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Nemes dili. ¥Ĩde eper edebiĨaty okamak. 

D¿z¿jiler: AgaĨew K. (Ĩolbaĸy), 

TribunskaĨa N.W.,Woronina N.P., 

Hajymªmmedow H. 

                        

ħokary okuw mekdeplerinde talyplaryŔ 

nemes dilinde eper edebiĨaty  

okamak we d¿ĸ¿nmek baĸarnygyny ºsd¿rmek 

¿in okuw gollanmasy 

 

 

                  Bu okuw gollanmasy nemes dili we edebiĨaty h¿nªri 

boĨuna Ĩokary okuw mekdeplerinde okaĨan talyplar ¿in d¿z¿ldi. 

Gollanmada d¿rli dºw¿rlere degiĸli nemes dilinde Ĩazylan eper 

edebiĨatdan alnan tekstleri okamak, t¿rkmen diline terjime etmek, 

eserleriŔ awtorlary barada maglumatlar bilen tanyĸmak, olarda beĨan 

edilĨªn meseleleriŔ haĨsy eperilik seriĸdeleri bilen beriliĸini 

ºzleĸdirmek bilen baglanyĸykly ĨumuĸlaryŔ we gºn¿kmeleriŔ 

berilmegi nemes dilini ºwrenmekde ullakan Ĩardam berĨªr. 

 

 

Ylmy redaktor S.Dadekow 
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Sºzbaĸy 

  

  Magtymguly adyndaky T¿rkmen dºwlet uniwersitetiniŔ 

daĸary Ĩurt dilleri we edebiĨaty fakultetinde  ñnemes dili edebiĨatyò 

h¿nªri boĨuna 5 okuw ĨylynyŔ dowamynda nemes dili dersi 1900 

sagatdan gowrak okadylĨar. Sapaklar II okuw ĨylynyŔ II 

ĨarymĨyllygyndan baĸlap  nusgalaĨyn tekstiŔ leksik-stilistik derŔewi, 

gazet leksikasy, gepleĸik leksikasy we ºĨde eper edebiĨaty okamak 

Ĩaly aspektlere bºl¿nip okadylĨar. II okuw ĨylynyŔ II 

ĨarymĨylyndan baĸlap talyplara ¿ Ĩarym ĨylyŔ dowamynda her 

hepdede 2 sagat (jemi 182 sagat) nemes dilinde ap edilĨªn eper 

edebiĨaty okamak sapaklary berilĨªr. Talyplar her hepdªniŔ 

dowamynda nemes dilinde ĨazĨan ĨazyjylaryŔ eserlerinden 15-20 

sahypadan ybarat bolan tekstleri okap gelmek bilen sapakda eserleriŔ 

awtorlaryŔ terjimehallary, dºredijilikleri barada maglumatlar bilen 

tanyĸĨarlar, teksti oŔat okap bilmek, tªze sºzleriŔ we aŔlatmalaryŔ 

manysyna d¿ĸ¿nmek, olary depderlere Ĩazyp alyp sºzlemlerde 

getirip ulanyp bilmek, teksti t¿rkmen diline terjime etmek endiklerini 

ºwrenĨªrler. ķu okuw gollanmasyna nemes ĨazyjylarynyŔ 

powestlerinden, hekaĨalaryndan we beĨleki eserlerinden bºlekler 

girizildi. Tekstler ĨeŔilleĸdirilmedik (adaptirlenmedik) gºrn¿ĸdre 

berilmek bilen olaryŔ kªbirleri dolulygyna kªbirleri bolsa 

gysgaldylyp berildi. Tekstler saĨlanyp alnanda esasan olaryŔ d¿rli 

stilde bolmaklaryna ¿ns berildi. ķonuŔ ¿in hem okuw 

gollanmasynda berilĨªn tekstler hªzirki zaman nemes edebi diliniŔ 

d¿rli stillerini ºz¿nde birleĸdirĨªr we bu diliŔ aŔladyp bilmek 

seriĸdeleriniŔ baĨlygyny we kºpd¿rliligini acyp gºrkezĨªr.  Tekstler  

gºwr¿mi boĨunca meŔzeĸrªk bolup olaryŔ soŔunda d¿ĸn¿ksiz 

sºzleriŔ nemese ï t¿rkmene sºzl¿gi, sºzleri we aŔlatmalary oŔat 

ºzleĸdirmªge gºn¿kdirilen gºn¿kmeler, soraglar berilĨªr. OlaryŔ 

ªhlisi ilkinji nobatda talybyŔ okuw we Ĩazuw, okalan tekstler we 

onda goĨulĨan meseleler  barada belli bir pikir aĨdyp bilmek 

endiklerini ºsd¿rmªge, tekstleri leksika, stil we grammatika nukdaĨ 
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nazaryndan derŔew edip bilmek baĸarnygyny artdyrmaga 

gºn¿kdirilĨªr.  

 Okuw gollanmasy Magtymguly adyndaky T¿rkmen dºwlet 

uniwersitetiniŔ daĸary Ĩurt dilleri we edebiĨaty fakultetiniŔ roman-

german dilleri kafedrasynyŔ nemes dili mugallymlarynyŔ kºp 

ĨyllaryŔ dowamynda toplan tejribelerine daĨanyp taĨĨarlanyldy we 

talyplaryŔ hem professor-mugallymlaryŔ synagyndan geirildi. 
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Mªrchen, Sagen, Legenden 

Der schlafende Hof 

(Das steirische Dornrºschen) 

Vor Zeiten
1
 lebte ein reicher Bauer mit seinem Weibe auf 

einem groÇen Bauernhof. Wegen ihrer Hartherzigkeit standen sie 

aber weit und breit in keinem guten Ruf. Alle Bettler jagten sie von 

der T¿r fort, und wenn eines vom Gesinde krank oder alt wurde, 

entlieÇen sie es ohne Mitleid. Eines Abends, mitten im kalten Winter, 

klopfte ein alter Bettler an die T¿r und bat um eine warme Suppe und 

um ein Nachtlager. Sein Bart war ganz vereist, seine Wangen blau 

vor Kªlte, seine Hªnde erstarrt. Aber die Bauersleute wiesen auch ihn 

mit harten Worten fort, sie hªtten keinen Platz f¿r alte Vagabunden. 

Da traf die Bªuerin ein vorwurfsvoller Blick aus deji Augen des 

Bettlers: ĂH¿te dich!" rief er ihr zu, Ăin kurzer Zeit wirst du ein 

Mªgdlein
2
 bekommen. Das werdet ihr freilich verhªtscheln und in 

Milch baden und mit weichem Brot abtrocknen. Aber das soll euch 

nichts helfen. In sieben Jahren wird sich das Dirndlein
3
 an einer 

Spindel stechen, und sie selber und der ganze Hof wird in einen 

tiefen Zauberschlaf verfallen. Ein groÇer Stier wird Tag und Nacht 

den Hof umschreiten und keinen Menschen hineinlassen. Und nicht 

eher wird der Zauber schwinden, als bis sich einer findet, der den 

Stier in die Knie zwingt." 

Mit diesen Worten ging der Bettler fort. Ein steiler Weg f¿hrte ihn zu 

einer kleinen Waldkeusche
4
, in der eine arme GroÇmutter mit ihrem 

fr¿h verwaisten Enkelbuben
5
 hauste. Auch hier klopfte der alte 

Bettler an, und sogleich lieÇ ihn die GroÇmutter herein in die warme 

Stube, lieÇ ihn niedersitzen und kochte ihm ein wªrmendes S¿pplein. 

Dann richteten sie ihm aus Waldstreu
6 

ein Lager zurecht, und als es 

zum Schlafengehen war, deckte ihn der Bub mit einem Schafpelz zu. 

Vorm Einschlafen erzªhlte ihnen der Bettler, was sich beim reichen 

Bauern drunten zugetragen habe. Die beiden hºrten erschreckt und 

aufmerksam zu. 

Dann baten sie den Bettler, daÇ er den Zauber doch mildern 

oder abk¿rzen mºchte. Der Alte erwiderte: ĂWenn die 
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Fichtenbªumlein am Hofzaun des Anwesens so groÇ geworden sind, 

daÇ sich der Stier in ihrem Schatten lagern kann, ohne daÇ ihn auch 

nur ein Streifen Sonne trifft, dann soll der Bezwinger des Stieres 

kommen. Hªttet ihr nicht f¿r die Leute gebeten, so m¿Çten sie noch 

viel lªnger schlafen." 

Am andern Morgen sagte der Bettler: ĂGeld und Gut kann ich euch 

nicht geben, um euch eure G¿te zu lohnen, aber ein Krªutlein weiÇ 

ich, wer das findet, der kann damit jeden Zauber lºsen und die 

wildesten Tiere zªhmen, wenn er es ihnen zum Riechen hinhªlt." 

Darauf beschrieb er das Krªutlein und erklªrte dem Buben, wo er es 

ausgraben m¿sse. Damit verabschiedete sich der Bettler und 

wanderte weiter. 

Drunten im reichen Bauernhof lachten sie zuerst ¿ber die 

Verw¿nschung. Als aber die Bªuerin bald darauf ein kleines 

Mªdchen zur Welt brachte, das mit 

seinen blauen  uglein und goldenen Hªrchen gar lieblich anzusehen 

war, wurde es den Eltern doch ein wenig bange. Sie pflegten das 

Kind mit aller Sorgfalt, wuschen es mit Milch und trockneten es mit 

weichem Brot, und das Kind wuchs zu einem wunderschºnen 

Mªgdlein heran. Das war freundlich zu allen Leuten und gab auch 

dem armen Keuschlerbuben
7
 ein Patschhªndchen

8
, jedesmal wenn er 

vor¿berkam. 

Eines schºnen Sommertages stand die Bªuerin beim Herd und buk
9 

Krapfen
10

. Der Bauer machte sich im Stall zu schaffen, die Knechte 

und Mªgde arbeiteten auf dem Feld. In der Holzh¿tte aber hackte ein 

alter Knecht auf Befehl des Bauern alle Spinnrªder zusammen, die es 

im Hause gab. Eben trug ihm die alte Kindsdirn
11

 das letzte 

Spinnrªdchen aus der Kematen
12

 heraus. Wie sie damit zur Holzh¿tte 

ging, um es dem Knecht zum Aufh¿lzen
13 

zu bringen, da fiel die 

Spindel heraus und rollte dem kleinen Mªdchen vor die F¿Çe, das auf 

der Wiese vor der Haust¿r spielte. Vor dem Hoftor drauÇen ging 

gerade der alte Bettler vorbei, der tauchte das SchºpfgefªÇ, das dort 

am Brunnen hing, ins Wasser, um zu trinken. 

Da griff das kleine Mªdchen nach der Spindel, stach sich 

daran und fiel mit einem leisen Aufschrei ins Gras, wo es sofort 
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einschlief. Aber auch die Bªuerin beim Herd, die gerade einen 

Krapfen aus dem heiÇen Schmalz
14

 holte, schlief augenblicklich ein, 

und der Bauer im Stall, der Knecht beim Holzstock, die Lockerin
15

 

mit dem Spinnrad und die Knechte und die Mªgde und die Pferde 

und Rinder, die Schweine und Ziegen, die Tauben und H¿hner, der 

Hofhund und die Katze, ja selbst die Sperlinge auf dem Dach, alle, 

alle verfielen alsogleich
16

 in den tiefsten Schlaf. Das Feuer am Herd 

hºrte auf zu brennen, und der Brunnen am Hoftor plªtscherte nicht 

mehr. Der alte Bettler aber lieÇ den Wasserschºpfer fallen und ward
17

 

zur Stunde
18 
in einen mªchtigen Stier verwandelt, der schnaubend 

den ganzen Hof um-schritt und niemanden hineinlieÇ. 

So verging ein Jahr nach dem andern. Ruhelos wanderte der 

wilde Stier jahraus, jahrein, Winter und Sommer, Tag und Nacht um 

den Hof, und kein Mensch wagte sich in seine Nªhe. Rings um das 

Haus wuchsen die Brennnesseln zu mannshohen Stauden, und an 

Fenstern und T¿ren hingen lange Spinnweben herab. Dem 

schlafenden Bauern und den Knechten wuchsen langmªchtige graue 

Barte, und auch der Bªuerin und den Mªgden wurden die Haare 

immer weiÇer. Vor der Haust¿r aber lag das liebliche Mªdchen. Das 

bl¿hte zur schºnsten Jungfrau heran, und die goldenen Haare 

umh¿llten sie wie ein Mantel, so daÇ sie vor Regen und 

Sonnenbrand, vor Kªlte und Hitze beh¿tet war. 

Indessen war aber der arme Keuschlerbub zu einem 

stattlichen J¿ngling herangewachsen. Lªngst hatte er sich von seiner 

GroÇmutter verabschiedet, hatte den Wanderstecken
19

 genommen 

und war in die Fremde gezogen. Er hatte sich wacker durch die Welt 

geschlagen und viel N¿tzliches gelernt. Nun zog es ihn wieder in die 

Heimat zur¿ck. Aber er fand seine Keusche verfallen und leer, und 

seine GroÇmutter ruhte schon lange bei seinen Eltern auf dem 

Kirchhof um die kleine Bergkirche. Da war er gar traurig und stieg 

hºher in die Berge, um f¿r die Grªber seiner Lieben schºne 

Almblumen zu holen. Als er hoch oben auf einer Almwiese stand, 

erinnerte er sich an das, was ihm vor vielen Jahren der alte Bettler 

vom Zauberkrªutlein erzªhlt hatte. Und richtig, wie er so 

Almrausch
20

 und Federnelken, Kuckuckslichter und Enzian pfl¿ckte, 
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fand er an einem bemoosten Felsen auch jenes Zauberkrªutl, das 

wundersam duftete. Er band es in sein Tuch und trug es mit nach 

Hause. Am folgenden Morgen ging er noch vor Tau und Tag zur 

Bergkirche hinauf und bekrªnzte die Grªber der Eltern und der 

GroÇmutter mit den Almblumen. Dann stieg er zu Tal. Unterwegs 

begegnete er seinem alten Gevatter
21 

und fragte ihn, was es Neues 

gebe, seit er fortgezogen sei und ob sie auf dem reichen Bauernhof 

noch immer nicht erlºst seien. 

ĂNein, das ist alles noch beim alten", sagte der Gevatter, 

ĂHaus und Hof sind so verwachsen, daÇ man gar nicht mehr 

hineinsehen kann, und der wilde Stier wandelt immer noch um den 

Hof, und niemand hat sich bisher in die Nªhe getraut." 

Jetzt fiel dem jungen Mann ein, daÇ er da wohl sein Krªutlein 

versuchen kºnne. Aber er dachte es nur im stillen bei sich selber und 

sagte dem Gevatter nichts davon. 

Frohgemut wanderte er dem Bauernhof zu. Da war alles so, wie es 

der Gevatter erzªhlt hatte. Am Hofzaun neben dem Brunnen waren 

die kleinen Fichten-bªumchen seiner Kinderjahre zu mªchtigen, 

dicken Fichten ausgewachsen und standen wie eine gr¿ne Wand vor 

der Sonne. Aber siehe da, in ihrem Schatten lag der Stier und konnte 

endlich ruhen, denn von der Schnauze bis zum Schwanzende traf ihn 

kein Sonnenstreifen. 

Und sogleich erinnerte sich der junge Mann, wie der alte Bettler auf 

seine und seiner GroÇmutter Bitten den Zauber gemildert hatte. So 

schritt er, ein Liedlein singend, voll Zuversicht dem Hoftor zu. 

Aber augenblicklich erhob sich der Stier, trat ins Tor, senkte 

drohend die Hºrner und stieÇ ein zorniges Gebr¿ll aus. ĂWarte", 

dachte der Mann, Ăf¿r dich ist auch noch ein Kraut gewachsen." 

Damit nestelte er sein Tuch auf, nahm das Kraut heraus und trat 

beherzt auf den Stier zu. Wie dieser das Kraut roch, hºrte er sogleich 

zu br¿llen auf. Der junge Mann nahm ihn bei den Hºrnern, und ohne 

Widerstreben sank der Stier in die Knie. Unbehelligt schritt der 

Keuschlersohn durch das Hoftor und stand nach wenigen Schritten 

vor der schlafenden Jungfrau. Behutsam kniete er nieder und teilte 

den goldenen Haarmantel ¿ber ihrem Gesicht auseinander. Von ihrer 
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wunderbaren Schºnheit betroffen, k¿Çte er sie auf den Mund. Da 

erwachte sie und schlug die Augen auf. 

Und im selben Augenblick fingen die H¿hner an zu gackern 

und zu scharren, die Tauben zu gurren, Hund und Katze sprangen 

auf, die Spatzen flitzten durch die Luft, die Rinder muhten, die 

Pferde wieherten, die Knechte und Mªgde arbeiteten und der alte 

Knecht in der Holzh¿tte zerhieb das letzte Spinnradi, das ihm die 

Lockdirn brachte. Der Bauer erwachte gªhnend im Stall, die Bªuerin 

zog die Krapfen aus dem nun wieder prasselnden Schmalz. Der 

Brunnen plªtscherte wieder, und ein uralter Mann mit schneeweiÇem 

Haar und Bart stand an Stelle des Stieres daneben. Er trank aus dem 

Brunnen und schritt davon. 

Im Haus aber herrschte eitel Freude, und bald hielt der 

Keuschlersohn Hochzeit mit der schºnen Jungfrau. Die alten Bauern 

¿bergaben ihnen den Hof, auf dem es fortan nie mehr eine 

Hartherzigkeit gab. 

 

1 vor Zeiten (veralt.) fr¿her, einst ð 2 das Mªgdlein, - (veralt., poet.) 

Mªdchen ð 3 das Dirndlein (veralt.) Mªdchen ð 4 die 

Waldkeusche, -n ªrmliches Bauernhªuschen im Wald ð 5 der 

Enkelbub, -en Enkel (der Bub, -en der Junge) ð 6 das Waldstreu 

Blªtter 

7 der Keuschlerbub, -en Bub, der in einer Keusche wohnt ð 8 

jemandem ein Patschhªndchen geben (veralt.) jemandem die Hand 

geben ð 9 buk (veralt.) backte ð 10 der Krapfen, -Mehlspeise aus 

Hefeteig ð 11 die Kindsdirn (veralt.) Kinderfrau ð 12 die Kemate 

(veralt.) Vorratskammer ð 13 aufh¿lzen (veralt.) Holz machen ð 14 

das Schmalz, -e ausgelassenes Schweinefett ð 15 die Lockerin 

(veralt.) Kindermªdchen  

16 alsogleich (veralt.) sofort ð 17 ward (veralt.) wurde ð 18 zur 

Stunde (veralt.) noch in der gleichen Stunde ð 19 der 

Wanderstecken, - Wanderstab ð 20 Almrausch, Federnelken, 

Kuckuckslichter und Enzian Alpenblumen ð 21 der Gevatter, - 

(veralt.) Taufpate, Vetter, Nachbar 
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Aufgaben zum Text 

 

1. Lesen Sie den Text! 

2. Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3. Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen auf und lernen 
Sie sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

der Hof howly 

der Bauer daĨhan 

eine warme Suppe  gyzgyn orba  

klopfen an Akk. kakmak (bir zady kakmak) 

erstarren doŔup galmak 

der kalte Winter  sowuk gyĸ 

abtrocknen s¿p¿rinmek  

der Zauber  jadygºĨ 

der Bettler  gedaĨ 

das Pferd at 

die Ziege  gei 

die Taube  kepderi 

ruhelos ynjalyksyz 

wandern  syĨahat etmek 

der Stier  ºk¿z 

herrschen  agalyk etmek 

¿bergeben  geĨmek, atynmak 

auswachsen ºsmek 

der Knecht gul 

die Holzh¿tte  aga ºĨjagaz 
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¦bungen zum Text 

 

1.Unterstreichen Sie Wºrter, die Sie f¿r umgangssprachlich bzw. f¿r 

veraltet halten. Ersetzen Sie diese durch hochsprachliche bzw. neue 

Wºrter. 

2.Welche der folgenden Erklªrungen sind richtig? Welche sind 

falsch? (Mehrere Antworten kºnnen richtig sein.) 

die Hartherzigkeit 

a) Gef¿hllosigkeit 

b) Herzlichkeit 

c) Geiz 

das Gesinde 

a) Freunde 

b) Knechte und Mªgde 

c) Dienerschaft  

schwinden 

a) vergehen 

b) verschwinden 

c) schneller werden  

die Waldkeusche 

a) ªrmliches Bauernhªuschen im Walde 

b) ein verfallendes Haus 

c) Villa  

das Anwesen 

a) Nachbar 

b) Besitz 

c) Garten  

unbehelligt 

a) schnell 

b) ungehindert 

c) unbelªstigt 

3. Wªhlen Sie die richtigen Verben aus der Liste: 
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muhen, wiehern, gurren, durch die Luft flitzen, gackern, 

plªtschern, scharren 

a) Die Pferde . . .   

b)Die Tauben . . .   

c) Die H¿hner . . .  

d)Die Spatzen . . .  

e) Die Rinder . . . 

 

4. Wie und wo steht das im Text? 

a) Wegen ihres Geizes waren die reichen Bauern ¿berall unbeliebt. 

b)Du wirst ein Mªdchen bekommen, c) Ihr werdet das Kind 

verwºhnen. 

d)Der Bettler erzªhlte, was beim reichen Bauern passiert war. e) Als 

die Frau ihr Kind bekam, machten sich die Eltern Sorgen. 0 Der 

Bauer arbeitete im Stall. 

g) Inzwischen war der Keuschlerbub ein gut aussehender junger 

Mann 

geworden. 

h) Der junge Mann machte sein Tuch auf. 

i) Am Ende waren alle gl¿cklich. 

j) Der Keuschlersohn heiratete das schºne Mªdchen. 

 

5. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1) Bir wagtlar baĨ daĨhan aĨaly bilen daĨhan howlusynda Ĩaĸapdyr. 

2) Bir g¿n agĸam sowuk gyĸda bir garry gedaĨ gapyny kakypdyr. 

3) DaĨhan aĨal gedaĨyŔ gºzlerinde igenli garaĨyĸ gºrdi. 

4) Ikisi hem gorkunly we ¿nsli diŔlediler. 

5) TomusyŔ bir ajaĨyp g¿nlerinde daĨhan aĨal pejiŔ baĸynda durdy. 

6) SoŔra gedaĨ hoĸlaĸdy we syĨahatyny dowam etdi.  

7) Kiijik gyz ikden Ĩapyĸdy. 

8) ħabany ºk¿z ynjalyksyz ĨylboĨy gyĸyna we tomusyna syĨahat etdi. 

9) ķeĨdip Ĩyllar gedi. 

10) Uklap Ĩatan daĨhanlarda we gullarda uzyn al sakgallar ºs¿pdir. 
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M¿hle, M¿hle, mahle mir! 

Es war einmal eine arme Witwe, die hatte einen einzigen 

Sohn, der schon lange Jahre in der Fremde weilte. Obwohl sie ein 

kleines Haus besaÇ, erging es ihr doch gar k¿mmerlich, und sie 

seufzte ºfter als einmal: ĂWenn er doch nach Hause kªme, daÇ ich 

eine Hilfe hªtte!" 

Und als sie einmal so saÇ, eifrig spann und dabei ihren Gedanken 

nachhing, ging unverhofft die T¿r auf, und wer hereinkam, war ihr 

Sohn. Da rief sie gleich: ĂWie froh bin ich, daÇ du wieder da bist, 

nun wird es mir besser erge- hen!" Sie erzªhlte ihm auch, wie schwer 

und k¿mmerlich sie gehaust habe. ĂEi, der Not werden wir abhelfen", 

sagte der Sohn, Ăich habe etwas mitge- bracht." Dabei holte er schon 

aus seinem alten, zerschlissenen Rock ein seltsames B¿ndel heraus, 

band es auf und stellte eine alte Kaffeem¿hle ð das war der ganze 

Schatz ð auf den Tisch. ĂJa mein", sagte die alte Mutter ent- tªuscht, 

Ăist das alles? Da ist ja meine alte Kaffeem¿hle noch viel besser!" 

ĂWart nur, Mutterl", erwiderte der Heimkehrer, Ădu wirst schon 

sehen; weiÇt du, jetzt habe ich Hunger, mach uns geschwind einen 

Kaffee!"  

ĂDen mach ich schon, aber wo soll ich denn die Semmeln
1
 

hernehmen, hat ja kein Bªck
2
 mehr offen?" sprach die Mutter. ĂDas 

ist der geringste Kummer", gab der Sohn zur Antwort, Ăf¿r Semmeln 

werde ich schon sorgen." Da ging das alte Mutterl in die K¿che, und 

bald kam es mit einem Tºpflein Kaffee wieder herein.  ĂGelt
3
", 

fragte der Sohn, Ăes kann niemand hereinschauen?" ĂMachen wir halt 

das Vorhangerl zu", meinte sie, ging zum Fenster, schob den 

Vorhang vor und war schon ein wenig neugierig, was denn kommen 

wer- de. Indes
4
 war er zum Tisch getreten, fing an, die Kaffeem¿hle 

zu drehen, und sprach dabei:  

ĂM¿hle, M¿hle, mahle mir 

           frische Semmeln f¿r und f¿r!" 

       Kaum war das letzte Wort heraus, so sprang schon das T¿rchen 

der M¿hle auf, und eine Semmel nach der anderen, eine so schºn wie 
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die andere, wander-te auf den Tisch. Als es ihrer genug waren, sagte 

er: 

ĂM¿hle, M¿hle, halte still, 

    bis ich etwas andres will!" Da flog das T¿rchen wieder zu. Die alte 

Mutter schlug vor Staunen und Freude die Hªnde zusammen und 

hªtte gern gewuÇt, wie das zuging. Der Sohn trug ihr aber auf, nie 

und niemand etwas von dem zu sagen, was sie jetzt gesehen und 

gehºrt habe, sonst sei die M¿hle f¿r immer verloren. Das gelobte
5
 sie 

gern, und nun konnten sie sich, im Besitze dieses seltenen Schatzes, 

manches zubessern und gerieten in einen freundlichen Wohlstand.  

Sie blieben indes arbeitsam wie bisher, ¿bernahmen
6
 sich nie 

und taten gern anderen Gutes. 

So hªtten sie wohl viele Jahre in ihrem Gl¿ck ungetr¿bt weitergelebt, 

wenn nicht ein bºser Nachbar gewesen wªre. Dem fiel es auf, daÇ 

sich die beiden Leutchen besser kleideten, daÇ sie fast alle Tage 

Fleisch aÇen und auch den Armen gaben, die vor ihre T¿r kamen. 

Weil er in seinem Herzen neidisch und habs¿chtig
7
 war, lieÇ es ihn 

nicht ruhen, und er wollte erfahren, woher der unerwartete Wohlstand 

kªme. Und richtig! Einmal hatte die Mutter den Vorhang nicht ganz 

zugezogen, als der Sohn sein Spr¿chlein sagte und die M¿hle wie 

immer gehorchte. Auch an diesem Tage lauerte der bºse Nachbar 

wieder vor dem Fenster, und nun konnte er sehen und hºren, wie es 

zuging. Sobald er wuÇte, welchen Schatz die beiden ihr eigen 

nannten, nahm er sich sogleich vor, sie darum zu betr¿gen. Er 

versprach ihnen viel Schºnes und lud sie damit zu sich in sein Haus. 

Hier aber lockte er Mutter und Sohn in den Keller und sperrte sie in 

die Finsternis. Eilig lief er nun in ihr Hªuschen, nahm die M¿hle an 

sich, rannte damit heim und stellte sie auf den Tisch. Da er ein 

Getreidehªndler war, stand ihm der Sinn nach recht viel schºnem 

Weizen. Er drehte die M¿hle und sprach: 

ĂM¿hle, M¿hle, mahle mir 

    guten Weizen f¿r und f¿r!" Die M¿hle gehorchte auch ihm. Das 

T¿rchen sprang wieder auf, und die schºnste Weizenkºrner flºssen 

wie ein Bªchlein hervor. Da leuchteten seine Augen in habs¿chtiger 

Freude, und er sah gemªchlich zu, wie sich die goldgelben Kºrner 
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unversiegbar
8
 ergossen. Es dauerte nicht lange, da fielen sie schon 

¿ber den Tisch herab auf den Boden; und wieder war eine kurze Zeit 

vergangen, und der bºse Nachbar konnte schon darin waten. Er ahnte 

aber nichts Schlimmes, sondern rieb sich vor Freude die Hªnde. Erst 

als ihm der Weizen bis ¿ber die Knie reichte, ward
9
 ihm bedenklich 

zumute. Er sagte wieder das Spr¿chlein: 

ĂM¿hle, M¿hle, mahle mir guten Weizen f¿r und f¿r!" weil er 

kein anderes wuÇte; die M¿hle tat auch ihre Schuldigkeit, und es gab 

Weizen, nur Weizen, so daÇ dieser schon fast die Tischhºhe 

erreichte. Da wurde dem Argen
10

 doch mit eins
11

 bange, und er sagte 

den Spruch immer lauter und lauter und meinte, die M¿hle m¿sse 

wieder aufhºren. Er rief: ĂGenug, genug! M¿hle, M¿hle, hºr doch 

auf!" Doch unablªssig rieselten die Getreidekºrner hervor. Endlich 

ergriff er eine Hacke vom Ofen und schlug w¿tend auf die 

wunderbare Maschine los. Aber ð o Schreck: jedes St¿ck der alten 

M¿hle, das er abgeschlagen hatte, verwandelte sich flugs
12

 in eine 

neue M¿hle, und jede gab wieder Weizen und nur Weizen. Jetzt war 

er verloren, denn im Nu stiegen die Kºrner bis zum Fenster hinauf 

und dar¿ber hinaus. Niemand hºrte seine Hilferufe, und er muÇte 

elend ersticken. Als nun die Kºrner bei der Haust¿re, ja bei den 

Dachluken herausquollen, da wurden die Nachbarn aufmerksam und 

kamen, um nachzusehen, was los sei. Sie fanden die alte Mutter mit 

ihrem Sohn im Keller und befreiten sie aus der Finsternis. Wie der 

Junge vor das Haus trat, erriet er sogleich, was sich zugetragen hatte, 

und sprach: 

ĂM¿hle, M¿hle, halte still, 

bis ich etwas andres will!" Jetzt fielen noch einige Kºrner herab, 

dann stockte der Getreidestrom. Als die Nachbarn den Weizen 

wegrªumten, fanden sie den habs¿chtigen Hªndler tot unter den 

Kºrnern liegen. Weil aber der Sohn den Spruch vor den anderen 

Leuten gesagt hatte, war es mit der M¿hle und ihren Gaben vorbei. 

Sie blieb f¿r immer verschwunden und spendete ihm niemals mehr 

Geld und Gut. Er hatte sich aber seit seiner Heimkehr so viel erspart, 

daÇ er auch weiterhin ein sorgenfreies Leben f¿hren konnte. 
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1 die Semmel, -n Brºtchen ð 2 der Bªck (ugs.) Bªcker ð 3 gelt 

nicht wahr ð 4 indes inzwischen ð 5 geloben versprechen 

6 sich ¿bernehmen sich zuviel zutrauen, hier: zu aufwendig leben ð 

7 habs¿chtig ein habs¿chtiger Mensch: einer, der nicht genug 

bekommen kann ð 8 unversiegbar ohne Ende ð9 ward (veralt.) 

wurde ð 10 der Arge (veralt.) der Bºse ð 11 mit eins auf einmal ð 

12 flugs schnell 

 

Aufgaben zum Text 

1. Lesen Sie den Text! 

2. Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3. Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen auf und lernen 

Sie sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

die Witwe  dul aĨal 

k¿mmerlich garyp, pukara  

zerschlissen geĨip dargatmak, kºneltmek 

habs¿chtig betnebis, gysgan 

unversiegbar egsilmez, t¿keniksiz 

unablªssig hemiĸelik,mydamalyk, egsilmez 

der Schatz hazyna 

die Semmel  bulka 

der Weizen  bugdaĨ 

die Schuldigkeit parz, bor, bergi, karz 

die Gabe sowgat, peĸgeĸ, sylag 

weilen Ĩerleĸmek, bolmak 

hausen Ĩaĸamak 

geloben dabaraly sºz bermek, kasam etmek 

lauern bukuda oturmak, garawullamak 

quellen akmak, guĨulmak 

zerrissen Ĩyrtyk, dargan, tozan 

geldgierig nebisjeŔ, gysgan, doĨmaz-dolmaz 

das Getreide dªneli ºs¿mlikler, galla, dªne 
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die Kostbarkeit gymmatlyk; gymmat zat 

die Pflicht parz, bor 

herausfliessen akmak, dºk¿lmek, akyp gutarmak 

  

 

¦bungen zum Text 

 

1.Welche Wºrter dr¿cken das gleiche oder ªhnliches aus? 

 

A 1. k¿mmerlich a) zerrissen 

 2. zerschlissen b) endlos 

 3. habs¿chtig c) immer 

 4. unversiegbar d) schlecht 

 5. unablªssig e) geldgierig 

B 1. Schatz a) Brºtchen 

 2. Semmel b) Geschenk 

 3. Weizen c) Getreide 

 4. Schuldigkeit d) Kostbarkeit 

 5. Gabe e) Pflicht 

C 1. weilen a) versprechen 

 2. hausen b) warten 

 3. geloben c) sein 

 4. lauern d) herausflieÇen 

 5. quellen e) leben 

   

2.Kreuzen Sie den Satz an, der mit dem Text ¿bereinstimmt. 

 

a) Obwohl sie ein Haus besaÇ, ging es der Witwe nicht gut. O 

b) Der Sohn brachte viele wertvolle Dinge mit.                            O 

c) Die Mutter durfte niemandem etwas von der Kaffeem¿hle  O 

d) Der Getreidehªndler wuÇte nicht, wie er die M¿hle abstellen 

sollte.  O 

e) Am Ende war der Sohn wieder arm.  O 
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3. Erklªren Sie mit ihren Worten. 

 

a) Es erging ihr k¿mmerlich. 

b) Der Not werden wir abhelfen. 

c) Der Sohn trug ihr auf, niemandem etwas zu sagen. 

d) Dem Getreidehªndler stand der Sinn nach recht viel Weizen. 

e) Erst als ihm der Weizen bis ¿ber die Knie reichte, ward ihm 

bedenklich zumute. 

 

 

 

 

4.Beantworten Sie die Fragen. 

 

Welche Kraft hatte die Kaffeem¿hle? 

Warum durfte die Mutter niemandem von der M¿hle 

erzªhlen? 

Wer stºrte das Gl¿ck von Mutter und Sohn? 

Welche Schwierigkeit hatte der Getreidehªndler mit der 

M¿hle? 

Was geschah am Ende mit der Wunderm¿hle? 

 

5. In dem Mªrchen erfªhrt man nicht, wie der Held in den Besitz der 

wunderbaren Kaffeem¿hle kommt. Schreiben Sie eine Einleitung (10 

bis 15 Sªtze), in der Sie dies erzªhlen. 

 

6. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1) Bir wagt bir garyp dul aĨal bar eken. 

2) OnuŔ bir kiijik ºĨi bolsa-da ol garyp ĨaĸaĨardy. 

3) Ol oŔa ºz¿niŔ nªhili kyn we pukara Ĩaĸandygyny g¿rr¿Ŕ berdi. 

4) Ejesi haĨran galmadan we begenjinden ellerini zarpyldadyp urdy. 

5) Ogly oŔa hi kime we hi haan bu barada aĨtmazlygy tabĸyrdy. 

6) Olar bu hazynaŔ kºmegi bilen kªbir zatlary gowulandyryp bilerdi. 
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7) Bir gaharjaŔ goŔĸy bolmadyk bolsa, olar kºp Ĩyllap bagtly 

Ĩaĸardylar.  

8) Ol gowy zatlary wada berip, olary ºz¿niŔ ºĨ¿ne agyrdy. 

9) OnuŔ sesini hi kim eĸitmedi we ol demikmeli boldy. 

10) ¥Ĩe dolananda ol ĸeĨle bir kªn toplady, hatda ol mundan bu Ĩana 

gaĨgysyz durmuĸda Ĩaĸap bilerdi. 
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Joe Berger der grabschrebergªrtner
1
 

 

in der zeit vor unseren tagen lebte ein geschªftemachender 

vater, der seinen sºhn nicht beachtete, weil er ausschliesslich seinen 

freundinnen lebte. belªmmert
2
 fuhr deshalb der junge veli von 

wickwitz ans grab der immer gutgewesenen mutter, um es samt und 

sonders zu pflegen, als dem mutter-seelenalleinen die wenigen 

stunden grabesnªhe zu wenig wurden, verdingte er sich als 

totengrªber in den friedhofsdienst; so konnte er ganztªgig bei der 

letzten ruhestªtte seines ¿beralles sein. 

veli wurde ein totengrªber, wie man nie einen gesehen oder je einen 

gewusst hatte, kein grubengraben war ihm zu schwer und keine 

¦berstunde zuviel, wohlgemut schaufelte er auf und zu, zu und auf, 

und pflegte, was zu pflegen galt, war einem k¿nden die mutter 

verblichen, war seine trauer ¿beraus tief und sein beileid besonders 

herzlich. 

nachdem veli ein jªhr, einen monat und einen tag ¿ber alle massen 

fleissig gegraben hatte, kam er mit einem Champignonz¿chter, dem 

er zum abieben des m¿tterchens kondolierte, ins gesprªch. der 

pilzproduzent erwªhnte ihm dabei so nebenhin, dass die graberde 

sicherlich einen beachtlichen nªhrboden f¿r die zucht jener kleinen 

weissen, jener wohlschmeckenden darstellen m¿sse, dass es im 

gr¿nde ewig schade wªre, dass es . . . ein jªhr hindurch gingen dem 

schaufelnden muttersºhnchen die schwam- merln1 nicht aus dem 

kºpf, und einen monat lang konnte er sich nicht entschliessen, bis er 

eines tages einen anbauversuch auf dem grabe seiner mutter 

unternahm, die pilze gediehen prªchtig, die ernte wurde gut. 

veli bot die Champignons den kollegen feil, die fanden sie preiswert 

und beachtenswert schmackhaft, der grabschrebergªrntner ¿berlegte, 

wie er die ernte vergrºÇern und den umsatz steigern kºnnte, dass dies 

nur mit hilfe fremder grªber mºglich sein w¿rde, war ihm bald 

einsichtig, logischerweise z¿chtete er auf des nachbars und auf des 

nachbars grabgrundeigentum. bis. . . ja, bis es ihm einfach zu dumm 

wurde, sich zu allerheiligen und allerseelen von notorischen 

friedhofsgªngern die kulturen vernichten zu lassen, ein ausweg aus 
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der misere war rasch gefunden: veli mietete den hinter-bliebenen die 

grªber ihrer toten ab. vor allem familiengrªber bevorzugte er, liegt 

darin doch mehr Verwesung und ist dadurch der humus krªftiger, f¿r 

kindergrªber zahlte er nur wenig. 

nach einem jªhr, einem monat und einem tag ð oder wars lªnger 

oder k¿rzer? ð war das velische schwammerlunternehmen gottlob so 

f¿ndig, dass er den ersten friedhof kaufen konnte, und damit war die 

Champignon incorporated schon in der lªge, nach jeder weile und 

jeder weiteren weile um einen weiteren totenhain grºsser zu werden, 

grºsser und grºsser, bis es mit allmªhlicher Zielstrebigkeit gelang, 

den durchbruch zum monopol zu schaffen. 

 

1 der Schrebergªrtner, - Gªrtner in einem Schrebergarten 

(Kleingarten) ð 2 belªmmert (ugs.) ¿bel dran, betr¿bt, traurig 

 

 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Lesen Sie den Text! 

2. Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3. Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen auf und lernen 
Sie sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

das Ableben  ºl¿m 

das Allerheiligen  keramatly adamlar ¿in baĨramylyk  

das Allerseelen  merhumlary Ĩatlama g¿ni 

steigern ulalmak, Ĩokarlanmak 

beachten ¿ns bermek 

ausschlieÇlich aĨratyn, diŔe, diŔe bir 

samt und sonders ªhli, hemme 

sich verdingen hakyna iĸlemek, hakyna iĸe durmak 
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die Ruhestªtte dyn alyĸ Ĩer; jar, hana 

der Totengrªber gabyr gazyjy 

wohlgemut ĸadyĨan, ĸªhdayk 

fleiÇig yhlasly, erjel 

wohlschmeckend s¿Ĩji 

bevorzugen gowy gºrmek, makul bilmek 

die Verwesung ¿Ĩreme 

der Humus ¿Ĩrentgi, ders 

f¿ndig  baĨ 

der Friedhof mazarlyk, gabrystan 

der Champignon iĨilĨªn kºmelek 

die Weile birnªe wagt 

allmªhlich kem-kemden, Ĩuwaĸ-Ĩuwaĸdan 

die Zielstrebigkeit maksada okgunlylyk 

der Durchbruch jaĨryk, deĸik, dilik 

 

 

 

¦bungen zum Text 

 

1.  

 

Richtig oder falsch? R F 

1. Der Vater k¿mmert sich nicht um den Sohn. O O 

2. Veli war ein fleiÇiger Totengrªber. O O 

3. Auf den Grªbern baute er Blumen und Gem¿se an. O O 

4. Sein Geschªft ging nicht gut. O O 

5. Ich finde dieses Mªrchen ¿bertrieben und geschmacklos. O O 

 

 

2. Was heiÇt das? Benutzen Sie ein Wºrterbuch. 

 

mutterseelenallein 

Die Mutter war verblichen. 

das Ableben 
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den Umsatz steigern 

Allerheiligen  

Allerseelen 

 

3. Schreiben Sie die folgenden Sªtze aus dem Text mit ihren eigenen 

Worten: 

 

Er verdingte sich als Totengrªber. 

Die Schwammerln gingen ihm nicht aus dem Kopf. 

Die Pilze gediehen prªchtig. 

Er bot die Champignons den Kollegen feil. 

Er schaffte den Durchbruch zum Monopol. 

 

4. ¦bertragen Sie den Text in die herkºmmliche GroÇ-, Klein- und S-

Schreibung. 

 

5. Dieses moderne Mªrchen ist voll Sarkasmus. Es attackiert das 

Kommerzdenken unserer Zeit. Nehmen Sie dazu Stellung. 

 

6. Schreiben Sie ein modernes Mªrchen (etwa 20 Sªtze). 

(Anregungen: Wªhlen Sie ein Ihnen bekanntes Mªrchen und setzen 

Sie es in die Gegenwart. ,,Modernisieren" Sie es.) 

 

7. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1) Bir wagt ogluna ¿ns bermeĨªn bir ata Ĩaĸapdyr. 

2) Ol gabyr gazĨany bolup hakyna iĸe durdy. 

3) Kºmelekler ºsd¿ler we hasyllary gowy boldy. 

4) Veli olary kªrdeĸlerine hºd¿rledi. 

5) Ol hasyly ulaltmak barada pikir etdi. 
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Der liebe Augustin 

 

Das Jahr 1679 sollte den Wienern lange im Gedªchtnis 

bleiben ï wie kein anderes brachte es Leid und Elend ¿ber viele 

Familien. Von Ungarn kommend, hatte sich die Pest in die Stadt 

geschlichen, unbemerkt am Anfang, bis in fast allen Hªusern 

Sterbende lagen. Von Tag zu Tag stieg die Zahl der Kranken, jeden 

Tag starben mehr Menschen, und wer nur immer konnte, floh aus der 

Stadt. Es war eine Stadt des Grauens geworden. Auf den StraÇen 

sanken die Pestkranken zusammen und lagen tot in den Winkeln oder 

in den Rinnsteinen. Reiche und Arme, Junge und Alte fielen der 

Seuche zum Opfer. Unaufhºrlich fuhren die Leichenwagen durch die 

Stadt, und darauf lagen vornehme und einfache Leute, denn die Pest 

machte keinen Unterschied. Die Stadtknechte lasen in den StraÇen 

auf, wen sie fanden, beluden ihre Wagen und brachten die Toten in 

die Pestgruben, die man vor der Stadt ausgehoben hatte. Waren die 

Gruben voll, wurden sie einfach zugesch¿ttet.  

In dieser schweren Zeit lebte in Wien ein lustiger Bªnkelsªnger und 

Dudelsackpfeifer, der immer frºhlich und guter Dinge war nach dem 

Grundsatz: 

Lustig gelebt und lustig gestorben, 

heiÇt dem Teufel die Rechnung verdorben. Dieser Bursche war in der 

ganzen Stadt bekannt, den Wienern gefiel sein Humor und sein Witz, 

und alle nannten ihn nur den Ălieben Augustin". Augustin saÇ am 

liebsten im Bierhaus ĂZum roten Dachel'" am Fleischmarkt
2
 und 

unterhielt die Gªste mit seinen Possen und Liedern. Alle anderen 

Gasthªuser wurden von den Wienern aus Furcht vor einer An-

steckung gemieden, aber im ĂRoten Dachel" waren die Tische stets 

voll besetzt. Augustins Humor lockte so manchen Waghalsigen 

dorthin, der bei einem Humpen Bier und den Klªngen von Augustins 

Sackpfeife das tªgliche Elend zu vergessen suchte. 

An einem klaren Septemberabend aber saÇ der liebe Augustin 

niedergeschlagen in der Schenke. Kein Gast wollte sich zeigen! 

Wortlos stierte
3
 der Bªnkelsªnger vor sich hin, trank ein Glas nach 

dem anderen, aber frºhlicher wurde er davon nicht. SchlieÇlich stand 
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er schwankend auf und stapfte auf unsicheren Beinen aus der 

Schenke, dem Schauplatz seiner fr¿heren Triumphe. 

Es war schon spªt am Abend. Seine H¿tte lag vor den Mauern 

der Stadt. Als er ¿ber den Kohlmarkt
4
 zum Burgtor

5
 hinausgetorkelt 

war, stolperte er und fiel im Rinnstein nieder. Vielleicht glaubte er, 

schon daheim zu sein ð wie es auch war, er konnte nicht mehr 

aufstehen, sah zum Mond empor, wollte eines seiner Liedchen 

pfeifen, aber da waren ihm die Augen schon zugefallen. 

Ein wenig spªter kam der Leichenwagen der Pestknechte 

angerumpelt, und als sie den lieben Augustin langgestreckt im 

Rinnstein liegen sahen, dachten die Kerle, hier liege noch ein Toter, 

und warfen ihn auf den Wagen und dann in die Pestgrube. 

Von alldem hatte Augustin nichts bemerkt, oben auf dem 

Wagen und unten in der Pestgrube schlief er so friedlich, als lªge er 

daheim in seinem Bett. Die k¿hle Morgenluft vertrieb ihm aber 

schlieÇlich seinen Rausch, er wachte auf und sah entsetzt, daÇ er in 

einer Pestgrube lag und die Nacht in der Gesellschaft von Leichen 

zugebracht hatte. 

Der Bªnkelsªnger sprang auf, so schnell er konnte, und wollte 

aus der Grube klettern, aber so sehr er sich auch streckte, er erreichte 

den Grubenrand nicht mit den Hªnden. In diesem Augenblick kamen 

die Pestknechte mit einer neuen Leichenfuhre, und als sie einen 

Mann zwischen den Toten herumtanzen sahen, fehlte nicht viel, und 

sie wªren Hals ¿ber Kopf
6
 davongest¿rzt. 

Augustin aber begann zu schelten: ĂSo helft mir doch! ReiÇt nicht 

eure Mªuler auf, als hªttet ihr noch nie einen Menschen gesehen. 

Seht ihr denn nicht, daÇ ich aus dieser vermaledeiten
7
 Grube nicht 

herausklettern kann?" Einer von den Knechten rief: ĂAber das ist 

doch der Kerl, der gestern abend tot im StraÇengraben lag!" 

ĂTot war er bestimmt nicht", sagte ein zweiter, Ăsonst war' er jetzt 

nicht wieder springlebendig." 

ĂHimmel!" rief ein dritter. ĂHat der Mensch ein Gl¿ck, daÇ die Grube 

gestern nicht voll war! Sonst hªtten wir sie zugesch¿ttet, und er war' 

aus seinem Rausch nie mehr aufgewacht."  
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Kein Wunder, daÇ dem lieben Augustin in der Grube die 

Geduld ¿ber solcherlei lange Reden ausging. ĂIhr Dummkºpfe! Ihr 

Maulaffenschneider
8
!" beschimpfte er die Knechte. ĂEine Nacht in 

der Pestgrube gen¿gt mir! Keine Minute bleibe ich hier lªnger. 

Sapperment
9
, ihr Lotterkerle

10
! Helft mir! Ich will raus!" 

Die Pestknechte zogen ihn nun aus der Grube, und als der liebe 

Augustin wieder oben stand, kehrte sein Humor zur¿ck, und er lachte 

mit den anderen ¿ber sein unheimliches Abenteuer. Singend und 

pfeifend trollte er sich dann nach Hause. Das Nachtlager unter den 

Pestleichen hatte keine bºsen Folgen f¿r ihn; er blieb gesund, und 

wªhrend der ganzen Pestzeit vertrieb er allabendlich den Gªsten im 

ĂRoten Dachel" f¿r einige Stunden den Kummer. Im Jahre 1702 starb 

er friedlich, ein alter Mann, noch ebenso vergn¿gt wie als junger 

Kerl. Zeit seines Lebens hat er immer wieder sein Liedchen ¿ber das 

schaurige Erlebnis im Pestjahr gesungen: O du lieber Augustin, alles 

ist hin! 

 

1 ĂZum roten Dachel" Name des Bierhauses (Gasthauses); (Dachel 

= Dach) ð 2 Fleischmarkt StraÇe in der Wiener Innenstadt ð 3 

stieren starr schauen ð 4 Kohlmarkt StraÇe in der Wiener Innenstadt 

ð 5 das Burgtor Haupteingang der Hofburg 

6 Hals ¿ber Kopf sehr schnell ð 7 vermaledeit (veralt.) verw¿nscht, 

verflucht ð 8 Maulaffenschneider jemand, der mit offenem Mund 

gafft ð 9 Sapperment (veralt.) Ausruf des Unwillens oder des 

Erstaunens ð 10 der Lotter, - (ugs.) wilder Kerl, Taugenichts 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Lesen Sie den Text! 

2. Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3. Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen auf und lernen 

Sie sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 
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die Pest   gyrgyn, mergi 

waghalsig batyr, merdana 

niedergeschlagen sustupes, basyk 

stieren dikanlap seretmek 

torkeln ĨaĨkanmak, yranmak, yrgyldamak 

der Rausch  serhoĸlyk, serhoĸ bolmaklyk 

verw¿nscht nªlet siŔen, gargyĸ Ĩagan, lagnat siŔen 

tief uŔ, uŔŔur 

das Gerªusch ĸygyrdy 

starr hereketsiz, doŔup galan 

stumm sein lal bolmak 

beschªdigt zaĨalanan, zeper Ĩeten 

neugirig bilesigeliji 

das Gedªchtnis Ĩat, huĸ 

das Leid betbagtylyk 

das Elend bagtsyzlyk 

schleichen bukulyp gelmek 

fliehen  gamak, gayp gitmek 

der Winkel  bur 

der Bursche oglan, Ĩigit 

die Posse  fars, degiĸme 

der Leichenwagen katafalk 

die Geduld  ydamlylyk 

 

 

¦bungen zum Text 

 

1. Welche Bedeutung haben die folgenden Wºrter? 

 

Pest 

a) eine epidemische Krankheit 

b) Feinde 

waghalsig 

a) sehr mutig 

b) neugierig 
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niedergeschlagen 

a) beschªdigt 

b) traurig 

stieren 

a) stumm sein 

b) starr schauen 

torkeln 

a) unsicher gehen 

b) die T¿re schlieÇen 

Rausch 

a) Betrunkensein 

b) Gerªusch 

vermaledeit 

a) verw¿nscht 

b) tief 

 

2. Stimmt das? Begr¿nden Sie Ihre Antwort. 

 

a) Im Jahre 1679 war es nicht angenehm, in Wien zu leben. 

b) Da die Wiener Angst vor der Pest hatten, ging niemand mehr 

ins Gasthaus ,,Zum roten Dachel". 

c) Augustin schlief im Gasthaus ein. 

d) Das Abenteuer Augustins hatte bºse Folgen. 

e) Wªhrend der Pestzeit unterhielt Augustin die Gªste im ,,Roten 

Dachel". 

 

3.Augustin erzªhlt seinen Gªsten sein unheimliches Abenteuer (etwa 

10 Sªtze). 

 

4. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1) 1679-njy Ĩyl wenalylaryŔ Ĩadynda uzak wagtlap galdy. 

2) G¿n-g¿nden kesellileriŔ sany kºpelĨªrdi. 

3) Katafalklar dynuwsyz ĸªheriŔ iinden geĨªrdi. 
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4) Bu kyn dºw¿rde Wenada bir ĸadyĨan kºe aĨdymy we 

wolynkay ĨaĸaĨardy. 

5) Bu oglan b¿tin ĸªherde tanalĨardy. 

6) OnuŔ ºĨi ĸªheriŔ diwarlarynyŔ golaĨyndady. 

7) Biraz wagtdan birnªe adamly katafalk geldi. 

8) Wolynkay baĸardygya tiz Ĩerinden bºk¿p turdy we ukurdan 

ykmak isledi. 

9) ĂOl anyk ºli dªldi.ñ 

10) 1702 Ĩylda ol rahat aradan ykdy. 
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Das Donauweibchen 

 

ĂErschreckt nicht!" sagte die Fremde und richtete den Blick 

ihrer feuchtschimmernden blauen Augen auf den jungen Fischer. ĂIch 

bin eine Wassernixe und habe nichts Bºses gegen euch im Sinn. Ich 

komme euch zu warnen. Bald wird Tauwetter eintreten, das Eis der 

Donau wird bersten, das Wasser wird ¿ber die Ufer treten und die 

Auen und eure H¿tten bedecken. Verliert keine Zeit und flieht, sonst 

seid ihr alle verloren." 

Die beiden Mªnner saÇen wie erstarrt da, und als sich die T¿r 

lªngst hinter der seltsamen Erscheinung geschlossen hatte, sprachen 

sie noch immer kein Wort. Sie wuÇten nicht, ob sie wachten oder 

trªumten. Endlich holte der Alte tief Atem, schaute seinen Sohn an 

und fragte: ĂHast du es auch gesehen?" Der junge Mann erwachte 

wie aus einem Traum und nickte wortlos. Nein, es war keine 

Sinnestªuschung gewesen! Eine Nixe war in ihre H¿tte gekommen, 

sie hatten sie beide gesehen, sie hatten beide ihre Worte gehºrt! Sie 

sprangen auf und eilten hinaus in die frostklirrende Nacht, liefen zu 

den H¿tten der anderen Fischer und berichteten von dem 

zauberhaften Geschehen. Es gab keinen einzigen, der nicht an die 

Warnung der freundlichen Nixe glaubte, alle packten ihre B¿ndel, 

und noch in der gleichen Nacht verlieÇen die Fischer schwer bepackt 

ihre H¿tten und flohen auf das hºhergelegene Land. Sie kannten nur 

zu gut die Gefahr, die ihnen drohte, wenn die durch den Frost 

gebªndigten Wassermassen plºtzlich ihre Fesseln sprengten. Als der 

Morgen graute, hºrten sie vom Strom her ein dumpfes Krachen und 

Bersten; blauschimmernd t¿rmten sich die Eisblºcke gegeneinander. 

Schon am nªchsten Tag bedeckte ein quirlender, schªumender See 

die Auen und Felder. Nur die Giebel der Fischerh¿tten ragten einsam 

aus den noch immer steigenden Fluten. Aber kein Mensch und kein 

Haustier war ertrunken, alle waren rechtzeitig ins Land hinein 

gefl¿chtet. 

Die Wasser verliefen sich, der Strom kehrte in sein Bett 

zur¿ck, und alles war wieder wie fr¿her. Alles? Nein, einer fand 

seine Ruhe nicht mehr! Es war der junge Fischer, der die schºne 
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Donaunixe und den Blick ihrer sanften blauen Augen nicht vergessen 

konnte. Er sah sie stets vor sich; das Bild der Nixe verfolgte ihn, 

mochte er nur beim Fischen im Boot sitzen oder daheim am Feuer. 

Selbst nachts im Schlaf erschien sie ihm, und wachte er am Morgen 

auf, so konnte er nicht glauben, daÇ er nur getrªumt hatte. Immer 

ºfter lief er zum Ufer des Stromes, saÇ einsam unter den Uferweiden 

und starrte hinaus auf das Wasser. Im Rauschen der Wellen glaubte 

er ihre lockende Stimme zu hºren. Am liebsten stieg er in seinen 

Kahn, ruderte hinaus auf den Strom und sah trªumerisch dem Spiel 

der Wellen zu, und jeder silbrig glitzernde Fisch, der vor¿berglitt, 

jeder Wolkenschatten, der auf das Wasser fiel, narrte ihn. Er beugte 

sich weit vor, streckte die Arme aus, als wollte er sie fassen, endlich 

fassen und festhalten f¿r immer. Aber sein Traum ging nie in 

Erf¿llung. Jeden Morgen verlieÇ er trauriger die H¿tte, und jeden 

Abend kehrte er bedr¿ckter heim. 

Eines Nachts war seine Sehnsucht so groÇ geworden, daÇ er sich 

heimlich aus der H¿tte schlich, zum Ufer eilte und den Kahn 

loskettete. Er kam nicht 

Wenn der Abend friedlich verdªmmert, der Mond blank am Himmel 

steht und sein Licht auf die Erde gieÇt, taucht bisweilen eine 

anmutige Gestalt aus den Fluten der Donau empor. Ein Blumenkranz 

schm¿ckt die blonden Locken, die sich um das schºne Antlitz' 

ringeln, und Blumengewinde schlingen sich um die weiÇen H¿ften. 

Bald lªÇt sich die liebliche Erscheinung von den silbrig glªnzenden 

Wellen tragen, bald verschwindet sie im Wasser, um spªter wieder 

aufzutauchen. 

Manchmal verlªÇt die Nixe ihr k¿hles Element und wandelt 

im Mondlicht ¿ber die taufrischen Wiesen am Ufer, ja, sie scheut sich 

nicht, sich den Menschen zu zeigen, besucht die einsamen 

Fischerh¿tten und erfreut sich am friedlichen Dasein der armen 

Bewohner. Nicht selten warnt sie die Fischer vor EisstoÇ und 

Hochwasser und wilden St¿rmen. 

So hilft sie dem einen, den anderen aber zieht sie durch ihren 

lockenden, verf¿hrerischen Gesang ins Verderben. Voller Sehnsucht 

vergiÇt er alles und folgt ihr in den Strom, der sein Grab wird. 
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Vor vielen Jahrhunderten, als Wien noch eine kleine Stadt 

war und sich dort, wo heute stolze Hªuser stehen, niedrige 

Fischerh¿tten duckten, saÇen an einem frostklirrenden Winterabend 

ein alter Fischer und sein Sohn in einer ªrmlichen Stube
2
 am 

flackernden Feuer. Sie flickten eifrig ihre Netze und sprachen dabei 

von den Gefahren ihres Berufes. Besonders der Alte wuÇte viel von 

Wassergeistern und Nixen zu berichten. 

ĂAm Grund des Donaustromes", erzªhlte er, Ăliegt ein groÇer 

kristallener Palast, den der Donauf¿rst mit seiner Frau und seinen 

Kindern bewohnt. Auf groÇen Tischen stehen umgest¿rzt glªserne 

Tºpfe, unter denen die Seelen der Ertrunkenen gefangengehalten 

werden. Der F¿rst wandelt oft am Ufer der Donau entlang, aber wehe 

dem Menschen, der es wagt, ihn anzusprechen, er zieht ihn hinunter 

in den Strom. Seine Tºchter, die Nixen, sind liebliche Wesen, die es 

besonders auf junge und h¿bsche Burschen abgesehen haben. LªÇt 

sich einer von ihnen betºren, so ertrinkt er gewiÇ bald. Darum h¿te 

dich vor den Nixen, mein Sohn! Es sind bezaubernde Mªdchen, sie 

kommen auch manchmal am Abend zum Tanz und tanzen, bis der 

erste Hahnenschrei sie wieder in ihr nasses Heim zur¿ckruft." 

So wuÇte der Alte manches zu erzªhlen, der Sohn aber hºrte 

ihn zweifelnd an und wollte ihm nicht glauben, denn ihm war noch 

nie eine Nixe begegnet. Kaum aber hatte der alte Fischer seine 

Geschichte beendet, als sich plºtzlich die T¿r der H¿tte ºffnete. Ein 

zauberhaftes Licht fiel herein, und auf der Schwelle stand ein schºnes 

Mªdchen in einem weiÇen, schimmernden Gewand. Sein Haar 

glªnzte wie Gold, und in den Locken hingen weiÇe Wasserlilien. 

 Am Morgen wiegte sich der leere Kahn schaukelnd in der 

Mitte des Stromes. 

Niemand hatte den jungen Fischer je wieder gesehen. Noch viele 

Jahre saÇ der alte Vater einsam vor der H¿tte, sah hinaus auf das 

Wasser und weinte ¿ber das Schicksal seines Sohnes, den das 

Donauweibchen zu sich hinabgezogen hatte in den kristallenen Palast 

auf dem Grund des Stromes. 

 

1 das Antlitz, -e (poet.) Gesicht ð 2 die Stube, -en Zimmer 
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Aufgaben zum Text 

1. Lesen Sie den Text! 

2. Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3. Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen auf und lernen 
Sie sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

friedlich asuda, parahat 

der Mond aĨ 

der Blumenkranz g¿l emeni 

die Welle (deŔiz) tolkuny  

die Nixe suw perisi 

der Gesang  aĨdym  

der Palast  kºĸk 

der Topf  k¿Ĩze, piti 

der Hahnenschrei horazyŔ gygyrmasy 

zweifelnd ĸ¿bheli 

das Gewand  geĨim, ºrt¿k 

glªnzen Ĩalpyldamak, Ĩaldyramak 

das Tauwetter mylaĨym howa, maĨyl howa 

nicken  baĸ atmak 

das B¿ndel  daŔy, bogy, d¿w¿nek 

die H¿tte  jaĨ, kepbe, k¿lbe 

die Gefahr  howp 

sich t¿rmen m¿nder-m¿nder ¿Ĩĸmek 

quirlen aĨkamak, bulamak 

das Ufer  kenar 

narren degiĸmek, wªĸilik etmek 

 

 

¦bungen zum Text 

 

1. Durch welches Wort kann das Wort im Text ersetzt werden? 

Unterstreichen Sie das richtige Wort. 
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anmutig 

h¿bsch, tapfer, freundlich  

Antlitz 

Anblick, Gesicht, Kºrper  

Strom 

Elektrizitªt, Bach, FluÇ  

wandeln 

wandern, spazieren, sich ªndern  

starren 

in eine Richtung blicken, fortgehen, stehenbleiben  

bedr¿ckt 

traurig, einsam, m¿de 

 

2. Wie und wo steht das im Text? 

 

a) Manchmal verlªÇt die Nixe das Wasser. 

b) Die Nixen interessieren sich besonders f¿r junge und 

h¿bsche Burschen. 

c) LªÇt sich einer von den Nixen bezaubern, ertrinkt er. 

d) Das Eis der Donau wird brechen. 

e) Der junge Fischer sah die Nixe immer vor sich, ob er nun 

fischte oder zu  

Hause war. 

 

3. Die Sage vom Donauweibchen kºnnte man als eine Erzªhlung 

¿ber die Angst der Fischer vor der Donau und ¿ber die Liebe zu ihr 

sehen. Suchen Sie die Stellen im Text, aus denen hervorgeht, daÇ die 

Fischer sich vor der Donau f¿rchten, sie aber zugleich auch lieben. 

 

4. Beantworten Sie die Fragen. 

a) Was symbolisieren die geheimnisvollen Wesen, die der Sage 

nach in der Donau leben? 

b) Welche Warnung miÇachtet der junge Fischer? 

c) Was geschieht mit dem jungen Fischer am Ende? 
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5. Der alte Fischer berichtet, was er erlebt hat (etwa 10 

Sªtze). 

 

6. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1) Kªwagtlar suw perisi aĨyŔ Ĩagtylygynda kenarda gezelen edĨªr. 

2) Jan etme bilen ol ªhli zady unudĨar we onuŔ yzyna d¿ĸ¿p, geljekki 

gubury boljak, derĨa girĨªr.  

3) Birnªe asyr mundan ºŔ, Wena entªk kiijik ĸªher bolan wagty, 

balykylaryŔ jaĨlarynyŔ duran Ĩerlerinde, gyĸyŔ bir gijesinde bir 

garry balyky we onuŔ ogly otagda oduŔ baĸynda otyrdylar. 

4) ñDonau derĨasynyŔ d¿Ĩb¿nde DonauyŔ hºk¿mdary, onuŔ aĨaly 

we agalary bilen ĨaĸaĨan, hrustal kºĸk ĨerleĸĨªr.ò 

5) Hºk¿mdar kºplen DonauyŔ kenarynyŔ ugry boĨuna gezelen 

edĨªr. 

6) ñķol sebªpli, goĨ seni suw perisinden aman saklasyn, oglum!ò 

7) Goja g¿rr¿Ŕ etmªge kªbir zatlar bilĨªrdi, Ĩºne ogly ony ĸ¿bheli 

diŔleĨªrdi we oŔa ynanmak islemeĨªrdi, sebªbi ol hi haan suw 

perisine duĸmandy. 

8) ñGorkmaŔ!ò 

9) ħaĸ Ĩigit d¿Ĩĸ¿nden diĨen Ĩaly oĨandy we ¿ms¿m baĸ atdy. 

10) Ol Ĩygy-Ĩygydan derĨanyŔ kenaryna tarap ylgaĨardy. 

 

 

 

 

 

 

 

] 
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Der Rattenfªnger von Korneuburg 

 

In alter Zeit, als noch viele Plagen, die heutzutage leicht 

beseitigt werden kºnnen, den Menschen arges Kopfzerbrechen 

verursachten, war die Stadt Korneuburg
 

(Stadt an der Donau 

nordwestlich von Wien) von so vielen Ratten heimgesucht, daÇ die 

B¿rgerschaft fast verzweifelte. In allen Winkeln und Ecken 

wimmelte es von Ratten, sie liefen auf offener StraÇe frei umher, 

schl¿pften in die Wohnungen und Stuben
 
( Zimmer)), und nichts war 

vor ihnen sicher. Zog jemand eine Lade heraus, h¿pfte ihm eine Ratte 

entgegen, legte er sich zu Bett, begann es im Stroh zu rascheln, setzte 

er sich zum Essen, waren die Ratten ungebetene Gªste und sprangen 

ohne Scheu auf den Tisch hinauf. Man versuchte alles mºgliche, die 

grªÇlichen Tiere loszuwerden, aber nichts half. SchlieÇlich beschloÇ 

der Rat der Stadt, eine hohe Belohnung f¿r denjenigen auszusetzen, 

der die Stadt f¿r immer von den Ratten befreien w¿rde. 

Einige Zeit verging, da erschien eines Tages ein fremder Mann beim 

B¿rgermeister der Stadt und fragte, ob es mit der ausgesetzten 

Belohnung seine Richtigkeit habe. Als man ihm versicherte, daÇ es 

sich wirklich so verhalte, erklªrte der Fremde, er wolle mittels seiner 

Kunst alle Ratten aus ihren Lºchern und Verstecken hervorlocken 

und in die Donau verbannen. Die Stadtvªter waren nicht wenig 

erfreut, als sie das hºrten. 

Der Fremde stellte sich vor dem Rathaus auf und zog aus einer 

dunklen ledernen Tasche, die er ¿ber die Schulter hªngen hatte, eine 

kleine schwarze Pfeife hervor. Es waren keine angenehmen Tºne, die 

er seinem Instrument entlockte; ein gellendes Quietschen und 

Quieken schrillte durch die Gassen, aber den Ratten schien diese 

Musik lieblich in den Ohren zu klingen. Haufenweise kamen sie aus 

ihren Schlupfwinkeln hervor und liefen dem Pfeifer nach. Der 

Rattenfªnger schritt langsam auf die Donau zu; vor ihm, neben ihm 

und hinter ihm aber schlªngelte sich wie ein grauslicher 

schwarzgrauer Wurm der Zug der Ratten durch die StraÇen. 

Am Ufer angelangt, blieb der Mann nicht stehen, sondern 

watete ohne Zºgern bis zur Brust in die Donau. Die Ratten folgten 
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ihm, st¿rzten sich ins Wasser, das sie fortriÇ, und ertranken alle 

jªmmerlich. Nicht ein Schwªnzchen blieb zur¿ck! 

Staunend hatten die am Ufer versammelten Korneuburger diesem 

Schauspiel zugesehen, und sie begleiteten den Rattenfªnger nach 

getaner Arbeit mit groÇem Freudengeschrei zum Rathaus, wo er 

seinen Lohn in Empfang nehmen wollte. 

Nun aber, da die Ratten verschwunden waren, zeigte sich der 

B¿rgermeister weit weniger freundlich. Er meinte, so schwer sei ja 

die Sache nicht gewesen, auÇerdem wisse niemand, ob die Ratten 

nicht wieder zur¿ckkªmen, kurz, er wollte dem Mann mit einem 

Viertel des ausgesetzten Preises abfertigen. Der Fremde aber 

weigerte sich, das Geld anzunehmen, und bestand auf dem vollen 

versprochenen Lohn. Da warf ihm der B¿rgermeister den Beutel mit 

dem geringen Sold vor die F¿Çe und wies ihm die T¿r. Der 

Rattenfªnger lieÇ das Geld liegen und verlieÇ mit finsterem Gesicht 

das Rathaus. Einige Wochen vergingen. Eines Tages zeigte sich der 

Fremde wieder in der Stadt. Er war nun weit prªchtiger gekleidet als 

das letztemal. Auf dem Hauptplatz zog er eine Pfeife aus der Tasche, 

die wie Gold funkelte. Als er sie an seine Lippen setzte, gab sie einen 

so wunderbaren Ton von sich, daÇ alle Leute in der Stadt wie 

verzaubert wurden, andªchtig lauschten und nichts sahen und nichts 

hºrten, was rund um sie vorging. Nur die Kinder liefen aus allen 

Hªusern, scharenweise folgten sie dem Fremden, der pfeifend zur 

Donau schritt. Am Ufer schaukelte ein Schiff, das mit buntem 

Bªndern und wehenden Fahnen geschm¿ckt war. Ohne in seiner 

Musik innezuhalten, bestieg der Pfeifer das Fahrzeug, und alle 

Kinder trippelten hinter ihm drein. Als ihm das letzte gefolgt war, 

stieÇ das Schiff vom Ufer ab und fuhr immer rascher stromabwªrts, 

bis es in der Ferne verschwunden war. Nur zwei Kinder waren in der 

Stadt zur¿ckgeblieben; eines war taub und hatte die lockenden Tºne 

nicht gehºrt, das andere war am Ufer umgekehrt, um seinen Rock
 

(Jacke)  zu holen. 

Als die Korneuburger ihre Kinder suchten und auÇer den 

beiden keines fanden, war der Schmerz unvorstellbar groÇ, und es 

gab ein f¿rchterliches Jammergeschrei in der Stadt. Denn da war 
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keine Familie, die nicht den Verlust eines oder mehrerer Kinder zu 

beklagen hatte. Das war die Rache des betrogenen Rattenfªngers. 

 

Aufgaben zum Text 

1. Lesen Sie den Text! 

2. Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3. Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen auf und lernen 
Sie sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

die Plage  azap, gºrgi 

beseitigen Ĩok etmek, aĨyrmak 

die Ratte alaka 

das Stroh saman 

rascheln ĸygyrdamak, ĸabyrdamak 

der B¿rgermeister  burgomistr, ĸªher Ĩolbaĸysy 

die Belohnung baĨrak, sylag 

die Pfeife t¿Ĩd¿k 

entlocken ykarmak 

haufenweise ¿Ĩĸmek, topbak 

der Wurm  guruk 

waten  saĨdan gemek; batyp galmak 

das Zºgern egleme, haĨallyk, tºwekgelsizlik 

der Beutel halta  

der Sold aĨlyk, zªhmet haky  

finster garaŔky, tutuk 

scharenweise ¿Ĩĸmek, topbak 

der Schmerz  agyry; ejir 

unvorstellbar gºz ºŔ¿ne getirmek kyn bolan  

der Verlust zeper, Ĩitgi 
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¦bungen zum Text 

 

1. Wie heiÇt das im Text? Suchen Sie die genauen Entsprechungen. 

a) ¦berall gab es sehr viele Ratten. 

b) Man wollte demjenigen viel Geld geben, der die Stadt von den 

Ratten befreien w¿rde. 

c) Den Ratten schien diese Musik zu gefallen. 

d) Der B¿rgermeister wollte dem Mann nur ein Viertel des Preises 
geben. 

e) Als die Korneuburger ihre Kinder nicht fanden, waren sie sehr 

ungl¿cklich. 

 

2.Kreuzen Sie die richtigen Antworten an. 

 

a) Der Rattenfªnger wollte die Ratten in einen Berg verbannen   O 

b) Die Musik, die der Rattenfªnger machte, gefiel den Menschen 
nicht, wohl aber den Ratten. 

c) Der Rattenfªnger nahm das Geld an und verschwand. 

d) Das Schiff fuhr die Donau hinunter. 

e) In Korneuburg blieb kein einziges Kind ¿brig. 

 

3. Geben Sie den Inhalt zuerst m¿ndlich und dann schriftlich wieder 

(etwa 10 Sªtze). 

Stichwºrter: Rattenplage - Belohnung f¿r den Rattenfªnger; ein 

Fremder ð Pfeife ð Donau ð ertrinken; ein Viertel des Lohnes 

ð sich weigern; zur¿ckkehren ð Kinder ð Schiff ð Rache 

 

4. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1)  hli Ĩerde alakalar hyryn-dykyndy. 

2) EĨmen haĨwanlardan dynmak ¿in olar m¿mkin bolan ªhli 

zatlary etmªge synanĸdylar, Ĩºne hi zat kºmek etmedi. 

3) Birnªe wagt geenden soŔ g¿nlerde bir g¿n keseki adam peĨda 

boldy. 



44 
 

4) ķªheriŔ geŔeĸileri muny eĸidende begendiler. 

5) OnuŔ guralyndan ykan sesler Ĩakymly dªldi. 

6) Ol kenara gelip saklanmady we haĨal etmªn gursagyna enli 

DunaĨa girdi.  

7) Kenarda ¿Ĩĸen Korneburglylar geŔlik bilen bu tomaĸany gºrd¿ler. 

8) ħºne indi alakalar Ĩitenden soŔ burgomistr mylakatly gºr¿nmedi. 

9) Birnªe hepde gedi. 

10) Bir Ĩa-da ondan kºp agasynyŔ Ĩitgisine Ĩaĸ dºkmedik Ĩekeje 

maĸgala hem Ĩokdy 
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Das Kasermandl von Oberwalchen 

Einmal im Spªtherbst, als das Vieh schon von den Almen 

heruntergebracht worden war, gingen ein Tuxer
1
, ein Voldersberger 

und ein Wattenberger durch das Wattental. In Walchen kehrten sie 

ein und vergºnnten sich einige Glªschen bitteren Enzians
2
. So ein 

scharfen Gesºff'
3
 brauchten sie auch bei ihrer schweren Arbeit im 

Holz und auf der Alm. Wie nun die drei beisammensaÇen, tranken 

und lustig waren, schaute der Tuxer von ungefªhr
4
 durchs Fenster 

hinaus und sah in der nicht weit entfernten Almh¿tte einen hellen 

Lichtschein aufglªnzen. 

ĂSapperment
5
!" schrie der Tuxer erbost. ĂIst das hºllische 

Kasermandl
6 
schon wieder auf die Alm eingezogen!" 

ĂPst!" machte der Wirt und fl¿sterte: ĂHalt den Mund! Nicht 

so laut! Schimpf nicht ¿ber ihn. Das ist ein ganz verflixter
7
 Bursche. 

Er wird dir noch den Hals umdrehen, wenn du ein Wort ¿ber ihn 

sagst, das ihm nicht paÇt. Diesen Sommer hat er mir einmal die K¿he 

mit einer Kette zusammengehªngt, daÇ ihnen die Kºpfe anschwollen 

und die Augen herausstanden wie Krebsen. Versteht sich, daÇ der 

Senner
8
 ihn einen Teufelskerl geheiÇen hat, einen vermaledeiten

9
. 

Und was geschieht? In der folgenden Nacht erw¿rgt das Mandl dem 

Senner die beste Kuh und stºÇt ihm die Pfeife in die Kehle, daÇ der 

Senner seither nie mehr geflucht hat. Lammfromm ist er geworden." 

Die Wirtin nickte eifrig mit dem Kopf und sagte, ihr Mann habe ganz 

und gar recht, und erzªhlte noch dazu: ĂJa, ja, so einem Almgeist in 

Gestalt eines Kasermandls (Senners) soll man nicht trauen. Eine 

groÇe und schwere S¿nd' muÇ er abb¿Çen. So sagt man wenigstens. 

Er lªuft aber auch immer ¿ber die ganze Alm, bis er niederfªllt und 

so todm¿de ist, daÇ er kaum noch atmen kann. Das ist gar kein 

Kasermandl, Leute, ich sag' euch, das ist der fr¿here Besitzer der 

Alm, der verwunschen
10

 ist, weil er seinem Nachbarn ein Drittel des 

Almbodens gestohlen hat. Zur Strafe daf¿r muÇ er die Grenzen der 

Alm abjagen, bis in alle Ewigkeit." 

ĂHaha, liebe Frau", rief der Tuxer, Ăda muÇ ich nur lachen! Geist, 

Mensch oder Hund, das gilt mir gleich. Ich f¿rchte mich vor 
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niemandem." Also stand er auf, ging aus dem Wirtshaus, stellte sich 

auf den Brunnentrog und rief: ĂKomm her, du hºllischer Kerl, du 

verflixter Lotter"
11

 Ich habe keine Angst vor dir!" 

Aber er hatte noch nicht ausgeredet, da stand auch schon der 

Almgeist vor ihm, ein graues Mªnnchen vom Wirbel bis zur Zehe, 

und streckte drohend den Arm aus. Da war's mit dem Mut des Tuxers 

vorbei, flink wie ein Hase sprang er vom Brunnentrog hinein ins 

Haus und verriegelte die T¿r. Mit klopfendem Herzen hockten nun 

alle rund um den Tisch und warteten, was weiter geschehen w¿rde. 

Aber drauÇen blieb es still und ruhig, und schlieÇlich meinten die 

Freunde des Tuxers, das ganze sei nur eine Tªuschung gewesen, und 

begannen ihn mit seiner Spukgestalt zu hªnseln. Sie tranken noch ein 

paar Glªschen Enzian und meinten, nach dem Schrecken hªtten sie 

das verdient, dann stiegen sie ins Heu und wollten schlafen. Aber 

kaum hatten sie sich ins Heu gelegt, da ging der Tanz los. Es war ein 

Hºllenlªrm, ein Drºhnen, Stampfen und Toben, daÇ die armen Kerle 

glaubten, das Trommelfell w¿rde ihnen zerspringen. Vor allem 

schien es der unsichtbare Quªlgeist auf den Tuxer abgesehen zu 

haben. Da kamen Melkk¿bel, Butterfªsser, Tragkºrbe, Heugabeln 

und Ketten geflogen! Der Tuxer w¿hlte sich in Todesangst tief ins 

Heu hinein, sonst wªre es auch um ihn geschehen gewesen. 

SchlieÇlich trampelte das zornige Kasermandl mit den F¿Çen auf dem 

wehrlosen Tuxer herum, riÇ ihn bei den Haaren und zauste ihn 

jªmmerlich. ĂUm Gottes willen, helft mir, helft mir!" schrie der 

Tuxer in Todesangst, bevor er vor Schmerz und Schreck das 

BewuÇtsein verlor. 

