— Herr Meck ist Schneider, Herrenschneider. Und Herr Sachs? — Er ist 
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Schuster oder Schuhmacher. Herr Tack ist Uhrmacher (r Uhrmacher). Er ist 
nicht hier. Was ist Herr Speck? — Herr Speck ist Fleischer. Ist Herr Stohr 
Damenfrisor (e Dame > e Damen) ? — Nein, er ist Herrenfrisér. Ist Herr 
Meck Damenschneider oder Herrenschneider? — Herr Meck ist Herren- 

schneider. Was ist Herr Tack? — Er ist Uhrmacher. 

Fragen und Antworten 

»Wo ist ein Fleischer, bitte?“ 

»Wort rechts ist ein Fleischer.“ — 

» Und ein Backer? “ — ,,Hier links! “ 

— ,.st hier ein Damenfrisor? “ — 

» Nein, ein Herrenfrisor!“ — ,,Wo 

ist ein Damenfrisor, bitte?“ — ,,Ge- 

hen Sie hier die erste StraBe rechts. 

Dort ist links ein Damenfrisor.“ — 

» Wissen Sie, wo ein Damenschneider 

ist?“ —,,Nein, ich wei es nicht.“ — 

»Weibt du es, Junge?“ — ,,Ja, ich weif® es. Gehen Sie hier geradeaus und 

dann die zweite StraBe links. Dort ist links der Damenschneider.“ — ,,Danke 

sehr!“ — ,,Wo ist die Post, bitte (e Post) ?“ — ,,Gehen Sie hier links und 

dann die erste StraBe rechts. Dort ist die Post.“ — ,,Danke sehr!“ 

e StraBe > e StraBen 

Was ist Herr Braun? — Herr Braun ist Brieftrager (r Brieftrager). Der Brief- 

trager kommt. Herr Richter macht die Tir auf. ,,Guten Morgen, Herr Richter“, 

sagt der Brieftrager. — ,,Guten Morgen, Herr Braun! Was bringen Sie mir? “ — 
rei Briefe und zwei Karten fur Sie, und dieses Paket fur Fraulein Gertrud 

Schneider.“ — ,,Danke sehr!“ — ,,Auf Wiedersehen! “ 

Herr Fischer ist Lehrer (r Lehrer). Der Lehrer ist mannlich. Die Lehrerin ist 

weiblich (e Lehrerin). ,,Guten Morgen, Herr Lehrer!“ — ,,Guten Morgen, 

Kinder!“ Karl ist kein Lehrer, sondern ein Schiller (r Schuler). Auch Hans ist 

ein Schiler. Maria ist eine Schilerin. Die Schilerin ist weiblich. ,in‘ ist weiblich. 

nicht... sondern 

Herr Weif ist nicht Frisor, sondern 

Backer (eine Person). 

Herr Meck ist nicht Fleischer, son- 

dern Schneider. 

Herr Heif ist nicht Schuster, sondern 

Schmied. 

Herr Braun ist nicht Uhrmacher, 

sondern Brieftrager. 

aber 

Herr Wei ist Backer, aber Herr 

Stohr ist Frisor (zwei Personen). 

Herr Meck ist Schneider, aber Herr 

Speck ist Fleischer. 

Herr Hei® ist Schmied, aber Herr 

Sachs ist Schuster. 

Herr Braun ist Brieftrager, aber 

Herr Tack ist Uhrmacher. 
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Frage sechs (6): Wieviel? 
(Lehrmittel: Schautafeln sieben und acht) 

Wieviel ist zehn und drei? — /Z/ehn und 

Wieviel ist zehn und vier? — Zehn und 

Wieviel ist zehn und finf? — Zehn und 

Wieviel ist zehn und sechs? — Zehn und 

Wieviel ist zehn und sieben? —— Zenneund 

Wieviel ist zehn und acht? — Zehn und 

Wieviel ist zehn und neun? — Zehn und 

Wieviel ist zehn und zehn? — Zehn und 

3 drei > 30 dreiBig Dreifig (30) 
4 vier => 40 vierzig Vierzig (40) 
5 fiinf > 50 finfzig Fiinfzig (50) 

6 sechs > 60 sechzig! Sechzig (60) 
7 sieben > 70 siebzig! Siebzig (70) 

8 acht => 80 achtzig Achtzig (80) 
9 neun > 90 neunzig Neunzig (90) 

10 + 10 = 20 40 + 10 = 50 

20 + 10 = 30 50 + 10 = 60 

30 + 10 = 40 60 + 10 = 70 

Wieviel ist das? 

20 + 4 = 24 vierundzwanzig 

30 + 6 = 36 sechsunddreifig 

60 + 9 = 69 neunundsechzig 

90 + 9 = 99 neunundneunzig 

Wieviel ist das? 

drei 

vier 

funf 

ist dreizehn 

ist vierzehn 

ist funfzehn 

sechs ist sechzehn 

sieben ist siebzehn 

acht ist achtzehn 

neun ist neunzehn 

zehn 

ist 

ist 

ist 

ist 

ist 

ist 

ist 

ist zwanzig. 

nicht dreizehn 

nicht vierzehn 

nicht fiinfzehn 

nicht sechzehn 

nicht siebzehn 

nicht achtzehn 

(13). 
(14). 
(15). 
(16). 
(17). 
(18). 
(19). 
(20). 
(13). 
(14). 
(15). 
(16). 
(17). 
(18). 

nicht neunzehn (19). 

70 + 10 = 80 

80+ 10= 90 

90 + 10 = 100 

100 hundert 

20 + eins = einundzwanzig (!) 

50 + eins = einundfiinfzig (!) 

40 + 1 = 41 einundvierzig (!) 

70 + 1 = 71 einundsiebzig (!) 

Eins weniger eins ist Null (e Null). Null weniger Null ist Null. Null ist nichts. 
1 — 1 = 0 0 

mal. 1x 10=10 

a O=— 410 

2 durcnss els a= ao 

2584) eno 

0 

10x 10= 

GO0F2o—— 

Ist fiinf mal fiinf fiinfundzwanzig? — Ja,5 X 5 = 25. 

0 

100 (hundert) 

10 X 100 = 1000 (tausend) 
200 (zweihundert) 

8000 : 4 = 2000 (zweitausend) 

Ist fiinfundzwanzig durch fiinf zwanzig? — Nein, 25 : 5 = 5, nicht 20. Zwanzig 

ist falsch, und fiinf ist richtig- Eine Antwort ist falsch oder richtig. 

Ist das falsch oder richtig? 5 X 4 = 20. Das ist—. 96 : 12 = 8. Das ist. 
67 — 23 = 54. Das ist —. 46 + 39 = 85. Das ist —. 12 X 12 = 24. Das ist —. 
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Wir lesen von oben nach unten und von links nach rechts: 

und mal 

5+8=13 ea 6 = 

34+7= pee 5 fo 
6+5= ay, 3X9= 

6 5 

weniger 59 durch 

15 = 2 3 5 8:4=2 
8—3= 2-8 126 = 

9—6= 5 4 3233 = 

ie the f ed ¢ ba 

l. a und b: 58, 37, 65... und so weiter. (usw.) 

2. d und e: 36, 25, 43... und so weiter (usw.) 

3. a, b und c: 758 (siebenhundertachtundfiinfzig), 837 (acht....... ) (usw.) 

4. d, e und f: 436 (vierhundertsechsunddreifBig), 625 (sechs....... ) (usw.) 

5. a bis d: 6758 (sechstausendsiebenhundert ....), 5837 (fiinf..... ) (usw.) 

6. a bis e: 36758 (sechsunddreiBigtausend..... ),. 296074) (funt >.<). Cuswe) 

7. a bis f: 436758 (vierhundertsechsunddreiBigtausend ..), 625837 (usw.) 

8. a bis g: 8436758 (acht Millionen vierhundert...... ), 12625837 (usw.) 

Wieviel Geld ist das? 

Das sind 30 Pfennig (r Pfennig). 

Karl hat 3,30 M (3 Mark und 30 Pfennig). Er hat Geld (s Geld). 

Ich habe 6 Mark. Wir haben 2,50 M ( 2 Mark 50 Pfennig). 

Du hast 25 Mark. Ihr habt 19,86 M (19 Mark 86 Pfennig). 

Er hat 175 Mark. Sie haben 8,07 M ( 8 Mark 7 Pfennig). 

haben: ich habe, du hast, er (sie, es) hat, wir haben, ihr habt, sie haben. 

Ich habe Geld. Du hast kein Geld. Er hat viel Geld. (10000 Mark sind viel 

Geld.) Wir haben nicht viel Geld. Ihr habt wenig Geld. (1,20 M ist wenig 

Geld.) Sie haben sehr wenig Geld. (Ein Pfennig ist sehr wenig Geld.) Haben 
Sie zu viel Geld oder zu wenig Geld? —— Ich habe nicht zu viel und nicht zu 

wenig Geld, sondern genug Geld (genug = nicht viel und nicht wenig). 
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Der Schmied kauft ein Auto (kaufen). 

Herr HeifB, der Schmied, hat 7000 Mark. Das ist genug Geld 
fiir ein Auto. Der Schmied ist nicht reich (reich = sehr viel 

Geld haben), aber auch nicht arm (arm = kein Geld haben). 

Herr Hei8 geht und kauft ein Auto. Es kostet 6 750 Mark 

SUA nto (kosten). Das ist viel Geld, aber nicht zu viel Geld fiir das 

Auto. Da kommt der Schmied und bringt das Auto (da = 

hier)! Es ist dunkelblau. Das Auto ist schon (schon)! Es ist sehr schon! Der 

Schmied zeigt das Auto. ,,Herr Hei8, Ihr Auto ist schon, aber ist es auch gut?“ 

fragt Herr Sachs. — ,,Sehr gut ist es“, sagt der Schmied, ,,das weifS ich!“ 

Wieviel Uhr ist es? 
< Ce. 9 

oe 
5 Minuten nach... 

(eine Minute) 

5 Minuten vor... 

(e Minute) 

Wieviel Uhr ist es? — Es ist drei Uhr fiinf oder fiinf Minuten nach drei. Es 

ist 5 Uhr 10 oder 10 Minuten nach 5. Es ist 2 Uhr 15 oder 15 Minuten nach 2. 

Wir sagen auch: ein Viertel (1/4) nach zwei (s Viertel). Ein Viertel nach 

sechs. Ein Viertel nach sieben. Es ist 8 Uhr 20 oder 20 Minuten nach 8. 

Wieviel Uhr ist es? — Es ist 3 Uhr 40 oder 20 Minuten vor 4. Es ist 11 Uhr 45 

oder 15 Minuten vor 12. Wir sagen auch ein Viertel vor zwolf. Ein Viertel vor 

sieben. Es ist 9 Uhr 50 oder 10 Minuten vor 10. Es ist 1 Uhr 55 oder 

5 Minuten vor 2. Es ist 1] Uhr 59 oder eine Minute vor 12. 

Wieviel Uhr ist es? — Es ist 1 Uhr 30 oder halb (1/2) zwei (halb). Es ist 

3 Uhr 30 oder halb vier, 6 Uhr 30 oder halb sieben, 11 Uhr 30 oder ——. 

Wieviel Zeit hast du? 

Ks ist 4 Uhr. Ich bleibe bis 4 Uhr 20. Ich habe 20 Minuten Zeit (e Zeit). Ich 

bleibe bis 5 Uhr hier. Ich habe 60 Minuten Zeit oder eine Stunde (e Stunde). 

Kine Stunde hat sechzig Minuten. Ich habe eine halbe Stunde Zeit. Eine halbe 

Stunde hat dreifig Minuten. Ich habe eine Viertelstunde Zeit. Eine Viertel- 

stunde hat fiinfzehn Minuten. Ich habe wenig Zeit. Ich habe zuwenig Zeit. Ich 

habe viel zuwenig Zeit. Ich habe keine Zeit. Du hast nicht zuviel und nicht zu- 
wenig Zeit. Du hast genug Zeit, Karl. Hast du auch genug Zeit, Vater? — Nein, 
nicht immer. Ich bin eine Stunde hier. Ich habe noch eine Stunde Zeit. Hast du 
auch noch Zeit? — Ja, noch 20 Minuten. Er hat viel Zeit, aber wenig Geld. Zeit 
ist Geld. Ist das immer richtig? 
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Was kaufen wir? 

Wir kaufen viele Sachen und wir bezahlen sie mit Geld (bezahlen). Die Sachen 

sind billig (sie kosten wenig Geld), oder teuer (sie kosten viel Geld). 

Wir sagen: 

Der Ball ist billig. 

Ein Ball ist schon. 

Kein Ball ist da. 

der Ball, ein Ball, 

Die Uhr geht gut. 
Eine Uhr ist billig. 

Keine Uhr geht richtig. Sie kaufen keine Uhr. 

Ich kaufe den Ball. 

Du kaufst einen Ball. 

Er kauft keinen Ball. 

kein Ball < mannl. > den Ball, einen Ball, keinen Ball. 

Wir kaufen die Uhr. 

Ihr kauft eine Uhr. en A 
die Uhr, eine Uhr, keine Uhr <weiblich> die Uhr, eine Uhr, keine Uhr. 

Das Buch ist hier. 

L/ Ein Buch kostet wenig. Kaufen Sie ein Buch? 

Kein Buch ist zu teuer. 

Wer kauft das Buch? 

Wer kauft kein Buch? 

das Buch, ein Buch, kein Buch <sachlich > das Buch, ein Buch, kein Buch. 

Links ist der Werfall (r Nominativ). 

Der Werfall hat: der, die, das. 

Der Werfall hat: ein, eine, ein. 

Der Werfall hat: kein, keine, kein. 

s Brot r Schinken  e Wurst 

Werfall (Nominativ) : der, die das. 

Der Schinken ist teuer. Der Fisch _ _. 
Die Wurst ist billig. Die Zitrone _ _ 
Das Brot liegt dort. Das Ei _ auch _. 

Werfall (Nominativ) : ein, eine, ein. 

Ein Schinken ist gut. Ein Fisch _ _. 
Eine Wurst ist da. Eine Zitrone _ _ 
Ein Brot kostet wenig. Ein Ei _ auch _. 

Rechts ist der Wenfall (r Akkusativ). 

Der Wenfall hat: den, die, das. 

Der Wenfall hat: einen, eine, ein. 

Der Wenfall hat: keinen, keine, kein. 

Or. 
ERE yy 

SS 

SS 

e Zitrone r Fisch 

den, die, das: (Akkusativ) Wenfall. 

Ich kaufe den Schinken. Ich _ _ Fisch. 

Du bezahlst die Wurst. Du _ _ Zitrone. 

Sie bringt das Brot. Sie _ auch _ Ei. 

einen, eine, ein: (Akk.) Wenfall. 

Wer holt einen Schinken? Wer_ _ Fisch? 

Wer hat eine Wurst? Wer_ _Zitrone? 

Wer kauft ein Brot? Wer _ auch _ Ei? 
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r Kase e Schokolade s Eis 

Werfall (Nominativ) : der, die, das. 

Der Kase und der Kuchen sind hier. 

Die Schokolade und die Torte sind da. 

Das Eis und das Brotchen sind dort. 

Werfall (Nom.): kein, keine, kein. 

Kein Kase und kein Kuchen sind hier. 

r Kuchen e Torte’ s Brotchen 

den, die, das: (Akkusativ) Wenfall. 

Ich esse den Kase, du iBt den Kuchen. 

Er iBt die Schokolade, sie iBt die Torte. 

Sie i®t das Eis, er iBt das Brotchen. 

keinen, keine, kein: (Akk.) Wenfall 

Wir essen keinen Kase und — Kuchen. 

Keine Schokolade und keine Torte ——. 

Kein Eis und kein’ Brétchen sind dort. 

Ihr eBt keine Schokolade und keine — . 

Sie essen kein Fis und kein Brotchen. 

essen: ich esse, du if®t, er i®t, wir essen, ihr eBt, sie essen. 

lesen: ich lese, du liest, er liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen. 

sprechen: ich spreche, du sprichst, er spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie 

sprechen. 

Kaufe! Kauft! Kaufen Sie! 

Karl hat keinen Filler. Die Mutter sagt: ,,Kaufe einen Filler!“ Hans sagt: 
»Kaufe nicht diesen Filler, sondern den anderen Filler!“ Helga sagt: ,,Kaufe 

keinen Filler, sondern einen Kugelschreiber (r Kugelschreiber).“ 

Die Kinder haben keinen Fufball. Der Vater sagt: ,,Kauft einen Fufball!“ 

Herr Braun sagt: ,,Kauft nicht diesen Fufball, sondern den anderen Fufball!“ 

Fraulein Gertrud sagt: ,,Kauft keinen Fu ball, sondern einen Handball!“ 

Herr Braun hat keinen Kaffee (r Kaffee) und keinen Tee (r Tee). Frau Richter 

sagt: ,,.Kaufen Sie diesen Kaffee! Er ist gut und nicht teuer!“ Fraulein Gertrud 

sagt: ,,Kaufen Sie nicht diesen Tee, sondern den anderen. Er ist gut und billig!“ 

Wir sagen: 

schreiben: Schreibe den Brief! Schreibt den Brief! Schreiben Sie den Brief! 

bringen:. .Bringe den. Stuhl!) —Bringts «22 (5) Bringens 2 Sn! 
fragen: Frage den Lehrer! ~ ee deco | es 5 dae ot 
trinken: Trinke den Tee! = 2 Sy AL ae =) => 

essen: IB den Kase! E&t den Kase! Essen Sie ae! 
lesen: Lies den Brief! ests Lesen Sie 2 Teed 
sprechen: Sprich deutsch! Sprecht, Cae! Sprechen Sie hel 
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Frage sieben (7): Wie heift? 
(Lehrmittel: Schautafeln eins und sechs) 

Das ist die Familie Richter. Herr und Frau Richter haben drei Jungen und 

drei Madchen. Das erste Madchen heift Maria (heiBen). ,,Hei®t das zweite 

Madchen auch Maria?“ — ,,Nein, es hei®t Helga.“ ,,Wie hei®t das dritte 

Madchen? “ — ,,Es heif®t Inge.“ ,,Wie heiSen die drei Jungen? “ — ,,Sie hei®en 

Karl, Hans und Ginter.“ Der Vater hei®t Herr Richter und der Grofvater 

auch (r Herr). ,,Wie hei®Bt der Onkel?“ — ,,Er hei®t Onkel Franz.“ ,,Und die 

Tante?“ — ,,Sie hei8t Tante Maria.“ Franz Richter ist ein Name (r Name). 

Richter ist der Familienname. Franz ist der Vorname. Ein Herr heiBt Wilhelm 

Baumann. Baumann ist der Familienname. Wilhelm ist der Vorname. Karl und 

Maria sind auch Vornamen. Braun und Fischer sind Familiennamen. 

Der Januar ist ein Monat (r Monat). Zwolf Monate sind ein Jahr (s Jahr). 

Oder: Ein Jahr hat zwolf Monate. Sie heiBen: r Januar, r Februar, r Marz, 

r April, r Mai, r Juni, r Juli, r August, r September, r Oktober, r November 

und r Dezember. Der erste Monat heif®t der Januar, der zwolfte oder der letzte 

hei®Bt —— (r letzte). Der Dezember ist in Deutschland kalt. Der August ist 

warm. Der Mai ist in Deutschland sehr schon. 

Der Sonntag ist ein Tag. Sieben Tage sind eine Woche (e Woche). Oder: Eine 
Woche hat sieben Tage. Wie heifien sie? — Sie heifien: r Sonntag, r Montag, 

r Dienstag, r Mittwoch, r Donnerstag, r Freitag und der Samstag. Der erste Tag 

heif®t der Sonntag, der letzte hei®t —— oder der Sonnabend. 

Das ist meine Hand. Die Hand hat fiinf Finger (r Finger). Ich zeige die funf 

Finger. Hier sind sie: eins, zwei, drei, vier, fiinf Finger. Wie hei®en die 

fiinf Finger? — Ich sage die fiinf Namen: r Daumen, r Zeigefinger, r Mittel- 

finger, r Ringfinger und r kleine Finger. Der Daumen ist der erste Finger. Der 

Zeigefinger ist der zweite Finger. Der Ringfinger ist der vierte Finger. Hier ist 

mein Ring (r Ring). Der kleine Finger ist der fiinfte oder der letzte Finger. 

Europa ist ein Erdteil (r Erdteil). Wie heifen die fiinf Erdteile? — Die finf 

Erdteile hei&Sen: Europa, Asien, Afrika, Amerika und Australien. 

Sechs ist eine Zahl (e Zahl). Drei und sieben sind auch Zahlen. Wie heifien 

die Zahlen mit: zehn? — Sie heifen: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 und 90. 

Wie hei®t das ABC? — Das ABC heiBt!: ABCDEFGHIJKLMNOPQR 

SUV WOOF Z. 

Wir fragen ein Kind: Wie hei8t du? und einen Herrn, eine Dame oder ein 

Fraulein: Wie hei®en Sie? Sie antworten: Ich heife... Oder: Mein Name ist... 
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Der Backer heif®t Herr Wei8B. Wie heiBt der Schmied? — Er heift Herr Hei8. 

Hei®t der Herrenfrisér Herr Stéhr? — Ja, er hei&t Herr Stohr. Und wie heiBt 

der Damenfrisor? — Ich weif es nicht. Frl. Gertrud wei, wie er heif®t. HeiBt 

der Fleischer Herr Sachs? — Nein, er hei&8t Herr Speck. Was ist Herr Sachs? — 
Herr Sachs ist Schuster. Ist Herr Meck Herrenschneider oder Damenschneider ? — 

Wir wissen es nicht. Fragen Sie Frau Richter. Sie weil es. 

Dick > dicker > am dicksten 

am dicksten klein 

dicker 

Das erste Buch ist dick. Das zweite Buch ist dicker. Das dritte ist am dicksten. — 

Das erste Bild ist klein, das zweite ist kleiner und das dritte ist am kleinsten 

Wir sagen: dick, dicker, am dicksten; klein, kleiner, am kleinsten. 

diinn diinner am diinnsten der 1. Brief... der 2. Brief... der 3. Brief... 

FellCe<* Fa te ge oe die 1. Lampe... die 2. Lampe... die 3.Lampe... 

Schon =) 7p ox tb St ee ae das“); Bild} 2 das*2: Bild .8idas 3. Bide: 

schlecht ..... Nas Ce ees ich schreibe schlecht, du—~—, er schreibt — —. 

schnell ..... Ae aoe ich gehe schnell, du gehst —, er geht ——. 

langsam ..... dhe 6 Gana = wir gehen langsam, ihr geht —, sie gehen ——. 

Karl geht schneller als Inge. Inge geht langsamer als Karl. 

Giinter ist kleiner als Maria. Hans schreibt schlechter als Helga. 

Der Rhein ist lang. Die Donau ist langer als der Rhein Der Nil ist am langsten. 

warm ae ar ee r Mai r Juni r Juli 

jung at Ui ERP Karl Hans Ginter 

alt a. Winicnues r Vater e Grofmutter r Gro®vater 

kurz .u. a ae re e 1. StraBe e 2. StraBe e 3. StraBe 

groB 20%. gro%ten Europa Afrika Asien 

gut, besser, am besten. Ich bin gut. Du bist besser als ich. Er ist am besten. 

Ich schreibe gut. Du schreibst — als ich. Er schreibt am —. 

viel, mehr, am meisten. Ich habe viel. Du hast mehr als ich. Er hat am meisten. 

Ich spreche viel. Du sprichst — als ich. Er spricht am —. 
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so grofs wie — gréGer als 

Links oben ist ein Hund. Karl hat drei Hunde. 

Der erste Hund ist so gro wie der zweite, aber 

der dritte ist groBer als die zwei anderen. 

Rechts oben ist eine Katze. Helga hat drei 

Katzen. Die erste Katze ist so schon wie die 
r Hund zweite, aber die dritte ist schoner als die anderen. 

Hier links ist eine Maus. Dort spielen drei 

Mause. Die erste Maus ist so klein — die zweite, 

en? >) aber die dritte ist viel kleiner — die anderen. 

ie y) Dort rechts ist ein Schwein. Der Fleischer bringt 

drei Schweine. Das erste Schwein ist so dick — 

e Maus das zweite, aber das dritte ist dicker — — —. 

Links unten ist ein Pferd. Dort kommen drei 

Pferde. Das erste Pferd ist so alt — das zweite, 

aber das dritte ist ein Jahr alter _— —. 

4 » Rechts unten ist eine Kuh. Dort sind drei Kiihe. 

{ Die erste Kuh gibt so viel Milch — die zweite 

s Pferd (geben), aber die dritte gibt mehr —-—_ —_. 

geben: ich gebe, du gibst, er gibt, wir geben, ihr gebt, sie geben. 

Gib! Gebt! Geben Sie! 

Maria sagt: ,,Karl, gib mir, bitte, meinen Bleistift, nicht deinen Bleistift; 

meine Schachtel, nicht deine Schachtel; mein Lineal, nicht dein Lineal!“ 

Herr Braun sagt: ,,Frl. Gertrud, geben Sie mir, bitte, meinen Brief, nicht Ihren 

Brief; meine Uhr, nicht Ihre Uhr; mein Buch, nicht Ihr Buch! “ 

Die Mutter sagt: ,,Kinder, gebt mir, bitte, einen Filler, keinen Bleistift; eine 

Kaffeetasse, keine Teetasse; ein Wasserglas, kein Weinglas!“ 

Maria sagt: ,,Karl, gib mir meinen Bleistift und ich gebe dir deinen Bleistift 

(mir — dir)! Gib mir meine Schachtel und ich gebe ———! Gib mir mein 
6 Lineal und ich gebe — — —! 

Herr Braun sagt: ,,Frl. Gertrud, geben Sie mir, bitte, meinen Brief und ich 

gebe Ihnen Ihren Brief (mir — Ihnen)! Geben Sie mir, bitte, meine Uhr und 

ich gebe — — ~ ! Geben Sie mir, bitte, mein Buch und ich gebe ——— !“ 

Mit Herr, Frau und Fraulein sagen wir nicht ,dir‘ sondern ,[hnen‘. 
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Gimter hat Geburtstag 

Es ist Donnerstag, der 8. Mai. 

Giinter ist heute ein Jahr alt (heute). 

e Kerze Er hat heute Geburtstag (r Geburts- 
tag). Da ist der Geburtstagstisch. 
Schén weifS ist das Tischtuch. Der 

Kuchen ist der Geburtstagskuchen. 
Hier ist Schokolade. Das ist eine 

Tafel Schokolade. Dort ist eine Kerze 

(e Kerze). Das ist die Geburtstags- 

kerze. Giinter ist klein. Die anderen 

Kinder sind grofer als er. Inge ist 
drei Jahre und sechs Monate Alter 

als Giinter. Sie ist viereinhalb Jahre alt. ,,Der 8. November ist mein Geburts- 

tag“, sagt sie und zahlt die Monate von Mai bis November (zahlen). Helga ist 

sieben und Hans neun Jahre alt. Die zwei groeren Kinder sind mehr als zehn 
Jahre alt. Maria ist zwolf und Karl vierzehn Jahre und neun Monate alt. 
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Hier sind die Geschenke, die Geburtstagsgeschenke fiir Giinter (s Geschenk 
=> e Geschenke). Am schonsten ist das Geschenk von Vater und Mutter: Ein 

Wagen mit Pferd (r Wagen). ,,Was schenken wir (schenken) ?“ — ,,Wir 

schenken diese Blumen, diese Geburtstagsblumen (e Blume > e Blumen). 
Schon bunt sind sie!“ Da kommt die Mutter mit Ginter. ,,Wir gratulieren 

(gratulieren)! Du hast heute Geburtstag!“ — ,,Kommt, Kinder!“ sagt die 

Mutter, ,,wir essen den Kuchen, den Geburtstagskuchen.“ Die Mutter schneidet 

den Kuchen (schneiden). Sie schneidet den Geburistagskuchen in Stiicke (s Stiick 

> e Sticke). ,,Das gro®te Stiick ist fir das Geburtstagskind“, sagt die Mutter 

und gibt Ginter das erste und groBte Stiick Kuchen. 

Die Jungen spielen FuGball 

Die Jungen haben heute eine Spielstunde. ,,Was wollt ihr spielen?“ fragt der 

Lehrer (wollen). — ,,Fubball“, antworten die meisten. Aber Klaus sagt: ,,Ich 

kann heute nicht FuSball spielen (konnen). Ich kann nicht laufen (laufen = 

schnell gehen). Mein Fuf ist dick. Ich mu immer langsam gehen (miissen).“* — 

»Das macht nichts“, sagt Karl, ,,wir haben genug Spieler (r Spieler). Du kannst 

hierbleiben und sagen, wer heute am besten spielt.“ — ,,Wer will die Spieler 

wahlen?“ fragt der Lehrer (wahlen). Karl und Heinz wissen am besten, wie die 
Jungen spielen kénnen. Sie wahlen. Zweimal elf Spieler miissen sie wahlen. 
»Da ist der FuSball! Wir konnen spielen! Wir wollen beginnen (beginnen)!“ 

beginnen 

ich beginne zu spielen, du beginn-- zu schreiben, er beginn - zu erzihlen, 
wir beginn-- zu laufen, ihr beginn- zu sprechen, _ sie beginn - - zu lesen. 
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wollen konnen 

ich will nicht Klavier spielen ich kann gut Klavier spielen 
du willst hier Violine spielen du kannst besser Violine spielen 
er will oben Flote spielen er kann auch F'lote spielen 
wir wollen unten FuSball spielen wir konnen heute Fufball spielen 
ihr wollt immer Tennis spielen ihrkénnt dort Tennis spielen 
sie wollen da Handball spielen siekoénnen hier Handball spielen 

mussen 

ich muf eine Stunde Klavier spielen _ wir miissen in Berlin Fu&ball spielen 

du muBt 4/2 Stunde Violine spielen ihr mit in Wien Tennis _ spielen 

ermuB %/4 Stunde Fléte spielen sie miissen in Kéln Handball spielen 

Was willst du spielen? Was kannst du spielen? Was muBt du spielen? 
Was wollen Sie spielen? Was kénnen Sie spielen? Was miissen Sie spielen? 

Der Lehrer telefoniert (telefonieren) 

»lst dein FufS§ heute besser?“ fragt der Lehrer. ,,Nicht viel 

besser“, antwortet Klaus und zeigt den Fuf. ,,Er ist dicker“, 

sagt der Lehrer. ,,Du mu8t den Arzt fragen (r Arzt). Du kannst 
hier nicht langer bleiben.“ — ,,Hat der Schularzt heute Sprech- 

stunde?“ fragt Klaus. Die Jungen wissen es nicht. Der Lehrer 
s Telefon auch nicht. Der Arzt, Herr Helfer, hat ein Telefon. Der Lehrer 

will anrufen (anrufen = telefonieren), aber er wei die Nummer nicht 

(e Nummer). Er kann nicht anrufen. Ein Junge mu8 das Telefonbuch holen. Er 

geht und bringt es. Der Lehrer macht das Telefonbuch auf und liest: 3 08 46 
Helfer Karl Dr. Schularzt Gartenstr. 76 (Dr. = r Doktor). Der Lehrer wahlt: 
drei, null, acht, vier, sechs und fragt: ,,Kann ich den Schularzt sprechen?“ — 

Nein, Herr Dr. Helfer ist nicht da. Die Sprechstunde ist von 10 bis 12 Uhr. 

Wollen Sie nach 10 Uhr anrufen?“ — ,,Nein, das will ich nicht! Sagen Sie mir, 

bitte: Kann ein Schiiler von mir heute in die Sprechstunde kommen?“ — ,,Ja, 

um elf Uhr (um = kurz vor oder nach) .“ — ,,Danke! Auf Wiederhoren!“ — 

»Auf Wiederhdren!“ sagt der Lehrer, nicht ,,Auf Wiedersehen!“ (horen, sehen). 

anrufen: ich rufe an, du rufst an, er ruft an, wir ——, ihr ——, sie —~—. 

sehen horen 

Ich sehe den Lehrer und ich hore, was er fragt. 

Du siehst den Schiler und du horst, was er antwortet. 

Er sieht den Mann under hort, was er sagt. 

Wir sehen den Schneider und_ wir héren, was er wissen will. 

Ihr seht den Schuster und ihr hért, was er machen kann. 

