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SO‘Z BOSHI

Ushbu o‘quv qo‘llanma nemis tilini ikkinchi chet tili sifatida 
o'rgatuvchi Oliy o‘quv yurtlarining talabalariga moijallangan.

Ushbu o‘quv qoMlanmaga material sifatida nemis mumtoz 
adabiyoti hamda zamonaviy adabiyot namoyondalkrining taniqli 
asarlaridan parchalar olindi. Berilgan materiallami o‘rganish va tahlil 
qilishda talaba, tili o‘rganilayotgan mamlakatning madaniyati, 
adabiyoti bilan tanishadi va ularda o‘sha mamlakat to‘g‘risida 
umumiy tasavvur hosil bo‘lishga zamin yaratadi.

0 ‘quv qoMlanmani asosiy maqsadi, talabalarda asliy asar 
nusxasidan olingan va uning mazmuni borasida nemis tilida so‘zlab 
bera olish, o‘z nuqtai nazarini asoslab bera olish va bundan tashqari 
asardan berilgan parcha yuzasidan suhbat, munozara olib bora olish 
malaka va ko‘nikmalarini shakllantiradi.

0 ‘quv qo‘llanma 2 semestrga mo'ljallangan. U 8 ta bobni o‘z 
ichiga oladi va har bir bob bo‘limlardan iborat.

Birinchi bo ‘limda. muallifning ijodiy yo‘liga bag‘ishlangan 
bo‘lib, talabalar bu bo'limda muallifning hayoti, ijodi to‘g‘risida 
to'Iiq ma'lumot oladi va shu materiallarga oid berilgan topshiriqlarni 
bajaradi.

Ikkinchi bo ‘limda. muallifning ma’lum asaridan parcha berilgan.
Uchinchi bo 'limda. muallifning hayoti va ijod yoMiga 

bagMshlangan materialni hamda berilgan asardan parchani tushunishi 
uchun nemischa -  o‘zbekeha -  ruscha lug‘at tavsiya etiladi.

To ‘rtinchi bo ‘limda. nemis tilida «Suhbat mashqlari»ga keng 
o'riu berilgan. Mashqlar ko‘proq talabaning mantiqan mushohada 
qilish va materialni ma’nosini turli topshiriqlarni hal qilgan holda 
bera olish malakasini oshirishga yo‘naltirilgan.

Beshinchi bo 'limdan «Nemis tilida yozma nutq»ni rivojlan- 
tirishga xos mashqlar o‘rin olgan. Bundan tashqari talabani gramma- 
tik va leksik bilimlarini amalda qoilay  olishi uchun hamda bu 
bilimlarni aktivlashtirish maqsadida mashqlar berilgani va bularni
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bajarishi talabalarda unchalik ham qiyinchilik tug‘dirmaydi.
Oltinchi bo'limda. «qo‘shimcha o'qish» (lug‘at yordamida) 

uchun matnlar o‘rin olgan bo‘lib, ular mustaqil o'qish uchun lug‘at 
yordamida amalga oshiriladi.

Ushbu o‘quv qo‘llanma kasbga yo‘naltirilgan bo‘lib, yangi 
turdagi qoMlanma sifatida ilk bora amalga oshirilmoqda.

Qo'llanmadan «tili o‘rganilayotgan mamlakat adabiyoti» fani 
bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar o‘tkazishda ham foydalanish maqsad- 
ga muvofiqdir.



THEODOR STORM 
(1817 -1888)