Seine beiden Freunde hºrten den Hºllenlªrm, helfen konnten sie ihn 

aber nicht, weil das Kasermandl sie verhext hatte. Sie konnten beim 

besten Willen nicht einmal einen Finger r¿hren. Am anderen Morgen 

fanden sie den Tuxer wie tot im Heu liegen, zerkratzt und 

zerschunden und voll blauer Beulen. Zum Gl¿ck war der Wirt ein 

guter Viehdoktor. Er wuÇte auch f¿r den armen Tuxer Rat, brachte 

ihn zu sich und dokterte den ganzen Vormittag an ihm herum, bis er 

wieder auf den Beinen stehen konnte. 
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Am Nachmittag traten die drei bescheiden und kleinlaut den 

Heimweg an. Besonders der groÇmªulige Tuxer trottete wortlos 

hinter seinen Gefªhrten her und verw¿nschte im stillen seine 

Prahlerei, die die Rache des Kasermandls herausgefordert hatte. 

 

1 Tux, Voldersberg, Wattenberg, Walchen Ortsnamen ð 2 der 

Enzian hier: ein Schnaps ð 3 das Gesºff (ugs.) Getrªnk ð 4 von 

ungefªhr zufªllig ð 5 sapperment (veralt.) Ausruf des Unwillens ð 6 

das Kasermandl, -n zusammengesetzt aus: der Kªset (auf der Alm 

zustªndig f¿r Milch und Kªse) und das Mandl (ugs., kleiner Mann) ð 

7 verflixt (ugs.) verflucht 8 der Senner, - Almhirte ð 9 vermaledeit 

(veralt.) verw¿nscht, verflucht ð 10 verwunschen verzaubert ð 11 

der Lotter, - (ugs.) wilder Kerl, Taugenichts 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Lesen Sie den Text! 

2. Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3. Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen auf und lernen 
Sie sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

das Vieh mal, haĨwan, dowar 

der Wirt hojaĨyn, eĨe 

die Kette zynjyr 

das Mandl garantgy 

der Senner (Senn) opan 

die Kehle  bokurdak 

die Alm dag ºr¿si 

die Ewigkeit bakylyk, hemiĸelik 

der Geist ruh, jyn 

der Brunnentrog kersen, ternaw, nowa 

der Wirbel aĨlanyĸ; girdap 

der Mut  batyrlyk, mertlik 
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verriegeln gurplamak 

hocken ommalyp oturmak 

das Heu bede 

das Drºhnen g¿mm¿rdi, gopgun 

verhexen jadylamak 

kleinlaut gorkak, ekinjek, ynamsyz 

die Prahlerei ºw¿njeŔlik 

die Rache  ar, º 

 

¦bungen zum Text 

 

1. Suchen Sie unter den Wºrtern bzw. Wendungen in der linken 

Spalte die entsprechenden Wºrter bzw. Wendungen rechts. 

 

a) einkehren 1. sich etwas leisten 

b) sich etwas vergºnnen 2. verspotten 

c) verriegeln 3. langsam gehen 

d) jemanden hªnseln 4. in ein Gasthaus gehen 

e) trotten 5. zusperren 

2. 

 

Richtig oder falsch? R F 

a) Das Kasermandl ist ein freundlicher Almgeist. O  O 

b) In Walchen gingen die Mªnner ins Gasthaus und   

tranken ein Glas Schnaps. O O 

c) Der Tuxer hatte Angst vor dem Kasermandl und sperrte   

sich ein. O O 

d) Am nªchsten Morgen lag der Tuxer tot im Heu. O O 

e) Am Heimweg waren die Mªnner wieder lustig und   

unterhielten sich gut. O O 

 

3. Erzªhlen Sie die Sage mit Ihren Worten.  
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4. Kennen Sie eine Sage aus Ihrem Land? Berichten Sie. 

 

5. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1) Dag ºr¿sinde iĸlemek ¿in olara g¿Ĩli igi gerekdi. 

2) OŔa laĨyk gelmeĨªn bir sºz aĨtsaŔ ol seniŔ boĨnuŔy oŔurar. 

3) SoŔ nªme bolup geĨªr? 

4) Ol ĸeĨle hem hemiĸe dag ºr¿sinde, Ĩadap, dem almasy kynlaĸyp 

ĨykylĨana, ylgaĨar.   

5) ñMen hi kimden gorkamok.ò 

6) TukserliniŔ mertligi Ĩitdi, towĸan Ĩaly, ol nowaŔ ¿st¿nden bºk¿p 

d¿ĸdi we ºĨe girip gapyny gurplady.  

7) ħºne daĸarda ¿ms¿mlik we rahatlykdy. 

8) Tukserli gorkunjyndan bedªniŔ iine gºm¿ldi. 

9) OnuŔ iki dosty hem galmagaly eĸitdiler, Ĩºne oŔa kºmek edip 

bilmediler, sebªbi garantgy olary jadylady. 

10) ¥Ĩlªnden soŔ ¿ sany gorkak ºĨlerine ugradylar.  
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Heimito von Doderer 

Zwei L¿gen oder Eine antikische Tragºdie auf dem Dorfe 

 

1 

Der Fremde 

 

Der Kleinbauer Stacho saÇ mit seinem Weib und dem 

j¿ngeren Sohne Mirko bei Tische. Man hatte eben zur Nacht 

gegessen. Durch das kleine Fenster, vor dem sich Mirkos plattnasiges 

Gesicht abhob, schien das letzte Abendrot zugleich mit dem ersten 

Stern. Die zwei Mªnner und das mªchtig grobknochige Weib 

schwiegen und stocherten noch ihre Zªhne aus, als drauÇen Schritte 

vernehmbar wurden, eine vor¿bergehende Verdunklung sich vor das 

Fenster schob und gleich danach in hºflich maÇvoller Weise an die 

T¿re gepocht ward
1
. Jemand rief das ĂHerein!" ¦ber die Schwelle 

trat, sich b¿ckend, ein bªrtiger Mann, dem Wanderschaft und das 

Von-auswªrts-Kommen sogleich angesehen werden muÇten. Nicht 

nur, daÇ er einen Reisesack auf dem R¿cken, eine Art Brotbeutel 

umgehªngt und einen Stock in der Hand trug und daÇ seine 

Halbstiefel bestaubt waren: Gesicht, GruÇ, Sprache und Geruch 

gehºrten, wie es schien, einer anderen Menschenfamilie an, als die 

war, welche das kleine Dorf hier ausmachte. 

Des Fremden Begehr war Speise und Nachtlager gegen 

angemessene Bezahlung. Man wurde einig, und er legte das Geld auf 

den Tisch. Die Bªuerin trug seine Habe, Quersack
2
 und Brotbeutel, 

die er beide sogleich vertrauensselig dem Weibe ¿bergab, nach 

r¿ckwªrts
3
 in die Schlafstube, richtete ein Lager und stieg durch die 

Fallt¿r in den Keller, um einen Steinkrug voll Milch heraufzuholen. 

Wªhrend der Gast dann die Suppe lºffelte und mit den Hausleuten 

sprach, erschien sie nach einer Weile in der r¿ckwªrtigen
4
 T¿r, die 

gegen Hof und Stall sich ºffnete, und rief ihren Mann hinaus. 

Der Bauer trat auf den Hof. Die Frau zog ihn ein St¿ck weiter 

mit sich fort, bis unter den Querbaum
5
 des Schuppens. ĂWas soll's 

denn, Alte?" fragte Stacho. Es war fast dunkel geworden, aber im 

letzten Scheine des Sommerabends konnte er doch die Erregung 
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bemerken, in welcher sich sein Weib befand, um so eher, als sie ihr 

Antlitz
6
 dicht vor das seine hielt. Die Augen funkelten im Halblicht. 

ĂDu willst also heute abend das Wªldchen verkaufen, und der 

Holzhªndler wartet wohl schon im Dorfkrug
7
. Du muÇt es nicht tun. 

Ich weiÇ was Besseres. Du hast nicht mehr nºtig, das Wªldchen zu 

verkaufen." 

ĂHeut', oder es geht ¿bers Jahr erst", sagte der Bauer, Ădu weiÇt, daÇ 

dieser Mensch einmal des Jahres nur daherkommt, und da heiÇt es, 

den Kauf abschlieÇen. Das will ¿berlegt sein. Was soll mir das Holz." 

Sie schwiegen. Die Bªuerin atmete heftig. ĂDer Beutel", sagte sie 

endlich, Ăwar so schwer. Ich sah hinein. Unten ist Gold. Zwei Pfund 

fast. Eine Art Stangen und anderes." 

Der Bauer trat zur¿ck. ĂNun, und was n¿tzt mir das?" ĂDas 

n¿tzt dir nur", antwortete sein Weib nach einer Weile, Ăwenn dieser 

Kerl sich nicht sonst schon im Dorfe umgetan hat, sondern von der 

StraÇe geradewegs zu uns, als ins erste Haus, eingetreten ist." ĂDaÇ 

dich der . . ."
8
 knurrte Stacho, Ăaber du, h¿te dich!" Er wandte sich 

kurz um, ging ¿ber den schon ganz dunklen Hof und trat wieder in 

die Stube
9
. Die Frau hatte ihn zur¿ckzuhalten versucht; nun, da es 

nicht gelang, folgte sie ihm auf dem FuÇe. Sie saÇen am Tische 

nieder. ĂWoher kommt Ihr?" fragte die Bªuerin den Fremden. Dieser 

nannte einen tagmarsch-weit
10

 entfernten Ort. ĂUnd seid in unsere 

Kate
11

 zum Schlafen gegangen! Hªttet auch Besseres finden kºnnen. 

Vielleicht im Krug. Habt Ihr Euch schon umgesehen im Dorfe?" 

ĂNein", sagte der Gast und lachte seltsam in sich hinein. ĂWar m¿de 

wie ein Hund und trat von der StraÇe ins erste Haus. Bin's ganz 

zufrieden bei euch." 

Er streckte sich behaglich im Sessel, gªhnte, und seine Augen 

wurden bald klein vor Schlªfrigkeit. 

ĂEs wird Zeit f¿r den Krug", sagte die Frau zu Stacho. Der 

Bauer hob den Kopf und sah sie mit leicht gerunzelter Stirne an. 

Dann glitt sein Blick zu dem Sohne Mirko hin¿ber, der dºsend
12

 auf 

seinem Platz hockte, jetzt aber den Kopf hob, da ihn der Fremde 

ansprach: ĂUnd Ihr? Geht in Taglohn
13

? ð Nun ja, in Eurem Alter, 

freilich. Wie Euch der Junge gleicht, Frau! Aus dem 
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Gesicht gerissen, wie man zu sagen pflegt. Hab' so etwas selten noch 

gesehen. Euer einziges Kind?" 

 ĂJa", antwortete der Bauer f¿r seine Frau. ĂDer  ltere ist im 

Krieg geblieben, das will sagen, sie haben ihn gefangen, und aus 

Sibirien haben wir spªter nichts mehr von ihm gehºrt. Das sind nun 

bald 18 Jahre. Wªr' heute 36, der Bub
 
(Junge)." Sie schwiegen. Ihr 

trinkt doch ein Schnªpschen", sagte die Bªuerin zu dem Gast. ĂEi 

freilich, gern", meinte dieser und betrachtete nicht ohne Wohlgefallen 

das groÇe Glas voll Kartoffelbrand
 
(ein Schnaps aus Kartoffeln), 

welches die Alte vor ihn hinstellte. ĂIch danke Euch", sagte er, nahm 

einen mundvollen Schluck, sch¿ttelte sich und gªhnte wieder. ĂMuÇ 

bald zur Ruh, Leute, verzeiht, heut' sind's an die acht Stunden, die ich 

gegangen bin." ĂIch geh' in den Krug", sagte der Bauer endlich, nahm 

die Kappe vom Nagel, zºgerte ein wenig unter der T¿re und ging 

schlieÇlich. 

 

1 ward (veralt.) wurde ð 2 der Quersack, . , . sacke Doppelsack, den 

man ¿ber die Schulter trªgt ð 3 r¿ckwªrts hinten ð 4 r¿ckwªrtig 

hinten befindlich 

1 der Querbaum, . . . bªume Querbalken ð 2 das Antlitz, -e (poet.) 

Gesicht ð 3 der Dorf-krug gemeint ist das Dorfgasthaus ð 4 ĂDaÇ 

dich der. .. "zu ergªnzen: ,7. . . Teufel hole!" ð 5 die Stube, -en 

Zimmer ð 6 tagmarsch-weit eine Strecke, die man in einem Tag zu 

FuÇ zur¿cklegen kann ð 7 die Kate, -n kleines Haus ð 8 dºsen halb 

schlafen ð 9 in Taglohn gehen als Taglºhner arbeiten (ein 

Taglºhner wird pro Arbeitstag bezahlt) 
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2 

Der Vater 

Im Krug saÇen an diesem Abend viele Bauern, die zum Teil 

den Holzhªndler erwartet hatten, welcher aber ausgeblieben war. Als 

Stacho in den Schank-raum
1
 eintrat, hoben sich aus dem Gewirre der 

Stimmen sogleich die laut gerufenen Worte des Wirtes: ĂDa ist er 

ja!", und der Schankwirt wies, hinter der Theke stehend und eine 

Flasche in der einen Hand, mit der anderen gereckten Zeigefingers 

auf Stacho. Diesem aber wandten sich nun fast alle Blicke entgegen, 

man stand zum Teile auf, gehobene Glªser wurden wieder auf die 

Tischplatte gesetzt, und ein ganzer Schwªrm von Menschen kam auf 

den verdutzten
2
 Kleinbauern zu, der sich alsbald

3
 von einem Kreise 

umgeben sah, durch welchen der Wirt sich recht m¿hsam mit einem 

vollen Schnapsglase durchdrªngte. ĂWohl bekomm's!'' sagte er zu 

Stacho, Ămeinen Gl¿ckwunsch. Und f¿r heut' abend seid Ihr mein 

Gast, Alter." Stacho, dermaÇen ¿berrannt
4
, glotzte

5
 den Wirt an, der 

ihm das Glas in die Hand gedr¿ckt hatte, sah dann rundum, fuhr mit 

der freien Hand in den Bart, brachte aber am Ende nichts weiter 

heraus als sein gewºhnliches ĂWas soll's?" Da aber die Umstehenden 

nun ihrerseits noch viel verdutzter dreinschauten als Stacho, ja mit 

einem Staunen, welches schon an Empºrung grenzte, fiel ihm, soviel 

Unbegreiflichem gegen¿ber, nichts weiter ein als die Frage nach dem 

Holzhªndler, ob der wohl gekommen sei oder etwa noch kommen 

w¿rde? 

Da schlug sich jemand klatschend auf den Schenkel. Der 

Holzhªndler!? 

Nein, der sei nicht gekommen heut' abend, aber Stachos leiblicher 

Sohn sei heimgekehrt und sei hier im Wirtshaus gewesen und sie 

hªtten mit ihm gesprochen ð 

Es trºpfelte erst, dann aber rann ein gleichmªÇiger, d¿nner Faden 

Branntwein aus dem schief gehaltenen Glase Stachos zu Boden. 

Jemand nahm es ihm rasch aus der Hand. ĂGebt Raum da", rief man 

und f¿hrte den Alten zu einer der Bªnke um den Wirtstisch. 

Stacho hockte zusammengeknickt. Man nºtigte ihn zu trinken 

ĂBr¿der", sagte er nach einer Weile dumpfen Br¿tens, wªhrend ein 
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Schmerz sein Gesicht zu verziehen schien, Ăwarum aber ist der Junge 

nicht zu mir gekommen? WeiÇ er denn nicht, daÇ seine Eltern noch 

leben? Denkt er nicht, daÇ sein alter Vater als erster ihn hªtte 

wiedersehen m¿ssen? Br¿der", sagte er und hob den Kopf, Ădas ist 

bitter. Denn bei uns war ð niemand." Diese letzten Worte sprach er 

betont aus und schleppend langsam, als kosteten sie viele und groÇe 

Kraft. 

Ein allgemeiner Sturm von beschwichtigenden und 

erklªrenden Reden erhob sich. Das d¿rfe er gar nicht so nehmen, hieÇ 

es, durchaus nicht. Sie hªtten ihm freilich gesagt, dem Janko, daÇ die 

Eltern bei Leben und Gesundheit seien. ĂJedoch, verzeih", meinte der 

Wirt, Ăder J¿ngste bist du auch nicht mehr, Stacho, und wir rieten 

ihm sehr ab, dich und die Mutter zu erschrecken. Also blieb er noch 

ein wenig hier und lªnger, da beredeten wir's hin und her. Meinte 

jemand, man soll einen Boten schicken ð aber das hat er nicht haben 

wollen, der Janko, nicht um alles, wollte durchaus sehen, ob ihr ihn 

ganz von selbst w¿rdet wieder erkennen, trotz des groÇes Bartes, 

muÇt du wissen, denn den hat er ð" 

ĂUnd ihr da, ihr habt ihn erkannt?" fragte der Kleinbauer und 

sah den Wirten
6
 mit Spannung von unten an. 

ĂNein, von uns keiner", rief dieser. ĂAber da war die alte 

Mutter Dablenka im Krug, die jeden von uns hier noch als Kind an 

den Pf¿tzen hat spielen gesehen. Nun, die hat geschrien: bei allen 

Heiligen, das ist ð freilich kamen wir dann auch dahinter, und er hat 

sich uns entdeckt
7
." ĂUnd ist nicht zu den Eltern gekommen", 

brummte Stacho. ĂNein, so versteh doch, Alter: wir waren's, die ihm 

abrieten, und sagten ihm, das sei besser auf den morgenden
8
 hellen 

Vormittag zu verschieben, da er denn durchaus ohne irgendwelche 

Anmeldung zu euch wollte. Jeder von uns hªtte ihm doch gerne 

Quartier gegeben f¿r die Nacht, aber er hat nicht wollen, dein Bub, 

und ist am Ende gegangen, jedoch immer noch unschl¿ssig. Nun 

werden ihm am Wege vielleicht die Bedenken gekommen sein, und 

so schlªft er wohl jetzt ruhig mit Sack und Pack irgendwo im Heu, 

und morgen hast du ihn. Wir dachten ja schon, euch heimlich einen 

Boten zu schicken, und eben als du eintratest, war davon die Rede. 
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Immerhin aber sind's mehr als zwei Stunden, seit uns Janko verlassen 

hat, und so meinten wir eben jetzt, er sei am Ende wohl geradenwegs 

nach Hause gegangen und lªngst bei euch. Zudem, er war recht m¿de 

und ist auch hier einmal eingenickt." ĂWie sieht er denn aus, der 

Janko?" fragte der Bauer, dessen tiefliegende Augen ein wenig 

schwammen. Er kippte gleich nach dieser Frage ein Glas Branntwein. 

Der Wirt antwortete weitschweifig und sagte zunªchst, daÇ Janko 

sehr ordentlich aussehe und nicht im mindesten abgerissen, daÇ er 

feste Schaftstiefel trage, und ¿brigens habe er ihn selbst, in aller 

Bescheidenheit, sagen gehºrt, daÇ er den Eltern ein schºnes St¿ck 

Geld ins Haus bringe, das wohl reichen w¿rde, mancherlei noch 

anzuschaffen, und auch auf den Erwerb von ein paar Wiesen und 

 ckern oder Vieh. ĂIst ¿berhaupt ein ordentlicher Mensch geworden, 

der Bub", schloÇ er, Ăund man kann dir nur Gl¿ck w¿nschen, 

Stacho." 

Wªhrend die Bauern das Ding nun allgemein beschwatzten, 

wobei es freilich auch hieÇ, daÇ so mancher in diesem Sibirien und 

RuÇland und in diesen ganzen Teufels-Kriegen dort dr¿ben ¿ber 

Nacht zu Geld und Gut gekommen sei, da wªre es oft besser, nicht zu 

fragen wie ð unter solchem Gerede befiel den Stacho ein heftiges 

Zittern am ganze Leibe, und als er jetzt eilends Abschied nahm und 

zu verstehen gab, wie dringend es ihm die Heimkehr sei, da hatte er 

im Abgehen aller Blicke teilnehmend auf seinen R¿cken versammelt. 

DrauÇen auf der DorfstraÇe aber, als die letzten GruÇworte verhallten 

und die erleuchtete T¿re zum Krug sich wieder geschlossen hatte, fiel 

seine Verstellung wie eine Last von ihm, und er eilte, so gut es seine 

alte Knochen erlaubten, keuchend in der Dunkelheit vorwªrts. 

 

1  der Schank-raum, . . . rªume Raum in einem Gasthaus, in dem die 

Getrªnke ausgeschenkt werden ð 2 verdutzt ¿berrascht, verwirrt ð 

3 alsbald sofort ð 4 ¿berrannt ¿berrascht, ¿berwªltigt ð 5  glotzen 

starr und erstaunt blicken 

6 den Wirten eigentlich: den Wirt ð 7 sich jemandem entdecken sich 

zu erkennen geben ð 8 morgend (veralt.) morgig 
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3 

Ein Weg im Dunklen 

 

Schon nach wenigen Minuten lag um seine Stirn ein Kranz 

kalter SchweiÇperlen. Er versuchte zu laufen, jedoch der Boden hielt 

ihn mit saugender Schwere fest, wie es in bºsen Trªumen oft zu 

gehen pflegt. An den H¿gelkªmmen stand der Saum der Wªlder 

schwarz und geduckt, und gerade angesichts dieser entfernteren 

ruhenden Punkte wurde es Stacho deutlich, wie langsam er vorwªrts 

kam mit seinen Schritten. Endlich hatte er die geschlossene Dorf-

zeile
1
 hinter sich, und die Hªuser standen nunmehr einzelweis

2
. 

Jedoch sein kleiner Hof lag weit drauÇen, gleichsam vorgestreut in 

der Landschaft, und schon jenseits einer sanfteren H¿gelwelle, ¿ber 

welche die Wagengeleise der StraÇe, die er jetzt hinaneilte, 

hinweggezogen. 

Am Kamme oben hielt er tiefatmend die Schritte an. Voraus, 

im Dunklen, lag sein Hof und Heim. Der Gedanke, daÇ dort 

Furchtbares geschehen kºnne, ja vielleicht schon geschehen sei oder 

sich in eben diesem Augenblick ereignete, war so wahnwitzig wie 

wahrscheinlich, war f¿r sein Hirn kaum zu fassen und hatte doch den 

einfachen Verstand zum Anwalte. Er hob die Augen empor. Gegen 

den Himmel standen am Rande des Gesichtskreises drei Pappeln 

aufgereckt. ¦ber ihnen schimmerte ein Stern, nah und hell. Er fuhr 

zusammen, schlug ein Kreuz und st¿rzte sich wieder in die Eile. 

Seine Vorstellung war erf¿llt von einem einzigen Bild: er sah das 

Gesicht seines Weibes vor sich, wie sie ihn gemahnt hatte, endlich in 

den Krug zu gehen. Sein Haus lag dunkel, das erfaÇte er von weitem, 

als erstes und als eine un deutliche Hoffnung. Das schlafende Haus 

erschien ihm weniger bºse, als wenn es mit einem noch leuchtenden 

Auge in der Landschaft gewacht hªtte. Wenige Schritte von der T¿re 

entfernt bemerkte er das Fehlen des Schl¿ssels in seiner Tasche. Er 

pochte. Man rief fragend von innen, er gab sich zu erkennen, und die 

T¿re ward geºffnet. 
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4 

Die Stunde des Zorns 

 

Die vordere Stube war hell, nur hatte man an den Laden
1
 

geschlossen. Am Tische unter der Lampe saÇen das Weib und der 

j¿ngere Sohn, welcher sich sogleich nach dem ¥ffnen der T¿re 

wieder dort niedergelassen hatte. Auf dem Tische lang Neues und 

Furchtbares: das Gold. In kleinen Sªulen, die aus 

¿bereinandergelegten M¿nzen gebildet waren, teils auch in sauber 

aufgelegten Reihen solcher St¿cke, die wohl das Zªhlen erleichtern 

sollten; denn damit waren Mutter und Sohn beschªftigt. Das Gold 

zerriÇ die Stube, man kºnnte sagen, in der Art einer immerwªhrend 

platzenden Granate, wenn es dergleichen gªbe. 

Der Bauer schloÇ die T¿re hinter sich und blieb stehen. Mirko 

zog sich ein klein wenig zusammen, in der Art, wie sich eine Katze 

duckt. Die Bªuerin sah ihren Mann ruhig an. 

ĂIhr habt . . .?" sagte dieser endlich, denn zu mehr langte sein 

Atmen nicht, und wies mit langsam sich erhebendem Arm auf die 

T¿re der Schlafkammer. 

ĂJa", sagte das Weib hart und kurz. Stacho trat einen Schritt 

auf sie zu. Sein Kinn schnellte vor, und beide Fªuste ballten sich wie 

in einem kurzen Krampf. ĂSchiebe den Riegel wieder zu", sagte jetzt 

die Frau mit unersch¿tterter Ruhe. Der Mann gehorchte 

seltsamerweise sogleich, aber wªhrend er sich zur T¿re gewandt 

hielt, muÇte wohl jene Verªnderung mit ihm vorgegangen sein, die 

nun sogleich Mutter und Sohn wie etwas Gefªhrliches und 

Fremdartiges antrat, ja bezwang und in ihren Bann schlug. 

Stacho war nunmehr vollkommen ruhig. ĂMach Licht 

drinnen", sagte er befehlend zu dem Sohne. Dieser erhob sich 

schwerfªllig und verschwand im Schlafraum seiner Eltern. Als die 

Kerze brannte, trat ihm der Vater nach. Man hºrte dort drinnen nichts 

weiter als wenige gewechselte Worte zwischen Vater und Sohn. 

ĂWer war es? Du allein?" 

ĂNein. Die Mutter und ich. Er schlief." 
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Der Bauer trat wieder heraus. ĂRªum den Tisch frei, und stell 

den zweiten aus der K¿che dazu, gerade unter die Lampe. 

Verstanden?" Sie hatte wohl verstanden und tat, wie ihr befohlen 

war. Das Gold verschwand klimpernd im Brotsack, der nahebei auf 

einem niederen Spinde
1
 lag. Als die Bªuerin aber an Stacho vorbei 

zur K¿che ging, war von ihr deutlich ein Knurren zu hºren, das f¿r 

einen Menschenton wahrhaft verwunderlich klang. Stacho trat zu 

dem Sohn in den r¿ckwªrtigen Raum. ĂPack an", sagte er kurz. ĂWir 

tragen ihn nach vorne." 

Sie schleppten den Toten heraus und legten ihn auf die beiden 

Tische unter dem Licht. Der Kopf des Leichnams fiel zur¿ck, der 

Bart stand starr und struppig empor. Das Gesicht war blau und 

verzerrt, und selbst f¿r den jetzt wissenden Vater wenig kenntlich. 

Der Bauer zog das Sackmesser
2 

und schnitt den Strick durch, mit 

welchem man seinen  lteren erw¿rgt hatte. Die Spur am Halse war 

tief eingerissen und an einer Stelle blutig. Die Bªuerin stand, ohne 

ein Wort zu reden, im Hintergrund des Zimmers und sah finster auf 

ihren Mann. 

Dieser begann den Leichnam zu entkleiden, und Mirko ward 

durch einen Wink zur Hilfe herzugerufen. Sie hoben, zogen, r¿ckten. 

Ein Arm fiel aus dem Jackenªrmel mit starkem Schlag auf die 

Tischplatte. Die Stiefel herun-terzuzerren war keine geringe Plage. 

Stacho durchsuchte die Kleider, fand einige Papiere, und da er die 

cyrillische Schrift zur Not hatte lesen gelernt, so wurde ihm jetzt, 

durch den russischen Ausweis hier in seiner Hand, hinten-nach noch 

sozusagen behºrdlich bestªtigt, wer da auf den Tischen aufgebahrt 

lag, nackt, wie ihn seine Mutter einst geboren hatte. Der Bauer 

steckte die Papiere ein, rief den j¿ngeren Sohn wieder zur Hilfe 

herbei und befahl, den 30 toten Mann zu wenden und auf die Brust zu 

legen, so daÇ der R¿cken nach oben kªme. Dann schickte er Mirko 

um Wasser, Seife, ein Tuch und ein frisches Sonntagshemd. 

Die Bªuerin, unterdessen unbeweglich verweilend, verblieb 

im dunklen Hintergrunde der Stube. Stacho war ¿ber den Leichnam 

gebeugt. Als Mirko den Raum verlassen hatte, richtete sich der Vater 

auf und bat sein Weib mit ruhiger Stimme, nahe heranzutreten. 
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Am Tische aber und bei dem Toten erwartete sie nichts als ein 

zeigend ausgestreckter Finger und eine wortlose Stille. Der Finger 

zeigte auf drei runde braune Flecken am R¿cken des Leichnams, 

oberhalb der rechten H¿fte, die so zueinander lagen, daÇ dieses 

Muttermal ziemlich genau die Form eines gleichseitigen Dreiecks 

ergab, eine Figur, die jetzt wie f¿r alle Ewigkeit eingespannt erschien 

zwischen des Vaters zeigender Hand, der Mutter starrem Blick und 

dem hellen Schein der Lampe von oben. Eben als Mirko wieder das 

Zimmer betrat, fiel seine Mutter in die Knie, aber nicht wie jemand, 

der sich beugt, sondern sie rumpelte in sich zusammen
1
 und zu 

Boden, nicht anders wie ein Sack Holzscheiter
2
, den man auf dem 

Estrich
3
 entleert. Der Bauer warf ihr die Papiere vor die F¿Çe, und sie 

tastete lange danach mit Hªnden, die der Lenkung nicht mehr 

gehorchen wollten, und bis sie ein Blatt vor die Augen brachte, 

verging eine ganz geraume Weile. Mirko, der, mit den verlangten 

Gegenstªnden im Arme, nun wieder unter der T¿re erschienen war 

und dort unschl¿ssig stand, ward von dem Vater herangewunken
4
. 

Auch dies geschah in aller Ruhe, und der Kleinbauer Stacho gehabte
5
 

sich ganz wie einer, der nur ein Amt verrichtet, bei dem die Genauig-

keit der Erf¿llung alles, die etwaige Gem¿tsbewegung des Trªgers 

aber nichts ist. ĂMirko", sagte er, Ădu weiÇt nicht, wer dieser tote 

Mann ist, welcher hier nackt auf den Tischen liegt?" Der Bursche 

antwortete nicht, auf seinem Gesicht lag eine Furcht, die sehr groÇ 

sein muÇte, denn sie hatte seine Augen zu glanzlosen Kugeln 

gemacht, in welchen das Leben erstorben war, in denen kaum mehr 

das Licht von auÇen sich spiegeln wollte. ĂDieser Mann ist dein 

Bruder. Hier deine Mutter muÇ es am besten wissen, sollte ein 

Mensch glauben." Und zur Bªuerin: ĂWaschet jetzt den Leichnam, 

bettet ihn drinnen. Ich trete auf den Hof und erwarte dich dort, Frau", 

sagte er und ging. Als die Bªuerin eine halbe Stunde spªter 

hinauskam, fand sie ihren Mann wartend im Scheine einer 

Stallaterne, welche am Querbaum des Schuppens hing, neben einem 

festgeknoteten Strick mit Schlinge. Darunter stand ein dreibeiniger 

Melkschemel. Stacho sah sein Weib an, in deren Antlitz es schon auf 

solche Art zuging, als sch¿ttelte man da drinnen schwere Steine 
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durcheinander. Er wies dann mit einer kurzen Bewegung des Kopfes 

auf die getroffene Vorbereitung und ging schweigend ins Haus. 

In der Stube saÇ Mirko zusammengekr¿mmt an dem jetzt wieder 

leeren Tische. Nebenan hatten sie Janko im Bette aufgebahrt. Zwei 

Kerzen brannten. Der Tote hielt in den gefaltenen Hªnden auf der 

Brust das Kreuz. 

5 

Gerichtstag 

 

Durch eine lange Zeit blieb alles wie von der sich ausbreitenden 

Stille verschluckt, ja jedes Geschehen schien f¿r immer beendet. Der 

Vater lag regungslos auf den Knien neben dem Totenbett. 

Ob Mirko durch irgendein wirklich vernehmbares Gerªusch 

aufgeschreckt worden war, ist ungewiÇ, er stand jedenfalls, die 

gleichsam erloschenen Augen auf den Vater gerichtet, plºtzlich in 

der Kammer und rief: ĂWo ist die Mutter?" 

ĂAuf dem Hofe", antwortete Stacho, und Mirko ging. Stacho 

hºrte die Schritte drauÇen, und dann, nach einer kurzen Stille, 

kehrten sie, in wilde Spr¿nge verwandelt, zur¿ck. Br¿llend, mit hoch 

erhobenen Fªusten, warf sich der Sohn auf den Vater. 

Aber jene Gewalt, die dem hier und jetzt mit seinem Amte 

ausgestatteten Rªcher eignete, war noch nicht erschºpft. Allerdings 

geriet der StoÇ vor die Brust derb, mit welchem der tobende Junge 

zur¿ckgeschleudert wurde, nicht aber war dieser Hieb allein die 

Ursache seines jªmmerlichen Zusammenbrechens. Mirko saÇ wieder 

beim Tische. Er winselte. In der Mitte des Raumes stand sein Vater, 

dem das Atmen jetzt M¿he machte. ĂDu wirst", sagte Stacho nach 

einer Weile laut und langsam, Ăjetzt unters Dach in deine Kammer 

gehen und dich schlafen legen. Du wirst jedem    u Menschen, der 

dich jemals fragen sollte, sagen, daÇ du in das Bett stiegst, noch 

bevor irgendwer da hierher kam. Du hast mit allem diesem nichts zu 

schaffen. Hast du's gehºrt?" 

ĂJa, gehºrt", sagte Mirko, und von einer ebenso plºtzlichen 

wie seltsamen Behendigkeit belebt, huschte er krummen R¿ckens aus 
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der Stube und die schmale knarrende Holztreppe empor. Gleich 

danach hºrte man seine Kammert¿re fallen. 

Der Vater lºschte die Lichter; im Hof, wo ihn nichts r¿hrte, was er 

sah, im r¿ckwªrts gelegenen Raum, wo er den toten Sohn noch 

einmal k¿Çte, und vorne in der Stube die Lampe ¿ber dem wieder 

leeren Tisch. Dann verschloÇ er sein Haus und ging. Denselben Weg 

in den Krug, den er vor nicht langer Zeit in umgekehrter Richtung 

zur¿ckgelegt hatte, und als ein keuchendes Emporsteigen auf der 

Stufenleiter von Furcht und Grauen: diese stieg er jetzt gleichsam 

wieder hinab, von der ªuÇersten erreichten Staffel
1
 her wieder 

sinkend, und in eine Ruhe hinein, wo der Mensch wohl weiÇ, was 

ihm zu tun obliegt
2
. Die Nacht war warm und dunkel. 

Im Kruge saÇ man noch beisammmen; wenn's auch nur mehr wenige 

waren, sie gen¿gten wohl als die Vertreter aller, bei dem, was zu tun 

¿brigblieb. Er sagte ð in das wie ein Trichter sich ºffnende 

Erstaunen hinein, welches hier sein Wieder-Erscheinen schuf ð er 

sagte, und alle hºrten gespannt und aufmerksam zu: 

ĂBr¿der, mein Janko ist wirklich heimgekehrt. Jedoch ist er 

nicht mehr am Leben. Mein Weib und ich, vom Teufel und dem 

Anblick des Goldes um den Verstand gebracht, das er, und weit mehr 

noch als ihr schon erzªhlt, wirklich aus der Fremde mit sich 

geschleppt hat, haben ihn ermordet. Ich log beim ersten Male, als ich 

sagte, es sei niemand bei uns gewesen. Wohl war er beiuns, aber die 

Mutter erkannte nicht ihr eigenes Kind, und von euch erst erfuhr ich, 

was wir schon getan hatten. Sie hat sich erhªngt, als ich die Wahrheit 

nach Hause brachte. Mich aber werdet ihr den Gendarmen1 

¿bergeben." Wie st¿rzender Schotter prasselten die Fragen, als der 

Hohlraum des Entsetzens sich wieder mit Leben zu f¿llen begann. 

Stacho antwortete, nicht ohne Einzelheiten, nach kurzer Zeit schon 

war jeder Zweifel der Zuhºrer erschlagen. Und an diesem Punkte 

angelangt, f¿gte er hinzu: ĂMein Weib findet ihr am Querbaum im 

Schuppen. Nehmt euch des Jungen an, der jetzt wohl noch in seiner 

Kammer unter dem Dache schlªft, nicht ahnt, wer da kam und was da 

unter ihm geschah. Schont ihn, wenn ihr's ihm sagt. Und sagt ihm 

auch, er soll die Kate verkaufen und ¿ber Land gehen, Amen.'', f¿gte 
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er hinzu und griff nach dem Schnaps, den man ihm reichen wollte. 

Indessen blieb dieser ungetrunken. Der Alte fiel, als sei mit der 

gl¿cklich vollbrachten zweiten L¿ge sowohl die S¿hne der ersten und 

das Amt dieses Abends als auch der Zweck seines letzten Restchens 

von Leben erf¿llt, ¿ber den Tisch, schlug mit der Stirn auf die Platte, 

und als sie ihn aufrichteten, hatte auch das Herz seine Arbeit 

gl¿cklich und f¿r immer vollendet. 

 

1 zusammenrumpeln zusammenfallen ð 2 das Holzscheit, -e ein 

St¿ck Holz ð 3 der Estrich, -e FuÇboden aus Zement ð 4 gewunken 

gewinkt ð 5 sich gehaben (veralt.) sich benehmen 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Lesen Sie den Text! 

2. Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3. Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen auf und lernen 
Sie sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

der Kleinbauer garyp daĨhan 

ausstochern  kºwlªp ykarmak 

sich b¿cken egilmek 

der Begehr isleg, talap 

einig razy; jebis; berk 

die Habe emlªk 

der Schuppen k¿me, bassyrma 

die Erregung  tolgunma 

knurren arlamak, hyrlamak 

behaglich Ĩakymly, gelĸikli 

gªhnen pallamak 

gerunzelt Ĩygyrt-Ĩygyrt 

freilich elbetde 
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der Holzhªndler aga sºwdagªri 

das Gewirre bulaĸyklyk 

die Tischplatte stoluŔ tagtasy 

dermaÇen ĸeĨlelik bilen  

rasch alasyn, Ĩetiĸikli 

beschwichtigen kºĸeĸdirmek 

brummen harlamak, molamak, bºg¿rmek 

die Anmeldung bildiriĸ, beĨannama 

der Bote apar 

die Bescheidenheit sypaĨylyk, ekinjeŔlik 

beschwatzen samramak, kºp geplemek 

der Kranz emen 

der Saum  gaĨma 

der Kamm ºrk¿; ge    riĸ; darak 

der Zorn  gahar-gazap 

die Sªule  s¿t¿n; kolonna 

die M¿nze ĸaĨy, tin 

das Kinn  eŔek, alkym 

schwerfªllig tagaĸyksyz, ªwmezek, emesiz,  

klimpern tyrŔyldatmak 

schleppen s¿Ĩremek 

der Leichnam meĨit, jeset 

die Genauigkeit takyklyk, janypkeĸlik 

die Furcht gorky, wehim 

regungslos hereketsiz, gymyldysyz 

vernehmbar eĸidilĨªn, d¿ĸn¿kli, aĨdyŔ 

die Gewalt hºk¿m, g¿Ĩ 

 

 

¦bungen zum Text 

 

1. Durch welches Wort kann das Wort im Text ersetzt werden? 

Unterstreichen Sie das richtige Wort. 

   vernehmbar 

   sichtbar, hºrbar, einverstanden 
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   gepocht 

   geklopft, gelªutet, geschlagen 

   Laden 

   Geschªft, Tischlade, Fensterladen 

   Winseln 

sich ªrgern, schlimpfen, weinen 

Behendigkeit 

Schnelligkeit, Angst, Ende 

 

 

2. Kreuzen Sie die Sªtze an, die sinngemªss mit dem Text 

¿bereinstimmen. 

 

a) Dem fremden Mann sah man sofort an, dass er nicht aus dem 

Dorf stammte. O 

b)  Stacho wollte eigentlich nicht in das Gasthaus gehen. O 

c)  Als er ins Gasthaus kam, wuÇte er bereits, daÇ sein Sohn  

gekommen war.  O 

d)  Auf die Nachricht, sein Sohn sei hier, eilte Stacho sofort  

nach Hause.  O 

e)  Stachos ªrgste Bef¿chtungen hatten sich bewahrheitet. O 

f)  Am Muttermal erkannten sie ihren Sohn.  O 

g)  Als er die Tat entdeckte, verlor der Bauer die Nerven. O 

h) Die Mutter hatte den Mord allein begangen.  O 

i) Stacho zeigte seine Frau und seinen Sohn bei der Gendarmerie an. O 

j) Der Bauer starb am Ende ganz plºtzlich und unerwartet. O 

 

3. Suchen Sie im Text Stellen, die den folgenden Sªtzen sinngemªÇ 

entsprechen. 

 

Der Fremde 

a) Der Fremde wollte essen und schlafen und daf¿r bezahlen. 

b) Er sah das Glas Schnaps mit groÇer Freude an.  
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Der Vater 

a) Alle beruhigten ihn und versuchten, die Sache zu erklªren. 

b) . . . alle sahen ihm interessiert nach.  

Ein Weg im Dunklen 

Der Gedanke, daÇ etwas Schreckliches geschehen kºnne, war 

unertrªglich und doch so selbstverstªndlich.  

Die Stunde des Zorns 

Er sah seine Frau an. Deren Gesicht verriet groÇe Nervositªt.  

Gerichtstag 

Als sich die Mªnner wieder beruhigt hatten, stellten sie viele Fragen. 

 

 

4. Dr¿cken Sie die folgenden Sªtze aus dem Text mit Ihren Worten 

aus: 

a)  Gesicht, GruÇ, Sprache und Geruch gehºrten, wie es schien, einer 
anderen Menschenfamilie an, als die war, welche das kleine Dorf 

hier ausmachte. 

b)  . . . du weiÇt, daÇ dieser Mensch einmal des Jahres nur 
daherkommt . . . 

c) Wªhrend die Bauern das Ding nun allgemein beschwatzten, wobei 

es freilich auch hieÇ, daÇ so mancher in diesem Sibirien und 

RuÇland und in diesen ganzen Teufels-Kriegen dort dr¿ben ¿ber 

Nacht zu Geld und Gut gekommen sei, da wªre es oft besser, nicht 

zu fragen wie ð unter solchem Gerede befiel den Stacho ein 

heftiges Zittern am ganzen Leibe, und als er jetzt eilends Abschied 

nahm und zu verstehen gab, wie dringend es ihm mit der 

Heimkehr sei, da hatte er im Abgehen aller Blicke teilnehmend auf 

seinen R¿cken versammelt. 

d) ... als sie ihn aufrichteten, hatte auch das Herz seine Arbeit 

gl¿cklich und f¿r immer vollendet. 

 

5. Beantworten Sie die Fragen. 
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a) Was meint die Frau, als sie zu Stacho sagt: ,,Du hast nicht mehr 

nºtig, das Wªldchen zu verkaufen"? 

b) Welche Absicht verrªt der Satz ĂEs wird Zeit f¿r den Krug"? 

c) Warum ist der Bauer so ¿berrascht, als er ins Gasthaus kommt? 

d) Wie reagiert Stacho, als er erfªhrt, daÇ sein Sohn 

zur¿ckgekommen ist? 

e) Welche Gedanken gehen Stacho durch den Kopf, als er nach 

Hause eilt? 

f) Was geschieht, wªhrend Stacho im ĂKrug" ist? 

g) Welche Anordnungen gibt der Bauer, als er den Mord entdeckt? 

h) Warum wirft sich Mirko br¿llend auf seinen Vater? 

i) Was befiehlt der Bauer seinem Sohn? 

j) Wohin geht Stacho am Ende, und was tut er dort? 

 

6. Schreiben Sie von jedem Abschnitt eine knappe Inhaltsangabe (2 

bis 5 Sªtze). 

 

7. Erklªren Sie den Titel der Erzªhlung. 

(Welche sind die zwei L¿gen? Was bedeutet der Untertitel ĂEine 

antikische Tragºdie"?) 

 

8. Diskutieren Sie. 

 

a) Der Mord resultiert aus einer unheilvollen Verkettung ªuÇerer 

Um- stªnde. (Anregungen: Was hªtte sich vermeiden lassen? Was 

kann man dem ĂSchicksal" zuschreiben?) 

b) Das Opfer des Vaters f¿r den j¿ngeren Sohn ist sinnlos. (Sind sie 

damit einverstanden? Wenn nein, warum nicht? Was kºnnte mit 

dem Sohn noch geschehen?) 

 

9. Stellen Sie sich folgende Situation vor: 

Kurz nachdem er vom Tod des Vaters erfªhrt, stellt sich der j¿ngere 

Sohn doch der Polizei und legt ein volles Gestªndnis ab. Was kºnnte 

er sagen? Schreiben Sie etwa zehn Sªtze. 
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10. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1) Garyp daĨhan Staho ºz aĨaly we kii ogly Mirko bilen stoluŔ 

baĸynda otyrdylar. 

2) KesekiŔ islegi, laĨyk gelĨªn tºleg ¿in, nahar we gije Ĩatmak ¿in 

Ĩatalgady. 

3) DaĨhan howla ykdy. 

4) ñMuny ºŔ¿nden pikirlenmeli.ò 

5) ñMundan maŔa nªme peĨda bar?ò 

6) MeĨhanada, bu agĸam, aga sºwdagªrlere garaĸĨan daĨhan kªndi. 

7) ñķu g¿n agĸam siz meniŔ myhmanym, gardaĸ.ò 

8) Kimdir biri buduna ĸarpyldadyp urdy. 

9) MerhumyŔ gursagynyŔ ¿st¿nde eplenen ellerinde ha bardy. 

10) ñDoganlar, meniŔ ħankom hakykatdan hem ºĨ¿ne gaĨtdy. ħºne 

indi ol diri dªl.ò 
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Autoren der Gegenwart 

Ilse Aichinger 

Seegeister 

 

Den Sommer ¿ber beachtet man sie wenig oder hªlt sie f¿r 

seinesgleichen, und wer den See mit dem Sommer verlªÇt, wird sie 

nie erkennen. Erst gegen den Herbst zu beginnen sie, sich deutlicher 

abzuheben. Wer spªter kommt oder lªnger bleibt, wer zuletzt selbst 

nicht mehr weiÇ, ob er noch zu den Gªsten oder schon zu den 

Geistern gehºrt, wird sie unterscheiden. Denn es gibt gerade im 

fr¿hen Herbst Tage, an denen die Grenzen im Hin¿berwechseln noch 

einmal sehr scharf werden. 

Da ist der Mann, der den Motor seines Bootes, kurz bevor er landen 

wollte, nicht mehr abstellen konnte. Er dachte zunªchst, das sei 

weiter kein Ungl¿ck und zum Gl¿ck sei der See groÇ, machte kehrt 

und fuhr vom Ostufer gegen das Westufer zur¿ck, wo die Berge steil 

aufsteigen und die groÇen Hotels stehen. Es war ein schºner Abend, 

und seine Kinder winkten ihm vom Lan- dungssteg, aber er konnte 

den Motor noch immer nicht abstellen, tat auch, als wollte er nicht 

landen, und fuhr wieder gegen das flache Ufer zur¿ck. Hierð 

zwischen entfernten Segelbooten, Ufern und Schwªnen, die sich weit 

vor- gewagt hatten ð brach ihm angesichts der Rºte, die die 

untergehende Sonne auf das ºstliche Ufer warf, zum erstenmal 

SchweiÇ aus den Poren, denn er konnte seinen Motor noch immer 

nicht abstellen. Er rief seinen Freunden, die auf der Terrasse des 

Gasthofes beim Kaffee saÇen, frºhlich zu, er wolle noch ein wenig 

weiterfahren, und sie riefen frºhlich zur¿ck, das solle er nur. Als er 

zum drittenmal kam, rief er, er wolle nur seine Kinder holen, und 

seinen Kindern rief er zu, er wolle nur seine Freunde holen. Bald 

darauf waren Freunde und Kinder von beiden Ufern verschwunden, 

und als er zum viertenmal kam, rief er nichts mehr.  

        Er hatte entdeckt, daÇ sein Benzintank leck
 
(undicht) war, das 

Benzin war lªngst aus- gelaufen, aber das Seewasser trieb seinen 

Motor  eiter. Er dachte jetzt nicht mehr, das sei weiter kein Ungl¿ck 

und zum Gl¿ck sei der See groÇ. Der letzte Dampfer kam vorbei, und 
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die Leute riefen ihm ¿berm¿tig zu, aber er antwor- tete nicht, er 

dachte jetzt: ĂWenn nur kein Boot mehr kªme!'' Und dann kam  auch 

keins mehr. Die Jachten lagen mit eingezogenen Segeln in den 

Buchten, und der See spiegelte die Lichter der Hotels. Dichter Nebel 

begann aufzusteigen, der Mann fuhr kreuz und quer und dann die 

Ufer entlang, irgendwo schwamm noch ein Mªdchen und warf sich 

den Wellen nach, die sein Boot warf, und ging auch an Land. 

Aber er konnte, wªhrend er fuhr, den lecken Tank nicht abdichten 

und fuhr immer weiter. Jetzt erleichterte ihn nur mehr der Gedanke, 

daÇ sein Tank doch eines Tages den See ausgeschºpft haben m¿sse, 

und er dachte, es sei eine merkw¿rdige Art des Sinkens, den See 

aufzusaugen und zuletzt mit seinem Boot auf dem Trockenen zu 

sitzen. Kurz darauf begann es zu regnen, und er dachte auch das nicht 

mehr. Als er wieder an dem Haus vorbeikam, vor dem das Mªdchen 

gebadet hatte, sah er, daÇ hinter einem Fenster noch Licht war, aber 

uferwªrts, in den Fenstern, hinter denen seine Kinder schliefen, war 

es schon dunkel, und als er kurz danach wieder zur¿ckfuhr, hatte 

auch das Mªdchen sein Licht gelºscht. Der Regen lieÇ nach, aber das 

trºstete ihn nun nicht mehr. 

         Am nªchsten Morgen wunderten sich seine Freunde, die beim 

Fr¿hst¿ck auf der Terrasse saÇen, daÇ er schon so fr¿h auf dem 

Wasser sei. Er rief ihnen frºhlich zu, der Sommer ginge zu Ende, 

man m¿sse ihn n¿tzen, und seinen Kindern, die schon am fr¿hen 

Morgen auf dem Landungssteg standen, sagte er dasselbe. Und als sie 

am nªchsten Morgen eine Rettungsexpedition nach ihm ausschicken 

wollten, winkte er ab, denn er konnte doch jetzt, nachdem er sich 

zwei Tage lang auf die Frºhlichkeit hinausgeredet hatte, eine 

Rettungsexpedition nicht mehr zulassen; vor allem nicht angesichts 

des Mªdchens, das tªglich gegen Abend die Wellen erwartete, die 

sein Boot warf. Am vierten Tag begann er zu f¿rchten, daÇ man sich 

¿ber ihn lustig machen kºnne, trºstete sich aber bei dem Gedanken, 

daÇ auch dies vor¿berginge. Und es ging vor¿ber. 

Seine Freunde verlieÇen, als es k¿hler wurde, den See, und auch die 

Kinder kehrten zur Stadt zur¿ck, die Schule begann. Das 

Motorengerªusch von der UferstraÇe lieÇ nach, jetzt lªrmte nur noch 
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sein Boot auf dem See. Der Nebel zwischen Wald und Gebirge 

wurde tªglich dichter, und der Rauch aus den Kaminen blieb in den 

Wipfeln hªngen. 

        Als letztes verlieÇ das Mªdchen den See. Vom Wasser her sah 

er sie ihre Koffer auf den Wagen laden. Sie warf ihm eine KuÇhand 

zu und dachte: ĂWªre er ein Verwunschener, ich wªre lªngst 

geblieben, aber er ist mir zu genuÇs¿chtig!" 

Bald darauf fuhr er an dieser Stelle mit seinem Boot aus 

Verzweiflung auf den Schotter. Das Boot wurde lªngsseits 

aufgerissen und tankt von nun an Luft. In den Herbstnªchten hºren es 

die Einheimischen ¿ber ihre Kºpfe dahinbrausen. 

       Oder die Frau, die vergeht, sobald sie ihre Sonnenbrille abnimmt. 

Das war nicht immer so. Es gab Zeiten, zu denen sie mitten in der 

hellen Sonne im Sand spielte, und damals trug sie keine Sonnenbrille. 

Und es gab Zeiten, zu denen sie die Sonnenbrille trug, sobald ihr die 

Sonne ins Gesicht schien, und sie abnahm, sobald sie verging ð und 

doch selbst nicht verging. Aber das ist lange vorbei, sie w¿rde, wenn 

man sie fragte, selbst nicht sagen kºnnen, wie lange, und sie w¿rde 

sich eine solche Frage auch verbitten. 

Wahrscheinlich r¿hrt all das Ungl¿ck vom dem Tag her, an dem sie 

begann, die Sonnenbrille auch im Schatten nicht abzunehmen, von 

dieser Autofahrt im Fr¿hsommer, als es plºtzlich tr¿b wurde und 

jedermann die dunklen Glª- ser von den Augen nahm, nur sie nicht. 

Aber man sollte Sonnenbrillen nie- mals im Schatten tragen, sie 

rªchen sich. 

Als sie wenig spªter wªhrend einer Segelfahrt auf der Jacht 

eines Freundes die Sonnenbrille f¿r einen Augenblick abnahm, f¿hlte 

sie sich plºtzlich zu nichts werden, Arme und Beine lºsten sich im 

Ostwind auf. Und dieser Ostwind, der die weiÇen Schaumkªmme 

¿ber den See trieb, hªtten sie sicher wie nichts ¿ber Bord geweht, 

wªre sie nicht geistesgegenwªrtig genug gewesen, ihre Sonnenbrille 

sofort wieder aufzusetzen. Derselbe Ostwind brachte aber zum Gl¿ck 

gutes Wetter, Sonne und groÇe Hitze, und so fiel sie wªhrend der 

nªchsten Wochen weiter nicht auf. Wenn sie abends tanzte, erklªrte 

sie jedem, der es wissen wollte, sie tr¿ge die Sonnenbrille gegen das 
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starke Licht der Bogenlampen, und bald begannen viele sie 

nachzuahmen. Freilich wuÇte niemand, daÇ sie die Sonnenbrille auch 

nachts trug, denn sie schlief bei offe- nem Fenster und hatte keine 

Lust, hinausgeweht zu werden oder am nªchsten Morgen 

aufzuwachen und einfach nicht mehr da zu sein.  

         Als f¿r kurze Zeit tr¿bes Wetter und Regen einsetzte, versuchte 

sie noch ein-mal, ihre Sonnenbrille abzunehmen, geriet aber sofort in 

denselben Zustand der Auflºsung, wie das erste Mal, und bemerkte, 

daÇ auch der Westwind be- reit war, sie davonzutragen. Sie versuchte 

es daraufhin nie wieder, sondern hielt sich so lange abseits und 

wartete, bis die Sonne wiederkam. Und die Son- ne kam wieder. Sie 

kam den ganzen Sommer ¿ber immer wieder. Dann segelte sie auf 

den Jachten ihrer Freunde, spielte Tennis oder schwamm auch, mit 

der Sonnenbrille im Gesicht, ein St¿ck weit in den See hinaus. Und 

sie k¿Çte auch den einen oder den anderen und nahm die 

Sonnenbrille dazu nicht ab. Sie entdeckte, daÇ sich das meiste auf der 

Welt auch mit Sonnenbrillen vor den Augen tun lieÇ. Solange es 

Sommer war. 

Aber nun wird es langsam Herbst. Die meisten ihrer Freunde 

sind in die Stadt zur¿ckgekehrt, nur einige wenige sind noch 

geblieben. Und sie selbst ð was sollte sie jetzt mit Sonnenbrillen in 

der Stadt? Hier legt man ihre Not noch als persºnliche Note aus, und 

solange es sonnige Tage gibt und die letzten ihrer Freunde um sie 

sind, wird sich nichts ªndern. Aber der Wind blªst mit jedem Tag 

stªrker, Freunde und sonnige Tage werden mit jedem Tag weniger. 

Und es ist keine Rede davon, daÇ sie die Sonnenbrille jemals wieder 

abnehmen kºnnte. 

        Was soll geschehen, wenn es Winter wird? 

         Da waren auch noch drei Mªdchen, die am Heck
1
 des Dampfers 

standen und sich ¿ber den einzigen Matrosen lustig machten, den es 

auf dem Dampfer gab. Sie stiegen am flachen Ufer ein, fuhren an das 

bergige Ufer hin¿ber, um dort Kaffee zu trinken, und dann wieder an 

das flache zur¿ck. Der Matrose beobachtete vom ersten Augenblick 

an, wie sie lachten und sich hinter der vorgehaltenen Hand Dinge 

zuriefen, die er wegen des groÇen Lªrms, den der kleine Dampfer 
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verursachte, nicht verstehen konnte. Aber er hatte den bestimmten 

Argwohn, daÇ es ihn und den Dampfer betraf; und als er von seinem 

Sitz neben dem Kapitªn herunterkletterte, um die Fahrkarten zu 

markieren, und dabei in die Nªhe der Mªdchen kam, wuchs ihre 

Heiterkeit, so daÇ er seinen Argwohn bestªtigt fand. Er fuhr sie an
2
 

und fragte sie nach ihren Karten, aber sie hatten sie leider schon 

genommen, und so blieb ihm nichts anderes ¿brig, als die Karten zu 

markieren. Dabei fragte ihn eines der Mªdchen, ob er auch den 

Winter ¿ber keine andere Beschªftigung hªtte, und er antwortete: 

ĂNein." Gleich darauf begannen sie wieder zu lachen. Aber von da ab 

hatte er die Empfindung, seine M¿tze hªtte das Schild verloren, und 

es fiel ihm schwer, den Rest der Karten zu markieren. Er kletterte 

zum Kapitªn zur¿ck, nahm aber diesmal nicht die Kinder der 

Ausfl¿gler vom Verdeck
3
 mit hinauf, wie er es sonst tat. Und er sah 

den See von oben gr¿n und ruhig unten liegen, und er sah den 

scharfen Einschnitt des Bugs ð schªrfer konnte auch ein Ozeanriese 

nicht die See durchschneiden ð, aber das beruhigte ihn heute nicht. 

Vielmehr erbitterte ihn die Tafel mit der Aufschrift ĂAchtung auf den 

Kopf!", die ¿ber dem Eingang zu den Kabinen angebracht war, und 

der schwarze Rauch, der aus dem Kamin bis zum Heck wehte und die 

flatternde Fahne schwªrzte, als hªtte er die Schuld daran. 

          Nein, er tat auch im Winter nichts anderes. Weshalb denn der 

Dampfer auch im Winter verkehre, fragten sie ihn, als er wieder in 

ihre Nªhe kam. ĂWegen der Post!" sagte er. In einem lichten 

Augenblick sah er sie dann ruhig miteinander sprechen, und das 

trºstete ihn f¿r eine Weile; aber als der Dampfer anlegte und er die 

Seilschlinge ¿ber den Pflock auf dem kleinen Steg warf, begannen 

sie, obwohl er den Pflock haargenau getroffen hatte, wieder zu 

lachen, und konnten sich, solange er sie sah, nicht mehr beruhigen. 

Eine Stunde spªter stiegen sie wieder ein, aber der Himmel hatte sich 

inzwischen verd¿stert, und als sie in der Mitte des Sees waren, brach 

das Gewitter los. Das Boot begann zu schaukeln, und der Matrose 

ergriff die Gelegenheit beim Schopf
4
, um den Mªdchen zu zeigen, 

was er wert war. Er kletterte in seiner ¥lhaut
5
 ºfter als nºtig ¿ber das 

Gelªnder und auÇen herum und wieder zur¿ck. Dabei glitt er, da es 



73 
 

inzwischen immer stªrker regnete, auf dem nassen Holz aus und fiel 

in den See. Und weil er mit den Matrosen der Ozeanriesen 

gemeinsam hatte, daÇ er nicht schwimmen konnte, und der See mit 

der See, daÇ es sich darin ertrinken lieÇ, ertrank er auch. Er ruht in 

Frieden, wie es auf seinem Grabstein steht, denn man zog ihn heraus. 

Aber die drei Mªdchen fahren immer noch auf dem Dampfer und 

stehen am Heck und lachen hinter der vorgehaltenen Hand. Wer sie 

sieht, sollte sich von ihnen nicht beirren lassen. Es sind immer 

dieselben. 

 

 

1 das Heck, -e und -s hinterer Teil des Schiffes ð 2 jemanden 

anfahren jemanden heftig, energisch anreden ð 3 das Verdeck, -e 

das oberste Deck eines Schiffes ð 4 die Gelegenheit beim Schopf 

ergreifen eine Gelegenheit ausn¿tzen ð 5 die ¥lhaut wasserdichter 

Mantel  

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Lesen Sie den Text! 

2. Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3. Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen auf und lernen 

Sie sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

der Herbst g¿Ĩz 

das Boot gaĨyk, gªmi 

der Landungssteg kºpr¿jik, paĨapyl 

der Schwan guw 

die Rºte ĸºhle, ºw¿ĸgin 

¿berm¿tig ĸowhunly, joĸgunly 

der Nebel ¿m¿r, duman 

sich wundern  haĨran galmak 



74 
 

abwinken el salgamak 

der Wipfel depe, baĸ 

der Koffer sumka, torba 

der Schotter agyl 

sich verbitten nªrazylyk bildirmek 

die Schaumkªmme kºp¿kli tolkunlar 

aufwachen ukudan oĨanmak 

segeln gaĨykda Ĩ¿zmek 

zur¿ckkehren dolanmak, yzyna gaĨtmak 

der Eingang girelge 

  

¦bungen zum Text 

 

1. Unterstreichen Sie Wºrter im Text, die etwas mit dem Thema 

ĂUrlaub" zu tun haben. 

 

2. Kreuzen Sie die richtigen Antworten an. 

 

a) Der Mann kann den Motor seines Bootes nicht abstellen. O 

b) Er will nicht landen und dreht deshalb Runde um Runde. O 

c) Die Frau lºst sich auf, sobald sie die Sonnenbrille aufsetzt. O 

d) Die drei Mªdchen fahren mit einem kleinen Motorboot ¿ber den 
See. O 

e) Der Matrose ertrinkt, aber die Mªdchen fahren noch immer auf 

dem Schiff. O 

 

3. Beantworten Sie die Fragen: 

 

Was geschieht mit dem Mann, nachdem er den Motor seines Bootes 

nicht abstellen kann? 

Warum kann die Frau die Sonnenbrille nicht mehr abnehmen? 

Was ist das Schicksal der drei Mªdchen? 

 

4. Nehmen Sie Stellung. 
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a) Die Erzªhlung besteht aus drei selbstªndigen Kurzgeschichten, die 

jedoch eng zusammengehºren. (Sind Sie einverstanden? Wenn nein, 

warum nicht? Vergleichen Sie Inhalt, Schauplatz und Motive.) 

b) Die Erzªhlung hat reale und surreale Elemente. Geben Sie 

Beispiele. 

c) Die Erzªhlerin kritisiert menschliches Verhalten im allgemeinen 

und bestimmte menschliche Schwªchen im besonderen. (Denken Sie 

an die Jahreszeit und den Ort des Geschehens.) 

d) Das Verhalten der Urlauber steht in keinem Verhªltnis zu ihrer 

Strafe. 

 

5. Untersuchen Sie. 

 

a) Welche Motive der Geistergeschichte kann man in den drei 

Episoden erkennen? 

b) Urlauber und Seegeister sind in der Erzªhlung oft nicht zu 
unterscheiden. Was will die Autorin damit zeigen? 

 

6. Schreiben Sie Ihre eigene Episode der ,,Seegeister" (10 bis 15 

Sªtze).  

(Ber¿cksichtigen Sie dabei folgende Punkte: Vermischung von realen 

und surrealen Elementen; Kritik an einer Schwªche oder an einer 

schlechten Gewohnheit von Urlaubern; Motiv aus einer 

Geistergeschichte oder einem Mªrchen.) 

 

7. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1) Bu ajaĨyp agĸamdy, agalar kºpr¿jikde ellerini salgaĨardylar.  

2) Ol, myhmanhananyŔ eĨwanynda kofe iip oturan, dostalaryny 

agyrdy. 

3) Ol syzyp akĨan bakyny ol gaĨymlap bilmedi we s¿rmegi dowam 

etdi.  
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4) Ertesi irden eĨwanda ertirlik edinĨªn dostlary onuŔ ir bilen 

suwdadygyna haĨran galdylar. 

5) Dºrd¿nji g¿n ol, ¿st¿mden g¿lĨªndirler, diĨip gorkup baĸlady.  

6) Bu hemiĸe onuŔ Ĩaly bolmandy. 

7) ķol bir g¿ndogar ĸemaly, bagtymyza, gowy howa getirdi, Ĩºne  

indiki hepde saklanmady.   

8) Indi bolsa g¿Ĩz bolar. 

9) Gyĸ gelende nªme bolar? 

10)KellªŔe seresap bol! 
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H. C. Artmann 

Keine Menschenfresser, bitte! 

 

Frau Amtsrat
1
 ReiÇfleisch wollte einen Untermieter 

aufnehmen und hatte zu diesem Behuf
2
 tags vorher die 

Studentenschaft angerufen. Vornehmes Gassenkabinett
3
, elektrisches 

Licht, Bett, Pendeluhr, Schreibtisch, Universitªtsnªhe usw. f¿r nur 

900 Schilling ab sofort beziehbar . . . Nun aber, an diesem 

Nachmittag, war sie doch ein wenig bedr¿ckt, da sie f¿rchtete, man 

mºchte ihr einen dunkelhªutigen Herrn zuschicken. Und das wªre 

besonders peinlich vor den Nachbarn und so weiter und so weiter. 

Vielleicht wªren auch Kannibalen und Mªdchenhªndler unter ihnen, 

wie man ja nur zu hªufig im Lesezirkel
4
 erfahren kann . . . 

Frau Amtsrat ReiÇfleisch und ihre Freundin Adele saÇen 

diesen Nachmittag bei Kaffee und Mohnstrudel
5
 und warteten die 

kommenden Dinge etwas nervºs ab. ĂAm liebsten", sagte Frau 

Amtsrat, Ăwar mir halt so ein solider Amerikaner, der was
6
 alle 

Ersten pinktlich
7
 seinen Zins

8
 zahlen tut und nicht schnarcht ..." 

ĂGanz recht, liebe Melanie', sagte Adele, Ădie Ameriganer sein
9
 die 

solidesten, und Geld haben tuns auch. Auf keinen Fall darfst du dir 

ein Arawer
10
, Perser oder gar ein D¿rken

11
 nehmen. Die haben uns 

schon viermal belagert ..." 

Die Klingel der Wohnungst¿r schrillte scharf und kriegerisch. Frau 

Amtsrat ReiÇfleisch richtete sich w¿rdig auf, ging ins Vorzimmer, 

das zugleich als Besenkammerl
12

 diente, und ºffnete einen Spalt die 

T¿re. ĂIch komm wegen Kabinett. Ist noch frei, bittschen
13

? Mein 

Name ist Berislav Stojanovic ..." 

ĂSind Sie der Ameriganer, den was ich das Zimmer versprochen 

hab?'' fragtedie Frau Amtsrat durch den T¿rspalt. 

ĂAmerikaner?" meinte Stojanovic befremdet . . . ĂDut mir 

leid", sagte Frau Amtsrat kurz, Ăaber das Zimmer is schon an ein 

Ameriganer vergeben!" Die T¿re schlug kurz vor der Adlernase des 

langen Kroaten zu. 

ĂWer war's denn?" fragte Adele. Aber bevor Frau Amtsrat 

ReiÇfleisch noch eine Antwort erstatten konnte, klingelte es 



78 
 

abermals. ĂIch komme wegen Zimmer. Ist das Zimmer noch frei, 

bitte? Mein Name ist Wassilis Liolakis ..." 

ĂSind Sie der Ameriganer, den was ich das Zimmer versprochen 

hab?'' fragte Frau Amtsrat mit der gleichen diplomatischen Schlªue 

wie vorher. 

Ich bin aus Ioannina und das is in Griechenland und ..." Die 

T¿r krachte ins SchloÇ. 

ĂLauter Tschuschen
14

!" sagte Frau Amtsrat zu ihrer Freundin Adele 

und wollte seufzend in ein St¿ck Mohnstrudel beiÇen, als es 

abermals, nun aber sanft und bescheiden klingelte. Frau Amtsrat war 

jedoch schon gewitzigt und sah dieses Mal nur durch das Guckloch 

auf den Gang hinaus. DrauÇen stand ein gutaussehender Inder mit 

pechschwarzem Vollbart und Turban, und in seinen dunklen Augen 

lag eine tiefe Traurigkeit. Er wuÇte wohl schon, daÇ er dieses billige 

Kabinett mit Gassenaussicht niemals bekommen w¿rde. 

 ĂWer war's denn?" fragte Adele mit klopfendem Herzen. Sie 

hatte keine T¿r gehen gehºrt. Es muÇte was Schreckliches drauÇen 

gestanden haben. Frau Amtsrat seufzte jetzt wirklich, biÇ in das 

angefangene St¿ck Mohnstrudel und meinte pikiert
15
: ĂJetzt schicken 

's einem sogar schon Mentschen-fresser in d' Wohnung. Ich werd' 

mich bei der Vermittlung gehºrig beschwern!" 

Nach einer Weile ging im Vorzimmer alias Besenkammer das 

Telefon. Frau Amtsrat ReiÇfleisch sprach eine Weile. Dann kam sie 

strahlend und zufrieden zu Adele zur¿ck, die ihrerseits ein neues 

St¿ck Mohnstrudel begonnen hatte und kaute. ĂWer war's denn, 

Melanie?" fragte Adele. 

 ĂGott sei Dank", sagte Frau Amtsrat, Ădas nette Frªulein Elfi 

von der Studentenvermittlung hat angerufen. In einer halben Stunde 

kommt ein ameri-ganischer Herr wegen dem Zimmer. Und stell dir 

vor: James Eisenhover heiÇt er! Ich hab natirlich fest zugesagt. Der 

griegt
16

 das Zimmer und kein anderer, so wahr ich die Frau Amtsrat 

Melanie ReiÇfleisch geb.
17

 Krauthaupt  bin!" 

Nach einer exakten halben Stunde lªutete es an der Wohnungst¿r. 

Sanft, bescheiden, nicht ohne eine gewisse Distinktion. Frau Amtsrat 

erhob sich mit einem bªrenzuckers¿Çen Lªcheln und ºffnete weit und 
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einladend die T¿r . . . Ein freundliches ĂGrissgooooot
18

!" erstarb in 

ihrer amtsrªtlichen Kehle. ĂMy name is Eisenhover", sagte der dezent 

gekleidete Gentleman und trat ein. Aus seinem kohlschwarzen 

Gesicht blitzte ein tadelloses, freundliches GebiÇ . . . 

ĂIch kommen wegen das Zimmº . . .", sagte er. 

 

1 der Amtsrat, . . . rate Titel eines Beamten ð 2 zu diesem Behuf 

Amtssprache: zu diesem Zweck ð 3 das Kabinett, -e kleines Zimmer 

ð 4 der Lesezirkel hier: wºchentliche Zeitschriften ð 5 der 

Mohnstrudel, - eine Mehlspeise ð 6 der was (ugs.) der ð 7 pinktlich 

(ugs.) p¿nktlich ð 8 der Zins, -e Miete ð 9 die Ameriganer sein 

(ugs.) die Amerikaner sind ð 10 ein Arawer (ugs.) einen Araberð 11 

einD¿rken (ugs.) einen T¿rkenð 12 das Besenkammerl, -n (ugs.) 

Abstellraum (f¿r Besen) ð 13 bittschen (ugs.) bitte schºn 

14 der Tschusch, -en (ugs.) abwertend: Fremder aus S¿dosteuropa 

oder aus dem Vorderen Orient ð 15 pikiert beleidigt ð 16 der griegt 

(ugs.) der kriegt ð 17 geb. geborene ð 18 Grissgooooot (ugs.) Gr¿Ç 

Gott 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Lesen Sie den Text! 

2. Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3. Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen auf und lernen 
Sie sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

der Untermieter ĨaĸaĨjy 

der Zweck maksat 

vornehm ajaĨyp 

die Pendeluhr maĨatnikli sagat 

peinlich  tagaĸyksyz, Ĩerliksiz 

schnarchen hor ekmek 
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belagern gurĸamak, ¿st¿ne dºk¿lmek 

erstatten habar bermek, aĨtmak 

abermals Ĩamaĸgandan, gaĨtadan, ikinji gezek 

die Schlªue mekirlik, hilegªrlik  

seufzen dem almak, ah ekmek 

sanft  Ĩymĸak, gowĸak  

bescheiden  sypaĨy, asylly 

das Guckloch seredilĨªn deĸik (gapyda) 

der Vollbart torba Ĩaly sakgal 

vorstellen gºz ºŔ¿ne getirmek 

die Kehle  bokurdak 

dezent  oŔat, sypaĨy 

 

 

¦bungen zum Text 

 

1. Unterstreichen Sie im Text die umgangssprachlichen Ausdr¿cke.  

 

2. Was gehºrt zusammen? Verbinden Sie die Satzteile aðe mit den 

passenden Satzteilen aus (1)ð(10). 

 

a) Frau Amtsrat ReiÇfleisch wollte 

b) Sie machte sich Sorgen, weil 

c) Mit ihrer Freundin 

d) Es lªutete mehrere Male an der Wohnungst¿r, aber 

e) Am Ende war die schlaue Zimmervermieterin sprachlos, denn 

 

(1) sie Angst hatte, man kºnnte ihr einen Schwarzen als Mieter 
schicken 

(2) Frau ReiÇfleisch schickte alle Herren weg 

(3) der Amerikaner war ein Schwarzer 

(4) die Studentenschaft anrufen 

(5) einen Untermieter f¿r ihr elegantes Kabinett 

(6) niemand wollte das Zimmer 

(7) Frªulein Elfi hatte angerufen 
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(8) trank sie Kaffee und aÇ Mohnstrudel 

(9) ein dunkelhªutiger Mieter wªre vor den Nachbarn peinlich 

(10) saÇ sie in einem Kaffeehaus 

 

3.  

1. Eine Wiener Zimmervermieterin wird hier nicht gerade als 

freundlich dargestellt. Stimmen Sie mit dieser Aussage ¿berein? 

(Begr¿nden Sie Ihre Antwort.) 

2. Suchen Sie im Text Stellen heraus, mit denen Sie belegen, daÇ 
Frau ReiÇ-fleisch Vorurteile hat. 

3. Themen der Erzªhlung sind Angst vor Fremden und Geiz. 

Nehmen Sie dazu Stellung. 

4. Welche sprachlichen Mittel setzt der Autor ein, um Frau 

ReiÇfleisch lªcherlich zu machen? 

5. Was ist die Pointe der Geschichte? Welche Erwartungen erweckt 

der Titel? 

6. Am Ende verschlªgt es Frau ReiÇfleisch die Sprache. Was kºnnte 

sie dem Amerikaner erwidern? Erfinden Sie eine Antwort oder 

verfassen Sie einen kleinen Dialog. 

 

4. Glauben Sie, daÇ die Art der Diskriminierung, wie sie hier gezeigt 

wird, ein typisch wienerisches Phªnomen ist? Warum sind Vorurteile 

falsch? Sind Ihnen ªhnliche Fªlle von Diskriminierung bekannt? 

Berichten Sie. 

 

 

5. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1) ħºne, g¿nortan ol biraz gaĨgy-gussalydy. 

2) Bu goŔĸularyŔ ºŔ¿nde gelĸiksiz bolardy.  

3) ñSen mamla, Melani.ò 

4) GapyŔ jaŔy Ĩiti we gazaply jyŔŔyrdady. 

5) ñMen otag meselesi boĨuna geldim.ò 

6) ñOtag entªk boĸmy?ò 
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7) Daĸarda eĨmen bir zat durdy gerek. 

8) Hanym Amtsrat RaissflaĨĸ birneme g¿rleĸdi. 

9) ħarym sagatdan amerikaly bir jenap otag meselesi boĨuna geler. 

10) Gºz ºŔ¿ne getir: onuŔ ady JeĨms Aizenhofer. 
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Hertha Krªftner 

Das Liebespaar 

 

Unmenschliche Umstªnde hinderten das Paar, einen eigenen 

Hausstand zu gr¿nden. Nach einigen Wochen voll Verzweiflung und 

ergebnisloser Versuche, eine Abhilfe zu schaffen, fanden sie sich in 

das Los, ihr Leben auf Treppenabsªtzen, fremden Gªngen, 

Hausfluren, Wartezimmern, Gartenbªnken zu verbringen. Nach und 

nach brachten sie in dieses Leben der wahllosen Zusammenk¿nfte 

Planung und geregelten Ablauf. Wie andere Leute in ihren 

Wohnungen gewisser RegelmªÇigkeiten pflegen (ich meine damit: 

sie nehmen zu bestimmten Stunden ihre Mahlzeiten ein, sie lesen die 

Morgenblªtter tªglich im gleichen Stuhl, sie empfangen Gªste an 

festgesetzten Tagen), so gewohnten auch sie sich daran, ihren 

gemeinsamen Tªtigkeiten einen Ausdruck von Ordnung und 

Alltªglichkeit zu verleihen. 

Grundsªtzlich besprachen sie Geldangelegenheiten nur in den 

Vorzimmern sehr beschªftigter  rzte. Der Sprechstundenhilfe 

gegen¿ber gaben sie vor, eine kranke Tante zu erwarten; ehe der 

letzte Patient im weiÇen Ordinationszimmer verschwand, verlieÇen 

sie den Warteraum, mit einem Anflug von Bedauern im Gesicht. 

Nach solchen Erledigungen pflegte er sie auf der Treppe nicht zu 

k¿ssen; im allgemeinen fªllt man einander nicht in die Arme, wenn 

eben der Agent um die Ecke biegt, der einem den EntschluÇ zum 

Ratenkauf eines Staubsaugers abrang. 

Sie holten jeden Vormittag die Post aus ihren SchlieÇfªchern und 

trafen sich ð da sie nicht im gleichen Bezirk wohnten ð auf halbem 

Weg; hinter einem Haustor auf der Sonnenseite einer StraÇe lasen sie 

im einfallenden Licht ihre Briefe und die abonnierte Zeitung und 

hatten manches Mal den grºÇten  rger mit den Hausbesorgerinnen 

wegen der oft arg verschmutzten Fensterscheiben. 

Soweit es mºglich war, gingen sie ihren Geschªften 

gemeinsam nach, auf jeden Fall aber trafen sie sich zum Essen in 

einem gewissen Restaurant, in dem man den Gªsten eine nahrhafte 
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Hausmannskost
1
 in einer zwar leicht variierten, im ganzen aber doch 

in sich selbst gleichbleibenden Wiederkehr vorsetzte. 

Zufªllig erlaubte die Art ihrer Beschªftigung, daÇ sie beide 

den spªten Nachmittag zu ihrer freien Verf¿gung hatten. 

Selbstverstªndlich suchten sie Kaffeehªuser nur in seltenen und 

dringlichen Fªllen auf; etwa wenn die Temperatur die 

durchschnittlichen Kªltegrade unterschritten hatte oder sich in der 

Eile kein Haus finden lieÇ, in dem die Gangfenster um diese 

Tageszeit gen¿gend Licht geboten hªtten, um in ihren Nischen einen 

dringenden Brief zu schreiben. Die ¥ffentlichkeit der Kaffeehªuser 

befremdete sie. (Ich kenne nur wenige Leute, die Schall und Rauch in 

solchen Lokalen der stillen Behaglichkeit ihrer Rªume vorziehen.) 