Sie sehen den Frisor und sie horen, was er haben muB. 
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Frage acht (8): Wo? 
(Lehrmittel: Schautafel sieben und Bild eins) 

in 

s Wasser — s Glas Wo ist das Wasser? Das Wasser ist in dem Glas. 

e Milch — r Kaffee Wo ist die Milch? Die Milch ist in dem Kaffee. 

r Zucker — r Tee Wo ist der Zucker? Der Zucker ist in dem Tee. 

s Bild — s Buch Wo ist das Bild? Das Bild ist ———. 

s Papier — s Heft Wosist 2 ¢ Das = 
e Feder — r Federhalter Wig wee? Dich. = eee 

e Tinte — s Tintenfa Wc mee ne Diet: dates 

r Schreibtisch — s Zimmer Wo —~—~— ? Dene ee 

s Feuer — r Ofen WG Sake oa Das ee ene 

auf: Das Schreibpapier liegt auf dem Schreibtisch (liegen). Das Lesebuch liegt 

auf — Schreibpapier. Das Lineal liegt auf — Lesebuch. Der Brief liegt 
auf — Lineal. Das Heft liegt auf — Brief. Das Geld liegt auf — Heft. 

unter: Das Heft liegt unter dem Geld. Der Brief liegt unter — Heft. Das 
Lineal liegt unter — Brief. Das Lesebuch liegt unter — Lineal. Das Schreib- 
papier liegt unter — Lesebuch und auf dem Schreibtisch. 



tiber — neben: Was ist auf dem Tisch? — Zwei Tassen und eine Kanne 

(e Kanne) sind auf dem Tisch. Die Kanne ist eine Kaffeekanne. Auch eine 

Dose (e Dose), eine Zuckerdose, ist auf dem Tisch. Was ist unter dem 

Tisch? — Eine Bank, eine FuBbank, ist unter dem Tisch. Die Lampe ist 

nicht unter dem Tisch, sondern uber dem Tisch. Auch die Decke ist iiber 

dem Tisch; aber die zwei Stiihle sind neben dem Tisch. Ein Stuhl ist rechts 

neben dem Tisch, der andere ist links neben dem Tisch. 

an: Hier sind zwei Lampen und zwei Stihle. Die eine Lampe ist tiber dem Tisch. 
Sie hangt tiber dem Tisch. Die andere Lampe ist auf dem Tisch. Sie steht 

auf dem Tisch (stehen). Die zwei Stiihle stehen links und rechts. Der eine 

Stuhl steht links neben dem Tisch. Der andere steht rechts an dem Tisch. 
Die zwei Lampen sind auf und iiber dem Tisch. Die zwei Stiihle stehen an 
und neben dem Tisch. 

Der Fris6ér. Auf dem Bild sind 

zwei Personen, ein Herr und der 

Frisor. Der Herr sitzt auf dem Stuhl 

(sitzen). Er sitzt vor dem Frisor. Der 

Frisor steht hinter dem Stuhl. Der 
Herr sitzt auch vor dem Spiegel 

(r Spiegel). Er sitzt zwischen dem 

Spiegel und dem Frisor. Seine Haare 
sind lang (s Haar > e Haare). Sie 
sind zu lang. Der Frisér schneidet die 
Haare. Er schneidet und kammt die 

Haare (kammen). Ich kimme meine 

Haare auch. Ich kamme meine Haare 

mit dem Kamm (r Kamm). 

sich kimmen ich kimme mich du kammst dich er kammt sich 

wir kimmen uns__ ihr kammt euch sie kammen sich 

sich rasieren: ich rasiere mich, du——, er ——, wir ——, ihr—-—, sie—_—. 

sich pudern: ich pudere mich, du——, er ——, wir ——, ihr——, sie—~—. 

Ich kamme mich vor dem Spiegel. Wer auch? — Meine Mutter kammt sich auch 
vor dem Spiegel. Wer noch? — Deine Tante. Fraulein Gertrud, kammen Sie 
sich, bitte, vor dem Spiegel. Hans, kamme dich nicht vor dem Spiegel! 

Ich rasiere mich vor dem Spiegel. Wer auch? — Mein Onkel rasiert sich auch 
vor dem Spiegel. Wer noch? — Dein Vater. Herr Braun, rasieren Sie sich, bitte, 

vor dem Spiegel! Karl, rasiere dich nicht vor dem Spiegel! 
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Der Baum. Da steht ein Baum (r Baum). 
Das ist ein Apfelbaum (r Apfel >r Apfel- 
baum). Viele Apfel hangen an dem Baum 
(r Apfel > e Apfel). Wer sitzt auf dem Baum? 
— Ein Junge —-——-. Wer steht hinter dem 
Baum? — Ein Hund ———-—. Was ist in dem 
Baum? — Ein Nest —-——— (s Nest). Wer 

kniet neben dem Baum (knien) ? — Ein Mad- 

Ghent ao Was fliegt ttber dem Baum 
(fliegen) ? — Ein Vogel -——~— (r Vogel). 
Was ist unter dem Baum? — Das Gras — — — 
—(s Gras). Wer spielt vor dem Baum? — 

Ein Kind == =; Was liegt zwischen dem 
Baum und dem Madchen? — Ein Apfel... 

Der Schrank. Hier ist ein Schrank (r 

Schrank). Die Mutter steht an dem Schrank. Das 

Kind steht vor dem Schrank. Die Katze sitzt —— 

Schrank. Die Bettiicher liegen — — — . Das Fenster 

ist links _—_—. Die Decke ist -—_—. Der Fuf- 

boden ist -——. Die Wand ist -——. Das Bild 
hangt zwischen — — und — Fenster. 

Der Wemfall (r Dativ) 

mdnnlich: der > dem 

der Spiegel Wer sitzt vor dem Spiegel ? Eine Dame sitzt ———. 
der Baum Wer liegt unter dem Baum? Ein Junge liegt -—_—. 

der Wagen Wer spielt mit dem Wagen? Das Kind spielt — ——. 

der Berg Was steht auf dem Berg? Ein Haus steht — ——. 

der Ofen Was ist in dem Ofen? Das Feuer, ist ———. 
der Filler Wer schreibt mit dem Filler? Der Scan ler a. ey 

Der Wemfall (r Dativ) von ,der‘ heiBt ,dem‘. 

sachlich: das > dem 

das Auto Wer sitzt in dem Auto? Ein Herr sitzt — — —. 

das Bett Was hangt tiber dem Bett? Ein Bild hangt ——~—. 

das Gras Wer kniet auf dem Gras? Ein Madchen kniet — — —. 

das Klavier Wer sitzt an dem Klavier? Frl. Gertrud sitzt _—~—. 

das Pferd Wer kommt mit dem Pferd? Der Schmied kommt — — — 

das Zimmer Wer bleibt in dem Zimmer? Der Lehrer bleibt — — —. 

Der Wemfall (r Dativ) von ,das‘ heiBt auch ,dem‘. 
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weiblich: die > der (nicht ,dem‘!) 

die Tasse Was ist in der Tasse? Der Kaffee ist in der Tasse. 
die Tir Wer steht vor der Tiir? Der Grofvater steht vor ——. 
die Wand Was hangt an der Wand? Das Bild hangt an—_. 
die Blume Wer kniet neben der Blume? — Ein Kind kniet neben——. 
die Bank Wer sitzt auf der Bank? Drei Jungen sitzen auf ——. 
die Katze Wer spielt mit der Katze? Ein Madchen spielt mit ——. 
die Strabe Wer kommt auf der Strake? Der Brieftrager kommt ———. 
die Mutter Wer geht mit der Mutter? Die Kinder gehen — — —. 
die Briicke Was ist auf der Briicke? Ein Auto ist —— —. 

die Nacht Wieviel Personen bleiben 

in der Nacht hier? Drei Personen bleiben —~——~—. 

Der Wemfall (r Dativ) von die‘ hei®t nicht ,dem‘, sondern ,der‘. 

Wir lesen so schnell wir kénnen: 

ts. Wer oder was ist in der Schule und in der 

SSSEES} Kirche? Vor der Schule und hinter der Kirche? 

Se Rechts an der Schule und links neben der Kirche? 

ie Links neben der Schule und rechts an der Kirche? 

e Schule Auf und unter der Schule und iiber und unter der e Kirche 

Kirche? Zwischen der Schule und der Kirche und zwischen der Kirche und der Schule? 

Wir lesen langsam und lernen (lernen) : 

Der Wemfall (r Dativ) von ,der Vater‘ heift ,dem Vater‘ (mannlich). 

Der Wemfall (r Dativ) von ,die Mutter‘ heifit ,der Mutter‘ (weiblich). 

Der Wemfall (r Dativ) von ,das Madchen‘ heifBt ,dem Madchen‘ (sachlich). 

Der Wemfall (r Dativ) hei&®t: dem, der, dem. 

Das erste Bild (Die Personen) 

Hier ist das erste Bild mit der Familie Richter. Wieviel Personen sind auf dem 

Bild? — Wir zahlen sie. Der Vater auf dem Gras: eins; die Mutter vor dem 

Haus: zwei; der GroSvater an der Haustiir: drei; die Gro8mutter rechts neben 

dem Haus unter dem Baum: vier; der Onkel an dem Auto: fiinf; die Tante mit 

dem Kinderwagen links auf der Strafbe: sechs; der Brieftrager rechts auf der 

StraBe: sieben; Fraulein Gertrud oben an dem Fenster: acht; Karl auf dem 

Fahrrad vor der Schule (s Fahrrad): neun; Hans mit dem Spaten (r Spaten) 

zwischen Mutter und GroSmutter in dem Garten (r Garten): zehn; Giinter bei 

der GroSmutter: elf; Helga hinter dem Vater: zwolf; Maria auf der Schaukel 
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neben dem Baum (e Schaukel): dreizehn und Inge mit dem Ball auf dem Kinder- 

spielplatz (r Platz, wo die Kinder spielen): vierzehn. Die vierzehn Personen 

sind vier Manner, vier Frauen und sechs Kinder. Die Kinder sind Jungen und 

Madchen. 

Der Vater schneidet das Gras. Er schneidet es mit dem Grasschneider (r Gras- 

schneider). Die Mutter bringt eine Kanne voll Wasser (voll) fiir die Blumen 

im Garten (im = in dem). Sie gieBt die Blumen vor dem Haus (gieBen). Die 

Kanne heifSt GieSkanne. Der GroBvater kommt mit dem Stock in der Hand 

(r Stock) aus dem Haus (aus) und geht spazieren (spazierengehen). Die 

Tante mit dem Kinderwagen geht auch spazieren. Der Brieftrager bringt Briefe 
und Postkarten. Er geht zu FuB. Karl geht nicht zu Fu8. Er fahrt auf dem 
Fahrrad (fahren). Er fahrt sehr schnell. Hans steht mit dem Spaten im 
Garten. Der Spaten ist gro8. Er ist zu groB fur Hans. Hans grabt mit dem 
Spaten (graben). Giinter sitzt bei der GroBmutter. Helga spielt mit dem Roller 
(r Roller). Sie rollt mit dem Roller auf der StraSe (rollen). Maria sitzt auf der 

Schaukel und schaukelt links neben dem Baum auf dem Kinderspielplatz 
(schaukeln). Inge spielt mit dem Ball auf dem Kinderspielplatz. Die drei Mad- 
chen auf dem Bild spielen. Fraulein Gertrud spielt nicht, sie arbeitet (arbeiten). 
Sie arbeitet im Haus. Vater und Mutter arbeiten auch. Sie arbeiten im Garten. 
Der Onkel arbeitet hinter dem Garten an dem Auto oder am Auto (am = an 

dem). Der Vater und der Onkel arbeiten viel. Sie haben viel Arbeit (e Arbeit). 

Helga spielt auf der Strafe. Sie hat im Garten gespielt. 

Maria schaukelt auf dem Spielplatz. Sie hat hinter dem Haus geschaukelt. 

Der Onkel kniet vor dem Auto. Er hat neben dem Auto gekniet. 

Der Brieftrager fragt die Tante. Er hat die Kinder gefragt. 

Wer sagt das? — Ich sage das. Wer hat das gesagt? — Ich habe—~—. 
Was lernst du? — Ich — Deutsch. Was hast du gelernt? — Ich habe—~_. 

Wo arbeiten Sie jetzt? — Ich... Wo haben Sie gearbeitet? —Ich... 

Ich habe im Haus gespielt wir haben auf der StraBe _ gespielt. 

du hast im Garten gespielt ihr habt neben der Schule _ gespielt. 
er hatim Zimmer gespielt sie haben hinter der Kirche gespielt. 

machen: ich habe gemacht, du hast—, er——, wir ——, ihr—— Sige 
danken: ich habe gedankt, du hast—, er——, wir——, ihr—— “Slereene 
zahlen: ich habe ge----t, du hast—, er——, wir—~—, ihr—_, sie__. 
kammen: ich habe ge----t, du hast—, er——, wir——, ihr—_, sie__. 
héren: ich habe ge----t, du hast—, er——, wir—~_, ihr—_, sie__. 
schenken: ich habe ge----t, du hast—, er—_, wit = sihr es sig Sek, 
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Frage neun (9): Welcher, welche, welches, welche? 
(Lehrmittel: Schautafel sieben und Bild eins) 

Die Mitteleuropakarte 

Die Karte im Buch ist eine Karte von Mitteleuropa (e Karte). Oben auf der 
Karte ist Norden (r Norden) und unten ist Siiden (r Siiden). Rechts ist Osten 

(r Osten) und links ist Westen (r Westen). Zwischen Norden und Osten liegt 

Nordosten und zwischen Norden und Westen Nordwesten. Siidosten liegt 

zwischen Siiden und Osten und Siidwesten zwischen Siiden und Westen. 

Auf der Karte ist Wasser und Land (s Land). Das Wasser im Norden ist die 

Nordsee (e See). An der Nordsee liegen England, Holland, Deutschland, Dane- 

mark und Norwegen. Im Osten von Danemark liegt die Ostsee. Danemark liegt 
zwischen der Nordsee und der Ostsee. Deutschland liegt an der Nordsee und an 
der Ostsee. Polen, RuSland, Finnland und Schweden liegen auch an der Ostsee. 

Deutschland ist ein Staat (r Staat). Auch Osterreich ist ein Staat. Holland und 

Danemark sind zwei andere Staaten. Auf der Karte sind viele Staaten. Deutsch- 
land liegt in der Mitte von Europa (e Mitte). Deutschland ist ein Staat in Mittel- 
europa. Frankreich und Polen sind andere Staaten in Mitteleuropa. Frankreich 
liegt im Westen und Polen im Osten von Deutschland. Berlin ist kein Staat, son- 
dern eine Stadt (e Stadt). Berlin ist eine Stadt in Deutschland. Auch Hamburg 

ist eine Stadt in Deutschland. Leipzig und Munchen sind andere Stadte in 

Deutschland. Paris ist eine Stadt in Frankreich und Wien eine Stadt in Oster- 
reich. Der Rhein ist keine Stadt, sondern ein Fluf (r FluB). Die Elbe ist auch 

ein Flu8. Die Oder und die Donau sind auch Fliisse in Mitteleuropa. Die Alpen 

sind kein Flu8 und keine Stadt, sondern ein Gebirge (s Gebirge = viele Berge). 

Die Alpen sind ein Gebirge in Mitteleuropa. Der Schwarzwald ist ein Gebirge in 

Deutschland. Der Harz und der Thiringer Wald sind andere Gebirge in 

Deutschland. 

Der Rhein, die Oder und die Donau sind drei Fliisse. Alle drei sind lang (alle) 
und flieBen in Mitteleuropa (flieBen). Aber nicht alle flie{en zur Nordsee (zu 

der > zur). Welcher Flu8 flie8t zur Nordsee? — Der Rhein flieBt zur Nordsee. 

Welche Stadt liegt am Rhein? — Koln liegt am Rhein. Welches Gebirge liegt 
am Rhein? — Der Schwarzwald liegt am Rhein. Welche Staaten liegen am 

Rhein? — Deutschland, Frankreich, Holland und die Schweiz liegen am Rhein. 

der Flu welcher FluB? (mannlich) 

die Stadt welche Stadt? (weiblich) 

das Gebirge welches Gebirge? (sachlich) 

die Staaten welche Staaten? (Mehrzahl) 
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Karl malt eine Karte von Mitteleuropa (malen). Er macht sie nicht schwarzweif, 

wie die Karte im Buch, sondern bunt. Karl beginnt mit dem Wasser und malt 

die Nordsee und die Ostsee blau. Dann malt er das Land griin und gelb, die 

Gebirge hellbraun und dunkelbraun und alle Stadte rot. ,,Wie malst du die 

Fliisse?“ fragt Helga. ,,Blau, wie das Wasser in der Nord- und Ostsee“, sagt 

Karl und malt zwei Fliisse. Der erste Flu8 ist sehr lang, der zweite ist viel 

kiirzer als der erste. ,, Wie heiBen die zwei Fliisse? “ fragt Helga. — ,,Donau und 

Elbe“, sagt Hans. ,,Welcher Flu8 ist die Donau und welcher ist die Elbe?“ will 

Helga wissen. ,,Der lange Flu ist die Donau und der kurze ist die Elbe“, ant- 

wortet Karl. Er malt zwei Stadte und zwei Gebirge und sagt: ,,Die groBe Stadt 

hier an der Donau ist Wien und die kleine Stadt dort am Rhein heif®t Bonn. Das 

runde Gebirge hier in Norddeutschland ist der Harz und das lange Gebirge dort 
in Siiddeutschland ist der Schwarzwald.“ — ,,Die grote Stadt in Deutschland 

ist Berlin und das hoéchste Gebirge in Europa sind die Alpen“, sagt Helga, ,,das 

habe ich in der Schule gelernt.“ 

Wir sagen: 

Der Flu ist lang und schon. Der lange, schone Flu8 ist der Rhein. 

Die Stadt ist groB und alt. Die groBe, alte Stadt ist Wien. 

Das Gebirge ist klein und niedrig. Das kleine, niedrige Gebirge heif®t der Harz. 

Der Ball ist rund und bunt. Der runde, bunte Ball liegt auf dem FuBboden. 
Die Blume ist schon und blau. Die —e,—e Blume steht am Fenster. 

Das Gras ist griin und kurz. Das — e, —e Gras ist dort im Garten. 

Der Apfel ist gelb und rot. Der —e, —e Apfel hangt am Apfelbaum. 
Die Schokolade ist braun und gut. Die — e, — e-Schokolade kostet eine Mark. 
Das Auto ist schnell und lang. Das —e,—e Auto steht am Haus. 

Das erste Bild (Strafen und Hauser) 

Die grofe StraBe auf dem Bild hei®t die GartenstraBe. Das erste Haus rechts in 

der GartenstraBe ist das Haus Richter. Da wohnt die Familie Richter (wohnen). 

Das zweite Haus steht wie das erste in einem Garten. Dort wohnt der Onkel. Vor 

diesem Haus kommt von links eine andere Strafe. Das ist die SchulstraBe. Das 

groBe Schulhaus fiir die Jungen und Madchen liegt an der Autobahn (e Auto- 
bahn). In der Schule ist auch ein Kindergarten fiir die Kleinen (r Kindergarten). 

Auf dem Platz hinter der Schule spielen die Jungen FuSball. Auf dem Kinder- 

spielplatz vor der Schule steht eine grofe Schaukel. Die lange Autobahn ist eine 

schéne Strafe. Links von der Schule ist eine Tankstelle fiir die Autos (e Tank- 

stelle). Ein Personenauto steht vor der Tankstelle. Das gro8e Auto rechts von der 

Schule ist ein Autobus fiir vierzig Personen (r Autobus oder r Bus). Der Bus 

fahrt nach rechts. Das schwere Auto vor der Briicke faltrt nach links (schwer). 
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Das grofe Wasser hinter der Autobahn ist ein See (r See). Grofe und kleine 

Schiffe fahren auf dem Wasser (s Schiff). Das grofe Schiff kommt von Seeburg. 

Das ist die kleine Stadt hinter dem See. Die Hauser von Seeburg stehen am 

Wasser. Das alte Haus oben auf dem Berg ist eine Burg (e Burg). Die Stadt 
neben der Burg am See heift Seeburg. Viele Stidte haben Namen mit ,Burg’: 

Hamburg, Magdeburg, Duisburg, Augsburg, Strafburg; oder ,Berg‘: Heidelberg, 

Niirnberg. Das neue Haus am See hat eine grofe Terrasse am Wasser (e Terrasse). 
Zu Fuf und zu Schiff, aber auch mit dem Auto, Fahrrad oder Motorrad kommen 

viele Leute aus der Stadt (e Leute = e Personen). Sie sitzen auf der Terrasse 

oder im Haus und essen und trinken da. Diese Leute sind die Giste (r Gast 

=> e Gaste). Das Haus ist ein Gasthaus oder eine Gaststatte (e Gaststiatte). Von 

der Gaststatte unten am See gehen viele Leute zu Fu8 zur Burg oben auf dem 

Berg. Auf dem Gebirge stehen viele Baume. Das ist ein Wald (r Wald). Viele 
deutsche Gebirge haben groBe Walder. Sie haben auch Namen mit ,Wald‘ wie 

der Schwarzwald, der Bohmerwald und der Thiringerwald. Vor dem Wald an 

der Burg liegt ein Feld (s Feld). Unten am See liegen viele Felder. Uber dem 
Gebirge und der Burg, ttber dem Feld und dem Wald, tiber dem See und der 

Stadt ist der blaue Himmel (r Himmel). Am Himmel sind kleine, graue Wolken 
(e Wolke). Heute ist das Wetter schon (s Wetter). Aus der Wolke kann aber 

auch Regen kommen (r Regen). Dann ist das Weiter schlecht. 

Die Familientafel 

. 
so8 
sos 
sos 
ot 

Auf der Familientafel ist links in der Mitte der Vater. Rechts in der Mitte ist 

die Mutter. Oben links sind ein GroBvater und eine GroBmutter und oben rechts 

auch. Welcher Grofvater ist der Vater des Vaters? — Der Grofvater links 

oben ist der Vater des Vaters. Welche GroSmutter ist die Mutter des Vaters? — 

Die Grofmutter links oben ist die Mutter des Vaters. Wer ist der Bruder des 

Vaters (r Bruder) ? — Der Onkel hier links ist ein Bruder des Vaters. Und 

die Tante? — Sie ist eine Schwester des Vaters (e Schwester). Was ist Gunter? 

—.Giinter ist ein Sohn des Vaters (r Sohn) und Maria ist eine Tochter des 

Vaters (e Tochter). Karl und Hans sind Sohne des Vaters. Helga und Inge 

sind Tochter des Vaters. Drei Séhne und drei Tochter des Vaters sind sechs 

Kinder des Vaters. 

,Des Vaters‘ ist der Wesfall von ,der Vater‘ (r Wesfall = r Genitiv). 
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Links unten ist noch ein Madchen. Es heif8t Hilde. Wie heift der Bruder des 

Midchens? — Der Bruder des Madchens heift Klaus. Wer ist der Vater des 

Midchens? — Der Vater des Midchens ist der Onkel. Die Tante ist die Frau 

des Onkels und die Mutter des Madchens. 

,Des Madchens‘ ist der Wesfall (r Genitiv) von ,das Madchen’. 

Der GroBvater > des Grobvaters. Die Gro&mutter ist die Frau des GroBvaters. 

Der Vater ist der Sohn des GroSvaters. Der Bruder des Vaters ist auch ein Sohn 

des Grovaters, und die Schwester des Vaters ist eine Tochter des Grofivaters. 

Alle drei sind die Kinder des Grofvaters. 

Der Onkel > des Onkels. Onkel Franz, der Bruder des Vaters, kniet auf dem 

Bild vor dem Auto. Tante Maria, die Frau des Onkels, fahrt Klaus, das jiingste 

Kind, im Kinderwagen. Hilde, die alteste Tochter des Onkels, spielt auf dem 

Kinderspielplatz im Sand (r Sand). 

der Garten => des Gartens: die Blumen des—,s Gras——, e Baume —~—. 

das Zimmer —> des Zimmers: die Tiir des —,s Fenster ——, e Winde — —. 

der Monat —> des Monats: die Tage des—,e Wochen—~—, e Stunden—~—. 

das Madchen > des Madchens: der Name des —, e Biicher ——, e Hefte— —. 

der Backer — des Backers: das Auto des—,s Haus—~—,s Brot—~. 

das Haus > des Hauses: die Zimmer des—, e Fenster ——, e Nummer —~—. 

das Kind > des Kindes: die Mutter des—, r Bruder ——, e Eltern—~—. 

erok > die GroBe, lang > e Linge, warm > e Warme, 

kalt > e Kalte, hoch > e Hohe. 

die Grofe des Zimmers und des Hauses — die Lange des Sees und des Schiffes — 

die GroBe des Waldes und des Feldes — die Lange des Gebirges und des Flusses — 
die Warme des Ofens und des Feuers — die Kalte des Wassers und des Eises — 

die Hohe des Berges und des Baumes — die Hohe des Tisches und des Stuhles 

Der Grofvater rechts auf der Familientafel ist nicht der Vater des Vaters, 

sondern der Vater der Mutter. Seine Frau, die Gro&mutter, ist die Mutter der 

Mutter (sein). Sein Sohn, der Onkel, ist der Bruder der Mutter, und seine 

Tochter, die Tante, ist die Schwester der Mutter. Karl, Hans und Giinter sind 

die Sdhne der Mutter. Maria, Helga und Inge sind die Tochter der Mutter. Alle 

sechs Kinder sind die Kinder des Vaters und der Mutter. 

,Der Mutter‘ ist der Wesfall (r Genetiv) von ,die Mutter‘. 

Rechts unten sind noch drei Kinder. Sie hei®en: Grete, Peter und Berta. Wer 

sind die Eltern der Kinder? — Herr und Frau Schmitz sind die Eltern der 

Kinder. Sie wohnen in Koln am Rhein. Frau Schmitz ist eine Schwester der 
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Mutter und eine Tante der sechs Kinder der Familie Richter. Frau Richter ist 

eine Tante der drei Kinder in K6ln. 

,Der Kinder‘ ist der Wesfall (r Genitiv) von ,die Kinder‘. 

Der Wesfall (r Genitiv) von ,der Vater‘ heifbt ,des Vaters‘ (mannlich). 

Der Wesfall (r Genitiv) von ,die Mutter‘ —_heifBt ,der Mutter‘ (weiblich) . 

Der Wesfall (r Genitiv) von ,das Madchen‘ heift ,des Madchens‘ (sachlich). 

Der Wesfall (r Genitiv) von ,die Kinder‘ _hei®&t ,der Kinder‘ (Mehrzahl). 

Der Wesfall hei®t zweimal ,des‘ und zweimal ,der‘. 

des‘ ist mannlich und sachlich — ,der‘ ist weiblich und Mehrzahl. 

Der Wesfall (r Genitiv) heiBt: des, der, des; der. 

die Frau > der Frau: das Haus der — ». Garten —<— ,.e-Zimmer——. 

die Burg > der Burg: die Hohe der — , e Lange —_, e GroBe—_. 
die StraBe => der StraBe: der Name der—, e Hauser ——, e Baume —~—. 

die Eltern > der Eltern: das Alter der —, e Kinder ——, e Namen—~—. 

die Leute => der Leute: der Wagen der —, e Hunde ——, e Pferde—_—. 

die Lander > der Lander: die GroBe der —, e Fliisse ——, e Gebirge ——. 

Der Vater sagt zur Mutter: ,,I[ch bin dein Mann, und du bist meine Frau. Mein 

Vater ist nicht dein Vater, sondern dein Schwiegervater (r Schwiegervater), 

und deine Mutter ist meine Schwiegermutter (e Schwiegermutter). Ginter ist 

mein Sohn und dein Sohn. Er ist unser Sohn (der Sohn der Eltern), und Helga 

ist unsere Tochter (unser). Die Jungen und Madchen sind unsere sechs Kinder. 

Onkel Franz, mein Bruder, hat auch zwei Kinder: Hilde und Klaus. Klaus ist 

nicht mein Sohn und nicht dein Sohn, sondern sein Sohn (der Sohn des 

Onkels) und ihr Sohn (der Sohn der Tante). Hilde ist nicht meine und nicht 

deine Tochter, sondern seine und ihre Tochter. Sie ist nicht unser Kind, sondern 

ihr Kind (das Kind des Onkels und der Tante). Klaus und Hilde sind ihre 

Kinder. Unsere und ihre Kinder spielen zusammen im Garten (zusammen).“ 

Der Vater sagt zu Karl und Maria: ,,[hr seid meine Kinder, und ich bin euer 

Vater (der Vater der Kinder). Mein Bruder ist euer Onkel, und meine 

Schwester ist euere Tante. Meine Eltern sind euere Grofeltern. Wir alle lieben 

die GroSeltern (lieben), und sie lieben uns.“ 

Ich liebe nicht nur meinen Vater, sondern auch meine Mutter. Du liebst nicht 

nur deinen Gro®vater, sondern auch deine Gro®mutter. Er liebt nicht nur seinen 

Bruder, sondern auch seine Schwester. Wir lieben nicht nur unseren Sohn, 

sondern auch unsere Tochter. Ihr liebt nicht nur eueren Onkel, sondern auch 

euere Tante. Sie lieben nicht nur ihre Eltern, sondern auch das Land ihrer 

Eltern, ihr Vaterland (s Vaterland). 
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Frage zehn (10): Was fiir? Was fiir ein? 
(Lehrmittel: Kleinbilder Nr. 1—60) 

In der Gaststitte 

Die Damen trinken Kaffee. Frau Richter trinkt Kaffee mit Zucker. Fraulein 

Schneider trinkt Kaffee ohne Zucker. Kaffee mit Zucker ist siiB. Kaffee ohne 

Zucker ist bitter. Was fiir Kaffee steht vor Frau Richter? — Suffer Kaffee steht 

vor Frau Richter. Und vor Fraulein Schneider? — Bitterer Kaffee steht vor 

Fraulein Schneider. 

Helga, Inge und Hans wollen Milch trinken. Die Milch kann warm oder kalt 

sein. Der Kellner bringt Milch fiir die Kinder (r Kellner). ,,Was fiir Milch ist 

das?“ fragt Inge. ,,In diesem Glas ist warme Milch fiir Hans“, sagt die Mutter. 

»Und was fiir Milch ist das?“ ,,Hier ist deine kalte Milch und das ist Helgas 

kalte Milch.“ 

Die Herren trinken Bier. Der Vater trinkt eine Flasche Bier (e Flasche), und 

der Onkel ein Glas Bier. Bier ist hell oder dunkel. ,,Was fiir Bier ist in der 

Flasche?“ will Helga wissen. — ,,Dunkeles Bier“, antwortet der Vater. ,,In 

meinem Glas ist helles Bier“, sagt der Onkel. 

Fragen mit ,was fiir‘? und Antworten 

Was fiir Kaffee ist dort? — Dort ist siiRer und bitterer Kaffee. (er ist mannl.) 
Was fiir Milch ist dort? — Dort ist warme und kalte Milch. (e ist weibl.) 
Was fiir Bier ist dort? — Dort ist helles und dunkeles Bier. (es ist sachl.) 

mdnnlich (maskulin) : der oder... er 

Der Wein ist rot (weif). Was fir Wein? —  roter Wein, weifer —. 

Der Kuchen ist rund (sch6n). Was fiir Kuchen? — runder —, schoner —. 

Der Regen ist kalt (warm). Was fiir Regen? — kalter—, warmer—. 
Der Wind ist kalter (warmer). Was fir Wind? — kalterer —, warmerer —. 

weiblich (feminin) : die oder... e 

Die Wurst ist billig (teuer). Was fiir Wurst? — billige Wurst, teuere —. 

Die Arbeit ist richtig (falsch). | Was fiir Arbeit? — richtige—, —~—. 
Die Zeit ist gut (schlecht). Was fiir Zeit? — gute—,—_. 

Die Luft ist besser (schlechter). Was fiir Luft? — bessere—, —~—. 

sdchlich (neutrum) : das oder. . .es 

Das Wasser ist sauber (schmutzig). Was fiir Wasser? —— sauberes—, ——. 

Das Brot ist schwarz (weif). Was fur Brot? — schwarzes—, ——. 

Das Geld ist gro8 (klein). Was fiir Geld? — groBes—,—~. 

Das Wetter ist schoner (schlechter). Was fiir Wetter? — schoneres—, —~—. 
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Bei der Familie Miller 

Die Familie Miller wohnt in der Schulstra8e. Herr Miiller ist einige Jahre jiinger 
als der GroBvater (einige = 3, 4 oder 5). Die zwei Herren sind oft zusammen 

(oft = 20 mal oder 100 mal). Sie gehen zusammen spazieren, wenn schénes 
Wetter ist. Wenn schlechtes Wetter ist, bleiben sie zu Hause (im Haus). Dann 

héren sie oft Radio (s Radio). Herr Richter hat ein gutes Radiogerit (s Gerat 

= r Apparat). Herr Miller liebt das Fernsehen mehr als das Radio (s Fern- 

sehen). Er hat ein gutes Fernsehgerat gekauft und wahlt aus dem Fernseh. 
programm (s Programm) die besten Stiicke. Oft sitzt die ganze Familie vor dem 
Fernsehgerat, wenn Herr Richter kommt. Da sitzt vor dem Fernsehgerat 

1. (erstens) Herr Miller. Herr Miller ist gro8 (1,80 m) — nicht klein (klein = 

1,56 m); er ist alt (72 Jahre) — nicht jung (jung = 18 Jahre). Was fiir 

ein Mann ist er? — Er ist ein grofer, alter Mann; kein kleiner und junger 

Mann. 

2. (zweitens) Frau Miller. Frau Miller ist schlank (diinn) —- nicht voll- 

schlank (dick) ; sie ist hellblond (blond) — nicht dunkelblond. Was fiir eine 

Frau ist sie? — Sie ist eine schlanke, hellblonde Frau; keine vollschlanke 

und dunkelblonde Frau. 

3. (drittens) Fraulein Miller. Fraulein Miller ist hiibsch (schon) — nicht 

haBlich (= nicht schon) ; es ist klug (es lernt gut) — nicht dumm (dumm 

= nicht klug). Was fur ein Fraulein ist es? — Es ist ein hubsches, kluges 

Fraulein; kein haBliches und dummes Fraulein. 

Familie Miller hat drei Kinder. Sie sind jung — nicht alt; gut —-- nicht schlecht; 

klug — nicht dumm; hiibsch — nicht haflich. Was fiir Kinder sind sie? — Sie 
sind junge, gute, kluge und hiibsche Kinder. 