I. Der Schaffensweg von Th. Storm 
Hans Theodor Woldsen Storm

Theodor Storm wurde am 14. September 1817 unter dem Namen 
Hans Theodor Woldsen Storm in Husum als erstes Kind des 
Justizrats Johann Casimir Storm und seiner Frau, der Patriziertochter 
Lucie Woldsen, geboren. In die Studentenzeit (Universitat Kiel 
sowie Berlin) datiert seine Freundschafit mit Rose, Theodor und 
Tycho Mommsen. Rose verdankt Storm die Erkenntnis, dass es 
"lebende deutsche Dichter gabe". Zu dieser Zeit lernte er Goethes 
"Faust", Heines "Buch der Lieder" und Eichendorffs Lyrik kennen. 
1843 veroffentlichte er zusammen mit den Brudern Mommsen das 
"Liederbuch dreier Freunde". Aus dem fur Storm intensiven, aber 
nicht erwiederten Liebeserlebnis zur damals funfzehnjahrigen Bertha 
von Buchan entstanden seine ersten Liebesgedichte, die er 1840
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veroffentlichte.
1843 kehrte er nach Husum zuruck und er6ffnete eine 

Anwaltskanzlei. 1846 heiratete Storm seine 18-jahrige Cousine 
Constanze Esmarch. Mit ihr hatte er sieben Kinder, Hans, Ernst, 
Karl, Lisbeth, Lucie, Elsabe und Gertrud, bei deren Geburt 
Constanze stirbt. Kurz nach seiner Hochzeit lernte Storm Dorothea 
Jensen kennen, mit der ihn eine leidenschaftliche Beziehung verband 
und die er als Witwer dann heiratete.

Eines von Storms Hausern in Husum - Heute ein Museum Trotz 
des Friedensschlusses von 1850 zwischen Danemark und PreuBen 
nahm Storm eine unversohnliche Haltung gegentiber Danemark ein. 
Deshalb wurde ihm 1852 durch den danischen Schleswigminister 
Friedrich Ferdinand Tillisch die Advokatur entzogen.

1853 sprach man ihm in Berlin eine unbezahlte Anstellung im 
Kreisgericht von Potsdam zu. Zu dieser Zeit erschien seine schon 
1849 geschriebene Novelle Immensee. Wahrend seines Aufenthalts 
in Berlin berichtet Storm von seinem Abscheu iiber den "preuBischen 
Menschenverbrauch im Staatsmechanismus"; er kampfte mit 
beruflichen und finanziellen Schwierigkeiten. Sein kiinstlerischer 
Freundeskreis im RUtli, zu dem u.a. Theodor Fontane und Franz 
Kugler zahlten, trug dazu bei, dafi der repubiikanisch Gesinnte sich 
im Kreise der preuBisch Konservativen zunehmend isoliert ftihlte.

1856 wurde er zum Kreisrichter im thuringischen Heiligenstadt 
ernannt. Nach der Niederlage Danemarks im Deutsch-danischen 
Krieg 1864 wurde Storm in Husum von der Bevolkerung der Stadt 
zum Landvogt berufen.

1864 starb Constanze Storm. Seinen Geftihlen verlieh Storm in 
dem strophischen Gedichtzyklus "Tiefe Schatten" Ausdruck; neben 
den haufig in der Schule gelesenen Gedichten "Am grauen Strand, 
am grauen Meer" oder "Ans Haff nun fliegt die Mowe" zMhlt dieser 
Zyklus heute zu den bekanntesten Gedichten Storms.

1866 heiratete Storm die nun 38-jahrige Dorothea Jensen in 
Hattstedt. 1867 wurde er im Zuge der preuBischen Verwal- 
tungsreform nach der Annexion Schleswig-Holsteins zum 
Amtsgerichtsrat ernannt. Gegen 1870 kam der damals 15-jahrige 
Ferdinand Tonnies, der spatere Begriinder der Soziologie, als 
Korrekturleser in Storms Haus und wurde spater sein Freund. 1874 
starb Storms Vater, 1878 seine Mutter. 1880 trat Storm in den
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Ruhestand und zog nach Hademarschen. Im April 1888 erschien 
Storms letzte Novelle, die Rahmenerzahlung Der Schimmelreiter. 
Am 4. Juli 1888 starb er in Hademarschen an einem Magenkarzinom.

Zehn Jahre spater, 1898, wurde an seinem Geburtstag seine von 
Adolf Briitt geschaffene Denkmalbiiste in Husum enthullt.

AUFGABE 1.