Gewºhnlich hielten sie sich in Parkanlagen auf, um ð solange des 

Tageslicht es erlaubte ð zu lesen; rasch hatten sie die grºÇere 

Bequemlichkeit der Gartenbªnke gegen¿ber den Gartenst¿hlen 

erkannt; abgesehen von dem Vorteil, daÇ man auf ihnen f¿r das 

Sitzen nicht bezahlte (es mºge niemand in den beiden Personen 

knauserige Naturen vermuten, die sich nichts vergºnnten; man 

summiere nur den tªglichen Sitzpreis durch Jahre hindurch und 

multipliziere ihn mit zwei), abgesehen davon also, boten sie 

einerseits mehr Freiheit f¿r die Bewegungen des Kºrpers, gestatteten 

aber andrerseits ein innigeres Zusammenr¿cken der Liebenden. ð So 

sehr sie sich auch der Existenz der guten, soliden Holzbªnke 

erfreuten (sie fanden bald die Vorz¿ge einzelner Bªnke gegen¿ber 

anderen in bezug auf Licht und Schatten, Windgesch¿tztheit, 

Hªufigkeit der Besucher usw. heraus), so hatten sie doch eine 

heimliche und s¿Çe Zuneigung zu den Steinbalustraden
2
 gefaÇt, die 

man in manchen Gªrten unserer Stadt noch findet. Dorthin gingen sie 

gern an sonnigen Tagen oder wenn ein sanfter Wind durch die 

kleinen Sªulen strich, die die Marmorplatten trugen, und ihre Beine 

k¿hl ¿berlief, die nebeneinander baumelten. Dort auf den hellen 

Marmorplatten las er ihr zuweilen vor, und sie blickte auf seine 

Hªnde, die in den Seiten blªtterten. Auf den steinernen Balustraden 

¿berkam sie die groÇe Sehnsucht nach W¿sten und Meeren, Schiffen 

und Kamelen. 
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Wenn die Dªmmerung einfiel, standen sie auf, um ð wie sie sagten 

ð nach Hause zu gehen. Sie hatten niemals ein bestimmtes Haus im 

Sinn; es kam auch selten vor, daÇ sie das gleiche Haus noch einmal 

aufsuchten; aber ihre Vorliebe hatte mit der Zeit eine bestimmte 

Richtung eingeschlagen. Niemals betraten sie ein Haus, das seine T¿r 

offenstehen hatte und seine Gªnge gleichg¿ltig allen Fremden zeigte. 

Immer drangen sie bei T¿ren ein, die ihrer Hand nur schwer und 

langsam folgten und hinter eisernen Gittern leere, dunkle Flure 

hatten. Sie vermieden Hªuser mit vielen Firmentafeln an den Toren; 

Notare, Rechtsanwªlte, Handelsfirmen,  rzte ziehen selbst um diese 

Zeit noch Leute in das Haus. Sie liebten es, nur ihren eigenen Schritt 

auf Treppen und Gªngen schallen zu hºren. Gleich hinter dem Tor 

pflegten sie sich zu k¿ssen. H¿fte an H¿fte, denn sie waren gleich 

groÇ, stiegen sie die Stockwerke hoch. Sie fanden Hªuser mit tiefen 

Fensternischen, zu denen kein Blick aus den Gucklºchern der T¿ren 

drang. Dort liebten sie sich, eng und warm aneinan-dergepreÇt. Oder 

sie stiegen bis zu der Dachbodent¿r und hockten auf der letzten 

Stufe. Dort hºrten sie manchmal den Wind in den Ziegeln klappern. 

Oder sie lehnten am Stiegengelªnder, dort, wo die Treppe die halbe 

Kr¿mmung erreicht und jeder Blick, kªme er vom oberen oder 

unteren Stockwerk, durch die dicke Sªule behindert wird, um die die 

Treppe sich windet. Spªter, wenn das Licht auf den Gªngen 

angedreht war und das Haus von den Leuten lebendig wurde, die in 

ihre Wohnungen zur¿ckkehrten, lehnten sie still nebeneinander und 

unterhielten sich leise. Auf Fragen, die man ihnen mitunter stellte, 

antworteten sie freundlich, sie warteten auf Bekannte, die hinter jener 

braunen T¿r dort wohnten und noch nicht nach Hause gekommen 

seien. Unter Bogenlampen und Verkehrslichtern gingen sie zur 

StraÇenbahn, wenn es neun schlug; denn um diese Zeit schloÇ man 

die Tore. Sie begleiteten einander niemals bis zu dem Haus, in dem 

sie ihre Untermietzimmer hatten; Abschiede vor dem Haustor 

ertrugen sie nicht. ð Mit der Zeit erfanden sie sich kleine 

Vergn¿gungen; ªhnlich den Leuten, die aus ihren Fenstern sehen und 

ihre Gedanken mit Vor¿bergehenden spielen lassen, stellten sie 

Vermutungen an ¿ber das Aussehen und die Wohnungseinrichtung 
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von Leuten, auf deren T¿rschild Kranzelmacher, Fuchs oder 

Rºtelstein stand. Zufªllig muÇten sie wegen einer geschªftlichen 

Sache ein bestimmtes Vorstadthaus an drei Tagen nacheinander 

aufsuchen. Sie bemerkten, daÇ das K¿chenfenster der Eckwohnung 

im zweiten Stock den ganzen Tag offen stand und daÇ Radiomusik 

daraus drang und den Gang ¿berflutete. Da lieÇen sie es zur 

Gewohnheit werden, ihre Nachmittage dort zu verbringen. Aber der 

Aufenthalt vor der Bodent¿r
3
 wurde ihnen bald dadurch verleidet, 

daÇ tªglich um halb sechs eine ªltere Frau auf den Boden stieg, um 

Kinder wasche aufzuhªngen. Um ihren Anblick und dem sªuerlichen 

Geruch der Windeln zu entgehen, verzichteten sie auf die Musik. 

Erst Tage spªter gestanden sie sich ein, daÇ sie die Kinderwªsche 

trotz allem nicht vergessen konnten. Sie hockten in der letzten 

Oktobersonne auf einer Marmorbalustrade und bedachten die 

Mºglichkeit, ein Kind zu haben. An diesem Tag vergaÇen sie, Ănach 

Hause zu gehen"; der Parkwªchter fand sie in Schweigen, als er die 

letzte Runde machte. Danach suchten sie in den Hªusern lange Zeit 

nicht mehr nach ungestºrten Winkeln; es kam vor, daÇ sie bei der T¿r 

eines Hausverwalters lehnten, und die Parteien
4
 gingen unun-

terbrochen aus und ein und an ihnen vor¿ber, und sie merkten es 

nicht in ihrem Gesprªch. Nat¿rlich sahen sie die Schwierigkeiten, in 

die sie ein Kind bringen muÇte. Solange es gestillt w¿rde, m¿Çte es 

bei der Mutter schlafen, aber spªter kºnnte es jede zweite Nacht beim 

Vater sein. Sicher ergaben sich Umstªndlichkeiten wegen des 

Kinderwagens. Sie w¿rden lªngere Strecken zu FuÇ zur¿cklegen 

m¿ssen als bisher, denn man konnte den Wagen nicht ohne weiteres 

in die StraÇenbahn heben, oder sie m¿Çten das Kind abwechselnd 

tragen, was zwar anstrengender, aber auch noch in einer anderen 

Hinsicht vorteilhafter wªre, nªmlich was den Aufenthalt in den 

Hªusern betraf; denn einerseits w¿rde man den Wagen nur schwer 

¿ber mehrere Stockwerke transportieren, andererseits wªre aber ein 

dauerndes Wohnen in den meist dunklen Hausfluren ungem¿tlich 

und f¿r das Kind gewiÇ ungesund. ¦berhaupt lag wohl die ªrgste 

Gefahr in der Empfindlichkeit dieser kleinen Wesen; sie hofften 

zwar, ihre eigene gesunde Konstitution (sie machten sich nichts aus 
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Wind und Wetter) auf das Kind zu ¿bertragen, aber dennoch stand zu 

bef¿rchten, daÇ ihm die Zugluft, der man im Hausflur und 

Treppenhaus immer wieder ausgesetzt ist, nicht bekºmmlich sein 

kºnnte, daÇ sie vielleicht manchmal in ein Lokal gehen m¿Çten, um 

es trockenzulegen, und daÇ ihm dabei der jªhe 

Temperaturunterschied zum Schaden werden kºnnte. Aber sie hatten 

eine gesunde Auffassung vom Leben und vergaÇen alle 

Unzulªnglichkeiten bei der Vorstellung, ihr Kind w¿rde beim 

Anblick der Sonne ¿ber einem Lichthof
5
 zum ersten Mal lachen. 

Sieben Tage spªter fanden sie ein Haus, das im Umbau begriffen war. 

Man konnte den obersten Stock nur ¿ber Ger¿stleitern erreichen, 

doch hatte man an ihm selber noch nicht zu arbeiten begonnen. Sie 

beobachteten die Maurer beim Verlassen des Hauses, dann kletterten 

sie die Leitern hoch. Sie warteten still, bis das Licht in den tieferen 

Stockwerken erlosch und der Haustorschl¿ssel kreischte. Das 

Fensterbrett war breit und niedrig, und sie wuÇten, daÇ im Hof tief 

drunten eine d¿rre Akazie wuchs. Ehe die Maurer wiederkamen, er-

wachten sie auf der vergessenen FuÇmatte vor einer der leeren 

Wohnungen. Kurze Zeit danach lieÇ er sie zum ersten Male eine 

halbe Stunde warten. Sie saÇ im Vorzimmer des Doktor H., der, sooft 

er sein Zimmer ºffnete, seinen Blick wie einen Angelhaken nach ihr 

warf. Sie achtete darauf genau so wenig wie auf die Zeit, die 

verstrich. Endlich kam er, von hohem Fieber befallen. Auf Anraten 

des Doktor H. brachte sie ihn ins Krankenhaus, wo er nach wenigen 

Tagen an einer Lungenentz¿ndung starb, einer nat¿rlichen Folge 

seiner Lebensweise. 

Sie wartete noch zwei Monate auf das Kind, aber die Nacht jenseits 

der schwankenden Ger¿stleitern war ohne Folgen geblieben. Dann 

gab sie es auf, allein auf Treppenabsªtzen, fremden Gªngen, 

Hausfluren, Wartezimmern, Gartenbªnken zu leben. Die kalten 

Nachmittage vergingen viel zu langsam. Noch im Jªnner
6
 nahm sie 

Doktor H.s Antrag an. 

 

1 die Hausmannskost einfaches, aber schmackhaftes Essen  

2 die Steinbalustrade, -n Gelªnder, Br¿stung aus Stein 



88 
 

3 der Boden, Bºden hier: Dachboden ð 4 die Partei, -en hier: 

Wohnpartei 

5 der Lichthof,. . . hºfe enger, an allen vier Seiten von einem 

Hªuserblock umgebener Hof ð 6 der Jªnner Januar 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Lesen Sie den Text! 

2. Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3. Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen auf und lernen 

Sie sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

hindern pªsgel bermek 

gr¿nden  d¿Ĩbini tutmak 

die Verzweiflung umytsyzlyk, sustupeslik 

grundsªtzlich  tutanĨerli, berk 

die Tante  daĨza 

der Bezirk  raĨon, etrap 

erlauben  ygtyĨar bermek, m¿mkinilik bermek 

die Bequemlichkeit  amatlylyk, tagaĸyklylyk 

der Kºrper  beden, ten 

die Existenz  ĨaĸaĨyĸ, durmuĸ, heŔŔam 

die Dªmmerung  daŔdanyŔ garaŔkylygy 

gleichg¿ltig  perwaĨsyz, parhsyz 

hocken  ommalyp oturmak 

der Stock etaģ, gat 

die Gewohnheit  endik, adat, gylyk 

vergessen Ĩatdan ykarmak 

die Schwierigkeit kynylyk 

einerseits  bir tarapdan  

 

 



89 
 

¦bungen zum Text 

 

1. Suchen Sie im Text Wºrter, die mit ,,Haus-" beginnen und die 

folgende Bedeutungen haben: 

 

a) Vorraum zwischen Haust¿r und Treppe   

b) eine Frau, die angestellt ist, das Haus in Ordnung zu halten   

c) Haushalt und Familie   

d) einfaches, aber schmackhaftes Essen   

e) Vertreter des Hausbesitzers, der das Haus verwaltet 

 

  

2. Richtig oder falsch? 

 

R F 

a) Die Wohnungsnot ist schuld daran, daÇ das Paar nicht   

 heiraten kann. O O 

b) ¦ber Geld sprachen die beiden grundsªtzlich nur im Park. O O 

c) Der Brieftrªger brachte ihnen die Post ins Kaffeehaus. O O 

d) Ins Kaffeehaus gingen die beiden oft und gerne. O O 

e) Die Abende verbrachten sie am liebsten in verschiedenen   

 Hªusern. O O 

f) Um nicht eingeschlossen zu werden, verlieÇen sie die   

 Hªuser vor neun Uhr. O O 

g) Die beiden wohnten in Untermietzimmern. O O 

h) Sie dachten daran, ein Kind zu haben. O O 

i) Am Ende konnten die beiden endlich heiraten. O O 

j) Im Jªnner heiratete das Mªdchen einen anderen. O O 

 

 

2. Beantworten Sie die Fragen. Verwenden Sie dazu die Wºrter und 

Wendungen in Klammer. 

 

a) Wo verbringt das Liebespaar seine Freizeit? (Treppenabsªtze; 

Gªnge; Hausflure; Wartezimmer; Gartenbªnke) 
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b) Wohin gehen sie essen? (Restaurant; 

Hausmannskost) 

c) Warum gehen sie lieber in den Park als ins Kaffeehaus? (zu viel 

Lªrm und Rauch; nichts kosten) 

d) Wohin gehen die beiden, wenn sie Ănach Hause" gehen? 

(keine Hªuser mit offenen T¿ren; Hªuser, deren T¿ren sich schwer 

ºffnen lassen; Hªuser mit Firmentafeln; leere, dunkle Flure) 

e) Welche Schwierigkeiten sieht das Liebespaar bei den Gedanken 

an ein Kind? 

(stillen; bei der Mutter schlafen; zu FuÇ gehen m¿ssen; Kinderwagen; 

das Kind tragen; Hausflur; ungem¿tlich, ungesund; Zugluft) 

 

3. Die junge Frau erzªhlt ihre Geschichte (etwa 10 Sªtze). 

 

4. Nehmen Sie Stellung. 

 

ĂDas Liebespaar" ist eine traurig-ironische Erzªhlung. (Anregungen: 

Wie ist der Titel zu verstehen? Welche Erwartungen weckt er im 

Leser? PaÇt er zum Ende? Erwartet der Leser ein derartiges Ende? 

Wer wird f¿r das Ungl¿ck des Paares verantwortlich gemacht? Wie 

beurteilen Sie die Reaktion des Mªdchens am Ende? Wie verhªlt sich 

die Erzªhlerin zu den Figuren?) 

 

5. Sie w¿nschen sich ein Happy-End f¿r das Liebespaar. Erfinden Sie 

eines. 

 

6. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1) Rehimsiz ĸertler ªr-aĨala ºzleriniŔ hojalygynyŔ d¿Ĩb¿ni tutmaga 

pªsgel berĨªrdiler. 

2) Kºplen olar seĨilgªhlerde g¿ndizki Ĩagtylykda okamaga 

eglenĨªrdiler. 

3) Agĸamky alagaraŔkylyk d¿ĸ¿nde olar Ĩerinden galdylar, olaryŔ 

aĨtmagyna gºrª, ºĨe gitmek ¿in.   



91 
 

4) OlaryŔ pikirinde belli bir ºĨ Ĩokdy.  

5) Olar hi haan gapysy ayk duran ºĨe girmªndiler. 

6) ħa-da olar ¿egiŔ gapysyna enli galĨardylar we soŔky 

basganakda ommalyp oturĨardylar. 

7) Ol Ĩerde olar kªwagt ĸemalyŔ erepisany takyrdatĨandygyny 

eĸitĨªrdiler.  

8) WagtyŔ gemegi bilen olar kiijik g¿Ĩmenleri oĨlap tapdylar.  

9) Bu adata ºwr¿ldi.  

10) ħedi g¿nden soŔ olar durky tªzelenĨªn ºĨ tapdylar. 
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Christine Nºstlinger 

Meine Nachbarin  

 

Ich muÇ zu ihrer Leiche
1
 gehen, weil sie meine Nachbarin 

gewesen ist, bevor sie in das neue Haus hat ziehen m¿ssen. Das neue 

Haus ist am anderen Ende vom Ort, wer nicht von hier ist, kann die 

paar verstreuten Hªuser nicht als Dorf erkennen. Ihr Sohn hat das alte 

Haus an Wiener verkauft, den Wald und die buckeligen Felder mit 

den Findlingen
2
 hat er bei der Herrschaft gegen ebene Felder 

getauscht. Das ist gut, weil auf ebenen Feldern leichter arbeiten ist. 

Das ist schlecht, weil er keinen Wald mehr hat. Das neue Haus hat er 

neben die ebenen Felder gebaut. Es hat noch keinen Verputz, und die 

Stufen zur Haust¿r hin fehlen, aber neben der Haust¿r, die grauen 

Hohlziegel bis zum Dach unterbrechend, ist ein breiter Streifen 

Glasziegel ð rot-gelb-lila ð, das Bed¿rfnis nach Schmuck und 

Schºnheit anmeldend. Die Mischmaschine und die Kabelrolle stehen 

heute geputzt zwischen dem Sandhaufen und dem Schotterhaufen. 

K¿bel, Scheibtruhe
3
 und Wasserschlauch sind weggerªumt. I kaun 

durt ned hamlich wern
4
, hat sie gesagt, wenn sie zu mir gekommen 

ist. Sie ist nie die StraÇe entlang gekommen. Den Schlag
5
 ist sie 

hinunter, den Graben durch, die Leiten
6
 hinauf, und der Hund war 

immer bei ihr. Nat¿rlich hat sie dann gejammert, daÇ ihr die Knie 

wehtun, aber ich hab' mir gedacht, die rennt schneller als ich. Und 

wenn sie gejammert hat, daÇ sie nichts essen kann, daÇ ihr der Magen 

weh tut, dann hab' ich mir gedacht, das ist wie mit dem Knie. Sie 

jammert und rennt. Sie wird auch jammern und essen. 

Wenn sie zu den neuen Nachbarn gegangen ist, in das Haus, 

in dem sie siebzig Jahre gelebt hat, hat sie sich dort nicht mehr 

ausgekannt. Wo die die Badewanne stehen haben, ist fr¿her eine Kuh 

gestanden. Wo sie gekocht hat, haben die den Heizungskessel, und 

wo die schlafen, hat sie im Winter Wªsche aufgehªngt. Und daÇ jetzt, 

statt einem, drei Rauchfªnge
7
 aus dem Dach kommen, obwohl kein 

Herd, kein Futterdªmpfer
8
 und kein Brotofen mehr im Haus sind, hat 

sie nicht begriffen, und man hat es ihr auch nicht erklªren kºnnen, 
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weil sie fast taub war. Und das hat sie auch nicht begriffen. Sie hat 

geglaubt, alle reden absichtlich leise. Waun a oids Leid nima rechd 

head, kauma do a weng lauda redn!
9
 Einen Huachabarad

10
 hat sie 

haben wollen. Der Doktor hat ihr was von Verkalkung ins Ohr 

gebr¿llt und daÇ da kein Hºrapparat helfen kann. Sie hat nicht mehr 

vom Huachabarad geredet, aber geglaubt hat sie dem Doktor nicht. 

Im neuen Haus gibt es keine Stube
11

. Sie ist in ihrem Zimmer 

aufgebahrt. Der Sarg steht auf K¿chenschemeln und ist mit 

Silberpapier beklebt. Um den Kopf haben sie 

 ihr, wegen der Fliegen, Cellophanpapier gewickelt. Die Verwandten 

und der Vorbeter sind in der K¿che. Auf dem K¿chentisch sind zwei 

offene Weinflaschen, Glªser und ein Bischofsbrot
12

. Die anderen 

stehen im Vorhaus
13

 und im Gang zur K¿che hin. D Enklkina, sagt 

der Vorbeter, bitn um a Vataunsagegr¿Çetseisdumaria fia ia 

GroÇmuta
14
. Ich geniere mich f¿rs Nichtbetenkºnnen. D Taufkina, 

sagt der Vorbeter, bitn um a Vataunsa gegr¿Çetseisdumaria fia ia 

Patntant
15

. Eine Alte mit Spondylarthritis
16

 kommt herein. Einer 

steigt betend die Kellerstiege hinunter, bringt einen Sauhefen
17

 und 

einen Janker
18
. Die im Vorhaus r¿cken zusammen. Er stellt den 

Hefen auf, legt den Janker dr¿ber, die Alte hockt sich hin. Sie hat 

eine krªftige Betstimme. Der Vorbeter sagt, wir beten jetzt f¿r alle, 

die schon in diesem Haus vor ihr gestorben sind. In diesem Haus ist 

noch keiner gestorben, auÇer ihr. Es ist heiÇ, und es stinkt. Sooft 

einer dazukommt und die Haust¿r aufgeht, kriegt man ein biÇchen 

Luft. DaÇ ein Vataunsagegr¿Çetseisdumaria kaum zwanzig Sekunden 

dauert, habe ich nicht gewuÇt. Ich ¿be einfache SchluÇrechnung: 

Wenn einer in 20 Sekunden, kºnnen 100 in 56 Minuten wievielmal? 

Aus der K¿che kommen vier Krªftige, zwªngen sich durchs 

Vorhaus zu ihrem Zimmer. Wir verlassen das Haus, beten weiter, 

warten auf die Krªftigen mit dem Sarg. Die tun sich schwer, den Sarg 

aus dem Haus zu schaffen, weil die Stufen vor der Haust¿r fehlen. 

Der Leichenautozug ist lang und fªhrt langsam. Bis wir zum 

Dorf mit der Kirche kommen, ist er doppelt so lang. Schotterlaster, 

Holzfuhren, deutsche Urlauber und die NEW AG
19

 haben sich uns 

angeschlossen. Zum ¦berholen ist die StraÇe zu schmal.  



94 
 

Sie ist gern in die Kirche gefahren. Mit dem Sohn ist sie hin, 

irgend jemand hat sie dann nach Haus gebracht, weil der Sohn noch 

ins Wirtshaus gegangen ist. I bin fro, wauni vun da Ofnluka 

wegkim,
20

 hat sie gesagt. Sie hat nichts gehºrt, und sie haben auch 

nicht viel geredet mit ihr. Aber sie hat gern geschaut, und im Dorf 

mit der Kirche hat es mehr zu sehen gegeben als sonst. Sonst waren 

immer alle ausgflogn
21

. Da Bua mid da Tschesn unds Mensch mid 

Buama
22

. Und wenn der Sohn nicht gearbeitet hat, war er jagen. Im 

neuen Haus ist auch keine Stube gewesen. Jeder hat ein Zimmer 

gehabt. Keiner war mehr gezwungen, bei ihr zu hocken und sie 

sinnlos anzuschreien. Sie hat ja nichts mehr begriffen. Hat nicht 

einmal kapiert, daÇ sie dem Amtsarzt
23

 nicht sagen darf, daÇ sie zwei 

Hªuptel
24

 Salat aus dem Gartl
25

 geholt hat. Sie hat nicht gewuÇt, daÇ 

man den HilflosenzuschuÇ
26

 nicht kriegt, wenn man zwei Hªuptel 

Salat aus dem Gartl holen kann. Vielleicht hat sie es doch gewuÇt 

und wollte nur nicht hilflos sein. Sie hat Holz gemacht, aufgerªumt, 

zwei K¿he gemolken, zum Grasmachen ist sie mitgefahren, und sie 

hat nicht geglaubt, daÇ das keiner mehr von ihr erwartet. Der 

Schwiegertochter hat sie miÇtraut. Schº schauts, wauma nix tªt!
27

 

DaÇ ihre Schwiegertochter anders sein kºnnte, als sie selber vor 

vielen Jahren war, ist ihr gar nicht in den Sinn gekommen. 

Im Dorf steht der Pfarrer bereit, die Krªnze kommen vom 

Autodach, jeder nimmt seinen Kranz ¿ber die Schulter, wir gehen zur 

Kirche, Mªnner vorn, Frauen hinten, jetzt bittet der Pfarrer um die 

Vataunsagegr¿Çetseisdumaria f¿r die Mutter-Schwiegermutter-Tante-

Patin-Schwester-Nachbarin im Namen der Kinder-Schwiegerkinder-

Nichten-Neffen-Taufkinder-Br¿der-und-Nachbarn. Der Chor singt. 

Zum Friedhof hin, dann muÇ der Leichenzug ¿ber die BundesstraÇe. 

Auf der ist eine gelbe Riesenmaschine, die spuckt vorne Teerschotter, 

walzt ihn in der Mitter breit und hinterlªÇt dampfend die neue, heiÇe, 

schwarzglªnzende StraÇe. Der Leichenzug geht hinter der 

Riesenmaschine ¿ber die StraÇe. HeiÇ weht es bis zum Bauch herauf, 

und an den Schuhen klebt ein breiter Teerwulst. 

Der Friedhof ist weit drauÇen. Viel trockene Erde ist schon 

auf den Teerw¿lsten der Schuhe. Die Sargtrªger schwitzen. Aber sehr 
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schwer kann der Sarg nicht sein. Mehr als vierzig Kilo hat sie zum 

SchluÇ sicher nicht gewogen. Sie hat ja nur mehr Wasser getrunken, 

wochenlang nur mehr Wasser. Und wenn sie einen Schluck zu viel 

getrunken hat, hat sie rotbraunen Schleim gebrochen. Einmal hab' ich 

geholfen, ihr ein frisches Nachthemd anzuziehen. 

Einer hat das nicht geschafft. Sie hat nicht mehr sitzen kºnnen. Die 

Schwiegertochter hat sie hochgezogen, und ich hab' mich hinter ihr 

ins Bett gehockt, damit sie nicht zur¿ckfallen kann. Sie war so steif 

wie ein Toter. Wir haben das Nachthemd nicht ¿ber ihren Kopf 

gebracht. Wir haben es vorne aufgerissen, obwohl es ein neues 

Nachthemd war. Sie war ganz mager, aber die eine Hªlfte vom Bauch 

war sehr dick, wie wenn ein FuÇball unter der gelben Haut gewesen 

wªre. Und der Nabel war dunkelbraun verkrustet, mit einem kleinen 

blutigroten Tupfer
28

 in der Mitte. Hºftsma, so hºftsma do
29

, hat sie 

dauernd gesagt. Man hat genau hinhºren m¿ssen, damit man es 

verstanden hat. Ins Krankenhaus hat sie nicht wollen. Losds mi 

daham
30

, war der einzige Satz, 

den sie noch laut gesagt hat. Der Doktor hat erklªrt, es kommt aufs 

Herz an, wie lange sie noch leben muÇ, und wenn sie groÇe 

Schmerzen hat, soll man ihn rufen. Aber wer weiÇ schon, was groÇe 

Schmerzen sind? Einmal hat sie sich vierzehn Zªhne ohne Injektion 

ziehen lassen und ist nachher acht Kilometer weit nach Hause 

gegangen. Und das hºftsma, hºftsma do hat sich eher wie ein leiser 

Seufzer angehºrt. Und der Doktor hat genug mit denen zu tun, die er 

wieder gesund machen kann. Man kann ihm nicht lªstig fallen. Man 

kann sie nur umziehen, nicht ins Spital schicken, ihr beim Trinken 

helfen, damit das Wasser in den Mund und nicht auf die Polster
31

 

rinnt. Einen warmen Ziegel kann man ihr zu den F¿Çen legen und ein 

Hangerl
32

 unter das Kinn, damit das Nachthemd nicht voll 

Blutschleim ist. 

Sie lassen den Sarg ins Grab hinunter. 

Vataunsagegr¿Çetseisdumaria ¿ber ein dutzendmal, die 

Schwiegertochter weint, alte Frauen sch¿tten aus 

Magenbitterflaschen
33

 Weihwasser auf den Sarg. Einer tritt vor und 
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sagt was ins Grabloch von einer Zeit, wo fremde Horden gekommen 

sind und sie ihm 

Unterschlupf gegeben hat, und daÇ sie ihren Humor und ihren Witz 

nie verloren hat. Beim Friedhofstor stehen die Mªnner, die gleich die 

Totenbilder austeilen werden: Schlaf-wohl-du-treues-Mutterherz-

dein-Scheiden-macht-uns-groÇen-Schmerz-nicht-mehr-hºren-wir-

dein-lehrend-Wort. Der Vorbeter sagt, daÇ die Familie alle 

Trauergªste und den Herrn Pfarrer und den Chor ins Wirtshaus zur 

Totenzehr
34

 bittet. 

Vor dem Wirtshaus ist sie oft im Auto gesessen, wenn sich keiner 

gefunden hat, der sie heimfªhrt, bevor der Sohn aus dem Wirtshaus 

kommt. Im Winter war das sehr kalt. Aber beim Erdªpfelklauben
35

 

kann es noch viel kªlter sein. Manchmal ist sie zur GreiÇlerin
36

 

hin¿ber zum Aufwªrmen. Gekauft hat sie nichts. Ausnehmer
37

 mit 

Anspruch auf Wohnung, halbes Schwein, Mehl, Eier und Holz haben 

sehr kleine Renten. Und sie hat alles gespart. Das Sparen war ganz 

wichtig. Zweimal hat sie das Ersparte wieder hergegeben. Wie die 

Wasserleitung hin
38

 war und wie die Traktorreparatur so teuer war. 

Doch sie hat wieder zum Sparen angefangen, und es reicht f¿r uns ð 

f¿rs Gasthaus, f¿r 50 Schweinsbraten, 60 Paar Frankfurter
39

 100 

Kr¿gel
40

, 120 Viertel
41

, 50 Cola und ebensoviel Fanta
42

, 200 

Schnitten Brot und ein halbes Dutzend Vataunsagegr¿Çetseisdumaria, 

bevor wir auseinandergehen. 
 

1 die Leiche hier: Begrªbnis ð 2 der Findling, -e groÇer Steinblock 

ð 3 die Scheibtruhe, -n Schubkarre ð 4 . . . / kaun durt ned hamlich 

wem Ich kann dort nicht heimisch werden Å . . (Ich kann mich dort 

nicht zu Hause f¿hlen) ð 5 der Schlag von Bªumen befreite Flªche 

im Wald ð 6 die Leite, -n Berghang 7 der Rauchfang, . . . fange 

Schornstein, Kamin ð 8 der Futterdªmpfer, - Gerªt zum Dªmpfen 

von Futter ð 9 Waun a oids Leid nima rechd head, kauma do a weng 

lauda redn! Wenn eine alte Person nicht mehr recht hºrt, kann man 

doch ein wenig lauter reden! ð 10 Huachabarad Horchapparat (= 

Hºrgerªt) ð 
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11 die Stube, -en Zimmer ð 12 das Bischofsbrot ein Kuchen mit 

Rosinen und Mandeln ð1 3 das Vorhaus, . . . hªuser Hausflur ð 14 

Enklkina . . . bitn um a Vataunsagegr¿Çetseisdumaria fia ia 

GroÇmuta Die Enkelkinder bitten um ein Vaterunser und ein 

Gegr¿Çet seist du Maria f¿r ihre GroÇmutter-. ð 15 D Taufkina. . . 

bitn um a. . . fia ia Patntant Die Taufkinder . . . bitten um ein . . . f¿r 

ihre Patentanteð 16 Spondylarthritis eine 

Wirbelsªulenerkrankungð 17 der Sauhefen, - (ugs.) Topf f¿r das 

Schweinefutter ð 18 der Janker, - Jacke (oft im Trachtenstil) 

19 NEWAG ð Niederºsterreichische Elektrizitªtswerke 

Aktiengesellschaft ð 20 1 bin fro, wauni vun da Ofnluka wegkim . . . 

Ich bin froh, wenn ich von der Ofenºffnung wegkomme . . . ð21  

ausgflogn ausgeflogen (= fortgefahren) ð 22 Da Bua mid da 

Tschesn unds Mensch mid Buama Der Bub mit dem Motorrad und 

das Mªdchen mit den Burschen 

23 der Amtsarzt,. . . ªrztevon einer Behºrde angestellter Arzt ð24 

das Hªuptel,-Kopf einer Gem¿sepflanze ð 25 das Gartl Garten ð 26 

der HilflosenzuschuÇ finanzielle Unterst¿tzung alter und hilfloser 

Personen ð 27 Schº schauts, wauma nix tat! Schºn w¿rde sie 

schaun, wenn man nichts tªte! 

28 der Tupfer, - (ugs.) Punkt ð 29 Hºftsma, so hºftsma do . . . Helft 

mir, so helft mir doch . . . ð 30 Losds mi daham . . . LaÇt mich 

daheim . . .ð31 der Polster, Polster Kissen ð 32 das Hangerl, -n 

(ugs.) Geschirrtuch ð 33 der Magenbitter, - Krªuterlikºr 

34 die Totenzehr Essen nach dem Begrªbnis ð 35 beim 

Erdªpfelklauben beim Sammeln der Kartoffeln ð 36 die GreiÇlerin, -

nen Lebensmittelhªndlerin ð 37  der Ausnehmer, - jemand, der 

seinen Bauernhof an Nachfolger ¿bergeben hat ð38  hin (ugs.) 

kaputt ð 39  Frankfurter hier: W¿rste ð 40  das Kr¿gel, - gemeint 

ist ein Kr¿gel Bier (Kr¿gel = Halbliterglas) ð 41  das Viertel, - 

gemeint ist ein Viertel Wein (ein Viertel = ein viertel Liter) ð 42 

Fanta alkoholfreies Getrªnk 
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Aufgaben zum Text 

 

1. Lesen Sie den Text! 

2. Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3. Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen auf und lernen 
Sie sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

der Nachbar  goŔĸy 

ziehen  gºmek 

das Dorf  oba 

der Wald  tokaĨ 

das Feld  ºri meĨdan 

der Schmuck bezeg 

der Sandhaufen ªge ¿Ĩĸmegi 

der Hund  it 

der Magen aĸgazan, i 

die Badewanne wanna, gopun 

die Verkalkung hekleme, hek siŔdirme 

das Zimmer  otag 

der Janker kurtka, kelteke 

stinken porsamak, erbet ys bermek 

die Luft  howa 

die Schlussrechnung ahyrky hasap 

die Kirche ybadathana  

das Grab gabyr, mazar 

 

 

¦bungen zum Text 

 

1. Suchen Sie aus den Worterklªrungen die Bedeutung der folgenden 

ºsterreichischen Ausdr¿cke: 

 

a) Leiche d) Janker 
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b) Scheibtruhe e) Polster 

c) Rauchfang f) Hangerl 

 

2. Welche Adjektive passen f¿r die alte Frau? 

 

a) verloren  d) bºsartig  g) geizig 

b) verbittert  e) groÇz¿gig h) schwerhºrig 

c) einsam   f) sparsam  i) modern 

 

3. Kreuzen Sie die richtige Antwort an. 

 

a) Das alte Haus der Nachbarin gehºrt jetzt Wienern. O 

b) Das neue Haus ihres Sohnes ist bereits fertig. O 

c) Im neuen Haus f¿hlt sich die Nachbarin wohl. O 

d) Die alte Frau hºrt nicht mehr gut. O 

e) Obwohl sie nur eine kleine Rente hat, spart sie immer wieder f¿r 

ihre Familie. O 

 

4. Beantworten Sie die Fragen: 

 

a) Warum muÇte die Erzªhlerin zum Begrªbnis gehen? 

b) Wie reagierte die alte Frau auf das umgebaute Haus? 

c) Warum ist sie gerne in die Kirche gefahren? 

d) War die alte Frau wirklich hilflos? (Begr¿nden Sie Ihre 
Antwort.) 

e) Was machte die Familie nach dem Begrªbnis? 

 

5. Beschreiben Sie die alte Frau. Verwenden Sie daf¿r nach 

Mºglichkeit die folgenden Wºrter und Wendungen: 

 

jammern ð fast taub ð Verkalkung (verkalkt); in die Kirche fahren; 

neues Haus ð altes Haus ð nicht sich zu Hause f¿hlen ð isoliert; 

krank ð nicht mehr sitzen kºnnen; mager ð zu Hause sterben 
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6. Die Geschichte hat zwei Zeitebenen, die deutlich voneinander 

abgesetzt sind. Was wird in den beiden Zeitebenen jeweils 

geschildert? Wo treffen die beiden Zeitebenen zusammen? 

 

7. Diskutieren Sie. 

 

Die Geschichte beschreibt Leben und Sterben einer vereinsamten 

alten Frau in einem ºsterreichischen Dorf. Ist die Problematik eine 

spezifisch ºsterreichische? Kºnnte die Geschichte auch in Ihrem 

Land stattfinden? 

 

8. Schreiben Sie einen kurzen Bericht ¿ber die Situation der alten 

Menschen in Ihrer Heimat (etwa 10 bis 15 Sªtze). 

(Anregungen: Welche Einstellung hat man in Ihrem Land zu alten 

Menschen? Was tut man bei Ihnen f¿r die ªlteren Leute? Was tun die 

ªlteren Leute selbst? Wie ist die Altersversorgung? Wie sind die 

Wohnverhªltnisse?) 

 

9. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1) Bu gowy, sebªbi tekiz ºri meĨdanlarda iĸlemek aŔsat. 

2) Tªze ºĨi ol tekiz ºri meĨdanlaryŔ Ĩanynda gurdy. 

3) Ol hi haan kºªŔ ugrunda Ĩºremªndi. 

4) Ol waŔkyrĨar we ylgaĨar. 

5) Ol ĸeĨle-de waŔkyrar hem iĨer. 

6) Tªze ºĨde otag Ĩok.  

7) WestibĨuldakylar biri birine ĨakynlaĸĨarlar.  

8) Bu ºĨde ondan baĸga hi kim d¿nĨªden ºtmªndi. 

9) ¥wl¿Ĩª uzakda. 

10) Bir gezek men oŔa Ĩatylanda geĨilĨªn kºĨnegi geĨmªge kºmek 

etdim. 
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Alois Brandstetter 

Der 1. Neger meines Lebens 

 

1945 sah ich den 1. Neger meines Lebens. Der 1. Neger 

meines Lebens saÇ auf einem der Panzer, die an meinem Elternhaus 

vorbeifuhren. 

Wir hatten ziemliche Angst, als der 1. Neger vor unserem 

Stubenfenster
1
 auftauchte. Vater sagte aber, daÇ wir keine Angst 

haben m¿ssen. Vater sagte, daÇ die Neger auch Menschen sind, nur 

daÇ sie leider Neger sind. Immer mehr Neger tauchten vor unserem 

Stubenfenster auf. Ich konnte noch gar nicht so weit zªhlen. Vater 

sagte immer wieder, daÇ wir keine Angst haben brauchen, weil die 

Neger eigentlich auch Menschen sind. Vater sagte, daÇ die Neger 

gewissermaÇen auch Menschen sind. Vater sagte, daÇ die Neger 

sozusagen auch Menschen sind. Vater sagte, daÇ die Neger in 

gewissem Sinne auch Menschen sind. Vater sagte, daÇ wir keine 

Angst haben brauchen, weil die Neger Menschen wie wir sind, nur 

daÇ wir Gott sei Dank keine Neger sind, wªhrend die Neger 

bedauerlicherweise Neger sein m¿ssen. Die Neger sind nun einmal 

Neger, sagte Vater. Aber die Missionªre haben schon viele Neger 

bekehrt, sagte Vater, und wir tragen dazu unser Scherflein
2
 bei, sagte 

Vater. Er hat selbst einmal gelesen, sagte Vater, wie ein Missionªr 

geschrieben hat, daÇ viele Neger eine ganz weiÇe Seele haben. 

Obwohl kein einziger Neger mit so einer weiÇen Seele vor unserem 

Stubenfenster auftauchte, leuchtete es mir doch gleich ein
3
, daÇ sich 

mit diesem Bekehren, wie es Vater nannte, oder sonst irgendwie 

manches an der schwarzen Farbe machen lieÇe. 

Einige Tage nach dem Einmarsch der Amerikaner sagte Vater 

beim Mittagessen, daÇ ein Neger der Nachbarin etwas ganz Bºses 

angetan hat. Mutter sagte aber ganz vorwurfsvoll zu ihm: Aber 

Martin, und daÇ Schindeln am Dach sind, sagte sie. Vater sagte aber, 

daÇ ein Neger die Nachbarin eigentlich, gewissermaÇen und 

sozusagen vergewaltigt hat. Vater sagte, daÇ die Neger eigentlich 

gewissermaÇen und sozusagen keine Menschen sind. Vater sagte, daÇ 

die Neger in gewissem Sinne Tiere sind. Vater sagte, daÇ die Neger 
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vergleichbar sind. Vater sagte, daÇ die Neger nicht wie wir sind. Wir 

hatten alle groÇe Angst, und meine Schwester begann zu weinen. 

Vater sagte aber, daÇ wir keine Angst haben d¿rfen, weil die 

Nachbarin genaugenommen eigentlich  sowieso eh eine Hure ist. 

 

1 die Stube, -en Zimmer ð 2 sein Scherflein zu etwas beitragen einen 

kleinen Beitrag geben; Geld spenden ð 3 das leuchtet mir ein ich 

verstehe es 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Lesen Sie den Text! 

2. Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3. Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen auf und lernen 

Sie sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

der Neger garaĨagyz, afrikaly 

auftauchen (birden) peĨda bolmak, gºr¿nmek 

die Angst  gorky 

leider  gynansak-da 

zªhlen  sanamak 

gewissermaÇen belli bir derejede 

bekehren (haĨsydyr bir dine) ekmek, ºw¿rmek 

die Seele  ruh 

der Einmarsch (goĸunyŔ) girmegi 

das Bºse  zelel, erbetlik, zyĨan 

vorwurfsvoll  gyjytly, igenli 

vergewaltigen  zorlamak 

die Hure  bozuk aĨal 
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¦bungen zum Text 

 

1.Wªhlen Sie den Satz, der die Hauptidee des Textes am besten 

ausdr¿ckt. 

 

a) Wir m¿ssen mehr Verstªndnis f¿r die Schwarzen haben. 

b) Der Vater ist voller Vorurteile, auch wenn er sich bem¿ht, diese 
nicht zu zeigen. 

c) Der Vater meint, man m¿Çte die Neger bekehren. 

d) Alle Menschen sind gleich. 

e) Wir sollen alle Menschen lieben, ganz gleich, was ihre Hautfarbe 

ist 

 

2. Begr¿nden Sie Ihre Stellungnahme aus I. 

 

3. Schreiben Sie alle  uÇerungen des Vaters ¿ber die Schwarzen 

heraus. Was fªllt Ihnen dabei auf? Welche Wºrter kommen immer 

wieder vor? Warum kommen sie immer wieder vor? 

 

4. Welche Meinung haben Sie vom Vater des Erzªhlers? 

 

5. Von den ¥sterreichern sagt man, sie seien besonders anfªllig f¿r 

Vorurteile gegen¿ber Fremden. Wie ist das in Ihrer Heimat? 

Berichten Sie. Haben Auslªnder Vorurteile gegen¿ber ¥sterreichern? 

6. Schreiben Sie einen kurzen Aufsatz zum Thema ,,Alles, was fremd 

ist, macht angst". 

 

7. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1) 1945-nji Ĩylda men ºmr¿mde ilkinji garaĨagyz adamy gºrd¿m. 

2) Ilkinji garaĨagyz biziŔ aĨnamyzda gºr¿nende, biz gorkduk. 

3) Men entªk beĨle kªn sanap bilmªndim. 

4) GaraĨagyzlar hem belli bir derejede adamlar diĨip, kakam aĨtdy. 
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5) Emma missionerler eĨĨam kªn garaĨagyzlary dine ekdiler. 

6) Amerikan goĸunlaryŔ girmeginden birnªe g¿n geenden soŔ, 

g¿nortanlyk nahar wagty kakam, bir garaĨagyz goŔĸymyza erbetlik 

etdi, diĨdi. 

7) Kakam, garaĨagyzlar birmeŔzeĸ, diĨdi. 

8) BiziŔ ªhlimiz gorkduk we meniŔ uĨam aglap baĸlady. 
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Barbara Frischmuth 

Haschen nach Wind 

 

Sie stand so dicht vor der spiegelnden Auslagenscheibe
 

(Schaufenster), daÇ ihr Atem Spuren auf dem Glas hinterlieÇ. Es war 

Mittagspause, das Geschªft war geschlossen, und sie muÇte die 

Hªnde an die Scheiben legen, um genau sehen zu kºnnen. Von Zeit 

zu Zeit blickte sie auf ihre eigenen Schuhe hinab, die noch nicht 

einmal unmodern waren, aber sich um die Zehen herum bereits 

geworfen hatten, das Leder war von spinnwebartigen Spr¿ngen 

¿berzogen und die Farbe nachgedunkelt. Die Schuhe, die sie drinnen 

sah, es gab nur ein einziges Paar, das ihr wirklich gefiel, waren nicht 

einmal sosehr teuer als luxuriºs, paÇten sie doch nur zu einem 

einzigen ihrer Kleider, zu diesem aber sehr, und sie stellte sich vor, 

wie sie am Sonntag nachmittag mit ihren Freundinnen in der Kaffee-

Konditorei saÇ, wie sie dann in der Wªrme und dem Zigarettenrauch 

die Beine ¿bereinanderschlagen und mit den Fersen wippen w¿rde. 

Ein Paar violetter Schuhe zu einem violetten Kleid und dazu eine 

pinkfarbene Tasche . . . aber die w¿rde sie im ganzen Ort nicht zu 

kaufen kriegen. Es war trotz der Sonne eiskalt, und der Wind kroch 

an ihren Beinen hoch, daÇ sie sie noch fester zusammenpreÇte. Wenn 

sie wollte, konnte sie anstelle der Schuhe ihr Spiegelbild in der 

Auslagenscheibe sehen, und sie fragte sich, ob es stimmte, daÇ der 

Umfang der Oberschenkel zunahm, wenn man Mini-Rºcke trug. 

Ihren Beinen hatte bis jetzt nichts etwas anhaben kºnnen, die Kªlte 

nicht, noch das Wachsen, sogar die Turnlehrerin hatte zugeben 

m¿ssen, daÇ das in ihrem Alter ungewºhnlich, bei ihr aber so war. 

Das biÇchen Kªlte w¿rden sie schon aushalten, sie w¿rde nur morgen 

eine wªrmere Strumpfhose anziehen. Die GroÇmutter redete ohnehin 

dauernd von einer Eierstockgeschichte, die sie sich noch holen 

w¿rde. 

Die anderen standen schon bei der Autobushaltestelle am Hauptplatz, 

und als sie hºrte, wie der Bus einfuhr, ging auch sie hin. Sie konnte 

sich Zeit lassen. Es w¿rde eine Weile dauern, bis alle Leute, die in 

die Nachbarortschaft fuhren, eingestiegen waren, und da sie als erste 
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im nªchstgelegenen Weiler
1
 aussteigen w¿rde, hatte es keinen Sinn, 

sich vorzudrªngen, wie das die Buben
2
 aus den unteren Klassen taten, 

um auf der hintersten Sitzreihe, die nicht durch einen Gang geteilt 

war, nebeneinander sitzen und blºdeln
3
 zu kºnnen. Ihre Schulsachen 

hatte sie in einer Fluglinientasche ¿ber der Schulter hªngen; es 

wuÇten zwar alle, daÇ sie noch zur Schule ging, aber man muÇte es 

ihr nicht auch noch ansehen. Noch den Polytechnischen Lehrgang
4
 

und dann, dann w¿rde sie endlich in die Lehre gehen, etwas 

verdienen. Tante Milli w¿rde ihr einen Platz suchen, so schwierig 

konnte das nicht sein. 

 Es herrscht ein Mangel an Lehrlingen, in jeder Branche, hatte sie 

Tante Milli einmal sagen hºren. Sie w¿rde schon das Richtige f¿r sie 

finden. 

Komm nur, komm . . . sagte sie zu dem langhaarigen schwarzen 

Hund, der quer ¿ber die HauptstraÇe auf sie zugelaufen kam und den 

sie seit ihrer Kindheit kannte. Er gehºrte dem Taxifahrer, der seinen 

Standplatz hinter der Autobushaltestelle hatte, und das Leben des 

Hundes spielte sich wie das seines Herrn auf diesem Platz ab. 

Geh weg! rief sie gleich darauf, als der Hund, dessen weiches Fell sie 

an ihren Beinen gesp¿rt hatte, ihr mit seiner naÇkalten Schnauze 

unter den Rock gefahren war, wie er es meistens tat, und sie ein 

Gef¿hl hatte wie als kleines Kind, wenn sie im Klo die Hose zu fr¿h 

raufgezogen hatte. Der Hund versuchte nun vorne an ihr 

hochzuspringen, aber sie wehrte ihn ab, indem sie: Sitz! und: Platz! 

rief, ohne daÇ der Hund sich sehr darum gek¿mmert hªtte. Als sie 

aufschaute, merkte sie, daÇ ein paar von den grºÇeren Burschen
5
, die 

beinah zu jeder Tageszeit an einer bestimmten Stelle des Platzes 

herumstanden, ihr zugesehen hatten und mit der Zunge seltsame 

Bewegungen machten, wobei sie in Lachen ausbrachen. 

Wie zu erwarten, bekam sie keinen Sitzplatz mehr und muÇte, 

eingepfercht zwischen Mªnnern und Frauen in schweren 

Lodenmªnteln
6
, die in der Wªrme zu dampfen anfingen, dastehen, 

und einer von den Buben sagte etwas ¿ber Ădie Liesi mit die schºnen 

F¿Çñ
7
 gerade so laut, daÇ sie es hºren konnte. Anfangs hatte sie sich 

dar¿ber geªrgert, aber seit Tante Milli ihr gesagt hatte, sie solle froh 
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sein, daÇ sie so etwas und nichts anderes sagten, machte es ihr nichts 

mehr aus. Sie war eben Ădie Liesi mit die schºnen FuÇ" aus der 4a
8
. 

Und was ist mit meinen Augen, meinem Mund, meiner Nase, meinen 

Haaren? Ist das nichts? Wenn sie erst in der Lehre war und anfangen 

durfte, sich zu schminken, dann w¿rden schon alle schauen. Auch die 

Haare wollte sie sich fªrben lassen, entweder ganz blond oder ganz 

schwarz, was besser zu ihr paÇte, sie wollte es mit einer Per¿cke 

ausprobieren. 

DrauÇen fuhr der kleine Fiat des Fachlehrers
9
 vorbei, und sie 

konnte nicht verhindern, daÇ es ihr heiÇ aufstieg. Fr¿her hatte er sie 

manchmal mitgenommen, wenn sie den Autobus versªumt hatte. Er 

wohnte im selben Weiler wie sie, war fast ein Nachbar, und von 

ihrem Zimmerfenster aus konnte sie die umgebaute ehemalige 

Sommerk¿che sehen, in der er sich eingemietet hatte.  

Sie roch den Geruch. Sie roch ihn immer, wenn sie von 

drauÇen hereinkam. Zumindest f¿r ein paar Augenblicke. Den 

Geruch der beiden alten Leute, die sich nicht mehr oft badeten, denen 

das Waschen schon beschwerlich war, zumindest der GroÇmutter. Es 

war kein besonders ausgeprªgter Geruch, kein Gestank in dem Sinn, 

aber sie roch es. Sie roch es an der Decke, die ¿ber der Eckbank lag, 

auf der sich der GroÇvater hinlegte, wenn er von der Arbeit kam und 

noch Zeit bis zum Essen blieb, sie roch es an den Handt¿chern, sie 

roch es schon im Gang drauÇen, wo die Mªntel hingen. Das Essen 

stand im Rohr
10

, eine Schwammerlsauce
11
, auf der sich eine d¿nne 

Haut gebildet hatte, und ein groÇer Semmelknºde
12

, der langsam in 

sich zusammenfiel. Sie war letzten Sonntag wieder mit dem 

GroÇvater im Wald gewesen, und da hatten sie Herrenpilze
13

 

gefunden, die kaum angefressen waren, weder von den Schnecken 

noch von W¿rmern. Eigentlich schade drum f¿r eine Sauce. Aber die 

GroÇmutter hatte gesagt, sie kºnne nichts anderes, sie habe ihr Leben 

lang aus Pilzen immer nur eine Sauce oder eine Suppe gemacht und 

niemand kºnne verlangen, daÇ sie nun mit etwas ande- rem anfangen 

solle, wo sie es noch dazu gar nicht kºnne. 

Wªhrend sie aÇ, sie hatte den Teller auf dem SchoÇ und saÇ auf der 

Wªschebank neben dem Herd, fiel ihr Blick auf das Hochzeitsbild 
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ihrer Eltern, das im Spiegelrahmen ¿ber der Wasserleitung steckte, 

glitt ¿ber die deutlich sicht- bar retouchierten Gesichtsz¿ge zweier ihr 

fremder Menschen, die einander auf verlegene und doch freundliche 

Art in die Augen sahen. Sie hatte oft und oft versucht, sich an sie zu 

erinnern, zumindest an irgend etwas, das mit ihren Eltern 

zusammenhing, aber da war nichts, gar nichts, und selbst wenn sie 

sich manchmal einbildete, sie m¿sse sich an etwas, das ihr die 

GroÇmutter erzªhlt hatte, erinnern kºnnen, wuÇte sie nicht, welches 

Gesicht sie dieser Erinnerung geben sollte, es fiel ihr immer nur das 

Hochzeitsfoto ein. Sie war doch zu klein gewesen, damals, als es 

passierte, als ihr Vater und ihre Mutter mit dem Motorrad vom 

Kirtag
14

 nach Hause fuhren, vom Weg abkamen und in einen 

Abgrund st¿rzten, der eigentlich eine Sandgrube war, die sehr tief 

abfiel. Die Herrenpilze hatten sie in der Nªhe der Sandgrube 

gefunden.  

Warum sie diesen Weg gefahren sind, versteh ich bis heute nicht, 

sagte der GroÇvater jedesmal, wenn sie dort vorbeikamen. 

Ausgerechnet diesen Weg, sie hªtten doch auf der StraÇe nªher 

gehabt. Und getrunken hat er auch nichts, der Friedl, ich versteh es 

einfach nicht. 

Es war nie geklªrt worden, warum die Eltern damals in den Tod 

gefahren waren, und der Vorfall ¿berlebte als Legende, viele Leute 

datierten auch andere Ereignisse nach dem Jahr, in dem der 

Wiesenthaler Friedl mit seiner Frau in die Sandgrube gest¿rzt war, 

ohne einen Rausch
15

 gehabt zu haben, wie die anderen Kirtaggeher 

immer wieder bekrªftigt hatten.  

Und wªhrend der GroÇvater im Wald noch immer nach Spuren und 

Hinweisen suchte, die ihm das Unerklªrliche klªren helfen sollten, 

war f¿r sie der Wald immer mehr der Ort geworden, in dem 

R¿bezahl
16

 wohnte, ein R¿bezahl mit einem weiten Lodenumhang 

und einem langen Bart, der auch sicher wuÇte, warum alles so 

gekommen war, bei dem die Fªden zusammenliefen, der aber auch 

seine Hand dar¿berhielt. Sie muÇte oft an die Geschichte denken, die 

von zwei kleinen Kindern handelte, deren Eltern gestorben waren 

und denen R¿bezahl und die schºnste Tanne seines Waldes eine 
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Jugend lang Eltern und Zuhause vorgespielt hatten, bis die Kinder 

groÇ genug waren, um hinaus in die Welt zu gehen. Und manchmal, 

wenn der GroÇvater besonders nett zu ihr gewesen war, ¿berlegte sie, 

ob nicht zeitweise der R¿bezahl in seine Gestalt geschl¿pft sei, auch 

der GroÇvater kannte sich sehr gut aus im Wald, nur die GroÇmutter 

konnte sie sich nicht und nicht als Tannenfee vorstellen. In den 

letzten Jahren aber hatte sie immer seltener an den R¿bezahl gedacht, 

meist nur dann, wenn ihr nachts von ihm getrªumt hatte, auf eine 

angenehme, verwirrende Art, die sie bis in den Schulvormittag hinein 

irritierte, und sosehr diese Trªume auch im einzelnen voneinander 

abwichen, eines hatten sie gemeinsam, nªmlich daÇ der R¿bezahl 

irgendwann seinen Lodenumhang ¿ber sie deckte, nachdem er sie 

aufgehoben und in die Arme genommen hatte und daÇ sie seinen Bart 

wie einen Bach ¿ber sich hinwegflieÇen hºrte.  

  Sie horchte auf den lauten Atem der GroÇmutter, der schon 

wie Schnarchen war, das durch die geschlossene T¿re des 

Nebenzimmers drang. Die GroÇmutter legte sich immer ins Bett, 

wenn sie sich hinlegte, nicht auf die Eckbank wie der GroÇvater, sie 

schloÇ die Lªden
17

 und legte sich ins Bett, ohne sich auszuziehen, 

und lagerte ihren wehen FuÇ auf mehrere Polster
18

, die sie 

¿bereinander t¿rmte. Wenn sie dann gegen drei aufwachte, kam sie in 

die K¿che gehumpelt und stellte Kaffeewasser auf. Seit Liesi in der 

vierten Klasse war, durfte sie Bohnenkaffee trinken, wenn auch nur 

mit viel Milch. Erst wenn der Kaffee angefangen hatte, seine 

Wirkung zu tun, wurde die GroÇmutter gesprªchig. Das war dann der 

Zeitpunkt, wo Liesi ihre Schultasche nahm und hinauf in den oberen 

Stock ging, um ihre Schulaufgaben zu machen. 

Die Sonne war wieder verschwunden, und es windete stark, was sie 

an den  sten des NuÇbaums, die bis vor das K¿chenfenster reichten, 

sehen konnte. Sie ¿berlegte, was sie tun wollte, wenn sie die Aufgabe 

gemacht hatte. Vielleicht w¿rde sie zu Herta hin¿bergehen und 

fragen, ob sie ihr helfen konnte. Herta war Schneiderin, und Liesi 

half ihr manchmal bei den einfachen Sachen, daf¿r nªhte Herta ihr 

hin und wieder etwas. Der Weg zu ihr f¿hrte so am Hªuschen des 
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Fachlehrers vorbei, so daÇ er sie sehen konnte, wenn er bei seinem 

Schreibtisch am Fenster saÇ. 

Herta war zwanzig und wollte bald heiraten, aber Liesi gefiel 

Thomas, der im selben Werk wie ihr GroÇvater arbeitete, nicht. Er 

hatte eine unreine Haut und schnitt sich beim Rasieren, so daÇ er 

immer irgendwo ein Pflaster kleben hatte. Ihr war unklar, warum er 

sich nicht wenigstens einen Bart wachsen lieÇ, und sie konnte sich 

nicht vorstellen, wie man es fertigbrachte, mit ihm zu schmusen
19

. 

Sie hatte Herta einmal danach gefragt. Herta war zuerst bºse 

geworden, dann aber hatte sie gesagt, daÇ sie sowieso nur im Finstern 

schmusen w¿rden und da wªren die Wimmerln
20

 nicht zu sehen. 

AuÇerdem w¿rden diese vergehen, wenn sie ihm das richtige Essen 

kochte, von was anderem auch noch, nªmlich von dem, was nach 

dem Schmusen kommt. Ich weiÇ, hatte Liesi darauf gesagt, aber 

wenn es nicht stimmt, wenn die Wimmerln nicht vergehen, dann 

stehst da. 

Sie, Liesi, w¿rde keinen Mann wollen, der Wimmerln hatte, 

auch nicht, wenn die spªter vergingen. Sie wollte einen, mit dem man 

auch bei Tag schmusen konnte und der nicht immer irgendwo eine 

Blutkruste oder ein Pflaster kleben hatte. 

Das Zimmer, in dem Liesis Bett stand, hatte einen schrªgen 

Plafond
21
, es war gleich unter dem Dach, daneben hatte sich fr¿her 

das Schlafzimmer der GroÇeltern befunden, aber seit die GroÇmutter 

den wehen FuÇ hatte, war das Schlafzimmer unten und das 

Wohnzimmer heroben
22

. Das Wohnzimmer wurde ohnehin nur an 

Sonn- und Feiertagen benutzt, und auch dann nur, wenn sie Besuch 

erwarteten. Daf¿r hatte der GroÇvater Liesi im Vorjahr f¿r ihr 

Zimmer einen kleinen ¥lofen gekauft, damit sie ihm nicht eines 

schºnen Tages erfriere, wie er sagte, ganz allein da droben. 

Sie hatte das Mathematikbuch und das Hausarbeitenheft 

aufgeschlagen und wollte mit der Aufgabe anfangen, als der Bauch 

sie zu dr¿cken begann und sie noch einmal hinunter muÇte, es gab 

nur unten ein Klo. Sie nahm gleich die Watte mit, sie war sicher, daÇ 

ihre Regel gekommen wªre, aber es war nichts. Sie lieÇ die Watte 

unten, wie sonst auch wªhrend dieser Zeit, auÇer ihr und den 
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GroÇeltern wohnte ja niemand im Haus. Sie w¿rde sich Zeit lassen 

mit dem Heiraten, auch wenn sie schon zwanzig war, bis der Richtige 

kam. Einer, mit dem sie sich sehen lassen konnte, der sie ¿berallhin 

mitnahm, auch ins Ausland, wenn er dort zu tun hatte oder auf 

Urlaub. Er muÇte nicht reich sein, nur gut verdienen sollte er, damit 

sie sich was leisten konnten und sie nicht bei jedem Paar Schuhe 

nachdenken muÇte, zu wie vielen Kleidern es paÇte. Sie wollte mit 

ihm auch woanders wohnen, nur auf Besuch oder im Sommer 

hieherkommen, mit den Kindern, wenn sie einmal welche hatte, 

damit sie im Wald Spazierengehen konnten und Heidelbeeren und 

Schwammerl suchen oder den R¿bezahl. Aber bis dahin, bis es 

soweit war, w¿rde sie einen Beruf haben und eine Menge Freunde 

und immer mit dem, der gerade am nettesten war, ausgehen oder mit 

ihren Kolleginnen auf Urlaub fahren, irgendwohin ans Meer, wo man 

schnell braun    wird, und da w¿rden sie schon ihre Hetz haben
23

. 

Liesi hatte nicht gewartet, bis die GroÇmutter aufgewacht 

war, und nun hºrte sie, wie sie ans Gelªnder geklammert, den wehen 

FuÇ nachziehend, heraufkam, um ihr eine Schale
24

 Kaffee zu bringen. 

Sie ging an die T¿r und ºffnete ihr, nahm ihr aber den Kaffee gleich 

ab, um zu verhindern, daÇ sie sich setzte und anfing, sie ¿ber den Tag 

und die Schule auszufragen. Ich muÇ noch Rechnungen machen, 

sagte sie, und dann geh ich zur Herta r¿ber, sie soll mir noch bis 

Weihnachten ein Kleid machen. 

Aus was denn? fragte die GroÇmutter. Du glaubst, du brauchst nur 

anzuschaffen und schon kriegst du alles. 

Ihr stieg die Rºte auf, mehr aus Zorn, denn aus Beschªmung. 

Ich hab den GroÇvater schon gefragt, und er hat ja gesagt. Ich brauch 

nur zu sagen, was f¿r einen Stoff ich will. 

Der GroÇvater hat dir schon immer alles reingesteckt. Liesi 

lieÇ sie reden, sie wuÇte, daÇ die GroÇmutter w¿tend war, w¿tend 

dar¿ber, daÇ sie keine Lust gezeigt hatte, sich von ihr ausfragen zu 

lassen und ihr den Tratsch aus dem Ort zuzutragen. Seit die 

GroÇmutter den wehen FuÇ hatte, kam sie nur noch selten aus dem 

Haus und war um so neugieriger auf alles, was in der Umgebung 

geschah. 
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Weil du dir auch alles so kurz machen lªÇt, hºrte sie die GroÇmutter, 

die wieder im Hinuntergehen war, noch sagen. Drum brauchst du 

auch dauernd was Neues. Und wachsen tust du auch noch. Ich wachs 

nicht mehr, rief Liesi ihr nach, wªhrend sie die T¿r schloÇ. Und zu 

sich selbst sagte sie, ich wachs nicht mehr, weil ich nicht mehr 

wachsen will. Ich bin groÇ genug f¿r meine Figur.  

Es war noch hell drauÇen, als sie ihre gelbe Flauschjacke
25

, 

die beinah so lang wie der Rock war, ¿berzog und zu Herta ging. Sie 

kam nahe genug am Hªuschen des Fachlehrers vorbei. Er hatte 

bereits Licht brennen, und sie konnte ihn an seinem Schreibtisch 

sitzen sehen, wo er sicher Hefte korrigierte, die 3b hatte gestern 

Englisch-Schularbeit gehabt. 

Und plºtzlich ¿berkam sie eine solche Sehnsucht, daÇ sie 

stehenblieb. Sie schaute sich um, ob niemand in der Nªhe war, dann 

ging sie ein paar Schritte weiter auf das erleuchtete Fenster zu. Es 

war gerade noch hell drauÇen, so hell, daÇ er sie sehen muÇte. Da fiel 

sein Blick, der ¿ber den Zeilen in den Heften hin- und hergeglitten 

war, auf sie, und sie sah, wie er sich auf die Lippen biÇ, sie einige 

Augenblicke anstarrte und dann mit der Hand das Zeichen machte. 

Sie nickte und drehte sich auf dem Absatz um. Erst als sie vºllig 

auÇer Atem bei Herta ankam, merkte sie, daÇ sie ziemlich schnell 

gelaufen war. Auch Herta hatte schon Licht brennen. Was bist denn 

so gelaufen? fragte sie. Damit mir warm wird, und Liesi rieb ihre 

Hªnde ¿ber dem Dauerbrandofen. Sie setzte sich, und Herta gab ihr 

verschiedene Kleidungsst¿cke, an denen die Heftfªden auszuziehen 

waren. Herta hatte das Radio aufgedreht, und sie 

hºrten zu, ohne viel miteinander zu reden. 

Machst du mir das Kleid noch vor Weihnachten? fragte Liesi 

einmal zwischendurch. 

Wenn du mir nªchste Woche den Stoff bringst, im Dezember 

erstick ich dann in der Arbeit. 

Ich werde es dem GroÇvater sagen, meinte Liesi, dann waren sie 

wieder still. 

Sie hatten Ende September noch einen Schulausflug gemacht, 

eine Bergwan- derung, es war nicht sehr weit bis zum Schutzhaus
26
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und auch nicht gefªhrlich. Es war warm gewesen, und das Laub hatte 

gerade erst angefangen, sich zu verfªrben. Sie waren lange auf 

schattigen Wegen durch den Mischwald
27

 gegangen, dann durch 

Nadelwald, bis die Lichtungen
28

 immer grºÇer wurden und sie sich 

vor dem Schutzhaus auf die hºlzernen Bªnke, um die hºlzernen  

Coca-Cola tranken. Der Klassenvorstand
29

 hatte eine Gallenkolik und 

konnte nicht mitkommen, daf¿r hatten der Fachlehrer und die 

Turnlehrerin die Begleitung ¿bernommen. 

Der Fachlehrer hatte sich zu den Mªdchen an den Tisch 

gesetzt, und sie zogen sich gegenseitig auf, waren auch ganz schºn 

frech zueinander, ohne daÇ sich der Abstand dadurch verringert hªtte. 

Sie hatten bis zum Vorjahr jemand anderen in Englisch gehabt. Der 

neue Fachlehrer aber war, verglichen mit den anderen 

Hauptschullehrern noch ziemlich jung und sah auch gut aus. Sie 

hatten sich anschlieÇend in die Sonne gelegt, und spªter waren sie 

herum- getollt wie die kleinen Kinder, und so hatten sie beinah die 

Zeit ¿bersehen. Der Fachlehrer war mit der Turnlehrerin im Wald 

spazierengegangen, wor¿ber sich die Mªdchen die Mªuler zerrissen, 

aber so schºn war die Turnlehrerin auch wieder nicht, und auf dem 

R¿ckweg war der Fachlehrer wieder bei den Mªdchen geblieben und 

hatte ihnen ¿ber die Wurzelstr¿nke
30

 und die Weidengatter
31

 

geholfen. Und weil sie sich vor lauter Lustigsein ziemlich Zeit 

gelassen hatten, kamen sie in die Dunkelheit, und da war es dann 

auch, als der Fachlehrer ihr ¿ber ein Weidengatter half, daÇ seine 

Hand die ihre verfehlte und an ihren oberhalb der Kniestr¿mpfe 

nackten Beine hinaufglitt, eine Zeitlang so, als suche er noch immer 

ihre Hand, doch dann war es etwas anderes, und sie sp¿rte genau, daÇ 

es etwas anderes war, aber sie war so erschrocken, daÇ sie sich nicht 

r¿hren konnte, auch dann nicht, als der Fachlehrer die Hand wieder 

weggenommen, sie am Ellbogen gepackt und beinah angeschrien 

hatte, sie solle doch endlich kommen, sie w¿rden sonst die anderen 

verlieren, und wirklich, soweit sie das in der Dunkelheit ausnehmen 

konnte, waren die anderen schon weitergegangen, und als sie wieder 

Boden unter den F¿Çen hatte, sp¿rte sie ihr Herz laut und wild 

klopfen. 
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Spªter dann im Ort hatten sie sich alle voneinander verabschiedet, 

und der Fachlehrer war mit der Turnlehrerin in den Goldenen Adler
32

 

gegangen, weiler, wie er sagte, nichts zu Hause hatte und die Luft ihn 

ordentlich hungrig gemacht hªtte. Es war bald Essenszeit, und im 

Radio hatten die Sechsuhrnachrichten begonnen. Ich muÇ heim, sagte 

sie zu Herta, der GroÇvater ist sicher schon da. Sie lieÇ die 

Nªhsachen auf dem groÇen Schneidertisch liegen und stand auf, ein 

wenig steif von der gekr¿mmten Haltung. 

Willst du gleich ein Kind haben, wenn du den Thomas heiratest? 

Ein Kind? Herta zog die Mundwinkel herunter. Damit hat es Zeit, 

aber wenn es kommt, ist es da. Immer die Pille . . . das kann nicht gut 

sein. Da soll man leicht eine Embolie kriegen kºnnen, vor allem bei 

der sitzenden Lebensweise. Wenn du einmal verheiratet bist, ist es so 

egal, sagte Liesi, nahm ihre Jacke und ging in die Nacht  

Tische setzten, ihre Brote auspackten und dazu hinaus. Diesmal 

rannte sie am Hªuschen des Fachlehrers vorbei, ohne 

stehenzubleiben. Es war zu dunkel, er hªtte sie ohnehin nicht mehr 

sehen kºnnen. 

Der GroÇvater saÇ schon bei der Suppe, als sie hereinkam. Ich soll 

dir ausrichten, daÇ mir die Herta das Kleid noch vor Weihnachten 

macht, wenn ich ihr nªchste Woche den Stoff bring. Was f¿r einen 

Stoff? Der GroÇvater blies die noch dampfende Suppe, bevor er den 

Lºffel zum Mund f¿hrte. 

Du weiÇt schon, den, den ich dir neulich in der Auslage gezeigt hab, 

auf dem Hauptplatz . . . 

Sag mir, was er kostet, der Stoff, und ich geb dir nªchste Woche das 

Geld. Dir geht alles nach Wunsch, sagte die GroÇmutter, ich bin 

neugierig, ob du es spªter auch so erwischst, wenn du einmal einen 

Mann hast. Ob der auch immer ja und amen sagt, wenn du dir was 

einbildest. 

Sie wird schon den Richtigen nehmen, da mach dir nur keine Sorgen, 

gelt
33

, 

Liesi! Und sie nickte dem GroÇvater zu, als gªbe es daran nicht den 

geringsten Zweifel. 
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Nach dem Essen spielte sie noch eine Partie Karten mit dem 

GroÇvater, wªhrend die GroÇmutter das Geschirr in die Abwasch
34

 

stellte. Eigentlich hªtte Liesi abwaschen sollen, aber als sie mit dem 

Kartenspielen fertig waren, hatte die GroÇmutter das Geschirr schon 

selbst gewaschen, und ihr blieb nur, es abzutrocknen und 

wegzurªumen. 

Ist was im Fernsehen? fragte der GroÇvater. Liesi sch¿ttelte den 

Kopf. Nichts, was mich interessiert. 

Ich mºcht aber schon schauen, meinte die GroÇmutter und schaltete 

den Apparat ein. Liesi sagte, sie wolle noch was lesen, f¿r die Schule, 

dann lief sie die Treppen hinauf, gerªuschvoll wie immer, ging in 

ihrem Zimmer hin und her, man w¿rde es unten hºren kºnnen, 

richtete sich die Schulsachen f¿r den nªchsten Tag, die frischen 

Str¿mpfe und die Unterwªsche, schlug das Bett auf, f¿llte Wasser aus 

einem groÇen Krug in die Sch¿ssel, die Wasserleitung befand sich 

unten, heroben hatte sie nur, was sie f¿rs Halswaschen und 

Zªhneputzen brauchte. Als sie die Nachrichten im Fernsehen durch 

den FuÇboden hºren konnte, f¿hlte sie sich sicher genug, um die 

Treppe wieder hinun- 

terzuschleichen. Sie hatte absichtlich nichts ¿bergezogen, damit es 

keinesfalls so aussah, als wolle sie aus dem Haus. Die T¿r der 

Veranda knarrte ein wenig, aber sie hoffte, daÇ das Fernsehen es 

¿bertºnen w¿rde. Es empfing sie ein eiskalter Wind. Sie rannte, als 

gelte es ihr Leben, zum Hªuschen des Fachlehrers hin¿ber. Vor das 

Fenster war ein dicker Vorhang gezogen, der kaum einen Schatten 

durchlieÇ, und sie ºffnete die T¿r, ohne anzuklopfen, damit niemand 

darauf aufmerksam wurde, daÇ der Fachlehrer noch Besuch bekam. 

Sie blieb im unerleuchteten Vorraum stehen und sah zur¿ck auf das 

Haus, aus dem sie gekommen war. Das Zucken des blauen Lichts, 

das aus dem Fenster drang, beruhigte sie. Solange die GroÇeltern 

vorm Fernseher saÇen, war sie sicher. Auch drinnen beim Fachlehrer 

lief der Fernseher. Am Programm lieÇ sich ablesen, wann ungefªhr 

der Hauptfilm zu Ende sein w¿rde. Es galt, das vorauszusehen, damit 

sie nach Mºglichkeit bei Beginn der zweiten Nachrichten zu Hause 

war, denn um diese Zeit drehte die GroÇmutter den Fernseher ab, und 
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es dauerte dann nicht mehr lange, bis sie schlafen ging, nachdem sie 

zuerst noch den GroÇvater wachger¿ttelt hatte, der gewiÇ wieder auf 

der Eckbank eingeschlafen war. Und es folgte das groÇe 

Gutenachtsagen, das sie nicht versªumen durfte. 

Sie muÇte zweimal klopfen, bevor die T¿r im Zimmer sich ºffnete. 

Der Fachlehrer f¿llte den T¿rrahmen fast zur Gªnze aus, und der 

Bademantel, den er sich um die Schultern gelegt hatte, wirkte wie ein 

Umhang. Als er sie in der Dunkelheit gewahr wurde, nahm er sie an 

der Hand und f¿hrte sie, obwohl sie sicher war, daÇ man von drauÇen 

nichts sehen konnte, in den durch einen Wandschirm vom ¿brigen 

Raum abgetrennten Teil des Zimmers, der als Schlafraum diente und 

nur von dem blauen Licht des Fernsehers erleuchtet war. Er muÇte 

gerade, auf dem Bett liegend, eine Zigarette geraucht haben, denn sie 

konnte die Einbuchtung seines Kºrpers auf der Bettdecke und die 

waagrecht in der Luft hªngenden Rauchschwaden sehen. Das Bett 

war breit und niedrig, zu breit f¿r einen, und sie fragte sich, ob der 

Fachlehrer es von eh und je darauf abgesehen hatte, ob, wenn sie es 

nicht wªre, an ihrer Stelle nun eine andere hier mit ihm liegen w¿rde. 

Sie redeten kaum miteinander. Du, sagte er bloÇ, wªhrend er 

sie auf das Bett setzte, deinetwegen werden sie mich noch schnappen, 

sie werden noch kommen und mich holen und dich auch. Er kniete 

vor ihr nieder und begann sie auszuziehen. Er fing bei den Schuhen 

an, dann zog er ihr den Pullover ¿ber den Kopf. Und dabei sah er sie 

unentwegt an, jeden einzelnen Teil von ihr, so als m¿sse er ihren 

Hals, ihre Arme und Beine jeweils gesondert studieren. Er riÇ auch 

nicht an den Knºpfen ihrer Bluse, sondern ºffnete sie alle sechse, 

beinah vorsichtig und einen nach dem anderen. Dabei k¿Çte er sie 

nicht einmal, auch dann noch nicht, als sie bereits mit nacktem 

Oberkºrper und ¿ber der Brust verschrªnkten Armen dasaÇ und nur 

darauf-wartete, daÇ er sie sich hinlegen hieÇ, damit er ihr die 

Strumpfhose und das Hºschen abstreifen konnte. Erst dann, als sie 

zitternd vor BlºÇe dalag und sich nicht mehr anders zu helfen wuÇte, 

als daÇ sie die Arme nach ihm ausstreckte, beugte er sich ¿ber ihr 

Gesicht, fing an sie zu k¿ssen und bedeckte dann mit seinem noch 

angekleideten Kºrper den ihren vollkommen. So blieb er eine Weile, 
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vºllig regungslos, seine Arme auf ihren Armen, seine Beine auf ihren 

Beinen, sein Leib auf ihrem Leib, nur sein Mund weidete in ihrem 

Gesicht, bis sie unter der Last kaum mehr atmen konnte und sich 

zaghaft, aber hartnªckig dagegenzustemmen begann, worauf er: ich 

weiÇ, ich weiÇ, sagte, sich aufrichtete und dabei auszog. Inzwischen 

hatte sie, in der momentanen Nacktheit wieder frºstelnd, die Decke 

zur¿ckgeschlagen und sich in dem breiten Federbett verkrochen, 

darauf wartend, daÇ er ihr nachr¿ckte und seinen heiÇen schweren 

Kºrper an den ihren dr¿ckte, sie mit den Armen umschloÇ, sein 

Gesicht an ihren Wangen rieb und sie als Ganzes abk¿Çte, ohne daÇ 

sie viel mehr getan hªtte, als ihre Hªnde um seinen Hals zu legen, an 

dem sie sich dann festhielt, wenn er sie plºtzlich hochzog und sich 

auf den SchoÇ setzte, daÇ sein Glied langsam in sie eindringen 

konnte, so als hªtte er Angst, sie zu zermalmen, wenn er ¿ber sie 

kam. Und sie lieÇ auch das mit sich geschehen, ohne viel mehr dabei 

zu tun, als sich an seinen Hals zu dr¿cken, den sie fest umklammert 

hielt. Und wªhrend er sie von sich schob und an sich preÇte, fiel ihr 

Blick immer wieder auf den Fernseher, ob sie es wollte oder nicht, 

und sie f¿rchtete, daÇ das Programm zu Ende sein kºnne, fr¿her als 

sie beide dachten, oder daÇ sie es ¿bersehen kºnnten, und wenn sie 

meinte, es dauere nun schon zu lang und ihr schon alles wehtat, fing 

sie ihrerseits an, ihn zu k¿ssen, auf den Hals und die Brust, und da 

war es ohnehin um ihn geschehen. Dann lagen sie noch eine Weile 

nebeneinander, er, den Kopf in die Polster vergraben, sie, leicht ¿ber 

ihn gebeugt, und da muÇte sie ihm ¿bers Haar fahren, manchmal 

weinte er auch, und sie f¿hlte sich gleichsam erwachsen, wenn sie ihn 

mit ihrem Streicheln trºsten konnte. Einmal hatte er sie auch geschla-

gen und gesagt, sie sei ein Luder
35

, aber als sie sich vor ihm zu 

f¿rchten begann, hatte er sie wieder in die Arme genommen, sie 

abgek¿Çt und gesagt, daÇ ihm schon recht geschªhe und daÇ sie 

wiederkommen m¿sse, er wisse 

sonst nicht, wohin mit sich. 