Was fur ein Mann? — Ein groSer Mann. = (mannlich — maskulin) 

Was fir eine Frau? — Eine schlanke Frau. = (weiblich — feminin) 

Was fiir ein Fraulein? — Ein hiibsches Fraulein. = (sachlich — neutrum) 

Was fiir Kinder? — Kluge Kinder. = (Mehrzah] — Plural) 

Fragen mit ,was fiir ein (eine, ein)” und Antworten 

Was fiir ein Tisch steht hier? — Hier steht ein EBtisch, ein runder EBtisch; 

ein Schreibtisch, ein viereckig-- Schreibtisch; ein Arbeitstisch, ein lang - - 

Arbeitstisch. 

Was fiir eine Uhr ist das? —- Das ist eine Herrenuhr, eine gute Herrenuhr: 

eine Damenuhr, eine klein- Damenuhr; eine Wanduhr, eine grof} - Wanduhr. 

Was fiir ein Tuch liegt dort? — Dort liegt ein Taschentuch, ein sauberes 

Taschentuch; ein Handtuch, ein schmutzig-- Handtuch; ein Tischtuch, ein 

schon - - Tischtuch. 
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Wir fragen mit ,was”, ,wie? und ,was fiir ein? 

Was steht hier links? — Da steht ein Krug 
(r Krug). Das ist ein Wasserkrug, kein Bier- 

krug und auch kein Milchkrug. Wie ist der 
Wasserkrug? — Er ist neu, nicht alt (neu). 

Was fiir ein Wasserkrug ist das? — Das ist s Fah 

ein neuer Wasserkrug, kein alter Wasserkrug. 

Was bringt Helga? Sie bringt eine Flasche. Das ist eine Milchflasche, keine 

Bierflasche und auch keine Weinflasche. Wie ist die Milchflasche? — Sie ist 

sauber, nicht schmutzig. Was fiir eine Milchflasche ist das? — Das ist eine 

saubere Milchflasche, keine schmutzige Milchflasche. 

r Krug 

Was liegt oben rechts? — Oben rechts liegt ein Fa} (s FaBb). Das ist ein Bier- 
faB, kein Weinfa8 und auch kein Tintenfa8. Wie ist das BierfaB? — Es ist voll, 

nicht leer (leer = nicht voll). Was fiir ein Bierfa8 ist das? — Das ist ein volles 

Bierfa8, kein leeres Bierfaf. 

s Telefon s Radio e Schreibmaschine s Motorrad ss Schiff s Flugzeug 

Was ist das erste Bild? — Das erste Bild ist ein Telefon. Wie ist das Telefon? 

— Es ist weiB, nicht schwarz. Was fiir ein Telefon ist das? — Das ist ein 

weibes Telefon, kein schwarzes Telefon. 

Was ist das zweite Bild? — Das zweite Bild ist ein Radio. Wie ist das Radio? 

— Es ist neu, nicht alt. Was fiir ein Radio ist das? — Das ist ein neues Radio, 

Kern 

Was ist das dritte Bild? — Das dritte Bild ist eine Schreibmaschine. Wie ist die 
Schreibmaschine? — Sie ist gut, nicht schlecht. Was fiir eine Schreibmaschine 

ist das? — Das ist eine gute Schreibmaschine, keine ——. 

Was ist das vierte Bild? — Das vierte Bild ist ein Motorrad. Wie ist das 

Motorrad? — Es ist schnell, nicht langsam. Was fiir ein Motorrad ist das? — 
Das ist ein schnelles Motorrad, kein —~—. 

Was ist das fiinfte Bild? — Das finfte Bild ist ein Schiff. Wie ist das Schiff? — 

Es ist groB, nicht klein. Was fiir ein Schiff ist das? — Das ist ein grofes 
Schiff, kein ——. 

Was ist das sechste Bild? — Das sechste Bild ist ein Flugzeug. Wie ist das 
Flugzeug? — Es ist deutsch, nicht englisch (englisch = von England). Was 
fiir ein Flugzeug ist das? — Das ist ein deutsches Flugzeug, kein ——. 
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Kleine Sachen und Personen 

Der Brieftrager bringt zwei Briefe. Der eine ist ein groBer Brief fiir Fr. 
Gertrud Schneider, der andere ein kleiner Brief fiir Helga. Herr Braun sagt: 
»Hier ist ein Brief fiir Frl. Schneider und ein Briefchen fiir Helga.“ 

Karl hat zwei Schwestern. Die eine, Maria, ist seine groBe Schwester. Die 

andere, Inge, ist seine kleinste Schwester. Karl sagt: ,,Maria ist meine 

Schwester und Inge ist mein Schwesterchen, mein liebes Schwesterlein.“ 

Frau Richter mu zwei Betten kaufen. Das eine mu8 ein grofes Bett fiir Hans 

sein, das andere ein kleines Bett fiir Ginter. Frau Richter sagt: ,,Wir kaufen 

ein Bett fiir Hans und ein Bettchen, ein Kinderbettchen, fiir Ginter.“ 

Ein kleiner Brief heiBt ein Briefchen oder Brieflein. 

Eine kleine Schwester ist ein Schwesterchen oder Schwesterlein. 

Ein kleines Bett heift ein Bettchen oder Bettlein. 

Wir sagen: ,Briefchen‘ ist eine Verkleinerung von ,Brief‘ (e Verkleinerung). 

,schwesterchen‘ oder ,Schwesterlein‘ und ,Bettchen‘ oder ,Bettlein‘ sind Verklei- 

nerungen von Schwester und Bett. 

Das ist eine Regel (e Regel). Das ist eine Regel ohne Ausnahme (e Ausnahme). 

Eine Regel ohne Ausnahme ist immer richtig. 

Wir bilden die Verkleinerung (bilden = machen) und sagen: 

Ein kleiner Tisch heiSt ein Tischchen; ein kleiner Spiegel heift ein—; ein 

kleiner Finger heif®t ein— ; ein kleiner Ring heiSt——. Eine kleine Tur heift 
ein—; eine kleine Feder heifit _—. Ein kleines Bild hei®t ein —; ein kleines 

Schiff heiBt ~— ; ein kleines Nest heif$t —— ; ein kleines Feld heifft—— ; ein 

kleines Ei hei&t —~— ; ein kleines Pferd hei®Bt —— ; ein kleines Schwein heift — — ; 

ein kleines Stiick hei®Bt —— ; ein kleines Feuer heiBt —— ; ein kleines Fenster 

hei®Bt — — ; ein kleines Zimmer heifbt — —. 

Wir lesen und bilden Verkleinerungen: 

- & 
e Hand r FuB s Ohr r Mund e Nase s Auge 

Eine kleine Hand heifSt ein Handchen; ein kleiner Fu8 hei®t ein FiiBchen; ein 

kleines Ohr hei®t ein Ohrchen; ein kleiner Mund heif®t ein Miindchen; eine kleine 

Nase heift ein Niischen; ein kleines Auge heift ein Auglein, nicht Augchen! 
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a > 4: Ein kleiner Platz ist ein Plitzchen; ein kleiner Wald ist ein — (4); 

ein kleiner Apfel ist ein — (4); ein kleiner Schrank ist ein — (&); eine kleine 

Stadt ist ein — (4) ; ein kleines Land ist ein — (a). 

o > 6: Ein kleiner Vogel ist ein Vogelchen; ein kleiner Sohn ist ein — (0) ; ein 

kleines Brot ist ein — (0). 

u > ii: Ein kleiner Fluf ist ein Flii®chen; ein kleiner Hund ist ein — (ii); ein 

kleiner Bruder ist ein — (ii) ; eine kleine Uhr ist ein — (ii). 

au > du: Ein kleiner Baum ist ein Baumchen; eine kleine Maus ist ein — (au) ; 

ein kleines Haus ist ein — (au). 

ohne e: Eine kleine Briicke ist ein Briickchen; eine kleine Decke ist ein Deckchen; 

eine kleine Flasche ist ein — (4); eine kleine Kanne ist ein — (4) ; eine kleine 

Karte ist ein — (4) ; eine kleine Katze ist ein — (a) ; eine kleine Lampe ist ein — 

(a); eine kleine Strafe ist ein — (&); eine kleine Dose ist ein — (0); eine 

kleine Wolke ist ein — (0) ; eine kleine Blume ist ein — (wu ). 

Ginter bei der GroGmutter 

Die Gro8mutter hat Ginter ein buntes Bilderbuch geschenkt. Er macht es auf, 

zeigt mit dem Finger auf ein Bild und fragt: ,,Gro%mutter, was ist das?“ — 
»Das ist ein kleiner Mann, ein Mannchen oder ein Zwerg (r Zwerg)“, sagt die 

Grofmutter. ,,Hier sind die sieben Zwerge. Sie haben ein Hauschen im Wald. 

Im Zimmerchen steht ein Tischchen mit sieben Stiihlchen, und sieben Bettchen 

sind an der Wand. Da liegt ein Madchen im Bett, ein kleines, schones Madchen.“ 

— ,,Wie heiBt das Madchen?“ fragt Giinter. — ,,Es hei®t Schneewitichen. 

Schneewittchen hat die Augen zu. Es schlaft (schlafen). Und du muBt jetzt auch 
schlafen, Giinter!“ sagt die GrofSmutter. Sie legt Ginter in sein Bettchen und 

singt: ,,Schlaf, Kindlein, schlaf!“ 

Wer kann mehr von Schneewittchen erzihlen? 

Maria spielt mit Ginter 

Maria spielt mit Ginter: ,,[ch habe zwei Hinde und zwei Fii®e. Du hast zwei 

Handchen und zwei Fii®chen. Zeige mir dein Handchen, dein rechtes Handchen 

und auch dein linkes Handchen! Da sind deine Fii®chen! Wo ist dein rechtes 
Fi®chen und wo ist dein linkes Fu8chen? Gib mir deine Handchen, deine zwei 
Handchen und komm zu mir! 

Da ist dein Miindchen, dein rotes Miindchen! Was will es essen? Was will es 
trinken? Ich habe zwei Ohren und zwei Augen. Du hast zwei Ohrchen und zwei 
Auglein! Meine Ohren héren dich und deine Ohrchen héren mich! Deine Auglein 
sehen mich und meine Augen sehen dich! Liebst du mich? — Ich liebe dich!“ 
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Das erste Bild (Zwei kurze Satze oder ein langer Satz.) 

a) Der Grofvater ist ein alter Mann. Er kommt aus der Haustiir. (Zwei Satze) 

v 
b) [Der Grofivater, der aus der Haustiir kommt, ist ein alter Mann. (Ein Satz) 

Nach a) kommen zwei kurze Satze. Nach b) steht ein langer Satz. Wir bilden 
einen Satz (r Satz > e Sitze) : 

a) 
b) 

Der Onkel ist ein junger Mann. Er kniet an dem Auto. 
Der Onkel, der an dem Auto kniet, ist ein junger Mann. 

Die Tante ist eine hiibsche Frau. Sie fahrt das Kind im Kinderwagen. 

Die Tante, die das Kind im Kinderwagen fahrt, ist eine hiibsche Frau. 

Das Kind ist ein kleines Madchen. Es spielt mit dem Ball. 

Das Kind, das mit dem Ball spielt, ist ein kleines Madchen. 

Die Leute kommen aus der Stadt. Sie sitzen vor der Gaststatte am See. 

Die Leute, die vor der Gaststatte am See sitzen, kommen aus der Stadt. 

Der Mann ist Herr Richter. Er schneidet im Garten das Gras. 

Der Mann, der — — — — schneidet, ist — —. 

Die Frau ist seine alte GroSmutter. Sie spielt mit Ginter. 
Die Frau, die — — spielt, ist -—_ —. 

Das Kind ist der jiingste Sohn des Vaters. Er sitzt bei der GroSmutter. 

Das Mind.das —— = slitz ist ——— =, 

Die Madchen sind die Tochter des Vaters. Sie spielen auf der Stra8e. 

Die Madchen, die — — — spielen, sind —-— —~—. 

Der Berg liegt eine halbe Stunde von der Gaststatte. Auf dem Berg steht 

die Burg. 
Der Berg, auf dem die Burg steht, liegt eine — — — — Gaststatte. 

Die Stadt am See heift Seeburg. Die Leute kommen mit dem Schiff aus 

der Stadt. 

Die Stadt am See, aus der die Leute — — — kommen, heift —. 

Das Schiff kommt um sechs Uhr. Die Leute konnen mit dem Schiff nach 

Seeburg fahren. 
Das Schiff, mit dem die Leute — — — konnen, kommt — — Uhr. 

Die Baume bilden einen Wald. Sie stehen nicht im Garten, sondern auf dem 

Berg hinter der Autobahn. 
Die Baume, die nicht im Garten, sondern auf dem Berg ——- stehen, 

bilden ——. 
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Was wir gelernt haben 

Die erste Halfte des Buches bringt zehn Fragen (halb > e Halfte). Die erste 

Frage heiBt: Wer ist das? Sie fragt nach Personen. Wer wohnt in dem Haus, 

das rechts unten auf dem Bild steht? — Die Familie Richter wohnt da. Wer 

arbeitet im Garten des Hauses? — Die Eltern arbeiten dort. Wer geht mit dem 

Hund spazieren? —- Der GroBvater geht mit dem Hund spazieren. Wer spielt 

mit dem Roller auf der StraBe? — (Helga). Wer schaukelt auf dem Kinderspiel- 

platz? — (Maria). Wer bringt Briefe und Postkarten? — (r Brieftrager). Wer 

lernt in der Schule? — (Die Schiiler lernen ———.) Wer lehrt in der Schule 

(lehren) ? — (r Lehrer). Wer sitzt auf der Terrasse der Gaststatte? — (Die 

Gaste aus der Stadt sitzen — — — — — i 

Die zweite Frage hei®Bt: Was ist das? Sie fragt nicht nach Personen, sondern 

nach Sachen. Was hat die Mutter in der Hand? — Sie hat eine GieSkanne in 

der Hand. Was hat sie am Finger? — Sie hat einen Ring am Finger, am Ring- 

finger. Was sehen wir auf der Autobahn? — Wir sehen dort grofe und kleine 

Autos und eine Tankstelle. Was fliegt schneller als der schnellste Vogel ? — 

Das Flugzeug fliegt schneller als der schnellste Vogel. Was kommt aus der 

Wolke? — (r Regen). Was steht auf dem Berg hinter der Schule? — (e Burg). 
Was sehen wir auf dem See hinter der Autobahn? — (groffe und kleine Schiffe). 

Die dritte Frage hei®t: Was macht er? In der Antwort sind Worter wie: 

trinken, essen, sehen, kommen, gehen, sprechen und arbeiten (s Wort > e 

Worter). Diese Worter heiBen Zeitworter oder Verben (s Zeitwort — s Verb). 

Die dritte Frage ist also die Frage ftir Zeitworter oder Verben (also). Was 

macht der Vater vor dem Haus? — Er schneidet das Gras mit dem Gras- 

schneider. Was macht Karl? — Er fahrt auf seinem Fahrrad. Was machen die 

Leute in der Gaststatte am See? — Sie sitzen am Wasser und essen und trinken. 

Was macht der Onkel, der Bruder des Vaters? — Er arbeitet an seinem Auto. 

Was macht Helga? — (Sie rollt mit -—.) Was macht Inge? — (Sie spielt 
mit ——.) Was machen die Schiller und Schiilerinnen in der Schule? — 

(lernen). Was machen die Lehrer und Lehrerinnen in der Schule? — (lehren). 

Die vierte Frage heiBt: Wie ist das? In der Antwort sind keine Zeitworter, 

sondern Worter wie: gro, klein, lang, dick, gut, alt, rot, schén, voll, reich. 

Diese Worter sind Eigenschaftsworter oder Adjektive (s Eigenschaftswort = 

s Adjektiv). Die vierte Frage ist also die Frage fiir Eigenschaftsworter oder 

Adjektive. Wie ist das Auto des Onkels? Es ist neu, nicht alt. Wie ist das 
Dreieck? — Ks ist dreieckig, nicht viereckig. Wie ist das Fiinfeck? — Es ist 
fiinfeckig, nicht sechseckig. Wie ist der Kreis (O = r Kreis) ? — Der Kreis ist 
rund. Er ist immer rund. Wie ist der Tisch? — Er ist viereckig, nicht rund. Wie 
ist der Stuhl? — (niedrig, nicht hoch) ; r Ofen — (warm — kalt) ; e Bank — 
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(lang — kurz); s Bett — (gut — schlecht) ; r Schrank — (gro8 — klein) ; 

r Bleistift — (sechseckig — viereckig); r Federhalter — (billig — teuer) ; 

s Buch — (deutsch — englisch) ; s Heft — (sauber — schmutzig) ; s Lineal — 

(diinn — dick) ; r Filler — (teuer — billig). 

Die fiinfte Frage hei®t: Was ist er? Die Antwort bringt Namen fiir eine Gruppe 

von Personen oder Sachen (e Gruppe = eine kleine Zahl). Was ist Karl? — 

Karl ist ein Junge. Was sind Jungen und Madchen zusammen? — (Kinder). 

Was sind die Kinder, die in der Schule lernen? — (Schiiler). Was ist der 

Tisch? — Der Tisch ist ein Mébel (s Mobel). Das Bett und der Schrank sind 

auch Mobel (s Mobel — e Mébel). Was ist der Winter (r Winter = e kalte 

Zeit des Jahres) ? — Der Winter ist eine Jahreszeit (e Jahreszeit). Der Sommer 

ist auch eine Jahreszeit (r Sommer = e warme Zeit des Jahres). Der Frihling, 

der nach dem Winter kommt, und der Herbst, der vor dem Winter ist, sind 

auch zwei Jahreszeiten (e Jahreszeit — e Jahreszeiten). Was ist das Aluminium? 

— Das Aluminium ist ein Metall (s Metall). Aluminium ist ein leichtes Metall 
(leicht). Das Eisen ist kein leichtes Metall wie das Aluminium, sondern ein 

schweres Metall. Das Gold ist ein sehr schweres und teueres Metall. Das Silber 
ist ein billigeres Metall als das Gold (s Metall — e Metalle). Was ist die 
Zwolf? — Die Zwolf ist eine Zahl. Sieben, neun und elf sind auch Zahlen 

(e Zahl — e Zahlen). Was ist das Rot? — Das Rot ist eine Farbe (e Farbe). 

Gelb, Blau und Violett sind auch Farben (e Farbe — e Farben). Was ist das 

Fahrrad? — Das Fahrrad ist ein Fahrzeug (s Fahrzeug). Der Wagen, das 

Motorrad und das Auto sind auch Fahrzeuge (s Fahrzeug — e Fahrzeuge). 

Die sechste Frage heift: Wieviel? Sie fragt nach Zahlen. Wieviel Kinder haben 
Herr und Frau Richter? — Herr und Frau Richter haben sechs Kinder, drei 

Jungen und drei Madchen. Wieviel Hauser sehen wir in der GartenstraBe? — 

Wir sehen da nur zwei Hauser, nicht mehr. Wieviel Schiffe schwimmen auf dem 

See (schwimmen) ? — Nur ein grofes Schiff und drei kleine Schiffe schwimmen 

auf dem See. Wieviel Tage hat ein Jahr? — (365 oder 366 Tage). Wieviel 

Wochen hat ein Jahr? — (52 Wochen). Wieviel Jahreszeiten hat ein Jahr? — 

(4 Jahreszeiten). Wieviel Spieler miissen wir fiir ein Fubballspiel haben? — 

(2 mal 11 Spieler). Wieviel Spieler konnen ein Tennisspiel machen? — (2 oder 

4 Spieler). Wieviel Fragen haben wir gelernt? — (10 Fragen). 

Die siebente Frage heiBt: Wie heiBt? Sie fragt nach Namen. Wie heift das 
jiingste Kind der Eltern? — Es heiSt Ginter. Wie heift die Stra8e, in der die 
Schule steht? — Die StraBe mit der Schule heifit SchulstraBe. Wie heifBt die 

Stadt am See? — Die Stadt am See hei®t Seeburg. Wie heiBt die groBte Stadt 

in Deutschland? — (Berlin). Wie hei®t der langste Flu8 in Deutschland? — 

(e Donau). Wie heifBt das hochste Gebirge in Deutschland? — (e Alpen). Wie 

heiBen die vier Jahreszeiten? — (Frihling, Sommer, Herbst und Winter). 
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Die achte Frage heifBt: Wo? Die Frage ,wo?‘ fragt nach Orten (r Ort = 

r Platz). Die Antwort steht im Wemfall (Dativ). Wo spielen die Kinder? — 

Sie spielen auf dem Kinderspielplatz, im Garten oder auf der Strafe. Wo 

arbeiten viele Arbeiter (r Arbeiter)?'— Viele Arbeiter arbeiten in der Fabrik 

(e Fabrik). Wo tanken die Autos (tanken)? — Sie tanken an der Tankstelle. 

Wo steht die Tankstelle? — Die Tankstelle steht an der StraBe oder an der 

Autobahn. Wo fahren die Autos? — Sie fahren auf der Stra8e und auf der 

Autobahn. Wo fliegen die Flugzeuge? — (in der Luft). Wo starten die Flug- 

zeuge (starten) ? — Sie starten auf dem Flugplatz (r Flugplatz). Wo landen 
sie (landen) ? — Sie landen auch auf dem Flugplatz. Wo liegt der Flugplatz? 
— (vor der Stadt). Wo stehen viele Baume? — (im Wald). Wo gibt es groBe 

Walder? — (im Schwarzwald). Wo steht das Radiogerat? — (auf einem 

Tischchen). Wo steht das Fernsehgerat? — (in der Ecke des Zimmers — 

eckig > e Ecke). 

Die neunte Frage heift: Welcher, e, es; e? Die Antwort wahlt eine von zwei 

oder mehr Personen oder Sachen. Welcher Mann ist der Bruder des Vaters? — 

Der Mann am Auto ist der Bruder des Vaters. Welche StrafSe ist die Schul- 

strafie? — Die kurze Strafe an der Schule ist die SchulstraBe. Welches Madchen 

ist Inge? — Das kleine Madchen mit dem Ball ist Inge. Welcher Wind bringt 

in Deutschland oft Regen? — (r Westwind). Welche Regel hat keine Aus- 

nahme? — (e Regel von der Verkleinerung). Welches Programm liegt dort, 

das Radioprogramm oder das Fernsehprogramm? — (s Fernsehprogramm). 
Welches Land ist das Vaterland der Familie Richter? — (Deutschland). Welcher 

Erdteil ist der groBte Erdteil? — (Asien). Welcher Erdteil ist der kleinste? — 
(Australien). Welche Jahreszeit ist in Deutschland kalt? — (r Winter). Welches 

Metall ist leicht und billig? — (s Aluminium). Welches Metall ist schwer und 
teuer? — (s Gold). 

Die Frage zehn heift: Was fiir? oder Was fiir ein? Sie fragt nach Higenschaften 
von Personen und Sachen (e Eigenschaft) und bringt in der Antwort Eigen- 
schaftsworter, die vor dem Hauptwort oder Substantiv stehen (s Hauptwort = 
s Substantiv). Was fir Wind kommt von Norden? — Frischer, kalter Wind 

kommt von Norden (frisch). Was fiir Luft ist im Wald? — Gute, frische Luft 

ist im Wald. Was ftir Wasser ist im See? — Frisches, siiRes Wasser ist im See. 

Was fiir Busse fahren in der Stadt? —- Grofe, neue Busse fahren in der Stadt. 
Was fiir StraBen heiBen Wege? — Kleine StraBen in Wald und Feld heiSen 
Wege (r Weg). Was fiir Flugzeuge sind auf dem Flugplatz? — Grofe, schnelle 
Flugzeuge sind auf dem Flugplatz. Was fiir ein Mann ist der Grofvater? 
— Der Grofvater ist ein guter, alter Mann. Was fiir eine Strafe ist die Auto- 
bahn? — Die Autobahn ist eine lange, schéne Strafe fiir Autos und Motor- 
rader. Was fir ein Motorrad will Karl kaufen? — Karl will ein schnelles, 
deutsches Motorrad kaufen. 
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Frage elf (11): Wann? 
(Lehrmittel: Schautafel vier und Bild zwei) 

Das zweite Bild (Personen und Zimmer) 

Unser zweites Bild zeigt uns die Familie Schdfer. Herr Schafer ist der Bruder 
der Frau Richter und der Onkel ihrer sechs Kinder. Er wohnt in Hamburg. 

Herr Schafer hat fiinf Kinder: Grete, Dieter, Peter, Hilde und Hénschen. Wir 

sehen alle fiinf Kinder auf dem Bild. Grete, die alteste Tochter des Vaters, spielt 

in der Ecke des Zimmers Klavier. Dieter, der grote der drei Jungen, steht am 
Musikschrank (r Musikschrank) und hort dem Spiel der Schwester zu (zu- 

horen). Peter, der jiingere Bruder Dieters, kniet bei seiner Eisenbahn auf dem 
FuBboden des Zimmers (e Eisenbahn). Hilde, die jiingste Schwester, spielt 

mit ihrer Puppe (e Puppe). Sie steht neben dem Vater, der auf dem Sofa sitzt 
und liest (s Sofa). Hanschen, das kleinste und jiingste Kind der Familie, schlaft 
im Arm der Mutter (r Arm). Auf dem Bilde sind die Kinder, die Eltern, ein 

alter Herr und eine junge Frau. Der alte Herr mit der Zeitung ist der GroB- 
vater (e Zeitung). Er sitzt in einem Sessel (r Sessel = ein groBer Stuhl) und 
liest die neue Zeitung. Die junge Frau, die von hinten aus der Tir kommt, hat 

mit der Mutter das Essen fiir die Familie gekocht (kochen). Sie hilft der Mutter 

im Haus (helfen). Sie ist eine Hausgehilfin (e Hausgehilfin). Auch die alteren 

Kinder helfen der Mutter oft bei der Hausarbeit. 

Das grote Zimmer auf dem Bild ist ein Wohnzimmer (s Wohnzimmer). Im 

Wohnzimmer wohnt die Familie. Hier sitzen die Eltern, hier spielen die Kinder, 

hier essen alle. Wer will, kann im Wohnzimmer auch Radio horen, oder das 

Fernsehprogramm sehen. Links vom Wohnzimmer ist das Arbeitszimmer des 
Vaters (s Arbeitszimmer). Dort arbeitet der Vater sehr oft an seinem Schreib- 

tisch. Das Zimmer hinter dem Wohnzimmer ist eine Kiiche (e Kiiche). In der 

Kiiche kocht die Mutter mit der Hausgehilfin das Essen fiir die Familie. In der 

Mitte des Bildes ist ein langer Flur (r Flur). An diesem Flur sind noch andere 
Zimmer. Das erste Zimmer links vom Flur ist ein Schlafzimmer (s Schlaf- 

zimmer). Dieses Schlafzimmer ist das Schlafzimmer der Eltern. Dort schlaft 

auch Hanschen in seinem Kinderbettchen. Neben dem Elternschlafzimmer liegt 
das Schlafzimmer des Grofvaters. Die zwei letzten Zimmer links und rechts vom 

Flur sind Kinderzimmer. Die zwei Kinderzimmer liegen am Ende des Flurs 
(s Ende). Die Kiiche liegt rechts am Anfang des Flurs (r Anfang). In der 

Mitte des Flurs liegt das Badezimmer oder Bad mit einem Badeofen, der heifes 

und kaltes Wasser gibt (s Bad). Da baden die Eltern und die Kinder (baden). 
Die ganze Familie badet dort (ganz). Vor dem Bad sehen wir eine Toilette 

(e Toilette oder s WC) und im Flur eine Kleiderablage (e Kleiderablage oder 
e Garderobe). Alle Zimmer auf dem Bild bilden zusammen eine Wohnung 

(e Wohnung). Die Wohnung der Familie Schafer hat sechs Zimmer mit Kiiche 
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und Bad oder sechs Raume (r Raum =-s Zimmer). Sie liegt im ersten Stock 

oder in der ersten Etage eines groBen Hauses in der Mitte der Stadt (r Stock 
= e Etage). Vom Wohnzimmer sehen wir nicht alle vier Wande, sondern nur 

drei. Die linke Wand hat eine Tiir zum Arbeitszimmer des Vaters. Links neben 

der Tiir steht in der Ecke des Wohnzimmers das Klavier. Rechts von dieser Tiir 

sehen wir eine Blumenvase (e Vase) und einen Musikschrank mit Radio, Fern- 

sehapparat und Plattenspieler (r Plattenspieler = s Grammophon, e Schall- 
platte = e Grammophonplatte). Vor der Stehlampe sitzt der GroSvater in 

seinem Sessel. In der E®ecke des Wohnzimmers zahlen wir an dem Eftisch 

sieben Stiihle; denn sieben Personen wollen essen: der Grofvater, die Eltern 

und vier Kinder (denn). 

Der Kalender 

In Vaters Arbeitszimmer hangt ein Kalender (r Kalender). Er hangt tiber dem 
Schreibtisch an der Wand. Der Kalender zeigt uns die Zeit. Er nennt das Jahr, 
den Monat und den Tag (nennen = den Namen sagen). Wir fragen nach der 

Zeit mit ,wann?* ican 

MAI 

MITTWOCH DONNERSTAG 

vorgestern <—— gestern <—{ heute, }—> <—| heute /-> morgen ——> tibermorgen 

Auf dem Kalender ist Mittwoch, der sechste Mai. Das ist heute. Heute ist Gegen- 

wart (e Gegenwart). Dienstag der fiinfte Mai (gestern) und Montag der 

vierte Mai (vorgestern) sind hinter uns. Gestern und vorgestern liegen in der 

Vergangenheit (e Vergangenheit). Donnerstag der siebente Mai (morgen) 

und Freitag der achte Mai (iibermorgen) kommen noch. Morgen und iiber- 
morgen liegen in der Zukunft (e Zukunft). 

Auf dem Kalender im Schulzimmer ist der — —. Das ist heute. Heute ... usw. 

Wann spielt ihr FuBball? — Heute spielen wir FufSball. Gestern haben wir 
Handball gespielt und vorgestern auch. Morgen spielen wir wieder Fufball 

und tibermorgen auch wieder (wieder = noch einmal). — Wann kommen Sie 
heute abend nach Hause? — Heute abend komme ich wieder so spat wie gestern 

nach Hause (spat = 22 oder 24 Uhr). Das ist spater als vorgestern. Morgen 

abend komme ich aber friih nach Hause und tibermorgen noch friiher (friih = 
nicht spat). Komme ich zu friih zum Essen oder zu spat? — Du kommst spit, 
aber nicht zu spat. Er kommt heute wieder viel zu spat. Er kommt immer viel 
zu spat. Seine Schwester auch? — Nein, sie nicht. 
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Drei Zeiten 

Herr Schafer sagt: 
Ich wohne in Hamburg. 

(Das ist jetzt) 

Ich wohnte in Berlin. Ich werde bei meinem Bruder wohnen. 

(Das liegt hinter mir.) (Das liegt vor mir.) 

~<—| Vergangenheit Zukunft 

Ich wohne ist Gegenwart. Ich wohnte ist Vergangenheit. Ich werde wohnen ist 
Zukunft. 

Gegenwart 

ich wohne : jetzt in Berlin, Potsdamer Str. 48 : 

du wohnst » » Weimar, MozartstraBe 23 : 

er wohnt i 4, 95 Mannheim, Am Ring 36 

wir wohnen : ,, ,, Hannover, Georgstrabe 19 

ihrwohnt | ,, , Basel, Tellplatz 10 ; 
sie wohnen i 4 Frankfurt, Romerberg 4 

Wohnen Sie in Leipzig? — Ja, ich wohne in Leipzig. Wohnen Sie nicht in 
Koln? — Doch, ich wohne dort (doch). Wohnst du nicht mehr bei deinem 

Onkel? — Doch, ich wohne noch da. 

Nach ,nicht‘ in der Frage antworten wir nicht mit ,ja‘, sondern mit ,doch*. 

Kommen Sie nicht? — Doch, ich komme. Sprechen Sie nicht deutsch? — 
Doch, — ——. Baden Sie heute nicht? — Doch, ich bade heute. 

Vergangenheit 

ich wohnte i im Jahre 1931 in Essen, GoethestraBe 23 

duwohntest : , ,, 1933 in Miinchen, Marienplatz 10 

er wohnte : » 9 1945 in Dresden, Elbufer 447 

wir wohnten » » 1946 in Diisseldorf, RheinstraBe 31: 

ihr wohntet : ,,  ,, 1950 in Dortmund, Westfalenplatz 8 : 

siewohnten : ,  , 1957 in Berlin, Unter den Linden 68 

Wo wohnten Sie 1945? — Ich wohnte 1945 in Dresden. Wohntest du im 

August 1957 nicht in London? — Doch, ich wohnte dort. Und er? — Er auch. 
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Zukunft 

ich werde : ein Jahr in der Stadt wohnen 

du wirst : zwei Monate auf dem Lande ts 

er wird : sechs Wochen im Gebirge 2 

wir werden im Mai in einer Kleinstadt i 

ihr werdet : im Dezember in einer Grofistadt s 

sie werden {im Juli in der Hauptstadt (e Hauptstadt) " 

Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Werden Sie bis Mai dort wohnen? 

Ede) tC es Werden Sie nicht immer auf dem Lande wohnen? — 

Wee eee 6 eS Und Ihre Frau? — Sie auch. 