Erzahlen Sie mit Hilfe folgender Fragen den Schaffensweg 
von Tb. Storm.

Wo und wann wurde Th. Storm geboren?
In welchem Bundesland der BRD liegt diese Stadt?
Wie ist die Landschaft in der Umgebung der Stadt?
Welchen Einflup machte auf Th. Storm und sein Schaffen die 

Natur?
In welchen Stadten und an welchen Universitaten studierte er? 
Wann verliep er sein Haus und wann kehrte er zuriick?
Hat er eine literarische Bildung bekommen?
In welcher Genre war Th. Storm tatig?
Hat Th. Storm auch Gedichte geschrieben?
Welche Forderungen stellte er an die Novelle?

AUFGABE 2.

Berichten Sie
Was wu(3ten Sie friiher von Th. Storm?
Haben Sie etwas neues iiber sein Schaffen erfahren?
Was schrieb er einmal iiber seine Heimatstadt?
Haben Sie seine Gedichte oder Novellen gelesen?

Wann kehrte er in seine Vaterstadt zuriick und warum?
Was bediente er sich in seiner Erzahltechnik?
Welche deutschen Schriftsteller sind auch als Meister der 

Novelle bekannt?
Wann wurde er anerkannt?
Wann wurde der Dichter gestorben und begraben?
Sind seine Werke auch heute gem gelesen?



POLE POPPENSPALER

(Auszug, gekiirzt)
Endlich war ich an Ort und Stelle. Die groBe Ttir stand offen, 

und allerlei Leute wanderten hinein; denn derzeit ging man noch 
gern zu solchen Vergnugungen; nach Hamburg war eine weite Reise, 
und nur wenige hatten sich die kleinen Dinge zu Hause durch die 
dort zu schauenden Herrlichkeiten leid machen konnen.- Als ich die 
eichene Wendeltreppe hinaufgestiegen war, fand ich Liseis Mutter 
am Eingange des Saales an der Kasse sitzen. Ich naherte mich ihr 
ganz vertraulich und dachte, sie wurde mich so recht als einen alten 
Bekannten begriipen; aber sie sap stumm und starr und nahm mir 
meine Karte ab, als wenn ich nicht die geringste Beziehung zu ihrer 
Familie hatte. -  Etwas gedemiitigt trat ich in den Saal; der 
kommenden Dinge harrend, plauderte alles mit halber Stimme 
durcheinander; dazu fiedelte unser Stadtmusikus mit drei seiner 
Gesellen. Das erste, worauf meine Augen fielen, war in der Tiefe des 
Saales ein roter Vorhang oberhalb der Musikantenplatze. Die 
Malerei in der Mitte desselben stellte zwei lange Trompeten vor, die 
kreuzweise iiber einer goldenen Leier lagen; und was mir damals 
sehr sonderbar erschien, an dem Mundstuck einer jeden hing wie mit 
den leeren Augen daraufgeschoben, hier eine fmster, dort eine 
lachend ausgepragte Maske. -  Die drei vordersten Platze waren 
schon besetzt; ich drangte mich in die vierte Bank, wo ich einen 
Schulkameraden bemerkt hatte, der dort neben seinen Eltern sap. 
Hinter uns bauten sich die Platze schrag ansteigend in die Hohe, so 
dap der letzte, die so genannte Galerie, welche nur zum Stehen war, 
sich fast mannshoch iiber dem Fupboden befinden mochte. Auch 
schien es wohlgefiillt zu sein; genau vermochte ich es nicht zu sehen, 
denn die wenigen Talglichter, welche in Blechlampetten an den 
beiden Seitenwanden brannten, verbreiteten nur eine schwache 
I lelligkeit; auch dunkelte die schwere Balkendecke des Saales. Mein 
Nachbar wollte mir eine Schulgeschichte erzahlen; ich begriff nicht, 
wie, er an so etwas denken konnte, ich schaute nur auf den Vorhang, 
der von den Lampen des Podiums und der Musikantenpulte feierlich 
beleuchtet war. Und jetzt ging ein Wehen iiber seine Flache, die 
geheimnisvolle Welt hinter ihm begann sich schon zu regen; noch 
cincu Augenblick, da erscholl das Lauten eines Glockchens, und
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wahrend unter den Zuschauem das summende Geplauder wie mit 
einem Schlage verstummte, flog der Vorhang in die Hohe. -  ein 
Blick auf die Biihne versetzte mich um tausend Jahre ruckwarts. Ich 
sah in einen mittelalterlichen Burghof mit Turm und Zugbriicke; 
zwei kleine elieniange Leute standen in der Mitte und redeten lebhaft 
miteinander. Der eine mit dem schwarzen Barte, dem silbernen 
Federhelm und dem goldbestickten Mantel iiber dem roten 
Unterkleide war der Pfalzgraf Siegfried; er wollte gegen die 
heidnischen Mohren in den Krieg reiten und befahl seinem j ungen 
Hausmeister Golo, der in blauem silbergesticktem Wamse neben ihm 
stand, zum Schutze der Pfalzgrafin Genoveva in der Burg 
zuriickzubleiben. Der treulose aber tat gewaltig wild, dap er seinen 
guten Herm so allein in das grimme Schwerterspiel sollte reiten 
lassen. Sie drehten bei diesen Wechselreden die Kopfe hin und her 
und fochten heftig und ruckweise mit den Armen. -  da tonten kleine 
lang gezogene Trompetentone von drauffcn hinter der Zugbriicke, 
und zugleich kam auch die schone Genoveva in himmelblauem 
Schleppkleide hinter dem Turm hervorgesturzt und schlug beide 
Arme iiber des Gemahls Schultern: “Oh, mein herzallerliebster 
Siegfried, wenn dich die grausten Heiden nur nicht massakrieren! ” 
Aber es half ihr nichts; noch einmal ertonten die Trompeten, und der 
Graf schritt steif und wiirdevoll iiber die Zugbriicke aus dem Hofe; 
man horte deutlich drauPen den APzug des gewappneten Trupps. Der 
bose Golo war jetzt Herr der Burg. -