Und sie war wiedergekommen, nicht jeden Tag, aber immer 

wieder, und wenn sie tags darauf in der Schule saÇ und er Unterricht 

gab, wobei er sie kaum je ansah oder wenn, dann so wie die anderen, 
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konnte sie sich nicht mehr vorstellen, daÇ er derselbe war, daÇ sie ihn 

hatte weinen und stºhnen sehen, und manchmal kam sie abends nur 

zu ihm, um sich zu vergewissern, daÇ sie nicht getrªumt hatte, daÇ es 

wirklich der Fachlehrer war, von dessen K¿ssen ihre Lippen 

geschwollen waren. 

Ich werd gehen m¿ssen, sagte sie, und es war das erstemal, daÇ sie 

etwas gesagt hatte, auÇer dem Gr¿Çen beim Kommen. Der Film wird 

gleich aus sein, die Musik ist schon so, daÇ er gleich aus sein wird, 

und sie deutete mit dem Kinn auf das flimmernde Bild. Ich weiÇ, ich 

weiÇ, sagte er. Und dann begann er sie anzuziehen, mit derselben 

Sorgfalt, nur etwas rascher, mit der er sie zuvor ausgezogen hatte, 

und als er damit fertig war, nahm er einen Kamm von seinem 

Nachttisch und fuhr damit ihre Augenbrauen entlang, und dann 

kªmmte er ihr Haar. 

Sie schl¿pfte schaudernd vor der zu erwartenden Kªlte durch 

den dunklen Vorraum ins Freie hinaus, versuchte nicht allzusehr zu 

laufen, damit sie nicht auÇer Atem kam und sich so verriet. Durchs 

K¿chenfenster konnte sie sehen, daÇ die Nachrichten bereits 

begonnen hatten, und sie hºrte die GroÇmutter: steh auf, Vater, es ist 

Zeit! sagen.  

Diesmal gelang es ihr, die Verandat¿r ohne den geringsten Laut zu 

ºffnen und sich wie ein Tier die dunklen Treppenstu- fen 

hinaufzuschleichen, bis zum Lichtschalter oben, den sie aufdrehte, 

und dann kam sie rasch und gerªuschvoll wie immer, die Treppe 

herabgepoltert, um im Klo zu verschwinden. Sie sp¿rte, wie der 

Samen des Fachlehrers aus ihr hinausrann, dieser erkaltende Samen, 

von dem sie genau wuÇte, was er anrichten konnte, aber jetzt nahm 

sie die Pille, jetzt konnte nichts mehr pas- sieren, sie muÇte nur 

achtgeben, daÇ ihr die GroÇmutter nicht draufkam, daÇ sie die Pille 

nahm: in deinem Alter! w¿rde sie sagen und einen Riesenwirbel 

machen, und als sie endg¿ltig hinauf in ihr Zimmer ging, rief sie laut: 

gute Nacht! in Richtung K¿che, was aber scheinbar nur die 

GroÇmutter gehºrt hatte, die ebenfalls: gute Nacht! rief, den 

GroÇvater hºrte sie nur laut und herzhaft gªhnen. 
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Es war Sonntag, und sie war fast den ganzen Vormittag im 

Bett geblieben, anstatt in die Kirche zu gehen, aber da auch die 

GroÇeltern nicht in der Kirche gewesen waren, sagte niemand etwas. 

Nach dem Mittagessen war sie dann mit dem Autobus in den Ort 

gefahren und hatte sich mit Gerda und ein paar Mªdchen aus dem 

Polytechnischen Lehrgang in der Kaffee-Konditorei hinterm 

Hauptplatz getroffen, wo auch die Burschen um diese Zeit hinkamen, 

und sie hatten gekichert und groÇ getan, und ein paar von ihnen 

hatten auch geraucht, obwohl man das laut Verordnung erst ab 

sechzehn in der ¥ffentlichkeit darf, aber die meisten von ihnen sahen 

ohnehin ªlter aus. Und dann waren sie alle miteinander, wie fast 

jeden Sonntag, wenn das Wetter so kalt und tr¿b war, ins Kino 

gegangen, in die Nachmittagsvorstellung um f¿nf Uhr. Es war kein 

besonderer Film gewesen, irgendeiner eben, um das ging es ohnehin 

nicht, sondern darum, daÇ sie miteinander herumblºdeln konnten und 

daÇ man seine Sonntagskleider herzeigte, die man unter der Woche 

nicht anziehen durfte. In der Pause und wªhrend der Vorstellung 

wurden Briefchen geschickt und Botschaften von einem zum anderen 

getragen und Geschichten im Umlauf gesetzt, von denen die ganze 

Schule dann die Woche ¿ber zehrte. 

Nach der Vorstellung war Liesi noch einmal verschwunden, um sich 

ihre M¿tze vor einem Spiegel aufzusetzen, und als sie zur¿ck in den 

Kassenraum    40 kam, sah sie unter den Leuten, die sich um Karten 

f¿r die Abendvorstellung anstellten, den Fachlehrer, und als er 

drankam, verlangte er zwei Karten. In einiger Entfernung von ihm 

stand die Turnlehrerin, und in ihrer ersten Best¿rzung vergaÇ Liesi 

beinah, sie zu gr¿Çen. 

Siehst du, sagte Gerda, die beim Eingang auf sie gewartet hat, 

die fangt ihn sich noch. 

Gar nicht wahr, fauchte Liesi, die bestimmt nicht. Sie gingen 

durch die spªrlich beleuchtete StraÇe, die sich ¿ber mehrere Buckel 

bis zum Hauptplatz hinzog, und manchmal wehte ihnen von einem 

unverbauten Grundst¿ck her Dunkelheit und Kªlte entgegen. 

Was bist denn gleich so bºs? fragte Gerda und dr¿ckte sich 

frºstelnd an sie. Sie hatte sich untergehakt und lieÇ sich ziehen. Der 



120 
 

Abstand zwischen ihnen und den anderen Besuchern der 

Nachmittagsvorstellung, deren Stimmen noch deutlich zu hºren 

waren, vergrºÇerte sich zusehends. 

Was weiÇt denn du, sagte Liesi nach einer Weile und in einem Ton, 

der Gerda 

vor Neugier schneller gehen lieÇ. Sag schon, redete sie auf Liesi ein, 

sag was du damit meinst, ich laÇ dir sonst keine Ruh!, und in ihrer 

gewalttªtigen Art zog sie an Liesis Arm wie an einem 

Brunnenschwengel
36

. 

Hat er eine andere? Du muÇt es ja sehen, wenn eine zu ihm 

kommt. Die Turnlehrerin jedenfalls nicht, sagte Liesi mit dumpfer 

Stimme, so schºn ist die wirklich nicht. 

Wer denn sonst? Gerda zog ununterbrochen an ihrem Arm. 

Ich werd wahnsinnig, wenn du es mir nicht sagst. Also wer ist es? 

Na, wer schon, sagte Liesi, deren Stimme von Bedeutung schwer 

geworden war, und sie lºste sich aus Gerdas Arm. Sie ging nun ein 

paar Schritte allein vor Gerda her mit hocherhobenen Kopf, als kºnne 

nichts auf der Welt ihr etwas anhaben, dabei dachte sie an die Angst, 

die sie manchmal gehabt hatte, nachdem sie einmal, als Gerda ihr 

damit auf die Nerven ging, daÇ sie dauernd sagte: ich steh auf den 

Fachlehrer, ich steh auf ihn
37

!, geschrien hatte: und er steht auf 

mich!, worauf aber Gerda nur mit dem Herausstrecken der Zunge 

geantwortet hatte. 

Das darf nicht wahr sein, stºhnte Gerda, die sich 

unwillk¿rlich aufs Hirn gegriffen hatte. Das gibt es gar nicht, was du 

da erzªhlst!, und sie lief Liesi nach und riÇ deren Arm wieder an sich. 

Ich erzªhl auch nichts, sagte Liesi, ¿berhaupt nichts. Und 

wenn du auch nur einmal ein blºdes Wort sagst, . . . dann tu ich dir 

was. 

Aber Gerda gab nicht auf. Sie zerrte Liesi auf einen kaum 

beleuchteten Seitenweg, um sicher zu sein, daÇ ihnen niemand 

zuhºrte, und dann begann sie in sie zu dringen, auf eine Art, gegen 

die man nicht ankonnte, der nicht zu widerstehen war. 

Liesi bereute es immer mehr, auch nur eine Andeutung gemacht zu 

haben, und sie ging nur so weit, zuzugeben, daÇ der Fachlehrer sie 
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einmal gek¿Çt habe, alles andere stritt sie ab. Und auÇerdem will ich 

ihn gar nicht, daÇ du dich auskennst, sagte Liesi, von mir aus kannst 

du ihn haben.Gerda war wie aus dem Hªuschen
38

, und es dauerte eine 

Weile, bis sie sich wieder so weit beruhigt hatte, daÇ Liesi mit ihr 

zur¿ck auf die StraÇe gehen konnte. 

Das eine sag ich dir, wiederholte sie, bevor sie zur 

Autobushaltestelle kamen, wenn du auch nur einmal ein blºdes Wort 

sagst . . . dann erlebst du was. Aber es ging gar nicht darum, daÇ 

Gerda etwas sagte. Es war nat¿rlich mºglich, genauso wie es mºglich 

war, daÇ sie selbst etwas gesagt hatte. Ihr fiel auf, daÇ Gerda in der 

nªchsten Englischstunde mehrmals hintereinander von ihr zum 

Fachlehrer und vom Fachlehrer wieder zu ihr herschaute, als m¿sse 

sich dabei irgendwas offenbaren, das sie anscheinend noch immer 

nicht recht glauben konnte. Es half auch wenig, daÇ Liesi ihr in der 

Pause drohte, sie solle damit aufhºren, sonst w¿rde das und das 

passieren, denn Gerda machte es nicht sosehr aus Absicht als 

unwillk¿rlich, um f¿r das Ungeheuerliche einen Anhaltspunkt in der 

Wirklichkeit zu finden. 

Liesi selbst begann sich daf¿r zu verachten, daÇ sie den Mund 

nicht hatte halten kºnnen, so sehr, daÇ sie dar¿ber zeitweise ihre Wut 

¿ber den gemeinsamen Kinobesuch vom Fachlehrer und der 

Turnlehrerin vergessen konnte. Und sie sagte sich immer wieder, daÇ 

er sich nach auÇen hin verstellen m¿sse, daÇ es sogar gut f¿r sie 

beide wªre, wenn alle glaubten, daÇ er mit der Turnlehrerin ging. Es 

war sogar sehr gut, wenn niemand sich auch nur vorstellen konnte, 

daÇ etwas war zwischen ihr und ihm, aber es machte ihr auch klar, 

wie klein und unbedeutend sie war, wie wenig man mit ihr rechnete, 

auch wenn sie die ĂLiesi mit die schºnen FuÇ" war, und das erf¿llte 

sie mit einer Art von Bitterkeit, die ihren Tribut in der Form von 

Vorstellungen forderte, was zum Beispiel geschªhe, wenn sie zur 

Turnlehrerin ginge und ihr die Wahrheit sagte, was dann ¿berhaupt 

passieren w¿rde, mit dem Fachlehrer vor allem, aber auch mit ihr. 

Und manchmal verstieg sie sich dabei bis zu dem Gedanken, daÇ das 

alles in ihrer Hand lag. Sie war bei Herta gewesen, um ihr den Stoff 

f¿r das Kleid zu bringen, hatte ein wenig geholfen und ging nun, ein 
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paar Zeitschriften unterm Arm, zur¿ck nach Hause, so langsam wie 

mºglich, hoffend, der Fachlehrer w¿rde vielleicht gerade in dem 

Augenblick nach Hause kommen, und sie kºnne ihn sehen und auf 

das Zeichen warten. Aber es blieb dunkel in seinem Fenster, und sie 

hºrte auch kein Auto kommen. Nun lag sie bereits im Bett und 

schaute sich die Zeitschriften an, las die Artikelserie ¿ber Ehen mit 

Auslªndern und welche Gymnastik man wªhrend der 

Schwangerschaft betreiben sollte, und da kam es plºtzlich wie ein 

groÇes Zittern ¿ber sie, nªmlich daÇ es zu spªt sei, daÇ sie selbst 

schon schwanger war, und sie dr¿ckte mit aller Gewalt beide Hªnde 

gegen ihren Bauch, daÇ sie es, wie sie meinte, bis in die Wirbelsªule 

sp¿ren konnte, und es war ihr unmºglich, sich vorzustellen, daÇ in 

ihrem Bauch bereits etwas zu wachsen begonnen hatte. 

Diesmal hast du die Tage aber lang, hatte die GroÇmutter am 

Nachmittag zu ihr gesagt, oder hast du die Watte unten vergessen? 

und da war ihr eingefallen, daÇ sie die Watte schon vor ¿ber einer 

Woche hinuntergetragen hatte. Es konnte nichts sein, sie hatte die 

Pille genommen, vielleicht hatte sie einmal einen Tag lang darauf 

vergessen, aber das glaubte sie nicht, denn es war sich ganz genau 

ausgegangen
1
. Doch was sollte sie davon halten, daÇ sie nun die 

Regel nicht bekam? Es stand ja da, in einer von den Zeitschriften, 

daÇ man nicht gleich ein Kind bekommen muÇte, wenn die Regel 

ausblieb, auch nicht, wenn sie lªnger als zwei Wochen ausblieb, aber 

man sollte auf alle Fªlle zum Arzt gehen, vielleicht war was mit den 

Eierstºcken, und beinah erleichtert dachte sie an die Warnungen der 

GroÇmutter wegen ihrer Mini-Rºcke. Ihr war nur unheimlich, daÇ sie 

so gar nichts sp¿rte, daÇ ihr so ¿berhaupt nichts wehtat. Und wenn 

sie zum Arzt ging, es gab nur einen einzigen Frauenarzt in der 

Gegend, und wenn sich herausstellte, daÇ sie doch schwanger war, 

dann wuÇte er es gleich, und dann war nichts mehr zu machen, er 

kannte sie ja, er kannte sie, wie jeder jeden im Ort und um den Ort 

herum kannte. Aber sie hatte doch die Pille genommen, wirklich 

genommen, bis auf das eine, das erste Mal, und jener Abend schien 

ihr plºtzlich so weit weg, so unglaubw¿rdig, daÇ er ihr wie getrªumt 

vorkam, und so hatte auch alles angefangen. Es war nachts noch 
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ziemlich warm gewesen, und sie hatte nicht schlafen kºnnen und war 

aus einem rªtselhaften Grund wieder aufgestanden, was sie sonst nur 

getan hatte, wenn ihr vom R¿bezahl trªumte, und war 

hinuntergegangen, ganz leise, es muÇ schon nach Mitternacht 

gewesen sein, und da hatte sie auf einmal das Auto des Fachlehrers 

gehºrt und gesehen, wie er die T¿r ºffnete, aber nicht ausstieg, nur 

ein paar Schritte ¿ber die Wiese hatten sie davon getrennt. Sie konnte 

im Mondlicht sehen, wie er ¿bers Volant
39

 gebeugt dasaÇ, und da 

hatte sie nicht widerstehen kºnnen und war auf ihn zugegangen und 

vor dem Auto stehengeblieben. Er hatte sie nicht einmal gleich 

bemerkt, erst als sie schon zu frºsteln begann und von einem FuÇ auf 

den anderen stieg, sie hatte unter ihrem Staubmantel
40

 nur das 

Nachthemd an. Und da hatte er sie plºtzlich angesehen und etwas 

von ihren Beinen gesagt, und sie hatte immer nur geschwiegen und 

gedacht, daÇ er etwas getrunken hatte, denn es roch aus dem Auto 

nach Sliwowitz
41

, sie kannte den Geruch vom GroÇvater her. Was 

machst du hier? hatte der Fachlehrer sie gefragt, als er endlich 

ausgestiegen war, mitten in der Nacht? Es brannte nirgends mehr 

Licht in den paar Hªusern, nur der Mond war hell und voll, so daÇ sie 

einander gut sehen konnten. Ich hab nicht schlafen kºnnen, sagte sie 

mit gesenktem Kopf, als ob das eine Erklªrung hªtte sein kºnnen. 

Der Fachlehrer lachte, aber es klang nicht frºhlich, dann 

meinte er: verschwind, ich bitte dich um alles in der Welt, 

verschwind, so schnell du kannst! Sie aber war stehengeblieben, wie 

angeschraubt, und hatte nur den Kopf immer tiefer gesenkt, ohne zu 

wissen, warum sie nicht wegging, weglief, wie er es von ihr wollte, 

und dann hatte sie seine Hand unter ihrem Kinn gesp¿rt, und als er 

ihr Gesicht so weit aufgehoben hatte, daÇ sie ihm in die Augen sehen 

muÇte, konnte sie nicht anders, als ihn anlªcheln, und da schlug er sie 

ins Gesicht, daÇ sie taumelte, aber noch bevor sie fiel, fing er sie auf 

und redete trºstend auf sie ein, das habe er nicht gewollt, sagte er 

immer wieder, das habe er wirklich nicht gewollt, und wªhrend er so 

redete, hatte er sie aufgehoben und in sein Hªuschen getragen, im 

Dunkeln beinah ¿ber die Schwelle stolpernd, und so waren sie beide 
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nebeneinander auf dem Bett zu liegen gekommen, das von der Fr¿h 

her noch offen war. 

Und sie war einfach liegen geblieben, mit klopfendem Herzen 

und hatte gewartet, gewartet auf das, was nun geschehen w¿rde, ob 

der Fachlehrer sie so, wie sie es aus dem Kino kannte, umarmen und 

k¿ssen w¿rde, oder ob er, sich daran erinnernd, wer er war und wer 

sie, sich nur neben sie legen, eine Zigarette rauchen und sie dann, 

nachdem er die Zigarette geraucht und es sich ¿berlegt hatte, 

hinausschmeiÇen
42

 w¿rde. 

Eine Zeitlang geschah gar nichts, und sie glaubte schon, er wªre 

eingeschlafen, und wollte ¿ber ihn hinwegkriechen, um sich 

davonzustehlen, wobei sie ihn mit der Hand, nach Halt suchend, 

ber¿hrt haben muÇte, denn er richtete sich sofort auf, und sie konnte 

sehen, wie er den Kopf sch¿ttelte. Dann nahm er sie, dr¿ckte sie an 

sich, hielt sie wieder von sich weg und sch¿ttelte wieder den Kopf. 

Ach du, sagte er dann, du bist ja noch ein Kind, flach wie ein Brettl
43

. 

Gar nicht wahr, hatte sie geantwortet und unwillk¿rlich den Mantel 

geºffnet. 

Ist das dein Nachthemd? fragte der Fachlehrer. 

Ich hab nicht schlafen kºnnen, sagte sie noch einmal und 

senkte wieder den Kopf, und da hatte er angefangen, sie zu k¿ssen, 

und ihr war beinah das Herz im Leib zersprungen. 

Ihr war es nur ums Liebhaben gegangen, ums Umarmen und 

K¿ssen, und als er ihr zuerst den Mantel und dann das Nachthemd 

ausgezogen hatte und sie begriff, daÇ es aufs Ganze hinauslaufen 

w¿rde, da hatte sie doch Angst bekommen. 

Nimmst du wenigstens die Pille? hatte der Fachlehrer sie gefragt? 

und sie hatte ja gesagt, weil sie sich schªmte, nein sagen zu m¿ssen, 

wo sie doch wuÇte, daÇ eine Reihe von Mªdchen in ihrer Klasse die 

Pille schon nahmen. Sie wuÇte auch, wer die Pille verkaufte, bei wem 

man sie kriegen konnte, wenn man sie brauchte. 

Und dann hatte sie doch geweint, als es passiert war, obgleich sie es 

sich von Herta oft genug hatte beschreiben lassen, so daÇ sie ganz 

genau zu wissen glaubte, wie es sein w¿rde. Der Fachlehrer aber 

muÇte plºtzlich wieder ganz n¿chtern gewesen sein, denn er schrie 
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sie an, sie hªtte es ihm vorher sagen m¿ssen, sie hªtte es ihm auf 

jeden Fall sagen m¿ssen, dann aber hatte er sie wieder in die Arme 

genommen, gek¿Çt und gesagt, daÇ es ohnehin einmal geschehen 

wªre und vielleicht sei es sogar gut, daÇ er es getan hªtte, vor allem 

gut f¿r sie, bei ihm sei es etwas anderes, denn wenn das jemand 

erf¿hre, wªre es besser, er w¿rde sich gleich irgendwo 

hinunterst¿rzen und es wªre alles vorbei. 

Es war aber nicht vorbei und auch nicht aus, und sie hatten 

sich wiedergesehen, und beim nªchsten Mal hatte ihr der Fachlehrer 

selbst ein paar Packungen mit der Pille gebracht, damit nicht noch 

was passierte, beim ersten Mal hªtte man ohnehin einen Schutzengel, 

und das glaubte sie auch, denn es hatte niemand bemerkt, daÇ sie fast 

die ganze Nacht aus dem Hause gewesen war. Wenn aber doch was 

passiert war? Sie w¿nschte sich, daÇ der Fachlehrer zu Hause wªre, 

daÇ sie hin¿bergehen und ihn fragen kºnnte, was sie tun sollte. 

Und dann stellte sie sich vor, wie der Fachlehrer im Goldenen 

Adler saÇ und sich mit der Turnlehrerin unterhielt, sie hatten schon 

gegessen und tranken noch etwas Wein. HaÇ stieg in ihr auf, und sie 

dachte daran, daÇ sie dieses Bild mit einem Schlag zerstºren konnte, 

sie brauchte nur ein Wort zu sagen, ein einziges Wort, und der 

Fachlehrer w¿rde nie mehr oder zumindest lang nicht mehr im 

Goldenen Adler sitzen und Wein trinken kºnnen. Die Frage war nur, 

was dann mit ihr geschah, ob sie dann wirklich in eine Erziehungsan-

stalt
44

 muÇte, wie es immer hieÇ, oder ob es auch nicht half, wenn der 

Fachlehrer sie heiraten wollte. Aber es half sicher nicht. Sie hatte von 

so einem Fall gehºrt, und da hatte es auch nichts geholfen. 

Am nªchsten Morgen muÇte sie sich nach dem Aufstehen 

¿bergeben, und die GroÇmutter meinte, sie solle von der Schule zu 

Hause bleiben und sich wieder hinlegen, gewiÇ br¿te sie irgend etwas 

aus, aber da sie sich im allgemeinen leicht und ohne 

schwerwiegenden Grund erbrach, fiel es nicht weiter auf, und sie 

bagatellisierte es auch noch, indem sie behauptete, in der Nacht die 

ganzen S¿Çigkeiten, die ihr von ihrem Namenstag her geblieben 

waren, auf einen Sitz
45

 aufgegessen zu haben. Jetzt sei ihr jedenfalls 

leichter, und sie kºnne ruhig in die Schule gehen, die GroÇmutter 
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solle ihr nur anstatt Kakao einen Kamillentee kochen und dazu eine 

Semmel bªhen
46
. Nach allem, was sie dar¿ber wuÇte, war sie nun 

sicher, daÇ sie schwanger war, obgleich es nat¿rlich noch immer 

etwas anderes sein konnte, aber jetzt getraute sie sich erst recht nicht, 

zum Arzt zu gehen. 

Sie hatte schon daran gedacht, sich an Tante Milli zu wenden, 

ihr zuerst zu schreiben und sie dann wªhrend der Weihnachtsferien 

zu besuchen, aber der Mut dazu verlieÇ sie bald. Ihr wurde klar, daÇ 

sie Tante Milli in Wirklichkeit kaum kannte, daÇ sie sie eigentlich 

nur ein paarmal gesehen hatte, wenn sie zufªllig f¿r ein oder zwei 

Tage aus der Stadt kam, um zu sehen, ob alles noch beim alten war. 

Gerade Tante Milli aber hatte ihr eingeschªrft, ja auf sich 

achtzugeben, als Frau kºnne man gewisse Dinge nie mehr ins Lot 

bringen. Wenn man sich das Leben einmal verpatzt habe, sei da keine 

Chance mehr, aber man wªre selbst schuld daran, helfen w¿rde 

einem kein Schwein. Ein verpfuschtes Leben sei ein verpfuschtes 

Leben, und daran habe auch die heutige Zeit nicht viel geªndert. 

Liesi hatte es sich ganz anders vorgestellt, endg¿ltiger, 

vehementer, absoluter, aber ein Teil ihrer Kraft ging auf f¿r die 

tªgliche Verstellung, f¿r die tªglichen Verrichtungen, die ihr 

gewºhnliches Leben erzwang und die zu vernachlªssigen oder gar 

aufzugeben, einer Preisgabe ihres Zustands gleichgekommen wªre, 

und das wollte sie nicht. Solange kein Mensch etwas davon wuÇte, 

konnte sie noch auf ein Wunder hoffen, darauf, daÇ sie eines 

Morgens aufwachen, ihre Regel haben und wie neugeboren sein 

w¿rde. Dann aber w¿rde sie sich gewiÇ vorsehen, daÇ ihr sowas nicht 

noch einmal passierte. Es kam selten vor, aber manchmal doch, 

besonders vor dem Einschlafen, daÇ sie die Mºglichkeit durchspielte, 

es einfach geschehen zu lassen, das Kind zu bekommen und eine 

Weile nicht in die Schule zu m¿ssen. Sie sah sich mit einem 

Kinderwagen durch den Sommer gehen, und in irgendeiner Illustrier-

ten w¿rde vielleicht ein Foto von ihr erscheinen, als der j¿ngsten 

Mutter des Jahres. Spªter konnten die GroÇeltern auf das Kind 

aufpassen, der GroÇvater ging ohnehin im nªchsten Jahr in Pension, 

wªhrend sie in den Polytechnischen Lehrgang oder in eine Lehre 
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ging, und sie muÇte vielleicht gar nicht in die Erziehungsanstalt. 

Doch sie f¿rchtete, daÇ der GroÇvater, sobald er es erfuhr, seine alte 

Pistole aus dem Schrank nehmen, zum Fachlehrer hin¿bergehen und 

ihn auf der Stelle erschieÇen w¿rde. Angeblich hatte er seinerzeit 

auch den Besitzer der Sandgrube, in die ihre Eltern gest¿rzt waren, 

erschieÇen wollen, man hatte ihn nur mit M¿he davon abhalten 

kºnnen, und der Sandgrubenbesitzer wohnte auch nicht in der Nªhe. 

Sie aber wollte nicht, daÇ der GroÇvater den Fachlehrer erschoÇ, 

auch dann nicht, wenn er gar nicht daran dachte, sie zu heiraten, weil 

er ohnehin ins Gefªngnis muÇte. 

An einem der nªchsten Abende, als sie von Herta, das fertige Kleid 

¿berm Arm, zur¿ckkam, sah sie den Fachlehrer wieder hinter seinem 

Schreibtisch am Fenster sitzen, und da er sie nicht und nicht 

bemerkte, nahm sie allen Mut zusammen und ging zu ihm hinein. 

Selbst auf die Gefahr hin, von jemandem gesehen zu werden, lange 

konnte sie ohnehin nicht bleiben, solange der GroÇvater wach war. 

Sie vergaÇ auch nicht, schon an der Vorraumt¿r anzu-klopfen, wie es 

sich gehºrt, und der Fachlehrer kam an die T¿r, gewiÇ jemand 

anderen erwartend, denn sie sah, wie er erschrak, als er sie erkannte. 

Was machst du hier, um diese Zeit . . . und es sah aus, als wisse er 

nicht, ob er sie einlassen oder an der T¿r abfertigen sollte. 

Ich kann ja wegen der Aufgabe fragen kommen . . . sagte sie, ihm mit 

einer Ausrede, die f¿r die anderen plausibel klingen w¿rde, 

aushelfend. Dann komm rein und setz dich . . . dorthin . . . und zum 

erstenmal saÇ sie im vorderen Teil des Raumes, den man von 

drauÇen sehen konnte, solange der Vorhang nicht zugezogen war. 

Er setzte sich wieder an den Schreibtisch, und bevor sie noch etwas 

sagen konnte, fing er damit an, daÇ es aufhºren m¿sse zwischen 

ihnen. Irgendwann w¿rde alles aufkommen, und dann m¿sse er ins 

Gefªngnis und sie in die Erziehungsanstalt. Es wªre ¿berhaupt ein 

Wahnsinn gewesen, das Ganze, er wisse gar nicht mehr, wie es dazu 

¿berhaupt hatte kommen kºnnen. Sie sei doch ein gescheites 

Mªdchen, das noch das ganze Leben vor sich habe, sie w¿rde schon 

verstehen, daÇ aus ihnen beiden nichts werden kºnne, am besten, sie 

w¿rde das, was zwischen ihnen gewesen war, ganz und gar verges-
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sen, was auch er versuchen wolle, so schwer es ihn ankªme
47

. Er sei 

nur froh, daÇ er ihr gleich am Anfang die Pille gebracht habe, nicht 

auszudenken, was das Ganze sonst noch f¿r Folgen hªtte haben 

kºnnen. 

Und als sie immer noch nichts sagte, nur den Kopf immer 

tiefer sinken lieÇ, sp¿rte sie seine Hand unterm Kinn, die er aber 

gleich wieder zur¿ckzog, als ihm einfiel, daÇ man das von drauÇen 

sehen konnte. Und er meinte mit dem liebedienerischen
48

 Ton eines, 

der schon glaubt, davongekommen zu sein: es hªngt von dir ab, ich 

bin in deiner Hand! So als m¿sse ihr das Verzichten leichter fallen, 

wenn es von ihr ausging, wenn sie das Gef¿hl hatte, auch anders zu 

kºnnen. 

Ich weiÇ, sagt sie, und sie brachte es nicht ¿ber sich, von ihrer Angst 

zu reden. Und die Turnlehrerin? fragte sie noch, was ist mit 

der?Dummerl
49

, sagte er, das ist eine Kollegin. Du sitzt ja auch mit 

den Burschen in der Kaffee-Konditorei und redest mit ihnen. 

Also dann geh ich, sagte sie und stand auf. Er brachte sie ins 

dunkle Vorzimmer, und da wagte er es sogar, ihr einen KuÇ auf die 

Lippen zu dr¿cken: versuch halt, das Ganze zu verstehen, wenigstens 

ein biÇchen. Sie ging, die Arme mitsamt dem Kleid um den Leib 

geschlagen, schwer und nachdenklich zum Haus ihrer GroÇeltern 

zur¿ck. Wªhrend des Abendessens war sie so schweigsam und 

geistesabwesend, daÇ der GroÇvater sie mehrmals fragte, was sie 

denn habe. Die GroÇmutter aber meinte, in dem Alter wªren sie alle 

so oder sie br¿te vielleicht doch was aus, und dann zwang sie sie, 

einen Lindenbl¿tentee zu trinken, der sie so m¿de machte, daÇ sie 

droben sogleich, ohne sich auszuziehen, aufs Bett fiel und einschlief. 

Als sie wieder aufwachte, hºrte sie den Fernseher durch den 

FuÇboden herauf. Sie hatte einen seltsamen Traum gehabt, der 

Fachlehrer war auf sie zugekommen und hatte plºtzlich zu wachsen 

begonnen, bis er in der Mitte auseinanderbrach und der R¿bezahl aus 

ihm hervortrat, der die Haut des Fachlehrers zusammenkn¿llte und in 

einen Bach warf. Dann nahm der R¿bezahl sie auf die Arme, deckte 

seinen Umhang ¿ber sie und brachte sie in den Wald. Und mit 

einemmal kam ihr alles so nichtig vor, daÇ sie es nicht einmal mehr 



129 
 

der M¿he wert fand, sich zu kªmmen, obwohl ihr Haar gewiÇ vom 

Schlaf her zerrauft war. Es gab nichts mehr, woran sie denken 

konnte, ohne daÇ es sich nicht sofort in Bedeutungslosigkeit auflºste, 

und von dort aus, wo sie sich befand, ging nichts mehr weiter, konnte 

man nur mehr fallen, je fr¿her desto besser. 

Sie ging die Treppen hinunter, ohne R¿cksicht darauf, ob jemand sie 

hºren w¿rde. Vielleicht hoffte sie sogar, daÇ jemand sie hºren, sie 

zur¿ckhalten und ihr alles abnehmen w¿rde, aber es hºrte sie 

niemand. Sie ging den Weg zum Wald, den sie von den vielen 

Spaziergªngen her fast auswendig kannte, und ihr FuÇ fand ihn, 

schneller als ihrem Kopf lieb war. Aber es kam alles aufs selbe 

heraus. Es war kalt, sehr kalt, und je kªlter ihr wurde, desto mehr 

verlor der Gedanke an Reiz, daÇ auch der Fachlehrer nicht so einfach 

davonkommen w¿rde. Es erf¿llte sie nicht einmal mehr mit 

Genugtuung. 

 

1 der Weiler, - abgelegene Hªusergruppe ð 2 der Bub, -en Junge ð 

3 blºdeln zum SpaÇ Unsinn reden ð 4 der Polytechnische Lehrgang 

Wer seine Schulpflicht mit 14 Jahren erf¿llt hat, kann ein Jahr den 

Polytechnischen Lehrgang besuchen, wo man eine Berufsorientie-

rung bekommt. 

5 der Bursch, -en junger Mann ð 6 der Lodenmantel, . . . mªntel 

Mantel aus Loden (Wollstoff) ð 7 mit die schºnen FuÇ (ugs.) mit den 

schºnen F¿Çen (Beinen) ð 8 4a die 4. a Klasse der Hauptschule ð 9 

der Fachlehrer, - Hauptschullehrer (f¿r ein bestimmtes Fach 

10 das Rohr, -e Backrºhre ð 11 die Schwammerlsauce, -n Sauce mit 

Pilzen ð 12 der Semmelknºdel, - SemmelkloÇ ð 13 der Herrenpilz, -

e Steinpilz 14 der Kirtag, -e Kirchtag, Kirchweihfest ð 15 der 

Rausch, Rªusche Zustand des Betrunkenseins ð 16 der R¿bezahl 

eine Sagengestalt, ein Berggeist 

17 der Laden, Lªden Fensterladen (VerschluÇ des Fensters) ð 18 

der Polster. Polster Kissen ð 19 schmusen zªrtlich sein ð 20 das 

Wimmerl, -n Pickel, Pustel 

21 der Plafond, -s Decke des Raumes ð 22 heroben oben ð 23 eine 

Hetz haben SpaÇ haben ð 24 die Schale, -n Tasse 
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25 die Flauschjacke, -n Jacke aus Flausch (ein dicker wolliger Stoff) 

26 das Schutzhaus, . . . hªuser Haus zum Schutz vor Unwetter und 

zum ¦bernachten ð 27 der Mischwald, . . . wªlder Wald mit Nadel- 

und Laubbªumen ð 28 die Lichtung, -en baumfreier Platz im Wald 

ð 29 der Klassen vorstand,. . . vorstªnde Klassenlehrer ð 30 der 

Wurzelstrunk, . . . Str¿nke Rest eines gefªllten Baumes mit Wurzeln 

ð 31 das Weidengatter, - Weidenzaun ð 32 der Goldene Adler 

gemeint ist der Gasthof ĂZum Goldenen Adler" 

33 gelt nicht wahr ð 34 die Abwasch, -en Abwaschbecken, Sp¿le 

 35 das Luder ein Schimpfwort: leichtfertiges Mªdchen 

36 der Brunnenschwengel, - Stange zum Pumpen ð 37 ich sieh auf 

den Fachlehrer . . . (ugs.) ich mag den Fachlehrer, ich liebe ihn 

38 es geht sich aus es reicht, es stimmt ð 39 das Volant, -s Lenkrad 

ð 40 der Staubmantel, . . . mantel Trenchcoat ð 41 der Sliwowitz 

Pflaumenbranntwein 

42 hinausschmeiÇen (ugs.) hinauswerfen ð 43 das Brettl, -n Brett 

44 die Erziehungsanstalt, -en hier: Heim f¿r schwer Erziehbare ð 45 

auf einen Sitz auf einmal ð 46 bªhen rºsten 

 47 so schwer es ihn ankªme so schwer es ihm falle ð 48 

liebedienerisch unterw¿rfigschmeichelnd, ¿bertrieben freundlich ð

49 das Dummerl, -n hier freundlich gemeint: Dummkopf 

 

 

Aufgaben zum Text 

1. Lesen Sie den Text! 

2. Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3. Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen auf und lernen 
Sie sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

hinterlassen  galdyrmak  

die Farbe  reŔk 

die Autobushaltestelle awtobus duralgasy 

quer kese, keselegine 
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der Pilz kºmelek 

der Vorfall hadysa 

der Hinweis gºrkezme, salgy 

sich ausziehen  ykarynmak 

humpeln  agsaklamak, agsap Ĩºremek 

die Schneiderin  tikini aĨal 

das Hªuschen ºĨjagaz 

sich befinden  Ĩerleĸmek 

aufschlagen  amak 

der ¥lofen pe (suĨuk Ĩangyda iĸleĨªn) 

der Urlaub rugsat, dyn alyĸ 

der Zorn gahar, gazap 

neugierig bilesigeliji 

hell  Ĩagty 

korrigieren  barlamak 

das Fenster  ªpiĸge, aĨna 

der Heftfaden kºk sapagy 

der Abstand aralyk 

die Dunkelheit  garaŔkylyk 

klopfen urmak, kakmak 

der Mundwinkel  agzyŔ gyrasy, bury 

das Geschirr  gap-ga, gap-anak 

die Nachricht  habar, maglumat 

 

¦bungen zum Text 
 

1. Frischmuth verwendet in ihrer Erzªhlung viele ºsterreichische 

Aus-dr¿cke. Suchen Sie in der folgenden Wortliste das entsprechende 

Ăbinnendeutsche" Wort f¿r den ºsterreichischen Ausdruck:  

Wortliste: 

Sp¿le, Schaufenster, Ausgaben, Zimmerdecke, Junge, Tasse, 

schmutziges Geschirr, Pickel, Sessel, Kissen, Pilz, Schimmel, KloÇ, 

Backrºhre, Ventil 

¥sterreichische Ausdr¿cke: 

a) Auslage, b) Bub, c) Schwammerl, d) Rohr, e) Knºdel, f) Polster,  
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g) Wimmerl, h) Plafond, i) Schale, j) Abwasch 

 

2. Richtig oder falsch? 

 R    F 

a) Liesi ist Vollwaise. O   O 

b) Liesi versteht sich mit ihrer GroÇmutter besser als mit 

dem GroÇvater. O   O 

     

c) Wªhrend die GroÇeltern fernsehen, schleicht Liesi aus dem Haus. O   O 

d) Der Fachlehrer heiratet Liesi. O   O 

e) Am Ende ist das Mªdchen in einer ausweglosen Situation. O   O 

 

3. Die Erzªhlung ist in zwºlf Abschnitte unterteilt. 

 

a) Finden Sie f¿r jeden Abschnitt eine ¦berschrift. 

b) Geben Sie von jedem Abschnitt eine knappe Inhaltsangabe (1 bis 

3Sªtze). 

 

4. Nehmen Sie Stellung. 

 

a) Liesi ist ein unerfahrenes, hilfloses, vereinsamtes Dorfmªdchen, 
das von seinem Lehrer ausgen¿tzt und verf¿hrt wird. Der Lehrer ist 

f¿r ihr Ungl¿ck allein verantwortlich. 

b) Bei der vierzehnjªhrigen Sch¿lerin handelt es sich um ein 
fr¿hreifes Mªdchen mit erotischen Wunschtrªumen. Sie verf¿hrt den 

jungen Lehrer, den keine Schuld trifft. 

c) Sie sind mit den in a und b vertretenen Meinungen nicht 

einverstanden. Was ist Ihre Meinung? ' 

 

5. Das Ende der Erzªhlung bleibt offen. Was geschieht Ihrer 

Meinung nach mit Lies 
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6. Diskutieren Sie. 

 

Frischmuths 1973 entstandene Erzªhlung ist sehr aktuell. Das 

Schicksal Liesis kºnnte sich auch in Ihrer Heimat zutragen. 

(Anregungen: Frauenschicksal; Jugendtrªume; unerw¿nschte 

Schwangerschaft; , ,die Pille"; ein Mann, der sich seiner 

Verantwortung entzieht; Jugendselbstmord) 

 

7. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1) G¿nortanlyk arakesmedi, d¿kan Ĩapykdy we ol anyk gºrmek ¿in 

elini aĨna goĨmalydy. 

2) BeĨlekiler eĨĨam baĸ meĨdanadaky awtobus duralgasynda 

durdylar we awtobusyŔ gelenini eĸidip, ol hem ol Ĩere gitdi. 

3) Ol ys aldy. 

4) Olar nªme ¿in bu Ĩol bilen gidenine ĸu g¿ne enli d¿ĸ¿nemok, 

diĨip ol Ĩerden her gezek geende atam aĨdĨardy. 

5) G¿n Ĩene-de Ĩitdi we Ĩel g¿Ĩli ºw¿sdi. 

6) Lizi enesiniŔ oĨanmagyna garaĸmady. 

7) Ol gapyny Ĩapan wagty, Lizi, men indi ulalamok, diĨip gygyrdy. 

8) MaĨyl boldy we Ĩapraklar reŔkine gelip baĸladylar. 

9) Naharlanmaga wagt boldy we radioda sagat altydaky habarlar 

baĸlandy. 

10) GapyŔ aylmagy ¿in ol iki gezek kakmalydy. 

11) Dyn g¿n¿di we ol ybadathana gitmezinden, g¿nortana enli 

Ĩorgan-d¿ĸekdedi, Ĩºne garry ene-atasy hem ybadathanada 

bolmandygy sebªpli, hi kim hi zat diĨmªndi. 

12) ¥z¿niŔ eĸidiljekdigine ¿ns bermªn, ol basganakdan aĸak d¿ĸdi. 
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Peter Turrini/'Wilhelm Pevny 

Der Bauer und der Millionªr 

Eine Filmerzªhlung 

 

Der Besitz des Bauern Josef StraÇmayer, Zenndorf 14, umfaÇt 

17 ha
1
 Grund. Es werden vorwiegend Weizen und Roggen angebaut. 

Um das Getreide rationeller ernten zu kºnnen, wurde ein 

Mªhdrescher angeschafft. Um sich den Mªhdrescher leisten zu 

kºnnen, muÇte der Bauer bei der Raiffeisen-kassa
2
 in Kremsm¿nster

3
 

einen Kredit aufnehmen. Der Zinssatz f¿r den Kredit betrªgt 11 

Prozent. 

Am Hof leben der Bauer und seine Frau Franziska, seine 

Tochter Barbara und ein alter Knecht. Die ªlteste Tochter des 

Bauern, Anna StraÇmayer, studiert in Wien. 

Nach dem oberºsterreichischen Erbgesetz erbt der j¿ngste Sohn den 

Hof. Ist kein mªnnlicher Erbe vorhanden, dann erbt diejenige 

Tochter, welche zuerst heiratet. Barbara StraÇmayer ist mit dem 

Bauernsohn Michael Humenberger verlobt. 

Michael Humenberger ist der j¿ngste Sohn des GroÇbauern Anton 

Humenberger. Die erste Frau des GroÇbauern, die Mutter von 

Michael Humenberger, ist vor drei Jahren gestorben. Der GroÇbauer 

Anton Humenberger lebt in zweiter Ehe mit einer ehemaligen Magd, 

die um zwanzig Jahre j¿nger ist als er. 

Wenn Michael Humenberger mit seiner Verlobten Barbara 

StraÇmayer auf dem Feuerwehrfest tanzt, dann sprechen die Leute 

von einem feschen
4
 Paar. Der Bauer Josef StraÇmayer ist mit der 

Wahl seiner Tochter zufrieden, mit seiner zweiten Tochter, der 

Studentin, versteht es sich schon lange nicht mehr. Wenn Anna 

zuhause ist, hªlt er ihr stªndig vor, daÇ er ihr zweitausend Schilling 

im Monat f¿r nichts und wieder nichts bezahlen m¿sse. Die Mutter 

steckt Anna ºfters eine Kleinigkeit zu, aber der Vater darf es nicht 

bemerken. Ein schweres Unwetter zerstºrt einen GroÇteil der 

Weizenfelder des Bauern Josef StraÇmayer. Der Bauer spricht in der 

Raiffeisenkassa vor und ersucht um eine Verlªngerung des Kredites. 
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Dem Ansuchen wird nicht stattgegeben. Der Bauer ist gezwungen, 

einen Teil seiner Gr¿nde zu verkaufen. Er stellt auf Schweine um.  

Eines Tages erscheint ein Ingenieur beim Bauern. Er spricht 

von Versuchsbohrungen. Dem Bauern ist das egal, Hauptsache, das 

Loch wird nachher wieder zugesch¿ttet. 

Um die Schweinezucht rentabel zu gestalten, m¿ssen eine 

Menge Faktoren beachtet werden. Die aufgewendeten Futtermittel 

m¿ssen in einem vern¿nftigen Verhªltnis zum Kilopreis stehen. Da 

der Kilopreis stªndig schwankt, muÇ der Bauer die Schweine im 

richtigen Moment abstoÇen. Dem Bauern Josef StraÇmayer gelingt es 

nicht, rationell zu wirtschaften. Seine Zuchtmethoden sind veraltet. 

Er muÇ Verluste hinnehmen. Der Bevollmªchtigte einer Wiener 

Bank, die sich im Besitze einer ¥lgesellschaft befindet, vergibt 

g¿nstige Kredite an Bauern. Bauer Josef StraÇmayer nimmt sich 

einen g¿nstigen Kredit und richtet drei Zimmer als Fremdenzimmer 

ein. 

Die junge Frau des GroÇbauern Anton Humenberger hat einen 

Buben
5
 auf die Welt gebracht. Das Erbrecht geht von Michael 

Humenberger, dem j¿ngsten Sohn aus erster Ehe, auf den Buben 

zweiter Ehe ¿ber. Michael Humenberger verlªÇt den Hof. Er lºst 

seine Verlobung mit Barbara StraÇmayer und heiratet eine Kellnerin 

aus Kremsm¿nster. Er nimmt eine Stelle als Landmaschinenvertreter 

an. 

Der Bauer Josef StraÇmayer erhªlt eine Einladung der 

Berghauptmannschaft
6
 Salzburg zu einer Versammlung. Die 

Versammlung findet im Gasthof des Hermann Voitl statt, der auch 

B¿rgermeister der Ortschaft Zenndorf ist. Auf der Versammlung 

erklªrt der Vertreter der Berghauptmannschaft, daÇ die Sch¿rfrechte
7
 

an die Rohºl-Aufsuchungsges. m. b. H.
8
 abgetreten wurden. Ein Herr 

von der Rohºl-Gesellschaft erklªrt, daÇ man auf dem einen oder 

anderen Grund einen Bohrhammer aufstellen wolle. Er stellt den 

Bauern die Renovierung der DorfstraÇe in Aussicht und ersucht sie 

um ihre Zustimmung zur Aufstellung der Bohrhªmmer. Der ben¿tzte 

Grund werde selbstverstªndlich nach den amtlichen Sªtzen 

abgegolten (Pachtschilling). Die Bauern sind im groÇen und ganzen 
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einverstanden. Bei der Versammlung wird auf Kosten des Wirtes 

Hermann Voitl gegessen und getrunken. Der Wirt seinerseits rechnet 

mit der Rohºl-Aufsuchungsges. m. b. H. ab. Zwei Wochen spªter 

wird auf dem Anwesen
9
 des Bauern Josef StraÇmayer ein 

Bohrhammer aufgestellt. In einiger Entfernung seines Hofes wird 

eine Raffinerie gebaut, zur Umwandlung von Rohºl in Schwerºl. 

Das Fremdenverkehrsgeschªft bleibt aus. Die wenigen, die kommen, 

reisen sofort wieder ab. Der Bauer Josef StraÇmayer kann das nicht 

verstehen. Ihn stºrt der Bohrhammer nicht. 

Seine Tochter Barbara StraÇmayer geht nach Kremsm¿nster 

in eine Strickwarenfabrik arbeiten. In einer Diskothek lernt sie den 

Arbeiter Walter Boldt kennen. Boldt arbeitet bei der Rohºl-

Aufsuchungsges. m. b. H.. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Drei 

Monate spªter merkt sie, daÇ sie schwanger ist. Die 

Oberºsterreichische Kraftwerke AG
10

 (OKA) informiert den Bauern 

Josef StraÇmayer ¿ber die beabsichtigte Errichtung einer Reihe von 

Hochspannungsmasten auf seinem Grund. Die Leitung sei notwendig 

geworden, da die Raffinerie der Rohºl-Gesellschaft immer mehr 

Strom brauche. Die OKA bietet eine Entschªdigungssumme von 

tausend Schilling f¿r jeden aufgestellten Mast. Der Bauer Josef 

StraÇmayer nimmt an, um die Zinsen eines zweiten Kredites zahlen 

zu kºnnen. 

Ein Jungbauer aus der anschlieÇenden Ortschaft Wartberg wehrt sich 

gegen die Aufstellung der Masten, die maschinelle Bewirtschaftung 

seiner Felder w¿rde durch die vielen Masten immer schwieriger 

werden. Er stiftet Unruhe unter den Bauern. 

 SchlieÇlich einigt er sich mit der Rohºl-Gesellschaft auf privatem 

Wege und erhªlt eine Entschªdigung von f¿nftausend Schilling pro 

Mast. 

Barbara StraÇmayer heiratet den ¥larbeiter Walter Boldt, kurz bevor 

sie das Kind bekommt. Boldt, der nach dem Gehaltsschema IV, 

Nettobezug S 4726,40 entlohnt wird, zieht zu seiner Frau auf den 

Bauernhof. Die beiden leben mit dem Kind in den ehemaligen 

Fremdenzimmern. Die wirtschaftliche Lage des Bauernhofes ist sehr 

schlecht. Um die Zinsen f¿r den zweiten Kredit, der 
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groÇz¿gigerweise verlªngert wurde, bezahlen zu kºnnen, muÇ der 

Bauer einen Teil des ohnehin schmalen Viehbestandes verkaufen. 

Der Schwiegersohn und die Tochter m¿ssen immer mehr zum 

Haushaltsgeld zuschieÇen. Zwischen dem Bauern und seinem 

Schwiegersohn, dem ¥larbeiter, gibt es stªndig Reibereien. Barbara 

verteidigt ihren Mann gegen den Vater. Ein K¿nstler, der sich vor 

einigen Jahren in Zenndorf angesiedelt hat, beschwert sich beim Amt 

der Oberºsterreichischen Landesregierung, Abteilung Umweltschutz, 

¿ber die enorme Lªrmentwicklung der Raffinerie. Seinem Ansuchen 

wird stattgegeben. Die Rohºl-Aufsuchungsges. m. b. H. baut eine 

Anlage zur Senkung des Lªrmpegels ein. 

Josef StraÇmayer, der Bauer, wird immer seltsamer. Am 

Bohrhammer hinter seinem Hof entsteht ein technischer Schaden. ¥l 

ergieÇt sich ¿ber einen Teil des Feldes und den Garten. Der Bauer 

bekommt einen Anfall und verjagt seinen Schwiegersohn, seine 

Tochter und das Kind vom Hof. Die Mutter schreibt an die zweite 

Tochter Anna, die in Wien studiert. Der Vater sei krank. Anna fªhrt 

nach Hause und will den Vater sehen. Von der Mutter er- fªhrt sie, 

wie es um den Hof steht. Der Bauer sperrt sich ein. Anna will dem 

Vater helfen. Sie kennt einen jungen Linzer Rechtsanwalt, der die 

Sache der Bauern gegen die Rohºl-Aufsuchungsges. m. b. H. 

Vertreten will. Anfangs sind die Bauern daf¿r, aber als es darum 

geht, die Rechtsanwaltskosten zu ¿bernehmen, steigen sie wieder aus. 

Eine zweite Raffinerie wird gebaut. Im Wald entsteht ein riesiger 

¥lteich. Der Bauer Josef StraÇmayer verkauft sein letztes Vieh. Der 

Kredit wird noch ein- mal verlªngert, nat¿rlich gegen steigende 

Zinsen. In einer lokalen Zeitung (Wochenendbeilage) erscheint ein 

Artikel ¿ber die Zerstºrung der Schºnheit bªuerlicher Landschaft 

durch die ¥lfirma. 

Annas Bekannter, der junge Rechtsanwalt, informiert den 

Journalisten einer Landeszeitung ¿ber die Lage des Bauern Josef 

StraÇmayer. Der Journalist schreibt einen Artikel. Einige Zeitungen 

nehmen die Sache auf. Der Fall StraÇmayer wird bekannt. 

Anna, die Tochter des Bauern Josef StraÇmayer, wendet sich 

an die Zentrale der Rohºl-Aufsuchungsges. m. b. H., SHELL, Wien 



138 
 

3, Schwarzenbergplatz 1. Sie spricht persºnlich mit dem Direktor Dr. 

Hannes Diwald. Der Direktor ist sehr freundlich zu ihr. Er erklªrt, 

daÇ er ¿ber die Situation des Vaters bereits Bescheid wisse. Er 

verspricht Hilfe. 

Dr. Hannes Diwald, der Direktor, hªlt Wort. Die Rohºl-

Aufsuchungsges. m. b. H. ¿bernimmt den Bauernhof und zahlt den 

ausstehenden Kredit. Die Familie behªlt das uneingeschrªnkte 

Wohnrecht am Hof. Dem Bauern Josef StraÇmayer wird ein 

monatliches Gehalt ausgesetzt. Die Gesellschaft kauft einige Rinder 

und Schweine und stellt sie dem Bauern zur Verf¿gung. Was der Hof 

¿ber den Eigenbedarf an Fleisch und Lebensmitteln produziert, geht 

an die Gesellschaft. 

Mit dem Hof des Bauern Josef StraÇmayer geht es aufwªrts. 

Es wird ein Fernsehapparat angeschafft und ein neuer Resopaltisch
11

 

f¿r die K¿che. Der Bauer verrichtet seine Arbeit, ohne sich um 

Gewinn oder Verlust k¿mmern zu m¿ssen. Herr Direktor Diwald lªdt 

Gªste und Journalisten ein, die den Hof besichtigen. Der alte Knecht 

wird bei der Arbeit fotografiert. Jeden Monatsersten bekommt der 

Bauer sein fixes Gehalt (Gehaltsschema IV, Nettobezug S 4726,40). 

¦ber seinen Freund, den Herrn Direktor Diwald, lªÇt der Bauer Josef 

StraÇmayer nichts kommen. 

Drei Monate spªter quartieren sich in den Fremdenzimmern des 

Bauernhofes einige Ingenieure ein. Direktor Diwald erklªrt seinem 

Freund, dem Bauern Josef StraÇmayer, daÇ dies nur vor¿bergehend 

sei. Der Bauer kann die Ingenieure und ihre selbstverstªndliche Art, 

sich in seinem Hof zu bewegen, nicht leiden. Den Ingenieuren geht 

der Bauer schlicht und einfach auf die Nerven. In der Presse 

erscheinen Artikel ¿ber den arabischen ¥lboykott. Der Journalist 

einer Landeszeitung weist auf die Notwendigkeit hin, die heimischen 

¥lvorkommen stªrker auszubeuten. Zwischen dem Bauern und den 

Ingenieuren kommt es zum offenen Streit. Der Bauer Josef 

StraÇmayer wird gek¿ndigt
12
. Die K¿ndigungsfrist f¿r Arbeiter im 

Gehaltsschema IV betrªgt drei Wochen. 
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1 ha Hektar ð 2 die Raiffeisenkassa, . . . kassen eine 

landwirtschaftliche Spar- und Darlehenskasse ð 3 Kremsm¿nster 

Ort s¿dwestlich von Linz ð 4 fesch h¿bsch 

 5 der Bub, -en Junge ð 6 die Berghauptmannschaft, -en Behºrde f¿r 

Angelegenheiten des Bergbaues ð 7 die Sch¿rfrechtehiex: das Recht, 

¥l zu bohren ð 8 Ges. m. b. H. Gesellschaft mit beschrªnkter 

Haftung ð 9 das Anwesen, - Besitz, Bauernhof ð 10 AG 

Aktiengesellschaft 

11 das Resopal ein Kunststoff ð 12 k¿ndigen wird in ¥sterreich mit 

der Bedeutung Ăentlassen" mit dem Akkusativ verbunden 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Lesen Sie den Text! 

2. Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3. Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen auf und lernen 
Sie sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

Der Weizen bugdaĨ 

der Roggen  owdary ºs¿mligi 

der Knecht hyzmatkªr 

sterben  Ĩogalmak, aradan ykmak 

zufrieden sein  kaĨyl bolmak, razy bolmak 

egal  biperwaĨ, parhsyz 

das Erbrecht  miras alma hukugy 

die Verlobung  adaglama, nikalama 

die Einladung  akylyk 

selbstverstªndlich  elbetde, ĸ¿bhesiz 

abreisen  gitmek, ugramak 

stºren  pªsgel bermek 

anschlieÇend  soŔky, yzyndan gelĨªn 

die Entschªdigung  ºwezlik, Ĩerini dolma 
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der (pl) Zinsen  gºterim 

der Schwiegersohn  giĨew, kºreken 

verteidigen goramak 

anfangs  ilki, baĸda, ozal 

der Rechtsanwalt aklawjy 

 

¦bungen zum Text 
 

1. Ordnen Sie die in der Liste stehenden Wºrter den folgenden drei 

Sachgebieten zu: 

 

a) Landwirtschaft 

b) ¥lindustrie 

c) Elektrizitªtswirtschaft 

 

Wortliste 

Mªhdrescher, Versuchsbohrung, Bohrhammer, Weizen, Hochspan-

nungsmast, Roggen, Futtermittel, Rohºl, Viehbestand, Leitung, 

Rinder, Schweinezucht, Lªrmpegel, Kraftwerk, Zuchmethoden, 

Raffinerie, Hof 

 

 

2. Richtig oder falsch? R F 

a) Josef StraÇmayer ist vor allem Getreidebauer. O O 

b) Seine ªlteste Tochter ist Studentin in Linz. O O 

c) Der GroÇbauer Humenberger ist zum zweitenmal verheiratet. O O 

d) Josef StraÇmayer verdient mit seiner Schweinezucht viel Geld. O O 

e) Die Bauern sind dagegen, daÇ auf ihren Hºfen nach ¥l gebohrt wird. O O 

f) Die Elektrizitªtsgesellschaft stellt auf dem Grund StraÇ mayers Masten auf. O O 

g) Die wirtschaftliche Lage des Bauernhofes von StraÇmayer wird immer besser. O O 

h) Die ¥lgesellschaft kauft den Bauernhof. O O 

i)  Die Familie StraÇmayer bekommt dann eine neue Wohnung. O O 

j) Am Ende ist der Bauer mit semer Situation sehr zufrieden. O O 
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2. Beantworten Sie die Fragen zum Text. 

 

a) Wozu nimmt Josef StraÇmayer bei der Raiffeisenkassa einen 

Kredit auf? 

b) Was schreibt das oberºsterreichische Erbgesetz vor? 

c) Welche Schwierigkeiten hat StraÇmayer mit seiner 

Landwirtschaft? 

d) Warum wird aus dem Fremdenverkehrsgeschªft nichts?- 

e) Warum wird der Bauer so seltsam? 

f) Ist die K¿ndigung des Bauern durch die ¥lgesellschaft 

gerechtfertigt? (Begr¿nden Sie Ihre Antwort.) 

 

3. Nehmen Sie Stellung. Benutzen Sie die unten angegebenen 

Redemittel,um zu folgenden Aussagen Stellung zu nehmen. 

Begr¿nden Sie Ihre Meinung. 

 

a) Die Raiffeisenkassa ist schuld, daÇ es dem Bauern StraÇmayer so 
schlecht geht. 

b) Das oberºsterreichische Erbgesetz finde ich gut. 

c) Die ¥lgesellschaft verhªlt sich dem Bauern gegen¿ber sehr 

korrekt. 

d) Die ¥lgesellschaft ¿bervorteilt die Bauern. 

e) Die K¿ndigung StraÇmayers erfolgt zu Recht. 

f) Diese Erzªhlung behandelt die Vertreter der Industrie unfair. 

Damit bin ich einverstanden.      Damit bin ich nicht 

einverstanden. 

Ich bin derselben Meinung.  Da bin ich anderer Meinung. 

Ich glaube schon.   Das glaube ich nicht. 

Auf jeden Fall.   Absolut nicht. 

Ja, sicher.   Nein, keinesfalls. 

Ich weiÇ nicht. 

Da bin ich mir nicht sicher. 

Das kann man nicht beweisen. 

Vielleicht. 

Das kann man so nicht sagen. 
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4. Ein kritischer Journalist schreibt in einer Zeitung einen kurzen 

Artikel ¿ber den Fall StraÇmayer (10 bis 15 Sªtze). 

 

5. Diskutieren Sie. 

 

In dieser Erzªhlung wird gezeigt, wie die Industrie die traditionelle 

Agrar-gesellschaft ¿berrollt und zerstºrt. 

(Anregungen: Sammeln Sie aus dem Text Argumente. Unterstreichen 

Sie entsprechende Stellen. Machen Sie Notizen. Wie verhªlt sich die 

¥lindustrie gegen¿ber den Bauern? Stellen sich die Bauern dem 

Fortschritt entgegen? Sind die Autoren parteiisch? 

6. Die Erzªhlung endet sehr abrupt. Beschreiben Sie das mºgliche 

Schicksal Josef StraÇmayers nach seiner K¿ndigung. 

 

7. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1) Esasan bugdaĨ we owdary dªnesi ekilĨªr. 

2) Kredit ¿in girdeji hasaby 11 gºterim. 

3) DaĨhanyŔ birinji aĨaly, Mihael HumenbergeriŔ ejesi, ¿ Ĩyl 

mundan ºŔ Ĩogaldy. 

4) G¿nleriŔ birinde daĨhanyŔ Ĩanynda inģener peĨda bolĨar. 

5) GelĨªnler, ĸol bada Ĩene-de gidĨªrler. 

6) ¦ aĨdan soŔ onuŔ gºwrelidigine gºzi d¿ĸĨªr. 

7) Ol daĨhanlaryŔ arasynda howsala dºredĨªr. 

8) DaĨhanyŔ tutgaĨy tutĨar we giĨewisini, gyzyny we agany 

hojalykdan kowĨar. 

9) DaĨhan gulplanĨar. 

10) Anna kakasyna kºmek edesi gelĨªr. 

 

 

 



143 
 

Christine Nºstlinger 

Links unterm Christbaum  

Ich war damals acht Jahre alt, und mein grºÇter Wunsch war 

ein Hund. Ein groÇer Bernhardinerhund. Der Wirt im Nachbarhaus 

hatte fr¿her so einen Hund gehabt. Der hatte immer vor der 

Wirtshaust¿r gelegen, und ich war oft bei ihm gehockt und hatte ihn 

gestreichelt und hinter den Ohren gekrault. Und wenn ich ihm mein 

nacktes Bein hingehalten hatte, hatte er das Bein mit seiner weichen, 

nassen Zunge abgeschleckt.' 

Nun war der Bernhardiner vom Wirt tot, und ich wollte einen 

eigenen Bernhardiner haben, poch ich hªtte mich auch mit einem 

anderen Hund zufriedengegeben. Bis auf einen Rehpinscher ð vor 

dem mir grauste ð wªre mir jeder recht gewesen. Hunden galt meine 

ganze Sehnsucht. Wenn ich die anfaÇte, wenn ich von denen 

betapscht
1
 wurde, sp¿rte ich so eine mªchtige Zufriedenheit in mir, 

wie ich sie nie sp¿rte, wenn ich Menschen anfaÇte oder von ihnen 

betapscht wurde. 

Zu jedem Geburtstag und Namenstag, zu Ostern und zu 

Weihnachten, immer, wenn man mich fragte: ĂWas w¿nscht du dir?", 

sagte ich: ĂEinen Hund, bitte!", und meine Mutter sagte darauf 

ungeduldig: ĂHºr doch endlich auf mit dem Unsinn!" 

Meine Mutter mochte Hunde nicht sehr. Doch wenn damals nicht 

Krieg gewesen wªre, wenn die Zeiten besser gewesen wªren, hªtte 

sie vielleicht nachgegeben, beeindruckt von so viel kindlicher 

Hartnªckigkeit. Aber so, wie wir lebten, war es unmºglich, einen 

Hund zu halten. F¿r einen Hund, auch f¿r einen kleinen, hªtten die 

Fleischmarken
2
 der ganzen Familie nicht gereicht. Meine Mutter 

erklªrte mir das immer wieder, zeigte mir jeden Samstag das St¿ck 

Fleisch, das unsere Wochenration war, und sagte: ĂSchau dir das an! 

Und davon soll auch noch ein Hund mitfressen? "  

Ich war stur
3
. ĂAndere Leute haben auch einen Hund!" sagte ich und 

zªhlte auf, wer in der Gegend einen Hund hatte. 

Meine Mutter sagte, daÇ der Meier-Hund eben ein Nazi-Hund 

sei und gute Nazis in lausigen Zeiten besser an Fleisch herankommen 



144 
 

ð und daÇ der Schodl-Hund nur deshalb zu halten sei, weil die Frau 

Schodl eine Tante auf dem Land hat, die Fleisch schickt ð und daÇ 

die anderen Hunde in der Gegend ohnehin schon halb verhungert 

seien. 

Ich gab trotzdem nicht nach. Meine Sehnsucht nach 

Hundsfell und Hundsschnauze war zu stark. AuÇerdem war ich 

gewohnt, daÇ meine W¿nsche erf¿llt wurden. Als ich mir den 

Puppenwagen gew¿nscht hatte, hatte ihn meine Mutter gegen 

ihren schºnen Fuchskragen eingetauscht, und als ich einen 

Kaufmannsladen haben wollte, hatte ihn mein GroÇvater ð 

weil es keinen zu kaufen gab ð in wochenlanger Arbeit 

gebastelt. Ich glaubte daran, daÇ man nur besonders stark 

w¿nschen muÇ, damit ein Wunsch in Erf¿llung geht.  

Es war ein paar Wochen vor Weihnachten, da fragte mich mein 

GroÇvater: ,,Na, was glaubst du, bekommst du zu 

Weihnachten?" Da er mich nicht gefragt hatte, was ich mir 

w¿nsche, sondern was ich bekommen werde, sagte ich nichts 

vom Hund, sondern redete von Buntstiften und Puppenkleidern 

und von einem Service f¿r die Puppenk¿che. ĂUnd von mir?" 

fragte der GroÇvater. 

Ich hatte keine Ahnung. Letztes Jahr zu Weihnachten hatte er 

mir seinen F¿llfederhalter geschenkt, weil ich f¿r die Schule 

einen gebraucht hatte und nirgendwo einer aufzutreiben 

gewesen war. 

ĂNeue Hausschuhe?" probierte ich. Der GroÇvater war mit 

einem Schuhhªndler befreundet, der gab ihm manchmal 

geheime Schªtze aus seinem Vorkriegslager. Der GroÇvater 

lªchelte und sch¿ttelte den Kopf. ĂWas viel, viel Schºneres", 

sagte er: ĂDa wirst du Augen machen!" Er beugte sich zu mir 

und fl¿sterte mir ins Ohr: ĂEtwas, das lebt! Mehr verrate ich 

nicht!" Mehr brauchte er mir auch gar nicht zu verraten! Etwas, 

das lebt und viel, viel schºner ist, das war ein Hund! 

Ich umarmte den GroÇvater und k¿Çte ihn auf den Mund, was 

ich sonst nie tat, weil mich sein Schnurrbart stºrte. ĂAber nix
4
 

verraten, hºrst!" mahnte der GroÇvater. Das schwor ich hoch 
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und heilig. Ich war ja nicht dumm, wuÇte ja, daÇ Ă¦ber-

raschungen" das Wichtigste an Weihnachten sind. Niemand 

sollte erfahren, daÇ der GroÇvater geplaudert hatte! 

Ganz heimlich holte ich den alten Strohkorb vom Dachboden, 

und als mich meine Mutter dabei ertappte, wie ich aus meiner 

neuen Dirndlsch¿rze
5
 ein Kissen nªhte und es mit Watte f¿llte, 

mogelte
6
 ich und sagte, daÇ ich mir ein Puppenbett bastle. Und 

als meine Mutter dahinterkam, daÇ ich meine ĂDeutschen 

Heldensagen" bei der Hermi gegen eine feste neue, rote 

Hundeleine eingetauscht hatte, band ich mir die Hundeleine um 

den Bauch und behauptete, sie gefalle mir als G¿rtel. 

Es beunruhigte mich auch nicht, als meine Mutter eine Woche 

vor Weihnachten zur Nachbarin sagte: ĂDas Kind will  einen 

Hund, aber das geht nat¿rlich nicht!" 

Ich kannte die Erwachsenen! Die taten immer so. Wegen der 

¦berraschung! 

Den Puppenwagen und den Kaufmannsladen hatten sie auch als ganz 

Ăunmºglich" und Ăausgeschlossen" hingestellt, und dann waren sie 

doch unter dem Christbaum gestanden. 

Am Heiligen Abend
7
 war ich aufgeregt wie noch nie. Aber ich war, 

ganz gegen meine Art, sehr leise aufgeregt, und ich versuchte auch 

meine Schwester am Lautsein zu hindern, weil ich auf ein leises 

Bellen, ein sanftes Jaulen
8  
lauschte. Mein Hund muÇte ja schon im 

Haus sein, denn die Tierhandlungen hatten bereits geschlossen.In der 

Wohnung, entschied ich, konnte der Hund nicht sein. Unsere Woh-

nung war klein. Da hªtte ich ihn bemerkt. Ich stieg auf den 

Dachboden hinauf, und ich stieg sogar in den Keller hinunter, obwohl 

ich vor dem Keller groÇe Angst hatte. Aber auch im Keller war kein 

Bellen und kein Winseln. Es gab nur noch eine Mºglichkeit: Mein 

Hund muÇte bei der Nachbarin sein! Nat¿rlich war mein Hund bei 

der Nachbarin! Warum sonst wohl hatte die gesagt ĂHeute nicht, 

mein Kind", als ich sie hatte besuchen wollen. Sonst lieÇ sie mich 

doch immer in die Wohnung. Sonst freute sie sich, wenn ich zu ihr 

kam. 
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Es war anzunehmen, daÇ mir der GroÇvater den kleinsten 

Hund gekauft hatte, der aufzutreiben war, weil der kleinste Hund am 

wenigsten fraÇ. ĂSchnackerl", ¿berlegte ich mir, war der beste Name 

f¿r so einen winzigen Hund. 

Punkt sieben Uhr war bei uns zu Hause immer die ĂBescherung", 

darum muÇten meine Schwester und ich um halb sieben in einem 

kleinen Zimmer verschwinden, damit meine Mutter die Geschenke 

unter den Christbaum stellen und die Kerzen anz¿nden konnte. 

Ich saÇ in dem Zimmer und biÇ an meinen Fingernªgeln und 

hoffte, daÇ der Hund, wenn er schon so klein war, wenigstens lange, 

weiche Haare hatte. Ganz deutlich hºrte ich meinen GroÇvater die 

Wohnung verlassen. Am schlapfenden
9
 Hausschuhgang erkannte ich 

das. Dann hºrte ich die T¿rglocke an der Nachbarwohnung, kurz 

darauf wieder die Schlapfenschritte vom GroÇvater ð und dann 

bimmelte das Weihnachtsglºckchen. Meine Schwester st¿rzte aus 

dem Zimmer, und ich ging langsam hinterher, weil man auf das groÇe 

Gl¿ck nicht losrennen kann. Dem muÇ man sich Schritt um Schritt 

nªhern, sonst schnappt man ¿ber
10

 vor Gl¿ck. Unser Christbaum 

reichte bis zur Zimmerdecke, unzªhlige Kerzen waren darauf und 

brannten flackernd, und viele Wunderkerzen
11

 spr¿hten einen Ster-

nenhimmel in das Zimmer. 

Links unter dem Christbaum, das war jedes Jahr so, lagen die 

Geschenke f¿r mich. Ich sah eine neue Schultasche und Buntstifte 

und ein Puppenservice. Und dann war da noch ein groÇes Ding, 

verdeckt von einem weiÇen Tuch. 

 

1 betapschen (umgangssprachlich) ber¿hren ð 2 

Fleischmarken Als Fleisch im Krieg knapp wurde, konnte man es nur 

gegen Fleischmarken kaufen ð 3 stur starrkºpfig, unbeweglich 

4 nix (mundartlich) nichts ð5 Dirndlsch¿rze Sch¿rze eines 

Dirndlkleides ð 6 mogeln (umgangssprachlich) schwindeln 

7 der Heilige Abend 24. Dezember ð 8 jaulen heulen (Hund) ð 9 

schlapfen (umgangssprachlich) nachlªssig gehen ð 10 

¿berschnappen (umgangssprachlich) verr¿ckt werden ð 11 die 

Wunderkerze Christbaumdekoration, die Funken spr¿ht 
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Aufgaben zumText 

 

1. Lesen Sie den Text! 

2. Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3. Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen 

Sie sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

kraulen  sypalamak, sºȢ¿p sypalamak 

abschlecken                 Ȣalamak, Ȣalaĸdyrmak 

sich zufrieden geben   kanagatlanmak, razy bolmak 

der Namenstag at toȢ, at dakylnada edilȢªn toȢ 

die Hartnªckigheit kesirlik, dikd¿ĸdilik, erjellik 

lausig bitli, Ȣaramaz, erbet, gºzgyny    

eintauschen                  alyĸmak, alyĸmak 

auftreiben                    almak, ykarmak,zordan tapmak   

mahnen                        ºŔ¿nden duȢdurmak 

ertappen                       tutmak, basmak, gelmek 

hindern               bºwet bolmak, pªsgel bermek 

winseln               yŔsamak, uwlamak 

                                       

 

¦bungen zum Text 

 

1. Partnerarbeit: 

1. Jeder der folgenden Begriffe paÇt auf eine Stelle im Text. 

Suchen Sie mit 

einem Partner die Zusammenhªnge und bilden Sie Sªtze. 

Ein groÇer Bernhardinerhund ð Krieg ð Fleischmarken ð 

Dirndlsch¿rze ð Bescherung ð Puppenservice ð ein weiÇes 

Tuch 

2. Wie kºnnte die Geschichte enden? Schreiben Sie zehn bis zwºlf 

Sªtze. 

3. Gruppenarbeit (zu dritt oder viert): 
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Erzªhlen Sie einander, wie Sie die Geschichte Nºstlmgers zu Ende 

gef¿hrt haben. Diskutieren Sie die Unterschiede. 

 

. . . und so endet die Geschichte wirklich: 

 

Der GroÇvater stand neben dem Ding und zog das weiÇe Tuch weg. 

Ein Vogelkªfig mit einem Wellensittich war darunter. Blau war der 

Wellensittich. Der GroÇvater b¿ckte sich, ºffnete die T¿r des 

Vogelkªfigs und holte den blauen Sittich heraus. 

ĂHansi heiÇt er", sagte der GroÇvater. ĂNa, komm, nimm ihn!" 

Er setzte den Vogel auf seinen Zeigefinger und hielt ihn mir dicht 

vors 

Gesicht. ĂNa, so nimm ihn doch", verlangte er. 

Ich griff nach dem Vogel und nahm ihn in die Hand und schloÇ sie 

zur Faust. Auf der einen Seite der Faust schaute der blaue Vogelkopf 

heraus, auf der anderen Seite der blaue Schwanz. 

Der Vogel pickte mich mit seinem scharfen Schnabel in die Haut 

zwischen Daumen und Zeigefinger. Ich schrie ĂAu" und preÇte die 

Faust fest zusammen, dann ºffnete ich sie wieder. 

Der Vogel flog nicht weg. Er fiel zu Boden. Er war tot. Ich fing zu 

weinen an. Der GroÇvater und meine Mutter und meine Schwester 

redeten mir gut zu. DaÇ es doch kein Ungl¿ck sei, sagten sie. DaÇ 

man so einen blauen Vogel nach den Feiertagen nachkaufen kºnne. 

Und daÇ ich doch Ănichts daf¿r" kºnne. Und daÇ ich doch an so 

einem schºnen Tag nicht traurig sein soll wegen einem* kleinen 

blauen Vogel. Aber ich hºrte nicht zu weinen auf, denn ich sp¿rte 

ganz genau, daÇ ich Ăetwas daf¿r" konnte. Und ich schªmte mich, 

weil sie mich f¿r besser hielten, als ich war. Und weil es mir nicht 

gelang, wegen dem*( Die Verwendung des Genetivs statt des Dativs 

ist umgangssprachlich). 

 toten Vogel zu weinen. Ich beweinte einen Hund, den es nie gegeben 

hatte, den auÇer mir niemand kannte. Und weil ihn auÇer mir 

niemand kannte, konnte mich auch niemand seinetwegen trºsten. 

Und weil mich niemand trºstete, f¿hlte ich mich schuldig. Schon oft 

hatte man mir gesagt, daÇ ich an etwas Ăschuld" sei. Nie hatte ich das 
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anerkannt. Nun sagte es mir niemand ð und das machte die Schuld 

doppelt schwer. Ich bestrafte mich damit, daÇ ich nie mehr den 

Wunsch nach einem Hund erwªhnte. Das machte es ein biÇchen 

leichter. Aber leicht war es trotzdem nicht, ein Kind zu sein und zu 

wissen, daÇ man eine ist, die aus Enttªuschung Vºgel totmacht. 

 

2. Beschreiben Sie Ihre Reaktion auf das Ende der Geschichte. Sie 

kºnnen Ihre Sªtze einleiten mit: Ich habe sofort gewuÇt, daÇ . . . Ich 

war ¿berrascht, daÇ . . . 

Die Geschichte hat mich (nicht) ¿berzeugt, denn . . . Das Mªdchen 

tut mir (nicht) leid, weil . . . DaÇ der Vogel tot ist, . . . Ich finde, das 

Mªdchen . . . 

Das Verhalten des GroÇvaters und der Eltern finde ich . . . Der 

GroÇvater des Mªdchens hªtte . . . Vielleicht wªre es besser, . . . 

 

3. Am nªchsten Tag erzªhlt der GroÇvater seiner Nachbann, was am 

Heiligen Abend passiert ist. Was erzªhlt er? Und wie reagiert die 

Nachbarin? Schreiben Sie das Gesprªch auf. 

 

4. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1) Ejem  muŔa ydaman: ñ Manysyz g¿rr¿ŔiŔi bes  et !ò diȢdi. 

2) Men kesirlikgimi edip ñ Baĸga adamlar hem it saklaȢara !ò 

diȢip, golaȢymyzda it saklaȢanlary sanap baĸladym. 

3) MeniŔ ejemiŔ Isa PygamberiŔ doglan g¿niŔ baȢramynyŔ 

bellenmegine bir hepde galanda goŔĸymyza Ȣ¿zlenip: ñ 

Oglum it  saklasy gelȢªr, emma bu d¿Ȣbinden m¿mkin dªl. ò 

diȢen sºzleri meni birjigem biynjalyk edenokdy. 

4) Gadyr gijesinde men ºrªn tolgundym, beȢle ȢagdaȢ mende ºŔ 

bolmandy. 

5) BiziŔ ºȢ¿miz kiidi. 

6) Men atamyŔ ºȢden ykyp  gideĸi mana gowy eĸidildi.  

7) MeniŔ uȢam otagdan ykyp gitdi, men hem onuŔ yzy bilen, 
¿nki Ȣazgytdan gayp bolmaȢar. 
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8) Her Ȣylda bolĸy Ȣaly tªze Ȣyl arsynyŔ ep tarpynda aranyŔ 
aĸagynda  meniŔ sowgatlarym durdy. 

9) ķeȢle hem ol Ȣerde ak Ȣaglyk bilen Ȣapylan uly zat durdy. 