Wir bilden erstens die Gegenwart, zweitens die Vergangenheit und drittens die 

Zukunft: 

spielen fragen 

1. Ich spiele, du ert— 1. Ich frage, au — sere 

wir spielen, Tebe aioe wir fragen, lie, Sie 

2. Ich spielte, duis eri. 2. Ich fragte, eNO ele 

wir spielten, aie Se ES wir fragten, thr=spsicre 

3. Ich werde spielen,du——,er——. 3. Ich werde fragen, du ——, er ——. 

winwerden—, iht.——, sie——. wir werden—, ihr——’, sie——. 

Wir bilden Sdtze: 

1. (erstens) Gegenwart, 2. (zweitens) Vergangenheit, 3. (drittens) Zukunft. 

1. Ich spiele mit meinem Bruder Fuf ball. 2. Ich spielte mit meiner Schwester 
Handball. 3. Ich werde mit meinem Vater Tennis spielen. 

1. Du fragst deinen Lehrer in der Schule. 2. Du fragtest deinen Bruder auf der 
StraBe. 3. Du wirst deinen Vater im Haus fragen. 

1. Er holt sein Buch aus dem Wohnzimmer. 2. Er holte sein Heft aus dem 

Schulzimmer. 3. Er wird seinen Fillhalter aus dem Schreibtisch holen. 

1. Wir kaufen heute Brot beim Backer. 2. Wir kauften gestern Fleisch beim 
Fleischer (s Fleisch). 3. Wir werden morgen Schuhe kaufen (r Schuh 
> e Schuhe). 

1. Ihr hort im Haus Radio. 2. Ihr hoértet in der Grofstadt ein Konzert 

(s Konzert). 3. Ihr werdet in der Hauptstadt eine Oper horen (e Oper) 

1. Sie zeigen mir ihre ganze Wohnung. 2. Sie zeigten mir ihr ganzes Haus. 
3. Sie werden mir ihren ganzen Garten zeigen. 
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Sechs Zeitformen 

Wir bilden alle sechs Formen des Zeitwortes (e Form) : 

(Prasens) Dauer ~—— Gegenwart ——> Vollendung (Perfekt) 
ich spiele Fufball ich habe FuSball  gespielt 
du ,,. ‘st du hat G=-* ge , t 

er» t ZA, 
wir , en a a 

ihr mee ea 

sie , en &) 

(Imperfekt) 

ich spielte Fufball 

du ,, test MN 
er <, te 
wir ,, ten Yl 

ihr ,, tet Go 
sie ,, ten 71 

(erstes Futur) Dauer ~—— Zukunft ——> Vollendung 

ich werde Fufball spielen 
du wirst a 

erwird === _ 

wir werden EES, _ 

ihr werdet -@ — 

sie werden &) =e 

Hier links hat das Spiel noch kein 

Ende. Es dauert noch (dauern). Es 

kann in der Gegenwart, in der Ver- 
gangenheit und in der Zukunft 

dauern. Diese drei Zeiten heifien die 

Zeiten der Dauer (e Dauer). 

Ich danke fiir das Geschenk. 

Ich dankte — — —. Ich werde... 

Du liebst dein Vaterland. 

Du liebtest — —. Du wirst... 

Er lernt die Sprache (e Sprache). 
Er lernte ——. Er wird... 

er hat ge ,, 
wir habene=="—’ Be ,, 
ihr habt MM ge ,, 

sie haben — © ge. ,, ee & & 

Dauer <— Vergangenheit —> Vollendung (Plusquamperfekt) 

ich hatte FuSball gespielt 
du hattest === ge , t 

erhatte GO* ge, t 
wir hatten IX ge , t 

ihr hattet —@ ge, t 
sie hatten &| ge , t 

(zweites Futur) 

ich werde Fufball gespielt haben 

du wirst -@ £e. 5. tS 

er wird @) CO el ee 

wir werden Cea, Ue 

ihr werdet sane ge te 

sie werden ge- Us 

Vollendung 

Hier rechts hat das Spiel ein Ende. 
Es dauert nicht mehr. Das Ende kann 
in der Gegenwart, in der Vergangen- 
heit und in der Zukunft liegen. Diese 
drei Zeiten heiBen die Zeiten der 

Vollendung (e Vollendung). 

Wir haben die Arbeit richtig gemacht. 
Wir hatten —-——~. Wir werden... 

Ihr habt die Nummer falsch gewahlt. 
iby, hattet—_- Ihr werdet... 

Sie haben das Geld richtig gezahlt. 
Sie hatten ————. Sie werden... 
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Frage zwélf (12): Woher? 
(Lehrmittel: Bild zwei) 

Das zweite Bild (Arbeitszimmer, Schlafzimmer und Kiiche) 

Links neben dem Wohnzimmer ist das Arbeitszimmer des Vaters. Darin (in 

dem Arbeitszimmer) steht ein grofer Tisch, ein Schreibtisch. Daran (an dem 

Schreibtisch) arbeitet der Vater oft viele Stunden lang. Auf dem Schreibtisch 

steht ein Telefon und darauf (auf dem Telefon) liegt ein Hérer (r Horer). 

Vater hat auch eine Schreibmaschine in seinem Arbeitszimmer. Damit (mit der 

Schreibmaschine) schreibt er seine Briefe. Uber dem Schreibtisch hangt an der 

Wand ein Biicherregal (s Regal) und daneben ein Kalender. Darauf konnen 

wir ein Datum lesen (s Datum). ,,Welches Datum ist heute?“ fragt der Vater. 

»Ich sage es dir“, ruft Peter (rufen). Er steht auf, lauft zum Kalender im Neben- 

zimmer und liest: ,,Mittwoch, der 3. (dritte) Marz.“ — ,,Was war gestern?“ 

fragt Dieter, Peters alterer Bruder (war). ,,Gestern war Dienstag, der 2. Marz, 

und vorgestern Montag, der 1. Marz“, sagt Peter. ,,WeiBt du auch, welches 

Datum am Sonntag sein wird?“ fragt der Vater. ,,O ja, das wei} ich. Am Sonn- 

tag ist der 7. Marz.“ Da klingelt das Telefon: Rrr... (klingeln) ! Peter nimmt 
den Horer (nehmen) und sagt: ,,Hier bei Schafer!“ Dann hort er, wer anruft 

und was er winscht (wiinschen = haben wollen) und antwortet: ,,Ja, mein 

Vater ist da! Einen Augenblick, bitte (r Augenblidk = eine kurze Zeit) .“ 

Vater hat alles gehort und kommt zum Telefon. Peter gibt ihm den Horer. 

Das Zimmer hinter dem Arbeitszimmer ist das Schlafzimmer der Eltern. Es hat 
zwei Tiiren. Die eine Tiir geht zum Flur, die andere zum Arbeitszimmer. Die 

Mutter hat die zweite Tir aufgemacht. Sie ist jetzt offen (offen = aufgemacht). 
Die andere Tiir ist geschlossen (geschlossen = zugemacht). Durch die offene 
Tir sehen wir im Elternschlafzimmer zwei groBe Betten und einen Schrank. 

Davor steht die Mutter und gibt Hanschen seine Milch. Er trinkt sie aus einer 

Flasche. Danach bringt die Mutter das Kind zu Bett. Das Kinderbettchen steht 

auch im Elternschlafzimmer. Hanschen wird bald schlafen (bald = nach kurzer 
Zeit). Die Mutter deckt das Kind gut zu (zudecken) und geht leise aus dem 
Zimmer (leise = nur wenig zu héren). 

Hinter der EfSecke des Wohnzimmers liegt die Kiiche. Der neue Herd oder 
Kiichenofen (r Herd), den wir an der Wand sehen, ist ein Elektroherd. Darauf 
kocht das Essen schnell und gut. Die Hausgehilfin kann die Suppe auf dem Herd 
kochen (e Suppe). Sie kann aber auch das Fleisch darauf braten (braten) und 
einen Kuchen darin backen (backen). Das Porzellan, das wir auf dem EBtisch 
sehen (s Porzellan), hat die Mutter aus dem Kiichenschrank geholt (r Kiichen- 
schrank). In der Wohnung sind verschiedene Schranke (verschieden) : Ein 
Kiichenschrank in der Kiiche, ein Musikschrank im Wohnzimmer, ein Biicher- 
schrank im Arbeitszimmer des Vaters und ein Kleiderschrank im Schlafzimmer 
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(r Kleiderschrank). In der Kiiche ist auch ein Kiihlschrank (r Kiihlschrank). 
Darin liegen Fleisch, Kase und Butter (e Butter), damit sie frisch bleiben. 
Auch die Milch steht im Kihlschrank und bleibt kiihl (kiihl = nicht warm, frisch). 

Wir bilden neue Worter: 

bei > dabei mit => damit von > davon 

fiir > dafiir nach > danach vor => davor 

hinter > dahinter neben => daneben zwischen > dazwischen 

an > daran aus => daraus iiber > dariiber 

auf > darauf in => darin unter > darunter 

Der Brieftrager kommt 

Es klingelt; aber es ist nicht das Telefon, sondern die Klingel an der Haustiir 

(e Klingel). Peter lauft dahin und macht die Tiir auf. Der Brieftrager steht 

davor und gibt ihm die Post: Briefe, Postkarten und Drucksachen (e Druck- 

sache). Peter bringt die Post zum Vater, der in seinem Arbeitszimmer am 
Schreibtisch sitzt. Vater macht die Briefe auf und liest sie. Dieter steht daneben 

und bittet um die Briefmarken (e Briefmarke). ,,Da ist eine schone Brief- 
marke“, sagt er. ,,Woher kommt sie?“ Vater gibt ihm den Briefumschlag mit 

der Briefmarke (r Briefumschlag). ,,Aus Spanien kommt der Brief, aus 

Madrid“, sagt Dieter. — ,,Wo liegt Spanien und was ist Madrid?“ fragt der 
kleine Peter. Sein groBer Bruder antwortet: ,,Spanien ist ein Land in West- 

europa. Die Hauptstadt von Spanien hei®t Madrid. Hier in Hamburg sind 
manchmal Leute aus Spanien (manchmal = nicht immer, von Zeit zu Zeit). Ein 

Mann aus Spanien ist ein Spanier. Eine Frau aus Spanien ist eine Spanierin.“ 
— ,,Wieviel Leute wohnen in Spanien?“ — ,,27 Millionen. Spanien hat 27 

Millionen Einwohner (r Einwohner). Alle Einwohner Spaniens -bilden das 

spanische Volk (s Volk). Das spanische Volk spricht spanisch.“ — ,,Kannst du 

auch spanisch sprechen?“ fragt Peter seinen Bruder. — ,,Noch nicht, Vater 

spricht die spanische Sprache. Ich will sie auch lernen.“ 

Lander und Vélkernamen 

e Hauptstadt | r Einwohner e Einwohnerin s Volk e Sprache 

1. Bulgarien Sofia Bulgare Bulgarin bulgarisch 
2. China Peking Chinese Chinesin chinesisch 

‘ r Deutsche e Deutsche 
3. Deutschland | Berlin fee Dediees | eas Danae } deutsch 

4, England London Englander Englanderin englisch 
5. Frankreich Paris Franzose Franzosin franzosisch 
6. Griechenland| Athen Grieche Griechin griechisch 
7. Italien Rom Italiener Italienerin italienisch 
8. Japan Tokio Japaner Japanerin japanisch 
9. Polen Warschau Pole Polin polnisch 

10. Ungarn Budapest Ungar Ungarin ungarisch 
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Wir bilden Sdtze zu 1 bis 10: 

Bulgarien ist ein Land in Osteuropa. Die Hauptstadt von Bulgarien heift Sofia. 

Ein Einwohner Bulgariens ist ein Bulgare. Eine Einwohnerin ist eine Bulgarin. 

Das Volk in Bulgarien ist das bulgarische Volk. Seine Sprache ist bulgarisch. 

China ist ein Land in Ostasien. Die Hauptstadt von China heiSt —. Ein Ein- 
wohner Chinas ist — —. Eine Einwohnerin — — — — (bis Nr. 10). 

Die Lander unter elf und zwolf sind weiblich: Die Schweiz und die Tiirkei. Die 

Lander unter Nummer dreizehn und vierzehn stehen in der Mehrzahl und 

heiBen: die Niederlande und die Vereinigten Staaten von Nordamerika oder 

die USA. 

s Land e Hauptstadt e Sprache 

11. die Schweiz Bern Schweizer Schweizerin deutsch, frz., ital. 

12. die Tiirkei Ankara Tiirke Tiurkin tiurkisch 
13. die Niederlande | Amsterdam | Niederlander| Niederlanderin niederlandisch 
14, die Vereinigten | Washington | Amerikaner |Amerikanerin | amerika- | englisch 

Staaten erin 

Wir sagen: Die Schweiz ist ein Land in Mitteleuropa. Die Hauptstadt der Schweiz 

heiBt Bern. Ein Einwohner der Schweiz ist ——. Eine... (bis Nr. 14). 

Ein Hamburger Kaufmann 

Herr Schafer wohnt in Hamburg. Er ist Kaufmann (r Kaufmann). Jetzt ist er 

zu Hause und arbeitet in seinem Arbeitszimmer, aber vor vierzehn Tagen war 

er in Spanien. Er hat dort Wein und Orangen gekauft und bezahlt. Jetzt ver- 

kauft er den Wein und die Orangen in Deutschland (verkaufen), und die 

Leute bezahlen sie hier. Herr Schafer ist oft nicht zu Hause. Ein Hamburger 

Kaufmann reist viel (reisen). Er mu in viele Lander reisen, die nahe bei oder 

weit von Deutschland liegen (nahe — weit). Herr Schafer reist mit dem Auto, 

mit dem Bus, mit der Eisenbahn, mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug. Nach 

Holland oder Danemark fahrt er mit dem Auto. Das ist nicht weit von Ham- 

burg. Er reist mit dem Schiff in Lander, die iiber See liegen, wie England oder 
Brasilien. Wenn er wenig Zeit hat, fliegt er mit dem Flugzeug. Das ist schneller, 

aber teurer als Eisenbahn oder Schiff. Herr Schafer will nachste Woche nach 

Agypten fliegen und von dort zur Tiirkei reisen. 

Wir fragen: Wo? — woher? — wohin? 

Wo ist Herr Schafer jetzt? Er ist jetzt zu Hause in Hamburg. 

Woher kommt er? Er kommt aus Spanien. 

Wohin will er reisen? Er will nach Agypten reisen. 
Wo liegen die Kohlen (e Kohle) ? Die ——in der Erde (e Erde). 

Woher holen wir die Kohlen? Wir ——~—aus der Erde. 
Wohin bringen wir die Kohlen? Wir ——~— in die Fabriken. 
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Wir sagen, wo die Personen sind und woher sie kommen: 

1. Familie Schafer. 

Herr Schafer ist in seinem Arbeitszimmer. Er kommt jetzt aus seinem —. 
Frau Schafer ist in ihrem Schlafzimmer. Sie kommt jetzt aus 
Grofvater ist in unserem Wohnzimmer. Erkommt jetzt aus — 
Grete ist im Badezimmer. Sie a get GUS2Y 2a 
Dieter ist im Flur. oh gaa ee See OLR ie et i 
Peter ist im Kinderzimmer. | Ys ada ae QUS) =) eee 

Hilde ist im Madchenzimmer. Sie = = US) tt ee 
Hanschen ist in seinem Bettchen. Erogs2y Ve OU Sao ere 
Die Kinder sind in der Wohnung. Siem ee aus — = 

2. Familie Richter. 

Die Eltern gehen im Wald spazieren. Sie kommen jetzt aus dem —. 
Die Tante sitzt in der Gaststitte. Sie kommt jetzt aus — —. 
Maria spielt in dem Garten. oy <a GUUS ras ea 
Karl ist in der Burg. oC aus oe 
Die Jungen lernen in der Schule. sie" = = aus — —. 

Der Onkel fahrt auf der Autobahn. OS von — —. 
Hans arbeitet auf dem Feld. Er eee DON cee 

Inge steht auf dem Berg. Sic¢t. a VON =e 

Helga sitzt jetzt auf der Schaukel. Sie. 1 von — —. 
Die Madchen fahren auf dem Schiff. SiC ieee DON ae 

Im Nichtraucherwagen 

Herr Schafer fahrt mit der Eisenbahn von Leipzig nach Hause. Er sitzt und liest 

die neue Zeitung. Jetzt nimmt er eine Zigarette aus der Schachtel (e Zigarette) . 

Er will rauchen (rauchen). Da liest er iiber der Tiir: ,Nichtraucher‘ (r Nicht- 

raucher). ,,I[ch bin in einem Wagen fiir Nichtraucher“, sagt er. ,,Hier ist das 

Rauchen verboten (verboten). Ich darf hier nicht rauchen (diirfen). Wenn ich 
rauchen will, muf ich in einem Wagen fiir Raucher Platz nehmen. Dort diirfen 

alle Leute rauchen.“ Herr Schafer steht auf (aufstehen) und geht zum nachsten 

Wagen fiir Raucher. Dort findet er einen Platz am Fenster (finden). Da kann 

er seine Zeitung lesen und seine Zigarette rauchen. 

Ich darf hier nicht rauchen. (Hier ist ein Nichtraucherwagen. ) 

Du darfst jetzt nicht Klavier spielen. (Hanschen schlaft jetzt.) 
Er darf heute nicht Fu®ball spielen. (Er mu8 Schularbeiten machen.) 

Wir diirfen nicht auf der Autobahn spazierengehen. (Das ist verboten.) 

Thr diirft nicht im Flu8 baden. (Das Wasser ist noch zu kalt.) 

Sie diirfen jetzt nicht nach Hause gehen. (Die Schulstunde ist noch nicht zu Ende.) 
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Am Krankenbett 

Helga Richter kann heute nicht zur Schule gehen. Sie liegt im Bett. Sie ist krank 

(krank). Der Arzt mu8 kommen. Die Mutter bringt das Essen fiir das kranke 
Kind. Helga will nicht essen. Sie hat keinen Appetit (r Appetit). Sie mag die 

Suppe nicht (mégen). ,,Magst du etwas Fleisch?“ fragt die Mutter (etwas = 
ein wenig). ,,Nein, ich mag nicht!“ — ,,Was magst du denn, Kind: ein Ei, 

ein frisches, gekochtes Ei, oder ein Stiick Schokolade?“ — ,,Nein, Mutti, ich 

mag jetzt nichts essen. Ich mochte kaltes Wasser trinken, oder Mineralwasser 

(s Mineralwasser). Dann mochte ich schlafen.“ 

Ich mag keine Suppe. (Ich habe keinen Appetit auf die Suppe.) 

Du magst nicht zu FuB gehen. (Der Weg ist zu weit.) 
Er mag das Buch nicht kaufen. (Ks ist zu teuer.) 

Wir mogen nicht hier bleiben. (Wir wollen nach Hause gehen.) 

Ihr mégt keinen Kaffee ohne Zucker. (Er ist zu bitter.) 

Sie mogen immer Schokolade. (Sie haben immer Appetit auf Schokolade.) 

Wir fragen nicht: Was wollen Sie haben? sondern: was mdchten Sie haben? — 
Mochten Sie noch eine Tasse Kaffee?“ — ,,Ja, bitte!“ — ,,Mochten Sie ” 

rauchen? “ — ,,Danke, nein! Ich bin Nichtraucher.“ — ,,Mochten Sie Wasser 

oder Mineralwasser ? “ — ,,Mineralwasser, bitte!“ — ,,Mochtest du heute nicht 

tanzen (tanzen) ?“ — ,,Doch, heute abend.“ 

Im Autohaus 

Herr Braun will ein Auto kaufen. Er fragt seine Frau: Was fiir ein Auto soll 

ich kaufen (sollen) ? Soll ich ein offenes oder ein geschlossenes Auto kaufen? 

Soll ich ein zweisitziges oder ein viersitziges Auto wahlen (viersitzig = fiir 
vier Personen) ? Sollen wir einen deutschen oder einen amerikanischen Wagen 

nehmen?“ — Frau Braun mochte ein offenes, helles Auto haben und Herr 

Braun einen geschlossenen, dunklen Wagen. — ,,Sie sollten ein Auto mit 

Schiebedach kaufen“ (schieben — s Dach > s Schiebedach), sagt der kluge 
Verkaufer zu Frau Braun (verkaufen > r Verkaufer), ,dann kénnen Sie 

offen und geschlossen fahren. Und wahlen Sie diese griine Farbe. Sie ist nicht 

zu hell und nicht zu dunkel und pat (passen = gut zusammen gehen) zu 
Ihrem Kleid (s Kleid) und auch zu Ihrem Namen!“ 

Ich soll nicht rauchen. (Der Arzt will es nicht.) 

Du sollst nicht stehlen (stehlen). (Es ist verboten zu stehlen.) 

Er soll jetzt baden. (Seine Mutter will es haben.) 

Wir sollen Gutes tun (s Gute). (Gott will es — r Gott.) 
Ihr sollt hier bleiben. (Eure Eltern wiinschen es.) 

Sie sollen nichts nehmen. (Es ist nicht richtig, etwas zu nehmen.) 
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Frage dreizehn (13): Wen? 
(Lehrmittel: Schautafel acht) 

Die Schwester spielt Lehrerin 

Helga Richter sitzt im Wohnzimmer und macht die Schularbeiten. ,,Bist du 
noch nicht fertig?“ fragt ihre Mutter (fertig = am Ende). ,,[ch kann die 

Arbeit nicht machen“, sagt Helga. ,,Was mufit du denn schreiben?“ fragt die 
Mutter. ,,Satze mit dem Werfall (dem Nominativ) und dem Wenfall (dem 

Akkusativ). Die Satze kann ich nicht. Ich war letzte Woche nicht in der Schule“, 

sagt Helga und beginnt zu weinen (weinen). ,,[ch wei8, du warst krank“, ant- 

wortet die Mutter. ,,[ch kann dir helfen“, ruft Maria, Helgas altere Schwester. 

Die Satze sind nicht schwer. Komm, wir machen die Arbeit zusammen!“ Maria 

sitzt neben ihrer Schwester und beginnt: ,,Sieh, was ich hier male!“ — ,,Das 

sind zwei Loffel. Der linke Loffel ist wei8 (r Loffel). Der rechte ist schwarz, 

sagt Helga. — ,,Lies, was ich dazwischen schreibe!“ — Helga liest: 

Der Loffel ist sauber. [ch nehme den Loffel. 

»Hier links ist der Werfall: der Loffel. Dort rechts ist der Wenfall: den Loffel. 

Der Werfall hat ,der‘, der Wenfall hat ,den‘“, sagt Maria. ,,Jetzt male du zwei 

Teller (r Teller). Ich schreibe die Satze!“ Helga malt und Maria schreibt. Dann 
liest Helga: 

Der Teller ist neu. Ich hole den Teller. 

Sie sagt: ,,.Der mannliche Werfall hat immer ,der‘ und hei®t ,der Loffel‘ und 

der Teller‘. Der mannliche Wenfall hat immer ,den‘ und heifBt ,den Loffel‘ und 

,den Teller‘.“ 

Nun wollen wir zwei weibliche Worter im Werfall und im Wenfall schreiben 

(nun = jetzt)“, sagt Maria. ,,Die sind viel leichter als mannliche Worter!“ 

Sie malen und schreiben: 

Die Gabel ist silbern. Ich kaufe die Gabel. 

(e Gabel — silbern = von Silber) 

(Die Tasse ist einfarbig. | Tasse ist (Die Tasse ist einfarbig. | | Ich wahle die Tasse. ) wahle die Tasse. [1a wable die Tose. > gl 

(einfarbig = nur eine Farbe haben) 

Helga sagt: ,,Der weibliche Werfall hat immer ,die‘ und der weibliche Wenfall 

auch. Das ist sehr leicht, Maria.“ 
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,Sachliche Worter sind auch so leicht wie weibliche Worter“, sagt Maria. Helga 

malt und schreibt allein (allein = ohne Maria) : 

Das Messer mt scharf. Ich nehme das Messer. 

(s Messer — scharf = es schneidet gut) 

= 
Rae Das Glas ist leer. Ich zeige das Glas. 

Sie sagt: ,,Sachliche Worter haben ,das‘ im Werfall und im Wenfall.“ 

,,Jetzt kommt die Mehrzahl. Sie hat immer ,die‘“, sagt Maria und schreibt: 

Die Léffel, die Gabeln und die Messer sind sauber: Werfall. 

Ich hole die Loffel, die Gabeln und die Messer: Wenfall. 

Die Teller, die Tassen und die Glaser sind schon: Werfall. 

Ich zeige Ihnen die Teller, die Tassen und die Glaser: Wenfall. 

,Jetzt bin ich fertig“, sagt Helga und hebt die Hand (heben = hoch bringen). 

»Nein, wir bilden noch eine Regel.“ Sie heifit: 

Der Bruder als Lehrer 

»Konnt ihr auch die Fragen fiir den Wer- und Wenfall bilden?“ fragt Karl seine 
Schwestern. ,,Zeige sie uns“, sagen beide (beide = die zwei). Karl beginnt: 

»Der Lehrer fragt den Schiller. Der Satz hat drei Teile (r Teil > e Teile): 

erstens ,der Lehrer‘, zweitens ,fragt‘ und drittens ,den Schiiler‘. Die Fragen fiir 

die drei Satzteile heiSen: Wer fragt? — Der Lehrer fragt. ,Der Lehrer‘ ist der 

erste Satzteil oder der Werfall. Was macht der Lehrer? — Er fragt. ,Fragt‘ 

ist der zweite Satzteil oder das Zeitwort. Wen fragt der Lehrer? — Er fragt 

den Schiiler. ,Den Schiler‘ ist der dritte Satzteil oder der Wenfall. Jetzt schreibe 

ich: Der Schiiler fragt den Lehrer. ,,Kannst du auch fragen, Helga?“ — ,,Natiir- 

lich, das ist leicht (natiirlich). Das kann ich auch.“ Helga beginnt: ,,Wer fragt? 

-—— Der Schiiler fragt. ,Der Schiller‘ ist der erste Satzteil oder ——. Was macht 
der Schiller? — Der ——. ,Fragt* ist -—— oder ——. Wen fragt ——? — Er 
fragt ——. ,Den Lehrer‘ —— — — oder — — .“ ,,Fein“, sagt Karl (fein), ,,du bist 

eine fleiBige Schiilerin (fleiBig = gut lernen), keine faule Schiilerin (faul = 
nicht lernen wollen) .“ — ,,Und jetzt sind wir mit deiner Schularbeit fertig“, 

sagt Maria und fragt: ,,Sind Bruder und Schwester gute Lehrer?“ — ,,Sehr 
gute Lehrer seid ihr. Ich danke euch!“ 
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Wir bilden Fragen fiir die drei Satzteile: 

Der Schiiler hort den Lehrer. Der Lehrer hort den Schiiler. 
Mein Bruder holt deinen Onkel. Dein Onkel holt meinen Bruder. 
Der Vater liebt seinen Sohn. Der Sohn liebt seinen Vater. 

Wir suchen den Werfall und den Wenfall (suchen): 

t. 2: 

Der Frisor kammt den Herrn. Der Herr raucht die Zigarette. 

Die Hausfrau backt den Kuchen. Die Dame kaufte die Handtasche. 
Das Fraulein kaufte den Ring. Das Kind lernte die Sprache. 

3. A. 

Der Fleischer hat das Fleisch verkauft. Der Schuster wird die Schuhe machen. 

Die Mutter hat das Kind gebadet. Die Schiler haben die Worter gelernt. 
Das Madchen wird das Messer holen. Die Kinder werden die Eltern lieben. 

Der Wenfall: Wen? (fiir Personen) — Was? (fiir Sachen) 

Wen wir lieben: Wir lieben den Vater und die Mutter, den guten Vater und 

die gute Mutter; den GroBvater und die GroBmutter, den alten GroBvater und 

die alte GroBmutter; — Onkel und — Tante (reich) ; — Bruder und — Schwester 

(groB) ; — Sohn und — Tochter (klug); — Schwiegervater und — Schwieger- 

mutter (krank); — Mann und — Frau (arm); — Herrn (!) und — Dame 

(jung); — Jungen (!) und — Madchen (schlank); — Kind und — Fraulein 

(hiibsch) ; die Familie und — Volk (ganz). 

Wen wir vergessen haben (vergessen): — ,,Meinen Freund habt ihr vergessen“, 
sagt Dieter, ,,meinen Freund Karl-Heinz, meinen besten Freund (r Freund).“ — 

Und meine Freundin Hannelore auch“, ruft Hilde, ,,meine liebste Schul- 

freundin.“ 

Was wir waschen (waschen): Ich wasche mir die Arme und die Hande, den 

rechten Arm und den linken Arm, die rechte Hand und die linke Hand. Du 

waschst dir die FiiRe und die Beine (s Bein), den rechten Fu und —— Fuf, das 

rechte Bein und — — Bein. Er wascht sich die Augen und die Ohren, das rechte 
Auge und — — Auge, das rechte Ohr und —— Ohr. Wir waschen uns den Mund, 
den schmutzigen Mund. Ihr wascht euch den Kopf (r Kopf), den ganzen Kopf. 

Sie waschen sich den Korper (r Korper), den ganzen Korper, von oben bis 
unten und von unten bis oben. Dann sind sie sauber, ganz sauber. 

Was die Kinder malen: Sie malen einen Hund. Was fiir einen Hund? — Einen 

weiBen Hund. Sie malen eine Katze. Was fiir eine Katze? — Eine schwarze 

Katze. Sie malen ein Pferd. Was fiir ein Pferd? — Ein braunes Pferd. Sie 

malen einen Vogel (bunt) ; eine Maus (klein) ; ein Schwein (fett) ; einen Fisch, 

einen grofen Fisch, der im Wasser schwimmt. 
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Was wir an- und ausziehen (anziehen — ausziehen): 

ili 
e Jacke e Weste e Hose s Hemd s Kleid 

Ich ziehe meinen Mantel aus, ich ziehe meinen warmen Mantel aus. Ich ziehe 

meine Jacke aus (neu). Ich ziehe meine Weste aus (kurz). Ich ziehe meine 

Hose aus (lang). Ich ziehe mein Hemd aus (schmutzig). Ich ziehe mein Kleid 

aus (sauber). 

Dieter, ziehe deinen Mantel an! Ziehe deinen dicken, warmen Mantel an! Ziehe 

deine Jacke an! (gut, teuer). Ziehe deine Weste an! (neu, blau). Ziehe deine 

Hose an! (lang, alt). Ziehe dein Hemd an! (sauber, frisch). Grete, ziehe dein 

Kleid an! (hiibsch, bunt). 

Herr Schafer, ziehen Sie [hren Mantel nicht an! Ziehen Sie Ihren dicken, 

warmen Mantel nicht an! Ziehen Sie Ihre Jacke nicht an (lang, alt). Ziehen 

Sie Ihr Hemd nicht an! (frisch, sauber). Fraulein Schafer, ziehen Sie Ihr Kleid 

nicht an! (hibsch, neu). 

Was die Kinder gern essen (gern essen = zu essen lieben) : 

0 dy CO: Or® 
e Orange 

r Apfel e Birne ee Kirsche e Pflaume_ e Tomate : 
e Apfelsine 

I8t du gern einen Apfel? It du gern einen dicken Apfel? I8t du gern eine 

Birne? (siiB). I8t du gern eine Kirsche? (rot). IBt du gern eine Pflaume? 

(gut). IBt du gern eine Tomate? (reif). I8t du gern eine Apfelsine? (bitter). 

Peter, iB einige Apfel! I8 einige dicke, rote Apfel! IB einige Birnen! (su8, 
gelb). I8 einige Kirschen! (rot, schon). IB einige Pflaumen! (gut, blau). IB 

einige Tomaten! (reif, rund). I8 einige Apfelsinen! (schon, reif) . 

Herr Wei8, essen Sie einige Apfel! Essen Sie einige dunkelrote Apfel! Essen 
Sie einige Birnen! (zuckersiiB = sii8 wie Zucker). Essen Sie einige Kirschen! 
(feuerrot = rot wie Feuer). Essen Sie einige Pflaumen! (dunkelblau). Essen 
Sie einige Tomaten! (blutrot = rot wie Blut — s Blut). Essen Sie einige 
Apfelsinen! (goldgelb = gelb wie Gold). 
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Meister Stéhr und sein Lehrling 

Der Lehrling sagt (r Lehrling) : 

Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr 

ein fleiBiger Lehrling (s Lehrjahr). 

ich bin du bist 

wir sind ihr seid 

er ist 

sie sind 

Ich war im ersten Lehrjahr ein 

fauler Lehrling. 

ich war du warst 

ihr wart 

er war 

wir waren sie waren 

Ich werde im dritten Lehrjahr ein 

guter Lehrling sein. 

ich werde sein, du——, er—~—, 

wir werden sein, ihr——, sie ——. 

Vollendung 

Ich bin im zweiten Lehrjahr ein flei- 

Biger Lehrling gewesen. 
ich bin gewesen, du——, er——, 

wir sind gewesen, ihr——, sie——. 