Und nun spielte das Stuck sich weiter, wie es in deinem 
Lesebuch gedruckt steht. - Ich war auf meiner Bank ganz wie 
verzaubert; diese seltsamen Bewegungen, diese feinen oder 
schnurrender Puppenstimmchen, die denn doch wirklich aus ihrem 
Munde kamen -  es war ein unheirnliches Leben in kleinen Figuren, 
das gleichwohl meine Augen wie magnetisch auf sich zog.



V OKABELLISTE

Poppenspaler -  кугирчокбоз -  кукольник
allerlei -  бу ерда: хар томонда -  разные
der zeit -  уша пайтлар -  в то время, тогда
das Vergniigen -  коникиш -  удовольствие
eichen -  кайин дарахтидан ясалган -дубовый
die Wendeltreppe -  айланма зинапоя -  винтовая лестница
der Eingang -  кириш, киравериш -  вход
sich nahern -  якинлашмок -  приблизиться
vertraulich -  ишончли -  доверительный
stumm -  жим -  молча
starren -  тикилиб кол мок -  уставиться (смотреть)
gedemutigt -  хафсаласи пир -  разочарованный
harrend -  кутмок -  ожидать
plaudern -  чакчаклашмок -  болтать
halber Stimme -  ярим паст овозда -  вполголоса
der Vorhang -  дарпарда -  занавес
die Тrompete -  труба -  труба
sonderbar -  ажойиб, гаройиб -  удивительно
schrag -  кийшик, кингир -  косо
mannshoch -  инсоний -  в человеческий рост
die Blechlampe -  мис чирок -  оловянная лампа
das Weihen -  шамолни эсиши -  дуновенииие
die Fiache -  майдон, сатх -  поверхность, территория
geheimnisvoll -  сирли -  таинственный
das Glockchen -  кунгирокча -  колокольчик
der Zuschauer -  тамошабин -  зритель
Summen -  мингирламок, гингшимок - жужжание
der Schlag -  уриш -  битва
die Biihne -  сах,на сцена
versetzen -  утказмок -  перенести
mittelalterlich -  урта асрга оид -  средневековье
die Burg -  калъа -  крепость
dcr Helm -  темир калпок -  каска, шлем
goldbestickt -  зар билан тикилган -  вышитый золотом
treulos -  катьиятсиз, бевафо -  неверный
Httehten -  енгил, оддий -  обычный
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massakrieren -  урушмок, жанжал килмок - жестоко 
расправиться