10) Emma men agymy saklap bilmedim, sebªbi men bu Ȣerde 
ºz¿miŔ kºmek edip biljegimi anyk  duȢȢardym. 
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Folke Tegetthoff Markus Malus'  

 

Sind die Leute arm, mºchten sie reich sein. Haben sie viel Arbeit, 

wollen sie Langeweile. Ist es warm, wollen sie es kalt. Scheint die 

Sonne, suchen sie den Schatten. So ist es, und so wird es 

wahrscheinlich immer sein. Aber irgendwo im Weltall zieht ein 

Planet seine Bahn, auf dem wollte ein Kºnig es einmal allen recht 

machen. Von einer Tante zweiten Grades besaÇ er einen Zauberstab. 

Ein Holzding, das man schwingt, dann macht es ZACK, und alles ist 

so, wie man es sich w¿nscht. 

Der Kºnig hatte es eines Tages satt, diesen Zauberstab zu 

gewºhnlichen Ver-zauberungen zu benutzen, Frºsche in Prinzen und 

Stiefm¿tter in Steine zu verwandeln. Oder Teppiche zum Fliegen zu 

bringen und Hasen aus Zylindern zu holen. 

Er dachte sich: ĂIch will ein guter Kºnig sein, und darum will ich 

meinen Untertanen eine Freude bereiten." 

Und er ging unters Volk, es zu belauschen. Ein jeder hatte etwas zu 

bejammern. 

Die Armen ihre Armut, die Arbeiter ihre harte Arbeit, die Geizigen 

ihre Einsamkeit. Die Kaufleute hatten Angst vor dem Ruin, die 

Reichen vor schlechten Zeiten, die Schºnen vor dem Alter. 

ĂEs allen recht zu machen, ist ein hartes St¿ck Arbeit", sagte sich der 

Kºnig, Ăaber ich will es versuchen. Alle jammern dar¿ber, daÇ sie zu 

wenig Zeit hªtten. Zu wenig Zeit zum Kartenspielen, zu wenig Zeit 

zum Geldscheffeln
1
, keine Zeit f¿r die Kinder und keine Zeit zum 

Schauen. Mein Volk braucht ZEIT. Also werde ich ihm mehr Zeit 

geben!" 

Und er ging in die Fabriken und Werkstªtten und verzauberte 

Maschinen und FlieÇbªnder. Da lief alles von selbst, und man 

brauchte keine Arbeiter mehr. Er verzauberte Handkarren und 

Lastwagen und Krªne und Z¿ge und Flugzeuge. So kamen die Waren 

aus den Fabriken eben von Zauberhand in die Regale der Kauflªden. 

Weil es keine Arbeit mehr gab, muÇte auch niemand daf¿r bezahlt 

werden, und so lieÇ er auch das Geld verschwinden und die Preise. 

Es kostete alles . . . Null Komma Nichts. 
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Im Nu waren alle zufrieden. Fast alle. Leute, die fr¿her gern mit 

teuren Sachen protzten, muÇten sich nat¿rlich umstellen. Und Sºhne, 

die stolz auf des Vaters Geld waren, auch. Und Leute, die davon 

gelebt hatten ĂGleiches Recht f¿r alle" zu schreien, muÇten sich 

etwas Neues einfallen lassen. Denn jeder konnte sich nehmen, was er 

wollte. Aber nicht nur das. Es brauchte niemand mehr zu arbeiten. 

 rzte wurden abgeschafft, Generaldirektoren waren ¿berfl¿ssig, 

Beamte wurde fr¿hzeitig pensioniert. Kºche legten die Kochlºffel 

weg, Schneider ihre Scheren, Polizisten die Schlagstºcke, Maurer 

sahen ihren verzauberten Kellen
2
 zu, und die Tischler summten nur 

noch ein vergn¿gtes Lied zum Ritsch-Ratsch ihrer Sªgen. 

Aber jetzt kam ein neues Problem: Einige Zeit waren Nichtstun und 

Alles-kriegen schºn und lustig, aber bald bekamen alle Langeweile. 

Man wollte sich ja irgendwie unterhalten. Kino, Theater, Fernsehen 

oder auf den FuÇballplatz gehen. Aber dazu hªtte man Schauspieler, 

Regisseure, Ansager, FuÇballer und Schiedsrichter gebraucht. Und 

die sahen ¿berhaupt nicht ein, warum gerade sie arbeiten sollten. 

Also weiterhin Langeweile. Herumliegen und dasitzen, saufen und 

glotzen' oder schlafen. 

Einzig und allein der Kºnig hatte noch zu arbeiten. Es war 

eine ziemliche Anstrengung, es allen recht zu machen, und so kam 

der Zauberstab nicht zur Ruhe. 

Doch eines Tages reichte es ihm, nun wollte er sich einmal 

langweilen. Er setzte sich auf den Thron, und schon bald kam die 

Langeweile. Eine Woche gefiel ihm das gut, er war zufrieden mit 

sich und seiner Arbeit. Aber am siebenten Tag hielt er es nicht mehr 

aus: ĂIch will sofort unterhalten werden, oder ich ich grabe einen 

Garten um!" Und da Graben absolut nicht f¿r einen Kºnig ist, rief 

man nach dem Hofnarren. Aber der konnte ¿ber Langeweile nur 

lachen. 

Man brachte dem Kºnig die schºnsten Frauen, doch die hielten 

Schlaf f¿r das beste Schºnheitsmittel. 

Man versuchte es mit farbenfrohen Vºgeln, die ihre lustigsten Lieder 

singen sollten. Aber eingesperrt in einem Kªftig, wollten sie auch 

nichts tun, lieÇen ihre Kºpfe hªngen, und was aus ihren Schnªbeln 
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kam, war eher traurig. ĂZum Donnerwetter, wer zum Teufel kann 

etwas gegen meine Langeweile unternehmen", br¿llte der Kºnig 

miÇmutig. 

Da kam ein Mann namens Markus Malus in das SchloÇ und 

sagte, er kºnne dem Kºnig helfen und ihm die Langeweile 

vertreiben. Keiner wollte es so recht glauben, aber der Mann sollte 

zeigen, was er konnte. Markus Malus ging schnurstracks
4
 zu einem 

Haus und z¿ndete es an. Die Bewohner br¿llten und schrien und 

liefen um ihr Leben. Der Kºnig traute seinen Augen nicht. Mit so 

etwas Gemeinem hatte er nicht gerechnet, und er wollte den Mann 

einsperren lassen. 

Markus Malus aber erklªrte: ĂOffen gesagt ð es war gemein. Gut. 

Aber um bei der Wahrheit zu bleiben, es war doch gut gegen 

Langeweile. Sie, durchlauchtigster Kºnig ð ganz unter uns ð sahen 

ein nettes Feuer z¿ngeln. Die Bewohner muÇten laufen, hatten also 

auch zu tun. Na, und ich hatte auch meinen SpaÇ! Folglich ð keine 

Langeweile!!!" 

ĂDer Mann ist zwar widerlich, aber . . . er versteht sein Handwerk", 

dachte sich der Kºnig. 

Und um endlich wieder Abwechslung in seinen Alltag zu 

bringen, ernannte er Malus zum Minister gegen Langeweile. Der 

Minister begann gleich mit der Arbeit: 

Am ersten Tag erfreute er den Monarchen mit seiner Glanznummer 

,Tanz der Teufel'. Wªhrend der zwºlf st¿ndigen Tagespause hatte er 

sich unters Volk gemischt. Die Leute schliefen, waren betrunken oder 

schauten den Vºgeln nach. So konnten sie herrlich von knatternden 

Maschinen, harter Arbeit und fast gar keinen Pausen trªumen. Alles 

war friedlich und ruhig, aber plºtzlich blªhte sich Malus mitten unter 

ihnen zu doppelter GrºÇe auf, lachte ein schreckliches Lachen und 

wechselte die Farbe wie ein Chamªleon. Seine Zunge rasselte bis 

zum Boden, die Augen quollen-hervor, und er hob ein biÇchen vom 

Boden ab. Die Leute waren starr vor Schreck oder sprangen auf, 

versteckten sich, verkrochen sich, rissen die Augen weit auf, schrien, 

weinten oder wuÇten gar nicht, was sie tun sollten. Doch es war noch 

nicht zu Ende. Aus seinen Nasenlºchern krochen Ratten, groÇ wie 
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Katzen, aus den Ohren flogen Noten, auf deren Bªuchen Kobolde 

saÇen und Musik des Teufels spielten. Und so schnell der Spuk 

begonnen hatte, war er auch wieder verschwunden. 

Der zweite Arbeitstag brachte ebenso Erfreuliches. 

Der Kºnig hatte zu einem Festmahl geladen. 

Die Damen kamen in festlichen Kleidern, die Herren in Frªcken. 

Das Essen begann. Die Vorspeise war sehr franzºsisch. Man nickte 

mit den 

Kºpfen: delikat! 

Die Suppe sah sehr fettªugig aus: ĂMh, lecker!" 

Als Hauptspeise reichte man kleine Tierchen nach Chinesenart. Und 

zum Nachtisch gab es ein Gericht, das war flockig, flaumig, braun, 

mit grobem rotem ZuckerguÇ. 

Die Damen waren entz¿ckt, die Herren angenehm ¿berrascht, der 

Kºnig zufrieden. Minister Malus hielt eine Tischrede: ĂVerehrte 

Gªste! Es hat uns auÇerordentlich gefreut, Sie mit unseren 

auserlesenen Speisen verwºhnen zu d¿rfen. Ich hoffe sehr, daÇ die 

Maden
5
 in Lulu

6
 schmeckten. Vorz¿glich auch die 

Ohrenschmalzsuppe. Und die mit Kitekat
7
 gef¿llten Ratten. Gar nicht 

zu sprechen von den frisch gelegten Pferdeªpfeln mit Waldameisen-

streusel." 

Die Damen wurden ohnmªchtig, die Herren suchten flink die 

Toiletten auf, der Kºnig wurde blaÇ und r¿lpste. 

Auch die weiteren Tage waren mit ScheuÇlichkeiten aller Art 

ausgef¿llt. Blinden gab Malus sich als Freund zu erkennen und f¿hrte 

sie geradewegs in Brennesselstrªucher oder lieÇ sie in Gruben 

st¿rzen. Kleine Kinder zwickte er so gemein, daÇ ihnen vor Schreien 

die Gesichter blau anliefen. Und schºnen Frauen zerstºrte er kurz vor 

wichtigen Anlªssen die Frisur. Schreikrªmpfe waren die Folge. 

Am siebenten Tag ging Malus aber doch etwas zu weit. Er schlich 

sich in das Gemach des Kºnigs und stahl den Zauberstab. Er hatte 

den teuflischen Plan, die Zeit zu verzaubern. Er wollte sie schneller 

laufen lassen. Das erschien Malus als Hºhepunkt seiner Arbeit. Er 

stellte es sich wunderbar vor, wie die Leute aufspringen, dahinrasen, 

sich wieder hinlegen w¿rden, alles blitzschnell und immer wieder. 
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Und der Kºnig: gªhnen ð schlafen ð lachen, gªhnen ð schlafen ð 

lachen, bis auch er erschºpft zusammenbrechen w¿rde. Und die 

durchgedrehten Maschinen, die quietschenden Roboter. Malus war 

sehr stolz auf sich. 

Aber irgend etwas muÇte wohl beim Zauberspruch schiefgelaufen 

sein, denn die Zeit lief zwar schneller, aber, zu Markus Malus' 

Entsetzen, raste sie . . . r¿ckwªrts: Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, 

November, Oktober, September, und hªtte Malus als letzte Rettung 

nicht den Zauberstab zerbrochen, so hªtte womºglich Malus' 

UrgroÇmutter den UrurgroÇvater des Kºnigs unterhalten m¿ssen. 

Als sich der Kºnig von seinem Gªhnen-schlafen-lachen-

Karussell und das Volk von seiner Erschºpfung erholt hatten, 

beschloÇ der Kºnig, darauf zu verzichten, in den Geschichtsb¿chern 

der ,gute Kºnig' genannt zu werden. Und das Volk wollte auch lieber 

seine Arbeit, Geld und alles so, wie es fr¿her einmal war. 

So standen die Arbeiter wieder an ihren Maschinen, die Reichen 

wuÇten nicht, wohin mit ihrem Geld, Hofdamen machten 

Hofknickse, Trªumer trªumten von besseren Zeiten. Alle wuÇten, daÇ 

sie wieder an dem   Platz waren, wo sie hingehºrten. ð Oder auch 

nicht. 

Der Exminister gegen Langeweile wurde dazu verurteilt, im 

Fernsehen seine SpaÇe vorzuf¿hren. So konnte ihn jeder abschalten, 

wenn es ihm zu dumm wurde. 

 

1 Geld scheffeln viel Geld verdienen ð 2 die Kelle ein Werkzeug f¿r 

Maurer ð 3 glotzen starr, geistlos schauen 
4 schnurstracks geradewegs 
5 die Made Insektenlarve ð 6 das Lulu (Kindersprache) Urin ð 7 

Kitekat Katzenfutter 

 

Aufgaben zumText 

 

1. Lesen Sie den Text! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 
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3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen 

Sie sie! 

4.¦bersetzen Sie den Text! 

5.Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

schwingen                 galgatmak, ganat kakmak 

belauschen                gizlin diŔlemek, ogryn  garamak 

das FlieÇband  konweȢer, ¿zn¿ksizlik 

in einem Nu               bir pursatda 

protzen                     ºw¿nmek, buȢsanmak 

¿berfl¿ssig                artykma, gereginden artyk, biderek  

einsehen gºr¿p tanyĸmak, seredip gºrmek  

einzig und allein       Ȣeke-tªk, diŔe, Ȣeke bir 

vertreiben                   s¿r¿p Ȣºrmek, m¿n¿p Ȣºrmek 

z¿ngeln                     ikirjeŔlenmek 

durchlaucht               alyhezretler 

knattern                     ĸatyrdamak, ĸatlamak, bozulmak 

sich aufblªhen         galmagal turuzmak, Ĩel bermek 

rasseln        g¿mm¿rdemek, d¿rr¿ldemek  

der Spuk                    jyn, arwah 

flockig, flaumig        Ĩumĸak, ĨeŔil, mymyk, s¿t¿k Ĩaly 

auserlesene Speisen  aŔrybaĸy tagam, nahar 

 

¦bungen zum Text 

 

1. Gruppenarbeit (zu dritt oder viert): 

Erfinden Sie mit Hilfe der Wºrter und Ausdr¿cke der Wortliste ein 

Mªrchen. Machen Sie sich Notizen, aber schreiben Sie Ihre 

Geschichte nicht auf. Je ungewºhnlicher die Idee, desto besser. 

Wortliste: 

ein Kºnig, arm, es allen recht machen wollen, 

ein Zauberstab, reich, den Untertanen eine Freude bereiten 

ein neues Problem,   zufrieden,   belauschen 

die Langeweile, zu wenig Zeit haben 
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verzaubern 

sich unterhalten wollen sich langweilen 

jemandem die Langeweile vertreiben 

gªhnen 

schlafen 

lachen 

alles so, wie es fr¿her einmal war 

 

2.Erzªhlen Sie nun Ihr Mªrchen einer anderen Gruppe. Suchen Sie 

gemeinsam einen Titel f¿r die Geschichte. 

 

3.Wªhlen Sie von allen Geschichten, die vorgestellt werden, die beste 

(lustigste, witzigste, verr¿ckteste, originellste). 

 

4. Partnerarbeit: 

Ergªnzen Sie die folgenden Sªtze sinngemªÇ mit Ihren eigenen 

Worten. 

 

a) Die Geschichte handelt von . . . 

b) Der Kºnig hatte es eines Tages satt, . . . 

c) Weil es keine Arbeit mehr gab, . . . 

d) Nichtstun und Allesknegen waren schºn und lustig, aber . . . 

e) Am siebenten Tag wollte der Kºnig . . . 

f) Markus Malus konnte dem Kºnig die Langeweile . . . 

g) Der Kºnig ernannte Malus zum . . . 

h) Markus schlich sich in das Gemach des Kºnigs und . . . 

i) Er hatte einen teuflischen Plan, . . . 

j) Am Ende wuÇten alle, daÇ . . . 

 

5. Partnerarbeit: 

 

Notieren Sie zehn bis f¿nfzehn Stichwºrter aus dem Text, die Ihnen 

helfen, sich die Handlung besser zu merken. Lesen Sie Ihrem Partner 

anschlieÇend Ihre Stichwºrter vor. Ihr Partner erklªrt sie dann mit 

seinen eigenen Worten. Wechseln Sie einander ab. 
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6. ĂAuch die weiteren Tage waren mit ScheuÇlichkeiten aller Art 

ausge- f¿llt", heiÇt es im Text. Erfinden Sie eine ,,scheuÇliche" 

Episode, die in die Geschichte paÇt. 

 

7. Diskussion: 

 

,,Der Text verbindet das Mªrchenhaft-Wunderbare mit sozialen 

Problemen von heute" (Robert Killinger). 

Nehmen Sie zu dieser Behauptung Stellung. Geben Sie Beispiele f¿r 

das Mªrchenhafte. Welche sozialen Probleme werden angeschnitten? 

 

8. Diskussion/Aufsatz: 

Was kºnnen wir tun, um Langeweile zu vertreiben? 

 

9. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1. Halk garypmy, olar baĨ bolmaklygy isleĨªrmi! 

2. Ol ºz Ĩanyndan pikirlenip: ñ Men gowy ĸa boljak, ĸonuŔ ¿in men 

ºz ĸalygymdakylara  ĸatlyk taĨĨarlajak.ò  

3. ἧeĨlelikde ol fabriklere we gurluĸyk edatalaryna gidip, ªhli zatlary 

ĸeĨle hem konweĨereri jadylady. 

4. ķol pursatda hemmeler kanagatlandylar. 

5. Emma indi tªze mesele Ĩ¿ze ykdy:  Kªb wagtlap hi zat etmezden 

ªhli zadyŔ gelip durmagy gowy we ĸatlyklydy, emma bularyŔ ªhlisi 

Ĩ¿rek gysgynlyga ºwr¿ldi. 

6. ħ¿rek gysgynlyk dowam edĨªr. ħatmak we  boĸ oturmak, 

hapalamak we biri-biriŔe seredip oturmak Ĩa-da uklamak. 

7. ħeke-tªk ἧanyŔ entek etmeli iĸleri  bardy. 

8. ἧa ºz gºzlerine ynananokdy. 

9. Minister bada-bat iĸne baĸlady. 

10. OnuŔ wagty jadylamak Ĩaly erbet plany bardy. 

11. MalĨus ºz¿nden gaty hoĸaldy. 

12. Indi hemmeler ºz Ĩerlerini hem-de nirª degĸlidigini bilĨªrdiler, 

Ĩa-da belki bilĨªn hem dªldirler. 
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Doris M¿hringer 

Neues vom Wolf und den 7 GeiÇlein 

 

MuÇ einmal, sagte der Wolf zu seiner Frau (aber nicht das, 

was ihr denkt, ihr Lieben, sondern:) muÇ einmal wieder was 

Ordentliches in den Magen kriegen. Werde mich nach den 7 GeiÇlein 

umschauen. Ging also und schaute sich nach den 7 jungen Ziegen 

um. Ging und ging und schaute und schaute, und es waldete und 

waldete immer mehr und immer dunkler und dichter, und als es 

endlich so dunkel und dicht war, daÇ man vor lauter Bªumen den 

Wald nicht sehen konnte, dachte der Wolf: 

Wenn's mit rechten Dingen zugeht im Mªrchen, so muÇ jetzt die 

Wiese kommen, und auf der Wiese muÇ das Haus stehen, und in dem 

Haus m¿ssen die 7 jungen GeiÇlein h¿bsch artig um den Tisch herum 

sitzen und darauf warten, daÇ ich komme, und das j¿ngste schaut sich 

schon nach dem Uhrkasten um. Und so war's auch. 

Hielt sich also nicht lang mit Denken auf, der Wolf, ging drauflos auf 

das Haus zu (hatte Kreide mitgebracht f¿r die Stimme und Teig f¿r 

die Pfote, denn er kannte das Mªrchen) und fraÇ von den 7 jungen 

GeiÇlein 6 auf. Das 7. lieÇ er im Uhrkasten sitzen: 1. weil er satt war, 

2. damit es seiner Mutter alles erzªhlen konnte, 3. damit es mit dem 

Mªrchen seine Richtigkeit hatte. Uberlegte sich's aber dann doch, 

legte sich also nicht auf der gr¿nen Wiese drauÇen unter den 

Kirschbaum, um einzuschlafen und von der alten Ziege aufgeschlitzt, 

mit Steinen gef¿llt und zugenªht zu werden wie im Mªrchen, sondern 

trollte sich nach Haus, der Wolf. 

Und wenn er nicht spªter einmal doch noch gestorben wªre, weil er 

zu viele Hasen gefressen hatte, die zuviel Kohl gefressen hatten, der 

mit zuviel Insektengift gespritzt war, so lebte er noch heute. 

 

Aufgaben zumText 

 

1. Lesen Sie den Text! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 
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3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen 

Sie sie! 

4.¦bersetzen Sie den Text! 

5.Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

lauter                     Ĩeke-tªk, Ĩeke, di¶e 

zugehen                 Ĩollanamak, gitmek, golaĨlaĸmak 

artig                       gulak asyjy, diĨen ediji, tertipli 

die Pfote                penje, emelsiz adam 

aufschlitzen           kesmek, apmak 

sich trollen           Ĩok bolup gitmek,  ŖĨkeli gitmek 

 

 

¦bungen zum Text 

 

1.  

 
Richtig oder falsch? R     F 

a) Der Wolf war hungrig. O O 

b) Der Wolf muÇte durch einen dunklen, dichten Wald 
gehen. 

O O 

c) Das Haus der sieben GeiÇlein stand mitten im Wald. O O 

d) Die GeiÇlein waren nicht zu Hause. O O 

e) Der Wolf hatte Kreide mitgebracht. O O 

f) 
Das siebente GeiÇlein fraÇ der Wolf nicht, weil er es 
nicht finden konnte. 

O O 

g) 
Der Wolf machte unter den Kirschbl¿ten ein 
Schlªfchen. 

O O 

h) Er ging nach Hause. O O 

i) Spªter fraÇ der Wolf zu viele H¿hner. O O 

j) 
Er starb an Insektengift. 
. . damit es mit dem Mªrchen seine Richtigkeit hatte." 

O O 

 

In Doris M¿hringers Version vom ,,Wolf und den 7 GeiÇlein" kennt 

der Wolf offenbar das bekannte Mªrchen der Br¿der Grimm (siehe 
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Anhang, Seiten 124ð126). Lesen Sie beide Mªrchen sorgfªltig 

durch und suchen Sie dann bei M¿hringer Stellen, die zeigen, daÇ der 

Wolf das Grimm-Mªrchen kennt. Worin sehen Sie den grºÇten 

Unterschied zwischen den beiden Versionen des Mªrchens? 

 

2. Gruppenarbeit: 

Was ist die Aussage des Mªrchens? 

Bilden Sie kleine Gruppen (zu zweit oder zu dritt). Jede Gruppe 

diskutiert ¿ber 1 bis 3 Thesen. Ist diese These richtig, falsch, 

teilweise richtig? Begr¿nden Sie Ihre Stellungnahme und bringen Sie 

mºglichst Beispiele. Sie kºnnen auch Ihre eigenen Thesen aufstellen. 

 

3. Thesen: 

1 Es lohnt nicht, gehorsam zu sein. 

2 In der heutigen Zeit reichen auch ªuÇerste Klugheit, Wissen und 
Voraussicht nicht, um zu ¿berleben. 

3 Auch ein Wolf kann ¿berlistet werden. 

4 Wir werden noch alle an der Umweltverschmutzung zugrunde 

gehen. 

5 Man muÇ sich nur gut vorbereiten, um einen Plan erfolgreich 

durchzuf¿hren. 

6 Es lohnt doch, vorsichtig zu sein. 

7 Wºlfe sind widerliche Tiere. 

8 Wºlfe sollen keine Hasen fressen. 

9 Ein Mªrchen hat immer einen guten Ausgang. 

10 Em Bºsewicht erhªlt immer seine verdiente Strafe. 

 

 

4. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1. G¿nlerde bir g¿n mŖjek aĨalyna Ĩ¿zlendi (emma bu sizi¶ pikir 

ediĸi¶iz Ĩaly ony sŖĨĨªnligi hakynda dªl, eĨsem) onu¶ Ŗrªn adygy 

we gowy garbanmalydygy hakynda. 

2. Men 7. owlajyklary¶ ugruna ykaĨyn. 
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3. ķunlukda ol 7 Ĩaĸ geileri¶ ugruna ykmaga Ĩolandy. 

4. Ol tokaydan tokaĨa aĸdy, tokay mazally garaldy we g¿rleĸdi. 

5. TokaĨly ymykly garalyp, haanda agalardan Ĩa¶a tokaĨda hi hili 

zat gŖr¿nmªnde, mŖjek pikirlendi. 

6. Egerde ertekide aĨdylyĸy Ĩaly bolmaly bolsa, onda hªzir otluk 

meĨdan ykmaly, ol Ĩerde bolsa ŖĨ bolmaly.  

7. ¥Ĩde bolsa stoly¶ baĸynda 7 Ĩaĸajyk owlajyklar ma¶a garĸyp 

oturan bolmaly. 

8. I¶ kiisi bolsa eĨĨªm sagada golaĨlaĸyardy 

9. Bu edil ĸollar Ĩaly hem boldy. 

10 MŖjek kŖp pikirlenip durman ŖĨe okduryldy we Ĩedi owlagy¶ 6-

syny iĨdi. 

11. Sagady¶ yzynda bukulyp duran Ĩedinji owlajygy ol: 1. doklugy, 

2. ejesine bolup geenleri habar bermegi ¿in, 3. ertekini¶ dogry 

bolmagy ¿in iĨmªn gŖydy. 

12.  Eger-de ol so¶ kŖp towĸan iĨip, enden aĸa kelem iĨip, olam 

mŖr-mŖjeklere garĸy zªherlenen bolup aradan ykmadyk bolsa, onda 

ol ĸu g¿n hem ĨaĸaĨar. 
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Hilde Leiter 

Von dem Fischer und seiner Frau 

 

Da waren einmal ein Fischer und seine Frau, die lebten 

zusammen an der See. Und der Mann fing Fische, und die Frau briet 

sie. Davon lebten sie. Einmal saÇ der Mann wieder bei seiner Angel 

und schaute ins Wasser hinein, und er wartete auf einen Fisch, und er 

schaute ins Wasser. Da zog es tief unten stark an der Angel. Und der 

Fischer holte die Angel mit M¿he herauf. Da zappelte ein 

riesengroÇer Butt daran. Er rollte seine Fischaugen und klappte sein 

Maul auf und zu, als ob er sagen wollte: ĂHºr mal, Fischer, ik bidd 

dy, laat my lewen. Ik b¿n keen goden Butt, ik b¿n keen goden Butt . " 

Aber der Fischer wollte ihn nicht verstehen und gab ihm mit 

dem Holzschlegel eins auf den Kopf. Und er brachte den Butt heim 

zu seiner Frau. Als die Frau den prªchtigen Fisch sah, band sie die 

K¿chensch¿rze um und holte das K¿chenmesser. Sie griff dem Fisch 

auf seinen dicken Bauch und sagte: ĂDa ist wohl der Goldklumpen 

drin? Den w¿nschen wir uns schon so lange!" 

Und sie schuppte den Fisch und schnitt ihn auf. Aber es war 

kein Goldklumpen drin, nicht einmal ein goldener Ring. 

Da kochte sie den Fisch im grºÇten Topf, den sie hatte. Und sie nahm 

das karierte Tischtuch und deckte den Tisch. Und sie legte den 

gekochten Fisch auf die ovale Sch¿ssel und begoÇ ihn mit heiÇer 

Butter. Der Fischer und seine Frau lachten und aÇen von dem Fisch. 

Und beiden kippten auf die Sekunde genau im selben Augenblick mit 

ihren St¿hlen nach hinten und blieben mit gr¿nen Gesichtern und mit 

den Beinen nach oben wie tot liegen. 

Ein Gl¿ck, daÇ Nachbar PiÇputt vorbeikam. Der fuhr mit dem 

Zeigefinger m den dicken Bauch des Fisches und schnupperte mit der 

Nase daran. ĂDi-chlordiphenyltrichlorªthan, jawohl", murmelte er. 

Darum war wohl de Fischbauch so dick aufgeblªht. 

Dichlordiphenyltrichlorªthan. Wohin sollte wohl der ganze 

Dreck der chemi sehen Industrie, wenn nicht durch die Fl¿sse ins 

Meer? Nachbar PiÇputt brachte den Fischer und seine Frau ins 

Hospital. Dort wurd ihnen der Magen ausgepumpt. 
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Nachher lagen beide in den Spitalsbetten und schliefen. Sie trªumten 

vo einem groÇen Butt. Und der Butt rollte seine Fischaugen und 

klappte sei Maul auf und zu, als ob er sagen wollte: ,,Ik b¿n 

verw¿nscht. Ik bidd, bidd, tut klªren . . .'" Das verstanden die beiden 

nicht. Als der Fischer und seine Frau aufwachten, erzªhlten sie den 

Traum de Nachbar PiÇputt. Der wuÇte gleich Bescheid. 

Nachbar PiÇputt sagte, der Butt meine, sie sollten eine 

Klªranlage bauen. I wªren alle Butt erlºst. 

Der Fischer und seine Frau gingen heim und bauten eine 

Klªranlage. Un do wºren alle verw¿nschten Butt erlºst.1 

 

1 Ik b¿n verw¿nscht. Ik bidd, ik bidd, tut klªren ..." Ich bin 

verw¿nscht. Ich bitte, bitte, tut klªren (= baut eine Klªranlage) ð 2 

Un do wºren alle verw¿nschten Butt erl Und da waren alle 

verw¿nschten Butt erlºst. 

Aufgaben zumText 

 

1.Lesen Sie den Terxt! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen 

Sie sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

zappeln                         abalanmak, urunmak 

der Butt                                   kambala, de¶iz balygy 

der Holzschlªgel                     aga taĨajygy (baraban) 

der Goldklumpen                    guĨulan altyn tokgaasy 

schuppen (den Fisch)              balyk arassalamak 

nicht einmal                            hat-da 

schnuppern                             ysyrganmak, a¶towylyk etmek 

aufblªhen                               iĸirmek 

auspumpen                             nasoslap ykarmak, minnet etmek 
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die klªranlage                         arassalaĨjy enjam 

verw¿nschen                          nªletlemek, gargamak, Ĩazgarmak 

erlŖsen                                    boĸatmak, halas etmek, goldamak 

 

¦bungen zum Text 

 

1. Partnerarbeit: 

Lesen Sie den Text schnell durch und notieren Sie zehn Stichwºrter. 

Ihr Partner sagt, was diese mit dem Text zu tun haben. 

 

2. Was gehºrt zusammen? Bitte unten ausf¿llen. 

1Und der Mann fing Fische, 

2. Der Fisch klappte sein Maul auf und zu, 

3 Als die Frau den prªchtigen Fisch sah, 

4 Da kochte sie den Fisch 

5 Und sie legte den Fisch auf die Sch¿ssel 

6 Und beide kippten um 

7 Em Gl¿ck, 

8 Der Nachbar brachte den Fischer und seine Frau ins Krankenl 

9 Als der Fischer und seine Frau aufwachten,  

10 Sie bauten eine Klªranlage, 

 

A im grºÇten Topf, den sie hatte. 

B und begoÇ ihn mit heiÇer Butter. 

C als ob er etwas sagen wollte. 

D daÇ der Nachbar vorbeikam. 

E band sie die K¿chensch¿rze um. 

F wo ihnen der Magen ausgepumpt wurde. 

G und die Frau briet sie. 

 

G und die Frau briet sie. 

H erzªhlten sie dem Nachbarn ihren Traum. 

I und dann waren alle verwunschenen Fische erlºst. 

J und blieben wie tot liegen. 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

3. Hilde Leiters Mªrchen ist eine moderne Variante des durch die 

Br¿der Grimm bekannten, aus Pommern stammenden 

Volksmªrchens,, Von dem Fischer und seiner Frau" (siehe Anhang, 

Seiten 126ð128). Lesen Sie beide Mªrchen und notieren Sie 

stichwortartig in der Tabelle mºglichst viele Informationen ¿ber die 

beiden Fassungen. Beachten Sie dabei die ,,W-Fragen". {Wer hat was 

wann und wo gemacht? Wie ist es passiert? Warum ist es passiert?) 

Achten Sie besonders auf die Unterschiede zwischen den beiden 

Mªrchen. 

 

Grimm    Leiter 

 

Wer? 

 

 

Was? 

 

 

Wann? 

 

 

Wo? 

 

 

Wie? 

 

 

Warum? 

 

 

Worin liegt Ihrer Meinung nach der grºÇte Unterschied zwischen den 

beiden Versionen des Mªrchens. 
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Was will Hilde Leiter Ihrer Meinung nach mit ihrer Version vom 

?,Fischer und seiner Frau" sagen? (1 bis 3 Sªtze) 

 

4. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1. Bir wagtlar bir balyky we onu¶ aĨaly de¶izi¶ kenarynda 

Ĩaĸapdyrlar. 

2. ħoldaĸy balyk tutĨardy, aĨaly bolsa ony biĸirip taĨĨarlaĨardy. 

3. G¿nlerde bir g¿n Ĩoldaĸy Ĩene-de balyk tutmaga gidip, balygy¶ 

garmagyna d¿ĸerine garaĸyp suwa sine seredip otyrdy. 

4. Emma balyky o¶a d¿ĸ¿njek hem bolmady we saĨgy bilen onu¶ 

kellesine urdy. 

5. Haanda aĨaly uly balygy gŖrende, Ŗ¶l¿gini da¶yp pyagyny alyp 

geldi. 

6. Ol balygy¶ semiz garnyndan Ĩapyĸyp: ñ Munu¶ iinde gyzyl 

tokgasy bar ŖĨdĨªn? Ony biz kŖpden bªri arzuw edĨªrdikò diĨdi. 

7. AĨal balygy alyp, ony kesyªr. 

8. Emma onu¶ iinden Ĩ¿zik hem dªl,  hakyky gyzyl tokgasy ykdy. 

9. Ol Ŗz¿ni¶ i¶ uly gazanynda balygy biĸirdi  

10. Balyky we aĨaly ĸadyĨan Ĩylgyryp biĸirilen balykdan iĨdiler. 

11. TŖtªnleĨin bu Ĩerden go¶ĸy Pissputt geip barĨardy. 

12. Go¶ĸy Pissputt balykyny we onu¶ aĨalyny haĨal etmªn 

hassahana eltĨªr we ol Ĩerde olary¶ aĸgazanlaryny ĨuwĨarlar. 
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Christine Nºstlinger 

Der schwarze Mann und der groÇe Hund 

 

1. In der Geschichte, die Sie nun lesen werden, droht eine 

Mutter ihrem Kind immer wieder mit dem Ăschwarzen 

Mann", der es holen wird. Gibt es in Ihrem Land 

ĂDrohfiguren", vor denen sich die Kinder f¿rchten und mit 

denen sie zum Gehorsam erzogen werden sollen? Berichten 

Sie. 

 

Jedesmal, wenn der Willi etwas tat, was der Mutter nicht gefiel, 

sagte die Mutter: ĂWilli, der schwarze Mann wird dich holen!" Oder: 

ĂWilli, der groÇe Hund wird kommen und dich beiÇen!" Der Willi 

dachte oft an den schwarzen Mann und an den groÇen Hund und 

malte sich aus, wie die beiden aussehen mochten. Den groÇen Hund 

stellte sich der Willi sehr wild vor. Mit Borstenhaaren und 

Feueraugen, mit einer Teufelszunge und mit Vampirzªhnen. Den 

schwarzen Mann stellte sich Willi sehr groÇ vor. Und sehr breit. Mit 

riesigen Hªnden und gr¿nen Augen im krebsroten Gesicht. Einmal 

saÇ der Willi in seinem Zimmer und zerlegte den Wecker. Er wollte 

nachschauen, warum der Wecker lªuten konnte. Gerade als er den 

letzten Knopf von der Weckerhinterseite gezogen hatte, ging die 

Zimmert¿r auf. Der schwarze Mann und der groÇe Hund kamen 

herein. Die beiden sahen ganz anders aus, als der Willi gedacht hatte. 

Sie waren uralt und ziemlich schªbig. Der groÇe Hund war dick, hatte 

kurze Beine, breite Hªngeohren und fast keine Haare. Zwischen den 

wenigen grauen Locken schaute ¿berall rosa Haut hervor. Aus 

seinem zahnlosen Maul hing eine rosa Zunge. Seine Augen waren 

wasserblau. Der schwarze Mann war nicht grºÇer als einen halben 

Meter. Er hatte schneeweiÇe Haare und ein Gesicht voll Runzeln. 

Sein magerer Kºrper steckte in einem altmodischen schwarzen 

Samtanzug. Der groÇe Hund legte sich neben Willi auf den 

FuÇboden. Der schwarze Mann schaute auf den Willi und auf den 

Wecker und sch¿ttelte den Kopf und sagte: ĂOhne Schraubenzieher 

wirst du nicht weiterkommen!" 
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Der schwarze Mann zog einen Schraubenzieher aus 

derHosentasche und gab ihn dem Willi. Willi konnte mit dem 

Schraubenzieher nicht umgehen. Immer wieder rutschte der 

Schraubenzieher aus dem Schraubenschlitz. Der schwarze Mann 

plagte sich eine Stunde mit Willi und dem Wecker herum. Dann war 

der Wecker zerlegt. Der groÇe Hund grunzte zufrieden^ Plºtzlich 

hºrten sie die Mutter kommen. 

Der schwarze Mann und der groÇe Hund krochen unter Willis Bett. 

Willi saÇ allein mit dem zerlegten Wecker auf dem FuÇboden, als die 

Mutter die T¿r aufmachte. Wªhrend die Mutter die Weckerrªder und 

Weckerschrauben vom Boden aufsammelte, schimpfte sie 

f¿rchterlich: ĂWilli, gleich wird der schwarze Mann kommen! Willi, 

gleich wird dich der groÇe Hund beiÇen!" Der schwarze Mann und 

der groÇe Hund blieben bei Willi. Am Tag spielten sie mit Willi. In 

der Nacht schliefen sie bei Willi im Bett. Nur wenn die Mutter ins 

Kinderzimmer kam, krochen sie geschwind unter das Bett. Der 

schwarze Mann hatte schºne Einfªlle. Wenn Willi den Hagebuttentee 

nicht trinken wollte, goÇ der schwarze Mann mit dem Hagebuttentee 

den Gummibaum. In der Nacht, wenn Willi von einem Gerªusch 

munter wurde und nicht mehr einschlafen konnte, erzªhlte der 

schwarze Mann Geschichten. Oder der schwarze Mann bemalte die 

Mauer hinter Willis Bett mit kleinen schwarzen Mªnnern. Oder der 

schwarze Mann holte aus der K¿che Essig, Kakao, Mehl, Salz und 

Majoran und machte daraus einen dicken Brei. Der groÇe Hund tat 

nicht viel. Er schlief oder grunzte zufrieden. Und jeden Dienstag aÇ 

er Willis Kohlsuppe. Wenn der Willi in der K¿che eine Stunde vor 

dem Kohlsuppenteller gesessen war und noch immer keinen Lºffel 

gegessen hatte, trug die Mutter den Kohlsuppenteller ins 

Kinderzimmer und sagte: ĂWilli, hier bleibst du, bis der Teller leer 

ist!"  

Der groÇe Hund mochte Kohlsuppe. Kaum war die Mutter aus 

dem Kinderzimmer, schlabberte
1
 er den Teller leer. 

Eines Tages saÇen Willi und der schwarze Mann und der groÇe Hund 

im Kinderzimmer und dachten nach, ob sie Vaters Briefmarkenalbum 

holen sollten. Sie dachten so angestrengt nach, daÇ sie die Mutter 
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nicht kommen hºrten. Als die Zimmert¿r aufging, krochen der 

schwarze Mann und der groÇe Hund unters Bett. Doch sie waren 

nicht schnell genug. Die Mutter sah das Hinterteil des groÇen Hundes 

unter der Bettdecke verschwinden. Sie fragte: ĂWilli, was hast du 

unter dem Bett?" Willi antwortete: ĂDen schwarzen Mann und den 

groÇen Hund!" ĂSo ein Blºdsinn", sagte die Mutter und b¿ckte sich 

und schaute unter das Bett und schaute dem groÇen Hund mitten in 

die wasserblauen Augen. Die Mutter stieÇ einen Schrei aus und lief 

in die K¿che und kam mit einem Besen zur¿ck. 

Sie stocherte mit dem Besen unter das Bett und schrie: 

ĂKomm heraus, du Biest!" 

Unter dem Bett begann es f¿rchterlich zu fauchen und zu zischen. 

Der schwarze Mann und der groÇe Hund kamen hervor. Der 

schwarze Mann war aber nicht mehr einen halben Meter groÇ, 

sondern zwei Meter und ziemlich breit und krebsrot im Gesicht. Der 

groÇe Hund sah f¿rchterlich wild aus. Die grauen Locken waren 

borstig steif, und sein Maul war voller langer spitzer Zªhne. 

Die Mutter fl¿chtete in die K¿che. Der schwarze Mann und der groÇe 

Hund liefen ihr nach. Die Mutter kroch unter den K¿chentisch. 

ĂWilli", bat sie, Ăsag dem schwarzen Mann und dem groÇen Hund, 

daÇ sie mir nichts tun sollen!" 

Der Willi rief: ĂSchwarzer Mann! GroÇer Hund! Die Mutter f¿rchtet 

sich. Erschreckt sie nicht!" 

Def schwarze Mann br¿llte: ĂZuerst sagt deine Mutter dauernd, daÇ 

wir kommen werden, und wenn wir da sind, sticht sie uns mit dem 

Besen und heult!" 

Der groÇe Hund zeigte der Mutter seine langen Zªhne und bellte sie 

an: ĂSo eine Frechheit! Seit mehr als hundert Jahren werde ich von 

den M¿ttern herbeigerufen! Aber noch nie hat mich eine Mutter mit 

dem Besen in das Hinterteil gestochen!" 

ĂSchwarzer Mann und groÇer Hund, geht in das Kinderzimmer 

zur¿ck", bat Willi. 

Da schrumpfte der schwarze Mann auf einen halben Meter 

zusammen und bestieg den R¿cken des groÇen Hundes. Der groÇe 

Hund verschluckte seine langen Zªhne und schaute wieder alt und 
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freundlich und schªbig aus und trottete ins Kinderzimmer. Die 

Mutter kroch unter dem K¿chentisch hervor. ĂAch Willi", stºhnte sie, 

Ăach Willi, nie mehr rede ich ein Wort vom schwarzen Mann und 

vom groÇen Hund!" 

Willi nickte und sagte: ĂJa, es wird gut sein, sonst erschrickst du 

wieder so sehr." 

 

1 schlabbern (umgangssprachlich) gerªuschvoll, schmatzend essen 

 

Aufgaben zumText 

 

1. Lesen Sie den Text! 

2. Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3. Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen Sie 

sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

 

schªbig                          pahyr, maĨyp, Ĩaramaz, ugursyz 

der Schruabenzieher       towgu 

runzeln                            Ĩygyrmak, b¿rmek, ytmak gamaĸdyrmak 

grunzen                           horkuldamak, hork-hork etmek  

geschwind                      alt, tiz, okgunly,  

der Einfall                      pikir, fantaziĨa, arzuw, hyĨal 

die Hagebutter               itburun, Ĩabany bªg¿l 

sich b¿cken                   egilmek 

stochern                         gºzlemek, agtarma, dºr¿nmek, dºrjelemek 

der Biest                        nªgehan, elhen haĨwan, bisypat adam 

fauchen                          pyĸgyrmsk, burnu¶y arassalamak,   

zischen                           pyĸyrdamak 

borstig sein                    bulaĸyk, h¿jj¿k, h¿wĸerip duran, kesir  

sich fl¿chten                  gamak, gayp halas bolmak 

zusammenschrumpfen   Ĩygrylamak, b¿r¿ĸmek,   gysylmak                                            

trotten                            agyr, emelsiz ªdimlkemek, ĨŖremek 



172 
 

¦bungen zum Text 

 

1. Partnerarbeit: 

Schreiben Sie stichwortartig auf, was Sie ¿ber folgende Charaktere 

der Geschichte wissen: 

Mutter, 

Willi,  

schwarzer Mann, 

Hund. 

Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit einem Partner. 

 

2. Erklªren Sie aus dem Zusammenhang die folgenden Textstellen 

(Wer 

spricht mit wem wor¿ber?): 

 

ĂWilli, der schwarze Mann wird dich holen!" 

ĂOhne Schraubenzieher wirst du nicht weiterkommen!" 

ĂWilli, hier bleibst du, bis der Teller leer ist!" 

ĂWilli, was hast du unter dem Bett?" 

ĂSo ein Blºdsinn." 

 

ĂSag dem schwarzen Mann und dem groÇen Hund, daÇ sie mir nichts 

tun sollen!" 

ĂSo eine Frechheit! Seit mehr als hundert Jahren werde ich von den 

M¿ttern herbeigerufen ..." 

 

3. Warum wohl hat Nºstlinger diese Geschichte geschrieben? 

Was will sie 

erreichen? Kreuzen Sie die Antwort an, die Ihrer Meinung am 

nªchsten 

kommt. (Mehrere Mºglichkeiten sind erlaubt.) Begr¿nden Sie Ihre 

Ant- 

wort, Sie d¿rfen auch Ihre eigenen ĂThesen" aufstellen. 
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O Kinder sollen den Eltern folgen. 

O Kindern soll geholfen werden,  ngste zu ¿berwinden. O Die Leser 

sollen sich unterhalten und lachen. O Eltern sollen nicht 

gedankenlose Drohungen aussprechen. O Kinder d¿rfen alles tun. 

O Man soll nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. 

O Man soll Kindern nicht Angst machen. 

O Die Eltern haben immer recht. 

O Erwachsenen soll ein Spiegel vorgehalten werden. 

O Die Autorin will Konflikte zwischen Kindern und Eltern 

thematisieren. 

O Erwachsene sollen in die Probleme von Kindern Einsicht 

bekommen. 

 

4. Schriftliche Arbeit: 

 

Wªhlen Sie eines der beiden Themen. 

Die Mutter schreibt einen Leserbrief an eine Zeitung, in dem sie sich 

¿ber den schwarzen Mann beklagt. Nicht einmal auf altbewªhrte 

Institutionen der Kindererziehung kºnne man sich verlassen, meint 

sie. 

Eines Tages vergiÇt die Mutter ihr Versprechen. Als Willi wieder 

einmal schlimm ist, sagt sie: ĂWilli, gleich wird der schwarze Mann 

kommen. Gleich wird dich der groÇe Hund beiÇen." Was passiert? 

 

5. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1. Hemiĸe,haan-da Willi ejesini¶ diĨenini etmese, onda o¶a ejesi: ñ 

Willi akylly bolmasa¶ gara adam gelip, seni alyp giderò diĨĨªrdi. 

2. Willi hemiĸe gara adam we elhen it hakynda pikirlenip, olary¶ 

keĸbini elhen gŖz Ŗ¶¿ne getirĨªrdi. 

3. Uli it Willini¶ gŖz Ŗ¶¿ne Ŗrªn Ĩabany bolup gŖr¿nĨªrdi. 

4. Bir g¿n Willi Ŗz otagynda Ĩeke Ŗzi otyrdy we sagady¶ 

jy¶¶yrdaĨĸyny Ŗwrenmek ¿in ony ady. 

5. Bu ikisi Willinin¶ gŖz Ŗ¶une getiriĸinden baĸga bolup ykdy. 
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6. Gara adam Willa we sagada seredip ñ Sen muny towgusyz 

baĸarmarsy¶ò diĨdi/ 

7. Gara adam j¿b¿sinden towgujy ykaryp Willa uzatdy. 

8. DuĨdansyz ol ejesini¶ ªdimlerini eĸitdi. 

9. Gara adam we elhen it krowady¶ aĸagyna girdiler. 

10. Ejesi gapyny aanda, Willi bŖleklenen sagat bilen Ĩeke Ŗzi 

otagda Ĩerde otyrdy. 

11. Gijelerine seslerden Ĩa¶a Willi uklap bilmedik wagtynda taryhy 

wakalary g¿rru¶ beredi. 

12. Willi kellesini kakyp ñ Hawwa, bu gowy bolardy, Ĩogsam sen 

Ĩene-de gorkarsy¶ò diĨdi. 
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Autoren der Vergangenheit 

 

Marie von Ebner-Eschenbach 

Die Spitzin
1
 

 

Zigeuner waren gekommen und hatten ihr Lager beim 

Kirchhof
2
 auÇerhalb des Dorfes aufgeschlagen. Die Weiber

3
 und 

Kinder trieben sich bettelnd in der Umgebung herum, die Mªnner 

verrichteten allerlei Flickarbeit an Ketten und Kesseln und bekamen 

die Erlaubnis, so lange dazubleiben, als sie Beschªftigung finden 

konnten und einen kleinen Verdienst. Diese Frist war noch nicht um, 

eines Sommermorgens aber fand man die Stªtte, an der die Zigeuner 

gehaust hatten, leer. Sie waren fortgezogen in ihren mit zerfetzten 

Piachen
4
 ¿berdeckten, von jªmmerlichen Mªhren

5
 geschleppten 

Leiterwagen
6
. Von dem Aufbruch der Leute hatte niemand etwas 

gehºrt noch gesehen; er muÇte des Nachts in aller Stille stattgefunden 

haben. 

Die Bªuerinnen zªhlten ihr Gefl¿gel, die Bauern hielten 

Umschau in den Scheunen und Stªllen. Jeder meinte, die 

Landstreicher hªtten sich etwas von seinem Gute angeeignet und 

dann die Flucht ergriffen. Bald aber zeigte sich, daÇ die Verdªchtigen 

nicht nur nichts entwendet, sondern sogar etwas dagelassen hatten. 

Im hohen Grase neben der Kirchhofmauer lag ein splitternacktes 

Knªblein
7
 und schlief. Es konnte kaum zwei Jahre alt sein und hatte 

eine sehr weiÇe Haut und spªrliche hellblonde Haare. Die Witwe 

Wagner, die es entdeckte, als sie auf ihren R¿benacker ging, sagte 

gleich, das sei ein Kind, das die Zigeuner, Gott weiÇ wann, Gott weiÇ 

wo, gestohlen und jetzt weggelegt hªtten, weil es elend und 

erbªrmlich war und ihnen niemals n¿tzlich werden konnte. 

Sie hob das B¿bchen vom Boden auf, drehte und wendete es 

und erklªrte, es m¿sse gewiÇ irgendwo ein Merkmal haben, an dem 

seine Eltern, die ohne Zweifel in Qual und Herzensangst nach ihm 

suchten, es erkennen w¿rden, Ăwenn man das Merkmal in die 

Zeitung setze''. Doch lieÇ sich kein besonderes Merkmal entdecken 

und auch spªter trotz aller Nachforschungen, Anzeigen und 
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Kundmachungen weder von den Zigeunern noch von der Herkunft 

des Kindes eine Spur finden. 

Die alte Wagnerin hatte es zu sich genommen und ihre Armut 

mit ihm geteilt, nicht nur aus Gutm¿tigkeit, sondern auch in der 

stillen Hoffnung, daÇ seine Eltern einmal kommen w¿rden in Glanz 

und Herrlichkeit, es abzuholen und ihr hundertfach zu ersetzen, was 

sie f¿r das Kindlein getan hatte. Aber sie starb nach mehreren Jahren, 

ohne den erwarteten Lohn eingeheimst zu haben, und jetzt wuÇte 

niemand, wohin mit ihrer Hinterlassenschaft ð dem Findling. Ein 

Armenhaus gab es im Dorfe nicht, und die Barmherzigkeit war dort 

auch nicht zu Hause. Wen um Gottes willen ging das halbverhungerte 

Geschºpf etwas an, von dem man nicht einmal wuÇte, ob es getauft 

war? ĂEinen christlichen Namen darf man ihm durchaus nicht 

geben", hatte der K¿ster von Anfang an unter allgemeiner 

Zustimmung erklªrt, aber auf die Frage der Wagnerin: ĂWas denn f¿r 

einen?" keine Antwort gewuÇt. ĂGeben S' ihm halt einen 

provisorischen", war die Entscheidung gewesen, die endlich der Herr 

Lehrer getroffen, und die halb taube Alte hatte nur die zwei ersten 

Silben verstanden und den Jungen Provi und nach seinem Fundorte 

Kirchhof genannt. Nach ihrem Tode waren alle dar¿ber einig, daÇ 

dem Provi Kirchhof nichts Besseres zu w¿nschen sei als eine recht 

baldige Erlºsung von seinem jªmmerlichen Dasein. Der Armselige 

lebte vom Abhub, kleidete sich in Fetzen ð abgelegtes Zeug, ob von 

kleinen Jungen, ob von kleinen Mªdchen galt gleich ð, ging 

barhªuptig und barf¿Çig, wurde gepr¿gelt, beschimpft, verachtet und 

gehaÇt und pr¿gelte, beschimpfte, verachtete und haÇte wieder. Als 

f¿r ihn die Zeit kam, die Schule zu besuchen, erhielt er dort zu den 

zwei schºnen Namen, die er schon hatte, einen dritten: Ăder 

Abschaum", und tat, was in seinen Krªften lag, um ihn zu 

rechtfertigen. Da war im Orte die brave Schoberwirtin. Im 

vergangenen Herbst hatte Provi in einem Winkel ihrer Scheuer eine 

Todeskrankheit durchgemacht, ohne Arzt und ohne Pflege. Nur die 

Schoberin war tªglich nachsehen gekommen, ob es nicht schon 

vorbei sei mit ihm, und hatte ihm jeden Morgen ein Kr¿glein voll 

Milch hingestellt. Die Gewohnheit, ihm ein Fr¿hst¿ck zu spenden, 
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behielt sie bei, auch nachdem er gesund geworden war. P¿nktlich um 

f¿nf fand er sich ein, blieb auf der Schwelle der Wirtsstube stehen 

und rief: ĂMei M¿alch!" Er bekam das Verlangte und ging seiner 

Wege. Einmal aber ereignete sich etwas ganz Ungewºhnliches. Der 

Wirt, der sonst seinen Abendrausch regelmªÇig im Bett ausschlief, 

hatte ihn diese Nacht auf der Bank in der Wirtsstube ausgeschlafen 

und erwachte in dem Augenblick, als Provi auf die Schwelle trat und 

rief: ĂMei M¿alch!" 

Was sagte der Lackel? Was wollte er? Schober dehnte und reckte 

sich. Ein verflucht kantiges Lager hatte er gehabt, seine Glieder 

schmerzten ihn, und seine Laune war schlecht. Der grobe Klotz Provi 

fand heute an ihm einen groben Keil
8
. ĂNicht zu verlangen, zu bitten 

hast, du Lump! Kannst nicht bitten?" 

Der Junge riÇ die farblosen Augen auf, sein schmales Gesicht wurde 

noch lªnger als sonst, der groÇe blasse Mund verzog sich und sprach: 

ĂNa!"
9
 Die Fr¿chte, die ihm dieses Wort eintragen sollte, reiften 

sogleich. Schober sprang auf ihn zu, verabreichte ihm sein Fr¿hst¿ck 

in Gestalt einer t¿chtigen Tracht Pr¿gel und warf ihn zur T¿r hinaus. 

Solche kleinen Zwischenfªlle machten aber keinen Eindruck auf den 

Jungen. Wie alltªglich fand er sich am nªchsten Morgen wieder ein 

und forderte in gewohnter Weise Ăseine" Milch. Die Wirtin gab sie 

ihm, aber eine gute Lehre dazu: ĂDu muÇt bitten lernen, Bub, weiÇt? 

ð bitten. Bist schon alt genug, bist gwiÇ
10

 ð ja, wenn man bei dir 

nur was gwiÇ w¿Çt! ð, gwiÇ schon vierzehn. Also merk dir, von 

morgen an: Wenn's kein Bitten gibt, gibt's keine Milch." Sie blieb 

dabei, ob es ihr auch schwer wurde. Wie schwer, sah Provi wohl, und 

es war ihm ein GenuÇ, eine Befriedigung seiner Lumpeneitelkeit
11

. 

Ihm, dem AusgestoÇenen, dem Namenlosen, war Macht gegeben, der 

reichsten Frau im ganzen Ort Stunden zu tr¿ben und die Laune zu 

verderben. Sie blickte ihm mit Bek¿mmernis nach, wenn er ohne 

GruÇ an ihrer T¿r vor¿berging, zur Arbeit in den Steinbruch. 

Dort taglºhnerte er jetzt beim Wegemacher, der ihn in Kost 

genommen und ihm ein Obdach im Ziegenstall gegeben hatte. Der 

Wegemacher braucht nicht wie die andern Leute den Umgang mit 

Provi f¿r seine Kinder zu f¿rchten. Die f¿nf Wegemacherbuben 
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konnte der Ausw¿rfling nichts Bºses lehren, sie wuÇten ohnehin 

schon alles und waren besonders Meister in der Tierquªlerei. Die 

Ziegen, Kaninchen, die H¿hner, die ihnen Untertan waren, und der 

Haushund, die ungl¿ckliche Spitzin, gaben Zeugnis davon, ihre 

Narben erzªhlten davon und ihre beschªdigten Beine und ihre 

gebrochenen Fl¿gel. Provi fand sein Ergºtzen an dem Anblick der 

Roheit, den er jetzt st¿ndlich genieÇen konnte. Er fing f¿r die 

kleineren der Buben Vºgel ein und gab sie ihnen Ăzum Spielen'', und 

diese Opfer konnten von Gl¿ck sagen, wenn sie kein allzu zªhes 

Leben hatten. 

Das ªrmste von den armen Tieren der Wegemacherfamilie war aber 

die alte Spitzin. Sie lief nur noch auf drei Beinen und hatte nur noch 

ein Auge. Ein FuÇtritt des Erstgeborenen unter ihren Peinigern hatte 

sie krumm, ein Steinwurf sie halb blind gemacht. Trotz dieser 

Defekte trug sie ihr impertinentes
12

 Naschen hoch und ihr 

Schwªnzchen aufrecht, bellte jeden fremden Hund, der sich blicken 

lieÇ, w¿tend an, und ihre Beschimpfungen gellten ihm auf seinem 

R¿ckzug nach. Die Sºhne des Wegemachers f¿rchtete, ihn selbst 

haÇte sie, weil er ihr ihre kaum geborenen Jungen immer wegnahm 

und, bis auf ein einziges, in den See warf. 

            Zur Zeit, in der Provi beim Wegemacher Steine klopfte und 

Sand siebte, bekam die Spitzin noch im Greisenalter abermals Junge, 

ihrer vier, von denen drei gleich ins Wasser muÇten. Sie konnte kaum 

eines mehr ernªhren, sie war zu alt und zu schwach, und es sah ganz 

danach aus, als ob sie nicht mehr lange leben sollte. Das Geschªft des 

Ersªufens ¿bertrug der Vater an jenem Tage seinem  ltesten, dem 

Anton, und dem machte etwas, das einem anderen Geschºpfe weh 

tat, dieses Mal kein Vergn¿gen. Die Spitzin war bissig wie ein Wolf, 

wenn sie Junge hatte. 

ĂDer Vater furcht si vor ihr",1 sagte Anton zu Provi, Ădrum schickt er 

mi. Komm mit, halt sie, wenn ich ihr die Jungen nimm, halt ihr 's 

Maul zu, daÇ s' mi nit beiÇen kann." 

Im Holzverschlag neben dem Ziegenstall, auf einer Handvoll Stroh, 

lag zusammengeringelt die schwarze Spitzin, und unter ihr und um 
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sie herum krabbelten ihre Kleinen und winselten und suchten mit 

blinden Augen und tasteten mit weichen, hilflosen Pfºtchen. 

Die Spitzin hob den Kopf, als die Knaben sich ihr nªherten, lieÇ ein 

feindseliges Knurren vernehmen, fletschte die Zªhne. 

ĂDummes Viech, grausliches!" schrie Anton und streckte halb zornig, 

halb ªngstlich die Hand nach einem der H¿ndchen aus. ĂHalt sie! halt 

sie! daÇ s' mi nit beiÇt!" 

Schon recht, wenn s' di beiÇt, dachte Provi. Es fiel ihm nicht ein, sich 

um Antons willen in einen gefªhrlichen Kampf mit der H¿ndin 

einzulassen; nur um die eigene Sicherheit war ihm zu tun, und so 

nahm er seine Zuflucht zu einer Kriegslist, kauerte auf den Boden 

nieder und hob mit klªglicher Stimme an: ĂO die orme1 Spitzin, no 

jo, no jo! Ruhig, orme Spitzin, so, so . . . ma tut ihr jo nix, ma nimmt 

ihr jo nur ihre Jungen, no jo, no jo!" Die Spitzin zauderte, knurrte 

noch ein wenig, doch mehr behaglich jetzt als bºsartig. Die Worte, 

die Provi zu ihr sprach, verstand sie nicht, aber ihren sanften, 

beschwichtigenden Ton verstand sie, und dem glaubte sie. Was 

wuÇte die Spitzin von Arglist und Heuchelei? Ein Mensch sprach 

einmal g¿tig zu ihr, so war auch seine Meinung g¿tig. Sie legte sich 

wieder hin, lieÇ sich streicheln, schloÇ bei der ungewohnt 

wohltuenden Ber¿hrung wie zu wonnigem Schlaf ihr Auge. Die 

Schnauze steckte sie in Provis hohle Hand und leckte sie ihm dankbar 

und zªrtlich. 

     "No ð also no!" rief er den Kameraden an: ĂPack s' z'amm. Mach 

gschwind!" 

Anton griff zu, und im nªchsten Augenblicke sprang er auch schon 

mit drei H¿ndchen in den Armen aus dem Verschlag, in groÇen, 

frºhlichen Sªtzen ¿ber die StraÇe, die Uferbºschung zum See hinab. 

Provi folgte ihm eiligstnach; den HauptspaÇ, mit anzusehen, wie die 

H¿ndchen ertrªnkt wurden, konnte er sich nicht entgehen lassen. 

Es war merkw¿rdig, daÇ von nun an die Nachbarschaft der Spitzin 

dem Provi vºllig widerwªrtig zu werden begann. Nur schlecht 

gef¿gte Bretter trennten seine Schlafstªtte von der ihren, und jede 

Nacht stºrte sie ihn mit ihrem Gewinse
l3
. Im Kopf der Alten war ein 

ĂRªdel laufet" worden1, sonst hªtte sie doch nach einiger Zeit 
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begriffen: Die Jungen sind fort und nie, nie mehr zu finden, und man 

muÇ endlich aufhºren, nach ihnen zu suchen. Dieses Mal hºrte sie 

nicht auf. Sie muÇte von einem Tag zum anderen immer wieder ver-

gessen, daÇ sie gestern schon alle Winkel umsonst durchsucht hatte. 

Sie schn¿ffelte, sie kratzte an der T¿r, scharrte ihr biÇchen Stroh 

auseinander und wieder zusammen, kroch hinter den HolzstoÇ, 

drªngte sich in die Ecke, in der die Werkzeuge lehnten, warf einmal 

ein paar Schaufeln um und fl¿chtete voll Entsetzen. Eine Zeitlang 

war Ruhe, dann trippelte
14

 sie wieder herum und suchte und suchte! 

Und ihr Trippeln weckte ihn, an dem fr¿her die br¿llenden 

Rinderherden vor¿bergezogen waren, ohne ihm im Schlafe zu stºren. 

Wenn er schlief, schlief er, verschlief Hunger und M¿digkeit; dazu 

vor allem brauchte er den bombenfesten Schlaf, um den er plºtzlich 

gekommen war, denn jetzt schrak er auf beim Herumgehen und 

Schn¿ffeln der Alten. Und kalte SchweiÇtropfen liefen ihm ¿ber die 

Stirn in der ĂBaracken", der den ganzen Tag die Sonne aufs Dach 

schien und in der es so heiÇ war, daÇ es in der Hºlle nicht heiÇer sein 

kann ... Ob das auch mit rechten Dingen zuging, ob nicht etwas 

¦bernat¿rliches dahintersteckte? Freilich, der Anton sagt, es gibt nix 

¦bernat¿rliches. Aber der Allergescheiteste ist der Anton am Ende 

doch nicht, und dem Provi ist manchmal sogar vorgekommen, daÇ er 

ein groÇer Esel ist; was man allerdings nicht sagen darf, ohne 

furchtbar gedroschen
15

 zu werden von ihm und von seinem Vater; 

Provi weiÇ das aus Erfahrung.
 

An den Wegemacherleuten hatte er seine Meister gefunden, 

die bªndigten ihn mit Schlªgen und mit Hunger. ĂSticht dich der 

Hafer?"
16

 hieÇ es bei der geringsten Widersetzlichkeit, und von der 

elenden und ungen¿genden Ration zog ihm sein Herr die Hªlfte ab. 

Jeder andere wªre schon draufgegangen
17

, sagte er sich selbst; er 

jedoch wollte nicht draufgehen, er wollte noch viel Zeit haben, um 

den Menschen alles Bºse, das sie ihm getan hatten, mit Bºsem zu 

vergelten. DaÇ es auch einige gab, die ihm Gutes getan hatten, war 

lªngst vergessen; und was die Schoberwirtin betraf, die alte Hex, 

gegen die hegte er einen unversºhnlichen Groll. Warum schenkte sie 

ihm nichts mehr, sie, die so viel Geld hatte und so viele Sachen? Sie 
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wuÇte gewiÇ nicht, wohin mit ihrem Reichtum, und gab doch nichts 

umsonst, wollte gebeten werden um ein paar armselige Tropfen 

Milch. Wie sie ihn ansah, wenn er vor¿berging . . . Fºrmlich 

herausfordernd: So bitt doch! ð Die Krot, die! die konnte warten. 

Einmal hatte sie ihn gar angesprochen: ĂDu schaust aus! Wie der 

leibhaftige Hunger schaust aus! Hast noch nicht bitten glernt?" Er rief 

ihr ein freches Schimpfwort zu und schritt weiter. 

Eine Woche verging. Immer noch hatte die Spitzin sich nicht ganz 

beruhigt, suchte und schn¿ffelte immer noch, besonders bei Nacht, in 

ihrem Verschlag herum. So geschah es, daÇ sie den Provi einst zu 

besonders ungl¿cklicher Stunde weckte. Er hatte sich so spªt erst auf 

seiner Lagerstªtte aus Hobelspªnen und schmutzigem Heu 

hinstrecken kºnnen, weil er noch, nach beendetem Arbeitstag, die 

Ziegen, die der Wegemacher ins nªchste Dorf verkauft, dorthin hatte 

treiben m¿ssen. Und auch jetzt kein Ende der verfluchten Plackerei, 

nicht wenigstens ein paar Stunden ungestºrten Schlafes? Die Spitzin 

scharrte und suchte und suchte, und Provi drohte und polterte mit den 

F¿Çen gegen die Bretterwand. Sie gab nach, ein St¿ck von ihr fiel 

krachend hin¿ber ins Bereich der Spitzin. Sie stieÇ ein erschrockenes 

Gebell hervor, das Kleine winselte, dann war alles still. ĂTeixel 

¿beranander, wirst jetzt an Fried geben, Rabenviech?" murmelte 

Provi und legte sich zurecht und zog die Knie bis zum Kinn herauf, 

denn so Ăschlief es sich ihm am besten". Aber just jetzt wollte es mit 

dem Einschlafen nicht gehen, trotz der Stille und trotz seiner 

Erschºpfung und trotz seiner Schlaftrunkenheit! Allerlei Gedanken 

kamen einhergeschlichen, ganz neue Gedanken, nie von ihm 

gedachte. Ja, die Spitzin war ein Rabenviech mit ihrer Sucherei; 

wenn aber seine Mutter auch so gewesen wªre wie sie und so rastlos 

nach ihm gesucht hªtte, sie hªtte ihn gewiÇ gefunden; er hatte ja in 

der Zeitung gestanden, er war angeschlagen gewesen auf dem 

Bezirksamt. Am Ende hat es sie gar nicht verlangt, ihn zu finden. Die 

Zigeuner haben ihn am End gar nicht gestohlen, seine Mutter ð Ădie 

miserabliche" hat ihn ihnen am End geschenkt, noch draufgezahlt 

vielleicht, daÇ sie ihn nehmen . . . Nojo! vielleicht wird sie sich seiner 

geschªmt haben, war vielleicht was Hohes, eine Bauerntochter oder 
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eine Wirtstochter . . . Verfluchter Kuckuck! Wenn sie so eine 

Wirtstochter gewesen wªre und ihn behalten hªtte . . . Alle Sonntag 

w¿rde er sich seinen Rausch angetrunken haben,und den Montag 

hªtte er immer blaugemacht und im Wirtshaus und auf der Kegelbahn 

geraucht, getrunken, gerauft. Ein Gºtterleben malte er sich aus, als ð 

verfluchtes Rabenviech! ð die Spitzin nebenan wieder anfing zu 

stºhnen und zu kratzen und ihn aus seinen Trªumen riÇ, die so 

wonnig gewesen waren. Voll Zorn richtete er sich auf, nahm ein 

Scheit Holz, trat ¿ber die niedergeworfenen Bretter in den Verschlag 

des Hundes und f¿hrte knirschend wuchtige Schlªge gegen den 

Boden, auf dem die Spitzin im Dunkeln ªngstlich umherschoÇ. Er sah 

nicht, wohin er traf, er drosch zu nach rechts und nach links, vorwªrts 

und r¿ckwªrts, und endlich ð da hatte er sie erwischt, da zuckte 

etwas Weiches, Lebendiges unter seinem w¿tend gef¿hrtenHieb. Ein 

kurzes, klªgliches ð ein anklagendes Geheul ertºnte, gellte grell und 

fºrmlich schmerzhaft an Provis Ohr. Es ¿berrieselte ihn. Was f¿r ein 

seltsames Geheul das gewesen war . . . No jo ð das ĂRabenviech" 

hat jetzt genug, wird Ruh geben, eine Weile wenigstens. 

Er kehrte zu seiner Lagerstªtte zur¿ck, kauerte sich zusammen und 

schlief gleich ein. 

Nach ein paar Stunden erwachte er plºtzlich. Die aufgehende Sonne 

sandte einen feurigen Strahl aus, der ihm durch eine Luke in der T¿r 

des Verschlages und durch die Bresche
18

 in der Wand leuchtend rot 

ins Gesicht blitzte. Er ºffnete die Augen und stand auf. Die Spitzin 

kam ihm plºtzlich und recht unbehaglich ins Gedªchtnis. Wenn er sie 

Ăso" totgeschlagen haben sollte heute nacht, w¿rde der Wegemacher, 

der keinen Eingriff in sein Eigentum duldete, schwerlich versªumen, 

ihn selbst halb totzuschlagen. No jo! dachte er und fuhr mit den zehn 

Fingern durch seine staubigen Haare, um die Heustenge
l
 zu 

entfernen, die sich in ihnen verfangen hatten. 

Da r¿hrte sich etwas zwischen den Brettern, da kroch es langsam 

heran. Die Spitzin kroch heran und schleppte ihr Junges im Maul 

herbei. Sie hatte es an der Nackenhaut gefaÇt und benetzte es mit 

ihrem Blut; denn es floÇ Blut aus ihrem Maul, ein d¿nner Faden, die 

Brust entlang. Zu Provi schleppte sie ihr Junges, legte es vor ihn 
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nieder, dr¿ckte es mit ihrer Schnauze an seine nackten F¿Çe und sah 

zu ihm hinauf. 

Und ihr Auge hatte eine Sprache, beredter als jede Sprache, die die 

schºnsten Worte bilden kann. Sie ªuÇerte ein grenzenloses 

Vertrauen, eine flehentliche Bitte, und man muÇte sie verstehen. Wie 

das Sonnenlicht durch die geschlossenen Lider Provis gedrungen 

war, so drang der Ausdruck dieses Auges durch den Panzer, der 

bisher jede gute Regung von der Seele des Buben ferngehalten hatte. 

ðĂJo! jo!" stahl es sich von seinen Lippen. Er antwortete ihr, die nun 

hinfiel, zuckte, sich streckte . . die er erschlagen hatte und die 

gekommen war, ihm sterbend ihr Kleines anzuvertrauen. 

Provi zitterte. Eine fremde, unwiderstehliche Macht ergriff ihn, 

umwirbelte ihn wie ein Sturm. Sie warf ihn nieder, sie zwang ihn, 

sein Gesicht auf das Gesicht des toten Hundes zu pressen und ihn zu 

k¿ssen und zu liebkosen. Sie war's, die aus ihm schrie: Jo du! Jo du! 

ð du bist a Muatta gwest!
19

 Sein Herz wollte ihm zerspringen, ein 

Strom von wildem Leid, von quªlender Pein durchtobte es und 

ersch¿tterte es bis auf den Grund. Ein vom himmlischen Schmerz des 

Mitleids erf¿lltes Kind wand sich schluchzend auf dem Boden und 

weinte um die alte Spitzin und weinte ¿ber ihr Kleines, das sich an 

seine Mutter drªngte und sie anwinselte und Nahrung suchte an dem 

fr¿her schon so spªrlich flieÇenden und jetzt gªnzlich versiegten 

Quell, Ă's is aus, da kriegst nix mehr", sagte Provi, nahm das 

H¿ndchen in seine Hªnde, legte es an seine Wange und hauchte es 

an; es zitterte und winselte gar so klªglich. ĂHunger hast, Hunger 

hast, no jo! no jo!" ð Was anfangen mit dem anvertrauten Gut? ,, 

Verfluchter Kuckuck", wenn doch noch die Ziegen da wªren! Er 

w¿rde eine melken, er tªt's, trotz der schrecklichen Strafe, die drauf 

steht. Aber die Ziegen sind fort, und bis ihm jemand im Wegema-

cherhaus einen Tropfen Milch f¿r einen Hund schenkt, da kann er 

lang warten. Ins Wasser damit! wird's heiÇen, sobald sie hºren, daÇ 

die Spitzin tot ist. ĂIns Wasser kummst", sagte er zum H¿ndchen, das 

etwas von dem guten Glauben der Mutter an ihn geerbt haben muÇte; 

es schmiegte sich an seinen Hals, saugte an seinem Ohrlªppchen und 

klagte ihm seinen Hunger mit Stºhnen und Wimmern. 
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No jo! ð er wuÇte schon; nur wie zu helfen wªre, wuÇte er nicht. 

Was soll er ihm zu essen geben? Um zu vertragen, was er 

hinunterschlingt, dazu gehºrte ein anderer Magen, als so ein Kleines 

hat . . . Aber ð verfluchte Krot! 

jetzt kam ihm eine Eingebung, jetzt wuÇte er auf einmal doch, wie zu 

helfen wªre. Aber ð verfluchte Krot! Dieses Mittel konnte er nicht 

ergreifen 

lieber verhungern. Der EntschluÇ saÇ eisenfest in seinem 

oberºsterreichischen Dickschªdel . . . Freilich dªmmerte ihm eine 

Erkenntnis auf, von der er gestern keine Ahnung gehabt hatte ð 

verhungern lassen ist noch etwas ganz anderes als verhungern. Das 

Kleine gab das Saugen am Ohrlªppchen auf; davon wurde es ja doch 

nicht satt. In stiller Verzweiflung schlºssen sich seine kaum dem 

Licht geºffneten Augen, und Provi f¿hlte es nur noch ganz leise 

zittern. 

Gequªlt und scheu blickte er zur toten Spitzin nieder. Ja, wenn das 

Junge leben soll, darf man ihm die Mutter nicht erschlagen. ĂNo, so 

kumm!" stieÇ er plºtzlich hervor und sprang aus dem Stall in den 

Verschlag und schritt resolut vorwªrts und dem Dorf zu, biÇ die 

Zªhne zusammen, daÇ sie knirschten, sah nicht rechts noch links und 

ging unaufhaltsam weiter. 

Noch r¿hrte sich nichts auf den Feldern, erst in der Nªhe der Hªuser 

fing es an ein wenig lebendig zu werden. Ein schlaftrunkener 

Bªckerjunge schritt ¿ber die StraÇe zum Brunnen, der Knecht des 

Lohbauers spannte einen dicken Schimmel vor den Wagen. Aus dem 

Tor des Wirtshauses kam die alte Magd, von jeher Provis erklªrte 

Feindin. Voll MiÇtrauen beobachtete sie sein Herannahen, erhob die 

Faust und befahl ihm, sich zu packen. Ihn stºrte das nicht, er ging an 

ihr vorbei wie einer, der mit dem Kopf durch die Wand will. Finster 

und entschlossen, das Kinn auf die Brust gepreÇt, trat er durch die 

offene K¿chent¿r. Die Wirtin, die am Herd stand, wandte sich . . . 

ĂGrad zum F¿rchten" sah der Bub aus, und seine Stimme klang so 

rauh und hatte etwas so Schmerzhaftes, als ob ihr Ton die Kehle 

zerrisse, durch die er gepreÇt Das "^choberwirtin' Frau 
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Schoberwirtin, i bitt um a M¿alch." schkksal     Wendung in einem 

Menschenherzen und in einem Menschen. 

 

1 die Spitzin weibliche Form von: der Spitz (eine Hunderasse) ð 2- 

der Kirchhof Friedhof ð 3 Weiber (veraltet) Frauen ð 4 die Flache 

Schutzdecke ð 5 die Mªhre altes, schlechtes Pferd ð 6 der 

Leiterwagen Wagen mit leiterartigen Seitenteilen ð 7 das Knªblein 

kleiner Knabe (Junge) 

8 der grobe Keil grober Mensch ð 9 ĂNa!" (mundartlich) Nein ð 10 

gwiÇ gewiÇ ð 11 die Lumpeneitelkeil der Stolz, eine charakterlose 

Person zu sein ð 12 impertinent frech, unverschªmt 

13 . . . war ein ,, Rªdel laufei" worden die Alte war verr¿ckt 

geworden ð 14 trippeln laufen ð 15 dreschen schlagen ð 16 Sticht 

dich der Hafer? Bist du ¿berm¿tig? ð 17 draufgehen sterben 

18 die Bresche L¿cke ð 19 du bist a Muatta gwest (mundartlich) du 

bist eine Mutter gewesen 

 

Aufgaben zumText 

 

1.Lesen Sie den Text! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen Sie 

sie! 

4.¦bersetzen Sie den Text! 

5.Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

verrichten                           Ĩerine Ĩetrimek 

Umschau halten                 gºz astyna almak 

entwenden                          elinden almak, ogurlamak, talamak 

spªrlich Haar                      seĨrek sa 

die Gutm¿tigkeit                akgºw¿nlilik 

die Hinterlassenschaft        miras 

barhªuptig                          kelleĨala¶a 

rechtfertigen                       aklamak 
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die Schwelle                       bosaga 

sich recken                         tijenmek 

das ErgŖtzen                      gºw¿n ayjy 

die Roheit                          gºdeklik, rehimsizlik 

sieben                                elekden geirmek, zorluk bilen almak 

zaudern                             yza ekmek, haĨallatmak, ikirje¶lenmek 

beschwichtigen                 kºĸeĸdirmek 

g¿tig                                  mªhirli, jomart, ak y¿rekli 

wonnig                              ajaĨyp, o¶at 

die BŖschung                    Ĩapgyt, e¶¶it 

¿berm¿tig                         hyjuwly, joĸgunly, gŖg¿n 

der Verschlag                   ammar 

die Plackerei                    ejir, alada 

ein Schert Holz                odun 

¿berrieseln                       gaty akmak, joĸup akmak, ogdurylmak 

unwiederstehlich             º¶¿ni alyp bolmaĨan, serpikdirip bolmaĨan 

versiegen                         guramak, gurap galmak, gutarmak 

anhauchen                       dem almak, iĸirmek 

die Eingebung                 duĨdansyz piker, joĸgun, ruhlanma 

schlaftrunken                   ukuly, Ĩadaw            

 

¦bungen zum Text 

 

1. Gruppenarbeit: 

Bilden Sie drei Gruppen. Jede Gruppe sammelt mºglichst viele 

Informationen ¿ber Provi bzw. ¿ber die Spitzin und die Dorfleute. 

Die Informationen werden stichwortartig aufgeschrieben. 