Ich war im ersten Lehrjahr ein fauler 

Lehrling gewesen. 

ich war gewesen, 
wir waren gewesen, ihr——, sie——. 

di =%, ere, 

Ich werde bald ein Geselle sein 

(r Geselle) und ein Lehrling gewesen 

sein (d. h. nicht mehr sein). 

ich werde gewesen sein, du — — —, 

6p Wit nr 

Sie oe 

Sein Meister sagt (r Meister): 

Ich habe jetzt im zweiten Lehrjahr 

einen fleiSigen Lehrling. 
ich habe du hast 

wir haben ihr habt 
er hat 

sie haben 

Ich hatte im ersten Lehrjahr einen 

faulen Lehrling. 

ich hatte du hattest 

wir hatten ihr hattet 
er hatte 

sie hatten 

Ich werde im dritten Lehrjahr einen 

guten Lehrling haben. 

ich werde haben, du——, er——, 

wir werden haben,ihr ——, sie ——. 

H——— Vollendung 

Ich habe im zweiten Lehrjahr einen 

fleiBigen Lehrling gehabt. 

ich habe gehabt, du——, er—~—, 

wir haben gehabt,ihr ——, sie ——. 

Ich hatte im ersten Lehrjahr einen 

faulen Lehrling gehabt. 

ich hatte gehabt, du——, er—-, 

wir hatten gehabt,ihr ——, sie ——. 

Ich werde bald einen Gesellen haben 

und einen Lehrling gehabt haben (d. h. 
nicht mehr haben). 

ich werde gehabt haben, du — — —, 

CY awit en hee oe 

sie — — —. 

Wir lesen diese Formen manchmal, aber wir brauchen sie nicht oft beim Sprechen! 
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| 
Frage vierzehn (14): Wohin? 
(Lehrmittel: Schautafel sechs) 

Dieters Hausarbeit 

Dieter Schafer sitzt mit seinem Schulheft an Vaters Schreibtisch. ,,Hast du noch 

viel zu tun (tun = machen) ? “ fragt Herr Schafer seinen Sohn. ,,Nein, ich bin 

fertig, sagt Dieter und macht das Heft zu. ,,Kann ich deine Schularbeit einmal 

sehen?“ fragt der Vater. ,,Natiirlich! Lies sie, bitte, und sage mir, was falsch 

ist!“ Der Vater nimmt das Heft und liest: Ruhe und Bewegung (Hausarbeit). 

Auf einem Bild sind alle Personen und Sachen in Ruhe (e Ruhe), das heift: 

sie bleiben auf ihrem Platz, sie ruhen (ruhen). In einem Film ist das nicht so 

(r Film). Da sind viele Personen und Sachen in Bewegung (e Bewegung), 

sie bleiben nicht auf ihrem Platz, sie bewegen sich (bewegen > sich bewegen). 

Auf unserem ersten Bild steht der GrofSvater vor der Haustiir, der Brieftrager 

und die Tante sind auf der StraBe, und die Eltern haben ihren Platz im Garten. 

Die Burg steht auf dem Berg, und die Gaststatte liegt am See. Alle Personen 

bleiben, wo sie sind, und auch alle Sachen bleiben auf ihren Platzen. 

Wenn wir von dem Bild einen Film machen, dann wird der Grofvater langsam 

spazierengehen, der Brieftrager wird dem Vater die Post bringen. Helga wird 

hin und her schaukeln (hin und her), und die Autos werden weiterfahren. Auch 

die meisten anderen Personen und viele Sachen werden sich im Film bewegen. 

Wir haben Zeitworter fiir die Bewegung wie: gehen, laufen, fahren und fliegen. 

Sie antworten auf die Frage ,Wohin?‘ — Wohin gehst du? Wohin fahrst du? 
Wohin fahren Sie? Wohin fliegen Sie? 

Es gibt auch Zeitworter fiir die Ruhe wie: bleiben, schlafen, wohnen und sein. 

Sie antworten auf die Frage ,Wo?‘ — Wo bleibst du? Wo schlafst du? Wo 
wohnen Sie? Wo sind Sie? 

Sechs Zeitworter miissen wir besonders gut lernen (besonders = besser als die 
anderen). Es sind die drei Worter fiir die Ruhe: liegen, sitzen und stehen, und 

die drei Worter fiir die Bewegung: legen = liegen machen, setzen = sitzen 
machen und stellen = stehen machen. 

Wir sagen und schreiben erstens: 

Das Buch liegt auf dem Tisch. — liegen 

Die Puppe sitzt neben der Schwester. — sitzen 

Der Sessel steht an dem Fenster. — stehen 

Liegen, sitzen und stehen sind Zeitworter fiir die Ruhe. Das Buch, die Puppe 
und der Sessel bleiben auf ihrem Platz. Sie bewegen sich nicht. Sie ruhen. Die 
Frage fiir die Ruhe heifft ,Wo ?‘ 
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Wo liegt das Buch? Es liegt auf dem Tisch. 
Wo sitzt die Puppe? Sie sitzt neben der Schwester. 
Wo steht der Sessel? Er steht an dem Fenster. 

Die Antwort auf die Frage Wo?‘ steht im Wemfall. Der Wemfall (r Dativ) 
hei®t: dem, der, dem. 

Wir sagen und schreiben zweitens: 

Der Lehrer legt das Buch auf den Tisch. — legen 

Das Kind setzt die Puppe neben die Mutter. — setzen 

Der Vater stellt den Sessel neben das Fenster. — stellen 

Legen, setzen und stellen sind Zeitworter fiir die Bewegung. Das Buch, die 
Puppe und der Sessel bleiben jetzt nicht auf ihrem Platz. Sie gehen an einen 
anderen Platz. Sie bewegen sich von dem ersten Platz an einen zweiten Platz. Die 
Frage fiir die Bewegung heifBt ,Wohin?‘ 

Wohin legt der Lehrer das Buch? Er legt es auf den Tisch. 
(Bewegung von der Hand = 1. Platz ——» auf den Tisch = 2. Platz.) 

‘Wohin setzt das Kind die Puppe? Es setzt sie neben die Mutter. 

(Bewegung von dem Kind = 1. Platz ——» _ neben die Mutter = 2. Platz.) 

Wohin stellt der Vater den Sessel? Er stellt inn an das Fenster. 

(Bewegung von dem Tisch = 1. Platz ——» an das Fenster = 2. Platz.) 

Die Antwort auf die Frage ,Wohin?* steht im Wenfall. Der Wenfall (r Akkusa- 

tiv) heiBt: den, die, das. 

Ruhe <a Te ee 

Zeitw6rter: liegen, sitzen, stehen Zeitworter : ae setzen, stellen. 

Frage: wo? Frage: wohin? 

Antwort: Wemfall = dem, der, dem| Antwort: Wenfall = den, die, das. 

an, auf, hinter, in, neben, iiber, unter, vor, zwischen. 

Satze mit: an, auf, hinter, in, neben, iiber, unter, vor und zwischen kénnen die 

Ruhe oder die Bewegung anzeigen (anzeigen = uns zeigen). An dem Zeitwort 

kénnen wir sehen, was der Satz sagen will. Liegen, sitzen und stehen zeigen 

immer die Ruhe an; legen, setzen und stellen aber immer die Bewegung. Gehen, 

laufen, fahren und fliegen sind Zeitworter der Bewegung. Bleiben, schlafen, 

wohnen und sein sind Zeitworter der Ruhe. Wer die Satze mit: an, auf, hinter, 

in, neben, iiber, unter, vor und zwischen richtig machen will, mu8 auf die 

Zeitworter sehen. 
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»Das habe ich auch einmal gelernt, aber schon halb vergessen“, sagt Herr 

Schafer und lacht (lachen). ,,Diese Regeln haben in meinem Kopf zu lange 

geruht. Deine Arbeit bringt sie wieder in Bewegung. Das ist auch fiir mich 

gut! — Aber jetzt bewege du dich, Dieter! Mache schnell meinen Schreibtisch 

frei (frei machen = Platz machen) ! Ich muB noch arbeiten. Ordne, bitte, diese 

Briefe nach dem ABC (ordnen). Wenn du sie geordnet hast, dann lege sie in 

den Briefordner (r Briefordner). Wenn sie in dem Briefordner liegen, dann 

stelle den Briefordner in den Biicherschrank. Wenn er in dem Biicherschrank 

steht, dann setze dich auf deinen Platz dort. Wenn du auf deinem Platz sitzt, 

dann arbeite ruhig (ruhig = ohne Bewegung und leise) ; denn ich muf} noch 

schreiben. — Nun, habe ich alle Satze richtig gemacht?“ — ,,Fein hast du sie 

gemacht, Vater! Du kannst morgen fiir mich in die Schule gehen. Willst du?“ 

Im Kaufhaus 

Frau Schafer kauft ein (einkaufen = fiir sich und andere kaufen). Sie geht 

in ein groBes Kaufhaus (s Kaufhaus). Sie braucht die Sachen, die wir hier 

unten sehen, fiir die Kiiche und das Haus (brauchen = haben miissen) und 

sagt zu der Verkauferin oder zu dem Verkaufer: 

e Pfanne r Teller e Schiissel r Eimer r Korb 

»lch mochte einen Topf haben, einen kleinen Kochtopf aus Aluminium fiir den 

Elektroherd. — Der ist mir zu klein! Der andere da ist richtig!“ 

»Geben Sie mir, bitte, eine Pfanne, eine grofe Bratpfanne aus Eisen. Was 

kostet diese da? — 4,75 DM. — Ja, die nehme ich!“ 

»Haben Sie Teller, gute Porzellanteller? Ich brauche sechs weiSe Suppenteller 

und sechs Tellerchen! “ 

»Zeigen Sie mir, bitte, eine Schiissel, eine grofe Suppenschiissel! — Noch etwas 

gro8er, bitte! — Die GroRe ist richtig. Wie teuer ist sie? “ 

»Kann ich einen Eimer haben, einen groBen Wassereimer? — Etwas kleiner 

bitte! — Ja, geben Sie mir diesen!“ 

»lch brauche einen grofen Korb fiir Obst, einen Obstkorb (s Obst: Apfel, 
Birnen, Apfelsinen usw. heiSen zusammen das Obst) ! — Was kostet er?“ 

»Konnen Sie mir die Sachen in meine Wohnung schicken (schicken) ?“ — 
»Natiirlich! Wohin, bitte?“ — ,,Zu Frau Schafer, Alsterweg 17. Wann schicken 
Sie mir die Sachen? “ — ,,Heute mittag oder nachmittag (r Mittag) .“ 
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Am Mittagstisch 

Wer hat den Tisch gedeckt (den Tisch decken = alles fiir das Essen bringen) ? 

Frau Schafer hat das weifSe Tischtuch auf den Tisch gelegt. Ihre Tochter Grete 

hat drei Teller auf jeden Platz gestellt: zwei groBe Teller und ein Tellerchen. 

Dann hat sie die Messer, Gabeln und Léffel geholt und neben jeden Teller 

gelegt, immer rechts ein Messer und eine Gabel und dahinter einen Léffel und - 

ein Loffelchen. Die Mutter hat das Salzfa8 in die Mitte des Tisches gestellt 

(s Salz) und zu Hilde gesagt: ,,Du hast die Servietten vergessen (e Serviette 

oder das Mundtuch) .“ Schnell hat Hilde neben jeden Teller eine Serviette gelegt. 

Mutter und Tochter haben um 12 Uhr den Tisch gedeckt. Jetzt ist es 1 Uhr. 

Seit einer Stunde ist der Tisch gedeckt (seit). Die Hausgehilfin bringt die 
Suppe. Da kommt Bewegung in die Familie. Der Grofvater, der mit der Zeitung 
im Sessel sitzt, steht auf und setzt sich vorn an den EBtisch (vorn). Der Vater, 

der jetzt noch auf dem Sofa liest, macht das Buch zu und nimmt rechts neben 
dem GroSvater am Efitisch Platz. Grete, die noch vorn im Zimmer Klavier spielt, 

steht auf und setzt sich an die rechte Seite des Vaters (e Seite). Hilde und 

Peter, die noch mit Puppe und Eisenbahn spielen, bringen das Spielzeug ins 
Kinderzimmer (s Spielzeug = die Sachen zum Spielen) und setzen sich auf 
die zwei Stiihle am Fenster. Dieter, der hinten im Wohnzimmer am Musik- 

schrank steht (hinten), macht den Plattenspieler zu und geht auf seinen Platz 
hinter dem Tisch neben Hilde. Die Mutter, die Hans noch im Arm halt (halten), 

legt das Kind ins Bett und kommt ins Wohnzimmer, wo ihr Stuhl zwischen 
Dieter und dem Grofivater noch leer ist. Wenn jeder auf seinem Platz ist, wird 

die Mutter die Suppe auf die Teller geben, und alle werden mit gutem Appetit 
essen. 

Im Zoo 

(1 : 1 
r Elefant r Lowe r Bar r Wolf r Fuchs r Affe 

16 
Ist heute schénes Wetter, Vater?“ — ,,Ja, sehr schones, Hilde!“ — ,,Dann 

mut du mit mir in den Zoo gehen (r Zoo). Du hast gesagt, wenn Sonntag 

schones Wetter ist, dann zeigst du mir die Elefanten und die Lowen, die Baren 

und die Wolfe, die Fiichse und die Affen und alle anderen Tiere aus dem 

Bilderbuch im Zoo (s Tier > e Tiere) .“ — ,,Was ich gesagt habe, mu8 ich 

auch tun“, sagt Herr Schafer und fahrt nach dem Mittagessen mit Dieter, Peter 

und Hilde in den Zoo. 
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Es ist ein schéner Sonntag. Dunkelblau und ohne eine Wolke ist der Himmel. 

Die Sonne lacht (e Sonne), und die Vogel singen. Aus der Stadt und von weit 

her kommen die Leute in den Tiergarten, in den Zoo. Vorn rechts steht das 

Elefantenhaus. Da kommt ein indischer Elefant. Wie gro sind seine Ohren und 

wie dick seine Beine! Auf seinem Riicken sitzt ein Mann (r Riicken). Der 

Elefant hebt seinen Riissel (r Riissel = die lange Nase) und nimmt damit 

einen Apfel, den ihm ein Madchen gibt. Jetzt steckt er ihn in seinen grofgen 

Mund und nimmt von Peter ein Brétchen. Wohin geht er nun? — An das 
Wasser. Da trinkt er mit seinem Riissel. Dort zeigt ihm ein Herr ein kleines 
Geldstiick. Der Elefant kommt zu ihm, nimmt das Geld mit seinem Riissel aus 

der Hand und steckt es in die Tasche des Mannes, der auf seinem Riicken sitzt. 

Wie klug die Elefanten sind! 

Peter will die Lowen sehen. Sie laufen frei hinter einem Graben (r Graben). 

»Springt hier kein Lowe iiber den Graben (springen) ?“ fragt Peter. — ,,Nein, 

der Graben ist zu breit“, antwortet Dieter (breit). Dort oben steht ein groBer 

Lowe. Eine Lowin liegt in der Sonne. Fiinf junge Lowen spielen um die Mutter. 

Das ist eine ganze Lowenfamilie. Peter méchte wissen, woher die Lowen 

kommen. ,,Die alten Lowen kommen aus Nordafrika“, sagt der Vater. ,,Die 

jungen Lowen aber sind hier im Zoo geboren (geboren) .“ — ,,Wann haben 

die kleinen Lowen Geburtstag?“ fragt Hilde. ,,Das weifS ich nicht“, sagt der 

Vater, ,,da miissen wir den Direktor des Zoos fragen (r Direktor) .“ 

Etwas weiter sind braune Baren aus Rufland, aus Sibirien, tief unten in einem 

Graben. Die Leute werfen Obst und Brot in den Graben (werfen). Die Baren 

finden jedes Stiick und fressen es (fressen). Im Wasser schwimmen weife Eis- 

baren aus dem Norden. Sie fressen Fische. Was fiir ein Tier schwimmt da? — 

Ein Seehund hebt seinen Kopf aus dem Wasser (r Seehund). Zwei, drei See- 

hunde sind jetzt zu sehen! Hier vorn sitzt ein roter Fuchs, und dort hinten 

laufen zwei graue Wolfe. Hilde bleibt nicht stehen. Sie mochte die Affen sehen. 

Das Affenhaus steht hinter einem See. Der Weg dorthin geht iiber eine kleine 

Briicke. Darunter schwimmen die Fische. Die Jungen bleiben stehen, werfen 

Brotstiickchen ins Wasser und sehen, wie die Fische sie fressen. Hilde hort die 

Kinder vor dem Affenhaus lachen und lauft, so schnell sie kann, dahin. Mehr 

als hundert Affen sind dort. Sieh, wie sie spielen und laufen und springen! 

Jetzt sind sie hoch auf einem Baum und springen schnell hin und her. Alle sind 

in Bewegung. Der kleine Affe dort in der Ecke hat einen Spiegel. Er sieht sein 

Bild darin und sucht es immer wieder hinter dem Spiegel. Aber er findet nichts. 

Die Kinder lachen laut. Das macht ihn boése (bése). Er wirft den Spiegel auf 

die Erde und springt schnell zu seiner Mutter. Die nimmt ihn wie ein Kind in 
ihre langen Arme. 

Vater will weitergehen; aber Hilde kann nicht genug sehen. ,,Schlaf doch im 
Affenhaus“, ruft Peter, der schon auf der Briicke ist, ,,wir gehen nach Haus!“ 
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Frage finfzehn (15): Wem gehért? 
(Lehrmittel: Bild zwei und Kleinbilder Nr. 61 bis 90) 

Das zweite Bild (Was den Personen gehért) 

Peter spielt im Wohnzimmer mit seiner Eisenbahn. Die Eltern haben ihm 

diese kleine Eisenbahn zum Geburtstag geschenkt (ihm = dem Kind). Das ist 

seine Kisenbahn; oder: die Eisenbahn gehért ihm (gehéren). Die Puppe ge- 

hort ihm nicht. Das ist die Puppe der Schwester; oder die Puppe gehort seiner 
Schwester Hilde. Auch das Buch, das der Vater in seiner Hand halt, gehort ihm 

nicht. Es gehort seinem Bruder Dieter. Das Heft, das auf dem Klavier steht, 

gehort seiner Schwester Grete. Wem gehort der schwarze Mantel, der im Flur 
hangt? — Der schwarze Mantel im Flur gehort dem Grofvater. Der Hut, der 

dariiber hangt, gehort ihm auch (r Hut). Das groBe Schlafzimmer hinter dem 

Arbeitszimmer ist das Elternschlafzimmer. Es gehért den Eltern. Ein kleines 
Schlafzimmer gehort den zwei Bridern und ein anderes ihren beiden Schwe- 
stern. Die Mobel, die in der Wohnung stehen, gehoren den Eltern; aber die 
Spielsachen gehoren ihnen nicht. Sie gehoren den Kindern. Das Telefon oder 

der Fernsprecher gehort in Deutschland der Post, also dem Staat. 

Wir sagen: das gehort dem Bruder (Einzahl), aber den Briidern (Mehrzahl) ; 

der Schwester (Einzahl), aber den Schwestern (Mehrzahl); dem Kind (Ein- 

zahl), aber den Kindern (Mehrzahl) und den Eltern (Mehrzahl). 

Auf die Frage ,,Wem gehort?“ folgt immer der Wemfall (folgen = dahinter \ 

kommen). Der Wemfall (r Dativ) hat in der Einzahl ,dem‘, ,der‘, ,dem’ und 

in der Mehrzahl immer den + n. 

Wir sagen, wem die Sachen gehoren: 

Sse? / of 
r Hut e Miitze r Rod eBluse' r Strumpf_ e Socke 

Wem gehort der Hut? — Der Hut gehort dem Vater. Er gehort ihm. 

Wem gehort die Mitze? — Die Miitze gehort dem Bruder. Sie gehort ihm. 

Wem gehdrt der Rock? — Der Rock gehort der Tochter. Er gehort ihr. 
Wem gehort die Bluse? — Die Bluse gehort der Schwester. Sie gehort ihr. 

Wem gehort der Strumpf? — Der Strumpf gehort dem Madchen. Er gehort ihm. 
Wem gehort die Socke? — Die Socke gehort dem Kinde. Sie gehort ihm. 

Wem gehéren die Striimpfe? — Sie gehoren den Damen. Sie gehoren ihnen. 

Wem gehéren die Socken? — Sie gehoren den Mannern. Sie gehoren ihnen. 

Gehort mir der Handschuh? — Ja, er gehort Ihnen, Herr Schafer. 
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Wem gehért das? 

Mein Mantel gehort mir. Unsere Mantel gehoren uns. 
Dein Mantel gehort dir. Euere Mantel gehoren euch. 
Sein Mantel gehort ihm (dem Herrn). Ihre Mantel gehoren ihnen (den Leuten). 

Thr Mantel gehort ihr (der Dame). Ihre Mantel gehoren Ihnen, Herr Braun, 

Sein Mantel gehort ihm (dem Kind). oder Ihnen, Herr und Frau Miller. 

Wir bilden Sétze mit ,gehdren‘ und ,gefallen‘ (gefallen = gern haben, lieben): 

r Hut: r Herrenhut, r Damenhut, r Sommerhut. — Dieser Sommerhut gehort 

mir und gefallt dir, aber nicht ihm. 

s Kleid: s Abendkleid, s Sommerkleid, s Winterkleid. — Dieses Winterkleid 

gehort dir und gefallt mir, aber nicht ihr. 

s Hemd: s Oberhemd, s Nachthemd, s Sporthemd (r Sport). — Dieses Sport- 

hemd gehort ihm und gefallt ihr, aber nicht dir. 

r Mantel: r Wintermantel, r Regenmantel, r Pelzmantel (r Pelz). — Dieser 

Pelzmantel gehort ihr und gefallt ihr, aber nicht mir. 

r Schuh: r Halbschuh, r Sportschuh, r Lederschuh (s Leder). — Diese Leder- 

schuhe gehoren ihm und gefallen uns, aber nicht euch. 

r Handschuh: r Lederhandschuh, r Wollhandschuh (e Wolle). — Diese Woll- 

handschuhe gehoren uns und gefallen euch, aber nicht ihnen. 

r Strumpf: r Damenstrumpf, r Nylonstrumpf, r Seidenstrumpf (e Seide). — 

Diese Seidenstriimpfe gehoren Ihnen und gefallen Ihnen, aber nicht uns. 

r Anzug: r Sportanzug, r Schlafanzug (r Anzug = Jacke, Weste und Hose). — 
Diese Schlafanziige gehoren ihnen und gefallen ihnen, aber nicht Ihnen. 

Hier sind Satze im Wemfall. Wir setzen Eigenschaftsworter hinein: 

Die Feder gehort mir. Sie gehért zu meinem Winterhut. (Er ist alt.) Sie gehort 

zu meinem alten Winterhut. 

Die Weste gehort dir. Sie gehdrt zu deinem Abendanzug. (Er ist schwarz.) Sie 
gehort zu deinem schwarz -- Abendanzug. 

Der Hut gehort ihm. Er gehort zu seinem Wintermantel. (Er ist warm.) Er 
gehort zu seinem warm - - Wintermantel. 

Der Rock gehort ihr. Er gehort zu ihrer Seidenbluse. (Sie ist neu.) Er gehort 
zu ihrer neu-- Seidenbluse. 

Die Miitze gehort ihm. Sie gehort zu seinem Kinderkleidchen. (Es ist hiibsch.) 

Sie gehort zu seinem hiibsch - - Kinderkleidchen. 

Die Striimpfe gehdren uns. Sie gehoren zu unseren Halbschuhen. (Sie sind 

niedrig). Sie gehéren zu unseren niedrig - - Halbschuhen. 

Die Handschuhe gehoren euch. Sie gehoren zu eueren Pelzminteln. (Sie sind 
teuer.) Sie gehoren zu eueren teuer - - Pelzmanteln. 
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Die Oberhemden gehéren ihnen. Sie gehéren zu ihren Sportanziigen. (Sie sind 
braun.) Sie gehéren zu ihren braun - - Sportanziigen. 

Der Anzug gehort Ihnen, Herr Schafer. Er gehort zu Ihrem Wintermantel. (Er 
ist warm.) Er gehort zu Ihrem warm - - Wintermantel. 

Die Eigenschaftsworter im Wemfall (Dativ) haben hier die Endung: en. 

Dreifig Kleinbilder 

Wir sagen die Namen der Kleinbilder Nr. 61 bis 90 mit der, die oder das und 

mit ein, eine oder ein. Wir setzen Eigenschaftswérter davor: der neue Mantel, 
ein neuer Mantel usw. Wir bilden Satze mit dem Wer- und Wenfall, auch mit 

Eigenschaftswortern: Der (braune) Mantel gehért mir. Ich kaufe den (braunen) 

Mantel. Ein (brauner) Mantel gehort mir. Ich kaufe einen (braunen) Mantel. 

Die (kurze) Jacke gefallt mir nicht. Ich verkaufe die (kurze) Jacke. Eine 

(kurze) Jacke gefallt mir nicht. Ich... usw. 

Beim Mittagessen 

Frau Schafer gibt die Suppe auf die Teller. ,,.E8t langsam, Kinder!“ sagt sie. 

»Die Suppe ist hei® (hei = sehr warm)!“ Der Vater winscht ,,Guten 

Appetit!“ und alle beginnen zu essen. ,,Du mut gerade sitzen, Peter, und die 

linke Hand auf den Tisch legen“, sagt der Grofivater. Dieters Teller ist schon 
leer. Er ift gern Suppe und fragt: ,,Kann ich noch etwas Suppe haben, 

Mutter?“ — ,,Natirlich!“ sagt sie, nimmt seinen Teller und macht ihn wieder 

voll. — ,,Danke, Mutter!“ — ,,Wer mochte auch noch Suppe?“ — ,,Ich, bitte! 

Aber nicht so viel wie Dieter!“ — Die Mutter macht Peters Teller nur halb voll. 

» ch mochte keine Suppe mehr“, sagt Hilde, und auch Grete dankt. Sie wollen 

schlank bleiben. 

Jetzt stellt die Mutter Fleisch und Kartoffeln auf den Tisch (e Kartoffel). Der 

Vater schneidet das Fleisch, und die Mutter gibt jedem Kind ein Stiick Fleisch 
und einige Kartoffeln. ,,Was fiir Gemiise essen wir heute?“ fragt Peter 

(s Gemiise). — ,,Erbsen“, sagt Grete, ,,junge, griine Erbsen (e Erbse). Ich 

habe sie geholt und aufgemacht. Da sind sie schon!“ Die Hausgehilfin bringt 

eine groBe Schiissel voll Erbsen. Alle essen die Erbsen gern, nur Peter nicht. Er 

schiebt sie auf seinem Teller hin und her und ift zuerst das Fleisch und die 

Kartoffeln. ,,Gemiise ist gesund“, sagt der GroBvater (gesund = nicht krank). 

18 deine Erbsen, Peter, du hast die wenigsten auf dem Teller!“ — ,,Ich hole 

schon den Nachtisch“, sagt die Mutter und geht in die Kiiche (r Nachtisch ist der 
letzte Teil des Essens). Da i8t Peter schnell seine Erbsen; denn er mag den 

Nachtisch besonders gern. Er ist noch vor seiner kleinen Schwester Hilde fertig. 
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Zum Nachtisch gibt es heute eine groBe Schiissel voll Obst: einen Apfel und 

eine Banane fiir jeden (e Banane). Hilde wahlt einen dicken, roten Apfel und 

fragt: ,,Darf ich ihn spater essen, Mutti? Ich habe jetzt genug geeBt!“ — 

»Das sagt man nicht, Hilde (man ist eine Person: er, sie oder es)! Man sagt 

doch gegessen! Ich habe gegessen! Ich habe genug gegessen!“ — Peter lacht 

und sagt: ,,Wie dumm bist du, Hilde!“‘ — ,,Lache nicht so laut“, sagt der Vater. 

Als du so alt wie Hilde warst (als = in der Zeit, da), hast du noch mehr 

Fehler gemacht (r Fehler = s falsche Wort). Weift du denn, was fiir Worter 

das sind, die viele Kinder falsch machen?“ — Peter weif keine Antwort und 

wird rot (rot werden). Endlich fragt er: ,,Sind das Zeitworter, Dieter?“ — 

»Ja“, sagt sein grofer Bruder, ,,das sind Zeitworter; aber nicht alle Zeitworter 

machen die Kinder falsch! Welche Zeitwérter sind schwer fir sie?“ — ,,Das 

weiB ich noch nicht.“ — ,,Das sind starke Zeitworter (stark). Hast du das in 

der Schule noch nicht gehort? “ — ,,Doch, wir haben gelernt, es gibt starke und 
schwache Zeitwoérter (schwach). Starke Zeitworter sind leicht und schwache 

sind schwer.“ — ,,0 nein“, lacht Dieter. ,,Im Gegenteil (s Gegenteil)! 

Schwache Zeitworter sind leicht zu lernen und starke schwer. Schwache Zeit- 

worter gehen nach der Regel, sie sind regelmaBig. Starke Zeitworter gehen 

nicht nach der Regel, sie sind unregelmaBig (un = nicht).“ — ,,Es gibt“, 

sagt der Vater, ,,in der deutschen Sprache viele Tausend schwache, also leichte 

Zeitworter, und nur 168 starke, also schwere Zeitworter, die wir gut lernen 

miissen. — Und nun, Dieter, gehe ins Nebenzimmer und ibe da mit Peter und 

Hilde schwache und starke Zeitworter (tiben = so oft tun, bis man es kann).“ 

»lch wei viele schwache Zeitworter. Soll ich fiinfzig schreiben?“ fragt Peter 

seinen Bruder. — ,,Ja, tu das“, sagt Dieter, ,,aber schreibe kein starkes Zeit- 

wort dazwischen! Hilde und ich, wir bilden Satze.“ Peter beginnt zu schreiben, 

die beiden anderen sprechen: 

50 schwache Zeitwiérter 

1. antworten (Wir antworten, wenn du fragst.), 2. arbeiten (Vater arbeitet am 

Schreibtisch.), 3. baden (Wir baden am Samstag.), 4. bilden (Ich bilde die 

Frageform.), 5. brauchen (Wer braucht neue Schuhe?), 6. danken (....), 

TegdSKENA(xa1./0)5),. 0. titagen:. (os...) ; Dehangen: (Crwad)oe 10s holenarlessas 

11. horen (....), 12. kammen (....), 13. kaufen (....), 14. klingeln (....), 

15. knien (.......),, 16. kochen (... .),.17. kosten, (..< <.);. 18. lacheni (... 
EOMilegen #(.2%.) 120; lehren, (x...)6. 421 a lerneny. @\.)) Vn22e hebena (ae e)s 
23. machen (....), 24, malen (....), 25. ordnen (....), 26. pudern ( 
27. rauchen (....), 28. rollen (....), 29. ruhen (....), 30. sagen (... 
31. schaukeln (....), 32. schenken (....), 33. schicken (....), 34. setzen 
(....), 35. spielen (....), 36. stellen (....), 37. suchen (....), 38. tanken 
(....), 39. tanzen (....), 40. itiben (....), 41. wahlen (....), 42. weinen 
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(....), 43. wohnen (....), 44. wiinschen (....), 45. zahlen (....), 46. zeigen 
(....), 47. enden = ein Ende haben (....), 48. heizen = hei® machen 
(....), 49. Offmen = aufmachen (....), 50. warmen = warm machen Cacete 

Schwache Zeitwoérter bilden die Formen der Dauer und Vollendung wie ,spielen‘: 

ich spiele... ich spielte ... ich werde spielen... 
ich habe gespielt. . . ich hatte gespielt... ich werde gespielt haben... 

Wir bilden von Nr. 1—50 nur diese drei Formen: 1. er antwortet, er antwortete, 
er hat geantwortet; 2. er arbeitet, er arbeitete, er hat—; 3. er badet, er—, 
er ——; 4. er bildet, er —, er... usw. 

10 starke Zeitwoérter (Nr. 1 bis 10) 

ich sehe ich sah ich werde sehen ich habe gesehen 

du siehst du sahst du wirst sehen du hast gesehen usw. 

er sieht er sah (!) er wird sehen ich hatte gesehen 

wir sehen wir sahen wir werden sehen du hattest gesehen usw. 

ihr seht ihr saht ihr werdet sehen ich werde gesehen haben 

sie sehen sie sahen sie werden sehen du wirst gesehen haben usw. 

1. Gruppe: e — a—e 

1. sehen (ie) sah gesehen 6. messen (i) maf gemessen 

2. lesen (ie) las gelesen 7. vergessen (i) vergafS vergessen 

3. essen (i) af gegessen 8. bitten bat gebeten 
4. fressen (i) fra  gefressen 9. liegen lag gelegen 

5. geben (i) — gab gegeben 10. sitzen sah gesessen 

Wir sagen nur die drei Formen wie oben: 1. er sieht, er sah, er hat gesehen; 

2 er liest, er —, er-— — +: 3. en ibt, er —, er — —; 4; er Inbiier —en—— 

5. er gibt, er —, er ——; 6. er miBt, er —, er ——; 7. er vergibt, er —, er ——; 

8. er bittet, er —, er —— ; 9. er liegt, er —, er ——; 10. er sitzt, er —, er ——. 

Wir sagen die Frageform: 1. sieht er? sah er? hat er gesehen? ... usw. 