ver zaubert -  сехрланган -  зачарованный

Obungen zum gesprochenen Deutsch.
Ubung 1. Antworten Sie.
Wie sah das Wanderstheater aus?
Warum wurde Pole etwas gedemutigt... 
welchle Atmosphare herrschte im Zuschauersaal?
Warum haben die Einwohner dieser Stadt solches Interesse fur 

das Puppentheater?
Wie sah die Buhne und der Vorhang aus?
Was fur ein Stiick wurde auf der Buhne gestellt? (Aus welchem 

Jahrhundert....)
Wie hieBen die Helden des Dramas?
Welchen Eindruck hat das Puppenspiel auf Pole gemacht?
Wie spielten die Puppen, wie echte Schauspieler?
Wie waren die Puppen angezogen

Ubung 2. Was meinen Sie?
War das Puppentheater im XIX Jahrhundert eine neue 

Erscheinung fur Deutschland?
Was symbolisierten zwei Masken auf dem Vorhang?
Wie benahm sich das Publikum im Zuschauerraum? •
Gab es in diesem Stiick positive und negative Helden?
Ubung 3. Erganzen Sie die fehlenden Pronomen und sagen 

Sie die Satze in ihrer Mutter sprache.
Endlich war... an Ort und Stelle.
Denn derzeit ging... noch gern zu solchen Vergniigungen.
Ich naherte .......  ganz vertraulich und dachte, ... wurde mich

sorecht als einen alten Bekannten begriiBen.
Das erste, worauf ... -  Augen fielene, war in der Tiefe des 

Saales ein roter Vorhang.
Hinter ... bauten ... die Platze schrag einsteigend in die Hohe.
... Nachbar wollte ... eine Schulgeschichte erzahlen.
Auch dort schien ... wohlgefiillt zu sein.
Ubung 4. Was ist hier falsch?

Antworten Sie mit:
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1. Das stimmt nicht.
2. Das ist nicht ganz So.
3. Da irrst du dich aber.
1. Die Tiiren waren geschlossen und niemand ging ins Theater, 

weil alle zu Hause genug Vergniigungen hatten.
2. Ich fand liseis Mutter auf der Biihne, die sang und tanzte
4. Ein Blick auf die Biihne versetzte mich um hundert Jahre 

vorwerts.
5. Lachend und singend nahm Pfalzgrafin Genoveva Abschied 

von ihrem Gemahl.
iibung S. Machen Sie ein Rollenspiel aufgrund des Testes.
Eine Person fragt, eine andere Person informiert.
Beispiel: Wer besuchte einmal das Puppertheater?
—  Pole besuchte einmal das Puppentheater, das zum Gastspiell 

in seine Stadt ankam.
— Warum sap Liseis Mutter stumm, und begriiBte Pole nicht, 

als ob sie unbekannt waren?
—  Sie war vielleicht sehr beschaftigt, weil viele Leute an diesem 

Abend ins Theater kamen.
— Sah damals das Puppentheater so wie heute aus?
— Wie Th. Storm das in dieser Novelle gezeigt hat, sahen Sie 

qauz anders aus
—  Frage..................... ?
— Antwort................
—  Frage..................... ?
—  Antwort................

Ubung 6. Sprechsituationen
Berichten Sie iiber den Schaffensweg von Th. Storm.
Erzahlen Sie iiber andere Werke, die er geschrieben hat.
Erzahlen Sie iiber seine Tatigkeit des Dichters.
Sprechen Sie iiber andere Novellenmeister des 19. Jahrhunderts 

in Deutschland.
AuBern Sie ihre Meinung iiber die Rolle des Puppentheaters im 

I eben der Menschen.