AnschlieÇend berichtet jede Gruppe kurz ihre Ergebnisse. 

Hier sind einige MeinungsªuÇerungen ¿ber Provi. Mit welchen sind 

Sie einverstanden, mit welchen nicht? Begr¿nden Sie Ihre 

Antworten. 

 

einver-    nicht ein-  vielleicht          standen      ver   standen 
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a) Ich glaube, Pro vis schlechter Charakter ist angeboren. Er kann 

sich nicht ªndern. 

b) Vielleicht wªre Provi anders, wenn sich jemand um ihn 
gek¿mmert hªtte. 

c) Ich denke, Provi ist deshalb so boshaft, weil alle anderen ihm 

gegen¿ber so boshaft sind. 

d) Provi f¿hlt sich in seiner Rolle als AusgestoÇener richtig wohl. 

e) Das Erlebnis mit dem Hund hat Provi nicht geªndert. Er bleibt 
eigensinnig und hinterhªltig. 
 

Schreiben Sie nun selbst drei MeinungsªuÇerungen ¿ber Provi. 
Lesen Sie diese dann in der Klasse vor und diskutieren Sie 
dar¿ber. 

Erklªren Sie den Zusammenhang in den folgenden Stellen. (Um 
wessen Gedanken handelt es sich? Was lºsen diese Gedanken 
aus?) 
a) Ja, die Spitzin war ein Rabenviech mit ihrer Sucherei; wenn 

aber seine Mutter auch so gewesen wªre wie sie und so rastlos 

nach ihm gesucht hªtte, sie hªtte ihn gewiÇ gefunden. 

b) . . .  Jo du! ð du bist a Muatta gwest! 

 

2. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1. Ol Ĩa¶y iki Ĩaĸan bolmagy emel, eĨĨªm teni Ŗrªn ak we 

Ĩalpyldowyk sary saly. 

2. Dul aĨal Wegner Ŗz¿ni¶ kªĸir ekilen meĨdanyna gidende 
Ŗz¿nden toslap, ol agany¶ hudaĨ bilĨªr haan we nirden 

ogurlanyp, so¶ hem taĸlanyp giden sigan agasydygyny 

aĨdĨar. 

3. Hanym Wegner agany Ŗz¿ne alyp onu¶ bilen horlygyny, 

alygyny de¶ paĨlaĸyp, agany¶ ene-atasyny¶ haan hem 

bolsa gelip o¶a agalaryny saklany ¿in baĨrak berip, ony 

sylaglap alyp gitjegine ynanĨardy. 

4.  WolgemaĨeri¶ ogullary ony iti¶ halamaĨandygyny 

duĨĨardylar. 
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5. Sebªbi ol onu¶ hªli Ĩany d¿nĨª inen agalaryny de¶ize 

oklapdyr. 

6. WagemaĨerleri¶ maĸgalasynda i¶ gŖz gyna haĨwan garry 
Spitsindy. 

7. Onu¶ di¶e ¿ aĨagy we 1 gŖzi bardy. 

8. ñ ħok, wah Ĩok!ò diĨip ol Ĩoldaĸlaryna ñ tutu¶ ony, haĨal 
etman tutu¶!ò diĨip gygyrdy. 

9. Dogry, eger-de ol seni diĸleĨªn bolsa, diĨip Prowi pikirlendi. 

10. Nªme ¿in onu¶ kŖp puly bolsa-da ol indi o¶a hi zat sowgat 

edenok ? 

11. So¶undan siganlar ony ogurlamadyk bolup ykĨar. 
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Peter Altenberg 

Im Volksgarten 

 

ĂIch mºchte einen blauen Ballon haben! Einen blauen Ballon mºchte 

ich haben!" 

ĂDa hast du einen blauen Ballon, Rosamunde!" 

Man erklªrte ihr nun, daÇ darinnen ein Gas sich befªnde, leichter als 

die 

atmosphªrische Luft, infolgedessen etc. etc. 

ĂIch mºchte ihn auslassen ð", sagte sie einfach. 

ĂWillst du ihn nicht lieber diesem armen Mªderl dort schenken?!?" 

ĂNein, ich will ihn auslassen ð!"  

Sie lªÇt den Ballon aus, sieht ihm nach, bis er verschwindet in den 

blauen Himmel. 

,,Tut es dir nun nicht leid, daÇ du ihn nicht dem armen Mªderl 

geschenkt hast?!?" 

,,Ja, ich hªtte ihn lieber dem armen Mªderl geschenkt!" ,,Da hast du 

einen andern blauen Ballon, schenke ihr diesen!" ..Nein, ich mºchte 

den auch auslassen in den blauen Himmel!" ð Sie tut es. 

Man schenkt ihr einen dritten blauen Ballon. 

ie geht von selbst hin zu dem armen Mªderl, schenkt ihr diesen, sagt: 

ĂDu lasse ihn aus!" 

Da dachte das arme Mªderl: ĂIch hªtte ihn im Garten auslassen 

sollen, in den blauen Himmel, ich hªtte ihm nachgeschaut, 

nachgeschaut ð!" Wªhrenddessen erhielt das reiche Mªderl noch 

zehn Ballons, und einmal kauftelhr der Onkel Karl sogar alle dreiÇig 

Ballons auf einmal. Zwanzig lieÇ sie in den Himmel fliegen und zehn 

verschenkte sie an arme Kinder. Von da an hatten Ballons f¿r sie 

¿berhaupt kein Interesse mehr. ĂDie dummen Ballons ð", sagte sie. 

Und Tante Ida fand infolgedessen, daÇ sie f¿r ihr Alter ziemlich 

fortgeschritten sei! 

Das arme Mªderl trªumte: ĂIch hªtte ihn auslassen sollen, in den 

blauen Himmel, ich hªtte ihm nachgeschaut und nachgeschaut ð!"  
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Aufgaben zumText 

 

1.Lesen Sie den Text! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen Sie 

sie! 

4.¦bersetzen Sie den Text! 

5.Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

einschrumpfen          Ĩygrylmak, ĨygyrtiĨygyrt bolmak 

auf einmal                ĸol bir wagtda, de¶, birden 

verschenken              sowgat bermek 

fortgeschritten           progressiw, Ŗ¶de baryjy 

infolgedessen            gºrª, netijesinde, sebªpli, ¿in 

 

 

¦bungen zum Text 

 

1. Gruppenarbeit: 

 

EIN ARMES M DCHEN - EIN REICHES M DCHEN -BUNTE 

BALLONS - SCHENKEN - AUSLASSEN -BLAUER HIMMEL - 

TR UMEN - SCHRUMPFEN -KEIN INTERESSE MEHR 

Erfinden Sie mit den Wºrtern und Ausdr¿cken eine kleine 

Geschichte. Geben Sie Ihrer Geschichte einen Titel. 

 

2. Gruppenarbeit: 

 
Diskutieren Sie folgende Aufgaben und Fragen in der Gruppe und 
tauschen Sie die Ergebnisse aus: 

a) Mit den folgenden zwei Sªtzen skizziert Altenberg die 
beiden Mªdchen und sagt dabei alles ¿ber sie. Nehmen 

Sie Stellung zu dieser Behauptung und finden Sie 

Unterschiede zwischen den Kindern. 
,,Die dummen Ballons ð", sagt sie. 
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,,Ich hªtte ihn auslassen sollen, in den blauen Himmel, ich 
hªtte ihm nachgeschaut und nachgeschaut ð!"  

b) Mit welchem der beiden Mªdchen kºnnen Sie sich 
identifizieren? Warum? 

c) Was bedeuten die Luftballons den beiden Mªdchen? Und 

welche Assoziationen haben Sie, wenn Sie an Luftballons 

denken? 
 

3. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 
 

1. Ă Ma¶a gŖk ĸar berªĨi¶! Ma¶a gŖk ĸar berªĨi¶!ñ  

2. Ă Men muny iĸirmek isleĨªrin ñ diyip ol ĨŖne g¿rrledi. 

3. Seni¶ muny ol garypja gyza sowgat edesi¶ gelenokmy? 

4. Bu Ĩerde garyp gyzjagaz pikirlendi. 

5. Seni¶ ol ĸary garyp gyzjagaza sowgat etmedigi¶e y¿regi¶ 
gyĨylanokmy? 

6. O¶a gŖk ĸarlary¶ ¿den bir bŖlegini berdiler.  
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Alfred Polgar 

Veilchen 

 

Die Ecarte-Partie
1
 des Grafen Rudolph von Stilz mit dem 

Rennstallbesitzer Baron Armbruster wurde legendªr. Sie begann in 

Wien eines Samstags im Fr¿hjahr 1914 um 4 Uhr nachmittags und 

endete am folgenden Sonntag um 1 Uhr mittags. Da muÇte sie enden, 

weil um 2 Uhr die Rennen anfingen. Graf Rudolph von Stilz, 

Oberleutnant in Diensten seiner Majestªt Franz Josephs I., war 

Kavalier bis in die Knochen. Keiner im Regiment tanzte Linkswalzer 

eleganter als er. Keiner hielt lªnger am Spieltisch aus, hatte mehr 

Schulden, Weibergeschichten, Ehrenaffªre
2
. Die betonte 

Nonchalance
3
 in Haltung, Gang, Gebªrde, der lªssige, nasale Tonfall, 

verrieten unverkennbar den ºsterreichischen Aristokraten. Der Graf 

gab Geld mit vollen Hªnden aus. Die Geschenke, mit denen er seine 

Freundinnen groÇz¿gig bedachte, waren kostspielig; und immer von 

einem Flªschchen ĂViolettes de Parme"
4
, Molyneux-Paris, begleitet. 

Deshalb und wegen seiner lustig dreinblickenden blaÇblauen Augen 

nannten ihn die Damen vom Theater und Ballett ĂVeilchen". Sie 

mochten ihn gut leiden. Er war ja auch ein schºner Mann mit seinem 

weichen rºtlichblonden Schnurrbart, der dem Gesicht das Strenge 

nahm, das ihm die scharfgeschnittene Nase geben wollte. Auch bei 

den Kameraden war er beliebt, schon deshalb, weil keiner so laut und 

herzlich wie er ¿ber die Witze, die in der Offiziersmesse zum besten 

gegeben wurden, lachte, auch wenn er sie nicht verstand. Hingegen 

war er selbst gef¿rchtet als Erzªhler von Anekdoten, die keine 

Pointen hatten oder, wenn sie welche hatten, sie in Rudolphs 

Erzªhlung verloren. 

Bei jener ber¿hmten Ecarte-Partie erlitt der Graf eine schwere 

Niederlage. Er verlor weit mehr, als er zahlen konnte. Baron 

Armbruster erklªrte zwar, er bestehe nicht auf Erlegung des ganzen 

Betrages binnen 24 Stunden, aber ein Graf Stilz konnte die Schande 

nicht auf sich nehmen, eine Spielschuld lªnger, als der Ehrencodex es 

vorschrieb, unbeglichen zu lassen. Der Wucherer
5
 Eisenstein, hart 

wie sein Name, lehnte die Zumutung, Rudolphs Schuldkonto noch 
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mit einer so groÇen Summe zu belasten, ab. Eisenstein war 90 Jahre 

alt; selbst so nahe dem Tod, nahm er die Mitteilung, der Graf m¿sse 

sich erschieÇen, wenn er das Geld von ihm nicht bekomme, nur mit 

einem betr¿bten Kopfnicken zur Kenntnis und mit der resignierten 

Feststellung: ĂWir m¿ssen alle sterben, der eine spªter, der andere 

fr¿her." Ja, wenn der Herr Graf die B¿rgschaft
6
 des Herrn 

Rittmeisters
7
 von Wittgendorf bringen kºnnte,  dann lieÇe sich ¿ber 

die Sache reden. Von Wittgendorf gehºrten drei Viertel der 

bºhmischen Kohlengruben. Der Rittmeister war auf Jagdurlaub in 

den bºhmischen Wªldern, seine R¿ckkehr vor Ende der Woche nicht 

zu erwarten. Also half sich Rudolph aus der Verlegenheit dadurch, 

daÇ er selbst den Namen des Rittmeisters neben seinen eigenen auf 

den Wechsel
8
 setzte. Noch vor Ablauf der 24 Stunden konnte er seine 

Spielschuld zahlen. ĂEs war' doch nicht so eilig gewesen", sagte 

Baron Armbruster. ĂEhrensache", antwortete Graf Stilz. Der 

Rittmeister aber machte ein saures Gesicht, als ihm Rudolph von der 

kleinen Freiheit, die er sich herausgenommen hatte, erzªhlte. Und er 

machte ein noch saureres, als ihm am Verfallstag der Wechsel, den 

Rudolph nicht einlºsen konnte, zur Zahlung prªsentiert wurde. 

Rudolph verstand diese Sªure nicht. Unter Kameraden, meinte er 

gekrªnkt, wªre doch so etwas ganz egal. Seine Auffassung von 

Kameradschaftspflichten war nicht minder streng als seine Auffas-

sung von Kavalierspflichten. 

Durch deren Erf¿llung geriet der Graf in immer neue und immer 

ªrgere Verlegenheiten, schlieÇlich in solche, aus denen es keine 

Rettung mehr gab. Man borgte ihm kein Geld mehr, man setzte sich 

nicht mehr mit ihm an den Spieltisch, und die ritterliche Genugtuung, 

die er wegen solchen Schimpfs verlangte, wurde ihm verweigert. 

Grollend zog er den ĂRock des Kaisers"
9
 aus, freiwillig, um es nicht 

gezwungenermaÇen tun zu m¿ssen. Der Weltkrieg, den er als 

einfacher k.u.k.
10

-Soldat mitmachte, befreite ihn f¿r lªngere Zeit von 

materiellen Sorgen. Aber in den schweren Jahren nachher wurde die 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Basis seines Lebens immer 

br¿chiger, versiegten oder tr¿bten sich immer mehr die Quellen, aus 

denen er seine Existenzmittel bezog. Er betªtigte sich als Tipster
11
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auf Rennplªtzen, als Zubringer von Kundschaften f¿r Spielklubs, als 

Vermittler von Darlehen: So blieb er doch einigermaÇen im 

Strahlungskreis der Sphªre (wenn auch an deren ªuÇerstem Rand), in 

der er so gern und in so vollen Z¿gen geatmet hatte. Er trug 

abgerissene Kleider, aber immer weiÇe Handschuhe und ein Monokel 

aus Fensterglas. Die Men¿s, die er im Gasthaus zu sich nahm, waren 

karg, aber das Trinkgeld f¿r den Kellner generºs. Von Frauen lieh er 

Geld nur, um es zu Geschenken f¿r sie zu verwenden. 

Veilchen war ein doppelseitiger Charakter. Er hatte seine persºnliche 

Moral und blieb deren Grundsªtzen treu, auch wenn sie sich mit 

Vorschriften, wie sie f¿r den gemeinen Mann gelten, nicht vertrugen. 

Er unterschied scharf zwischen schªbig und nobel, vornehm und 

vulgªr ð unscharf zwischen recht und unrecht. Die Wissenschaft 

w¿rde sagen: Veilchen litt an einer tiefgehenden Spaltung 

(Schizophrenie) seines sittlichen BewuÇtseins. Zur Zeit, da der 

Vorfall sich ereignete, der diese Anomalie in Rudolphs See-

lengewebe so klar erkennen lieÇ wie ein anatomisches Prªparat 

UnregelmªÇigkeiten im Zellengewebe, zu dieser Zeit war Rudolph 

schon ein alter Mann, zerm¿rbt von den Anstrengungen eines noblen 

Lebenswandels in den Tªlern des Elends. Er trug noch immer weiÇe 

(wenn auch lºcherige) Handschuhe und im Aug' das 

Monokel aus Fensterglas. Den Freundinnen aus alten glorreichen 

Tagen konnte er keine Geschenke mehr machen, aber an ihren 

Namenstagen kam p¿nktlich die gl¿ckw¿nschende Visitenkarte 

Rudolphs, eine selbstverfertigte, handgeschriebene Visitenkarte mit 

sorgfªltig gezeichneter siebenzackiger Grafenkrone links oben. Das 

war der einzige zwirnd¿nne Faden, der Rudolph noch mit den 

Genossen seiner Glanzzeit verband. Nie versuchte er Annªherungen 

an sie, sich seiner Not schªmend, aber zugleich, wie das der 

wunderlichen Doppelnatur seines Wesens entsprach, sich stolz zu ihr 

bekennend. Und die alten Bekannten ihrerseits, wenn sie ihn zufªllig 

auf der StraÇe sahen, waren taktvoll genug, ihn nicht zu sehen. Um so 

gewaltiger war die ¦berraschung, als eines Tages Bettina bei ihm er-

schien, Bettina, noch immer ein Sternchen, wenn auch schon im 

Verblassen, der Wiener Operettenb¿hne. Die leibhaftige Bettina in 
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seiner mehr als bescheidenen Stube? Die Rennzeitung, in deren 

Studium er vertieft gewesen war, fiel ihm aus der Hand, hilflos starrte 

er die Erscheinung an, und es dauerte eine beschªmende Weile, ehe 

Rudolph Graf Stilz sich darauf besann, was sich gehºrt. Er sprang 

auf, zog den einst pompºsen, jetzt in Auflºsung begriffnen 

Schlafrock enger um den Leib, stammelte eine Bitte um 

Entschuldigung ur den legeren
12

 Aufzug, in dem sie ihn da antreffe, 

fegte von einem Stuhl alles Zeug, das darauf lag, herunter: ..Nimm 

Platz, bitte " 

ĂWie geht es dir, Veilchen?" begann der Besuch, ein wenig unsicher, 

die Unterhaltung. 

ĂIm Augenblick wunderbar", antwortete Rudolph mit einer 

chevaleresken
13

 Verbeugung. ĂUnd dir?" 

ĂMein Gott, wie es einem in dieser lausigen Zeit eben geht." 

ĂAn dir gleitet sie spurlos ab ... Du siehst aus wie . . . wie der 

Fr¿hling." 

ĂImmer der alte Charmeur", sagte die Sªngerin. 

Diesen Prªliminarien
14

 eines Wiedersehens nach langer Zeit folgten 

ein paar Sekunden beiderseitigen Schweigens, bis Rudolph fragte: 

ĂUnd was verschafft mir die unverhoffte Freude?" ĂAch, nichts 

Besonderes." 

Sie sah ihn an mit Blicken, wie ein Tischgast eine ihm servierte 

Speise ansieht, die er lieber nicht essen mºchte, aber zu essen nicht 

umhin kºnnen wird. Wie war das gute Veilchen verbl¿ht, wie 

verbraucht und antiquarisch sah es aus! Ihm wurde unbehaglich unter 

ihrem pr¿fenden Blick, in dem schon das Ergebnis der Pr¿fung zu 

lesen war. Wie entschuldigend strich er ¿ber seinen nackten Schªdel, 

den ein zerzauster Kranz von weiÇlichem Haar umrahmte, seufzend: 

ĂMan wird nicht j¿nger!" 

ĂDas graue Haar paÇt dir sehr gut . . . und der Schnurrbart ist noch so 

blond, wie er war." 

Mit den zwei Mittelfingern einer Hand glªttete Rudolph, wie das bei 

galanter Konversation immer seine Gewohnheit gewesen war, den 

rºtlichbraunen Schnurrbart. Der Schnurrbart dankte diese Dauerfarbe 

den Nikotinspuren von vielen tausend Zigaretten. 
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ĂFindest du mich sehr verªndert?" fragte die Sªngerin. 

ĂDurchaus nicht . . . hºchstens vielleicht . . . vielleicht . . . eine 

Nuance 

stªrker." 

ĂEine Nuance! Eine t¿chtige Nuance, weiÇ der Himmel . . . und 

wegen dieser Nuance bin ich heute bei dir . . . mit einer Bitte." Wie 

einst im Mai, als noch Sporen an seinen Stiefeln klirrten, schlug 

Rudolph die Hacken
15

 zusammen, soweit das die ausgetretenen 

Pantoffeln zulieÇen: ĂTout ª votre disposition, chere amie. Was kann 

ich f¿r dich tun?" ĂHeirate mich!" sagte Bettina. 

Rudolph machte ein blºdes Gesicht, ein so blºdes, daÇ sie lachen 

muÇte. Da fing auch er zu lachen an, jenes ¿bersprudelnde Lachen, 

das ihn als dankbares Publikum f¿r Witzeerzªhler im Regiment so 

beliebt gemacht hatte. ĂEin kºstlicher Scherz", sagte er, als er wieder 

zu Atem kam, und wischte sich Trªnen aus den Augen. 

Aber die Bitte der Sªngerin war, erfuhr er, durchaus ernst gemeint. 

Die kleine Gewichtszunahme, die Rudolph an ihr aufgefallen war, 

hatte ihre zwingende nat¿rliche Ursache. Bettina erwartete ein Baby. 

Ein Baby, dessen Vater jetzt ihr Mann geworden wªre, hªtte nicht ein 

zu rasch um die Ecke biegendes Auto seinem Leben ein plºtzliches 

Ende gemacht. Nun w¿rde also das Kind zur Welt kommen, mit dem 

Makel der Illegitimitªt behaftet. Und das bliebe dem armen Ding 

erspart, wenn Rudolph ihr aus alter Freundschaft den kleinen Dienst 

erwiese, sie zu heiraten. Dann hªtte das Kind einen Namen . . . einen 

klingenden Namen noch dazu. 

Rudolph sch¿ttelte wehm¿tig den Kopf: ĂDie Republik hat den Adel 

abgeschafft." 

ĂDen Titel konnten sie dir nehmen, nicht den Adel!" rief mit 

¦berzeugung Bettina. 

Der Graf k¿Çte ihr ger¿hrt die Hand. ĂJe m'en fiche de la 

Republique!" und klemmte sein Monokel ins Auge. ĂWann soll 

geheiratet sein?" ĂSo bald wie mºglich ... Du verstehst!" ĂIch und ein 

Ehemann . . . Komisch!" 

ĂAber, Lieber, Du wirst kein Ehemann sein! Davon ist gar keine 

Rede. Wir heiraten . . . und lassen uns scheiden. Sofort." ĂAch so", 
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sagte Rudolph, teils gekrªnkt, teils erleichtert. Bettinas Anwalt 

k¿mmerte sich um die gesetzlichen Voraussetzungen der Heirat und 

um die mit diesem Schritt verkn¿pften Auslagen, der Graf um die 

Dehors. Text, Druck und Ausstattung der Karten, die die bevorste-

hende Vermªhlung des Herrn Stilz mit Frªulein Roland zur Kenntnis 

brachten, wurden von Rudolph aufs genaueste bestimmt. Das 

Problem, welche Blumen f¿r das Brautbouquet zu wªhlen seien, 

beschªftigte ihn sehr. Er lºste es. 

Da war aber noch ein Problem, das gelºst sein wollte: ein Ring f¿r 

Bettina. Ein schºner Ring muÇte es sein, ein kostbarer. Unbedingt. 

Point d'honneur1. Wolken der Sorge, wie dem zu entsprechen, 

tr¿bten sein Hirn; der erlºsende Gedankenblitz wollte aus ihnen nicht 

fahren. Bei dem Besuch, den er wenige Wochen vor dem 

Hochzeitstag Bettina machte, fiel ihr auf, wie bedr¿ckt er war. Sie 

saÇ vor ihrem Toilettetisch, mit Schminke und Puder beschªftigt, und 

vorsichtig fing sie davon zu sprechen an, daÇ ihm die Heirat doch 

wohl Spesen verursache. 

Lassen wir das", sagte Rudolph. ĂAber wenn du vielleicht in Verleg 

..." 

Er unterbrach sie: ĂDu beleidigst mich, wenn du noch eine Silbe 

davon sprichst." 

Nach diesen mit Energie vorgetragenen Worten versank er wieder in 

offenbar sorgenvolles Gr¿beln. 

Die Sªngerin heftete eine Mºwe aus Brillanten an ihr Kleid. ĂSchºn, 

wie?" è>Zu pompºs", sagte Rudolph, und sie nahm eine andere 

Brosche. Bettina atte immer viel auf seine Meinung in Toilettedingen 

gegeben. Sie ging an ihren Kleiderschrank, wªhlte einen Hut.,, Wie 

gefªllt er dir? Nicht zu jugendlich?" Er ¿berhºrte den Appell an sein 

Urteil. ĂWoran denkst du denn?" fragte Bettina. 

Rudolph war wohl ein gespaltener, zweigeteilter, aber in jedem der 

beiden Teile entschiedener Charakter. Geriet er durch Festhalten an 

seinen Grundsªtzen in eine schwierige Situation, so schnitt er, um 

gezwungen zu sein, solcher Situation Herr zu werden, sich den 

R¿ckzug aus ihr ab; wie etwa damals, als er die Unterschrift des 

Herrn von Wittgendorf auf den Schuldschein setzte. 
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So nun, als Bettina fragte: ĂWoran denkst du denn?" antwortete er: 

ĂIch ¿berlege, welche Fasson der Ring haben soll, den du von mir zu 

Hochzeit bekommst." 

Bettina, so tuend, als nehme sie seine Worte ernst, meinte: ĂUnsinn. 

Schade um 's Geld!" Es r¿hrte sie, wie der arme Kerl sich in die Rolle 

des Kavaliers, der es nicht mehr sein konnte, hineinphantasierte. Sie 

holte einen schmalen Goldreif aus ihrer Schmuckschatulle : ĂGib mir 

den da. Der tut's auch." Rudolph nahm den Ring mit zwei 

Fingerspitzen, legte ihn in die Schatulle zur¿ck. ĂJa, der tªt's auch", 

sagte er, Ăwenn du eine Nªherin wªrest und ich ein Kellner." 

Zur Hochzeit erschien er in strahlender Laune. Gleich nach der 

Zeremonie im Standesamt nahmen Rudolph und Bettina voneinander 

Abschied. ĂWegen der Scheidung wird mein Anwalt alles in die 

Wege leiten", sagte sie, Ăund schºnen Dank auch, Veilchen, f¿r deine 

Gefªlligkeit!" ĂNicht der Rede wert, Liebe . . . Hier ð" ð er zog ein 

Etui aus der Tascheð Ăeine Kleinigkeit. Adieu, chere amie!" Ehe 

Bettina noch ein Wort sagen konnte, war er gegangen. 

In dem Etui lag ein Ring, ein Brillantring, mit Platin gef¿ttert, 

modern gefaÇt. Die Sªngerin war tiefbewegt. In welche Schulden 

mag der unverbesserliche Kauz sich gest¿rzt haben f¿r sein 

Geschenk! 

Einige Zeit spªter entdeckte sie, daÇ aus ihrer Schmuckschachtel die 

Mºwe verschwunden war. Die Polizei, wie ¿blich in solchen Fªllen, 

verstªndigte die Juweliere der Stadt von dem Verlust oder Diebstahl. 

Darauf meldete sich einer der Juwelenhªndler und gab an, vor 

einigen Wochen sei ein Herr mit einer Brosche, wie der polizeiliche 

Laufzettel sie beschreibe, bei ihm erschienen, ein alter Herr mit 

Monokel und weiÇen Handschuhen. Der Herr gab Auftrag, aus dem 

Material der Brosche einen Ring herzustellen, genau nach seinen 

Weisungen, Form und Fasson betreffend. Die Steinchen in der Bro-

sche, f¿r den Ring nicht gebraucht, deckten die Kosten der 

Umarbeitung. Rudolph leugnete nicht einen Augenblick. Er hªtte sich 

in den Boden hineinschªmen m¿ssen, am Hochzeitstag ohne 

Geschenk f¿r seine Braut ihr vor die Augen zu treten. Ehrensache, so 

etwas. ĂIch bin unber¿hrt von der Verwilderung der Sitten heutiger 
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Zeit", erklªrte er. ĂAdel verpflichtet, selbst in dieser traurigen 

Republik, die ihn abgeschafft hat." 

In dem Altersheim, in dem Bettina ihm Unterkunft sicherte, war er 

bald sehr beliebt. Besonders bei den Matronen
16

 dort, die er im 

Kartenspiel gewinnen lieÇ und stets mit der Formel begr¿Çte: 

ĂMadame, j'ai l'honneur de vous saluer".
17

 

Nicht lange nach der Scheidung kam das Kind zur Weh. Lin 

Mªdchen. Die Mutter gab ihm den Namen: Violette. 

 

1  das Ecarte Kartenspiel ð 2 die Ehrenaffªre Vorfall, der die Ehre 

(eines Offiziers) betrifft ð 3 die Nonchalance Formlosigkeit, 

liebensw¿rdige Lªssigkeit ð 4 ,, Violettes de Parme" em Parf¿m 5 

der Wucherer jemand, der Geld gegen ¿berhºhte Zinsen ausleiht ð 6 

die B¿rgschaft Sicherheit, Haftung f¿r jemanden ð 7 der Rittmeister 

Offiziersrang (= Hauptmann) 

8 der Wechsel schriftliche Verpflichtung zur Zahlung innerhalb eines 

bestimmten Zeitraumes ð9  der Rock des Kaisers Uniform ð 10  

k.u.k. kaiserlich (ºsterreichisch) und kºniglich (ungarisch) 11 der 

Tipster jemand, der bei Gl¿cksspielen Voraussagen macht 

12  leger zwanglos, formlos 13 chevaleresk ritterlich ð 14 die 

Prªliminarien Vorspiele 

15  die Hacken zusammenschlagen beim militªrischen GruÇ die 

Absªtze zusammenschlagen 

16 die Malrone ªltere Frau ð 17 Madame, j'ai l'honneur de vous 

saluer. Gnªdige Frau, ich habe die Ehre, Sie zu gr¿Çen. 

 

Aufgaben zumText 

 

1.Lesen Sie den Text! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen Sie 

sie! 

4.¦bersetzen Sie den Text! 

5.Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 
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der Rennstall                                   apgywar atlary¶ atĨatagy. 

Bis in die Knochen treu sein           b¿tinleĨ wepaly  bolmak. 

das Gebªrde                                     boluĸ, hereket, Ĩ¿z keĸb, sypat 

unverkennbar                                   ayk, aĨdy¶                                                        

kostspielig                                       gymmat bahaly, batyrĨan 

j-n gut leiden mŖgen                       biri barada gowy pikirde bolmak. 

Der Point                                         birģa 

begleichen                                       tºlemek 

die Zumutung                                  talap etme 

resignieren                                       boĨun bolmak, tabyn bolmak,                                                              

gekrªnkt                                          gŖwni galan, ŖĨkeli, kineli 

borgen                                             karyz almak, wagtlaĨyn almak 

verwiegern                                      boĨun gayrmak,  

das Darlehen                                   karyz, karyz ĸertnamasy 

karg                                                 gysyk, hasaply 

generŖs                                            kerem, rehindarlyk, geirimlilik 

schªbig                                            ºli, naĨynjar, erbet, nejis 

nobel                                               rehnetli, bereketli, rahat 

zerm¿rben                                       tapdan d¿ĸen,  g¿Ĩden gaĸan 

leibhaftig                                       hakyky, edil Ŗzi, me¶zeĸ 

der Zwirn                                       Ĩ¿p, Ĩ¿plik, sapak 

¿bersprudeln                                  gaharlanmak, gyzmak, Ĩarylmak 

der Mabel                                       masgaraylyk 

den Dienst erweisen                       hyzmat etmek, gullyk etmek 

zur Kenntnis bringen                     habar bermek, duĨdurmak 

die Spesen                                      harajat, ykdajy, Ĩygnandy 

der Goldreif                                   gyzyl Ĩ¿z¿k 

dieGefªlligkeit                               hyzmat etmek, kºmek etmek 

                                          

 

¦bungen zum Text 
 

1. Partnerarbeit:  

Bevor Sie die Geschichte lesen, lesen Sie den folgenden 

Textausschnitt: 
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ĂTout ª votre disposition, chere amie.1 Was kann ich f¿r dich tun?" 

ĂHeirate mich!" sagte Bettina. 

Rudolph machte ein so blºdes Gesicht, ein so blºdes, daÇ sie lachen 

muÇte. 

Stellen Sie Vermutungen ¿ber die ungewºhnliche Bitte an. Notieren 

Sie auch Fragen ¿ber die beiden, auf die Sie eine Antwort haben 

mºchten. Vergleichen Sie Ihre Vermutungen und Fragen mit einem 

Partner. Berichten Sie der Klasse. 

 

2. Verfassen Sie einen ĂSteckbrief" von der Hauptperson der 

Erzªhlung. 

 

Name: 

 

Alter: 

 

Herkunft: 

 

Familienstand: 

 

Beruf: 

 

Aussehen: 

 

Eigenschaften: 

 

Sonstiges: 

 

 

3. l' ahten SlS die Informatlonen aus dem Steckbrief in einem kurzen 

Persºn- 

uchkeitsportrªt zusammen (2 bis 3 Absªtze).  

 

4. Partnerarbeit: 
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TexUS'611 W'rd alS "unverbesserucner Kauz" beschrieben. Suchen 

Sie im Bere '9enscnaften' die Veilchen Ihrer Meinung nach zum Kauz 

machen. Partne911 ^ S'ne LlSte VOr' Ver9lelcnen Sle die Resultate 

mit einem 

 

5. Was halten Sie von Veilchen und von Bettina? Bereiten Sie 

mindestens f¿nf MeinungsªuÇerungen ¿ber die beiden vor. Sie 

kºnnen Ihre Sªtze so einleiten: 

Meiner Meinung nach  

Ich bin der Ansicht, daÇ  

Vermutlich  

 

6. SchriftlicheArbeit: 

 

Wªhlen Sie eines der beiden Themen: 

a) Bettinas f¿nfzehnjªhrige Tochter fragt ihre Mutter eines Tages 

nach dem Vater. Verfassen Sie einen kleinen Dialog zwischen Mutter 

und Tochter. 

b) Ein kauziger Mensch 

 

 

 

7. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

1. Ol Winda ķenbªni¶ birinde, 1914-nji Ĩylda, sagat 4-de, 

g¿ndiz  baĸlandy we geen bazar g¿ni g¿nortan sagat 1-de 

gutardy. 

2. ķol wagt ol gutarmalydy, sebªbi sagat 2-de at apyĸygy 

baĸlanĨardy. 

3. Ony¶ jorasyny sylaglap getiren sowgatlary gymmat bahalydy. 

4. Ol hem Ĩumĸakdan gelen gyzgylt sary sakgally owadan 

adamdy. 

5. Ol sanardan kŖp Ĩitgi ekdi. 

6. 24 sagat mundan Ŗ¶ ol hªli oĨunda utduran pullaryny tŖlªp 
bilĨªrdi. 

7. Biraz ynamsyzlyk bilen sŖhbetdeĸlik baĸlandy. 
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8. ñMeni ¿ytgªn hasaplaĨarmy¶?ò diyip aĨdymy zenan sorady. 

9. Rudolf agyryly ĨagdaĨda kellesini aĨkaĨardy: ñ Respublika 

B¿rg¿dini taĨĨarlady.ò 

10. Munu¶ ¿stesinede ol agany¶ atly, Ĩa¶lanĨan meĸhur ady 
bardy. 

11.  Rudolf ñBiz bu g¿rr¿¶i goĨalyò diĨdi.  

12. AĨrylyĸanlaryna az wagt gemªnkª aga d¿nĨª indi. 

Gyzjagaz. 

13. Ejesi o¶a ñWiolettaò diĨip at dakdy. 

ñ FaĨlhen, seni¶ ĨagdaĨlary¶ nªhili?ò diĨip duĸuĸyk 

baĸlandy. 
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Erika Molny 

Computer und Wassermelone 
 

Personen der Handlung: Ein sehr intelligenter Herr 

          Der Filialleiter eines Supermarkts 

          Eine Kassiererin im Supermarkt 

          Viele Hausfrauen, die es sehr eilig haben 

Ort:          Ein neueroffneter Supermarkt in einer 

             GroBstadt 

Zeit:          Ein heiBer Sommertag 

 

Im Mittelpunkt des Geschehens stehen eine Wassermelone und ein 

Computer. 

DaÇ der bekannte LebensmittelgroÇkonzern es f¿r nºtig erachtet hat, 

den alten, auch nicht gerade kleinen Supermarkt, durch einen neuen, 

noch viel supereren Supermarkt zu ersetzen, gehºrt zu den Mysterien 

des Wirtschaftswachstums. Auch daÇ die Erºffnung des neuen 

Etablissements
1
 ausgerechnet in den Hundstagen

2
 stattfindet, hat 

zweifellos kommerzielle Gr¿nde. Wahrscheinlich hat die 

Geschªftsleitung zu einem letzten, entscheidenden Schlag gegen die 

kleinen, notigen
3
 GreiÇler

4
 ausholen wollen. Geschieht ihnen schon 

recht, Nªhrdienstverweigerer
5
, was sie sind. Ausgerechnet jetzt bei 

der Hitz haben sich viele von ihnen vermittels des Schildes ĂWegen 

Urlaubs geschlossen" ihrer Pflicht zur Versorgung der d¿rstenden 

Bevºlkerung mit Bier entzogen. 

DaÇ die Stirnen des Supermarkt-Personals schweiÇbedeckt sind, hat 

aber mit dem Erºffnungsdatum nichts zu tun. Unbeschreiblich 

grauenhaft ist die Lage der bedauernswerten Verkªufer. Sie, die 

seinerzeit jede Belªstigung durch die Kunden durch heftiges 

Abstauben von Sardinendosen, durch undurchschaubares 

Herumschleppen von Knorr-Erbswurstsuppe
6
 von einem Winkel in 

den anderen, oder durch die harsche Bemerkung, man wªre ein 

Tschusch
7
 und verst¿nde leider kein Wort, geschickt pariert

8
 haben, 

wissen nun erstmals wirklich nicht, was kundzutun
9
 sie sich auch in 
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fr¿heren Zeiten beharrlich geweigert haben: Nªmlich, wo sich denn 

der Gelierzucker oder das Tus-Insektenspray
10

 wohl befinden mºgen. 

So hasten die Gemarterten mit verschlossenem Gesichtsausdruck und 

furchtgeweiteten Augen durch ein ihnen vºllig unbekanntes 

Labyrinth, panisch auf der Flucht vor Auskunft heischenden Kunden. 

Verschªrft wird die Situation der  rmsten durch die Anwesenheit 

von zahlreichen Firmeninspektoren. Wollte man zwar einem dieser 

smarten und einander verwechselbar ªhnlich sehenden Herren die 

Schicksalsfrage stellen: ĂSag mir, wo die Gurken sind!", er w¿Çte das 

Rªtsel auch nicht zu lºsen. Doch die kleinen, unauffªllig in den 

Hemdentaschen dieser Gottsºbere
11

 steckenden Notizb¿cher dienen 

zweifellos dazu, jedes Versagen der Verkªufer mit einem schwarzen 

Punkt zu vermerken. 

Ist aber die Lage der Verkªufer vergleichbar den schaurigsten 

Darstellungen des J¿ngsten Gerichtes durch italienische 

Renaissancemaler mit besonders abstruser Phantasie, so herrscht an 

den Kassen das absolute Inferno. Der Geschªftsleitung hat es nªmlich 

ð Kuah hin, Kaibl hin
12

 gefallen, die alten Kassen-Computer gegen 

die j¿ngste und weit ¿ber menschliches Fassungsvermºgen hinaus 

leistungsfªhige Generation von Kassen-Computern auszutauschen. 

Da sitzt nun etwa die Frau Wewerka, seinerzeit die allerbeste und 

irgendwie bereits Teil des Computers gewordene Kassiererin, mit 

gestrªubten Dauerwellen, dreht jede Cola-Dose dreimal um und sagt, 

jawohl in der Stunde der Not sucht sie die Kommunikation, sagt also: 

ĂWarten S', i muaÇ nur schauen, ob i jetzt Rot oder Gr¿n tippen 

muaÇ, weil bei Rot is der St¿ckpreis und bei Gr¿n is der 

Mengenrabatt, aiser wiav¿l Cola hams denn jetzt, sie-bene, des san 

sechse mit Mengenrabatt und ane ohne, ui jessas, jetzt hab i siebene 

tippt, aber beim St¿ckgwicht, aiser fang ma noch amol an
3
 . . . gr¿n is 

der St¿ckpreis, rot is des St¿ckgewicht, oder na, umgekehrt ist . . . 

jetzt hot si der Dreck verhªngt a no." 

Nach dieser wirren Rede schickt sie einen hilfeflehenden Blick in 

weite Ferne. Doch nicht einmal dort ist ein schutzgebendes 

Mauseloch. Dort ist nur der Stau der warenbeladenen 

Drahtwªgelchen, der mittlerweile die Kolonne der Lastwagen in 
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Thºrl-Maglern bei Streik der italienischen Zºllner um ein Be-

trªchtliches ¿bertrifft. Und dort ist, im Fluchtpunkt, ein Gottsºberer, 

der sein Notizbuch z¿ckt und mit kalter, drohender Freundlichkeit 

sagt: ĂIst etwas nicht in Ordnung beim Computer, Frau . . . Wewerka 

. . . Wewerka war doch der Name . . . oder nicht?" 

Ein empfindsamer Mensch, der keinerlei Anlage zum Sadismus hat 

und auch nicht eine mehrkºpfige Familie verpflegen muÇ, hat also 

nicht den geringsten Grund, den neuerºffneten Ort des Schreckens 

aufzusuchen. Es sei denn, dieser empfindsame Mensch wªre so 

empfindsam, daÇ ihn auch die subtile Werbebotschaft mitten ins 

Mark der Sehns¿chte trifft. DrauÇen nªmlich, vor dem neuerºffneten 

Supermarkt, blªhen sich s¿dlich-gelbe Sonnenschirme in der 

GroÇstadthitze, und in ihrem Schatten t¿rmt sich ein Berg saftig-

gr¿ner Wassermelonen. Prall und glatt sind die Fr¿chte und wecken 

die Sehnsucht nach staubigen, italienischen LandstraÇen, nach 

Bauernkarren und nach Eselsgeschrei und wecken die Lust auf die 

saftig-s¿Çe K¿hle des roten Fruchtfleisches. 

Jener Herr, der nun im Stau der Kunden, welche sich geduldig ihre 

Siebensachen selbst zusammengesucht haben und nun der 

Kassenabfertigung harren, steckt, muÇ wohl ein solcher 

empfindsamer Mensch sein. Denn in seinem Drahtwªgelchen 

kollert
13

 einsam eine einschichtige Wassermelone. Sonst nichts. 

Vielleicht ist der Herr aber auch ein besonders abgefeimter
14

 

Rechner. Die Wassermelonen sind nªmlich ªuÇerst preisg¿nstig. 

ĂErºffnungsangebot: frische Wassermelonen, das Kilo nur 6 

Schilling", ist ¿berall auf schwarzen Tafeln mit Kreide lockend 

vermerkt. 

Der Herr mit der Wassermelone nªhert sich jedenfalls der Wewerka 

und ihrem Computer, und die Wewerka blickt Herrn und 

Wassermelone freundlich an, denn so eine einsame Wassermelone ist 

eine wahre Erholung nach einem Einkaufswagen, der von Klopapier, 

Jagdsalami, W¿rfelzucker, Staubt¿chern und was die Leut sonst noch 

alles so zusammenkaufen, nur so ¿bergequollen ist. Die Wewerka 

also langt liebreich
15

 nach der Melone, legt sie auf die dem Computer 

angeschlossene Waage, wirft einen fl¿chtigen Blick auf ihr Cockpit 
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und sagt in dem Ton, den sie an sich hatte, als sie noch routiniert war: 

ĂSiebenhundertfuffzehn Schulung, dreiadachtzg Groschen."
16

 Auch 

der mathematisch Unbetamte
17

 kann merken, daÇ mit diesem Preis 

etwas nicht stimmen kann, und durch die Kolonne der wartenden 

Kunden geht ein diesbez¿gliches Gemurmel. Der Herr mit der 

Wassermelone ist aber, was nun offenbar wird, kein Romantiker, 

sondern eine Intelligenzbestie. Er wirft nun seinerseits einen Blick 

auf die gr¿n aufleuchtenden Zahlen des Computers und sagt 

hochm¿tig: ĂSie haben das Datum abgelesen, liebe Frau. Heute ist 

der 15. Juli 1983, 7, 15, 83, verstehen Sie." Dann wird er infam. Er 

deutet auf eine weitere Zahl: ĂDiese Melone", sagt er in belehrendem 

Ton, Ăwiegt laut Ihrer Hardware, gute Frau, genau eineinhalb Kilo. 

Sie muÇ daher, da der Erºffnungspreis 6 Schilling pro Kilo betrªgt, 

nach Adam Riese
18

 9 Schilling kosten. Ich kann aber", sagte die 

Intelligenzbestie, Ăauf Ihrem Prªzisionsinstrument die Zahl 9 

nirgendwo finden. Hingegen scheint hier, wo der Preis aufgezeigt 

wird, die Zahl 10 Komma 485 auf. Vielleicht haben Sie die G¿te, mir 

das zu erklªren." 

Wie alle Menschen, die im Eck
19

 sind, wird die Wewerka arrogant: 

ĂWenn der Computer 10 Schulung achtavierzg
20

 Komma f¿nf 

Groschen zagt
21

, dann kost
22

 die Melone 10 Schulung achtavierzg 

Komma f¿nf Groschen", sagt die Wewerka, gerade als wªre die 

Entgleisung mit dem Datum gar nicht vorgekommen. ĂWeil dieser 

Computer ist das Genaueste und Beste, was es ¿berhaupt gibt", und 

schaut den Firmeninspektor, welcher schon Lunte gerochen
23

 hat, 

beifallheischend
24

 an. 

Der Herr mit der Wassermelone zeigt sich aber leider von der vºllig 

humorlosen Seite. ĂO nein, liebe Dame", sagt er. ĂMit mir nicht. 

Diese Melone kostet nach Adam Riese neun Schilling geradeaus. 

Wenn Sie also den Computer g¿tigst veranlassen wollen, sich diesem 

einfachen Rechenvorgang anzuschlieÇen.' ' Er wendet sich sodann 

missionarisch an die hinter ihm wartenden Hausfrauen: ĂNicht, daÇ 

es mir auf den lªppischen Betrag von ein Schilling 48 Komma f¿nf 

ankªme, meine Damen. Es geht um das Prinzip. Bitte, bedenken Sie: 

Bei f¿nfzehn Kilo Wassermelonen betr¿ge die unrechtmªÇige 
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Bereicherung der Firma bereits vierzehn Schilling f¿nfundachtzig 

Groschen, bei hundertf¿nfzig Kilo hingegen . . .". 

Doch die wartenden Hausfrauen haben nur mªÇiges Interesse an 

solchen volkswirtschaftlichen Zahlenspielereien. Eine robuste Frau, 

die nach dem Inhalt ihres Einkaufswagens zu schlieÇen, eine 

zwanzigkºpfige Familie mit ĂPfanni ist Kartoffelkºnig" zu 

verpflegen gedenkt, verleiht der allgemeinen Stimmung Ausdruck: 

ĂTans Ihna nix an" sagt die Resolute. ĂZahlen S' 

endlich und drahn S' Ihnan mit Ihnara gschissenen Melone. Ich 

schenk Ihna an Schulung fuffzig, Sie notiga Beidl. I muaÇ heut no 

kochen." Allgemeines Beifallsgemurmel gibt der Resoluten recht, der 

Kªmpfer f¿r wirtschaftliche Redlichkeit ist deutlich angeschlagen. 

Die Wewerka hat mittlerweile nochmals getippt, sie hat, da sie die 

Mehrheit hinter sich weiÇ, deutlich Oberwasser und sagt kalt und 

triumphierend: ĂBitte sehr: 10 Schulung Komma 485. Net mehr und 

net weniger." 

Doch die Intelligenzbestie gibt keine Ruh: ĂIch verlange", sagt er mit 

bebender Stimme, ĂAufklªrung dar¿ber, weshalb eine Melone mit 

dem Gewicht von eineinhalb Kilo nicht, wie jedes Volksschulkind 

leicht ausrechnen kann, neun Komma null Schilling kostet. Holen Sie 

den Filialleiter!" Bevor es zum vereinten Vorgehen der wartenden 

Hausfrauen gegen den lªstigen Herrn mit der Melone kommt, sieht 

der Firmeninspektor seine Zeit f¿r gekommen. ĂFrau Wewerka", sagt 

er und vereint in seiner Stimme auf verehrungsw¿rdige Weise ĂDer 

Kunde ist Kºnig" einerseits und ĂDie Firma ist unfehlbar" 

andererseits, ĂFrau Wewerka, f¿hren Sie dem Herrn vor, wie unsere 

Kasse funktioniert, wenn er es schon unbedingt w¿nscht. Sie legen 

die Melone auf die Waage, dann tippen Sie den Kilopreis ein . . ." 

,,Na", sagt die Wewerka, denn das Folgende ist das einzige, was sie 

sich nach einer schlaflosen Nacht der Umschulung gemerkt hat, Ăna. 

Den Kilo-Preis brauch i in dem Fall net eintippen. Die 

Erºffnungsangebote san schon gspeichert. Schaun S'!"
25

 Und sie 

dr¿ckt auf eine sogar dem Gottsºberen unbekannte Sondertaste, und 

in der Tat leuchten nunmehr auf dem Wunderwerk der Technik alle 

Erºffnungsangebote gr¿nschimmernd auf. ĂBitte, da haben Sie es!" 
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schreit der Herr mit der Wassermelone. ĂDa steht es: Wassermelonen 

6 Schilling. Diese merkw¿rdige Zahl 10 Komma 485 hªtte hingegen 

einen Erºffnungsangebotspreis von 6 Schilling 99 Groschen zur 

Voraussetzung gehabt. Wenn Sie mir jetzt, bitte, g¿tigst erklªren 

wollen . . ." 

Der Firmeninspektor stellt unter Beweis, daÇ er vºllig zu Recht ein 

Gottsºbe-rer ist, und zeigt sich der heiklen Situation gewachsen. Er 

nimmt die Wassermelone, dr¿ckt Sie dem Herrn in die Hand und sagt 

unter Aufbietung aller firmenmªÇigen Liebensw¿rdigkeit: ,Darf ich 

mir erlauben: ein Erºffnungsgeschenk des Hauses." 

Ein Seufzer der Erleichterung entringt sich allen Wartenden. So. Jetzt 

kann er si hamdrahn
26

 mitsamt seiner Melone, der abscheuliche 

Streber
27
. Wªre der Herr kein rationalistischer Geist, sondern ein 

sensibler Mensch, kºnnte er allerdings hinter seinem R¿cken ein 

heftiges Getuschel
28

 vernehmen: ĂWos hot er gsagt?
29

 6 Schulung 

neunaneunzg? Alls, was recht is, der Mann is a Genie." Dann hebt 

eine hektische Tªtigkeit an: All¿berall folgen die Verkªufer, die nun 

auch was N¿tzliches zu tun haben, den Anweisungen des Gotts-

ºberen, lºschen die Ank¿ndigung ĂWassermelonen nur 6 Schilling 

pro Kilo" und ersetzen sie durch die Ank¿ndigung ĂWassermelonen 

nur 6,99 Schilling pro Kilo. 

Vielleicht ist der Herr aber doch kein emotionsloser Rationalist. 

Denn drauÇen vor dem neuerºffneten Supermarkt, dort wo sich die 

s¿dlich-gelben Sonnenschirme blªhen, zeigt er Wirkung. Er packt die 

Wassermelone und schleudert sie mit einem Laut des Unwillens 

hinter einen Fahrradstªnder. Da liegt sie nun, prall, glatt, gr¿n, ein 

Opfer der Technik. Und kºnnte doch den Sommerdurst mit ihrem 

roten s¿Çen Fruchtfleisch stillen und die Sehnsucht nach italienischen 

Bauernkarren und Eselsgeschrei. Man sollte die Hoffnung nicht 

aufgeben. Vielleicht findet sie einer dort hinter dem Fahrradstªnder, 

bevor sie zu faulen beginnt. Aber wer macht sich heutzutage schon 

die M¿he, sich nach einer Wassermelone zu b¿cken, die nicht einmal 

10 Schilling wert ist. 
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1 das Etablissement Geschªft ð 2 die Hundstage heiÇe Zeit im 

Hochsommer ð 3 notig (mundartlich) geizig, schªbig ð 4 der 

GreiÇler (kleiner) Lebensmittelhªndler ð 5 der Nªhr-

dienstverweigerer (Verballhornung von ĂWehrdienstverweigerer") 

jemand, der sich weigert, die Menschen mit Nahrung zu versorgen ð 

6 Knorr-Erbstwurstsuppe Suppe aus in Wurstform gepreÇten Erbsen 

der Marke Knorr ð 7 der Tschusch (umgangssprachlich, ver-

ªchtlich) Angehºriger eines s¿dosteuropªischen (oder 

orientalischen) Volkes ð 8 parieren abwehren ð 9 kundtun eine 

Auskunft geben ð 10 Tus-lnsektenspray Insektenspray der Marke 

Tus  

11 der Gottsºbere (umgangssprachlich) der Ranghºhere ð 12 Kuah 

hin, Kaibl hin (mundartlich) Kuh hin ( = kaputt), Kalb hin; wenn 

eines kaputt ist, ist auch das andere kaputt. 

 

13 kollern rollen ð 14 abgefeimt durchtrieben, sehr schlau ð 15 

langt liebreich greift freundlich ð 16 siebenhundertfuffzehn 

Schulung, dreiadachtzg Groschen (mundartlich) siebenhun-

dertf¿nfzehn Schilling, dreiundachtzig Groschen ð 17 unbetamt 

(umgangssprachlich) hier: uninformiert ð 18 nach Adam Riese 

genau gerechnet (nach dem Mathematiker Adam Riese, 1492ð1559) 

ð 19 im Eck sein hier: in Bedrªngnis sein ð 20 achtavierzg 

(mundartlich) achtundvierzig ð 21 zagt (mundartlich) zeigt ð 22 

kost (mundartlich) kostet ð 23 Lunte riechen merken, was los ist ð 

24 beifallheischend Beifall, Zustimmung fordernd 

 

25 Schaun S' (mundartlich, umgangssprachlich) Schauen Sie ð 26 

jetzt kann ersi hamdrahn (mundartlich, umgangssprachlich) jetzt 

kann er nach Hause verschwinden ð 27 der Streber ¿bertrieben 

ehrgeiziger Mensch ð 28 das Getuschel Gefl¿ster ð 29 Wos hot er 

gsagt? (mundartlich) Was hat er gesagt? 
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Aufgaben zumText 

 

1.Lesen Sie den Text! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen Sie 

sie! 

4.¦bersetzen Sie den Text! 

5.Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

erachten f¿r A, als A                sylamak, hormat goĨmak  

zum Schlag ausholen               enemek, gŖtermek  

vermittels                                arkaly ¿sti bilen, kŖmegi bilen 

harsch                                       gaty, berk 

heischen                                   tutanĨerli, erjel, zerur derwaĨys                                   

                                                 talap etmek, soramak 

smart                                        ugurtapyjy, mekir 

anstruse Phantasie                   d¿ĸuniksiz, mansysyz oĨlanmalar 

der Rabat                                 arzanlatma, egilĸik, arkalaĸyk 

wirr                                          bulaĸyk, dagan, tozan, pytran 

subtil                                        nepis, ine 

prall und galtt                          berk we tekiz 

die Siebensachen                     ªhli harajady bilen 

preisg¿nstig                             el Ĩeter bahadan 

infam sein                       nejis bolmak, ynsapsyz bolmak 

arrogant sein                           ondan bªri bolmak 

die Entgleisung                        hata, urrup bilmezlik, Ĩal¶yĸ ªdim 

g¿tig                                       ak Ĩ¿rekli, gowy niĨetli 

unrechtmªssig                         kanunsyz, bikanun 

heikel, heiklig                        dawaly, ylĸyrymly, bulaĸyk 

sich entrigen                          zarp, g¿Ĩ bilen girmek, topulmak 

das Fruchtfleisch                    miwªni¶ eti 

die Hoffnung nicht aufgeben  umytdan d¿ĸmezlik ¿zmezlik                                   
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¦bungen zum Text 

 

1. Die Verbindung von Computer und Wassermelone ist eher 

ungewºhnlich, aber der Titel macht neugierig. 

Kºnnen Sie sich denken, wovon die Geschichte handelt? Erfinden 

Sie, bevor Sie den Text lesen, Ihre Geschichte vom Computer und 

der Wassermelone. Einer beginnt die Geschichte. Nach zwei Sªtzen 

erzªhlt der nªchste weiter usw. Jeder darf nicht mehr als zwei Sªtze 

erzªhlen. Sie d¿rfen Ihrer Phantasie freien Lauf lassen, jedoch sollen 

Sie die folgenden Angaben beachten. 

 

2. Partnerarbeit: 

Welche Eigenschaften passen zu wem? Vergleichen Sie die Resultate 

mit einem Partner und diskutieren Sie Ihre Entscheidungen. 

 

 Der Herr 

mit der 

Melone 

Frau 

Wewerka 

Der 

Firmen-

inspektor 

Trifft auf 

keinen zu 

emotional     

emotionslos     

routiniert     

sicher     

unsicher     

diplomatisch     

undiplomatisch     

arrogant     

liebensw¿rdig     

intelligent     

dumm     

lªstig     

geduldig     

humorlos     

humorvoll     

freundlich     
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empfindsam     

kalt     

streng     

hilflos     

^rlegen     

verwirrt     

      

 

3. Suchen Sie die folgenden Stellen im Text und entscheiden Sie, 

welche der jeweils folgenden drei Erklªrungen dem Inhalt am ehesten 

entspricht. Bis zu zwei Antworten sind richtig. 

 

S. 62, Z. 6: Wahrscheinlich hat die Geschªftsleitung zu einem letzten, 

entscheidenden Schlag gegen die kleinen, notigen GreiÇler ausholen 

wollen. 

O Die Geschªftsleitung wollte die kleinen, geizigen Kaufleute 

vernichten. 

O Supermªrkte verdrªngen die kleinen Geschªfte. O Wahrscheinlich 

sind die kleinen Lebensmittelhªndler zu teuer. 

S. 62, Z. 14: Sie, die seinerzeit jede Belªstigung durch die Kunden . . 

. geschickt pariert haben, wissen nun erstmals wirklich nicht, was 

kundzutun sie sich auch in fr¿heren Zeiten beharrlich geweigert 

haben. 

O Fr¿her k¿mmerten sich die Verkªufer nicht um die Kunden, weil 

sie nicht wollten, jetzt kennen sie sich selbst nicht aus. 

O Die Verkªufer waren fr¿her viel hºflicher und wollen die Kunden 

jetzt nicht bedienen. 

O Ein Kunde will Erbswurstsuppe kaufen, doch die Verkªufer wollen 

ihm nicht helfen. 

S. 62, Z. 22: So hasten die Gemarterten mit verschlossenem 

Gesichtsausdruck und furchtgeweiteten Augen durch ein ihnen vºllig 

unbekanntes Labyrinth, panisch auf der Flucht vor Auskunft hei-

schenden Kunden. 

O Die Verkªufer f¿hlen sich im neuen Supermarkt verloren. O Die 

Verkªufer finden nichts und fl¿chten vor den Kunden, 
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die etwas fragen wollen. O Die Kunden laufen durch ein Labyrinth, 

weil sie Angst haben. 

S. 62, Z. 

28: . . . er w¿Çte das Rªtsel auch nicht zu lºsen. O Er weiÇ auch 

nicht, wo die Gurken sind. O Er gibt den Verkªufern Rªtsel zu lºsen. 

O Er lºst gern Rªtsel. 

S. 32, Z. 

34: Der Geschªftsleitung hat es nªmlich . . . gefallen, die alten 

Kassen-Computer gegen die j¿ngste und weit ¿ber menschliches 

Fassungsvermºgen hinaus leistungsfªhige Generation von Kassen-

Computern auszutauschen. O Kassen-Computer sind zu kompliziert. 

O Die   Geschªftsleitung   hat   die   modernsten   Kassen-Computer 

gekauft. O Der Geschªftsleitung gefallen die alten Kassen nicht. 

S. 63, Z. 6: . . . und sagt, jawohl in der Stunde der Not sucht sie die 

Kommunikation, . . . 

o Weil sie sich nicht auskennt, redet sie so viel. o Weil sie sich 

unsicher f¿hlt, spricht sie plºtzlich mit den Kunden. 

o Die Frau Wewerka ist eine gesprªchige Kassiererin. 

S. 63, Z. 15: Dort ist nur der Stau der warenbeladenen 

Drahtwªgelchen, der mittlerweile die Kolonne der Lastwagen in 

Thºrl-Maglern bei Streik der italienischen Zºllner um ein 

Betrªchtliches ¿bertrifft. 

o Viele Kunden mit vollen Einkaufswagen stellen sich bei 

der Kassa an. O Die italienischen Zºllner streiken. 

O Die Situation an der Kassa ¿bertrifft einen Autostau an der 

italienischen Grenze. 

S. 63, Z. 22: Ein empfindsamer Mensch, der keinerlei Anlage zum 

Sadismus hat und auch nicht eine mehrkºpfige Familie verpflegen 

muÇ, hat also nicht den geringsten Grund, den neuerºffneten Ort des 

Schreckens aufzusuchen. 

O Wer eine kleine Familie hat, kauft in dem neuen Supermarkt gut 

ein. 

O Wer nicht unbedingt einkaufen gehen muÇ, sollte das neue 

Geschªft meiden. O Nur Sadisten gehen in den Supermarkt 

einkaufen. 
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S. 63, Z. 28: . . . in ihrem Schatten t¿rmt sich ein Berg saftig-gr¿ner 

Wassermelonen. 

o Vor dem Supermarkt ist ein Berg mit Wassermelonen. o Es ist 

besser, wenn Melonen im Schatten liegen. o Melonen vertragen die 

GroÇstadthitze nicht. S. 65, Z. 3: Wenn Sie also den Computer 

g¿tigst veranlassen wollen, sich diesem einfachen Rechenvorgang 

anzuschlieÇen. o Bitten Sie also den Computer, diese einfache 

Rechnung zu machen. 

o Wenn der Computer gut ist, kann er das ausrechnen. o Der 

Computer kann diese einfache Rechnung nicht machen. 

Å 6S. Z 18: . . . der Kªmpfer f¿r wirtschaftliche Redlichkeit ist 

deutlich angeschlagen. 

O Wer f¿r Ehrlichkeit eintritt, bekommt immer Beifall. O Weil er 

sein Recht haben will, kommt der Herr in Schwierigkeiten. 

Der Kªmpfer f¿r Ehrlichkeit hat Schwierigkeiten. 

S. 66, Z. 14: Ein Seufzer der Erleichterung entringt sich allen 

Wartenden. 

O Die Leute seufzen, weil sie noch lange warten m¿ssen. O Die 

wartenden Kunden sind erleichtert O Es ist nicht leicht zu warten. 

 

4. Partnerarbeit: 

Wie wird der Herr mit der Wassermelone im Text genannt? Suchen 

und unterstreichen Sie entsprechende Stellen im Text. Wªhlen Sie die 

drei Ihrer Meinung nach am besten zutreffenden Bezeichnungen und 

begr¿nden Sie Ihre Wahl. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit einem 

Partner. 

 

5. Partnerarbeit. Wechseln Sie einander ab: 

Erzªhlen Sie die Geschichte mit Ihren Worten kurz nach. Benutzen 

Sie dazu das folgende Erzªhlschema. Schauen Sie nicht in den Text. 

ein bekannter Lebensmittelkonzern Supermarkt Erºffnung stattfinden 

in den Hundstagen allgemeines Chaos neue Kassen-Computer *  

Frau Wewerka Kassiererin sich nicht auskennen Stau bei der Kasse * 

ein Berg saftig-gr¿ner Wassermelonen ein Herr 
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preisg¿nstiges Erºffnungsangebot . . . daÇ mit diesem Preis etwas 

nicht stimmen kann, wird arrogant Diskussion 

wartende Hausfrauen * 

Firmeninspektor 

dr¿ckt sie dem Herrn in die Hand Erºffnungsgeschenk * 

drauÇen schleudern 

hinter einen Fahrradstªnder Opfer der Technik 

Abends erzªhlen die Beteiligten (der Herr mit der Wassermelone, 

Frau Wewerka, der Geschªftsf¿hrer, eine Kundin) ihren 

Familienangehºrigen von dem Zwischenfall im Supermarkt. Was 

kºnnten Sie sagen? 

Gruppenarbeit. Diskutieren Sie: 

 

Der Herr mit der Wassermelone ist kleinlich und rechthaberisch. 

Auch wenn es sich nur um einen kleinen Betrag handelt, hat der Herr 

recht. Die Geschªfte wollen die Kunden ohnehin nur betr¿gen. 

Computer machen unser Leben nur komplizierter. 

Computer sind absolut notwendig. Sie machen unser Leben leichter 

und bequemer. 

Der Kunde ist Kºnig. 

Sie kºnnen dazu folgende Redemittel verwenden: Zustimmung 

Damit bin ich einverstanden. 

Ich bin derselben Meinung. 

Ich gebe dir/Ihnen in diesem Punkt recht. 

Das ist auch meine ¦berzeugung. 

Auf jeden Fall. 

Widerspruch 

Damit bin ich nicht einverstanden. 

Da bm ich anderer Meinung. 

Das finde ich ¿berhaupt nicht. 

Ganz im Gegenteil! 

Absolut nicht. 

Zweifel 

Ich weiÇ nicht. 
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Da bin ich mir nicht so sicher. Das kann man nicht so sagen. Das 

kann sein, aber . . . Vielleicht, aber . 

 

6. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1. Edil ĸu howany¶ jokrama yssy g¿ni kŖp kªrendeiler ñDyn 
alyĸ sebªpli Ĩapykò diĨen bildiriĸleri asypdyrlar. 

2. Kiijik we biri-birinden tapawutlandyryp bomaĨan 

adamlary¶ iinde birine durmuĸ soraglaryny bermek isleĨªn 

barmyka? 

3. Ol ñMa¶a hyĨarlary¶ nirededigini aĨtò diĨen  mataly hem 

Ŗz¿p bilmez. 

4. Satygyny¶ her bir aĨdan j¿mlesi gara yzyk bilen 

bellenmelidir. 

5. Garpyz Ŗrªn elĨeterli bahadan.  

6. Siz d¿ĸ¿nĨª¶izmi, bu g¿n 15 iĨul 1893, 7, 15, 83. 

7. Belki, bu adam Ĩokary duĨujylykly ratsionalist dªldir. 

8. Hanha, tehnikany¶ peĸgeĸi Ĩaldyrap, Ĩaĸyl bolup Ĩatyr. 

9. Adam umytdan gamay dªl. 

10. Firma inspektorlaryny¶   ¿sti bilen garyplary¶ gozgalagy¶y 
g¿ĨlendirilĨªr. 
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Junge Literatur  

Brigitta Skarek 

Der verschwundene Tag 

 

1. Woran denken Sie beim Datum 24. Dezember? 

Er war schon da, der weiÇe Schnee. ¦berzuckerte die ganze Stadt 

und verwandelte die tristen grauen Pflaster in kristallen scheinende 

Oberflªche ð aber nat¿rlich nur dort, wo nicht die Reifen der Autos 

der Einkaufsbummler diese weiÇe Gleichfºrmigkeit zerrissen und sie 

in schmutziggraue MatschstraÇe verwandelte. Ja, es roch fºrmlich 

nach Weihnachten ð ¿berall sah man auf den Scheiben der Auslagen 

Spr¿hsterne. Sattgelb leuchtende Gl¿hbirnen hatte man zu Glocken, 

Tannenbªumen und anderen weihnachtlichen Gebilden 

zusammengesteckt, und sie tauchten die von Geschªft zu Geschªft 

strºmenden Massen in weihnachtliches Licht. An jedem freien Platz 

wurden Weihnachtsbªume angeboten ð es war ein eifriges Kaufen 

und Verkaufen. Auch ich hatte schon Geschenke besorgt ð und bald 

leerte sich meine Geldbºrse. Eine Silbertanne stand schon in meinem 

Keller, den Karpfen hatte ich ins Eis gelegt, und die Kekse lagen 

verf¿hrerisch duftend auf dem Backblech. Alles war bereit f¿r den 

Tag, den alle ungeduldig erwarteten. Es war der 23., als ich den 

letzten schokoladenen, mit buntem Alupapier ¿berzogenen Weih-

nachtsmann kaufte. Mit Paketen schwer beladen kam ich abends nach 

Hause. Todm¿de legte ich mich schlafen, nachdem ich meinen 

Wecker gestellt hatte. 

Ich erwachte wie an jedem Morgen, nur mein Herz war mit 

Vorfreude erf¿llt. Verschlafen tapste1 ich in die K¿che und bereitete 

mein Fr¿hst¿ck. Wie gewohnt riÇ ich dann das Kalenderblatt des 

Vortages ab ð und da wurde ich plºtzlich hellwach. Denn nach dem 

Kalender war heute der 25. Ich vergewis-ĂJunge Literatur" heiÇt der 

Wettbewerb f¿r 15- bis 21jªhrige Nachwuchstalente, der vom 

¥sterreichischen Bundesverlag bereits f¿nfmal veranstaltet wurde. 

Die besten Einsendungen wurden jeweils in einer Anthologie 

verºffentlicht. 1 tapsen (umgangssprachlich) unbeholfen gehen. Serte 

mich, ob ich nicht zwei Blªtter zugleich abgerissen hatte ð aber das 
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Kalenderblatt 24 war nicht zu finden. Vielleicht war dem 

Kalenderfabrikanten ein Fehler unterlaufen? Plºtzlich lªutete das 

Telefon ð es war mein Freund Harry ð, mit ziemlich ersch¿tternd 

klingender Stimmte fragte er mich nach dem Datum des heutigen 

Tages. Ich sagte ihm, daÇ ich vermute, es sei der 24. Nun erzªhlte er 

mir, daÇ sein Kalender das Blatt des 24. nicht aufweise. Da lªutete es 

an der T¿re, ich ºffnete ð meine Nachbarin trat ein, ihren Kalender 

in der Hand. Sie sah sehr verwirrt aus, als auch sie erzªhlte, daÇ ihr 

Kalender zwischen dem 23. und dem 25. kein Kalenderblatt 

aufweise. Ich teilte Harry mit, daÇ nicht nur er in dieser Lage sei, und 

beruhigte ihn ð dann legte ich auf. Da es gerade Zeit f¿r die 

Nachrichten war, drehte ich den Radioapparat auf. Der Sprecher 

begann mit dem Datum, es war der 25. Langsam schien alles konfus 

zu sein, ich schickte die hysterisch weinende Nachbarin in ihre 

Wohnung zur¿ck, dann begann ich mit den Recherchen, wo der 24. 

geblieben war. Zuerst rief ich im Rundfunk an und erkundigte mich 

dort nach dem Datum; der Kundendienst bekannte, daÇ man nicht 

sicher sei, ob heute der 24. oder 25. sei. Danach erkundigte ich mich 

bei der Polizei, auch dort wuÇte man keine Erklªrung f¿r den 

verschwundenen Tag. Daraufhin rief ich in meinem B¿ro an ð 

wieder dieselbe Verwirrung ð also war klar, der Tag war 

verschwunden und blieb es auch. Da standen nun alle da ð mit den 

vielen Geschenken, versteckt hinter Handt¿cherstºÇen, unter Betten 

oder sonstwo, den noch warmen Kuchen, Keksen, 

quietschvergn¿gten Karpfen in den Badewannen, den abertausenden 

Bªumen in Kellern, die begonnen hatten, ihre Nadeln abzuwerfen. 

Ich war auch verbl¿fft und kam mir betrogen vor ð ich warf alle 

Geschenke in den Wagen und fuhr zum Altersheim, wo ich sie abgab. 

Man lud mich ein zu bleiben, ich saÇ mitten unter den Alten im 

Scheine einiger Kerzen, aÇ in aller Ruhe mit ihnen Weihnachtskekse, 

lauschte mit ihnen den Worten des Erzªhlers, der aus einem Buch las, 

in dem die alte Geschichte stand, daÇ ein junges Paar nach 

Bethlehem gezogen war . . . 
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Aufgaben zumText 

 

1.Lesen Sie den Text! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen Sie 

sie! 

4.¦bersetzen Sie den Text! 

5.Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

trist                                   gamgyn, tukat, sustypes 

der Matsch                        palyk  

den Wecker stellen           sagady gurmak 

verbl¿fft sein                    aljyra¶ly, aladaly bolmak.   

betr¿gen sein                    aldanan bolmak, aldowa d¿ĸmek 

lauschen                           gulak asmak, di¶lemek, diĨeni etmek 

 

¦bungen zum Text 

 

1. Partnerarbeit: 

Notieren Sie zehn wichtige Wºrter aus dem Text, mit denen Sie die 

eschichte nacherzªhlen kºnnen, Ihr Partner macht mit je einem Ihrer 

wÁrter eine Aussage zum Text. Wechseln Sie einander ab.  

 

2. Partnerarbeit: 

Noti5 deUt6t auf Welhnachten? 

tun If1?n     VVorter und Phrasen aus dem Text, die mit Weihnachten 

zu n- Ergªnzen Sie Ihre Liste dann mit mindestens f¿nf Wºrtern 

(oder Phrasen), die Ihrer Meinung nach zu Weihnachten gehºren, in 

der Geschichte jedoch nicht enthalten sind. 

 

3. Was ist Ihrer Meinung nach die Aussage der Geschichte? 

Sie kºnnen Ihre Antwort so beginnen: 

Meiner Meinung nach will Brigitta Skarek in ihrer Geschichte 

zeigen, daÇ . . . 
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4. Partner-/Gruppenarbeit: 

Dramatisieren Sie die Geschichte. Suchen Sie mºgliche Antworten 

im Text. Was nicht im Text steht, m¿ssen Sie mit Ihren Worten 

ergªnzen. (Vielleicht kºnnen Sie das Gesprªch auf Kassette 

aufnehmen.) 

 

5. Aufsatz: 

Lassen Sie einen Tag verschwinden und schreiben Sie Ihre 

Geschichte ,,Der verschwundene Tag". 

 

6. Diskussion: 

Weihnachten ð das Fest der (des). . . 

Weihnachten ð nur geschªftlicher Rummel 

Was mir beim Weihnachtsfest das wichtigste ist. 

 
7. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 
 

1.  Ak gar, ol eĨĨªm bu Ĩerde. 

2. Hemmeleri¶ sabyrsyzlyk bilen garaĸan g¿ne ªhli zat taĨĨardy. 

3. Kalendar boĨuna bu g¿n 25-i. 

4. Bu boĸ Ĩerden tªze Ĩyl arasy goĨuldy. 

5. Agyr Ĩ¿k bilen men agĸam ŖĨe geldim. 

6. OĨaryjymy gŖyup men, gaty Ĩadow Ĩerime geip yatdym. 

7. Her g¿n sªher turuĸym Ĩaly oĨandym, emme meni¶ Ĩuregim 

ĸatlykdan dolydy. 

8. Men iki sahypany de¶ine Ĩyrtmadymmykam diĨip aklymda 

aĨlaĨardym, emme kalendary¶ 24-nji sahypasy hi yerde yokdy. 

9. Ol Ĩerde  hemmeler sowgatlary bilen durdy. 
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Doris Rabel 

Warum m¿ssen wir? 

 

Heute ist Sonntag. Ich muÇ das blaue Kleid anziehen. Ich mag das 

blaue Kleid nicht. Es ist zu eng. Ich muÇ die weiÇen Str¿mpfe 

anziehen. Ich mag die Str¿mpfe nicht. Sie jucken auf der Haut. Ich 

muÇ die schwarzen Lackschuhe anziehen. Ich mag sie nicht. Sie sind 

mir zu eng. Warum muÇ ich eigentlich, frage ich Mutti. Wir machen 

einen Sonntagsbesuch, sagt Mutti. Sie benutzt das gute Parf¿m. Vati 

hat das Auto gewaschen. 

Mutti sagt, ich muÇ mich benehmen. Ich muÇ die Hand geben. Ich 

muÇ einen Knicks machen. Ich muÇ bitte und danke sagen. Ich muÇ 

gerade sitzen. Ich muÇ still sein. 

Im Stiegenhaus der Tante stinkt es nach Klo. Vati klingelt. Die Tante 

macht auf. Sie ist alt. Ich muÇ die Hand geben. Ich muÇ mich k¿ssen 

lassen. Ich mag nicht. Es graust mir. 

Wir gehen ins Wohnzimmer. Es ist dunkel. Es ist muffig. Der Stuhl 

ist hart. Ich muÇ mich darauf setzen. Ich mag nicht. Er ist hoch. Ich 

muÇ gerade sitzen. Ich mag nicht. Mir tut der R¿cken weh. Ich muÇ 

den Kuchen essen. Ich mag nicht. Er ist alt und trocken. Der Saft ist 

zu s¿Ç. Ich mag ihn nicht. Ich muÇ ihn trinken. Die Tante fragt mich 

aus. Ich muÇ ihr antworten. Ich mag nicht. Sie fragt so dumm. 

Ich muÇ mir die Photoalben ansehen. Ich mag nicht. Die Tante will 

es. 

Es ist so fad
1
. 

Die Tante redet so viel. 

Warum muÇ ich hier sein? 

Wir gehen. Ich muÇ mich von der Tante k¿ssen lassen. Ich mag nicht. 

Es     5 graust mir. ð Die T¿r fªllt ins SchloÇ. Mutti seufzt. Vati sagt, 

das hªtten wir. Warum m¿ssen wir, wenn wir nicht wollen? 

 

1 fad (umgangssprachlich) langweilig 
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Aufgaben zumText 

 

1.Lesen Sie den Text! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen Sie 

sie! 

4.¦bersetzen Sie den Text! 

5.Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze 

 

jucken           ______________ gaĸanmak, gijemek 

mufftig         ______________ erbet ysly, porsy 

fade             _______________ gyzyksyz, duzsyz, Ĩ¿rekgysgyn 
 

¦bungen zum Text 
 

1. Hier sind einige Aussagen zum Text. Welche sind richtig, welche 
sind 
falsch? Berichtigen Sie die falschen. 

                                                                                                                              

  R      F 

a) Die Familie macht einen Sonntagsbesuch.     O  O 

b) Das Mªdchen freut sich auf den Besuch bei der Tante  O  O 

c) Bei der Tante ist es ungem¿tlich.                                 O  O 

d) Der Kuchen schmeckt ihr nicht.    O   O 

e) Alle sind erleichtert, als der Besuch zu Ende ist.  O  O 

 

2. Partnerarbeit: 
a) Erzªhlen Sie, was das Mªdchen in der Geschichte tun muÇ und 

warum 
sie es tun muÇ. Verwenden Sie daf¿r die Konjunktionen weil, 
denn, da, 
damit und die Adverbien deshalb, deswegen. (Z. B.: Sie muÇ 
das blaue 
Kleid anziehen, weil es Sonntag ist. Es ist Sonntag. Deshalb 
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muÇ sie das 
blaue Kleid anziehen.) 
Ergªnzen Sie Ihre Sªtze mit Elementen aus dem Text und/oder 

mit Ihren eigenen Erklªrungen. 
b) Sagen Sie nun, was das Mªdchen nicht mag, warum sie es nicht 

mag 
und was sie wahrscheinlich lieber hªtte. Wenn Sie keine 
Antwort im 
Text finden, denken Sie sich selbst eine aus. (Z. B.: Sie mag das 
blaue 
Kleid nicht, weil es zu eng ist. Sie w¿rde wahrscheinlich lieber 
Jeans 
tragen.) 

 In der Geschichte bleibt manches unausgesprochen. Versuchen Sie 
zu ertªren, was mit den folgenden Sªtzen gemeint sein kºnnte, a) 
Sie (= Mutti) benutzt das gute Parf¿m. > Vati hat das Auto 
gewaschen. 
c) Sie (= die Tante) fragt sehr 

dumm. 

Ii redet so viel. 
J Mutti seufzt. 

das hªtten wir. 

Schreiben Sie jetzt noch einige Fragen ¿ber das, was wir in der 

Geschichte nicht erfahren, aber gerne wissen mºchten. Warum zum 

Beispiel besucht die Familie die Tante ¿berhaupt? Lesen Sie Ihre 

Fragen einem Partner vor, der versuchen soll, sie zu beantworten. 