Wir lesen die zehn Siitze und bilden erstens Vergangenheit (Dauer) oder Imper- 

fekt und zweitens Gegenwart (Vollendung) oder Perfekt: 

1. Wir sehen ein groes Flugzeug. 2. Er liest eine deutsche Zeitung. 3. Wir 

essen um sieben Uhr zu Abend. 4. Die Tiere essen-nicht, sie fressen. 5. Du gibst 

mir einen Apfel. 6. Der Schneider mift das Tuch fiir einen neuen Anzug. 7. Wir 

vergessen diese schénen Tage nicht. 8. Wir bitten um schnelle Antwort. 9. Da 

liegen deine braunen Lederhandschuhe. 10. Er sitzt auf ihrem neuen Sommerhut. 
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Frage sechzehn (16): Wessen? 
(Lehrmittel: Schautafel sieben) 

Bilder groGer Manner 

Grete hat die Bilder groBer Manner und Frauen gern. Von ihrer Schulfreundin 

bringt sie sechs neue Bilder mit nach Hause und zeigt sie ihren Briidern: 
| 
7 

| 
qf 

— ‘. ~ ‘ 

Wolfgang Amadeus Ludwig Richard Johann Wolfgang Friedrich Immanuel 
Mozart van Beethoven Wagner von Goethe von Schiller Kant 

*1756in Salzburg °1770inBonn *1813inLeipzig °*1749in Frankfurt *1759in Marbach * 1724 in Kénigsberg 
71791 in Wien 71827 in Wien 71883 inVenedig +1832 in Weimar +1805in Weimar +} 1804 in Kénigsberg 

(*=:geboren +=gestorben) 

»Wer ist auf dem ersten Bild?“ fragt ihr jiingster Bruder, der noch nicht lesen 

kann, was darunter steht. ,,Das ist Mozart, ein grofer deutscher Komponist 

(r Komponist) “, antwortet seine Schwester. ,,Den kenne ich nicht“, sagt Peter 

(kennen = wissen, wer das ist). — ,,Doch, du kennst ihn. Ich habe seine 

Musik auf dem Klavier gespielt (e Musik). Du hast sie auch schon im Radio 
gehort. Sieh, hier in der Zeitung steht heute: 19 Uhr 45, Wolfgang Amadeus 

Mozart, Konzert fiir Violine und Orchester (s Orchester) .“ — ,,Spielt Mozart 

in diesem Konzert?“ — ,,O nein, er lebt nicht mehr (leben). Er ist im Jahre 

1791 gestorben (sterben > gestorben). Er ist schon tiber 150 Jahre tot (} tot). 

» Wessen Bild ist das zweite Bild (wessen) ?“ — ,,Das ist Beethovens Bild. 

Beethoven ist wie Mozart ein groBer Komponist. Letzte Woche war fiir unsere 

Schule ein Beethoven-Konzert. Wir haben eine Sinfonie von Beethoven gehort. 

Das groBe Orchester der Stadt hat die Sinfonie gespielt. Mehr als tausend Schul- 
kinder haben sie gehért. Die Musik hat ihnen gut gefallen. Beethovens vollen 
Namen horst du oft im Radio. Er hei®t: Ludwig van Beethoven.“ 

» Wessen Bild ist daneben? “ — ,,Daneben ist Wagners Bild.“ — ,,Wir gehen“, 

sagt Dieter, ,,nachste Woche in eine Wagner-Oper. Sie hei®t: Die Meistersinger 
von Niirnberg.“ 

»Wessen Bilder kommen nach den drei Komponisten?“ — ,,Nach den drei 

Komponisten kommen zwei Dichter, die beiden gréften deutschen Dichter: 
Goethe und Schiller (r Dichter) .“ 

», Wessen Bild ist das letzte Bild?“ — ,,Kants Bild ist das letzte der sechs 

Bilder. Kant ist kein Dichter und kein Komponist, sondern ein Denker oder 
Philosoph (denken > r Denker).“ 

Ich wiinsche mir noch ein Bild, aber ich kann es nicht finden“, sagt Grete. — 

» Welches Bild willst du noch haben?“ fragt Dieter. — ,,I[ch suche das Bild 
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meines liebsten Komponisten, das Bild Johann Sebastian Bachs.“ — ,,Jm Radio 

habe ich am Sonntag aus der Kirche in Leipzig ein Orgelkonzert von Bach 

gehort“, sagt Dieter (e Orgel — s Orgelkonzert). ,,Das hat mir gut gefallen. 
Morgen werde ich meine Schulfreunde fragen. Vielleicht haben sie ein Bild 

deines liebsten Komponisten (vielleicht = es kann sein oder nicht sein). Dann 
bringe ich es dir. Soll ich? “ — ,,Natiirlich, tu es, bitte!“ 

»Wessen?*‘ und der Wesfall 

Wessen Bilder sind in dem Familienbuch? — Darin sind folgende Bilder: 

1. Das Bild des Grofvaters, des achtzigjahrigen Grofvaters, meines achtzig- 

jahrigen Grofvaters (achtzigjahrig = 80 Jahre alt). 

2. Das Bild der GroBmutter, der toten Grofmutter, deiner toten Grofmutter. 

3. Das Bild des Vaters, des alten Vaters, seines — — 

4. Das Bild der Mutter, der guten Mutter, unserer — — 

5 . Das Bild des Onkels, des verheirateten Onkels, eueres — — (verheiratt 

= einen Mann oder eine Frau haben). 

6. Das Bild der Tante, der ledigen Tante, ihrer — — (ledig = unverheiratet). 

7. Das Bild des Bruders, des alteren Bruders, meines — —. 

8. Das Bild der Schwester, der jiingeren Schwester, deiner ——. 

9. Das Bild des Sohnes, des altesten Sohnes, seines — —. 

10. Das Bild der Tochter, der jiingsten Tochter, unserer — —. 

Die Eigenschaftsworter im Wesfall (im Genitiv) haben hier die Endung ,en‘. 

Eine Regel mit Ausnahmen 

Nach der Regel haben die mannlichen Worter im Wesfall ein ,s‘. Wir sagen: 

des Vaters, des GroBvaters, des Onkels, des Bruders, des Sohnes. 

Wir sagen aber: 

11. Das Bild des Jungen, des kleinen Jungen, meines — Jungen. 

12. Das Bild des Herrn, des alten Herrn, deines — Herrn. 

Das sind zwei Ausnahmen von der Regel. 

Wir lernen noch einige Ausnahmen: 

der Deutsche => des Deutschen. Wessen Vaterland? — Das Vaterland ——. 
der Komponist > des Komponisten. Wessen Musik? — Die Musik — —. 
der Philosoph > des Philosophen. Wessen Buch? — Das Buch ——. 

der Lowe => des Lowen. Wessen Name? — Der Name des Lowen. 

der Bar > des Baren. Wessen Farbe? — Die Farbe— —. 

der Affe => des Affen. Wessen Bild? — Das Bild — —. 

der Elefant > des Elefanten. Wessen Riissel ? — Der Riissel — —. 
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Die Fragen ,Wessen?‘ und ,Wem gehért?° 

Wo wir mit ,wessen?‘ fragen, konnen wir oft auch mit ,wem gehort?* fragen. 

Die Antwort steht dann einmal im Wesfall (im Genitiv) und einmal im Wemfall 

(im Dativ). 

Hier stehen beide Fragen: 

Wessen Anzug ist das? — Das ist der Anzug des Arztes. (Wesfall) 
Wem gehért der Anzug dort? — Er gehért dem Arzt. (Wemfall) 

Wessen Kleid ist das? — Das ist das Kleid der Lehrerin. (Wesfall) 

Wem gehort das Kleid dort? — Es gehort der Lehrerin. (Wemfall) 

Wessen Taschentiicher sind das? — Das sind die Taschentiicher des Frauleins. 
Wem gehoren diese Taschentiicher? — Sie gehéren dem Fraulein. 

Wessen Hausschuhe sind das? — Das sind die Hausschuhe der Kinder. 

Wem gehoren diese Hausschuhe? — Sie gehoren den Kindern. 

Wessen Handschuhe sind das? — Das sind die Handschuhe der jungen Dame. 

Wem gehoren die Handschuhe dort? — Sie gehoren der jungen Dame. 

Wessen Miitze hangt dort? — Die Miitze des kleinen Kindes hangt dort. 

Wem gehort die Miitze, die dort hangt? — Sie gehort dem kleinen Kind. 

Wessen Socken liegen hier auf dem Stuhl? — Hier liegen die Socken meines 

alteren Bruders und die Socken meines jiingeren Bruders. 

Wem gehoren die Socken, die hier liegen? — Sie gehoren meinem 4lteren 
Bruder und meinem jiingeren Bruder. 

Wessen Striimpfe bringt deine Mutter? — Sie bringt die Striimpfe ihrer jiing- 
sten Tochter und die Striimpfe ihrer altesten Tochter. 

Wem gehoren die Striimpfe, die sie bringt? — Sie gehodren ihrer jiingsten 
Tochter und ihrer altesten Tochter. 

Hier kénnen nicht beide Fragen stehen: 

Wessen Bild bringt Dieter seiner Schwester Grete? Dieter bringt seiner Schwester 

Grete das Bild Johann Sebastian Bachs. Das Bild gehort aber nicht Johann 

Sebastian Bach, sondern es zeigt den Komponisten Johann Sebastian Bach. 

Wessen Unterschrift ist unter dem Brief (e Unterschrift = r Name unter dem 

Brief)? — Unter dem Brief ist die Unterschrift des Direktors. Sie gehort 
aber nicht dem Direktor, sondern der Direktor hat seinen Namen unter den 

Brief gesetzt. 

Wessen Standbild steht dort auf dem Platz (s Standbild = ein Bild aus Metall) ? 
— Dort auf dem Platz steht das Standbild des Dichters Friedrich von Schiller. 

Das Standbild gehort aber nicht dem Dichter Friedrich von Schiller, sondern 
es zeigt uns den Dichter Friedrich von Schiller. 
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Die Meistersinger von Niirnberg 

Dieter kommt aus dem Theater (s Theater). Er hat Richard Wagners Oper ,,Die 

Meistersinger von Niirnberg“ gehort. ,,.Wie war das Spiel?“ fragt ihn seine 
Schwester. ,,Herrlich war es (herrlich = sehr schén) !“ — ,,Erzahle!“ bittet 

Peter (erzahlen = sagen, was war) und Dieter erzaihlt, was er im Theater 

gesehen und gehort hat. 

»Die Oper spielt im alten Niirnberg in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts 
(s Jahrhundert = 100 Jahre). Die Leute kommen aus der Kirche, auch Eva, 

die hiibsche Tochter des Goldschmieds Pogner. Sie liebt einen jungen Mann, 

Walter von Stolzing. Er hat sie im Hause ihres Vaters gesehen und michte sie 
heiraten (heiraten = zur Frau nehmen). [hr Vater, der Goldschmied, aber will 

die Hand seiner Tochter nur dem besten Meistersinger geben. Walter mochte 

Eva gewinnen (gewinnen). Er kann dichten und singen (r Dichter > dichten), 

aber er ist kein Meistersinger, der nach den Regeln der Singschule arbeitet. ,[ch 
habe’, sagt er, ,das Dichten aus alten Biichern und das Singen von den Wald- 

vogeln gelernt. Er will ein Meistersinger werden, aber den Meistern gefallt sein 
Lied nicht (s Lied). Es ist nicht nach ihren Regeln gedichtet. Sie verstehen es 
nicht und wollen Walter nicht zum Meistersinger machen. Nur einer, Hans Sachs, 

Nurnbergs bester Meistersinger, findet Walters Lieder gut und besser als die 
Lieder des Stadtschreibers Beckmesser, der auch die Hand der reichen Gold- 

schmiedstochter gewinnen mochte. Hans Sachs kennt auch Eva Pogner und hat 

sie gern. Er sieht ihre grofe Liebe zu Walter und mochte, daf} das hiibsche 
Madchen nicht den alten Stadtschreiber, sondern den jungen Dichter und Sanger 

_ heiratet. Er lehrt Walter die Regeln der Meistersinger und hilft ihm, sein neues 
Lied auf Eva in die Form eines Meisterliedes zu bringen. 

Am nachsten Morgen ist das Preissingen (r Preis). Das ist ein Fest fiir die 

ganze Stadt (s Fest). Die Schuster, Schneider und Backer kommen mit Musik 

auf den Festplatz. Alle Meistersinger der Stadt singen zusammen ein Lied von 

Hans Sachs. Dann beginnt das Preissingen. Zuerst singt Beckmesser, der Stadt- 

schreiber. Sein Lied gefallt den Meistern nicht. Nach ihm kommt Walter und 
gewinnt mit seinem neuen Lied den Preis: die goldene Meisterkette (e Kette) 
und Eva, des Goldschmieds schéne Tochter. Das junge Paar aber dankt dem 
alten Meister Hans Sachs (s Paar = zwei Personen oder Sachen, die zu- 

sammen passen oder gehoren) und Eva setzt ihm einen grunen Kranz mit 

bunten Blumen auf den Kopf (r Kranz). 

»Hans Sachs, der Schuster, ist Deutschlands groBter Meistersinger“, sagt Grete. 

»Wir haben in der Schule seine Werke gelesen (s Werk) und dabei viel gelacht. 

Sein schonstes Stiick, das wir auch im Puppentheater gesehen haben, heift: Der 

Schiller aus dem Paradies (s Paradies = r Himmel), ein Spiel in drei Teilen 
oder Aufziigen (r Aufzug). Die Personen sind: ein Schiiler, ein Bauer und eine 

Bauerin (r Bauer = r Landmann). 
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Der Schiler aus dem Paradies 

Der erste Aufzug spielt in einem Bauernhaus, der zweite auf der Landstrafe und der dritte 

vor dem Bauernhaus des ersten Aufzugs. 

Eine Bauerin, die zum zweitenmal verheiratet ist, arbeitet in ihrer Kiiche und 

denkt dabei an ihren ersten Mann, der besser zu ihr war als der zweite. Da 

geht die Tiir auf. Ein junger Mann kommt herein und bittet um eine kleine 

Gabe (geben > e Gabe = s Geschenk). Er ist ein armer Schiiler, der von der 

Hochschule zu Fu nach Hause gehen mu8 (e Hochschule = e Universitat). 
»Woher kommst du?“ fragt ihn die Bauerin. — ,,Von Paris!“ antwortet er. Die 

Bauerin kennt Paris nicht und versteht ,Paradies*. Sie fragt ihn: ,,Hast du dort 

im Paradies meinen ersten Mann gesehen, der vor einem Jahr gestorben ist?“ — 
»Natiirlich, liebe Frau, den kenne ich gut. Er geht dort ohne Hemd und Hut in 

einem grofen, weiBen Tuch. Er hat kein Geld und mu von dem leben, was ihm 

die anderen geben.“ — ,,Mein armer Mann!“ sagt die Bauerin und fragt den 

Schiiler: ,,Wann gehst du wieder ins Paradies?“ — ,,Schon morgen mache ich 

mich auf die Reise und komme in vierzehn Tagen dahin (reisen = e Reise). 
»Kannst du“, fragt die Bauerin, ,.meinem ersten Mann etwas von mir ins 

Paradies bringen?“ — ,,Das will ich gern tun“, sagt der Schiller und denkt: 

» Wie dumm ist die Frau! Vielleicht schickt sie ihrem toten Mann Geld und 

Kleider!“ Da bringt die Bauerin Hose, Hemd und Schuhe und zwolf Goldstiicke. 

Sie packt alles in ein neues, blaues Tuch und steckt eine dicke Wurst und eine 
Flasche Wein in das Paket. Dann sagt sie: ,,Bring das alles meinem Mann und 

griiRe ihn schon von mir!“ Der Schiller nimmt das Paket und geht fort (fort- 
gehen). Der Bauer kommt, und die Frau erzahlt ihm, wie sie ihrem ersten Mann 

geholfen hat. ,,Herr Gott, wie dumm ist meine Frau“, denkt der Bauer. Aber er 

sagt nichts, sondern holt sein Pferd und reitet dem Schiiler nach (reiten). 

Der Schiiler geht auf der LandstraSe. Da hort er ein Pferd hinter sich und sieht 
den Bauer kommen. Er wirft das Paket schnell hinter einen Baum und deckt 

Gras dariiber. Dann setzt er sich neben die StraBe und ruht. Der Bauer kommt 

und fragt: ,,Hast du einen Schiller mit einem blauen Paket gesehen? “ —,,Ja, er ist 

dort unten iiber die Wiese in den Wald gelaufen (e Wiese). Er kann noch nicht 
weit sein! “ — ,,Halte mein Pferd“, bittet der Bauer und lauft, so schnell er kann, 

in den Wald. ,,Das Pferd nehme ich gern“, lacht der Schiiler. Er holt, als der 

Bauer fort ist, das Paket, springt aufs Pferd (= auf das Pferd) und reitet davon. 

Der Bauer findet den Schiler nicht. Er kommt zuriick (zuriicdkkommen) und 

sieht sein Pferd und den jungen Mann nicht mehr. Da weil er, wer ihm das 
Pferd gehalten hat. ,,Ich bin noch dimmer als meine Frau! Ich selbst habe dem 

Schiller mein Pferd gegeben“ (ich selbst = ich allein), sagt der Bauer und 
geht traurig nach Hause (traurig). Da kommt seine Frau und fragt: ,,Kommst 

du zu Fu zuriick? “ — ,,Ja“, antwortet er, ,,ich habe dem Schiiler das Pferd 

gegeben, damit er schneller zu deinem ersten Mann ins Paradies kommt.“ 
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Fahrzeuge 

Wir lesen die Namen der Fahrzeuge und iiben den Wesfall: 

s Lastauto r Anhanger r Schlepper e StraBenbahn rBus_ e Lokomotive 

Wessen Motor (r Motor) ? — Der Motor des Lastautos, des schweren Lastautos. 

Der Motor des schweren Lastautos, das drei Tonnen Kohle fiir den Winter bringt 
(1 t = eine Tonne = 1000 kg). 

Wessen Lange? — Die Lange dés Anhangers, des neuen Anhangers: Die Lange 
des neuen Anhangers, der dort auf der Strafe steht. 

Wessen Preis? — Der Preis des Schleppers, des neuen Schleppers. Der Preis 
des neuen Schleppers, der auf dem Feld arbeitet. 

Wessen Nummer? — Die Nummer der StraBenbahn, der elektrischen Stra®en- 

bahn. Die Nummer der elektrischen StraBenbahn, die vom Zoo kommt und 

zur Stadtmitte fahrt (elektrisch). 

Wessen Fahrer (fahren > r Fahrer) ? — Der Fahrer des Busses, des groBen 

Busses. Der Fahrer des grofen Busses, der zur Hauptpost fahrt. 

Wessen Farbe? — Die Farbe der Lokomotive, der neuen Lokomotive. Die Farbe 

der neuen Lokomotive, die sehr schnell fahren kann. 

Noch zehn starke Zeitwoérter (Nr. 11—20) 

2. Gruppe: e — a— 0 

11. sprechen (i)sprach gesprochen 16. stehlen (ie) stahl gestohlen 
12. brechen (i)brach gebrochen 17. sterben (i)starb gestorben (ist) 
13. nehmen (i) nahm genommen 18.kommen kam gekommen (ist) 

14. helfen (i) half geholfen 19. schwimmen schwamm geschwommen (ist) 

15. werfen (i) warf geworfen 20. beginnen begann begonnen 

Wir lesen die zehn Site und bilden Vergangenheit (Dauer) oder Imperfekt 

und Gegenwart (Vollendung) oder Perfekt: 

11. Der Vater spricht mit seiner Tochter deutsch. 12. Die Mutter bricht das 
Brot in kleine Stiicke. 13. Das Kind nimmt nichts mehr. 14. Das Madchen hilft 

zu Hause bei der Arbeit. 15. Der Bruder wirft den Brief in den Briefkasten 

(r Briefkasten). 16. Wessen Pferd stiehlt der Schiller in dem Spiel von Hans 

Sachs? 17. Der Dichter stirbt im hohen Alter. 18. Wir alle kommen zum Sport- 

fest der Schule. 19. Wer von euch schwimmt am besten? 20. Wann beginnt das 

FuBballspiel auf dem Sportplatz? 
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Frage siebzehn (17): Was wird gemacht? 
(Lehrmittel: Schautafel vier) 

Eine Schulstunde 

Herr Lehrer Fischer steht vor seiner Klasse. ,,Kinder“, sagt er, ,,heute lernen 

wir eine neue Form des Zeitwortes.“ Dabei hebt er die linke Hand und zeigt 

auf ihre fiinf Finger, auf den Daumen, den Zeigefinger, den Mittelfinger, den 

Ringfinger und den kleinen Finger. Dann sagt er zu Dieter: » ich weib, du hast 

eine kleine Schwester. Wie hei®t sie?“ — ,,Hilde, Herr Lehrer.“ — ,,Hast du 

sie gern?“ — ,,Natiirlich!“ — ,,Ich kann also sagen: ,Dieter liebt Hilde.‘ Ich 

wiederhole jetzt den Satz (wiederholen = noch einmal sagen). Seht her!“ Er 
spricht und zeigt dabei auf drei Finger seiner linken Hand: auf den Daumen, 
den Mittelfinger und den kleinen Finger. Er sagt: ,, ,Dieter‘ (Daumen) — ,liebt* 

(Mittelfinger) — ,Hilde* (kleiner Finger) .“ 

liebt wird von Dieter 

Hilde Hilde 

Dieter geliebt 

A 

Dann sagt er: ,,Wer liebt? — Dieter liebt. ,Dieter‘ ist der Werfall, der 

Nominativ. Was tut Dieter? — Er liebt. ,Liebt‘ ist das Zeitwort, das Verb. Wen 

liebt Dieter? — Er liebt Hilde. ,Hilde‘ ist der Wenfall, der Akkusativ.“ Der 

Lehrer packt den kleinen Finger seiner linken Hand mit der rechten Hand 
(packen = gut halten) und dreht die Hand nach links (drehen). Dann beginnt 

er beim kleinen Finger und sagt: ,, ,Hilde‘ (kleiner Finger) — ,wird‘ (Ring- 

finger) — ,von‘ (Mittelfinger) — ,Dieter* (Zeigefinger) —,geliebt‘ (Daumen) .“ 

Er dreht den Daumen wieder nach links und sagt: ,,Seht, Kinder. Der Daumen 

geht auf den Platz des Zeigefingers und der Zeigefinger auf den Platz des 

Daumens. Dieter kommt auf den Platz von Hilde und Hilde auf Dieters Platz. 

Die beiden Personen wechseln die Platze wie die Finger der Hand (wechseln) .“ 
Er dreht die Hand hin und zuriick und sagt dazu die zwei Sitze: 

erstens: ,Dieter liebt Hilde‘ und zweitens: ,Hilde wird von Dieter geliebt'. 

In diesen beiden Satzen sind auch zwei Formen des Zeitwortes, 

erstens: ,liebt° und zweitens: ,wird geliebt‘. 

Die erste Form heif®t Tatform (e Tatform = sg Aktiv). 

Die zweite Form heif®t Leideform (e Leideform = s Passiv). 
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Tatform und Leideform 

Hier haben wir zwei andere Satze mit der Tatform und der Leideform und in 

den Satzen die zwei Formen des Zeitwortes ,fragen‘. 

1. Satz Karl fragt Maria 

ah 

(ees 

Maria wird von Karl gefragt 

Die Tatform von ,fragen‘ heiBt hier ,er (Karl) fragt‘ und die Leideform ,sie 

(Maria) wird gefragi‘. Tatform kommt von ,tun‘ und Leideform von , leiden‘ 
(leiden). 

Tatform: 

Leideform: 

Tatform: 

Leideform: 

Tatform: 

Leideform: 

Tatform: 

Leideform: 

Tatform: 

Leideform: 

Tatform: 

Leideform: 

Tatform: 

Leideform: 

Tatform: 

Leideform: 

Tatform: 

Leideform: 

Tatform: 

Leideform: 

Tatform: 

Leideform: 

Helga lernt die Leideform. 
Die Leideform wird von Helga gelernt. 

Der Vater raucht eine Zigarette. 

Kine Zigarette wird von dem Vater geraucht. 

Die Mutter kocht das Essen. 

Das Essen wird von der Mutter gekocht. 

Das Madchen holt die Milch. 
Die Milch wird von dem Madchen geholt. 

Der Arbeiter kauft den Anzug. 

Der Anzug wird von dem Arbeiter gekauft. 

Die Dame wahlt diesen Mantel. 

Dieser Mantel wird von der Dame gewahlt. 

Das Kind malt einen Wolf. 

Ein Wolf wird von dem Kind gemalt. 

(lernt) 

(wird gelernt) 

(raucht) 

(wird geraucht) 

(kocht) 
(wird gekocht) 

(holt) 

(wird geholt) 

(kauft) 

(wird gekauft) 

(wahlt) 
(wird gewahlt) 

(malt) 
(wird gemalt) 

Die Handwerker machen die Arbeiten (r Handwerker). (machen) 

Die Arbeiten werden von den Handwerkern gemacht. (werden ge...t) 

Die Angestellten ordnen die Papiere (r Angestellte). (ordnen) 

Die Papiere werden von den Angestellten geordnet. (werden ge... t) 

Das Volk wahlt die Abgeordneten (r Abgeordnete). (wahlen) 

Die Abgeordneten werden von dem Volk gewahlt. (werden ge...t) 

Die Abgeordneten bilden das Parlament (s Parlament). (bilden) 

Das Parlament wird von den Abgeordneten gebildet. (wird ge...t) 
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Wir bilden andere Sdatze in der Leideform: 

Inge kimmt die Schwester mit dem Kamm. — Die Schwester wird... 

Das Madchen badet die Puppe in dem Wasser. — Die Puppe wird... 

. Der Schiiler gibt die Antwort in der Schule. — Die Antwort... 

. Der Vater schaukelt den Sohn im Garten. — Der Sohn... 

. Die Mutter braucht neue Teller und Tassen. — Neue —— — werden... 

. Die Verkauferin zeigt ihr die Teller. — Die Teller werden ihr... 

. Der Kaufmann schickt die Sachen in die Wohnung. — Die Sachen werden. . 

. Die Hausfrau stellt sie in den Ktichenschrank. — Sie werden... ONAN WNeE 

Wir bilden die Gegenwart der Leideform: 

ich werde von dem Vater (von meinem Vater) geliebt 

du wirst : von der Mutter (von deiner Mutter) :  geliebt 
er wird : von dem Kind (von seinem Kind) geliebt 

wir werden _: von den Eltern (von unseren Eltern) :  geliebt 

ihr werdet von den Bruidern (von eueren Briidern) geliebt 

sie werden von den Schwestern (von ihren Schwestern) geliebt 

Ich werde von dem Maler gemalt (r Maler). Du wirst... Er wird... usw. 

Ich werde von der Verkauferin gefragt. Du wirst... Er wird... usw. 
Ich werde von dem Kind gesucht. Du wirst... Er wird... usw. 

Wir fragen nach der Leideform: 

Personen: Wer wird geliebt? Sachen: Was wird geliebt? 

baden: Wer wird gebadet? — Das Kind wird gebadet. Es wird von seiner 

Mutter gebadet. Es wird von seiner Mutter im Badezimmer gebadet. 

bilden: Was wird gebildet? — Die Frageform wird gebildet. Sie wird von dem 
Schiiler gebildet. Sie wird von dem Schiler in der Schule gebildet. 

brauchen: Was wird gebraucht? — Die Schreibmaschine wird gebraucht. Sie 

wird von dir gebraucht. Sie wird von dir zu Hause gebraucht. 
decken: Was wird gedeckt? — Der Tisch wird gedeckt. Er wird von den Kin- 

dern gedeckt. Er wird von den Kindern im Wohnzimmer gedeckt. 

Wir bilden mit den Zeitwortern eine Frage und drei Antworten wie oben: 

fragen — hangen — heiraten — heizen — holen — horen — kimmen — 

kochen — legen — lehren — lernen — lieben -—— machen — malen — 6ffnen 
— ordnen — pudern — rauchen — rollen — sagen — schaukeln — schenken 
— schicken — setzen — suchen — ttben — wahlen — wairmen — wiinschen 
— zahlen. 

aufmachen (aufgemacht) — einkaufen (eingekauft) — freimachen (frei- 

gemacht) — zudecken (zugedeckt) — zumachen (zugemacht). 
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Wir bilden die Leideform von starken Verben: 

essen > gegessen: Was wird gegessen? — Der Apfel wird gegessen. Er wird 
von dem Kind gegessen. Er wird von dem Kind im Garten gegessen. 

fressen > gefressen: Was wird gefressen? — Das Gras wird gefressen. Es 
wird von der Kuh gefressen. Es wird von der Kuh auf der Wiese gefressen. 

lesen > gelesen: Was wird gelesen? — Die Zeitung wird gelesen. Sie wird von 
dem Grofvater gelesen. Sie wird von dem Grofvater im Wohnzimmer gelesen. 

sehen > gesehen: Was wird gesehen? — Das Flugzeug wird gesehen. Es wird 

von dem Jungen gesehen. Es wird von dem Jungen zwischen den Wolken gesehen. 

messen => gemessen: Was wird gemessen? — (s Tuch) 

vergessen > vergessen: Was wird vergessen ? — (e Leideform) 
bitten => gebeten: Wer wird gebeten? — (e Mutter) 
sprechen => gesprochen: Was wird gesprochen? — (r Satz) 
nehmen => genommen: Was wird genommen? — (r Apfel) 

werfen => geworfen: Was wird geworfen? — (r Ball) 

brechen = gebrochen: Was wird gebrochen? — (s Brot) 
stehlen => gestohlen: Was wird gestohlen? — (s Pferd) 

beginnen > begonnen: Was wird begonnen? — (s Lehrstiick) 

Wir lesen die Worter unter den Bildern und machen Sdtze: 

AY 6 & 
s Rad e Glocke eSchraube _ ec Kette e Brille r Wirfel 

drehen lauten schrauben zerbrechen abnehmen _ hinwerfen 

Ich drehe das Rad nicht. — Das Rad wird von mir nicht gedreht. Es wird von 

mir nicht mit der Hand gedreht. 

Du lautest die Glocke nicht. — Die Glocke wird von dir nicht gelautet. Sie 

wird von dir nicht in der Nacht gelautet. 

Er schraubt die Schraube nicht. — Die Schraube wird von ihm nicht geschraubt. 

Sie wird von ihm nicht mit den Fingern geschraubt. 

Wir zerbrechen die Kette nicht leicht. — Die Kette wird von uns nicht leicht 

zerbrochen. Sie wird von uns nicht leicht bei der Arbeit zerbrochen. 

Ihr nehmt die Brille nicht immer ab. — Die Brille wird von euch nicht immer 

abgenommen. Sie wird von euch beim Lesen nicht immer abgenommen. 

Sie werfen den Wiirfel nicht schnell hin. — Der Wiirfel wird von ihnen nicht 
schnell hingeworfen. Er wird von ihnen beim Spiel nicht schnell hingeworfen. 
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Wir lesen die Tatform mit ,man‘ und sagen die Leideform dazu: 

1. Hier lernt man Deutsch. 2. Dort lehrt man Deutsch. 
Hier wird Deutsch gelernt. Dort wird Deutsch gelehrt. 

3. Jetzt sagt man nichts. 4. Da kocht man gut. 

Jetzt wird nichts gesagt. Da wird gut gekocht. 

5. Wann baut man das Haus? 6. Wo kauft man am schnellsten? 
Wann wird das Haus gebaut? Wo wird am schnellsten gekauft? 

Noch zehn starke Zeitwoérter 

3. Gruppe: i-a-u 4. Gruppe: ei-i-i 
21. binden band ~ gebunden 26. beiBen bik gebissen 

22. finden fand gefunden 27. leiden litt gelitten 
23. singen sang gesungen 28. schneiden schnitt geschnitten 

24. springen sprang gesprungen (ist) 29. reiten ritt geritten 

25. trinken rank — getrunken 30. pfeifen __ pfiff gepfiffen 

Wir lesen die Satze und bilden Vergangenheit (Dawer) oder Imperfekt und 

Gegenwart (Vollendung) oder Perfekt: 

21. Das Kind bindet einen Kranz aus Blumen. 22. Ihr findet hier keinen Platz 

mehr. 23. Wir singen ein deutsches Lied. 24. Du springst zuerst ins Wasser 

(zuerst = als der erste). 25. Er trinkt zuletzt (als der letzte). 26. Der Hund 

beiBt das Kind ins Bein. 27. Der Kranke leidet viel. 28. Wer schneidet das Brot? 

29. Wer reitet so spat durch Nacht und Wind? 30. Er pfeift seinem Hund. 

In der Gro§stadt 

Frau Berger wohnt in der Grofistadt. Sie ist Herrn Richters jiingste Schwester 

und hat vor einigen Jahren nach Berlin geheiratet. Ihr Mann, Herr Dr. Berger, 

ist Arzt in einem Berliner Krankenhaus. Herr und Frau Berger wohnen im 
_ vierten Stock eines grofen Eckhauses in der Stadtmitte. Ein Fahrstuhl bringt 

sie schnell nach oben und nach unten (r Fahrstuhl). Von ihrem Fenster sieht 

Frau Berger auf einen kleinen Platz, auf dem sich mehrere StraBen kreuzen 

(X = kreuzen). Die StraBen bilden dort eine Kreuzung (e Kreuzung), eine 

StraBenkreuzung (e Straenkreuzung). An dem Platz und in den Strafen 
stehen, so weit man sehen kann, hohe Hauser. Die meisten Hauser haben unten 

an den StraBen grofe und kleine Geschafte und Laden (s Geschaft oder r Laden 
ist der Raum, wo gekauft wird). In der Stadtmitte sind nur wenig Wohnhauser. 