IV. UBUNGEN ZUM GESCHRIE BENEN DEUTSCH.
Ubung 1. Beschrei ben Sie ihre Eindrticke von dem 

gelesenen Stiick.
Ubung 2 Schreiben Sie aus dem Auszug die Satze mit 

Modalverben heraus.
Ubung 3 Wie heiften die fehlenden trenbaren Prafixe.
Als ich die eichene Wendeltreppe ... steigen war. fand ich Liseis 

Mutter.
Aber Sie sap stumm und srarr und nahm mir meine Karte...
Die Malerei in der Mitte desselben stellte zwei lange Trompeten 

..., die kreuzweise iiber einer goldenen Leier lagen.
Die grope Tiir stand offen, und allerlei Leute wanderten...



THOMAS MANN 
(1875 - 1955)

Der Schaffensweg von Th. Mann
Die deutsche Literatur der Gegenwart ist reich an guten und 

hervorragenden Namen darunter nicht zuletzt Thomas Mann, der, 
ruhig wiederholen diirfte, was Heinrich Heine einmal gesagt hat: 

ich bin ein deutscher Dichter,
Bekannt im deutschen Land.
Nennt man die besten Namen,
So vvird auch der meine genannt.
Der Name Thomas Mann ist wirklich einer der besten in der 

tnodernen deutschen Literatur und der Roman “Die Buddenbrooks” 
eines der groBten Werke dieses hervorragenden Schriftstellers.

1901 erschien sein erster Roman, die “Buddenbrooks". 1918 
ernannte ihn die philosophische Fakultat der Universitat Bonn zum 
Ehrendoktor. Diese Wurde wurde ihm 1936 von den Faschisten 
aberkannt. 1929 erhielt er den Nobelpreis (vor allem ftir die 
“Buddenbrooks”).
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Er erzahlt darin die Geschichte einer alten, soliden, reichen 
Kaufmannsfamilie, stellt ihre Bliitezeit dar und dann ihren Verfall. 
Nicht umsonst tragt der Roman den Untertitel: “Verfall einer 
FamUie“: gerade um den Verfall handelt es sich im Buch, - um den 
Verfall der deutschen patriarchalischen Bourgeoisie, die Thomas 
Mann so gut kennt, die er liebt verspottet und bedauert als Sohn 
seiner Klasse, als Kind seiner Zeit. In der Familie eines 
Gropkaufmanns und Senators geboren, geht er den Weg, den er in 
seinen Werken (“Tristan”, “Tonio Kroger”) mehrmais und 
verschiedenartig dargestellt hat, den Weg eines deklassierten 
Burgers, eines gropen Kiinstlers, dem das biirgerliche Milieu verhafk 
und doch unentbehrlich ist.

Der Dichter Thomas Mann hat ein Leben gelebt, das nicht frei 
von Fehlern war; aber den entscheidenden Kampf der 
fortschrittlichen Krafte des deutschen Volkes gegen den Faschismus 
hat er mutig mitgekampft auf Seiten des Fortschritts, des l-'riedens, 
der Humanitat.

Er emigriert 1933 und fuhrt im Exil den Kampf gegen die Nazis 
weiter durch publizistische Werke, durch Rundfunksendungen, an 
denen er teilnimmt, durch offentliche Reden und Aufsatze, die 
bedeutend dazu beigetragen haben, das deutsche Volk iiber die 
Verlogenheit der Nazipropaganda aufzuklaren. Gegen Krieg und 
Barbarei, fur Frieden und Kultur, fur die lichte Zukunft der ganzen 
Menschheit —  das ist der Gedanke, der dem Schaffen des greisen 
Dichters zugrunde liegt und seine letzten Schritte leitet.

Er war tief erschiittert von dem Ungliick, das mit dem 
Faschismus iiber Deutschland hereinbrach. Die Suche nach einer 
Antwort auf die Schicksalsfrage der Nation nimmt jetzt auch in 
seinen Werken einen zentralen Platz ein.