Wechseln Sie einander ab. 

 

 

3. Wªhlen Sie eines der Themen: 

Am Abend telefoniert das Mªdchen mit ihrer Freundin und berichtet 

ihr ¿ber den Besuch bei der Tante. Schreiben Sie einen Dialog. (Viel-

leicht kºnnen Sie den Dialog auf Kassette aufnehmen.) 

,,Warum m¿ssen wir, wenn wir nicht wollen?" fragt die Erzªhlerin 

am Ende der Geschichte. Waren Sie schon einmal in einer Situation, 

in der Sie etwas tun muÇten, was Sie eigentlich nicht tun wollten. 

Schreiben Sie dar¿ber einige Sªtze. 

Ein verpatzter Sonntag (15 bis 20 Sªtze). 



225 
 

 

 

 

4. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1. Bu g¿n Ĩekĸenbe. 

2. Siz Ŗrªn gowy parfĨum ulanĨarsy¶yz. 

3. Ejem nana sen akylly bolmaly diĨdi. 

4. DaĨza Ŗrªn kŖp g¿rrleĨªrdi. 

5. Name ¿in biz islemesek hem etmeli? 
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Barbara Gappmaier 

Der gute Mann 

 

1. Bevor Sie die Geschichte lesen: 

Kºnnen Sie sich denken, was in der Geschichte steht? 

Hier sind einige Ausschnitte. Versuchen Sie damit, Ihre Geschichte 

ĂDer 

gute Mann" zu schreiben. 

Er war ein guter Mann. Er half, wo er konnte. 

Alle seinen guten Taten aufzuzªhlen, hªtte keinen Sinn . . . . . . ¿ber 

seine Vergangenheit erzªhlte er nie etwas. Am nªchsten Tag fand 

man ihn tot in seiner Wohnung. Das Begrªbnis war eigentlich keines 

. . . 

Er war ein guter Mann. Er wohnte ¿ber uns. Er wohnte schon in 

diesem Haus, bevor wir einzogen. Er gr¿Çte immer freundlich, und 

alle gr¿Çten ihn. Wenn die Kinder ihn sahen, lieÇen sie alles stehen 

und rannten ihm nach. Er erzªhlte ihnen Geschichten und gab ihnen 

S¿Çigkeiten. Er war ein guter Mann. Die M¿tter aus unserem Haus 

schickten ihre Kinder zu ihm, wenn sie keine Zeit hatten. Und die 

Kinder waren gerne bei ihm. Als ich grºÇer war, half er mir bei den 

Hausaufgaben. Seine Stªrke war die Mathematik, meine leider nicht. 

Er half, wo er konnte. Er war ein guter Mann. Er reparierte unser 

Radio, den Fernseher und noch einige Sachen, die mein Vater nicht 

reparieren konnte. Er war eben ein guter Mann. Er half den Frauen 

im Haus, wenn sie die schweren Teppiche nicht alleine ¿ber die 

Teppichstange hªngen konnten. Er renovierte auch die Wohnung der 

alten Dame neben uns. Alle seine guten Taten aufzuzªhlen, hªtte 

keinen Sinn, da kºnnte man ein dickes Buch f¿llen. Die Leute in 

unserem Haus wetteiferten darum, ihm etwas zu schenken oder ihn 

einzuladen. Er lieÇ sich nichts schenken, kam aber, wenn man ihn 

einlud. Er konnte gut erzªhlen, und alle hºrten ihm gerne zu, aber 

¿ber seine Vergangenheit erzªhlte er nie etwas. 

Eines Tages starb die alte Frau unter uns. In die Wohnung zog ein 

Ehepaar mit Kind. Es waren sehr nette Leute, und sie gewºhnten sich 
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schnell in unserem Haus ein. Der gute Mann freundete sich mit ihnen 

sehr schnell an. Er reparierte auch ihnen das Radio, half der Frau 

beim Teppichklopfen und spielte mit ihrem Kind. Als die Frau 

wieder ein Kind bekam, nannten sie es nach ihm. Einmal erzªhlte mir 

die Frau, daÇ sie j¿disch seien, und ich erzªhlte es dem guten Mann. 

Ich dachte mir nichts dabei, ¿ber Judentum hatte ich in der Schule 

gelernt, auch ¿ber die Verfolgung der Juden. Er aber wurde ganz 

weiÇ und sagte nichts. Am nªchsten Tag fand man ihn tot in seiner 

Wohnung. Er hatte sich erhªngt. Aus den Papieren, die man in seiner 

Wohnung fand, erfuhr man seinen richtigen Namen. AuÇerdem 

erfuhr man, daÇ er im Krieg zur F¿hrung eines Konzentrationslagers, 

in dem Tausende Juden vernichtet worden waren, gehºrte. Zu seinem 

Begrªbnis kam keiner aus unserem Haus. Die Leute sagten, dieses 

Schwein sollte man in einen Karton packen und in eine Grube 

werfen. Die Grube sollte man zusch¿tten und ohne Grabstein lassen, 

denn f¿r so eine Sau sei das einfachste Holzkreuz zu schade. Das 

Begrªbnis war eigentlich keines, denn weder ein Pfarrer noch eine 

Trauergemeinde hatten sich eingefunden. Ich war auf den Friedhof 

gegangen, ohne Erlaubnis meiner Eltern. AuÇer dem Totengrªber und 

mir war nur das j¿dische Ehepaar gekommen. 

 

Aufgaben zumText 

 

1.Lesen Sie den Text! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen Sie 

sie! 

4.¦bersetzen Sie den Text! 

5.Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

wetteifern        Ĩaryĸ, bªsleĸik 

 

¦bungen zum Text 

1. Beschreiben Sie kurz Ihre spontane Reaktion auf diese 

Geschichte. Sie kºnnen Ihre Sªtze einleiten mit: 
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Ich bin (nicht) ¿berrascht, daÇ . . . 

Jen hªtte (nie) erwartet, daÇ ... 

Nach dem Titel der Geschichte hªtte ich erwartet  

ch habe mir gleich gedacht, daÇ . . . 

Das Verhalten der Hausleute finde ich . . . 

einverstanden 

weiÇ nicht 

Die Erzªhlerin halte ich . . . Nehmen Sie Stellung. Kreuzen Sie die 

entsprechende Antwort an und begr¿nden Sie Ihre Meinung. 

nicht einverstanden 

Der Mann hat in seinem Leben so viel Gutes getan, daÇ man ihm 

nachsehen muÇ, was wªhrend des Krieges geschah. 

Es handelt sich wohl um einen Verbrecher, der sich durch Jahrzehnte 

geschickt tarnte, indem er den guten Mann spielte. 

Seit dem Krieg ist so viel Zeit vergangen. Wir m¿ssen die 

Vergangenheit endlich vergessen. 

Der Mann hat sicher nur seine Pflicht erf¿llt und ist schuldlos. 

Wenn er ein reines Gewissen gehabt hªtte, hªtte er nicht Selbstmord 

begehen m¿ssen. 

Die Reaktion der Leute ist mir unverstªndlich. 

Es war von der j¿dischen Familie nicht richtig, zum Begrªbnis zu 

gehen. 

h) Die Erzªhlerin zeigt Toleranz und Ver-sºhnlichkeit. 

i) Der Mann kam mir sofort verdªchtigvor. 

j) Der Ăgute Mann" hat sein Ende verdient, weil er alle hintergangen 

hat. 

Schriftliche Arbeit: Wie hªtten Sie reagiert, als die Vergangenheit 

des Ăguten Mannes" aufkam? 

Diskutieren Sie: 

Ganz schuldlos ist niemand, der die Hitler-Zeit als Erwachsener 

erlebt hat. 

Auschwitz wurde nicht von Dªmonen erfunden, sondern von schlich-

ten Mªnnern, wie wir ihnen tªglich auf der StraÇe und des ºfteren bei 

Verkehrsunfªllen begegnen" (Friedrich Heer). 
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2. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1. ¢agalar onu¶ Ĩanynda  hŖwes bien galĨardylar. 

2. G¿nlerde bir g¿n  garry aĨal aradan ykdy. 

3. Ol Ŗran mªhirlidi we ol bizi¶ Ŗy¿mize gaty alt uĨgynlaĸyp, 

Ŗwrenĸip gidipdi. 

4.  Haanda aĨaly¶ Ĩenede agasy d¿nĨª inende, ol o¶a onu¶ adyny 

dakdy. 

5.  Ertesi ony otagynda Ŗli tapdular. Ol Ŗz¿ni asypdyr. 

6.Men gonamylyga ene-atamday¶ rugsadyny alman gitdim. 
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Gertraud Husch 

Der Unfall  

 

ĂGute Nacht, Spatz!" 

ĂGute Nacht, komm gut heim", sagt Anna. ĂFahr nicht zu schnell!" 

ĂNein. Mach mir morgen bei der Schularbeit1 keine Schande." 

Florian k¿Çt sie auf die Nase. Dann setzt er sich auf sein Motorrad 

und st¿lpt den Helm ¿ber. ĂBis morgen", sagt er. Anna nickt und 

schickt ihm einen KuÇ. Dann startet er. Anna geht zur¿ck zum Haus. 

Die Eltern haben sich schon niedergelegt. Anna sperrt die T¿r zu und 

marschiert in ihr Zimmer. Hier ist es ziemlich warm. Anna setzt sich 

zum Schreibtisch und rechnet das Beispiel fertig, das ihr Florian kurz 

vorher erklªrt hat. Ein unangenehmes Gef¿hl beschleicht sie. Wegen 

der morgigen Mathematikschularbeit? 

Anna stopft ihre Sachen in die Schultasche. Dann lªuft sie ins 

Badezimmer, um Abendtoilette zu machen. Aus dem Spiegel sieht ihr 

ein h¿bsches Mªdchen entgegen. Brauner Teint, gr¿ne Augen, stufig 

geschnittenes schwarzes Haar. Anna lªchelt sich zu und denkt an 

Florian. Morgen sind sie genau zwei Jahre zusammen. Sie muÇ daran 

denken, wie sie sich zum ersten Mal getroffen haben. Sie war ja sooo 

verliebt in ihn, schon in der Schule hat sie ihn immer angehimmelt. 

Durch die Clique sind sie einander nªhergekommen, und eines Tages 

. . . 

ĂTrªumst du schon wieder, Schwesterlein?" Chris ist nach Hause 

gekommen. ĂRaus!" knurrt Anna unfreundlich. ĂBeeil dich 

wenigstens", fordert Chris im Hinausgehen. Anna macht sich schnell 

fertig. Sie hat jetzt keine Lust, mit ihrem Bruder zu streiten. Bevor er 

aus seinem Zimmer auftaucht, verschwindet Anna in ihrem. Im Bett 

hºrt sie noch ein paar Nummern aus ĂJesus Christ ð Superstar", 

dann schlªft sie ein. 

Wie jeden Morgen wird Anna um dreiviertel acht Uhr von Michi 

abgeholt. Gemeinsam rennen sie in die Schule. Unterwegs 

besprechen sie noch ein Beispiel. ĂHeute ist es schon richtig schºn!" 

stellt Michi fest. ĂZum Gl¿ck haben wir heute schon Schularbeit, 

sonst kºnnten wir es nicht einmal ausn¿tzen. ' Anna stimmt zu. F¿r 
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den 4. Mai ist es wirklich verdammt warm. In der Klasse ist das 

Chaos ausgebrochen. ĂKennst du dich da aus? ð Erklªr mu das 

Beispiel auch, Alex! ð Ich fang' heut' sicher einen Fleck2 ð Mir ? 1 

der Durchblick ð Was, wie geht das?" schwirrt es durcheinander. 

nna, Michi und Tina wechseln einen Blick. Anna setzt sich gerade 

auf den ein rei?esse'' a's Hannes, Floris j¿ngerer Br¿der, den Kopf bei 

der T¿r her- 

Wa   u ,"Anna' komm einmal", sagt er unsicher. 

gibt s?" Anna folgt ihm vor die T¿r. Irgend etwas scheint nicht zu 

stim-men; ein merkw¿rdiges Gef¿hl steigt in ihr hoch. ĂDer Flori ist 

verungl¿ckt." 

Anna wird schneeweiÇ unter der Brªune. Die Knie werden ihr weich. 

ĂNein, nein, nein", hªmmert es in ihren Gedanken. M¿hsam bringt 

sie heraus: ĂUnd? Was hat er?" 

ĂWeiÇ man nicht genau, er ist bewuÇtlos und liegt auf der 

Intensivstation." Bei dem Wort ĂIntensivstation" zuckt Anna 

zusammen. Es klingt ihr wie ĂVorkammer zum Tod" in den Ohren. 

ĂKann man ihn besuchen?" ĂWeiÇ ich nicht." 

Es muÇ schon gelªutet haben, denn plºtzlich steht der Professor 

Hammer vor ihr. ĂWas ist denn hier los, marsch, in die Klasse!" bellt 

er. Anna versteht nicht, was er sagt. Aber Hannes geht, und Anna 

dreht sich ebenfalls um. Als sie in die Klasse tritt, starren sie auf 

einmal alle an. ĂWie schaust du denn aus? Du bist ja kªseweiÇ!" sagt 

Michi verwundert. ĂWahrscheinlich flippt sie so vor Mathik1!" 

witzelt Fozzy. Anna hºrt nichts. Sie setzt sich auf ihren Platz und 

starrt auf den Boden. ĂHe, was ist echt los?" fragt Tina beunruhigt. 

ĂDer Flori ist verungl¿ckt." Tonlos sagt es Anna. 

Michi und Tina sehen einander an. ĂWann, wo, was hat er denn?" 

wollen sie gleichzeitig wissen. Anna sch¿ttelt nur den Kopf. Wie die 

Deutschstunde vor¿bergeht, weiÇ sie nicht. Aber als das 

Mathematikschularbeitsheft vor ihr liegt, beginnt sie mechanisch zu 

rechnen. Sie denkt nichts, sie rechnet nur, langsam und prªzise und 

vºllig emotionslos. Michi blickt ein paarmal kurz her¿ber. Ihr wird 

direkt unheimlich, als sie Anna so sitzen sieht. Wie eine Puppe, total 
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ausdruckslos, arbeitet die sonst so lebhafte Anna. Es lªutet. Anna gibt 

ihr Heft ab. 

ĂNa, etwas zusammengebracht?" Frau Professor Brenner nickt Anna 

zu. Diese schaut verstªndnislos auf und lªchelt verwirrt. In Latein 

lºst sich plºtzlich die Anspannung. Gesprªchsfetzen wirbeln ihr 

durch den Kopf. ĂKomm gut heim ð Fahr nicht zu schnell ð Nein 

ð nein ð nein!" Immer wieder hºrt es Anna. Wie ist es eigentlich 

passiert? Ist er zu schnell gefahren, ist er an einen Baum gerast, ist er 

eingeschlafen, ist ihm jemand hineingekracht? 

Heute nachmittag wollten wir um Veilchen fahren, und abends war 

chinesisch Essen geplant, zur Feier des Tages. 

ĂFlori, du darfst nicht sterben, du darfst nicht tot sein. Bitte, lieber 

Gott, mach, daÇ er wieder gesund wird, bitte ð fahr nicht zu schnell 

ð nein ð komm gut heim ð komm gut heim." 

Jeden Abend sagt es Anna, routinemªÇig: ĂKomm gut heim, fahr 

nicht zu 

schnell!" Gestern abend auch. 

Warum nur, warum muÇte das geschehen? 

Anna merkt nicht, daÇ ihr schon die ganze Zeit die Trªnen ¿ber die 

Wangen laufen. Sie hºrt auch nicht, daÇ sie schon dreimal aufgerufen 

wurde. ĂAnna!" Michi boxt sie in die Seite. 

ĂFrªulein Lindtner, wie wªre es denn, wenn Sie aufpaÇten?" 

Professor Kaisers Stimme klingt schneidend. ĂTrªumen Sie von 

gestern abend?" Das gen¿gt. Anna kann sich nicht mehr beherrschen. 

Sie st¿tzt den Kopf in die Hand und weint, leise und verzweifelt. 

ĂSind Sie jetzt etwa beleidigt?" Anna sch¿ttelt den Kopf und beginnt 

zu schluchzen. 

ĂGehen Sie bitte mit ihr hinaus!" sagt Professor Kaiser zu Michi, und 

zu den anderen: ĂWas hat sie denn?" 

Dann schlieÇt Michi die T¿r von drauÇen. Anna hªngt sich an ihren 

Hals. 

Sie setzen sich auf die Stufen, und Anna weint, wie sie noch nie 

geweint hat. 

Es stºÇt sie vor Schluchzen. ĂIst gut, ist ja gut!" Michi streichelt ihr 

den 
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R¿cken und hªlt sie ganz fest. 

Nach einer Weile beruhigt sich Anna. 

ĂIch hab' solche Angst, daÇ er . . ." 

ĂSch", sagt Michi trºstend. ĂEs wird schon alles gutgehen. Sei nur 

ruhig. Was hast du bei der Schularbeit zusammengebracht?" lenkt sie 

dann auf ein anderes Thema. ĂWeiÇ ich nicht." 

ĂWas heiÇt: WeiÇ ich nicht? Du muÇt doch wissen, was bei dir 

herauskommt!" 

ĂNein, ich weiÇ nicht einmal, daÇ ich ¿berhaupt was hingeschrieben 

habe." 

Michi sieht sie zweifelnd an. Anna lacht ein biÇchen. 

ĂEhrlich", meint sie dann und wischt sich die Trªnen ab. Michi gibt 

ihr ein 

Taschentuch. 

ĂDarf man jemanden auf der Intensivstation besuchen?" ĂKeine 

Ahnung. Wie ist das denn ¿berhaupt passiert?" Jetzt ist es an Anna, 

ĂKeine Ahnung" zu sagen. 

Die restlichen Stunden sitzt sie irgendwie ab, die trºstenden und 

neugierigen Worte der Schulfreunde gehen ihr auf die Nerven. Als 

sie heimkommt, hat sie sich schon etwas gefangen. ĂMutti, der Flori 

ist verungl¿ckt." 

ĂWas??" Die Mutter lªÇt sich auf einen Stuhl sinken. ĂAber wie ð 

wann . . ." 

ĂIch weiÇ auch nichts Genaues, aber er liegt auf der Intensivstation!" 

fªllt ihr Anna ins Wort. 

ĂO du mein Gott!" stºhnt Frau Lindtner. 

Anna versucht, Floris Eltern zu erreichen, aber bei Thalmann hebt 

niemand ab. 

ĂDie werden im Spital sein", mutmaÇt Frau Lindtner. 

ĂIch fahr' auch hin¿ber", sagt Anna. 

ĂAber dein Mittagessen . . ." Anna ist schon drauÇen. 

ĂZieh dich wenigstens ordentlich an!" ruft Frau Lindtner beim 

K¿chenfenster hinaus. Aber ihre Tochter radelt bereits in Richtung 

Spital. Dort trifft sie die Familie Thalmann. ĂGr¿Ç dich, Anna!" Frau 

Thalmann ist blaÇ, aber gefaÇt. Hannes liest ein Mickymausheft. 
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Lisa, Florians zehnjªhrige Schwester, klammert sich an Frau 

Thalmanns Hand. ĂWissen Sie schon etwas?" fragt Anna ªngstlich. 

Frau Thalmann kann ihr nur erzªhlen, wie es passiert ist. 

Bei einer Kreuzung hat ein Autofahrer die Stop-Tafel miÇachtet und 

Florian voll erwischt. 

ĂWie gut, daÇ er den Helm aufgehabt hat, sonst war' er schon ð 

dr¿ben!" sagt Frau Thalmann nach einigem Zºgern leise. 

Anna bekommt eine Gªnsehaut. Florian ist so oft ohne Helm 

gefahren! Dann kommt Herr Thalmann. Er hat mit dem Arzt 

gesprochen. Sie wissen nicht, ob sie ihn durchbringen, besuchen darf 

man ihn bestenfalls in einer Woche. 

Er hat schwere innere Verletzungen: Rippenbr¿che, LeberriÇ, 

Nierenquetschung und eine Gehirnersch¿tterung. 

Jetzt weiÇ Anna alles. Sie hat eine groÇe Leere im Kopf, der Mund ist 

trocken. ĂFlori, lieber Flori", denkt sie immer wieder. Nur diese drei 

Worte. In der nªchsten Woche geht Anna kein einziges Mal fort. Sie 

sitzt im Garten, liest, hilft der Mutter und denkt nach. ¦ber Florian, 

¿ber ihre Beziehung zueinander. Eine wunderbare Beziehung. Sie 

sp¿rt wie noch nie zuvor, wie sehr er ihr fehlt. Die Blºdeleien, das 

Herumbalgen, aber auch die Diskussion ¿ber ernsthafte Dinge. Sogar 

seine unvermittelten Temperamentsausbr¿che fehlen ihr. Nie hªtte 

sie sich trªumen lassen, daÇ ihr sein Jªhzorn so abgehen kºnnte. 

Anna fªhrt gerade mit dem Rad einkaufen. Es ist schon halb sechs 

Uhr, sie muÇ sich beeilen. 

Als sie mit vollbepackten Taschen aus dem Supermarkt kommt, steht 

auf einmal Matthias vor ihr. 

ĂAnna!" ruft er erfreut. ĂVersteckst du dich seit neuestem? Dich sieht 

man 

ja ¿berhaupt nicht mehr! Gehst du mit auf einen Kaffee?" 

Bevor Anna etwas erwidern kann, nimmt er ihr die Taschen aus der 

Hand, 

und sie muÇ wohl oder ¿bel zustimmen. 

Sie setzen sich in ein Kaffeehaus. 

ĂWie geht es Florian?" erkundigt sich Matthias. Anna erzªhlt, was sie 

weiÇ. Matthias hºrt interessiert zu. Er ist so ziemlich Floris bester 
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Freund und das genaue Gegenteil von ihm: glattes blondes Haar, 

blaue Augen, schmal. Und er hat eine wunderbar Ăaristokratische" 

Nase. 

Das ist ein Tick von Anna. Was sie sich als erstes bei einem 

Menschen anschaut, ist seine Nase. 

Matthias hat die schºnste Nase, die sie jemals gesehen hat. Florians 

Nase ist auch lieb, aber seit er sich einmal das Nasenbein gebrochen 

hat, ist sie nicht mehr das, was sie war. 

Anna und Matthias plaudern gelºst. Als Anna auf die Uhr sieht, ist es 

halb acht. 

ĂIch muÇ heim, die Mutti wird schon wild sein; sie wartet nªmlich 

auf die 

Milch", stellt sie fest. 

ĂGehst du morgen mit kegeln?" 

Anna sch¿ttelt den Kopf. 

ĂHºr zu, ich versteh ja deine Sorge um Florian sehr gut, aber du 

darfst dich 

deswegen nicht so abkapseln. Damit hilfst du ihm nicht, und dir 

selbst schadet 

das tr¿bsinnige Gr¿beln nur. Ich weiÇ, Flori w¿rde es sicher nicht 

wollen, 

daÇ du seinetwegen alles fahrenlªÇt." 

Das gibt den Ausschlag. Anna verspricht mitzugehen. 

Am nªchsten Tag radelt sie wieder einmal ins Spital, und diesmal 

darf Anna 

zum ersten Mal zu Flori. Es geht ihm seit gestern etwas besser. Anna 

strahlt 

bei dieser Nachricht. 

Ihr Herz hªmmert wie wild, als sie den weiÇen Kittel und den 

Mundschutz ¿berzieht. 

,,Aber nur ein paar Minuten'', schªrft ihr die Schwester noch ein. 

Anna nickt, dann steht sie vor Florians Bett. 

In Brust, Armen und Nase stecken Schlªuche. Es ist still und warm 

im Zimmer. Ein Gerªt piepst bei jedem Herzschlag Floris. Er sieht 

eigentlich aus wie immer. Nur viel blasser und schmªler. Anna ist 
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plºtzlich sehr entmutigt. In ihrer grenzenlosen Naivitªt hat sie sich 

vorgestellt, daÇ er jetzt bald heimdarf. Aber wie es aussieht ð 

Die Schwester ºffnet die T¿re. Anna wirft einen letzten Blick auf 

Flori, dann verlªÇt sie den Raum. 

Daheim angekommen, kann Anna einfach nicht anders. Sie greift 

zum Telefon und hat auf einmal Matthias am Apparat. Sie erzªhlt 

ihm, daÇ sie zum ersten Mal zu Florian gedurft hat und wie 

schrecklich elend er aussieht. Anna sp¿rt wieder die Angst, daÇ er es 

nicht schaffen kºnnte. ĂAber red dir doch nichts ein! Wenn es ihm 

nicht schon gutgehen w¿rde, hªtten sie dich ja gar nicht zu ihm 

gelassen. Das ist doch ein Riesenfortschritt, Anna!" 

Matthias will sie um halb acht Uhr abholen. 

ĂVielleicht komm' ich ein biÇchen fr¿her, damit wir noch reden 

kºnnen." Anna lªchelt dankbar, aber das sieht Matthias am Telefon 

nicht. Irgendwie ist sie aufgeregt. ĂDumme Gans", schilt sie sich 

selbst. Aber sie ist ja ewig lang nicht mehr fortgewesen, so kommt es 

ihr jedenfalls vor. Anna beschlieÇt, sich h¿bsch zu machen. Sie 

wªscht sich das Haar und legt ein biÇchen Make-up auf. Um sieben 

Uhr lªutet es, Matthias ist da. ĂH¿bsch siehst du aus!" sagt er. 

ĂDanke!" Anna freut sich und merkt nicht, wie eigenartig er sie 

ansieht. Bevor sie in den Club fahren, reden sie ¿ber Florian. Anna 

redet sich ihre Angst von der Seele, ihr Bed¿rfnis nach Flori, das 

immer stªrker wird. Mit Matthias kann sie ¿ber alles reden, und sie 

ist froh dar¿ber, sehr froh. Es tut ihr gut, jemandem ihr Herz 

auszusch¿tten. 

ĂGlaubst du wirklich, daÇ es jetzt schnell gehen wird?" Anna schaut 

ihn so flehentlich an, daÇ er lachen muÇ. 

ĂAber klar!" Seine Worte klingen zuversichtlich und bestimmt. Anna 

ist dankbar daf¿r. 

In der Clique gibt es ein groÇes Hallo, als Matthias mit Anna 

aufkreuzt. ĂAnna, wird aber auch Zeit, daÇ du wieder unter die Leute 

gehst. Wie geht es denn Flori? Wann kºnnen wir ihn besuchen?" 

Alle erkundigen sich eingehend nach Florians Zustand. Anna freut 

sich ¿ber ihre Anteilnahme. 
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Beim Kegeln sind alle in Hochstimmung, eine Pointe jagt die andere. 

Anna schiebt einen Neuner und wird zum KuÇ herumgereicht. F¿r 

kurze Zeit vergiÇt sie Florian und ist unbeschwert wie immer. Um 

zwºlf Uhr bringt Matthias sie heim. Ohne daÇ sie ein Wort sagen 

muÇte, hat er gewuÇt, daÇ sie genug hat. Anna ist m¿de und ð 

gl¿cklich. Aber ihre letzten Gedanken vor dem Einschlafen fliegen 

doch zu Flori. ĂIch liebe dich!" denkt Anna. Und ein warmes Gef¿hl 

steigt in ihr auf. Anna fªhrt, so oft sie kann, ins Spital. Als sie wieder 

einmal ins Zimmer kommt, lªchelt Flori sie an. Aus der 

Intensivstation ist er lªngst heraus. Auf seinem Nachtkªstchen steht 

ein RosenstrauÇ. 

ĂHallo, wo hast du denn die Blumen her? Heimliche Verehrerin?" 

Anna grinst schelmisch. Er sch¿ttelt den Kopf. ĂF¿r dich. Zum 

Zweijahresjubilªum, das uns so verpatzt wurde." 

Anna ist keine r¿hrselige Natur, aber jetzt kommen ihr die Trªnen. 

ĂF¿r mich? Aber, Flori ð ich ð woher ð du . . .?" Vorsichtig 

umarmt ihn Anna und k¿Çt ihn auf die Stirn. 

ĂDaÇ du daran gedacht hast, in deiner Situation! Wie hast du sie dir 

denn beschafft?" 

ĂIch hab' es der Schwester aufgetragen!" erklªrt Flori nicht ohne 

Stolz. Anna riecht an den Rosen und zªhlt sie. 

ĂSiebzehn Rosen, du bist ja wahnsinnig!" Sie strahlt ¿ber das ganze 

Gesicht. ĂDanke!" 

ĂDas chinesische Essen steht nat¿rlich noch", sagt Flori, Ăwenn ich 

hier raus bin." 

Sie sehen einander in die Augen. 

ĂMorgen will dich die ganze Clique besuchen, wirst du es 

verkraften?" ĂKlar, ich f¿hle mich super, sie sollen nur kommen. Ich 

freu' mich", versichert Flori, aber Anna merkt, daÇ er ziemlich 

erschºpft aussieht. ĂIch muÇ jetzt gehen. Streng dich an mit dem 

Gesundwerden, du!" Sie wuschelt ihm durchs Haar. Er nickt. 

ĂAnna, bitte, bleib meinetwegen nicht daheim sitzen. Unterhalt dich 

trotzdem, geh nur mit den anderen fort." Sie schaut ihn an. 

Mhm", nickt sie dann und lªchelt unsicher. ĂTsch¿Ç!" Ein letzter 

KuÇ, dann ist Anna fort. 
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Florian schlieÇt die Augen. Da geht die T¿r noch einmal auf. 

ĂMeine Rosen!" erklªrt Anna. Sie nimmt den StrauÇ. ĂDanke!" 

wiederholt 

sie und hebt die Blumen zum GruÇ. 

Mittlerweile ist es Sommer geworden. Die Ferien haben begonnen. 

Anna genieÇt sie. Um halb zwei Uhr holt Matthias sie zum Baden ab. 

Im Freibad treffen sie auf die ¿brigen Mitglieder der Clique, Anna 

zieht ihren neuen Bikini an. Ein krªftiges Rosa, das ihr sehr gut steht. 

Es ist ein sehr attraktiver Anblick, als sie aus der Kabine kommt. 

Schlank, braungebrannt und mit dem kleinen Sonnenhut auf dem 

Kopf. Matthias sieht sie bezaubert an. Anna merkt es und f¿hlt, wie 

sie rot wird. 

ĂIch geh ins Wasser!" ruft sie schnell. ĂWer kommt mit?" Und schon 

rennt sie los und st¿rzt sich ins Bassin. Anna ist eine gute Sportlerin. 

Sie schwimmt einige Lªngen, dann legt sie sich in die Sonne. Der 

Kassettenrecorder lªuft, Alex, Fozzy, Joe und Tom spielen Karten. 

Die Sonne sticht herunter. Schlªfrig lªÇt Anna sich braten. Auf 

einmal merkt sie einen Schatten. Unwillig ºffnet sie die Augen ð 

und blickt in Matthias' Gesicht. Er beugt sich ¿ber sie und sieht sie 

ernst an. Anna wird verlegen. ĂWas soll das, er wird doch nicht" ð 

denkt sie. 

Sie beschlieÇt, das Ganze ins Lªcherliche zu ziehen und schiebt ihn 

betont langsam weg. 

ĂGeh mir aus der Sonne!" sagt sie hochnªsig. Dann lachen sie beide. 

Aber Anna wird das beklemmende Gef¿hl nicht los, daÇ die Dinge in 

eine Richtung laufen, die sie absolut nicht beabsichtigt hat. 

Als Matthias sie am Abend heimbringt, ist er sehr schweigsam. Aber 

auf einmal sagt er: ĂHºr zu, Anna. Ich weiÇ nicht, wie ich's anfangen 

soll, ich ð" Anna bekommt Herzklopfen. ĂJetzt kommt's", denkt sie. 

ĂNanu, nur raus mit der Sprache, was gibt's?" fordert sie mit 

gespielter Ungezwungenheit. 

ĂAnna, ich will kein Schweinehund sein und hinter Floris R¿cken 

irgend etwas starten. Aber, verdammt nochmal, ich bin in dich 

verliebt!" So, jetzt ist es ausgesprochen. 
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ĂF¿r eine Liebeserklªrung war das aber ziemlich roh, findest du 

nicht?" Anna w¿rde sich am liebsten auf den Mund schlagen. Wie 

kann sie nur so etwas Blºdes sagen! 

ĂEntschuldige'', murmelt sie. Schweigend legen sie den Weg zu 

Annas Heim zur¿ck. 

ĂNa dann, gute Nacht", gr¿Çt sie und will ins Haus. ĂAnna", er hªlt 

sie am Arm fest, Ăbist du bºse?" ĂNein, weiÇt du, es ist nur, ich . . ." 

Anna stockt einen Augenblick. Sie starren einander an wie zwei 

Gegner. Dann lªÇt Matthias ihren Arm auf einmal los. ĂOkay, bis 

morgen", sagt er ausdruckslos und geht. 

ĂMatthias" ð Anna lªuft ihm ein paar Schritte nach. ĂWir bleiben 

Freunde, ja?" Sie lªchelt ihn bittend an. Er nickt. ĂGute Nacht, 

Anna!" 

Anna liegt im Bett und denkt nach. Das hat sie nicht gewollt. Was 

soll sie jetzt tun? Flori ist im Spital. Mein Gott, wenn das nicht 

passiert wªre, dann wªre ihr diese Situation erspart geblieben. Sie 

mag Matthias. Ja, sogar sehr. Aber sie liebt Florian. 

ĂLiebe ich ihn wirklich?'' Unwillk¿rlich kommen Anna verschiedene 

Szenen in den Sinn. 

Streit wegen einer Ferienromanze Florians. Streit, weil Anna ohne 

ihn Austria-Ticket1 fªhrt. Streit, weil er sein Motorrad vergºttert, 

weil ihm die ĂMaschin" anscheinend wichtiger ist als Anna. 

ĂBlºdsinn, es gab ja auch schºne Momente, sogar viel mehr schºne!" 

weist Anna sich zurecht. 

Anna auf ihrem ersten Ball mit Florian, Anna und Flori in 

unschlagbarer ¦bereinstimmung beim Tennis, Anna und Flori 

verliebt wie am ersten Tag, Anna und Flori beim Schifahren. Aber 

ein negativer Beigeschmack bleibt doch. 

Matthias? Mit ihm hat sie in letzter Zeit ¿ber ziemlich viel geredet. 

Er hat  vern¿nftige Ansichten, und wenn sie gegenteiliger Meinung 

ist, akzeptiert er das. Flori will sie immer auf seine Seite ziehen. 

Matthias versteht ohne Worte, was sie meint; er weiÇ beispielsweise 

sofort, wenn sie heim will. Das imponiert Anna irgendwie. 

, .Jetzt ist aber SchluÇ! Vergleiche ich die beiden etwa? Flori ist mein 

Freund, aus, basta." 
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Anna kommandiert sich selbst. Aber so ganz sicher und im 

Gleichgewicht ist sie nicht mehr. 

Wochen vergehen, alles bleibt beim alten. Flori wird immer 

ungeduldiger. Anna besucht ihn, wann immer sie kann, aber Flori ist 

unleidlich. Er will end- 

lieh entlassen werden, das Nichtstun macht ihn fertig. 

ĂDu siehst ja selbst, daÇ du noch viel zu schwach bist!" Anna fªhrt 

ihn fast an. Das ewige Genºrgel zehrt an ihren Nerven. 

ĂEntschuldige", Flori ist sofort nachgiebig. ĂIch fall' dir ziemlich auf 

die Nerven, nicht? Tut mir leid, Spatz. WeiÇt du, ich find' es echt 

groÇartig von dir, daÇ du so oft bei mir bist." 

ĂAber das ist doch selbstverstªndlich", wehrt Anna ab und gibt ihm 

einen KuÇ; aber sie f¿hlt sich nicht wohl in ihrer Haut. Wie gut tut ihr 

nach so einem Krankenhausbesuch Matthias' unbek¿mmerte 

Frºhlichkeit! Manchmal denkt Anna, daÇ er alles vergessen hat; aber 

dann wieder zeigen ihr Blicke oder Anspielungen, daÇ er sehr wohl 

noch alles weiÇ, so gut wie sie selber. 

,,Du, Matthias?" Es ist Abend. Anna und Matthias schlendern durch 

die 

Stadt. 

ĂHm?" 

ĂIch muÇ dir was erzªhlen." 

ĂSpar dir's f¿r spªter. Findest du es jetzt nicht wunderbar still?"  

ĂDoch, aber es ist wirklich wichtig f¿r uns, und . . ." 

ĂPscht!" 

Resigniert schweigt Anna. 

Plºtzlich nimmt Matthias ihre Hand. Wie selbstverstªndlich dr¿ckt er 

sie. F¿r einen Moment erwidert Anna den Druck, dann entzieht sie 

ihm ihre 10 Finger. 

Matthias schaut sie kurz von der Seite an, sagt jedoch nichts. Jetzt 

stehen 

sie vor Lindtners Haus. Matthias wendet sich zu ihr. ĂAnna", sagt er 

und 

nimmt sie in die Arme. Er lªchelt sie an, und dann k¿Çt er sie, ganz 

zart. 
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Anna wehrt sich nicht. 

Sie streicht ihm nur ¿bers Haar, als er geht. 

Eine Weile bleibt Anna noch vor dem Haus stehen und betrachtet die 

Sterne. Und wªhrend ihr die Trªnen ¿ber die Wangen laufen, kann 

sie immer nur dasselbe denken: 

ĂMorgen darf Florian heim." 

 

Aufgaben zumText 

 

1.Lesen Sie den Text! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen Sie 

sie! 

4.¦bersetzen Sie den Text! 

5.Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

den Helm ¿berst¿lpen              telpegi¶i gyĨĸardyp geĨmek 

etw.beschleichen                      bukulyp barmak, duĨdansyz gelmek 

stufig                                        tapgyrlaĨyn, etaplaĨyn 

j-n anhimmeln                          Ŗz¿¶den gowy gŖrmek, jany¶-teni¶  

 bilen gowy gŖrmek 

knurren                                    hyrlamak, hytyrdamak, itirdemek 

schwirren  durcheinander        pyrlanmak, gorsanyp oturmak 

durch den Kopf wirbeln          kellª m¿nmek, kellede ĨŖremek  

mutmassen (j-n)                      aklamak, duĨmak 

der Jªhrzorn                            duĨdansyz gahar-gazaby¶ gelmegi 

etw. fahrenlassen                    bir zady goĨmak, taĸlamak bir zatdan  

 boĨun gayrmak 

j-n schelten                             kŖsemek, Ĩazgarmak, sŖgmek 

Make ï up auflegen                Ĩ¿z¿¶i boĨamak 

sein Herz aussch¿tten             ii¶i dŖkmek 

j-n flehen                                Ĩalbarmak 

eingehend                               ayk, Ĩerlikli 

verpatzen                                zaĨalamak, haramlamak 

j-m auftragen                          tabĸyrmak, buĨrmak 

den Helm ¿berst¿lpen              telpegi¶i gyĨĸardyp geĨmek 

etw.beschleichen                      bukulyp barmak, duĨdansyz gelmek 

stufig                                        tapgyrlaĨyn, etaplaĨyn 

j-n anhimmeln                          Ŗz¿¶den gowy gŖrmek, jany¶-teni¶  

 bilen gowy gŖrmek 

knurren                                    hyrlamak, hytyrdamak, itirdemek 

schwirren  durcheinander        pyrlanmak, gorsanyp oturmak 

durch den Kopf wirbeln          kellª m¿nmek, kellede ĨŖremek  

mutmassen (j-n)                      aklamak, duĨmak 

der Jªhrzorn                            duĨdansyz gahar-gazaby¶ gelmegi 

etw. fahrenlassen                    bir zady goĨmak, taĸlamak bir zatdan  

 boĨun gayrmak 

j-n schelten                             kŖsemek, Ĩazgarmak, sŖgmek 

Make ï up auflegen                Ĩ¿z¿¶i boĨamak 

sein Herz aussch¿tten             ii¶i dŖkmek 

j-n flehen                                Ĩalbarmak 

eingehend                               ayk, Ĩerlikli 

verpatzen                                zaĨalamak, haramlamak 

j-m auftragen                          tabĸyrmak, buĨrmak 
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etw. verkraften                        g¿Ĩji¶ Ĩetmegi, ydap-ekip bilmek 

j-n durchs Haar wuscheln       birini¶ kellesini kakmak 

mittlerweile                             mu¶a seretmezden, ĸonda-da 

etw. ins hªcherliche ziehen     bir zady g¿lkin keĸpde gŖz Ŗ¶¿ne  

 getirmek 

hochnªsig                                hŖdan bªri, tumĸygy al-asmanda 

gespielte Ungezwungenheit    oĨnalan erkinlik 

j-m erspart bleiben                   halas etmek, azat etmek 

j-n vergŖttern                           Ĩurekden halamak, gowy gŖrmek 

sich zurechtweisen                   Ĩerinde oturtmak, goymak 

alles bleibt beim alten              hemme zat Ŗ¶ki-Ŗ¶k¿ligine  galĨar. 

unleidlich sein   ydap bolmajak, nejis, Ĩ¿rege  

 d¿ĸg¿n 

resignieren                               boĨun bolmak, ylalaĸmak 

etw. entziehen                         elinden almak, jyda d¿ĸ¿rmek 

 

 

¦bungen zum Text 

 

1. Von wem ist die Rede? 

Tragen Sie die Wºrter in die Tabelle ein. Sie kºnnen auch andere 

Schl¿sselwºrter (und Phrasen) aus dem Text eintragen, die Sie f¿r 

wichtig halten. Suchen Sie Textstellen, die Ihre Aussagen belegen. 

Beschreiben Sie dann an Hand der Eintragungen die drei Personen. 

Diskutieren Sie die Ergebnisse in der Gruppe (zu dritt; jeder kann 

eine Person ¿bernehmen). 

 

h¿bsch      verliebt      unbeschwert     attraktiv streits¿chtig      blond      

schlank      draufgªngerisch lebhaft      sportlich     jªhzornig     

vern¿nftig  unbek¿mmert      frºhlich      blauªugig kompromiÇbereit     

temperamentvoll 

 

2. Erklªren Sie mit Ihren Worten den Zusammenhang in 

folgenden Stellen. 

(Wer spricht mit wem? Wann? Wo? Wor¿ber?) 
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,,WeiÇ man nicht genau, er ist bewuÇtlos und liegt auf der Intensiv-

station." 

,,Sch", sagt Michi trºstend. ,,Es wird schon alles gutgehen." 

c) aber du darfst dich deswegen nicht so abkapseln. Damit hilfst du 

ihm nicht, und dir selbst schadet das tr¿bsinnige Gr¿beln nur." 

d) wird aber auch Zeit, daÇ du wieder unter die Leute gehst." 

e) ĂWas soll das, er wird doch nicht" ð denkt sie. 

 

3. a) Nach dem Erlebnis im Bad schreibt Anna einen Brief an die 

ĂKummer- 

ecke" einer Zeitschrift und sucht um Rat f¿r ihr Problem. Sie hat sich 

Notizen gemacht, was unbedingt im Brief stehen soll: Bester Freund 

ð seit zwei Jahren ð Motorradunfall ð Krankenhaus ð abkapseln 

ð tr¿bsinnmg ð bester Freund des Freundes ð unsicher werden ð 

k¿ssen ð Angst 

Schreiben Sie einen Brief und geben Sie ihn einem Partner, der nun 

die Rolle des Beraters/der Beraterin der Zeitschrift spielt (¦bung 3 

b). Vorschlag f¿r die Arbeit in der Klasse: Jeder steckt seinen Brief in 

einen Umschlag. Die Umschlªge werden vermischt. Jeder zieht dann 

einen Brief, den er beantworten muÇ (nat¿rlich nicht den eigenen), b) 

Sie sind der Berater/die Beraterin der ĂKummerecke". Beantworten 

Sie Annas Brief. 

 

4.Sie mºchten wissen, wie die Geschichte ausgeht? Leider 

erfahren wir das nicht von der Autorin. Schreiben Sie also selbst 

ein Ende (mindestens zehn Sªtze). 

 

5. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 
 

1. ñ Gijª¶ rahat bolsun, sag-aman ŖĨ¿¶ize gowuĸy¶ò. 

2. ñ ¿Ĩajan sen Ĩenede arzuw edĨªrmi¶?ò 

3. Anna Ŗz zatlaryny okuw  torbasyna dykyĸdyrdy. 

4. Bilelikde olar mekdebe ylgaĨar. 

5.  Mihi ñ Bu g¿n eĨĨam gowy g¿nò diĨen karara gelĨªr. 

6. 4-nji maĨ ¿in howa Ŗrªn maĨyl. 
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7. Birnªe wagtdan so¶ Anna Ŗz¿ni ele aldy, kŖĸeĸdi. 

8. ñHabarym Ĩok, Ĩogsamm bu nahili beĨle boldy?ò. 

9. Okuwdaky dostlaryny¶ sŖzleri onu¶ degnasyna degdi. 

10. Torbasyny zatlaryndan dolduryp, sŖwda merkezinden ykyp 
gelĨªrkª duĨdansyz onu¶ Ŗ¶¿nde MatiĨez peĨda boldy. 

11. Sagat eĨĨªm 5:30, ol howlukmaly. 

12.  UĨasy gapyny ady. 

13. Ol beĨle samsklygy nªdip diĨip bildikª. 
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Antonio Fian 

1938, Liebe 

 

Im Mªrz 1938 wurde ¥sterreich an das Deutsche Reich 

angeschlossen, nachdem der seit 1934 amtierende Bundeskanzler, Dr. 

Kurt Schuschnigg, unter dem Druck Hitlers zur¿ckgetreten war. Am 

12. Mªrz marschierten deutsche Truppen in ¥sterreich ein. Sehr viele 

¥sterreicher waren f¿r den AnschluÇ, und Hitler wurde bei seiner 

Fahrt durch ¥sterreich mit groÇem Jubel begr¿Çt. ¥sterreich nahm an 

der Seite Hitler-Deutschlands am 2. Weltkrieg teil. Am 27. April 

1945 wurde ¥sterreich als demokratische Republik wiederhergestellt. 

Das Land wurde in vier Besatzungszonen geteilt. Kªrnten war Teil 

der britischen Zone. 

Besonders gut am Abend kann man heute noch in W. im Kªrntner 

Oberland', auf einer Felswand hoch ¿ber der Ortschaft, zwei 

auffªllige Flecken erkennen, zwei wache weiÇe Augen in der 

Dªmmerung. Da verliebte sich, als Schuschnigg noch das Land 

regierte, der Sohn eines Bauern, der in den Bergen ¿ber W. seinen 

armseligen Hof bewirtschaftete, in die Tochter des reichen Wirts 

unten, eines in der Illegalitªt schon allseits bekannten Nazi, der es 

spªter, nach dem Einmarsch, zum B¿rgermeister brachte. In seinem 

Werben vom eigenen Vater verlacht und vom Vater der Baut 

hartnªckig abgewiesen, da er ¿ber Mittel, die ihn als standesgemªÇen 

Brªutigam hªtten erscheinen lassen, nicht verf¿gte, verfiel der 

Bauernsohn auf die Idee, statt jener die rechte Gesinnung, ob es nun 

seine tatsªchliche war oder nur eine zweckmªÇige, dem Wirt als 

Referenz darzubieten. In einer Nacht und unter Einsatz seines Lebens 

bestieg er die steile Felswand und schm¿ckte sie mit zwei 

riesenhaften Hakenkreuzen, die in leuchtendem WeiÇ anderntags 

Ehrfurcht geboten weithin ¿bers Land. 

Da zºgerte auch der Wirt nicht lªnger und willigte, beeindruckt von 

solcher Entschlossenheit und solchem Wagemut, in das Eheb¿ndnis 

ein. Kaum zwei stille und gl¿ckliche Jahre aber hatten die Brautleute 

verlebt, da wurde drauÇen die Welt laut, marschierte und sang, und 

der Wirt trat heran an den Schwiegersohn und sagte, hinaufweisend 
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auf den Felsen, es sei nun wohl an der Zeit, freiwillig und mutig 

daf¿r auch einzutreten an den verschiedenen Fronten. 

Was blieb dem jungen Mann ¿brig? 

Bekrªnzt und bewundert zog er in den Krieg, hierhin und dorthin, 

schrieb ungezªhlte Feldpostbriefe und trªumte von W., kªmpfte in 

halb Europa, fiel in der Normandie und mag sich seither auf einem 

jener unendlichen Friedhºfe befinden, nahe dem Meer. 

F¿r Trauer blieb wenig Zeit, das Leben muÇte weitergehen, auch im 

Frieden. Erneut also gab der Wirt zu einer Hochzeit der Tochter den 

Segen, mit einem jungen Mann diesmal, der, unersetzlicher damals 

denn je, ergiebigen Boden brachte in die Ehe und der gleich nach 

dem Krieg, seine W¿rdigkeit zu beweisen, selbst jenen Felsen 

bestieg, begleitet von englischen Soldaten, um eine unzeitgemªÇe 

Liebeserklªrung zu beseitigen. 

 

Aufgaben zumText 

 

1.Lesen Sie den Text! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen Sie 

sie! 

4.¦bersetzen Sie den Text! 

5.Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

 

 auffªllig                           gŖze ilgin 

etw. bewirtschaften          ¿ytgedip gurmak 

¿ber etw. verf¿gen           ygtyĨarynda bolmak,  

 garamygynda bomak 

auf die Idee verfallen      pikiri¶i girizmek 

der Wagenmut                 batyrlyk, dereklilik, edermenlik 

es ist an der Zeit              wagty geldi, eni boldy. 

den Segen geben              birine pata bermek, 

 

 



247 
 

¦bungen zum Text 

1. Partnerarbeit:  

Notieren Sie Wºrter und Phrasen aus der Geschichte, an die Sie sich 

erinnern. (Sie sollen dabei nicht den Text verwenden.) Ihr Partner 

bildet mit Ihren Wºrtern kurze Sªtze. Dann machen Sie es 

umgekehrt. 

 

2. Notieren Sie, was Sie von den folgenden Personen wissen: 

dem Wirt,  

der Tochter, 

dem armen Bauernsohn, 

dem reichen Bauernsohn. 

Schreiben Sie nun, was Sie ¿ber diese Personen im Text nicht 

erfahren, was Sie jedoch noch gerne gewuÇt hªtten. 

Stellen Sie sich vor, Sie hªtten Gelegenheit, heute, ¿ber f¿nzig Jahre 

nach dem AnschluÇ, mit dem Wirt und dessen Tochter zu sprechen. 

Welche Fragen w¿rden Sie den beiden stellen? Schreiben Sie 

mindestens drei Fragen. 

¦ber die Tochter erfahren wir so gut wie gar nichts. Nehmen wir an, 

sie hªtte ein Tagebuch geschrieben. Was kºnnten die 

Tagebucheintragungen f¿r die folgenden Tage sein? 

15. Februar 1938 10. April 1938 10. September 1940 20. Juli 1944 5. 

September 1945 10. April 1988 

 

3. Was mºchte der Autor Ihrer Meinung nach mit dem Text 

aussagen? Wªh- 

len Sie eine (oder mehrere) der folgenden Mºglichkeiten und 

begr¿nden 

Sie Ihre Meinung. Wenn Sie mit keiner der f¿nf Aussagen 

einverstanden 

sind, geben Sie Ihre eigene Erklªrung. 

a) Man muÇ stets praktisch denken und soll nicht sentimental sein. 

b) Die ¥sterreicher haben immer das gemacht, was gerade gefragt 

war. 
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c) Das Leben geht weiter, und man muÇ sich einer neuen Zeit eben 

anpassen. 

d) Die ¥sterreicher wollten sich nach dem Krieg von ihrer Mitschuld 

am Dritten Reich Ăreinwaschen". 

e) Es ist wichtig, stets seine Gesinnung zu zeigen. 

f) ... 

 

4. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 
 

1. HojaĨyn hem uzak gaharlanyp durman ylalaĸdy. 

2. Bagytly Ĩyllaryndan Ĩa¶y iki Ĩyl gedi,emma eĨĨam Ĩaĸ 
atynjalar aĨrylyĸdylar. 

3. Yaĸ adamda baĸga nªhili ykalga galdy? 

4. Wepalylyga wagt azdy, Ŗm¿r dowam edĨªrdi. 

5. MeĨdana d¿nĨª galmagala gaplandy, ªdimler we owazlar. 

6. Tªzeden hojaĨyn gyzyny¶ durmuĸ toĨuna pata berdi. 
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Renate Welsh 

Die Ohrfeigen 

 

Der Laden war voll. Ich stand eingekeilt
1
 zwischen meiner 

GroÇmutter und dem R¿cken eines fremden Mannes. Ich hatte die 

rosa Schweinskºpfe gezªhlt, die von den obersten Fliesen grinsten, 

die Knºpfe am Mantel der Frau Krebs, die Fliegenleichen in der 

Deckenlampe. Ich hatte gerade zªhlen gelernt. 

Die Leute hielten ihre Lebensmittelkarten
2
 fest in der Hand. Jedes 

St¿ck Fleisch, das Frau Krebs abschnitt, betrachteten sie genau. Die 

Kºpfe neigten sich nach links, wenn sie zum Hackstock ging, und 

nach rechts, wenn sie das Fleisch auf die Waage legte. Das war f¿r 

kurze Zeit komisch, aber bald wurde es langweilig. Ich begann leise 

vor mich hin zu singen: 

Es geht alles vor¿ber 

es geht alles vorbei. 

Zuerst geht der F¿hrer, 

und dann die Partei." Eine Frau fragte: ĂWas singst du denn da?" Ich 

wiederholte, diesmal lauter: ĂEs geht alles vor¿ber ..." Meine 

GroÇmutter packte meine Hand, daÇ es weh tat. ĂAber Renate! Was 

fªllt dir ein?" 

ĂWarum darf ich nicht singen?" fragte ich. 

ĂHalt den Mund!" Sie dr¿ckte meine Hand noch fester. 

So redete sie sonst nie. Wenn wir ĂHalt den Mund" sagten, schimpfte 

sie: 

ĂSo spricht man nicht." 

Was hatte sie gegen das Lied? Es kam doch nicht ein einziges von 

den verbotenen Wºrtern vor. Keine ScheiÇe und nichts. Warum 

funkelte sie mich so an? ĂDer Papa singt das auch!" sagte ich laut. 

Meine GroÇmutter holte aus und gab mir zwei Ohrfeigen, eine links 

und eine rechts. Dann zog sie mich aus dem Geschªft. Sie renkte mir 

fast den Arm aus, wie sie mich hinter sich her zog, mitten durch die 

dichtgedrªngten Menschen. Meine GroÇmutter, die sonst, .Pardon" 

sagte, wenn sie an einen Sessel anstieÇ! 
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Meine Wangen brannten. ĂAber ich . . ." ĂMund halten!" 

Sie schleifte mich hinter sich her. 

Zuerst war ich vºllig verdattert. Dann rammte ich die F¿Çe in den 

Boden. ĂIch will nicht!" schrie ich. ĂWenn der Papa . . ." Sie gab mir 

wieder zwei Ohrfeigen. 

Nun war ich vºllig ¿berzeugt, daÇ sie mich nicht mehr lieb hatte. Ich 

hatte es schon lang vermutet. Jetzt wuÇte ich es. Meine kleine 

Schwester war eben herzig, und ich nicht. Sie lieÇ sich immer an der 

Hand f¿hren, und ich nicht. Ich weinte leise vor mich hin. Meine 

GroÇmutter hatte diesen Zug um den Mund, vor dem ich mich 

f¿rchtete. Die Hautfalten an ihrem Hals zitterten. Als wir 

heimkamen, lieÇ sie sich in einen Sessel fallen. ĂDas Kind nehmeich 

nie wieder mit!" sagte sie zu meiner Tante. ĂDiebringt uns noch alle 

ins KZ1." ĂWas ist das?" fragte ich. 

ĂGroÇer Gott!" Sie drehte mich herum, stellte mich zwischen ihre 

Knie und nahm meine beiden Hªnde in ihre. 

ĂHºr mir gut zu: Solche Dinge darfst du nie wieder sagen. Das ist 

gefªhrlich. Merk dir das. Du willst doch nicht, daÇ sie deinen Papa 

einsperren und uns alle mit?" ĂNein", sagte ich. 

Meine Wangen brannten noch immer. Ihr Ehering hatte eine 

Schramme hinterlassen. 

Sie holte ein Messer, hielt es unter flieÇendes Wasser, dr¿ckte die 

flache Seite auf meine Wange. ĂIst schon gut", sagte sie. ĂIst schon 

wieder gut." Ich verkroch mich unter dem Klavier. Seit meine Mutter 

vor einem Jahr gestorben war, spielte meine GroÇmutter nicht mehr 

Klavier. Es stand nur da, schwarz und glªnzend, und trug die 

Silberrahmen mit den Fotos meiner Mutter. 

Zuerst weinte ich eine Weile, dann spielte ich mit den weiÇen 

Puppen, die niemand sehen konnte. Ich konnte sie selbst nicht sehen. 

Ich tat nur so als ob. Meine richtigen Puppen waren bei unserer 

¿berst¿rzten Abfahrt in Wien geblieben. 

Plºtzlich fiel mir ein, daÇ ich dieses merkw¿rdige Wort ĂKZ" schon 

einmal gehºrt hatte. Eine Tante hatte es gesagt, die zum Begrªbnis 

meiner Mutter aus Polen gekommen war. Alle hatten damals geweint, 

auch die schiefe Bedienerin aus der Bªckerei und der bºse Nachbar 
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mit dem Schnurrbart. Aber sie hatte anders geweint. Sie hatte 

gezittert, wenn jemand mit ihr redete. Und als sie das Wort gesagt 

hatte, hatten die Erwachsenen einander angesehen mit diesen 

Erwachsenenblicken. Mich hatten sie aus dem Zimmer geschickt. 

Genau so, wie sie mich in den Monaten vorher aus dem Zimmer 

geschickt hatten, wenn von Mutters Operation die Rede war. Ich 

weinte wieder. 

Aber diesmal kam niemand und streichelte mich und sagte ĂArmes 

Kind". An dem Abend wartete ich noch ungeduldiger als sonst, bis 

mein GroÇvater aus dem B¿ro nach Hause kam. Als er dann endlich 

da war, setzte ich mich auf seinen SchoÇ und verkroch mich in 

seinem Hausrock. Mein GroÇvater hatte immer alle meine Fragen 

beantwortet. Aber jetzt konnte auch er mich nur hin und her wiegen, 

als wªre ich noch ein ganz kleines Kind. Er konnte nicht sagen, daÇ 

mein Vater in Gefahr war, weil er meine herzkranke Tante Gretl 

versorgte, die Halbj¿din war, und weil er die Familie seines 

ehemaligen Sanitªtsgehilfen unterst¿tzte, der Kommunist war. 

ĂRenaterle", sagte er, Ădas kann ich dir nicht erklªren, weil es nicht 

erklªrbar ist. Und es hat gar nichts damit zu tun, daÇ du noch klein 

bist, glaub mir." 

 

1 eingekeilt eng gedrªngt ð 2 die Lebensmittelkarte Im Krieg konnte 

man Lebensmittel nur gegen Abschnitte von besonderen Formularen, 

den Lebensmittelkarten, bekommen. 

Aufgaben zumText 

 

1.Lesen Sie den Text! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen Sie 

sie! 

4.¦bersetzen Sie den Text! 

5.Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

ausrenken                                 ykmak, eli¶ ykmagyé 

hinter sich verschleifen            s¿Ĩremek, sozmak 
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eine Schramme hinterlassen     yz goĨup gitmek 

sich auf den Schoss setzen      dyza Ŗkmek, Ŗ¶¿nde oturmak 

 

 

¦bungen zum Text 
 

1. Partnerarbeit: 

Erklªren Sie in einem Satz, was die folgenden Begriffe mit der 

Geschichte 

zu tun haben. Sie sollen dabei nicht mehr in den Text schauen. 

Wechseln 

Sie einander ab. 

GroÇmutter KZ 

Schweinskºpfe Ehering 

Lebensmittelkarten       Puppe 

Lied GroÇvater 

zwei Ohrfeigen Gefahr 

Was hat die GroÇmutter denn? Wovor (vor wem) hat sie Angst? 

Warum? Woran sieht man, daÇ sie Angst hat? Unterstreichen Sie die 

Stellen im Text, die dies zeigen. Finden Sie heraus, warum sie das 

Kind schlªgt. 

Die GroÇmutter berichtet dem GroÇvater am Abend von den 

Vorkommnissen im Fleischgeschªft. Schreiben Sie einen Dialog. 

Hªtten die GroÇeltern der kleinen Renate sagen sollen, warum das 

Lied die Familie in Gefahr bringen kann? Begr¿nden Sie Ihre 

Antwort. 

 

2. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1. Gysga wagtlaĨyn bu d¿ĸ¿niksizlik boldy, emma tiz bu 
Ĩ¿rekgysgyn boldy. 

2. tiz araba eti goĨan bolsa¶yz. 

3. Bir aĨal soraĨar: Ă Siz nªme ¿in aĨdym aĨdĨarsy¶yz? Ă  

4. ĂNªme ¿in men aĨdym aĨtmaly dªl?ñ 

5. ĂBeĨle g¿rrlemeli dªl.ñ 



253 
 

6. Bu aĨdyma sizi¶ nªme garĸylygy¶yz bar? 

7. ĂKakam hem bu aĨdymy aĨdĨarñ diĨip men gaty aĨtdym 

8. Meni¶ enem dyn alydy we meni¶ Ĩa¶aklarymdan iki sany 
ĸappat berdi, biri ep Ĩa¶agymdan we biri sag Ĩa¶agymdan. 

9. Ol meni¶ daĨzama ĂBu agany men hi haan bile alyp 

gitmerinñ diĨdi. 

10. Men ĂBu nªme?ñ diyip soradym. 

11.  Meni¶ Ĩa¶aklarym hªli-ĸindi gyzyp durdy. 

12. YnanaĨ bu seni¶ kiiligi¶e bagly dªl. 
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Winfried Bruckner 

Die Puppe 

 

 

1. Woran denken Sie, wenn Sie das Wort ĂPuppe" hºren? 

 

Sie hieÇ Sarah, war sieben Jahre alt, hatte pechschwarzes, 

gekrªuseltes Haar, und ich hatte sie gern. Ich hatte sie so gern, wie 

ich meine Eltern gern hatte, meine Eisenbahn, die Pferde auf dem 

groÇen Ringelspiel1. Sarah hatte zwei Puppen, die wie Zwillinge 

aussahen und die ich stªndig verwechselte: Elvira hieÇ die eine, 

Maria die andere. Sarah sagte, Elvira sei sieben Jahre ªlter als Maria. 

Sagte Sarah, und sie muÇte es wissen, sie war die Puppenmutter, und 

sie plapperte unentwegt mit ihren beiden Kindern, und sie redete wie 

ein Wasserfall, wenn wir uns oben auf dem Kreuzberg trafen, hoch 

¿ber der Stadt. Dort stand ein hºlzernes Kreuz auf einem Felsen, ein 

Christus hing daran, mit erstorbenen Augen und Blut, das in breiten 

roten Tropfen ¿ber seinen Kºrper rann. Daneben war eine Hºhle im 

Felsen, und wir trafen uns jeden Tag. Dann lag die Stadt weit unter 

uns, Rauch ¿ber den Hªusern, eine schwarze Rauchfahne ¿ber dem 

Gefªngnis, ein funkelnder Wetterhahn auf einem Turm, der 

aufblitzte, wenn die Sonne schien. 

Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir zum letztenmal gemeinsam 

dort oben waren. 

ĂWenn ich groÇ bin", sagte Sarah, Ăwerde ich Doktor wie mein 

Vater, aber ich werde ein Doktor, den sie auch arbeiten lassen, nicht 

wie Papa, den sie nicht arbeiten lassen. Ich finde das gemein, 

wirklich, wo er der beste Arzt ist in der ganzen Stadt, ¿berhaupt der 

beste Arzt der Welt. Und jetzt muÇ er zu Hause sitzen und darf nicht 

arbeiten, weil er ein Jude ist, weiÇt du eigentlich, was das ist, ein 

Jude?" 

ĂKlar", sagte ich. Aber ich wuÇte es nicht. Ich wuÇte nur, daÇ in 

letzter Zeit immer wieder von den Juden geredet wurde. ĂJuden sind 

bºse", sagte ich. ĂUnd Juden sind hªÇlich." 
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,,Findest du, daÇ ich hªÇlich bin? " fragte Sarah. ĂUnd Elvira? Und 

Maria?'' ĂNa ja", sagte ich, Ăes muÇ ja auch Ausnahmen geben. 

Vielleicht gibt es ein paar Juden, die nicht sehr hªÇlich sind." 

ĂWenn ich einmal Doktor bin, dann kannst du ruhig krank werden", 

sagte Sarah. ĂIch w¿nsche mir, daÇ du krank bist. Alle Krankheiten 

sollst du bekommen." Ich erinnere mich, daÇ sie alle Krankheiten 

aufzªhlte, die sie kannte, und ich ihr versprechen muÇte, dauernd 

krank zu sein, und sie w¿rde dann kommen und mich wieder gesund 

machen. Wie ihr Vater. ĂNaja", sagte ich. ĂWenigstens in den 

Schulferien mºchte ich manchmal gesund sein." 

ĂIn den Schulferien schon", sagte Sarah groÇm¿tig. ĂAber daf¿r muÇt 

du die Masern zweimal bekommen, ja?" ĂGut", sagte ich. 

Dann erzªhlte Sarah, daÇ sie vielleicht schon bald fortgehen w¿rden. 

ĂMama und Papa reden dauernd davon", sagte sie. Irgendwohin 

wollten sie gehen, wo es im Sommer und im Winter warm war. ĂIch 

mºchte in ein Land gehen, wo es Affen gibt", sagte Sarah. ĂIch 

auch", sagte ich. 

ĂDarfst du aber nicht", sagte Sarah, Ădu bist kein Jude." 

Ich wollte nicht, daÇ sie fortging, und ich sagte es ihr auch. ĂIch will, 

daÇ 

wir uns hier oben treffen, jeden Tag, und wir spielen, und ich 

bekomme daf¿r 

zehnmal die Masern. Einverstanden?" 

ĂIch weiÇ nicht", sagte sie zºgernd. 

Wir sahen sie schon von weitem. Es waren vier Buben, alle grºÇer 

als ich. Sie trugen Lederhosen mit G¿rteln und Steinschleudern, und 

sie machten wichtige Gesichter, wie man sie macht, wenn man hinter 

wichtigen Dingen her ist, hinter Schlangen oder hinter Heuschrecken 

oder hinter Schnecken oder Feuersalamandern. Als sie uns sahen, 

blieben sie zºgernd stehen, sie schauten uns nicht an, weil Jungen 

niemals jemanden anschauen, wenn ein Mªdchen dabei ist. Zwei von 

ihnen kannte ich, fl¿chtig. ĂHallo", sagte ich. 

Sie schwiegen, sie blickten zu Boden, sie kickten Steine in die Luft, 

und sie kratzten mit den F¿Çen Furchen in den staubigen Weg. ĂDer 
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spielt mit Puppen", sagte dann der grºÇere. ĂDer spielt mit 

Mªdchen", sagte ein anderer. 

ĂDer spielt mit einem Judenmªdchen", sagte der grºÇte. Sie standen 

jetzt still, und ihre Gesichter waren angespannt. Und dann br¿llten 

sie: ĂJudenmªdchen, Judenmªdchen", und das Br¿llen wurde immer 

lauter und immer wilder. 

Sarah kannte das Geschrei. In letzter Zeit riefen ihr Kinder auf der 

StraÇe das Wort nach oder Schimpfwºrter. ĂIch glaube, wir gehen", 

sagte Sarah ruhig. Ich hªtte die Buben ohrfeigen wollen, ich hªtte sie 

gern den Berg hinuntergerempelt1, ich hªtte sie gern mit den Kºpfen 

zusammengestoÇen. Doch sie waren grºÇer als ich, und sie waren 

stªrker als ich. Und sie hatten Steinschleudern. Also gingen wir, 

Sarah und ich. Wir gingen dicht nebeneinander, und ich weiÇ noch, 

wie ich ihren mageren Kºrper sp¿rte und wie warm dieser Kºrper 

war. Und obwohl ich sie nicht ansah, weil ich nur daran dachte, daÇ 

ich ein Feigling war, sp¿rte ich, wie sie tapfer lªchelte. 

Wir muÇten an den Burschen vorbei, und sie stellten Sarah ein Bein. 

Sie stolperte und fiel hart auf den Boden. Da lag sie, und jetzt begann 

sie leise zu weinen. Eine Puppe hatte sie noch im Arm, die andere lag 

im Staub ð ich weiÇ nicht, ob es Maria oder Elvira war. Auf diese 

Puppe st¿rzte sich einer von den vieren, und sie fingen an, sich die 

Puppe wie einen Ball zuzuwerfen, sie immer hºher zu werfen, immer 

hºher. 

Sarah schrie und weinte und lief zwischen ihnen hin und her, um die 

Puppe abzufangen. 

Da packten sie die Puppe ð ein Fetzen Stoff mit einem lªchelnden 

Kopf darauf ð, einer von ihnen hatte einen neuen Dolch am G¿rtel, 

mit dem heftete er die Puppe an den Kreuzbalken. Sie lachten ¿ber 

diesen SpaÇ und ¿ber die entsetzte Sarah und br¿llten jetzt: 

ĂJudensau. Judensau." Sarah und ihre Eltern konnten nicht mehr 

fortgehen in ein anderes Land. Eine Woche spªter wurde die Familie 

Blauenstein gegen Abend abgeholt. Die Eltern, Sarah und ihre 

Schwester, ein kleines Mªdchen, dessen Namen ich vergessen habe. 

Sie hatten nur wenige Stunden Zeit, um zu packen, nur ein paar 

Koffer durften sie mitnehmen. Ich stand dabei und fragte, wohin sie 
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gingen, aber niemand gab Antwort, auch meine Eltern nicht. Das 

Gesicht ihres Vaters war grau und eingefallen. Die Mutter betete. 

Und Sarah konnte ihren Koffer nicht zubekommen, so sehr wir auch 

darauf knieten. Sie sagte immer nur, vielleicht d¿rfe sie zu den Affen, 

in ein Land, in dem es Sommer und Winter warm war. 

Als sie zum Lastwagen ging, war ihr Koffer noch immer offen. Und 

ich konnte die ganze Zeit nichts anderes denken als: Der Koffer wird 

aufgehen, bestimmt verliert sie ihren Koffer und alles, was sie liebt, 

sogar die Puppe. Maria oder Elvira. 

Spªter habe ich erfahren, daÇ die Familie Blauenstein in einem Lager 

getºtet worden war. 

Aufgaben zumText 

 

1.Lesen Sie den Text! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen Sie 

sie! 

4.¦bersetzen Sie den Text! 

5.Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

pechschwarzes, gekrªseltes Haar         al gara burme sa 

plappern, unetwegt                              erjellik bilen gybat kakmak 

die Heuschwecke                                 ekirtge 

die Schnecke                                        balykgulak 

die Steine kicken                                  daĸ atmak 

die Fruchen mit den F¿ssen kratzen     Ĩagy¶ bilen keĸ ekmek 

j-n Ohrfeigen geben                              birine Ĩa¶agyndan, gulagyny¶   

                                                             d¿Ĩb¿nden ĸarpyk almak 

etw. wird aufgehen                              ykmak, m¿nmek,almak,  

 ajamak 

 

 

¦bungen zum Text 

1. Kreuzen Sie die Sªtze an, die sinngemªÇ mit dem Text 

¿bereinstimmen. Berichtigen Sie die falschen Aussagen. 
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a) Die Hauptperson der Geschichte ist ein vierzehnjªhriges Mªdchen, 

das noch gerne mit Puppen spielt. O 

b) Sarahs Spielkamerad jagt mit einer Steinschleuder Schnecken 

und Feuersalamander. O 

c) Das Mªdchen wurde auf der StraÇe von vielen Kindern be-

schimpft. O 

d) Der Erzªhler weiÇ am Ende nicht, was mit Sarahs Familie 

passierte. O 

e) In der Geschichte wird von Ereignissen aus der Zeit nach 1938 

erzªhlt. O 

  

2. Wer sagt das Folgende. Erklªren Sie die genaueren 

Zusammenhªnge. 

a) ,, Wenn ich groÇ bin, werde ich Doktor wie mein Vater, aber ich 

werde ein Doktor, den sie auch arbeiten lassen, nicht wie Papa, den 

sie nicht arbeiten lassen." 

b) ,,Juden sind bºse . . . Und Juden sind hªÇlich." 

c) ĂIch mºchte in ein Land gehen, wo es Affen gibt." 

d) ĂDer spielt mit einem Judenmªdchen." 

 

3. a) Zu Hause berichtet Sarah ihrer Mutter von dem Vorfall mit den 

Nazi- 

Buben. 

Was erzªhlt sie, und wie reagiert die Mutter? 

b) Auch der Erzªhler berichtet seinen Eltern. 

Was sagt er? Was sagt sein Vater (seine Mutter)? 

 

4. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1. Meni¶ adym Sara. 7 Ĩaĸymdadym, ĸal gara burma saym 

bardy. 

2. Emma men muny bilemokdym. 

3. SarañHaanda men lukman bolanymda so¶, sen arkaĨyn 
kesellªp bilersi¶ñ diĨdi. 

4. Meni¶ Ĩadyma ony¶ ªhli keselleri sanaĨĸy  d¿ĸĨªrdi.  
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5. Sara ĂSen meni gorkun hasaplaĨarmy¶?ñ diĨip sorady. 

6. So¶ra Sara Ŗz¿ni¶ irrªk hem gitmegini¶ m¿mkindigini aĨdy. 

7. men ony¶ gitmegini islªmokdym, men muny o¶a hem 
aĨtdym. 

8. Olar menden ulyrak dŖrt sany oglandylar. 

9. ĂOl gurjak oĨnaĨarñ diĨip ulysy seslendi. 

10. BeĨlekisi Ăol gyzlar bilen oĨnaĨar diĨdi. 

11. Indi Sara we onu¶ ene-atasy  hiĨere, hi hili Ĩurda gidip 

bilenokdylar. 

12.  Ol Ĩ¿k ulagyna tarap gidende-de, ony¶ torbasy hªli aykdy, 
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Lene Mayer-Skumanz 

Der fremde Mann 

 

Noch vor dem Sommer war der Krieg zu Ende. 

ĂKeine Bomber mehr?" fragte ich meine Mutter. 

ĂKeine Bomber. Auch keine Tiefflieger mehr", sagte sie. 

Vor den Tieffliegern hatte ich die grºÇte Angst gehabt. 

Meine Schwester hatte sich nicht so sehr gef¿rchtet. Sie war noch zu 

klein, 

erst drei Jahre alt. 

Bald begann f¿r die groÇen Kinder die Schule wieder. Die kleinen 

Kinder konnten in den Kindergarten gehen. Man konnte wieder 

Briefe schreiben. Die Briefe kamen an. Auf manchen Strecken 

konnte man mit der Eisenbahn fahren. Die Z¿ge kamen an. 

Meine Schwester und ich gingen in den Kindergarten. Die Kinder im 

Kindergarten erzªhlten von ihren Vªtern. ĂMeiner hat einen Brief 

geschrieben", erzªhlten sie. ĂMeiner kommt bald heim." 

ĂMeiner     ist     mit     dem     Zug     gekommen",     erzªhlten     sie. 

ĂMeiner ist gefallen. Der kommt nimmer", erzªhlten sie. Sie fragten 

mich nach meinem Vater. ĂMeiner ist kriegsgefangen", sagte ich. 

ĂWo?" fragten sie. 

Das wuÇte ich nicht. ĂAber er kommt bald heim", sagte ich. 

Das wuÇte ich. Auch meine Schwester wuÇte es. Wir wuÇten es von 

unserer 

Mutter. Sie sagte immer: ĂDer Vati kommt bald." 

Ich erzªhlte den Kindern, was ich noch alles ¿ber meinen Vater 

wuÇte: ĂEr hat schwarzes Haar mit ganz groÇen Locken. Er kann 

singen. Er kann tanzen. Er kann Theater spielen. Er ist so lustig, daÇ 

er alle Leute im Theater zum Lachen bringt. Er verkleidet sich als 

M¿ller oder Kellner oder Zirkusdirektor. Manchmal setzt er sich eine 

Glatze auf. Aber ich erkenne ihn immer." Meine Schwester nickte 

ernst. Auch sie erkannte unseren Vater immer. Wir kannten alle seine 

Fotos, und bei jedem Bild hatte uns unsere Mutter gesagt, welche 

Rolle er da spielte und welche Lieder er dazu sang. Die Kinder 
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beneideten uns, weil unser Vater so lustig war. ĂFein, daÇ er bald 

heimkommt", sagten sie. 

Es wurde Weihnachten. Der Winter verging. Es wurde Fr¿hling. Zu 

Ostern bekamen wir im Kindergarten ein buntes Ei. Es wurde 

Muttertag. Wir malten rote Herzen. Die konnte man aufklappen, und 

dann sah man einen BlumenstrauÇ. 

Der Muttertag war vorbei, und unser Vater war noch immer nicht da. 

Die Kinder im Kindergarten fragten uns nicht mehr nach ihm. 

Ich erinnere mich heute noch an einen schºnen Junimorgen. Meine 

Mutter f¿hrte uns in den Kindergarten. Meine Schwester ging an 

ihrer rechten Hand, im Schutz der Hausmauern. Ich ging an ihrer 

linken Hand, an der StraÇenseite, denn ich war ja die grºÇere. Es war 

warm und sonnig, wir hatten d¿nne Kleider an. Da sah ich einen 

Mann die StraÇe heraufkommen. 

Ein komischer Mann, dachte ich. 

Er war viel zu warm angezogen. Er trug eine graue M¿tze auf seinem 

Kopf. Er hatte hohe Schuhe an; die Riemen, mit denen er sie 

verschn¿rt hatte, waren zu kurz. Ich sah, daÇ er Zeitungspapier in die 

Schuhe gestopft hatte. Ich staunter 

Der Mann hatte eine kleine, runde graue Flasche an seinen G¿rtel 

geschnallt. Neben der Flasche baumelte ein EÇnapf. 

Der Mann hatte eine Decke um die Schultern gewickelt. Die Decke 

war grau. Der ganze Mann war grau, auch sein Gesicht. Nur sein 

Haar war nicht grau, das hatte ¿berhaupt keine Farbe; in Borsten 

starrte es unter der M¿tze hervor. Der Mann schaute uns an. 

Er ºffnete den Mund, aber es kam nicht gleich eine Stimme heraus. 

Dann rief er: ĂErna!" 

Meine Mutter packte uns fester an der Hand. Sie wollte in die Gasse 

einbiegen, wo unser Kindergarten war. ĂDer Mann", sagte ich, Ăder 

Mann da ruft dich!" 

Meine Mutter blieb stehen. 

ĂErna!" rief der Mann noch einmal. 

Meine Mutter schaute zur¿ck. Sie lieÇ unsere Hªnde los. 

ĂAxel!" rief sie und lief dem Mann entgegen. 

Da wuÇten wir, daÇ dieser fremde graue Mann unser Vater war. 
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Ich weiÇ nicht mehr, wie sie sich begr¿Çten. Ich weiÇ nicht mehr, 

was er zu 

uns Kindern sagte. 

Aber ich erinnere mich, daÇ die Leute auf der StraÇe stehenblieben. 

Sie blieben stehen und schauten uns zu und sagten: ĂDa ist wieder 

einer heimgekehrt." 

Die Mutter nahm uns an der Hand und f¿hrte uns nach Hause. Der 

Vater ging neben uns. Er betrachtete meine Schwester und mich von 

der Seite. Er sagte: ĂSowas! So groÇe Damen!" Da lachte ich, weil er 

ĂDamen" gesagt hatte. 

Im stillen aber wunderte ich mich, daÇ es unser Vater war. Ich kannte 

ihn doch von allen seinen Bildern. Ich kannte ihn in jeder 

Verkleidung. Ich konnte mir nicht vorstellen, daÇ dieser graue Mann 

alle Leute im Theater zum Lachen brachte. 