Man sieht groBe Hotels (s Hotel) mit Gaststatten und Cafés (s Café = 

s Kaffeehaus), Hochhauser mit vielen Burros (s Biiro) und dazwischen Banken 
(e Bank), Kinos (s Kino) und Theater. Im Hintergrund (r Hintergrund ist 
weit von uns) ist ein Bahnhof zu sehen (r Bahnhof) und im Vordergrund 
(r Vordergrund ist nahe bei uns) steht die Post. 
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Die meisten Hauser in der Stadtmitte sind bis in die Nacht voll Arbeit und 
Leben (leben > s Leben). Wer arbeitet oder lebt dort und was wird in diesen 
Hausern getan? Die Geschafte oder Laden sind voll von Leuten. Die Waren 
werden gezeigt, gewahlt und gekauft (die Verkaufer zeigen die Ware und die 
Kaufer wahlen und kaufen sie — e Ware ist die Sache zum Verkaufen). Im 

Radiogeschaft werden Radio- und Fernsehgerate gekauft (man kauft Radio- und 
Fernsehgerate — s Fernsehen). Im Tabakladen (r Tabak) werden Tabak, 
Zigaretten und Zigarren (e Zigarre) gekauft (man kauft Tabak, Zigaretten 
und Zigarren). Die Hotels sind voll von Reisenden. In den Hotelkiichen wird 
gekocht (man kocht dort). In den Speisesalen (r Saal >e Sale) wird gegessen 
und getrunken (man iBt und trinkt dort). In den Lesesalen wird gelesen und 
geschrieben (man liest und schreibt dort). In den Badern wird gebadet (man 
badet dort) und in den Gastzimmern wird gewohnt und geschlafen (man wohnt 

und schlaft dort). In den Kinos werden Filme gezeigt (man zeigt dort Filme). 
In den Theatern werden Theaterstiicke gespielt (man spielt dort Theaterstiicke) . 
Opern und Operetten (e Operette) werden gesungen (man singt Opern und 
Operetten) und Schauspiele (s Schauspiel) werden gesprochen (man spricht 
Schauspiele). In den Banken wird Geld aus allen Landern gewechselt (man 

wechselt dort Geld aus allen Landern). In den vielen Biiros wird mit der Hand 

und mit der Schreibmaschine geschrieben (man schreibt mit der Hand und mit 
der Schreibmaschine), im Kopf und mit der Rechenmaschine gerechnet (man 

rechnet im Kopf und mit der Rechenmaschine — rechnen), mit Feder und Lineal 
gezeichnet (man zeichnet mit Feder und Lineal — zeichnen), mit Angestellten 
und Geschaftsfreunden gesprochen (man spricht mit Angestellten und Geschafts- 
freunden) und viel, sehr viel telefoniert (man telefoniert sehr viel). 

Im Bahnhof werden Fahrkarten fiir das In- und Ausland verkauft (man ver- 

kauft Fahrkarten fiir das In- und Ausland). Die Zige (r Zug hat Lokomotive 

und Wagen), die ankommen (ankommen = in den Bahnhof kommen) und 

abfahren (abfahren = aus dem Bahnhof fahren) werden im Lautsprecher 
angesagt (man sagt die Ziige im Lautsprecher an — r Lautsprecher). Post- 
sicke und Pakete (r Sack > e Sacke) werden auf kleinen Wagen zu den Ziigen 

gefahren (man fahrt Postsacke und Pakete auf kleinen Wagen zu den Ziigen). In 
der Post werden Briefmarken verkauft (man verkauft Briefmarken) und Tele- 

gramme angenommen (man nimmt Telegramme an — s Telegramm). Briefe, 

Postkarten und Drucksachen, Pakete und Packchen (s Packchen = ein kleines 

Paket) werden von den Leuten gebracht (die Leute bringen Briefe, Postkarten 

und Drucksachen, Pakete und Packchen) und von der Post mit der Eisenbahn, 

dem Auto oder dem Schiff in alle Lander der Welt gebracht (Eisenbahn, Auto 

und Schiff bringen sie in alle Lander der Welt — e Welt). Die ,Luftpost* wird 

mit dem Flugzeug auf dem kiirzesten Weg ttber Wasser und Land in alle Erd- 

teile gebracht (das Flugzeug bringt die ,Luftpost‘ auf dem kirzesten Weg in 

alle Erdteile). 
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Frage achtzehn (18): Wie-Fragen? 
(Lehrmittel: Kleinbilder Nr. 91—120) 

Ein Geburtstagswunsch 

»Was wiinschest du dir zu deinem fiinfzehnten Geburtstag?“ fragt Herr Schafer 

seinen altesten Sohn Dieter. — ,,Einen Globus, Vater, der die ganze Erde zeigt 

(r Globus). Alle Lander und Meere miissen darauf sein (s Meer) und die 

groBen.Gebirge und Fliisse. In der Schule habe ich die Erdkundestunde am liebsten 

(e Erdkunde = e Geographie). Wenn ich grof bin, will ich die ganze Welt 

sehen! Ich méchte Seemann werden (r Seemann).“ — ,,Dann muft du auch 

die ganze Welt kennen“, sagt sein Vater und beginnt ihn zu fragen: ,,Wie lang 

ist der langste Flu8 der Erde?“ — ,,Der langste Flu8 der Erde, der Mississippi 

in Nordamerika, ist 6700 km lang.“ — ,,Wie hoch ist das hochste Gebirge der 

Erde?“ — ,,Das hoéchste Gebirge der Erde, der Himalaja in Asien, ist 8800 m 

hoch.“ — ,,Wie tief ist das Meer (tief) ?“ — ,,Das Meer ist sehr verschieden 

tief, Vater. Die groBte Tiefe auf meiner Karte der Weltmeere ist 10 793 m. Ich 

habe aber im Radio von einem Schiff gehort, das noch groBere Tiefen gemessen 

hat.“ — ,,Wie breit ist der breiteste Flu8 der Erde?“ — ,,Der breiteste Fluf 

der Erde, der Amazonenstrom in Siidamerika, ist kurz vor dem Meer 250 km 

breit.“ — ,,Wie grof sind alle Meere auf der Erde?“ — ,,Die Meere bedecken 

sieben Zehntel der Erde und die Lander drei Zehntel (bedecken).“ — ,,Du 

weibt, Dieter, die Erde dreht sich.“ — ,,Ja, Vater, sie dreht sich um sich selbst 

und um die Sonne (um).“ — ,,Wie lange braucht die Erde fiir ihren Weg um 

die Sonne (wie lange = wieviel Zeit) ?“ — ,,Die Erde braucht fiir einen Weg 

um die Sonne ein Jahr.“ — ,,Wie oft dreht sich die Erde um sich selbst?“ — 

»Die Erde dreht sich jeden Tag einmal um sich selbst.“ — ,,Wie spat, oder um 

wieviel Uhr geht heute abend die Sonne unter?“ — ,,Das konnen wir auf dem 

Kalender sehen. Da finden wir, wann die Sonne an jedem Tag des Jahres auf- 

und untergeht.“ — ,,Wie alt ist die Erde?“ — ,,Die Erde ist viele Millionen 

Jahre alt. Das Leben auf der Erde soll 1500 Millionen Jahre alt sein. Das habe 

ich in meinem Erdkundebuch gelesen.“ — ,,Wie schwer ist die Erde?“ — ,,Das 

wei ich nicht, Vater, aber ich will unseren Erdkundelehrer in der Schule 

fragen.“ — ,,Gut, daf§ du mich nicht fragst; aber deinen Globus sollst du zum 

Geburtstag haben.“ 

In diesem Lesestiick finden wir eine Gruppe von Fragen, die alle mit ,Wie?‘ 
beginnen. Sie heiBen: Wie alt? — Wie lang? — Wie breit? — Wie hoch? — 

Wie tief? — Wie gro8? — Wie schwer? — Wie lange? — Wie oft? — Wie 

spat? — Hinter dem Fragewort ,wie‘ folgt meist ein Eigenschaftswort (ein 

Adjektiv). Alt, lang, breit, hoch, tief, gro8, schwer sind Kigenschaftsworter oder 

Adjektive. Manchmal folgt auch ein Umstandswort (s Umstandswort = 
s Adverb). Lange, oft, spat sind Umstandsworter oder Adverbien. 
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Du-Form und Sie-Form 

Wie alt bist du, Karl? — Wie alt sind Sie, Herr Ingenieur (r Ingenieur) ? 
Wie alt ist dein Vater, Maria? — Wie alt ist Ihr Vater, Fraulein Gertrud? 

Wie lang ist die Jacke deines Anzuges? — Wie lang —— — Ihres —? 

Wie lang ist der Rock deiner Schwester? — Wie lang — — — Ihrer — ? 
Wie groB seid ihr beide, du und Eva? — Wie — — Sie —, Sie —-— ? 

Wie hoch ist die Decke in eurem Zimmer? — Wie —— — — — Ihrem — ? 

Wie schwer ist dein Paket fiir deinen Bruder? — Wie — — Ihr — — Ihren — ? 

Wie tief grabst du mit deinem Spaten? — Wie —— Sie — Ihrem — ? 
Wie breit machst du den Weg deines Gartens? — Wie —— Sie — — Ihres — ? 
Wie lange wohnt ihr schon in eurem Haus? — Wie —— Sie —— Ihrem — ? 

Wie oft fahrt ihr zu eurer Schwester? — Wie oft — Sie — Ihrer — ? 

Wie spat kommt ihr mit euren Kindern? — Wie —~— Sie — Ihren — ? 

Befehlsform 

Wir befehlen, das hei®t wir sagen, was der andere tun soll oder tun muf 

(befehlen > e Befehlsform = r Imperativ). 

Wie hoch hangst du den Kalender? Hange ihn etwas hoher, Dieter! 

Se hong iat. — ?  Hangt ihn nicht so hoch, Kinder! 
= = angen oie — —  ?  Hangen Sie ihn viel hoher, Herr Stohr! 

Wie lange horst du Radio? Hore nur kurze Zeit Radio! 
eee @ROreaths: = a! Hort jetzt weniger Radio! 

oe Horen- pie .—\. ¢ Horen Sie nicht zu lange Radio! 

Wie lange liest du abends im Bett? Lies abends nicht so lange im Bett! 

Ce i ae — — ? Lest abends nicht mehr im Bett! 

ee, lesenr oie = — — ?  Lesen Sie nicht zu lange im Bett! 

Wie spat kommst du nach Hause? Komme _ nach dem Kino nach Hause! 

ee ete ROME LY A dae Kommt vor zehn Uhr nach Hause! 

— — kommen Sie — oa Kommen Sie nach Hause,wann Sie wollen! 

Wie spat ift du) zu Abend? I8 nicht zu spat zu Abend! 
peer PO bre as ne Et immer um acht Uhr zu Abend! 

=a “esstirmie = 4 f Essen Sie etwas spater zu Abend! 

Wie oft sprichst du deutsch? Sprich alle Tage eine Stunde deutsch! 
— — sprecht ihr Epes Sprecht taglich eine Stunde deutsch! 

ao, = SpreCuen Sie. f, Sprechen Sie, bitte, viel ofter deutsch! 

Wie oft nimmst du ein Bad? Nimm __ taglich ein Bad! 
— — nehmt ihr oct eir. Nehmt nicht zu oft ein Bad! 

aust  nehmen pies spn ete s Nehmen Sie, bitte, viel ofter ein Bad! 
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Zusammengesetzte Woérter 

OOM? F 
e Sonne r Mond r Stern e Rakete |r Blitz e Fahne 

\ NN 

e Sonne + r Aufgang = der Sonnenaufgang, r Mond + r Aufgang = der 

Mondaufgang, r Stern + r Aufgang = r Sternenaufgang (r Aufgang). 

eSonne (rMond,r Stern) + der Untergang = der—, der —, der—. 

raat {ene » ) + der Schein = der—, der —, der—. (r Schein) 

2 (GATS: » ) + die Bahn = die =, die —, (ie. 

eo ee » ) + dieFinsternis = die —, die—, die—. (finster = 
. (ee. » ) + das Jahr = das—,das—,das—.  dunkel) 

os ea » ) + das Licht = das—, das —, das —. (s Licht) 

e Rakete + der Start |= der Raketenstart (starten > r Start). 

o) +dieSpitze) = die, — (> = spitz > e Spitze). 

» + dasFlugzeug= das , — (ein Flugzeug mit Raketenmotor). 

r Blitz + der Zug = der Blitzzug (ein sehr schneller Zug). 

»  +dasGesprich= das , — (sprechen > s Gesprich). 

a das aicnt) «9 = dase 4... oa (wir fotografieren damit). 

e Fahne + der Trager = der Fahnentrager (r Trager > r Brieftrager usw.). 

a +dieStange =die , — (e Stange = ein langer Stock). 

3 + das Tuch Ss OP (deutsch: schwarz, rot, gold). 

Noch zehn starke Zeitwérter (Nr. 31—40) 

5. Gruppe: ei — ie —ie 6. Gruppe: a — ie —a 

3l.bleiben blieb — geblieben (ist) 36. fallen fiel gefallen (ist) 
32. schreiben schrieb geschrieben 37. schlafen schlief geschlafen 
33. schreien schrie _ geschrien 38. laufen lief gelaufen (ist) 
34. steigen _stieg gestiegen (ist) 39.rufen  rief gerufen 

35. verzeihen verzieh verziehen 40. gehen ging gegangen (ist) 

Wir lesen die zehn Sdtze und bilden erstens Vergangenheit (Dauer) oder Imper- 
fekt und zweitens Gegenwart (Vollendung) oder Perfekt: 

31. Wie lange bleiben Sie in Deutschland? 32. Wie schnell schreibt sie auf der 

Schreibmaschine? 33. Wie oft schreit das kranke Kind in der Nacht? 34. Wie 
hoch steigt das neue Flugzeug? 35. Wie oft verzeiht er ihr und wie oft verzeiht 

sie ihm? 36. Wie weit fallt der Apfel vom Baum? 37. Wie lange schlaft das 
Kind am Mittag? 38. Wie schnell laufst du hundert Meter? 39. Wie oft rufen 
Sie den Arzt? 40. Wie weit gehst du allein spazieren? 
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Eine Reise nach Berlin (Vom Land in die Grofstadt) 

Karl Richter, der in Siiddeutschland auf dem Land wohnt, hat von seiner 
Tante aus Berlin einen Brief bekommen (bekommen). Frau Berger hat 
geschrieben: ,,Wenn Du, lieber Karl, die GroSstadt sehen willst, dann komme 

in den Ferien nach Berlin (e Ferien = freie Zeit). Wir laden Dich ein, zwei 

bis drei Wochen bei uns zu bleiben (einladen = bitten zu kommen). Onkel 

Kurt schickt Dir das Geld fiir die Reise und ich lege Dir ein kleines Taschen- 
geld dazu. Du bist jetzt sechzehn Jahre alt und kannst allein reisen. GriSBe 

Deine Eltern (griiBen) und frage sie, wann Du kommen darfst und wie lange 

Du uns in Deinen Ferien besuchen kannst (besuchen) .“ 

Karl hat sich tiber den Brief der Tante sehr gefreut (sich freuen = Gegenteil 
von traurig sein). Er hat die Eltern gefragt und ist vor Freude durch das 
Zimmer gesprungen, als er fahren durfte (e Freude). Schnell hat er den Fahr- 
plan geholt (r Fahrplan) und mit dem Vater einen guten Zug nach Berlin 
gesucht. Dann hat er der Tante geschrieben, daf} er am nachsten Samstag 

kommen méchte und hat begonnen, seinen Koffer zu packen (r Koffer). Am 

Samstag ist er sehr frih aufgestanden. Beim Frihstiick hat er nur wenig 

gegessen (s Friihstiick). Seine Mutter hat ihm Butterbrote und Obst fur die 
Reise in den Koffer gepackt. Dann ist er mit seinem Vater zum Bahnhof 
gegangen. Dort hat er eine Fahrkarte nach Berlin gekauft (e Fahrkarte). Karl 
ist mit seinem Vater auf den Bahnsteig gegangen (r Bahnsteig) und hat auf 
den Zug gewartet. Bald ist der Personenzug gekommen und Karl ist mit ihm 

nach Miinchen gefahren. Da ist er ausgestiegen (aussteigen) und auf einen 
anderen Bahnsteig zum Schnellzug nach Berlin gegangen. Karl ist eingestiegen 
(einsteigen) und hat einen Fensterplatz in einem Nichtraucherwagen gefunden. 
Seinen Koffer hat er tiber den Sitz gelegt. Karl hat sich hingesetzt und immer 
wieder aus dem Fenster geblickt (blidken = sehen). Der Zug ist tber Leipzig 
nach Berlin gefahren und am Abend dort angekommen. Der Bahnsteig ist voll 
von Leuten gewesen, aber Karl hat seinen Onkel schnell gefunden, der ihn 
herzlich begriBt hat (C/= s Herz > herzlich). Mit ihm ist er zum Aus- 
gang des Bahnhofs gegangen (r Ausgang). Dort hat er zum erstenmal den 
starken Grofstadtverkehr gesehen (r Verkehr ist die Bewegung der Personen 
und Fahrzeuge). Er sah die Autos, die ankamen und abfuhren, die schweren 

Lastwagen mit und ohne Anhanger, die schnellen Motorrader und die lang- 
sameren Fahrrader, die neuen Mopeds (s Moped = ein Fahrrad mit Hilfs- 

motor) und die niedrigen Motorroller ( r Motorroller), die vielen, vielen 

Fu®ganger und den Schutzmann (r Schutzmann = r Polizist), der ruhig in der 

StraBenkreuzung stand und den ganzen Verkehr schnell und leicht regelte 

(e Regel > regeln). Karl sah die vielen Lichter, die grofen und kleinen 

elektrischen Lampen, die hellen Fenster der Hotels und Gaststatten und der 

groBen und kleinen Geschafte und Laden. Sein Blick (blicken >r Blick) fiel 
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auf die bunten Namen und Worter an und auf den Geschaftshausern, die sich 

bewegten oder ihre Farbe wechselten. Karl konnte nicht genug sehen und ver- 

gaB weiterzugehen. ,,Das kannst du jetzt alle Tage sehen“, sagte sein Onkel 

und ging mit ihm den kurzen Weg zu seiner Wohnung. Bei griinem Licht der 

Ampeln kreuzten sie die StraBen (e Ampel). Bei rotem Licht muften sie 

warten, bis das Licht wechselte. ,,Hier wohnen wir“, sagte der Onkel und ging 

mit Karl in den Eingang des groBen Eckhauses. Aus dem Flur brachte sie der 
Fahrstuhl schnell in den vierten Stock, wo die Tante mit dem Abendessen auf 

ihren Neffen wartete (r Neffe = r Sohn des Bruders oder der Schwester) . 

Wir lesen das Stiick in der Gegenwart (Dauer) oder im Prasens: 

Karl Richter, der in Siiddeutschland auf dem Lande wohnt, bekommt von —— 

aus Berlin ——. Frau Berger schreibt: ,,Wenn Du, lieber Karl, die Grofstadt 

sehen willst, dann komme in den Ferien. ...... Griife Deine Eltern und frage 
sie, wann Du kommen darfst und wie lange Du uns besuchen sollst.“ Karl freut 
sich sehr tiber den Brief — —. Er fragt -— und springt...... usw. 

Ein Blick aus dem Fenster 

Manchmal blickt Karl vom Wohnzimmerfenster 

auf den Grofstadtverkehr. Am spaten Nachmittag, 

wenn die Arbeit in den Biiros und in den Laden 
zu Ende geht, ist der Verkehr am gro%ten. Dann 
kommen die vielen Autos nur langsam weiter. 

Sie mtissen an den roten Ampeln immer wieder 

halten und FuBganger und Fahrzeuge tuber die 

Kreuzung lassen. Die StraBen der Stadtmitte sind 
fir den Verkehr zu schmal (schmal = nicht 

breit). Der Grofstadtverkehr hat sich neue Wege 

gesucht, die ber oder unter der Strafe liegen. 
Unter der Erde, oder unter dem Grund der 

Strafe (r Grund = r Boden), fahrt eine elek- 

trische Schnellbahn. Sie hei&t Untergrundbahn 
(e Untergrundbahn) oder kurz U-Bahn (e U- 
Bahn). Rechts von der Post sieht Karl den Ein- 

gang der U-Bahn (r Eingang). Eine breite 
Treppe (e Treppe) fihrt in die Erde. Die Treppe 
ist eine Rolltreppe, die sich bewegt und die Fuf- 
ganger schnell nach unten und nach oben bringt. 

Das Gegenstiick zur U-Bahn ist die Hochbahn. Sie 
fahrt acht bis zehn Meter hoch und kreuzt alle 
StraBen auf Briicken. Von seinem Fensterplatz 
kann Karl ihre Ziige gut sehen und horen. 



Nicht weit von der Hochbahnbriicke ist der 
Halteplatz der Taxen (e Taxe = ein Auto). Die 
Wagen kommen und gehen. Sie holen oder brin- 
gen Fahrgaste (r Fahrgast). Dort wartet eine 

Dame auf die nachste Taxe. Ein Trager bringt 
ihr Gepack (s Gepack), zwei Koffer und eine 

Hutschachtel. Da fahrt ein Wagen auf den Halte- 
platz. Der Fahrer ofinet die Tiir der Taxe, damit 
die Dame einsteigen kann. Der Trager stellt die 
Koffer der Dame in den Kofferraum des Wagens. 
Die Dame bezahlt den Trager. Der Fahrer 
schlieBt die Wagentiir (schlieBen = zumachen) 

und die Taxe fahrt mit dem Fahrgast davon. 

An der Haltestelle der StraSenbahnen und Auto- 

busse (e Haltestelle ist der Platz zum Halten) 

warten viele Fahrgaste. Sie stehen auf einem 

Platz, der etwas hoher liegt als die Fahrbahn der 
StraBe. Wie eine Insel im Meer (e Insel) liegt 
der Platz im Verkehr der Grofstadt. Er heiBt 

Verkehrsinsel (e Verkehrsinsel) . Schwarz-weife 

Linien sind an der Verkehrsinsel auf die Fahr- 

bahn gemalt, damit die Fufganger hier die 

StraBe kreuzen konnen. Die Linien hei®en ,Zebra- 

streifen‘. (Das Zebra ist ein Tier in Afrika, mit 

hellen und dunklen Streifen — r Streifen.) Karl 

sieht, wie alle Autos langsam fahren oder halten, 

wenn sie an die ,Zebrastreifen‘ kommen. 

Am Ende der Verkehrsinsel steht ein Telefon- 

hauschen. Eine junge Dame geht hinein. Durch 
die Glastiir sieht man, wie sie den Horer ab- 

nimmt und ein Geldstiick in den Automat wirft 

(r Automat). Dann wahlt sie die Nummer und 

beginnt zu sprechen. Ein alterer Herr mochte auch 
telefonieren. Er wartet einige Minuten (warten), 

aber die Dame am Telefon hat viel zu erzahlen. 

Der Herr geht unruhig auf und ab und sieht 
nicht, daB zwei Telefonhauschen an der Post frei 

sind. Karl mochte ihm das sagen, aber das kann 
er von seinem Fensterplatz unmoglich tun (mog- 

lich = es geht, unmoglich = es geht nicht). 



Frage neunzehn (19): Wo-Fragen 
(Lehrmittel: Kleinbilder Nr. 91 bis 120) 

Dieters Fillhalter oder Filler 

»Mein Fiillhalter ist leer“, sagte Dieter. ,,Die Feder ist schmutzig und schreibt 

nicht mehr gut. Ich mu8 den Fiiller sauber machen und dann wieder mit Tinte 

fiillen (fiillen = voll machen).“ Er holt ein Glas warmes Wasser, eine kleine 

Flasche Tinte und ein altes Tuch. Er steckt die Feder ins Wasser und dreht 

den Knopf am Ende des Fiillers (r Knopf). Jetzt wird der Fiiller mit Wasser 

gefiillt. Dann dreht Dieter den Knopf zuriick, bis der Filler wieder leer ist. Das 
wiederholt er, bis das Wasser, das aus dem Fillhalter kommt, nicht mehr 

schmutzig ist. Dann ist der Fiiller sauber. Der saubere Filler wird mit frischer 

Tinte gefiillt. Das Ende des Fiillhalters, das in der Tinte war, ist jetzt naB und 

schmutzig (na$). Dieter nimmt ein trockenes Tuch (trocken = Gegenteil von 
naB) und putzt den Filler damit (putzen = saubermachen). Dann nimmt er 

ein Stiick Papier und versucht zu schreiben (versuchen = sehen, wie es geht). 

Die Feder schreibt wieder gut. ,,I[ch bin zufrieden“, sagt Dieter und steckt den 

Fiillhalter in seine Jackentasche (zufrieden). — ,,I[ch aber nicht“, sagt seine 

Mutter, die ihm zugesehen hat (zusehen = sehen, was er macht). ,,Du hast 

deinen Fiiller offen in die Tasche gesteckt. Sieh, da kommt die Tinte schon durch 

das Tuch deiner neuen Jacke (durch)!“ 

1. Dieter wascht die schmutzige Feder mit warmem Wasser sauber. Mit was... 

Besser: Womit wascht er die schmutzige Feder sauber? — Er wascht... 

2. Er dreht an dem Knopf des Fillhalters. An was... Besser: Woran dreht 

er? — Er dreht an dem Knopf... 

3. Der Knopf ist ein Teil des Fiillhalters oder Fillers. Von was... Besser: 

Wovon ist der Knopf ein Teil? — Der Knopf ist... 

4. Dieter zieht die Feder aus der Tintenflasche. Aus was...Besser: Woraus 

zieht er die Feder? — Er zieht die Feder aus... 

5. Er braucht ein altes Tuch, um die Feder zu putzen. Zu was... Besser: 
Wozu braucht er ein altes Tuch? — Er braucht... 

6. Er legt das Tuch nach dem Putzen auf den Tisch. Auf was... Besser: 
Worauf legt er das Tuch nach dem Putzen? — Er leet... 

7. Er hat sich beim Fiillen die Finger schmutzig gemacht. Bei was... Besser: 

Wobei hat er sich die Finger schmutzig gemacht? — Er hat... 

8. Er muB sich nach der Arbeit die Hande waschen. Nach was... Besser: 

Wonach muf er sich die Hande waschen? — Er muB sich... 

9. Wenn er schreibt, legt er die Finger um den Fiillhalter. Um was... Besser: 
Worum legt er die Finger, wenn er schreibt? — Er legt... 

106 



10. Beim Schreiben fahrt die Feder iiber das Papier. Uber was... Besser: 
Woriber fahrt die Feder beim Schreiben? — Die... 

11. Dieter steckt den offenen Fiillhalter in seine Jackentasche. In was... Besser: 

Worein steckt Dieter den offenen Fillhalter? — Er... (Bewegung!) 

12. Der offene Fillhalter steckt in Dieters Tasche. In was...Besser: Worin 

steckt der offene Fiullhalter? — Der... (Ruhe!) 

13. Die Tinte kommt durch das Tuch seiner Jacke. Durch was... Besser: Wo- 

durch kommt die Tinte? — Sie... 

14, Dieter hat fiir seinen Filler zehn Mark bezahlt. Fiir was... Besser: Wofiir 

hat er zehn Mark bezahlt? — Er... 

Hier haben wir eine zweite Gruppe von Fragen, die vierzehn Wo-Fragen. Fiir 

»wo? konnen wir immer ,,was?“ setzen. Also hei®Bt: womit? = mit was? — 

wozu? = zu was? — wovon? = —— ? — wobei = —~— ? — wonach = ——? 

— wodurch? = —— ? — wofiir? = —— ? — woraus? = —— ?— woran? = 

==" — worauir = —— ¢ — ‘woruber? =" =-? — worun?, — —— 7 —— 

worin? = in was? (Ruhe und Wemfall) und worein? auch = in was? (aber 

Bewegung und Wenfall). 

Wir bilden Wo-Fragen und Antworten: 

e Nadel e Schere r Hammer e Zange_ r Schliissel s SchloB 

Womit naht die Mutter (nahen) ? ...mit der Nadel. 

Womit schneidet sie Papier und Tuch? ... mit der Schere. 

Womit schlagt der Schmied auf das Eisen (schlagen)?  ...mit dem Hammer. 
Womit ziehe ich den Nagel aus der Wand (r Nagel) ? ...mit der Zange. 
Womit offne ich die Haustiir? ... mit dem Schliissel. 
Wozu gehort der Schliissel? ...zu dem Schlof. 
Worin steckt der Schliissel? (Ruhe) ...in dem Schlof. 

Worein stecke ich den Schliissel? (Bewegung) ...in das Schlo8. 

Worauf liegen Nadel und Schere? (Ruhe) ... auf dem Tisch. 

Worauf lege ich Hammer und Zange? (Bewegung) ... auf den Tisch. 

Womit schneidet Herr Richter das Gras im Garten? — (r Grasschneider). 

Womit gie8t Frau Richter die Blumen im Garten? — (e GieSkanne). 

Womit reist Herr Schafer in andere Lander? — (s Auto, r Bus, e Eisenbahn, 

s Schiff, s Flugzeug). 
Womit schreiben die Schiiler in der Schule? — (r Bleistift, r Federhalter, r Fiill- 

halter oder r Fiiller, r Kugelschreiber). 

107 



e Sage e Feile r Bohrer s Beil e Biirste r Besen 

Wozu dient die Sige (dienen)?.... dient zum Saigen (sagen > s Sagen). 

Wozu dient die Feile? .... dient zum Feilen (feilen > s Feilen). 

Wozu dient der Bohrer? .... dient zum Bohren (bohren > s Bohren). 

Wozu dient das Beil? ....dient zum Hacken (hacken > s Hacken). 

Wozu dient die Biirste? .... dient zum Biirsten (biirsten > s Birsten). 

Wozu dient der Besen? .... dient zum Kehren (kehren > s Kehren). 

Woran hangt der Besen? ....an dem Nagel, an der Wand, an dem Fenster. 

Woran hinge ich den Besen? ....an den Nagel, an die Wand, an das Fenster. 

Worauf liegt die Sige? ....auf dem Hammer, auf der Feile, auf dem Beil. 

Worauf lege ich den Bohrer? .... auf den Hammer, auf die Feile, auf das Beil. 

Wozu dienen uns die Augen? ....dienen uns zum Sehen. 

Wozu dienen uns die Ohren? ....dienen uns zum Horen. 

Wozu dienen uns die FiiBe?  ....dienen uns zum Gehen. 

Wozu dienen uns die Hinde. ....dienen uns zum Arbeiten. 

Noch zehn starke Verben (Nr. 41—50) 

7. Gruppe: ie — o — 0 8. Gruppe: a— u—a 

41. ziehen zog  gezogen 46. fahren fuhr gefahren (ist) 
42. fliegen flog __geflogen (ist) 47. schlagen _schlug geschlagen 

43. verlieren verlor verloren 48. tragen trug  getragen 

44. schlieBen schlo8 geschlossen 49. waschen wusch gewaschen 
45.schieben schob  geschoben 50. wachsen wuchs gewachsen (ist) 

Wir lesen die zehn Sdtze und bilden erstens Vergangenheit (Dauer) oder Im- 

perfekt und zweitens Gegenwart (Vollendung) oder Perfekt: 

41. Womit zieht man Fische aus dem Wasser? — (mit dem Netz — s Netz) 

42. Wohin fliegen die Vogel im Winter? — (nach Afrika, in warmere Lander) 
43. Woraus verliert sie ihren Handschuh? — (aus der Handtasche) 

44, Womit schlieBe ich die Tiir auf? — (mit dem Schliissel) 

45. Woran schieben wir das Klavier? — (an die Wand, an das Fenster) 

46. Womit fahren wir nach Hause? — (mit dem Auto, mit der Strafenbahn) 

47. Womit schlagt er sich auf den Finger? — (mit dem Hammer) 

48. Wohin tragen wir den schweren Koffer? — (in das Auto, in das Haus) 

49. Worin wascht er sich die Hande? — (in dem warmen Wasser) 

50. Woran wachst der Wein? — (an einem langen und dicken Stock — r Stock). 
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Im Hotel 

Herr Berger fahrt nach Hamburg. Er hat an ein Hotel in Hamburg geschrieben 

und ein Zimmer bestellt (bestellen); denn in der Reisezeit sind die Hotels oft 
iiberfillt. Sein Zug kommt spat an. Das Hotel liegt nicht weit vom Bahnhof, 

und Herr Berger geht zu Fu8 dorthin. Er tritt in die Hotelhalle (e Halle) und 
hat dort das Gesprach, das hier folgt: 

»Guten Abend!“ — ,,Sie wiinschen?“ — ,,Ich habe ein Zimmer bestellt.“ — ~ 

»lhr Name, bitte?“ — ,,Dr. Berger.“ — ,,Ja, Sie haben ein Einbettzimmer 

bestellt. Im ersten Stock ist ein schones Zimmer mit Bad frei. Ein anderes 

ohne Bad liegt im dritten Stock.“ — ,,Ich mochte gern ein ruhiges Zimmer ohne 
Bad.“ —.,,Das Zimmer im dritten Stock liegt nach hinten. Sie horen dort nichts vom 

StraBenverkehr. Der Fahrstuhl bringt Sie schnell hinauf und herunter.“ — ,,Gut, 

ich nehme das Zimmer im dritten Stock.“ — ,,Wie lange werden Sie bleiben? “ — 

» Drei oder vier Tage!“ — ,,Darf ich Sie bitten, sich hier einzuschreiben? “ — 

Herr Berger schreibt seinen Namen mit Wohnort, StraSe und Hausnummer. — 

».Mochten Sie noch etwas essen?“ — ,,Danke, nein, ich habe im Speisewagen 

gegessen.“ — ,,Wann mochten Sie morgen frih geweckt werden (wecken) ? “ — 

».Um halb sieben, bitte!“ — ,,[hr Zimmer ist Nummer 321. Georg, zeige dem 

Herrn sein Zimmer! Hier ist der Schliissel.““ — ,,Darf ich Ihren Koffer 

tragen?“ — ,,Ja, bitte!“ — ,,Der Fahrstuhl ist dort links. Hier geradeaus ist 

der Speisesaal und rechts davon das Lesezimmer. Das Frihstiickszimmer liegt 
im ersten Stock. Sie konnen aber auch im Zimmer frihstiicken. Nach links, 

bitte! Darf ich vorgehen? Hier ist Ihr Zimmer! Es hat kaltes undswarmes 

Wasser. Das Telefon steht neben dem Bett. Haben Sie noch einen Wunsch 

(wiinschen > r Wunsch) ?“ — ,,Danke, nein!“ — ,,Gute Nacht und ange- 

nehme Ruhe (angenehm) !“ — ,,Gute Nacht!“ 

In einer Gaststatte 

Am nachsten Tag ist Herr Berger mit zwei Freunden in der Hamburger Innen- 
stadt (e Innenstadt = e Stadtmitte). Dort gehen sie in eine der bekannten 

Gaststatten (kennen > bekannt). Der gro8e Speisesaal ist voll von Gasten, 
aber an einem Fenstertisch ist noch Platz. Die drei Herren legen die Hite und 

Mantel ab (ablegen) und setzen sich dorthin. 

Der Kellner grii8t und bringt jedem eine Speisekarte (e Speisekarte ist eine 

Karte mit den Namen der Speisen — e Speise = s Essen). Nach kurzer Zeit 
kommt er zuriick und fragt nach den Wiinschen der Gaste. Herr Berger bestellt 

Wiener Schnitzel (s Schnitzel) mit griinen Erbsen und neuen Kartoffeln. Die 

Freunde haben Huhn (s Huhn) mit Reis (r Reis) und Schweinebraten mit 

Bratkartoffeln und Salat (r Salat) gewahlt. ,Darf ich auch eine Suppe 

bringen?“ fragt der Kellner. ,,Danke“, sagt Herr Berger, ,,ich mochte keine 

Suppe.“ Die anderen Herren wiinschen eine Tomatensuppe und eine Fleisch- 

109 



briihe mit Ei (e Briihe). Zum Essen wird Bier getrunken. Als Nachtisch bietet 
der Kellner Obst und Kise an. Herr Berger wiinscht eine Tasse Kaffee. Nach 
dem Essen unterhalten sich die Herren bei einer Flasche Wein (sich unter- 

halten = miteinander sprechen). 

»1ch warte auf einen Bekannten (bekannt > r Bekannte) “, sagte Herr Berger. 

»—Er ist Arzt wie ich, aber nicht Deutscher, sondern Auslander (r Auslander). 

Da kommt er schon!“ Herr Berger steht auf und griift ihn. Dann stellt er ihn 
seinen Freunden vor (vorstellen = bekannt machen) und bittet ihn, Platz zu 

nehmen und von seinen Reisen und Arbeiten in Deutschland zu erzahlen. Herr 

Berger bietet dem Gast ein Glas Wein an. Die Herren trinken sich zu (zu- 
trinken): ,,Auf Ihr Wohl (s Wohl)!“ sagt Herr Berger. — ,,Gesundheit 

(gesund > e Gesundheit) !“ wiinschen die Freunde. — ,,Auf gute Freund- 

schaft (r Freund > e Freundschaft) !“ trinkt der Auslander. 

Eine Reise nach Deutschland 

Frau Tanner aus Wien will ihre Verwandten in Deutschland besuchen (r Ver- 

wandte). Sie geht in Wien zum Reisebiiro: 

»Guten Morgen!“ — ,,Sie wiinschen, bitte?“ — ,,I[ch méchte zu meinen Ver- 

wandten nach Deutschland fahren. Sie wohnen nahe bei Munchen und in 

Dresden. Konnen Sie mir sagen, wie ich am besten fahre? “ — ,,Wann mochten 

Sie fahren und wie lange wollen Sie in Miinchen und Dresden bleiben? “ — ,,Ich 
mochte am nachsten Montag fahren. In Miinchen will ich eine Woche bleiben 
und in Dresden zehn bis zwolf Tage.“ — ,,Dann fahren Sie mit dem Schnell- 

zug von Wien tiber Salzburg nach Miinchen und von Minchen iiber Bayreuth 
nach Dresden. Den Riickweg nehmen Sie am besten tiber Prag. Wollen Sie die 
Reise in der Tschechoslowakei unterbrechen (unterbrechen), vielleicht die 

schone Stadt Prag ansehen?“ — ,,Nein, ich kenne Prag und mochte auf der 

Riickreise keine Zeit verlieren.“ — ,,Dann brauchen Sie fiir die Tschechoslowakei 

nur ein Visum fiir die Durchfahrt (s Visum). Sie bekommen das Durchreise- 

visum hier auf dem tschechischen Konsulat (s Konsulat).“ — ,,Kann ich die 

Fahrkarten schon jetzt haben?“ — ,,Natirlich! Wir machen Ihnen ein Fahr- 

scheinheft (ein Heft mit Fahrscheinen — r Fahrschein). Sie fahren zweiter 

Klasse, nicht wahr? “ — ,,Ja, bitte!“ — ,,Mit dem Fahrscheinheft kénnen Sie die 

Reise mehrmals unterbrechen und drei Monate fortbleiben.“ — ,,Wie ist es 

mit dem Gepack?“ — ,,Handgepack ist tiberall frei (tiberall). Wollen Sie Ihr 
Gepack versichern (versichern) ?“ — ,,Ja, bitte!“ — ,,Nehmen Sie einen 

Augenblick Platz. Ihr Fahrscheinheft ist in einigen Minuten fertig.“ 

Am Montag fahrt Frau Tanner fort. Sie hat ihr Gepick versichert und den 

groBen Koffer aufgegeben (aufgeben). Der Schnellzug nach Miinchen fahrt 
hinter Salzburg iiber die deutsch-dsterreichische Grenze (e Grenze). Die Grenz- 

kontrolle ist im Zug (e Kontrolle). Ein Beamter (r Beamte) in griiner Uniform 
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(e Uniform) grii®t hoflich und bittet um die Passe (r PaB). Frau Tanner gibt 
ihm ihren ésterreichischen Pa. Der Beamte wirft einen Blick auf das Foto, dankt 

und gibt den Pa8 zuriick (s Foto). Das Handgepack wird im Zug kontrolliert 
(kontrollieren). Wer gro8es Gepack im Gepackwagen hat, muB8 in die Zollhalle 
gehen (r Zoll > e Zollhalle). Dort haben die Trager das Gepack zur Kontrolle 
auf lange Tische gestellt. Die meisten Sachen in den Koffern kénnen frei ein- 
gefiihrt werden. E8waren und auch Tabak sind in kleinen Mengen frei (e Menge). 
Verzollt wird alles, was neu ist (verzollen) und alles, was nicht vom Reisenden 

personlich gebraucht wird (personlich). Die Beamten arbeiten schnell und hof- 

lich. Einer fragt Frau Tanner: ,,Haben Sie etwas zu verzollen? Neue Sachen 

oder Geschenke?“ —— ,,Ich habe kleine Geschenke fiir meine Verwandten.“ — 

» Bitte, zeigen Sie mir die Geschenke!“ — Der Zollbeamte sieht die Sachen an 

und sagt: ,,Das Spielzeug ist frei. Die kleine Flasche Kognak und die Schokolade 
auch. Zigaretten haben Sie mehr als zollfrei sind. Ich mufS Ihnen den Zoll 
berechnen. Es ist nicht viel. Zuerst aber lassen Sie mich, bitte, in Ihren Koffer 

sehen!“ — Der Beamte wirft einen Blick hinein und schlieBt den Koffer. — 
»Den Zoll fiir die Zigaretten zahlen Sie dort an der Kasse (e Kasse) .“ — ,,Wo 

kann ich Geld wechseln?“ — ,,Der Wechselschalter ist im nachsten Raum 

(r Schalter = ein kleines Fenster).“ Frau Tanner wechselt tausend Oster- 

reichische Schillinge in Deutsche Mark und bezahlt den Zoll mit deutschem Geld. 
Einige Minuten spater fahrt der Zug weiter. 

50 starke Verben 

Wir bilden drei Formen und drei Fragen. Worter mit (*) haben , sein‘: 

1. beginnen (a-o) er beginnt er begann er hat begonnen 

Wann beginnt das Theater? Wann begann __ ? Wann hat__ begonnen? 

2. bleiben (*) (ie-ie) er bleibt er blieb er ist geblieben 

Wie lange bleibt er dort? Wie lange___? Wie lange ist_ _ geblieben? 

3.beiBen (i-i) 15. helfen (a-o) 27. singen (a-u) 39. schreiben (ie-ie) 

4.binden (a-u) 16. kommen (*)(a-0) 28. sitzen (a-e) 40. schreien (ie-ie) 

5. bitten (a-e) 17. laufen (*) (ie-au)29.sprechen (a-0) 41. schwimmen (*) (a-o) 

6.brechen (a-o) 18. leiden (i-i) 30. springen (*)(a-u) 42. tragen (u-a) 

7. essen (a-e) 19. lesen (a-e) 31.stehlen (a-o) 43. trinken (a-u) 

8. fahren *) (u-a) 20. liegen (a-e) 32.steigen (*) (ie-ie) 44. vergessen (a-e) 

9. fallen (*) (ie-a)21. messen (a-e) 33.sterben (*) (a-o) 45. verlieren (0-0) 

10. finden (a-u) 22. nehmen (a-o) 34.schieben (0-0) 46. verzeihen (ie-ie) 

11. fliegen (*)(0-0) 23. pfeifen (i-i) 35. schlafen (ie-a) 47. wachsen (*) (u-a) 

12.fressen (a-e) 24.reiten (*) (i-i) 36.schlagen (u-a) 48. waschen (u-a) 

13. geben (a-e) 25. rufen (ie-u) 37.schlieBen (0-0) 49. werfen (a-o) 

14. gehen (*) (i-a) 26. sehen (a-e) 38.schneiden (i-i) 50. ziehen (0-0). 
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weil... Frage zwanzig (20): Warum? 
(Lehrmittel: Kleinbilder Nr. 1 bis 120) 

Fragen zum Grofstadtverkehr 

1. Warum steht der Schutzmann (der Polizist) in der Strafenkreuzung 

(warum) ? — Der Schutzmann steht in der StraBenkreuzung, weil er dort 

den Verkehr regelt (weil). 

2. Warum wartet der Bus in der StraBenkreuzung? — Der Bus wartet in der 

StraBenkreuzung, weil der Schutzmann die Strafe gesperrt hat (sperren = 

schlieBen) . 

3. Warum gibt es in der Gro8stadt Hoch- und Untergrundbahnen? — In der 

Grostadt gibt es Hoch- und Untergrundbahnen, weil die Strafen fiir den 

Verkehr zu schmal sind. 

4. Warum fahrt die U-Bahn schneller als die StraBenbahn? —- Die U-Bahn 

fahrt schneller als die StraBenbahn, weil ihre Wege unter der Erde frei von 

allem anderen Verkehr sind. 

5. Warum kommen so viele Leute aus dem Bahnhof? — Aus dem Bahnhof 
kommen so viele Leute, weil ein Zug angekommen ist. 

6. Warum stehen die Leute auf der Verkehrsinsel? — Die Leute stehen auf 
der Verkehrsinsel, weil sie mit der StraBenbahn fahren wollen. 

7. Warum liegen die grofen Hotels nicht weit vom Bahnhof? — Die grofen 

Hotels liegen nicht weit vom Bahnhof, weil viele Reisende spat abends 

ankommen und nicht weit gehen wollen. 

8. Warum sind in der Stadtmitte so wenig Wohnungen? — In der Stadtmitte 
sind so wenig Wohnungen, weil in den meisten Hausern Hotels, Kinos, 
Biros und Geschafte sind. 

9. Warum haben die Hochhauser nicht nur Treppen, sondern auch Fahr- 

sttihle? — Die Hochhauser haben nicht nur Treppen, sondern auch Fahr- 
stihle, weil das Treppensteigen zu miide macht (miide). 

10. Warum liegt die Hauptpost am Bahnhof? — Die Hauptpost liegt am Bahn- 
hof, weil die Post die meisten Briefe und Pakete mit der Eisenbahn schickt. 

11. Warum benutzt die Post auch Flugzeuge (benutzen = brauchen) ? — Die 

Post benutzt auch Flugzeuge, weil die Luftpost viel schneller ankommt. 

12. Warum sitzen die Leute vor dem Café? — Die Leute sitzen vor dem Café, 

weil sie das GroRstadtleben sehen wollen. 

Die Frage ,warum‘ ist unsere letzte Frage. Wir beantworten sie mit ,weil‘. Dabei 

miissen wir das Zeitwort an das Ende des Satzes stellen. 
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Warum steht das Zeitwort in den Antworten mit ,weil‘ am Ende? — Das Zeit- 
wort steht in den Antworten mit ,weil‘ am Ende, weil mit ,weil‘ immer ein Glied- 
satz beginnt (r Gliedsatz oder r Nebensatz). Wir haben auf Seite 112 zwolf 
Gliedsatze gelesen. Der erste Gliedsatz, der dort in der Antwort steht, heiBt: 

weil er den Verkehr regelt. Die anderen Gliedsitze hei®en: 2. weil der Schutz- 
mann die StraBe gesperrt hat. 3. weil die StraBen fiir den Verkehr zu schmal 
sind. 4, weil ihre Wege unter der Erde frei von allem anderen Verkehr sind. 
5. weil ein Zug angekommen ist. 6. weil sie mit der StraBenbahn fahren 

wollen. 7. weil viele Reisende spat abends ankommen und nicht weit gehen \ 

wollen. 8. weil in den meisten Hausern Hotels, Kinos, Biiros und Geschafte sind. 

9. weil das Treppensteigen zu miide macht. 10. weil die Post die meisten Briefe 
und Pakete mit der Eisenbahn schickt. 11. weil die Luftpost viel schneller 
ankommt. 12. weil sie das GroBstadtleben sehen wollen. . 

Die Gliedsatze (Nebensatze) kénnen nicht allein stehen. Jeder Gliedsatz hangt 
an einem anderen Satz (jeder). Dieser Satz heift Hauptsatz (r Hauptsatz). 

Jeder Hauptsatz kann allein stehen. Er braucht keinen Gliedsatz. 

Was wir gelernt haben 

Die zweite Halfte unseres Buches hat auch zehn Fragen. Die elfte Frage heiBt: 

Wann? Sie fragt nach der Zeit. Wann kommt der Schnellzug aus Berlin an? — 

Um 16 Uhr 43. Wann fahrt der nachste Bus zum Stadion (s Stadion)? — In 

sieben Minuten. Wann fahrt deine letzte U-Bahn? — Kurz nach Mitternacht. 
Die Zeit hat Gegenwart (das ist jetzt), Vergangenheit (das war schon) und 

Zukunft (das wird sein). Die Formen der deutschen Sprache zeigen auch die 

Dauer und die Vollendung an. ,Ich lerne‘ sagt, da’ das Lernen in der Gegen- 
wart dauert, also noch kein Ende hat (Dauer in der Gegenwart = Prdasens). Bei 

sich habe gespielt* ist das Spielen in der Gegenwart schon zu Ende (Vollendung 
in der Gegenwart = Perfekt). In dem Satz ,Als du gestern zu mir kamst, las 

ich ein deutsches Buch‘ wird gesagt, daf} das Lesen nicht zu Ende war, als du 

kamst (Dauer in der Vergangenheit = Imperfekt). Der Satz ,als du gestern 
zu mir kamst, hatte ich eine Stunde Klavier gespielt* sagt, daB das Klavierspielen 
zu Ende war, als du kamst (Vollendung in der Vergangenheit = Plusquam- 

perfekt). Der Satz ,lch werde im Garten arbeiten, wenn du mich heute nach- 

mittag besuchst‘ sagt, da} das Arbeiten im Garten nicht zu Ende sein wird, wenn 

du mich besuchen wirst (Dauer in der Zukunft = erstes Futur). ,Wenn du 

morgen nachmittag um fiinf Uhr kommst, dann werde ich meine Schularbeiten 

gemacht haben und wir werden eine Stunde Fufball spielen.“ Der Satz sagt, daf 

die Arbeit fiir die Schule morgen nachmittag um fiinf Uhr zu Ende. sein wird 

(Vollendung in der Zukunft = zweites Futur). Jede der drei Zeiten, die Gegen- 

wart, die Vergangenheit und die Zukunft, hat zwei Formen. Wir haben also 

sechs Zeitformen gelernt. 
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Die zwélfte Frage heiBt: Woher? Sie fragt nach einer Bewegung, die zu mir 
kommt. Woher kommen die Leute auf der StraBe? —— Sie kommen aus dem 

Bahnhof, aus der U-Bahn, aus dem Hotel, aus den Fabriken; aber von dem 

Bahnsteig, von der Haltestelle, von dem Flugplatz, von den Parkplatzen. War 

die Person oder die Sache, die sich zu mir bewegt ,in‘ etwas, so wird die Antwort 

mit ,aus‘ gebildet, war sie ,auf‘* etwas, so hat die Antwort ,von‘. 

Die dreizehnte Frage hei®t: Wen? — Sie fragt nach Dingwortern im Wenfall, 

nach Substantiven im Akkusativ. Wen sehen wir am Eingang der U-Bahn? Wir 
sehen die Zeitungsverkaufer, die Blumenfrau, das Kindermadchen und die 
Leute. Mit einem Eigenschaftswort heifen die Antworten: den jungen Zeitungs- 
verkaufer, die alte Blumenfrau, das hiibsche Kindermadchen und die eiligen 

Leute (eilig = wenig Zeit haben) ; oder einen jungen Zeitungsverkaufer, eine 

alte Blumenfrau, ein hiibsches Kindermadchen und einige eilige Leute. 

Die vierzehnte Frage heift: Wohin? Sie fragt nach einer Bewegung, die von 
mir fortgeht. Wohin fliegt das Diisenflugzeug (s Diisenflugzeug = ein sehr 
schnelles Flugzeug) ? — Es fliegt nach Moskau, oder tiber den Ozean, oder zum 
Nordpol (r Nordpol). Wohin fliegen die Raketen? — Die Raketen fliegen zum 
Mond, oder zu anderen Sternen, oder in den Weltraum (r Weltraum). Wohin 

wollen die Menschen (r Mensch) mit dem Weltraumschiff fliegen (s Weltraum- 

schiff)? — Die Menschen wollen mit dem Weltraumschiff auch zum Mond, oder 

zu anderen Sternen, oder in den Weltraum fliegen. 

Die fiinfzehnte Frage heiBt: Wem gehort? Sie fragt, wer etwas hat oder besitzt 
(besitzen). Die Antwort steht im Wemfall, im Dativ. Wem gehort die Eisen- 

bahn? — Sie gehort dem Staat, der Nation (e Nation), dem Volk, den Landern. 

Wenn wir ein Eigenschaftswort in die Antwort setzen, so sagen wir: Sie gehort 
dem deutschen Staat, der franzésischen Nation, dem sowjetischen Volk, den 

verschiedenen Landern; oder einem groSen Staat, einer freien Nation, einem 

fleiSigen Volk, vielen verschiedenen Landern. Wir sehen, dai das Eigenschafts- 
wort in diesen Antworten immer die Endung ,en‘ hat. 

Die sechzehnte Frage heiBt: Wessen? Die Antwort steht im Wesfall oder im 
Genitiv. Wessen Unterschrift ist das? — Das ist die Unterschrift des Direktors, 

der Vorarbeiterin, des Kassenfrauleins, der Arbeiter. Mit einem Eigenschafts- 

wort heif{fen die Antworten: des neuen Direktors, der fleiBigen Vorarbeiterin, 

des jungen Kassenfrauleins, der kranken Arbeiter; oder eines neuen Direktors, 

einer fleiSigen Arbeiterin, eines jungen Kassenfrauleins, einiger kranken Arbei- 
ter. Auch hier hat das Eigenschaftswort immer die Endung ,en‘. 

Die siebzehnte Frage heif®t: Was wird gemacht? Die Antwort steht in der Leide- 
form, im Passiv. Was wird am Eingang der U-Bahn verkauft? — Zeitungen und 
Blumen werden dort verkauft. Was wurde gestern abend in der Oper gespielt? — 
»Der Fliegende Hollander‘ wurde gestern abend gespielt. Wie oft wird die Oper 
noch gespielt? — Ich wei8 nicht, wie oft sie noch gespielt wird. 
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Die achtzehnte Frage ist die Gruppe der Wie-Fragen. Die Fragen wie alt, wie 
lang und wie grof haben ein Eigenschaftswort (Adjektiv) hinter dem Frage- 

wort; die Fragen wie lange, wie oft und wie spat ein Umstandswort (Adverb). 
Wie schwer war der erste Erdsatellit (r Erdsatellit = r Sputnik)? Der erste 
Erdsatellit war achtzig Kilogramm schwer. Wie lange ist die erste Rakete von der 
Erde zum Mond geflogen? — Die erste Mondrakete ist zwei Tage geflogen. 

Die neunzehnte Frage ist die Gruppe der Wo-Fragen. Alle Fragen dieser Gruppe 

beginnen mit dem Fragewort ,wo‘ und enden mit einem Verhaltniswort (s Ver- 

haltniswort = e Praposition). Wodurch wird ein Erdsatellit in seine Bahn 

getragen? — Durch eine Rakete wird er dahin getragen. Wozu dient die Ver- 
kehrsampel? — Sie dient zum Regeln des StraBenverkehrs. 

Die zwanzigste und letzte Frage heift: Warum? Die Antwort wird mit ,weil‘ 
gebildet und ist immer ein Nebensatz. Im Nebensatz kommt das Verb oder das 
Hilfsverb an das Ende (helfen > s Hilfsverb). Warum hat die Universitat eine 

groBe Bucherei (e Biicherei = e Bibliothek) ? — Die Universitat hat eine grofe 
Bucherei, weil nicht jeder Student alle Biicher kaufen kann, die er zum Studium 

braucht (studieren =lernen — s Studium). 

Mit den zwanzig Fragen unseres Buches haben wir die ersten tausend Worter 

der deutschen Sprache und die meisten Regeln der deutschen Sprachlehre gelernt 
(e Sprachlehre = e Grammatik). Die deutsche Sprache hat nur die Frageworter 

unserer Fragen. Wer sie kennt und damit fragt, kann sich immer helfen, wenn 

er etwas wissen will, oder etwas nicht verstanden hat. Er kann sich unterhalten, 

er kann mit anderen reden (reden = sprechen). Er braucht keine Furcht zu 

haben (e Furcht), wenn er deutsch reden muB. 

Ein Fragespiel 

Eine Gruppe von Fragen wird ohne Frageworter gebildet. Diese Fragen sind 
sehr leicht. Wir finden sie schon auf der ersten Seite unseres Buches. Aus ,Das 

ist rot.‘ bilden wir die Frage ,Ist das rot?‘ aus ,Karl spielt Fubball.‘ — ,Spielt 

Karl FuR&ball?‘ usw. Auf diese Fragen antworten wir mit ,ja‘ oder ,nein‘. Wir 

konnen sie zu einem Fragespiel gebrauchen. Ein Schiler schreibt ein Dingwort 

(ein Substantiv), z. B. das Dingwort auf ein Papier und fragt: ,,Was 

steht auf meinem Papier?“ — Das Fragespiel beginnt: ,,Ist es eine Person? “ — 
Nein, keine Person.“ — ,,Ein Tier? “ — ,,Nein, kein Tier.“ — ,,Eine Sache?“ 

— ,,Ja.“ — ,,Ist die Sache im Zimmer oder nicht?“ — ,,Sie ist im Zimmer.“ — 

Ist sie an der Decke oder auf dem FuRboden?“ — ,,Nein, nicht —~— — und 

nicht — — —.“ — Ist sie auf dem Tisch?“ — ,,Ja.“ — ,,Ist es das Buch?“ — 

Nein.“ — ,,Dient es zum Schreiben?“ — ,,Ja.“ — ,,Ist es der Bleistift?““ — 

Nein.“ — ,,Ist es der Filler?“ — ,,Ja, es ist der Filler.“ Wer die letzte Frage 

gestellt hat, beginnt ein neues Spiel und wird von den anderen gefragt. 
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Die Endungen der Eigenschaftswérter oder Adjektive 

Die Fragen 9, 10, 13, 15 und 16 bringen die Formen der deutschen Adjektive. 

Wir lernen sie leicht an den folgenden Zeichnungen (zeichnen > e Zeichnung). 

Die erste Zeichnung zeigt die Fndungen der Adjektive mit dem Artikel ,der, die, 
das‘ (r Artikel), also mit dem bestimmten Artikel (bestimmt). Die zweite 

Zeichnung zeigt die Endungen der Adjektive mit dem Artikel ,ein, eine, ein‘, 

also mit dem unbestimmten Artikel (unbestimmt) und dem Plural ,meine‘. 

1. m f n Plural oe m Ww 8 Mehrz. 

Mit dem bestimmten Artikel haben Mit dem unbestimmten Artikel haben 
nur fiinf Formen des Adjektivs die diese fiinf Formen des Adjektivs die 
Endung ,e‘. Alle anderen Formen Endung des bestimmten Artikels. 

haben die Endung ,en‘. Alle anderen Formen haben ,en‘. 

Die vier Gruppen der deutschen Mehrzahl. 

Hier folgen vier Gruppen von Hauptwortern oder Substantiven. Wir lesen sie 
und bilden mit jedem Hauptwort einen Satz, den wir in die Mehrzahl setzen. 
Zum Beispiel: Der Schiiler lernt fleiBig. — Die Schiiler lernen fleiBig. 

1. Gruppe 

a) rSchiiller > eSchiiler r Backer e Backer r Teller > e Teller 
= 

rFinger > eFinger  sFenster > eFenster s Zimmer > e Zimmer 
rLoffel > e Loffel r Spiegel > e Spiegel rSessel => e Sessel 

rRissel > eRiissel  s Viertel > e Viertel s Mébel > e Mobel 
rDaumen > eDaumen rKuchen > eKuchen’ rWagen > e Wagen 
rSpaten > eSpaten  rRiicken > e Riicken sEisen => e Eisen 

rBruder > eBriider rVater > e Vater rVogel => e Vogel 
r Apfel > e Apfel rGarten > e Garten rOfen > eOfen 

b —_ 

Die Mehrzahl hat dieselbe Form wie die Einzahl. Manchmal wird a zu 4, 0 zu 6 

oder u zu ii. A, 6, ti und auch au nennen wir Umlaute (r Umlaut). 

Regel: Die Mehrzahl hat keine Endung, aber manchmal Umlaut. 
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2. Gruppe 

a)rArm > eArme rBerg > eBerge rBrief > e Briefe 
rHund > e Hunde rlag —.eTage r Tisch > e Tische 
r Abend > e Abende sFest > eFeste sHaar > e Haare 
sBein > eBeine s Schiff => eSchiffe sTier > e Tiere 
sPferd > e Pferde rFrisor > eFrisére r Monat > e Monate 
s Metall > e Metalle s Paket > ePakete sPapier > e Papiere 

b) rArzt > eArzte rFlu8 > eFliisse rKorb > eKé6rbe 

rBaum > e Baume eHand > eHande e Wurst > e Wiirste 

Regel: Die Mehrzahl hat die Endung ,e‘ und dazu manchmal auch Umlaut. 

a) sBild > e Bilder s Ki > eEier sFeld => e Felder 

sGeld > eGelder sKind > eKinder sKleid > e Kleider 

b) rMann > e Manner sDach > eDacher sGlas > e Glaser 

s Wort > e Worter sTuch > eTiicher sHaus > e Hauser 

Regel: Die Mehrzahl hat die Endung ,er‘ und dazu manchmal auch Umlaut. 

a) eEcke > eEcken e Karte > eKarten eFarbe > e Farben 

eGruppe> e Gruppen eHose > eHosen e Lampe > e Lampen 
e Miitze > e Miitzen eGabel > eGabeln eFeder > e Federn 
rAffe => eAffen rJunge > eJungen sAuge > e Augen 

b) eFrau > e Frauen eTiir > eTiiren eUhr > eUhren 

rBar > eBaren r Herr = eHerren rMensch> e Menschen 

Regel: Die Mehrzahl hat die Endung ,n‘ oder ,en‘, aber keinen Umlaut. 

1 a) der Finger | die Finger 

b) der Bruder | die Brider aes 

9 a) das Heft die Hefte a) nein y 

b) der Ball die Balle b) ja 

a) das Bild 

b) das Buch 

die Bilder 

die Biicher 

die Lampen 
die Tiiren b) nein 

a) nein 

b) ja 

A a) die Lampe 

b) die Tur 



Eine Unterhaltung (sich unterhalten > e Unterhaltung) 

Karl Richter kommt von seinem Besuch in Berlin nach Hause (r Besuch). Sein 

Bruder Hans hat schon einige Tage auf ihn gewartet. Hans kennt Berlin noch 

nicht, méchte aber von der deutschen Hauptstadt viel wissen. Als der Bruder 

kommt, hat er viel zu fragen. Er unterhalt sich mit Karl und fragt ihn mit allen 

zwanzig Fragen: 

1. Frage: Wer war auf dem Bahnsteig, als du in Berlin ankamst? — Onkel Kurt 

stand dort und wartete auf mich. 2. Frage: Was hat dir in Berlin am besten 

gefallen? — Der Verkehr in den grofen StraBen und die vielen Lichter dort 

am Abend. 3. Frage: Wie war das Wetter in Berlin? — Meist gut. Nur zwei- 

oder dreimal hat es geregnet (regnen). 4. Frage: Was hast du gemacht, wenn 

schlechtes Wetter war, wenn es regnete? — Ich bin zu Hause geblieben, oder in 

ein groRes Museum gegangen (s Museum). 5. Frage: Was ist die U-Bahn in 

Berlin? — Das ist eine elektrische Schnellbahn, die unter der Erde fahrt. 

6. Frage: Wieviel Einwohner hat Berlin? — Grof-Berlin hat jetzt mehr als drei 

Millionen Einwohner. 7. Frage: Wie heifit das Krankenhaus, in dem Onkel Kurt 

arbeitet? — Das Krankenhaus heift ,Robert-Koch-Krankenhaus‘. 8. Frage: Wo 

liegt das Robert-Koch-Krankenhaus? — Es liegt nur finf Minuten von der 

Wohnung des Onkels. 9. Frage: Welches Theater hast du in Berlin besucht? — 
Das Schillertheater und die Staatsoper. 10. Frage: Was fiir ein Theater ist das 

Schillertheater? —- Es ist ein neues, modernes Theater in der Stadtmitte. 

11. Frage: Wann bist du von Berlin abgefahren? — Gestern morgen um 

9 Uhr 43. 12. Frage: Woher kam der Zug, in den du in Berlin eingestiegen 

bist? — Der Zug kam von Frankfurt an der Oder. 13. Frage: Wen hast du 

zuletzt in Berlin gesehen? — Onkel Kurt. Er stand auf dem Bahnsteig und 

winkte mit seinem Taschentuch (winken). 14. Frage: Wohin fuhr dein Zug 

zuerst? — Nach Halle an der Saale. 15. Frage: Wem gehort das Buch, das du 

im Zug gelesen hast? — Es gehort mir. Es beschreibt das Leben eines groen 

Arztes (beschreiben = schreiben von). 16. Frage: Wessen Leben beschreibt 

das Buch? — Es beschreibt das Leben und die Lebensarbeit Robert Kochs. 

17. Frage: Was wird von Robert Koch erzahlt? — Es wird erzahlt, wie er die 

Mikroben gesucht und gefunden hat (e Mikrobe). Mikroben sind allerkleinste 
Tierchen, die schwere Krankheiten in den Korper der Menschen und Tiere 

bringen kénnen (e Krankheit). 18. Frage: Wie gro sind die Mikroben? — 

Sie sind so klein, da wir sie mit dem Auge allein nicht sehen kénnen. 

19. Frage: Womit konnen wir sie denn sehen? — Mit einem Mikroskop 

(s Mikroskop). Onkel Kurt hat mir im Krankenhaus unter einem Mikroskop 
die Mikroben 800mal vergréBert gezeigt (vergroBern). 20. Frage: Warum 
bist du spadter nach Hause gekommen, als du geschrieben hattest? — Warum? 
..+ Das will ich dir sagen: Weil ich mich vor deinen zwanzig Fragen gefiirchtet 
habe (e Furcht > sich fiirchten = Furcht haben). 
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das ABC ir singen Ww 

H 

Das ist hier das Z: Juchhe! 

Zahlen ie d ir singen Ww 

8 9 10 und IJlund 12, a 6°. 7 Me eh gee | 

9 19 - 20 = 15 -“lo,e 17 = 18%- 13 - 14 

90 - 100 -. 90 - 60 - 70 - 80 - 30 - 40 
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