Zu Hause sagte ich zu meiner Mutter. ĂDu hast ihn auch nicht 

erkannt." ĂOja", sagte meine Mutter. ĂIch habe seine Stimme 

erkannt." ĂDu hast ihn rufen gehºrt? Warum bist du dann 

weitergegangen?" Meine Mutter schaute mich an. ĂIch habe ihn 

immer rufen gehºrt", sagte sie. ĂIch habe mir so sehr gew¿nscht, daÇ 

er heimkommt. Ich habe an nichts anderes mehr gedacht. Immerfort 

habe ich geglaubt, dort kommt er mir auf der StraÇe entgegen. Ich 

habe geglaubt, jetzt kommt er die Stiegen herauf. Ich habe deutlich 

seine Schritte gehºrt. Ich habe gehºrt, wie er aufsperrt. Ich habe ihn 

rufen gehºrt. Aber es war nie wirklich. Und wie er mich heute wieder 

gerufen hat, hab' ich geglaubt, nur ich hºr's in meinem Inneren."Ich 

sagte: ĂEr riecht so komisch." 

ĂDas ist Zigarettenrauch", sagte sie. ĂIm Zug hat ihm jemand 

Zigaretten geschenkt." 

ĂUnd seine Haare haben keine Farbe", sagte ich. 

Meine Mutter antwortete: ĂEs wird alles wieder werden." 

Das sagte sie oft in der nªchsten Zeit. 

Meine Schwester und ich gewºhnten uns an unseren Vater. Er wurde 

uns immer weniger fremd. Er spielte mit uns. Er sang Lieder, die er 

auf der B¿hne gesungen hatte. 



263 
 

Sein Haar bekam wieder Farbe. Zuletzt war es schwarz und lockig 

wie fr¿her. Manchmal erzªhlte er uns Geschichten aus dem Lazarett 

und aus der Gefangenschaft. Immer war in den Geschichten etwas, 

¿ber das man schmunzeln muÇte. 

ĂUnd im Krieg?" fragten meine Schwester und ich. ĂWas hast du im 

Krieg erlebt?" 

¦ber den Krieg wollte er nie reden. ĂDas sind keine Geschichten zum 

Erzªhlen", sagte er. 

Von den Geschichten, die er nicht erzªhlen konnte, erfuhren wir aber 

doch etwas. In den Nªchten, da schrie mein Vater im Schlaf. Er 

schrie so laut und so furchtbar, daÇ wir alle aufwachten. Wir rannten 

an sein Bett und sch¿ttelten ihn, bis er munter war. Er war entsetzt, 

wenn er merkte, daÇ er uns mit seinem Geschrei aufgeweckt hatte. Er 

entschuldigte sich. Er sagte: ĂIch habe getrªumt." 

ĂWas hast du denn getrªumt", fragte ich, ĂdaÇ du so schreien muÇt?" 

ĂVom Krieg", sagte er und war f¿r einen Augenblick wieder der 

fremde graue Mann, der uns auf der StraÇe entgegengekommen war. 

ĂEs ist doch alles vorbei, es ist alles wieder gut", sagte meine Mutter 

und brachte uns ins Bett. ĂSchlaft nur." 

Aber f¿r einen Mann, der im Krieg gewesen war, konnte nie mehr im 

Leben alles vorbei und wieder gut und wie fr¿her sein. Das wuÇten 

wir nun, meine Schwester und ich. 

Jedesmal, wenn wir unseren Vater im Traum schreien hºrten, wuÇten 

wir es von neuem. 

 

Aufgaben zumText 

 

1.Lesen Sie den Text! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen Sie 

sie! 

4.¦bersetzen Sie den Text! 

5.Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 
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j-m beneiden    gŖr¿plik etmek. 

baumeln                                     aĨkanmak 

im Stillen                     ¿ms¿nlikde, t¿mlikde 

die Stiegen heraufkommen        merdiwandan galmak 

sich gewŖhnen an+Akk             Ŗwrenĸmek, uĨgunlasmak 

¿ber etw. schmunzeln                gŖwniĨetmezliilikli g¿lmek,  

  kinaĨaly g¿lmek. 

etw. von neuem wissen             zady baĸga tarapdan tanamak,  

  Ŗwrenmek 

                                           

¦bungen zum Text 

 

1. Eine Fotogeschichte 

Betrachten Sie die drei Fotos und schreiben Sie eine kurze 

Geschichte dazu. (Vergessen Sie nicht die,, W-Fragen": Wer? Was? 

Wann? Wo? Wie? Warum? Notieren Sie sich zuerst ein paar 

Stichwºrter.) Stellen Sie dann Ihre Ergebnisse der Klasse vor. 

 

2. Ist das richtig? 

 ja nein 

Es handelt sich um eine Geschichte 

aus dem Zweiten Weltkrieg.        O O 

 

Der Vater der Erzªhlerin ist im  

Krieg gefallen.                 O O 

 

Die Kinder kºnnen sich gut an  

ihren Vater erinnern.          O O 

 

Die Mutter erkennt den Vater sofort 

 an seiner Uniform.       O O 

 

¦ber den Krieg wollte der Vater 

 nicht reden. O O 
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3. Partnerarbeit: 

Schreiben Sie nun selbst einige solche Aussagen und lesen Sie sie 

vor. Ihr Partner soll die falschen Aussagen berichtigen. Wechseln Sie 

einander ab. 

 

4. Vergleichen Sie Ihre ĂFotogeschichte" mit dem Bericht von 

Mayer-Skumanz. (Einige Punkte, auf die Sie achten sollen: Wie 

haben Sie die Fotos interpretiert? Hªtten Sie sich gedacht, daÇ es sich 

um Heimkehrer aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft handelt? Wie 

ist die Atmosphªre in den Fotos? Und bei Mayer-Skumanz?) 

 

5. ĂAber f¿r einen Mann, der im Krieg gewesen war, konnte nie mehr 

im Leben alles vorbei und wieder gut und wie fr¿her sein." 

Nehmen Sie Stellung zu diesem Satz. (In welchem Zusammenhang 

steht er im Text? Stimmen Sie ihm zu? Gilt er nur f¿r die konkrete 

Situation? Ist er eine Lehre f¿r die Kinder? Was will die Autorin 

damit sagen?) 

 

6. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1. Tomusdan Ŗ¶ uruĸ tamamlandy. 

2. Tiz wagtdan Ĩenede uly agalar ¿in mekdep iĸlªp baĸlady. 

3. Men doganym bilen agalar bagyna gatnap baĸladym. 

4. Men: ñ Ol tiz ŖĨe dolanyp gelĨªrò diĨĨªrdim. 

5. Ol ĸeĨle bir g¿lkin, ol teaterda ªhli adamlary g¿ldirip bilĨªr. 

6. Olar: ñ Onu¶ basym Ŗye gelĨªni gowy zatò diĨĨªrdiler. 

7. Men hªli-ĸindi bir Ŗ¶at iĨun sªherini ĨatlaĨaryn. 

8. Ejem bizi agalar bagyna alyp giderdi. 

9. Howa maĨyl we g¿nlidi, biz Ĩuwka geĨinipdik. 

10. Ejem durdy. 

    ñErna!ò diĨip ol adam Ĩenede gyĨgrydy. 

11. Bu Ĩerde biz bu nªtanyĸ adamy¶ bizi¶ kakamyzdygyny bildik. 

12. ñ  hli zat gedi, indi ªhli zat gowyò diĨip ejem bizi Ĩatmana alyp 

gitdi. 
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Hans Weigel 

Ein krasser Fall von Liebe 
 

Seit Wochen weiÇ ich, daÇ ich f¿r dieses Buch einen Beitrag ¿ber 

¥sterreich schreiben soll, seit Wochen denke ich dar¿ber nach, was 

ich schreiben soll. Ich habe schon soviel ¿ber ¥sterreich geschrieben, 

zum letztenmal vor einigen Wochen alle meine einschlªgigen Thesen 

f¿r eine politische Vierteljahrsschrift zusammengefaÇt und dann 

gedacht: So! Aus! Ende! Nie wieder! Nicht daÇ ¥sterreich mir fad
1
 

geworden wªre, nein, durchaus nicht ð aber das, was ich ¿ber 

¥sterreich zu schreiben pflege, wurde mir nachgerade unertrªglich 

fad. 

Sollte ich ð mit diesem Gedanken habe ich gespielt ð sollte ich 

eine radikale Wendung vollziehen? Dies alles, was da meine Freunde 

(vor allem Jºrg Mauthe
2
) und ich gepriesen, ger¿hmt, entdeckt, halb 

und halb schaffen geholfen haben, diese Wiedergeburt ¥sterreichs 

aus dem Geist des Feuilletons, war gut und schºn und richtig und 

wichtig, hat aber den Zweck erreicht. Nun wollen wir ¥sterreich 

nicht mehr in Frage stellen, nur um die Frage mit donnerndem Ja zu 

beantworten, wollen wir uns nicht mehr den Kopf dar¿ber zu 

zerbrechen vorgeben, ob es eine ºsterreichische Literatur gibt ð es 

gibt sie eh
3
 lªngst, auch wenn wir nicht nach ihr fragen. ¥sterreich ist 

da, ¥sterreich braucht uns nicht mehr: 

Nestroy
4
, Raimund

5
, Herzmanovsky-Orlando

6
, Kubin

7
 sind bis zur 

Erschºpfung entdeckt, die Entdeckung Robert Musils
8
 scheint sogar 

derzeit um eine Nummer zu groÇ geraten zu sein, Kafka
9
 ist ein 

literarisches Volksnahrungsmittel, der wahre Schubert ist groÇ im 

Kommen, der wahre Mozart hat sich herumgesprochen, die 

tanzenden Grillparzer-Derwische beruhigen sich, Johann StrauÇ 

wurde von Claudio Abbado klassisch gesprochen, Gustav Mahler hat 

sogar das Dreimªderlhaus namens ĂTod in Venedig"
10

 unbeschªdigt 

¿berstanden . . . unsere zornigen F¿nfzige
11

 kºnnen von ihren 

gepflegten Aggressionen auskºmmlich leben. Und der Nachwuchs 

wªchst ¿ppig nach. 



267 
 

Noch immer beginnt der Balkan in der Nªhe des Wiener 

Schwarzenbergplatzes, aber es sind zºgernde Anfªnge, und von dort 

aus erstreckt er sich in westlicher und westnordwestlicher Richtung 

bis weit ¿ber Frankfurt, Kºln und D¿sseldorf hinaus. 

¥sterreich hat zwei schreckliche Kriege so glorios und attraktiv 

verloren, daÇ es von siegreichen Briten, Amerikanern und demnªchst 

auch Franzosen beneidet wird. 

Seine Selbsterkenntnis ist robust geworden und auf keine Laudatio
12

 

mehr angewiesen, vor allem auf keine von jener Art, die alle Mªngel 

mit Heiligenscheinen krºnt. 

Ich habe also dar¿ber nachzudenken aufgehºrt, wie ich mein ewiges 

¥sterreich-Feuilleton zum tausendundzweitenmal schreiben kºnnte, 

und auch dar¿ber, ob ich es widerrufen soll. Man kann als Paulus zur 

Welt kommen, man kann auch aus einem Saulus ein Paulus, aber 

nicht aus einem Paulus ein Saulus werden. 

Ich habe aufgehºrt, dar¿ber nachzudenken, was ich ¿ber ¥sterreich 

schreiben kºnnte, und habe angefangen, ¿ber ¥sterreich 

nachzudenken. Das ist zweierlei. Ich bin vom Besonderen ins 

Allgemeine umgestiegen. Was mich mit ¥sterreich verbindet, ist ein 

starkes, echtes, konstantes Gef¿hl. ¥sterreich ist mehr als eine 

Leibspeise
13

 meiner Seele, ¥sterreich ist ein konstituierendes 

Element meiner Existenz. Wie geht das zu? Woran liegt es? Goethe 

ist der grºÇere Dichter, aber ich liebe ¥sterreich. Die Gegend um 

Maloja
14

 ist mir die liebste auf Erden, aber ich liebe ¥sterreich. Die 

Niederlªnder sind die besseren Maler, Verdi ist f¿r mich der 

unerreichte Musikdramatiker, die Operetten von Franz Lehªr sind ein 

groÇer Schaden, die Stephanskirche ist bestimmt nicht der schºnste 

gotische Dom ð der Stadtkern von Salzburg, Seefeld in Tirol, der 

Grundlsee, S¿dkªrnten allein kºnnen es doch nicht sein. Was ist es? 

Ich hab' es von meinem sechsten bis zu meinem dreiÇigsten 

Lebensjahr nicht sehr schºn gehabt in Wien, meine acht 

Gymnasialjahre, im unmittelbaren AnschluÇ an vier Weltkriegsjahre, 

waren ein Trauma, meine begabten Freunde und ich hatten es nicht 

etwa nur schwer, sondern sozusagen gar nicht, an eine ernsthafte 

literarische Karriere war nicht zu denken, es gab (damals!) sozusagen 
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keine ºsterreichische Literatur, das Regime der Ersten Republik war 

schon in jeder Hinsicht katastrophal, ehe es sich unter dem unseligen 

DollfuÇ
15

 in den verhatschtesten
16

 Faschismus verwandelte. Alles 

war schrecklich, ratlos, kleinkariert
17
, kleinb¿rgerlich, 

apokalyptisch,.selbstmºrderisch (ein bisserl
18

 Musik und ein bisserl 

Wiener Stadtverwaltung ausgenommen). 

Und als ich am 19. Mªrz 1938 die Grenze ¿berschritt, begann ich, 

sehns¿chtig auf den Tag zu warten, an dem ich diese Grenze in 

umgekehrter Richtung wieder w¿rde ¿berschreiten d¿rfen. Ist das zu 

verstehen? Nach Hause, nach Hause, heim zu Antel, Karas, Hubert 

und Ernst Marischka, in das Land Wilhelm Kienzls, Franz Karl 

Ginzkeys und des Staatsvertragsmalers Fuchs!
19

 

Ich hªtte Amerikaner werden kºnnen, freier B¿rger einer 

demokratischen Republik, mit allen Chancen, mit allen Rechten zur 

freien Entfaltung, freien MeinungsªuÇerung. Ich wollte nicht. Ich 

habe die Erteilung eines US-Einwanderungsvisums bewuÇt sabotiert. 

Es kann doch nicht die Sprache gewesen sein! Oder doch? Das 

sogenannte Blut war es gewiÇ nicht. Ich habe keinen 

hochentwickelten Familiensinn. Ich leugne nicht, daÇ es Erbanlagen 

gibt, aber ich halte sie f¿r ¿berwindbar. Wiener Blut ð das ist f¿r 

mich nur der Titel eines Walzers. Ich wurzle nur dort, wo ich mich zu 

wurzeln entschlieÇe. Ich suche mir die Menschen, denen ich mich 

nahe f¿hle, aus; Freundinnen und Freunde waren mir immer schon 

wichtiger als Verwandte. AuÇerdem waren ja meine Verwandten 

nicht in ¥sterreich. Sie waren teils durch Hitler zugrundegegangen, 

teils Amerikaner geworden. 

Zog es mich zu Ăden Wienern"? Nur an einige, wenige, die ich dort 

wuÇte, dachte ich in Freundschaft und Anteilnahme. 

Was war es? Kann man Heimweh haben, auch wenn einem die 

Heimat so weh getan hat? 

Ich wuÇte ja damals im Sommer 1945 nicht, daÇ es mir in Wien 

gutgehen wird, daÇ ich meinen Beruf mit Erfolg aus¿ben werde, daÇ 

ich in all den bevorstehenden Jahrzehnten nur zweimal bewuÇt 

antisemitischen  uÇerungen ausgesetzt sein werde. Die positive 
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Variante meiner Zukunft war recht unwahrscheinlich. Beginnt man 

als bisher erfolgloser Autor mit achtundreiÇig Jahren eine Karriere? 

Es war wohl Liebe. Aber nicht Liebe zum Josefsplatz
20

, zur 

Perchtolds-dorfer
21

 Heide, zum GroÇen Musikvereinssaal. Es gibt, 

scheint es, eine Art von divinatorischer, vorwegnehmender Liebe, 

Liebe auf den nullten Blick. Liebe, die Entschl¿sse auslºst, ehe sie 

der Objekte ansichtig wird. Ich kam nach Wien in Sehnsucht nach 

denen, die ich nicht kannte, nach Hei-mito von Doderer, Kurt 

Absolon, Paul Flora, Ilse Aichinger, Jeannie Ebner, Hertha Krªftner, 

nach den neuen Schauspielern des Theaters in der Josefstadt und 

unserem Freund Alfred Ibach, nach der Frau Anna im Cafe Raimund, 

nach Friedrich Gulda, ehe er zu spinnen begann, nach dem fr¿hen 

Art-Club und seinem ĂStrohkoffer"
22
, nach Kurt Moldovan und Jºrg 

Mauthe, nach Christine Busta und Andreas Okopenko, nach Ingeborg 

Bachmann, Herbert Eisenreich, Hermann Friedl, Friederike 

Mayrºcker, nach Gerhard Fritsch, Herbert Zand, Raimund Berger, 

Marlen Haushofer, Reinhard Federmann, Helga Pohl, nach Milo Dor 

und Walter Toman und Wolfgang Kudrnofsky, nach all den 

unbekannten Kolleginnen und Kollegen, die mir seit dreiÇig fahren 

ihre Manuskripte zur Pr¿fung schicken . . .' Im Mai 1945 hatte ich 

ganz deutlich das Gef¿hl: Sie warten auf mich. Ich wuÇte nicht, wer. 

Aber ich wuÇte, daÇ sie warten. Nicht weil sie mich brauchten. Weil 

wir einander brauchten. Zu ihnen bin ich gekommen. Und mein 

Lebenslauf meinte es gut mit mir. Er lieferte mir nicht nur einen 

Freundes- und Kollegen-Kreis, er verwºhnte mich zusªtzlich durch 

eine reich aufgefªcherte Palette von Zeitgenossen, die ich um meiner 

Kolleginen und Kollegen und um ¥sterreichs willen beschimpfen 

muÇte: Minister, Stadtrªte, B¿rgermeister, Abgeordnete, 

Chefredakteure, Theaterdirektoren, Regisseure, Verleger, Mitarbeiter 

der RA VAG (Radio-Verkehrs-A.-G.) . . . das hªtten die Vereinigten 

Staaten von Amerika mir nie  bieten kºnnen. Und mein Lebenslauf 

belohnte mich, drittens und vor allem, mit der Gnade, daÇ ich 

kritisieren, polemisieren, angreifen und mit scharfer Munition schie-

Çen konnte und durfte, als wªre ich seit eh und je dabei gewesen, 

nicht erst sozusagen im Aufwind des Kriegsendes herbeigeeilt. Als 
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ich Ende Juli 1945 die Grenze in umgekehrter Richtung ¿berschritt, 

dachte ich: Wir haben den Krieg gewonnen. Ich war noch gar nicht 

lange zur¿ckgekehrt, da ertappte ich mich dabei zu sagen: Wir haben 

den Krieg verloren. Bis 1945 hatte ich Ăwir" gesagt und das Z¿rcher 

Schauspielhaus gemeint. Von 1946 an sagte ich Ăwir" und meinte das 

Theater in der Josefstadt. Ich habe den Terminus ĂLiebe" schon 

einmal zur Erklªrung herangezogen. Ich denke nach und finde: ich 

kºnnte auch sagen: Sucht. ¥sterreich hat mich wider alle 

¦berlegungen, die dagegen hªtten sprechen m¿ssen, wider alle 

realitªtsbezogenen Argumente, wider alle Vernunft nicht 

ausgelassen. Zeigen Sie einem Raucher das Rºntgenbild seiner 

Lunge, einem Alkoholiker das Rºntgenbild seiner Leber, halten Sie 

einem Drogens¿chtigen Krankengeschichten mit tºdlichem Ausgang 

vor Augen, beschreiben Sie mir ¥sterreich: wir werden halb lustvoll, 

halb resignierend ausrufen ,, Wem sagen Sie das?!" und uns nicht 

ªndern. Nicht aus Masochismus, aber noch weniger aus GenuÇsucht. 

Denn das Trinken ist nicht lustig, das Rauchen ist nicht lustig, die 

Liebe ist nicht lustig, ¥sterreich ist nicht lustig, am ehesten kºnnte 

der DrogenmiÇbrauch gewisse angenehme Phasen vermitteln, aber 

diesbez¿glich bin ich nur auf Berichte angewiesen, ich glaube auch 

nicht, daÇ der Mond die Anziehungskraft der Erde freudig genieÇt ð 

aber was soll er machen, es bleibt ihm ja nichts anderes ¿brig! 

Es soll auch Wuppertaler geben, die Wuppertal lieben. Es gibt auch 

Frauen, die grausliche Mªnner, Mªnner, die grausliche Frauen lieben.  

Liebe zwischen Mann und Frau, Nikotinabhªngigkeit, Drogensucht, 

Alkoholismus und Vaterlandsliebe, woher kommen sie, was 

bezwecken sie, was besagen Sie? Sie besagen, daÇ man mit der 

Vernunft und den Wissenschaften allein zwar weiter, aber nicht weit 

kommt. Die Tatsache meiner unstillbaren Sehnsucht und meiner 

Remigration wider alle bessere Einsicht, die vorwegnehmende Vision 

des ĂSie warten auf mich", sie machen mich glªubig wie den 

Astrologen an die Gestirne, den Religiºsen an seine Kirche. Ich 

glaube an groÇe Geheimnisse jenseits der Vergesellschaftung der 

Produktionsmittel und der BewuÇtseinsverªnderung, jenseits des 

Ă¦berbaus", jenseits aller ºkonomischen Verhªltnisse und sozialen 
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Umstªnde. Die mysteriºse Instanz, die ich nicht beim Namen nennen 

kann, denn ĂSchicksal" erscheint mir zu verwaschen, die mich 

unfreiwillig fortgehen und freiwillig zur¿ckgehen und meinen 

EntschluÇ nie bereuen lieÇ, hat mich wie alle S¿chtigen und 

Liebenden gesegnet und gepeinigt, erwªhlt und verdammt, bestraft 

und belohnt, geadelt und erniedrigt, indem sie mich als unheilbaren 

¥sterreicher zur Welt kommen lieÇ. 

 

1 fad langweilig ð 2 Jºrg Mauthe Schriftsteller, Journalist, Politiker 

(1924ð1986) ð 3 eh (umgangssprachlich) ohnehin, sowieso ð 4 

Johann Nestroy satirisch-humoristischer Dramatiker (1801 ð 1862) 

ð 5 Ferdinand Raimund Dramatiker (1790ð1836) ð 6 Fritz 

Herzmanovsky-Orlando Schriftsteller (1877ð1954) ð 7 Alfred 

Kubin Graphiker, Maler, Dichter (1877ð1959) ð 8 Robert Musil 

Schriftsteller (1880ð1942) ð 9 Franz Kafka Schriftsteller (1883ð

1924) ð 10 das Dreimªderlhaus namens ĂTod in Venedig" ĂDrei-

mªderlhaus" ist der Titel einer sentimentalen Operette ¿ber Franz 

Schubern Weigel spielt hier auf Luchino Viscontis Film ĂDer Tod in 

Venedig" (1971) an, der die Musik Mahlers verwendete. ð 11 unsere 

zornigen F¿nfzigerGeme\nl sind Autoren, die heute um die f¿nfzig 

und die in ihrer Jugend aggressiv-avantgardistisch = Ăzornig" 

schrieben. 

12 Laudatio Lobrede ð 13 die Leibspeise Lieblingsspeise ð 14 

Maloja Kurort in der Schweiz ð 15 Engelbert DollfuÇ 

ºsterreichischer Bundeskanzler (1932ð1934) ð 16 verhatseht (um-

gangssprachlich) ausgetreten, hier: unordentlich, schlampig ð 17 

kleinkariert engstirnig, provinziell ð 18 ein bisserl ein biÇchen 

19 Bei den Genannten handelt es sich um K¿nstler, die Weigel nicht 

besonders schªtzt ð20 Josefsplatz Platz in der Wiener Innenstadt ð 

21 Perchloldsdorf Oxl in der Nªhe von Wien ð 22 Art-Club mit 

seinem ,,Strohkoffer" bekannter K¿nstlertreff in Wien 

 

Aufgaben zumText 

1.Lesen Sie den Text! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 
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3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen Sie 

sie! 

4.¦bersetzen Sie den Text! 

5.Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

einschlªgig                         degiĸli, gabat gelĨªn 

vollziehen                           amal etmek, berjaĨ etmek 

vorgeben                              sebªpsiz, esassyz nygtamak,  

  tassyklamak 

auskŖmmlich                       Ĩeterlik 

demnªchst                           tiz, basym 

die Erteilung eines Visums  Wiza berilme 

es f¿r ¿berwindbar halten    bir zady Ĩe¶ip geip bolĨan  

  hasaplamak 

vorwegnehmen                    Ŗ¶¿ni almak, duĨdyrmak 

ansichtig werden                  gŖr¿nmek, gŖrmek 

eh und je                               gadymy zamandan, eĨĨamdan bªri 

im Aufwind                          ruhlandyryjy 

auf etw. angewiesen sein      bir zada bagly bolmak, baĸga zada  

  Ĩaramazlyk 

etw. bezwecken                    maksat goĨmak 

etw. besagen                         ĸaĨatlyk etmek 

die bessere Einsicht              i¶ o¶at ¿st¿nlik, netije 

das Gestirn    parlak Ĩyldyz 

die Vergesellschafftung        kŖp¿lik topar 

verwaschen sein                    d¿ĸ¿niksiz bolmak, Ĩuwylyp giden 

adeln                                      gowylandyrmak, hilini  

 gowylandyrmak 

erniedrigen                            kemsitmek 

 

  ¦bungen zum Text 

 

1. In diesem und dem folgenden Text setzen sich zwei bekannte 

Autoren, Hans Weigel und Peter Handke, mit ihren Beziehungen zum 

eigenen Land auseinander. 



273 
 

Es empfiehlt sich, beide Texte gemeinsam zu lesen und zu 

besprechen. Die folgende vorbereitende ¦bung bezieht sich auf beide 

Texte, kann (und soll) jedoch auch gemacht werden, wenn nur einer 

der beiden Texte gelesen wird. 

 

2. Partnerarbeit: 

Entscheiden Sie sich f¿r eine der folgenden Thesen. 

A Man soll sein Heimatland vorbehaltlos lieben. 

B Ein Land kann man nicht lieben, hºchstens Menschen. 

C Doch, man kann ein Land lieben. 

D Wer sein Land liebt, kritisiert es nicht. 

E Wer sein Land kritisiert, hebt es nicht. 

Suchen Sie nun in Ihrer Klasse Partner, die sich f¿r dieselbe These 

ent schieden haben. Tauschen Sie Ihre Meinungen aus, geben Sie 

mºglichst usf¿hrliche Begr¿ndungen mit konkreten Beispielen und 

berichten Sie dann der ganzen Klasse ¿ber das Ergebnis. 

Wiederholen Sie die ¦bung mit einer anderen der angef¿hrten 

Thesen. 

 

3. Partnerarbeit: 

Passen diese Sªtze zum Text? 

Das Thema ¥sterreich ist dem Autor schon langweilig. 

Die Beziehungen Weigels zu seinem Land sind stark von Emotionen 

geprªgt. 

Der Autor erinnert sich gerne an seine Kindheit in Wien. 

Als Weigel 1938 ins Exil ging, wollte er nie wieder nach ¥sterreich 

zur¿ckkehren. 

Die Liebe zu einem Land lªÇt sich nicht logisch erklªren. 

Weigel hat es nie bereut, nach ¥sterreich zur¿ckgekehrt zu sein. 

Vergleichen Sie Ihre Resultate mit einem Partner. Diskutieren Sie die 

Ergebnisse in der Klasse. 

 

4. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 
 

1. AwstrĨa iki uruĸda Ĩe¶ildi. 
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2. Bu dil bolup bilmezª? Ya-da? 

3. Bu anyk  aĨdylyĸy Ĩaly gan dªl. 

4. Meni¶ maĸgala hakynda d¿ĸ¿njªm gi¶ dªl. 

5. Men Ŗz¿me Ĩakyn adamlary gŖzleĨªrin. 

6. Joralarym we dostlarym meni¶ ¿in meni¶ dogan-

gardaĸlarymdan ma¶a hemiĸe Ĩakyndy.  

7. Haanda Ĩurdyn sa¶a ĸeĨle agyryly yz goĨanda ony k¿Ĩsªp 
bolarmy? 

8. 1945-nji Ĩyly¶ tomsunda men hªli Wenada meni¶ 

durmuĸymy¶ gowy boljagyny bilemokdym. 

9. 38 Ĩaĸly, ĸowsuz awtor hŖkm¿nde iĸi¶i Ĩola goĨup bolarmy? 

10.  Wenada meni¶ ĨagdaĨym alty Ĩaĸymdan otuz Ĩaĸyma enli 
gowy dªldi. 

11. Erbet erkekleri sŖĨĨªn aĨallar, ĸeĨle hem erbet aĨallary 
sŖĨĨªn erkekler bar. 

12.  Men hem ĂSŖĨgiñ adalgasyny d¿ĸ¿ndirmªge synanĸdym. 
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Peter Handke 

 

Persºnliche Bemerkungen zum Jubilªum der Republik 

 

Als der Staatsvertrag erreicht wurde, war ich 13 Jahre alt, und es 

hieÇ, daÇ ¥sterreich nun frei sei und daÇ die Besatzungsmªchte das 

Land verlassen w¿rden. Ich aber ð und wenn ich ab jetzt ich sage, 

bin das hoffentlich nicht ich allein ð f¿hlte mich in dem befreiten 

Land alles sonst als frei, und es gab ganz andere Besatzungsmªchte, 

als die so genannten, weitaus realere, weitaus bedr¿ckendere. 

Der Staatsvertrag wurde von unsereinem eher als sportliches Ereignis 

aufgenommen, das man neugierig verfolgt, solange es im Fernsehen 

¿bertragen wird. Aber wenn man abschaltet, ist man in seiner eigenen 

Welt wieder ganz verriegelt. Diese eigene Welt war ein ¥sterreich, in 

dem man sich auch ohne Russen und Englªnder besetzt f¿hlte, von 

den Besatzungsmªchten der materiellen Not, der Herzenskªlte der 

Religion, der Gewalttªtigkeit von Traditionen, der brutalen 

Gespreiztheit der Obrigkeit, die mir nirgends fetter und 

stumpfsinniger erschien als in ¥sterreich. 

So hat der Staatsvertrag f¿r mich und meine Familie zum Beispiel 

und alle, die in einer ªhnlichen Lage ð nicht lebten, sondern sich 

eher durch die Jahreszeiten durchschlagen muÇten ð keine 

Konsequenz gehabt. Der Lohn f¿r die Schwerarbeit des 

Familienvaters, der mit einem Lastwagen Baumaterial zu den 

Bergbauern brachte, blieb immer noch ein widerwªrtiges Almosen. 

Die Mutter war genºtigt, Naturalien wie Kartoffeln, Kohlen usw. 

durch Fremdarbeit, als wahre Fremdarbeiterin auf den Feldern, 

dazuzuraf-fen. Dem Bruder, der als Jugendlicher in der Kirche bei 

einem Palmbuschen von vier Ringen einen aufschnitt, damit gemªÇ 

dem Brauchtum die ungerade Zahl erreicht sei, wurde der ProzeÇ 

gemacht als Gotteslªsterer. Und ich zum Beispiel, nur zum Beispiel, 

wurde im Internat sorgenvoll betrachtet, wenn ich an einem Morgen 

nicht zur heiligen Kommunion trottete. So wurde weiterhin 

gebeichtet und kommuniziert, nur damit die Zeit der Un--freiheit 

irgendwie verging. Aber so schnell ist die nicht vergangen. Noch auf 
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der Universitªt ð um das lebensnotwendige Stipendium zu kriegen 

ð muÇte man Pr¿fungen machen, die nur dazu eingerichtet waren, 

die f¿r das Stipendium notwendigen Punkte einzuhamstern. Es gab 

keinen Professor, zu dem man auch nur eine kleine Art von 

Vertrauen haben konnte. Man traf nur Fachidiotie, Witzeleien ¿ber 

Kunst und Unwissenheit ¿ber Literatur, und damit auch Verachtung 

des Lebens. Das soll ja jetzt ganz anders sein. 

Ich lebe seit neun Jahren nicht mehr im befreiten ¥sterreich, und die 

Erinnerung hat nicht verklªrt, eher die Abwehr vern¿nftig gemacht. 

Bei jedem Besuch, kaum daÇ im Flugzeug zum Beispiel die 

ºsterreichischen Zeitungen ausgeteilt werden, aus denen der 

Eigend¿nkel einem entgegenbrutzelt, und man nichts als gesichtslose 

Geschªftsmenschen mit ihren schwarzen Aktenkºffer-chen vor und 

hinter sich hat, unterschieden von allen sogenannten ĂMachern" in 

der weiten groÇen Welt nur dadurch, daÇ die leeren Allerwelts-sªtze 

im ºsterreichischen Dialekt gesprochen werden, packt einen sofort 

die alte, tºdliche Unfreiheit aus der fr¿heren Zeit. 

Aber das Land ist f¿r jemanden wie mich aus der Ferne wichtig 

geworden. Ich denke oft an die H¿gel mit den Fichtenwªldern und an 

all die lebendig begrabenen Leben in dem vielfªltigen Land, die nicht 

das Gl¿ck gehabt haben, sich wenigstens halbwegs freizuschaufeln 

wie zum Beispiel ich. Ich bin Schriftsteller geworden und habe mehr 

denn je das Gef¿hl, es den anderen schuldig zu sein, f¿r sie zu 

schreiben. Es geht gar nicht anders. Ich bin kein Revolutionªr, von 

dem man sagt, er m¿sse sich im Volk bewegen Ăwie ein Fisch im 

Wasser". Aber ich sp¿re doch beim Schreiben immer mehr die Not-

wendigkeit, dem Land, ohne das ich ja nicht das wªre, was ich 

schlecht oder recht geworden bin, mºglichst nahe zu sein und dem 

sogenannten Volk, von dem ich ja ein Teil bin; dabei doch die 

Distanz und nºtige Befremdung bewahrend, ohne die man ¿ber ein 

Land nicht gerecht schreiben kann. Wenn ich jetzt in ¥sterreich bin, 

f¿hle ich manchmal ein schºnes Einsinken in dieses Land, f¿hle mich 

fast optimistisch, als einer unter anderen, hºre sogar manchmal die 

Kirchenglocken mit Freude und sch¿ttle mich doch, wenn die Welt 

im Fernsehen wie eine amerikanisierte Lipizzaner'-Show er- ( die 
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ber¿hmten weiÇen Pferde der Spanischen Reitschule in Wien) 

scheint, wenn Soldaten zu Tode geschunden werden, wenn im 

slowenischen Kªrnten' zweisprachige Ortstafeln umgeworfen werden 

usw. Beides gehºrt zu dem Land. 

Ich liebe ¥sterreich . . . nicht, denn ein Land kann man nicht lieben, 

hºch-5 stens Menschen. Aber Liebesgef¿hle zu Menschen sind unfrei 

in einem Land oder Staat, in dem man sich unfrei f¿hlt, weil es noch 

so viele geheime Besatzungsmªchte gibt. Und ich habe Lust, durch 

meine Arbeit die mºrderische Gewalt dieser doch eigentlichen 

Besatzungsmªchte vermindern zu helfen; das kann man allerdings 

nicht mit einem Staatsvertrag erreichen. 

 

1 im slowenischen Kªrnten Im Bundesland Kªrnten gibt es eine 

slowenische Minderheit. 

Aufgaben zumText 

 

1.Lesen Sie den Text! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen Sie 

sie! 

4.¦bersetzen Sie den Text! 

5.Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

die Gespreiztheit          gopamlyk, ulumsylyk, tekepbirlik  

 dabaralylyk, mahabatlylyk 

stumpfsinnig                  k¿tek, kŖrzehin, temmel 

sich  durchschlagen        zordan,kynlyk bilen bŖlemek 

widerwªrtig                    Ĩakymsyz, nejis 

das Almosen                   haĨyr-sadaka 

raffen                             Ĩygnamak, almak, toplamak, ady¶a  

 geirmek 

trotten                              agyr ªdimlemek 

beichten                           toba etmek, boĨun almak 

einhamstern                     gazanmak, ezĨetini, rehnetini gŖtmek 
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  ¦bungen zum Text 

 

1. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1. Maĸgalany¶ atasyny¶ agyr iĸi bolan Ĩ¿k ulagy bilen daga gurluĸyk 

materiallryny daĸamagy¶ aĨlygy ĸol sadaka beilen Ĩalylygy bolup 

galdy. 

2. ħurt meni¶ Ĩaly daĸdan gelenler ¿in wajyp boldy. 

3. Emma bu alt geip gitmedi. 

4.  Yene-de Uniwersitetletde talytp hakyny almak ¿in synaglardan 

gemelidi. 

5. Indi bu d¿Ĩb¿nden baĸgaa bomaly. 

6. DŖwlet ĸertnamasy baglaĸylanda men 13 Ĩaĸymdadym. 

Men AwstrĨany sŖĨemok, ¿nki Ĩ¿rtdy sŖĨ¿p bolanok. 

7. Hªzir men AwstrĨa gelenimde Gowy garĸylamany duĨĨaryn. 

8. Men dokuz Ĩyldan bªri azat edilen AwsrtaĨada Ĩaĸamok. 

9.  Azajyk hem bolsa ynanam eder Ĩaly Ĩekejede Professor Ĩokdy. 
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Br¿der Grimm 

 

Der Wolf und die sieben GeiÇlein 

 

Es war einmal eine alte GeiÇ, die hatte sieben junge GeiÇlein und 

hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages 

wollte sie in den Wald gehen und Futter holen; da rief sie alle sieben 

herbei und sprach: ĂLiebe Kinder, ich will hinaus in den Wald, seid 

auf eurer Hut vor dem Wolf; wenn er hereinkommt, so friÇt er euch 

alle mit Haut und Haar. Der Bºsewicht verstellt sich oft, aber an 

seiner rauhen Stimme und an seinen schwarzen F¿Çen werdet ihr ihn 

erkennen." 

Die GeiÇlein sagten: ĂLiebe Mutter, wir wollen uns schon in acht 

nehmen. Ihr kºnnt ohne Sorge fortgehen." Da meckerte die Alte und 

machte sich getrost auf den Weg. 

Es dauerte nicht lange, so klopfte jemand an die Haust¿r und rief: 

ĂMacht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von 

euch etwas mitgebracht!" 

Aber die GeiÇlein hºrten an der rauhen Stimme, daÇ es der Wolf war. 

ĂWir machen nicht auf!'' riefen sie. ĂDu bist unsre Mutter nicht; die 

hat eine feine und liebliche Stimme, aber deine Stimme ist rauh; du 

bist der Wolf!" Da ging der Wolf fort zu einem Krªmer und kaufte 

sich ein groÇes St¿ck Kreide; die aÇ er und machte damit seine 

Stimme fein. Dann kam er zur¿ck, klopfte an die Haust¿r und rief: 

ĂMacht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von 

euch etwas mitgebracht!" 

Aber der Wolf hatte seine schwarze Pfote in das Fenster gelegt, das 

sahen die Kinder und riefen: ĂWir machen nicht auf, unsere Mutter 

hat keinen schwarzen FuÇ wie du; du bist der Wolf!" 

Da lief der Wolf zu einem Bªcker und sprach: ĂIch habe mir den FuÇ 

angestoÇen, streich mir Teig dar¿ber." Und als ihm der Bªcker die 

Pfote bestrichen hatte, lief er zum M¿ller und sprach: ĂStreu mir 

weiÇes Mehl auf meine Pfote." Der M¿ller dachte: Der will jemanden 

betr¿gen und weigerte sich. Aber der Wolf befahl: ĂWenn du es nicht 

tust, so fresse ich dich!" Da f¿rchtete sich der M¿ller und machte ihm 
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die Pfote weiÇ. Nun ging der Bºsewicht zum drittenmal zu der 

Haust¿r, klopfte an und sprach: ĂMacht mir auf, Kinder, euer liebes 

M¿tterlein ist heimgekommen und hat jedem von euch etwas aus 

dem Wald mitgebracht." Die GeiÇlein riefen: ĂZeig uns erst deine 

Pfote, damit wir wissen, daÇ du unser liebes M¿tterlein bist!" 

Da legte er die Pfote ins Fenster, und als sie sahen, daÇ sie weiÇ war, 

glaubten sie, es sei alles wahr, und machten die T¿r auf. Wer aber 

hereinkam, das war der Wolf! 

Die GeiÇlein erschraken und wollten sich verstecken. Das eine 

sprang unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, 

das vierte in die K¿che, das f¿nfte in den Schrank, das sechste unter 

die Waschsch¿ssel, das siebente in den Kasten der Wanduhr. Aber 

der Wolf fand sie alle und machte nicht langes Federlesen; eins nach 

dem andern schluckte er in seinen Rachen; nur das j¿ngste in dem 

Uhrkasten, das fand er nicht. Als der Wolf seinen Hunger gestillt 

hatte, trollte er sich fort, legte sich auf der gr¿nen Wiese unter einen 

Baum und begann zu schlafen. 

Nicht lange danach kam die GeiÇ aus dem Walde wieder heim. Ach, 

was muÇte sie da erblicken! Die Haust¿r stand sperrangelweit offen; 

Tisch, St¿hle und Bªnke waren umgeworfen, die Waschsch¿ssel lag 

in Scherben, Decke und Kissen waren aus dem Bett gezogen. Sie 

suchte ihre Kinder, aber nirgends waren sie zu finden. Sie rief sie 

nacheinander beim Namen, aber niemand antwortete. 

Endlich, als sie das j¿ngste rief, da antwortete eine feine Stimme: 

ĂLiebe Mutter, ich stecke im Uhrkasten!" 

Sie holte es heraus, und es erzªhlte ihr, daÇ der Wolf gekommen sei 

und die andern alle gefressen habe. 

Sogleich ging die Mutter in ihrem Jammer hinaus, und das j¿ngste 

GeiÇlein lief mit. Und als sie auf die Wiese kam, lag der Wolf unter 

dem Baum und schnarchte, daÇ die  ste zitterten. Sie betrachtete ihn 

von allen Seiten und sah, daÇ sich in seinem angef¿llten Bauch etwas 

regte und zappelte. Ach Gott, dachte sie, sollten meine armen Kinder, 

die er zum Abendbrot hinuntergew¿rgt hat, noch am Leben sein? 

Da muÇte das GeiÇlein nach Hause laufen und Schere, Nadel und 

Zwirn holen. Dann schnitt sie dem Unget¿m den Wanst auf, und 
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kaum hatte sie einen Schnitt getan, so steckte schon ein GeiÇlein den 

Kopf heraus, und als sie weiterschnitt, sprangen nacheinander alle 

sechse heraus und hatten nicht einmal Schaden gelitten, denn das 

Raubtier hatte sie in seiner Gier einfach hinuntergeschluckt. Das war 

eine Freude! Da herzten sie ihre liebe Mutter und h¿pften wie ein 

Schneider, der Hochzeit hªlt. 

Die Alte aber sagte: ĂJetzt geht und sucht groÇe Steine; damit wollen 

wir dem 

wilden Tier den Bauch f¿llen, solange er noch im Schlaf liegt." 

Da schleppten die sieben GeiÇlein in aller Eile Steine herbei und 

steckten sie 

ihm in den Bauch, soviel sie hineinbringen konnten. Dann nªhte ihn 

die Alte in aller Geschwindigkeit wieder zu, daÇ er nichts merkte und 

sich nicht einmal regte. 

Als der Wolf ausgeschlafen hatte, machte er sich auf die Beine, und 

weil er groÇen Durst empfand, wollte er zu einem Brunnen gehen 

und trinken. Als er aber anfing sich zu bewegen, stieÇen die Steine in 

seinem Bauch aneinander und rappelten. Da rief er: 

ĂWas rumpelt und pumpelt in meinem Bauch? 

Ich meinte, es wªren sechs GeiÇelein,so sind's lauter Wackerstein." 

Als er an den Brunnen kam und sich ¿ber den Rand b¿ckte und 

trinken wollte, da zogen ihn die schweren Steine in die Tiefe und er 

muÇte jªmmerlich ersaufen. 

Als die sieben GeiÇlein das sahen, da kamen sie herbeigelaufen und 

riefen laut: ĂDer Wolf ist tot! Der Wolf ist tot!" und tanzten mit ihrer 

Mutter vor Freude um den Brunnen herum. 

 

Aufgaben zumText 

 

1.Lesen Sie den Text! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen Sie 

sie! 

4.¦bersetzen Sie den Text! 
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5.Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

 

auf der Hut sein                         habardar, ªgª bolmak 

der BŖsewicht                            wªĸi 

etw. in acht nehmen                  alada etmek 

sich auf den Weg machen         Ĩola d¿ĸmek 

meckern                                    nalamak, iĨgenmek 

rauh                                          gŖdek, hyĨrsyz 

der krªmer                                maĨda ot 

die Pfote                                   penje 

der Teig                                    hamyr 

sich weigern                             boĨun gayrmak 

sich verstellen                          jŖg¿lenmek 

sich fortrollen                          tigirlenip gitmek 

schnarchen                               horkuldamak 

zappeln                                    Ĩeldirgemek, Ĩal¶yĸ ªdim etmek 

der Zwirn                                 sapak 

das Unget¿m                            nªgehan, elhenlik 

der Wanst                                 semiz, pŖkgi 

etw. verwegnehmen                duĨdurmak 

der Stumpfbold                       samsyjak 

verlkªren                                 Ŗzgertmek, ¿ytgetmek 

der Eigend¿nkel                     kŖpbilmiĸlik, menmenlik 

brotzeln                                  pyĸyrdamak 

der Freischule                        tŖlegsiz mekdep 

sich verstellen                        jŖg¿lenmek 

Einwªnde machen                 garĸy ykmak 

Radan machen                       gykylyk etmek, dawa etmek 

Die Haare machen                 say¶y d¿zetmek, o¶armak 

j-m zum Gelªchter machen    birini hemmª ¶ Ŗ¶¿nde gulk¿n  

 edip goĨmak 

¿ber etw. Skrupel machen      Ĩnsapsyzlygy duĨmak 

es sich leichter machen         Ŗz¿¶e agram salmazlyk 

der Schaden                          zyĨan, zeper, zelel 
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herzen j-n                              birini sŖĨmek 

h¿pfen                                   bŖkmek 

in aller Geschwindigkeit       tiz, alt 

rappeln                                  g¿mm¿rdemek 

sich b¿cken                           egilmek, boĨun egmek 

 

  ¦bungen zum Text 

 

1. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1. Gadym zamanlarda bir garry gei Ĩaĸapdyr. 

2. Owlajyklar: ñ Eje jan bizi¶ indi Ŗz¿mizi¶ aladamyzy 

Ŗz¿mizi¶ edesimiz gelĨªrò diĨdiler. 

3.  Owlajyklar: ñ Seni¶ bizi¶ sŖyg¿li ejemizdigi¶izi bilmek ¿in 

ilki sen penjª¶i gŖrkezò diĨip gyĨgyrdylar. 

4. Bu Ĩerde gei ŖĨe ylgap gaĨy, sapak alyp gelmeli boldy. 

5. ñ¢agalar, men tokaĨa gitjek, mŖjekden ªgª bolu¶ò. 

6. Haanda ol guĨyny¶ Ĩanyna gelip gyrasynda egilip suw ijek 
bolanda, agyr daĸlar ony guĨyny¶ d¿Ĩb¿ne alyp girdi. 

7. ñMojek Ŗldi! Mojek Ŗldi!ò diĨip owlajyklar ejeleri bilen 

begenlerinden Ĩa¶a tans edĨªrdiler. 

8. Az wagtdan gei tokaĨdan ŖĨ¿ne dolanyp geldi. 

9. Ol ony ykaranyndan so¶ doganlaryny mŖjegi¶ gelip, iĨip 
gidedini g¿rr¿¶ berĨªr.  

10. Ol otluk Ĩere gelende mŖjegi¶ otu¶ ¿stunde horruk ekip 
Ĩatanyny gŖrdi, onu¶ horkuldysyndan Ĩa¶a ĸahalar titreĨªrdi. 

11.  ñBiz gapyny amarysò diĨip olar gyĨgyrdylar. 

12.  ñSen bizi¶ ejemiz dªl, onu¶ sesi ine hem-de mªhirliò. 
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Volksmªrchen aus Pommern 

Von dem Fischer und seiner Frau 

 

Es war einmal ein Fischer und seine Frau, die wohnten zusammen 

nahe am Meer in einer so erbªrmlichen H¿tte, daÇ sie sie ĂPiÇpott" 

nannten. Der Fischer ging jeden Tag angeln. Das machte er viele 

Jahre lang. Eines Tages saÇ er wieder mit seiner Angel am Meer. Da 

ging die Angel tief auf den Grund, und als er sie heraufholte, holte er 

einen groÇen Butt herauf. Der sagte zu ihm: ĂIch bitte dich, laÇ mich 

leben, ich bin gar kein rechter Butt, ich bin ein verzauberter Prinz." 

ð ĂNun", sagte der Mann, Ăeinen Butt, der sprechen kann, werde ich 

doch wohl schwimmen lassen." Da warf er ihn wieder ins Wasser. Er 

ging zu seiner Frau in den ĂPiÇpott'' und erzªhlte ihr alles.,,Hast du 

dir denn gar nichts gew¿nscht?'' fragte die Frau. ĂNein'', sagte der 

Mann, Ăwas soll ich denn w¿nschen?" ð ĂAch", sagte die Frau, Ăes 

ist doch schlimm, immer in dem PiÇpott zu wohnen. Geh doch mal 

hin und w¿nsch uns eine richtige H¿tte!" Dem Mann war das gar 

nicht recht, doch er ging ans Meer. Das war ganz gelb und gr¿n. Er 

stellte sich ans Ufer und rief: 

Manntje, Manntje, Timpe Te 

Buttje, Buttje in der See! 

Meine Frau, die Ilsebill, 

Will nicht so, wie ich wohl will. Da kam der Butt angeschwommen 

und sagte: ĂNa, was will sie denn?" ð ĂAch", sagte er, Ăsie mag 

nicht mehr im PiÇpott wohnen, sie will eine richtige H¿tte haben." ð 

ĂGeh nur hin", sagte der Butt, Ăsie hat sie schon." Da ging der Mann 

nach Hause, und seine Frau saÇ vor der neuen H¿tte und sagte: ĂSieh, 

nun ist es doch viel besser!" In der H¿tte gab es eine Stube, eine 

Kammer und eine K¿che, und hinter der H¿tte war ein kleiner Garten 

mit allerlei Pflanzen und ein Hof mit H¿hnern und Enten. ĂAch", 

sagte der 

Mann, Ănun laÇ uns vergn¿gt leben." ð ĂDas wollen wir 

¿berdenken", sagte die Frau. 

Nach zwei Wochen sagte sie: ĂMann, die H¿tte wird mir zu eng. Geh 

hin zum Butt, er soll uns ein SchloÇ bauen." 
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ĂAch, Frau," sagte der Mann, Ăder Butt hat uns erst die H¿tte 

gegeben, ich mag nicht schon wieder hingehen, den Butt wird das 

ªrgern." Aber schweren Herzens ging er hin. Das Meer war ganz 

violett und grau und dunkelblau. Es war aber noch still. Und so rief 

der Fischer: 

Manntje, Manntje, Timpe Te Buttje, Buttje in der See! Meine Frau, 

die Ilsebill, Will nicht so, wie ich wohl will. 

ĂNa, was will sie denn?" ð ĂSie will in einem steinernen SchloÇ 

wohnen." 

ð ĂGeh nur hin, sie steht vor der T¿r." 

Als der Mann nach Hause kam, stand seine Frau vor einem groÇen 

Palast. Alle Wªnde waren tapeziert mit kostbaren Stoffen, goldene 

St¿hle und Tische standen im Saal, und hinter dem SchloÇ 

erstreckten sich ein Park und ein Wald, darin gab es Hirsche, Rehe 

und Hasen. ĂAch", sagte der Mann, Ănun wollen wir in diesem 

herrlichen SchloÇ bleiben und zufrieden sein." 

ð ĂDas wollen wir ¿berdenken." 

Als sie am nªchsten Morgen aufwachte, war es schon Tag. Sie stieÇ 

ihren Mann mit dem Ellbogen in die Seite und sagte: ĂMann, steh 

auf, wir m¿ssen Kºnig werden ¿ber das ganze Land." ð ĂAch, 

Frau", sagte der Mann, Ăwarum wollen wir Kºnig werden? Ich mag 

kein Kºnig sein.'' ð ĂDann will ich Kºnig sein", sagte die Frau. Da 

ging der Mann hin und war ganz betr¿bt. Diesmal war das Meer ganz 

schwarzgrau, und es brodelte unter der Oberflªche. Der Fischer rief: 

Manntje, Manntje, Timpe Te Buttje, Buttje in der See! Meine Frau, 

die Ilsebill, Will nicht so, wie ich wohl will. 

ĂNa, was will sie denn?" ð ĂSie will Kºnig werden." ð Geh nur 

hin, sie ist es schon." 

Vor dem Palast standen viele Soldaten, man hºrte Pauken und 

Trompeten, und seine Frau saÇ auf einem Thron aus Gold und 

Diamanten und hatte eine goldene Krone auf dem Kopf. Als der 

Mann sie eine Weile angesehen hatte, sagte er: ĂAch, Frau, wie schºn 

das ist, daÇ du Kºnig bist, nun wollen wir uns auch nichts mehr 

w¿nschen." ð ĂIch kann es nicht mehr aushalten", sagte die Frau, 

ĂKºnig bin ich, nun muÇ ich auch Kaiser werden." ð ĂAch, Frau", 
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sagte der Mann, ĂKaiser kann der Butt nicht machen, ich mag ihm 

das nicht sagen." 

ĂIch bin Kºnig", sagte die Frau, Ăund du bist mein Mann, willst du 

wohl gleich hingehen?" 

Diesmal war das Meer ganz schwarz und dick, und ein Wind strich 

dar¿ber -hin, daÇ die Oberflªche sich krªuselte. Er rief: 

Manntje, Manntje, Timpe Te Buttje, Buttje in der See! Meine Trau, 

die Ilsebill, Will nicht so, wie ich wohl will. 

ĂNa, was will sie denn?" ð ĂSie will Kaiser werden." ð ĂGeh hin, 

sie ist es schon." 

Und wirklich: Seine Frau saÇ auf einem hohen Thron aus lauter Gold, 

und sie hatte eine groÇe Krone auf dem Kopf. Ă Ach", sagte der Mann 

und schaute sie sich genau an. ĂFrau, wie schºn das ist, daÇ du Kaiser 

bist." ð ĂMann", sagte sie, Ăwas stehst du da? Ich bin nun Kaiser, 

nun will ich auch Papst werden." 

ĂNein, Frau, Papst kann der Butt nicht machen", sagte der Mann, 

Ădas nimmt kein gutes Ende." ð ĂMann, red keinen Blºdsinn, kann 

er Kaiser machen, kann er auch Papst machen. Geh sofort hin." Da 

machte sich der Mann auf den Weg, und zitterte und bebte. Das Meer 

kochte, die Schiffe tanzten und h¿pften auf den Wellen. Da blieb er 

erschrocken stehen und schrie: 

Manntje, Manntje, Timpe Te Buttje, Buttje in der See! Meine Frau, 

die Ilsebill, Will nicht so, wie ich wohl will. 

ĂNa, was will sie denn?" ð ĂSie will Papst werden." ð ĂGeh hin, sie 

ist es schon." 

Diesmal saÇ sie auf einem noch viel hºheren Thron und hatte drei 

groÇe Kronen auf, und sie war umringt von ihrem geistlichen Staat. 

ĂAch Frau", sagte der Mann, Ăwie schºn das ist, daÇ du Papst bist." 

ð ĂMann", sagte sie, Ăsolange ich Sonne und Mond sehe und die 

nicht aufgehen lassen kann, kann ich es nicht aushalten. Ich will 

werden wie der liebe Gott!" ĂAch, Frau", sagte der Mann und fiel vor 

ihr auf die Knie, Ădas kann der Butt nicht. Kaiser und Papst kann er 

machen, aber das kann er nicht." Datrat sie ihn mit dem FuÇ und 

sagte: ĂIch halte das nicht lªnger aus. Willst du wohl hingehen?" 

DrauÇen tobte der Sturm, daÇ die Hªuser und Bªume umst¿rzten. 
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Der Himmel war pechschwarz, und es donnerte und blitzte. Auf dem 

Meer t¿rmten sich Wellen so hoch wie Berge. Der Mann schrie: 

Manntje, Manntje, Timpe Te 

Buttje, Buttje in der See! 

Meine Frau, die Ilsebill, 

Will nicht so, wie ich wohl will. 

ĂNa, was will sie denn?" ð ĂAch", sagte er, Ăsie will werden wie der 

liebe Gott." ð ĂGeh nur hin, sie sitzt schon wieder im PiÇpott." Dort 

sitzen sie noch bis auf den heutigen Tag. 

Aufgaben zumText 

 

1.Lesen Sie den Text! 

2.Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3.Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen und lernen Sie 

sie! 

4.¦bersetzen Sie den Text! 

5.Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

erbªrmlich                            ejiz, gŖz gyĨna, naĨynjar 

der Butt                                derĨa kambalasy 

¿berdenken                           o¶at pikirlenmek 

der Hirsch                             keĨik 

der Reh                                 dag goy 

es brodeln                             gaĨnamak 

aushalten                              ydamak 

toben                                    galmagal etmek 

sich t¿rmen                          dyrmaĸyp ¿st¿ne ykmak 

 

  ¦bungen zum Text 

 

1. ¦bersetzen Sie ins Deutsche! 

 

1. Gadym zamanlar bir balyky we onu¶ aĨaly de¶iz kenarynda 

zordan duran atmada Ĩaĸapdyrlar. 

2. Y¿z¿p gelip kambala ñOl name isleĨªrò diĨidi. 
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3. Adamsy ŖĨ¿ne dolnyp gelende, aĨaly tªze atmany¶ Ŗ¶¿nde 
otyrdy. 

4. ñSeret, bu Ŗ¶kuden kªn gowy!òdiĨdi. 

5. Catmany¶ arka Ĩ¿z¿nde kiirªk ªhli Ŗs¿mliklerden doly bag 

bardy we towykly we Ŗrdekli Ĩatak. 

6. ñOl daĸdan gurulan galada Ĩaĸamak isleĨªr.ò 

7. Adamsy ŖĨ¿ne dolanyp gelende aĨaly uly kŖĸgi¶ Ŗ¶¿nde 
durdy. 

8. ñOl ĸa bolmak isleĨªrò. 

9. Asman ĸal garady we Ĩyldyrym akyp gŖk g¿mm¿rdeĨªrdi. 

10. Ol Ĩerde ol ĸu g¿ne enli otyr. 
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Heinrich BŖll 

Anekdote von der Senkung der Arbeitsmoral. 

 

 In einem Hafen an einer westlichen K¿ste Europas liegt ein ªrmlich 

gekleideter Mann in seinem Fischerboot und dºst. Ein schick 

angezogener Tourist legt eben einen neuen Farbfilm in seinen 

Fotoapparat, um das idyllische Bild zu fotografieren: blauer Himmel, 

gr¿ne See mit friedlichen schneeweiÇen Wellenkªmmen, schwarzes 

Boot, rote Fischerm¿tze. Klick. Noch einmal: klick, und da aller 

guten Dinge drei sind und sicher sicher ist, ein drittes Mal: klick. Das 

sprºde, fast feindselige Gerªusch weckt den dºsenden Fischer, der 

sich schlªfrig aufrichtet, schlªfrig nach seiner Zigarettenschachtel 

angelt; aber bevor er das Gesuchte gefunden, hat ihm der eifrige 

Tourist schon eine Schachtel vor die Nase gehalten, ihm die Zigarette 

nicht gerade in den Mund gesteckt, aber in die Hand gelegt, und ein 

viertes Klick, das des Feuerzeugs, schlieÇt die eilfertige Hºflichkeit 

ab. Durch jenes kaum meÇbare, nie nachweisbare Zuviel an flinker 

Hºflichkeit ist eine gereizte Verlegenheit entstanden, die der Tourist 

- der Landessprache mªchtig - durch ein Gesprªch zu ¿berbr¿cken 

versucht. 

ĂSie werden heute einen guten Fang machen." 

Kopfsch¿tteln des Fischers. 

ĂAber man hat mir gesagt, daÇ das Wetter g¿nstig ist." 

Kopfnicken des Fischers. 

ĂSie werden also nicht ausfahren?" 

Kopfsch¿tteln des Fischers, steigende Nervositªt des Touristen. 

GewiÇ liegt ihm das Wohl des ªrmlich gekleideten Menschen am 

Herzen, nagt an ihm die Trauer ¿ber die verpaÇte Gelegenheit. ĂOh, 

Sie f¿hlen sich nicht wohl?" 

Endlich geht der Fischer von der Zeichensprache zum wahrhaft 

gesprochenen Wort ¿ber. ĂIch f¿hle mich groÇartig", sagt er. ĂIch 

habe mich nie besser gef¿hlt." Er steht auf, reckt sich, als wolle er 

demonstrieren, wie athletisch er gebaut ist. ĂIch f¿hle mich 

phantastisch." 
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Der Gesichtsausdruck des Touristen wird immer ungl¿cklicher, er 

kann die Frage nicht mehr unterdr¿cken, die ihm sozusagen das Herz 

zu sprengen droht: ĂAber warum fahren Sie dann nicht aus?ñ 

Die Antwort kommt prompt und knapp. ĂWeil ich heute morgen 

schon aussei .ihren bin." ĂWar der Fang gut?"     ĂEr war so gut, daÇ 

ich nicht noch einmal auszufahren brauche, ich habe vier Hummer in 

meinen Kºrben gehabt, fast zwei Dutzend Makrelen gefangen..." 

Der Fischer, endlich erwacht, taut jetzt auf und klopft dem Touristen 

beruhigend auf die Schultern. Dessen besorgter Gesichtsausdruck 

erscheint ihm als ein Ausdruck zwar unangebrachter, doch r¿hrender 

K¿mmernis. 

ĂIch habe sogar f¿r morgen und ¿bermorgen genug", sagte er, 

um des Fremden Seele zu erleichtern. ĂRauchen Sie eine von 

meinen?" .  ĂJa, danke." 

Zigaretten werden in die M¿nder gesteckt, ein f¿nftes Klick, der 

Fremde setzt sich kopfsch¿ttelnd auf den Bootsrand, legt die Kamera 

aus der Hand, denn er braucht jetzt beide Hªnde, um seiner Rede 

Nachdruck zu verleihen. 

ĂIch will mich ja nicht in Ihre persºnlichen Angelegenheiten 

mischen", sagt er, Ăaber stellen Sie sich mal vor, Sie f¿hren heute ein 

zweites, ein so drittes, vielleicht sogar ein viertes Mal aus und Sie 

w¿rden drei, vier, f¿nf, vielleicht sogar zehn Dutzend Makrelen 

fangen ... stellen Sie sich das mal vor." 

Der Fischer nickt. 

ĂSie w¿rden", fªhrt der Tourist fort, Ănicht nur heute, sondern mor- 

gen, ¿bermorgen, ja, an jedem g¿nstigen Tag zwei-, dreimal, 

vielleicht viermal ausfahren - wissen Sie, was geschehen w¿rde?" 

Der Fischer sch¿ttelt den Kopf. 

ĂSie w¿rden sich in spªtestens einem Jahr einen Motor kaufen 

kºnnen, in zwei Jahren ein zweites Boot, in drei oder vier Jahren 

kºnnten Sie viel- 

    leicht einen kleinen Kutter haben, mit zwei Booten oder dem 

Kutter w¿rden Sie nat¿rlich viel mehr fangen - eines Tages w¿rden 

Sie zwei Kutter haben, Sie w¿rden...", die Begeisterung verschlªgt 

ihm f¿r ein paar Augenblicke die Stimme, ĂSie w¿rden ein kleines 
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K¿hlhaus bauen, vielleicht eine Rªucherei, spªter eine 

Marinadenfabrik, mit einem eigenen 

 Hubschrauber rundfliegen, die Fischschwªrme ausmachen und Ihren 

Kuttern per Funk Anweisungen geben. Sie kºnnten die Lachsrechte 

erwerben, ein Fischrestaurant erºffnen, den Hummer ohne 

Zwischenhªndler direkt nach Paris exportieren - und dann ...", wieder 

verschlªgt die Begeisterung dem Fremden die Sprache. 

Kopfsch¿ttelnd, im tiefsten Herzen betr¿bt, seiner Urlaubsfreude 

schon fast verlustig, blickt er auf die friedlich  hereinrollende Flut, in 

der die ungefangenen Fische munter springen. ĂUnd dann", sagt er, 

aber wieder verschlªgt ihm die Erregung die Sprache. 

Der Fischer klopft ihm auf den R¿cken, wie einem Kind, das sich 

ver- 

schluckt hat. ĂWas dann?" fragt er  leise.  

 

Aufgaben zum Text 

1. Lesen Sie den Text! 

2. Unterstreichen Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen! 

3. Schreiben Sie die neuen Wºrter und Wortgruppen auf und lernen 
Sie sie! 

4. ¦bersetzen Sie den Text! 

5. Lernen Sie die Wºrter und Wortgruppen! Bilden Sie Sªtze! 

 

die K¿ste                                deŔiz kenary, kenarĨaka 

das Fischerboot                    gaĨyk,naw 

ªrmlich                                   garyp,pukara,gºzgyny, maĨyp, ejiz 

schick                                     nepis, kaĸaŔ, gºrn¿kli, gºzel, ajaĨyp 

dºsen                                     irkilmek, oturan ĨeriŔde irkilmek 

der Fischer                             balyky 

die Zeichensprache               dil alamatlary, nyĸan bilen gepleĸik 

¿bergehen                             gemek, ºtmek, aĨlanyp ykmak 

grossartig                               ªgirt uly, beĨik 

sich f¿hlen                             ºz¿Ŕi duĨmak, syzmak, aŔmak 

der Katter                             kater, motorly gaĨyk 

der Fang                               tutma, aw, tutulan awyŔ mukdary 
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prompt                                 tertipli, ykjam, alt, tiz, alasyn  

der Hummer                         leŔŔe 

die Makrele                          skumbriĨa balygy 

der Lachs                              gyzyl balyk, azatmahy 

auftauen                               eremek,doŔy ºz¿lmek,eretmek 

beruhigend                            kºĸeĸdiriji, rahatlandyryjy 

drwachen                              dºk¿lmek, saylmak;oĨanmak,  

 ukydan aylmak 

die Schulter                         egin, gerden 

sich mischen                        goĸulmak, garyĸmak, gatyĸmak 

fortfahren                            dowam etdirmek, uzaltmak   

 

¦bungen zum Text 

 

1. Fragen zum Textinhalt: 

1. Von welchen zwei Mªnnern ist in dieser Erzªhlung die Rede? 

2. Wor¿ber wunderte sich der Tourist? 

3. Warum ist der Fischer an diesem Tage nicht mehr zum Fang 

ausgefahren? 

4. Warum konnte sich der Tourist mit der Antwort des Fischers nicht 

zufriedengeben? 

5. Welche Vorschlªge machte er dem Fischer?  

6. Wie reagierte der Fischer darauf? 

 

 

2. Fragen zum Textverstªndnis: 

1. In welchem Land kºnnte sich diese Episode abgespielt haben? 

2. Aus welchem Land kºnnte der Tourist stammen? 

3. Worin unterscheiden sich die Auffassungen des Fischers von 

denen des Touristen? 

4. Warum muÇ einem der Fischer sympathischer erscheinen als der 

Tourist? 
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3. ¦bungen zur Erweiterung des Ausdrucks und des Wortschatzes. 

 

1. Was tut ein Raucher alles? 

Er . . .  eine Schachtel Zigaretten aus dem Automaten. 

Er . . . eine Zigarette aus der Schachtel. 

Er . . .  die Zigarette in den Mund. 

Er . . .  die Zigarette mit einem Streichholz . . . . 

Er . . .  an der Zigarette. 

Er . . .  die Zigarette. 

Er . . . den Zigarettenstummel im Aschenbecher . . . . 

2. Was muÇ ein Fotograf tun, wenn er fotografieren will?     

Eré..einen Film in seine Kamera . . . .  . ein interessantes Motiv. 

Eré... mit dem Belichtungsmesser die richtige Belichtung. 

Eré..die richtige Blende und die VerschluÇzeit. . . . 

Eréémit dem Entfernungsmesser an seiner Kamera die 

Entfernung . . . . 

Eréédas gew¿nschte Motiv . . . . 

Eréé.den Film f¿r die nªchste Aufnahme . . .  

 

Folgende Verben m¿ssen eingesetzt werden: anstecken, anz¿nden, 

aufnehmen, ausdr¿cken, einlegen, einstellen, holen, messen, nehmen, 

rauchen, stecken, suchen, weiterdrehen, ziehen. 

 

4. Ergªnzen Sie die fehlenden Wºrter und Endungen! 

1. Der Fischer richtet. .  . auf. 

2. Der Tourist hªlt d- Fischer eine Zigarette . . .  d- Nase. 

3. Der Mann ....... eine Zigarette in den Mund. 

4. Der Fremde ist d- Landessprache nicht mªchtig. 

5. Hat der Fischer heute einen guten Fang . . .  ? 

6. D- Mann liegt das Wohl seiner Familie . . .  Herzen. 

7. Ich f¿hle . . .  krank. F¿hlen Sie . . .  wohl? - Wie f¿hlen Sie . . .  ? 

8. Der Fischer klopft d- Tourist- freundschaftlich . . .  die Schulter. 
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9. Der Fremde legt die Kamera . . .  d- Hand, um sich eine Zigarette 

. . . . 

10. Er . . .  mit einer heftigen Handbewegung seine- Worte- 

Nachdruck. 

11. Mischen Sie . . .  bitte nicht. . .  meine persºnlichen 

Angelegenheiten! 

12. Die Begeisterung . . .  d- Mann die Stimme. 

 

5.  Der Fischer brauchte nicht noch einmal auszufahren. So gut war 

der heutige Fang. 

Der heutige Fang war so gut, daÇ der Fischer nicht noch einmal 

auszufahren brauchte. 

 

1. Der Tourist machte eine ganze Reihe von Fotos. So idyllisch war 

die Szenerie im Fischerhafen. 

2. Ich wurde ganz verlegen. So bewunderte der Mann meine Arbeit. 

3. Der Mann konnte nicht arbeiten. So krank f¿hlte er sich. 

4. In diesem Jahr konnten wir uns ein Haus kaufen.So viel hatten wir 

in den letzten Jahren verdient. 

 

Sie haben kein Motorboot. 

Aber was w¿rden Sie tun, wenn Sie ein Motorboot hªtten? 

5. Du kannst nicht Autofahren. Aber was 

w¿rdest du t u n , . . . 

6. Ihr habt keine Zeit. 

Aber was w¿rdet ihr tun, . . .  

7. Der Geschªftsmann hat ein Auto. Aber was 
w¿rde er tun, . . . 

8. Sie sitzen am Abend vor dem Fernsehapparat. Aber was 

w¿rden Sie tun, . . .  
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6.  ¦bersetzen sie ins Deutsche: 

1. Bu g¿n siziŔ awyŔyz oŔupdyr. 

2. Ahyr soŔy balyky nyĸan bilen gepleĸikden soŔ gepleĸik 
diline gedi. 

3. Men ºz¿mi ºrªn oŔat duĨĨaryn,beĨle ĨagdaĨ men-de hi 

haan bolmandy. 

4. Balyky ahyr soŔy oĨandy, rahatlanandan soŔ turistiŔ egnine 
kakyp gºĨberdi. 

5. Men siziŔ hususy iĸiŔize goĸulyp bilmerin. 

6. Balyky 4 sany leŔŔe we 24 sany skumbriĨa balygy tutdy. 

7. Elbetde siz motorly gaĨĨykda has kºp balyk tutarsyŔyz. 

8. ķatlykdan ĨaŔa onuŔ birnªe minut dili tutuldy. 

9. Siz azatmahy balygyny tutmak hukugyna eĨe bolĨarsyŔyz. 

10. Ol arkaĨyn kenara gelip urĨan tolkunlaryŔ ¿st¿nde balyklaryŔ 

bºk¿p oĨnaĨĸlaryny synlaĨardy. 
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Rudolf Braunburg 

Der Testpilot 

 

Der Platz lag am Rande der groÇen Salzw¿ste, 50 Meilen von der 

nªchsten Bahnstation entfernt, und er war unzugªnglich wie ein 

ªgyptischer Tempel. Seine Hallen und T¿rme aus Glas und weiÇem 

Beton lagen blendend und schweigend unter greller W¿stensonne, 

und seine endlos scheinenden Startbahnen griffen wie 

¿berdimensionale Glieder weit in die Verlorenheit des salzgrauen 

Himmels hinein. 

Adams hatte seine Karte, die ihn als Eingeweihten auswies, genau 

ein dutzendmal vorgezeigt, als er sich endlich bis zum Gebªude der 

North American durchgefahren hatte. Er lieÇ sich bei Mr. Nickels als 

der neue Versuchsflieger f¿r die F 104 melden, und schon nach 

wenigen Minuten waren die wichtigsten Formalitªten so weit 

erledigt, daÇ Mr. Nickels fragen konnte: 

ĂUnd wie gefªllt Ihnen unser neuer Platz, Mr. Adams?" 

ĂF¿nftausend FuÇ zu hoch!" sagte Adams. ĂIhr Platz ist ein 

unverantwortlicher Luxus. Sie benºtigen doppelt so lange 

Startbahnen wie in Meereshºhe!" 

ĂAber er liegt so abgeschieden, daÇ kein unerw¿nschter Interessent 

uns ¿ber den Zaun blicken kann, Mr. Adams." 

ĂAbgeschieden wie eine Mysterienstªtte", sagte Adams und erhob 

sich von der Schreibtischkante. ĂAlso, wo haben Sie den Drachen 

versteckt? Morgen muÇ ich wieder in Salt Lake City sein." 

ĂF¿hlen Sie sich in Ordnung?" 

ĂIch f¿hle mich nur in Ordnung, wenn ich einen Schleudersitz 

unter mir habe!" sagte Adams. ĂIm ¿brigen kºnnen Sie in meinen 

Papieren lesen, daÇ ich der beste Einflieger in den mittleren Staaten 

bin." 

ĂSeit drei Tagen, Mr. Adams!" sagte Nickels und klingelte. ĂDer 

beste Einflieger ist uns vor drei Tagen hopps gegangen." 

ĂMan hat manchmal das Gef¿hl, daÇ Ihre Maschinen aus 

Pappmache sind, Mr. Nickels", sagte Adams. 
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ĂDie Unfallursache ist Ihnen bekannt", sagte Nickels und erhob 

sich. ĂDie Fehlerquelle ist beseitigt. Also so long, Mr. Adams! Wir 

erwarten einen begeisterten Bericht von Ihnen." 

ĂBei dem Gehalt!" sagte Adams und schnippte miÇmutig mit 

Daumen und Zeigefinger. ĂSo long, Mr. Nickels." 

Er folgte dem Mechaniker hinaus in die Werft. Die Maschine stand 

glitzernd und sich im Fahrwerk wiegend vor der Halle. Zwei 

Monteure waren damit beschªftigt, die Schutzplane vom Bug zu 

entfernen. Von vorn glich sie einem vorsintflutlichen Flugsaurier, 

dem man die Fl¿gel gestutzt hatte. An ihrem nahtlosen 

Titaniumrumpf rieselte der mikrobenfeine Sand herunter, den der 

Wind von der W¿ste her¿bertrieb. Ein Dunst von Lack und Gummi 

war um sie. 

Adams lehnte sich gegen die ªuÇerste Spitze der Flªche und 

z¿ndete sich eine Zigarette an. Das gelºschte Streichholz steckte er in 

die Tasche. Der Wart kam mit den Listen gelaufen. 

ĂDas ist eine Maschine!" sagte er und schnalzte mit der Zunge. 

ĂWir haben sie in ihre neunzehntausenddreihundertf¿nfundsechzig 

Teile zerlegt gehabt, und jeder Teil ist vollendet wie bei Lana 

Turner." 

ĂIch mag Lana Turner nicht!" sagte Adams. ĂUnd wieviel Teile 

habt ihr beim Zusammensetzen ¿brigbehalten?" 

ĂDies ist die beste Maschine der Welt!" sagte der Wart. 

Adams blies ihm am¿siert den Rauch ins Gesicht. ĂSie wird oben 

abmontieren. Ich wette, daÇ sie noch vor Mach  langsam aber sicher 

abmontiert." 

ĂSie ist im Windkanal bis auf Mach  erprobt worden", sagte der 

Wart. ĂSie wird nicht abmontieren." 

ĂDann wird die Elektronik-Steuerung blockieren." 

ĂDie Steuerung arbeitet so todsicher wie James Bullet im Rugby-

Lªnderspiel vom letzten Sonntag", sagte der Wart. 

ĂDann wird die Turbinentemperatur um einige tausend Grad ¿ber-

schritten und ich eingeªschert werden." 

ĂSie werden sich wie in Jacksons K¿hlschrªnken f¿hlen!" sagte der 

Wart. 
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Adams zog das abgebrannte Streichholz hervor und zerbrach es. 

ĂSo werden wir auseinanderbrechen", sagte er, Ăwie dieses 

Streichholz." 

ĂSie werden nicht auseinanderbrechen!" sagte der Wart. Er besaÇ 

die massiven Schultern und die Geduld eines Negers. ĂHºren Sie! 

Neunzehn Kilometer Kabel sind in dieser Maschine untergebracht! 

Wir haben sie durchleuchtet, vom ersten bis zum letzten Millimeter!" 

ĂAber die elektronische Einrichtung habt ihr vergessen!" sagte 

Adams. 

ĂDie elektronische Einrichtung umfaÇt vierhundertf¿nfundneunzig 

Rºhren und sechstausendvierhundert Spulen und Widerstªnde", sagte 

der Wart. ĂWir haben sie alle gepr¿ft, von der ersten bis zur letzten." 

ĂDann habt ihr den Sperry Zero Reader vergessen oder das ILS-

Gerªt. Oder der Reifendruck stimmt nicht." 

ĂWir haben den Sperry Zero Reader nicht vergessen!" sagte der 

Wart. ĂUnd auch nicht das ILS-Gerªt, oder die Reifen, oder den 

¥ldruck, oder die ¦bertragung auf die Bremsfallschirme. An alles 

haben wir gedacht. Es ist alles vollkommen wie an Lana Turner." 

ĂIch mag Lana Turner aber nicht", sagte Adams. ĂWahrscheinlich 

habt ihr hinten im Rumpf einen Schraubenschl¿ssel liegen lassen, der 

sich dann in den Ruderdrªhten festklemmt. Oder die Z¿ndvorrichtung 

f¿r den Schleudersitz ist feucht geworden." 

ĂDie Rªder werden nicht klemmen. Und der Schleudersitz wird 

funktionieren!" sagte der Wart. ĂWenn Sie bitte unterschreiben 

wollen." 

Er reichte ihm die Listen. Adams warf die Zigarette fort und trat sie 

sorgfªltig aus. Dabei sah er, daÇ sich auf seinen Schuhen eine 

hauchd¿nne Salzschicht abgelagert hatte. In seinem Mund sp¿rte er 

einen bitteren Geschmack. Er mochte diese Gegend nicht. Er 

unterschrieb. 

ĂAber irgend etwas an dieser Maschine wird wieder nicht 

funktionieren!" sagte er. ĂEs ist immer irgendein Teil da, der nicht 

funktioniert! Wieviel Arbeitsstunden habt ihr f¿r sie verbraucht?" 

ĂDreihundertf¿nfzig!" sagte der Wart. ĂDreihundertf¿nfzig 

Arbeitsstunden f¿r eine Maschine!" 