Allerdings musste Th. Mann einem langen Weg zuriicklegen, bis 
er zu einem konsequenten Kritiker des deutschen Imperialismus 
wurde und sich zur Demokratie bekannte.

Seine Biicher wurden verboten, er selbst wurde aus Deutschland 
ausgebiirgert. Sein Hauptwerk dieser Zeit ist die Romantetralogie 
“Joseph und seine Briider” (1933-143). Seit dem Jahre 1938 lebte 
Thomas Mann in den USA, anfangs in Princeton, dann in 
Kalifornien.

Th. Mann ist ein groper Mister der Novelle. Seine Novelle 
“Tristan” (1903) gehort in die Reihe der Novellen, in denen er das
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Problem der kiinstlerischen Existenz in dev spatburgerlichen 
Gesellschafit aufwirft und die Kunstfeindseligkeit der kapitalistischen 
Gesellschaftsordnung zeigt.

Die Heldin der Novelle, Zarte und feinfuhlige Gabriele 
K16terjahn, die Gattin eines Kaufmanns kommt ins Sanatorium 
“Einfried” an, wo sie Genesung sucht und dennoch den Tod findet.

Die Novelle weist alle wichtigsten Ziige des beschreibenden 
Stils von Th. Mann auf.

Von einzelnen Details, von den ersten Eindriicken fuhrt er den 
Leser zur vielseitigen Charakteristik.

I. Aufgabe 1. Erzahlen Sie mit Helfe der folgenden Fragen iiber 
den Schaffensweg von Th. Mann. Geboren?

1. Wann wurde Th.Mann geboren?
2. Welcher Roman machte ihn weltbekannt?
3. Welchen Untertitel hat sein Roman “Buddenbrooks”. '
4. Warum wurde er aus Deutschland ausgebtirgert?
5. Welche Werke von Th. Mann kann man als autobiographische 

nennen?
6. Wie kampfte Th. Mann gegen den Faschismus?
7. Warum waren seine Werke verbrannt?
8. Wo lebte Th. Mann nach 1938?
9. Wann kam er nach Deutschland zuriick?
10. Wo wurde ihm der Goethe-Preis verliehen?
Aufgabe 2.
Berichten Sie
1. Welche neue Information haben Sie iiber Th. Mann 

bekommen?
2. Welche Roman, oder Novellen von ihm haben Sie gelesen?
3. Haben Sie frtiher iiber mittelalterliche Sagen gestalt Tristan 

etwas gehort?
4. Welche Probleme wurden in der Novelle “Tristan“ gestellt?
5. Mit welchem Familienroman aus der Weltliteratur kann man 

“Buddenbroocks” vergleichen?
6. Wofiir bekam Th. Mann den Nobelpreis?
7. Wann wurde er Ehrendoktor?
8. Wodurch unterscheidet sich Th. Manns Stil von anderen 

Autoren? Kennen Sie das?
9. Welche Werke von Th. Mann haben Sie gelesen? Welche 

kflnnen Sie kurz charakterisieren?
10. Welche Werke von Th. MinfhTHurVTrfrtml iinloi .inf rlir



Th. Mann “Tristan”
(Auszug, gekiirzt) *
Lesen Sie den Text und versuchen Sie ihn zu verstehen und zu 

ubersetzen
Die junge Frau litt an der Luftrohre, wie ausdriicklich in dem 

anmeldenden Schreiben zu lesen stand, das Herr Kloterjahn vom 
Strande der Ostsee aus an den dirigierenden Arzt von ,,Einfriede“ 
gerichtet hatte, und Gott sei Dank, daJ3 es nicht die Lunge war! Wenn 
es aber dennoch die Lunge gewesen ware, - diese neue Patientin 
hatte keinen hoideren und veredelteren, keinen entruckteren und 
unstofflicheren Anblick gewahren konnen als jetzt, da sie an der 
Seite ihres stammigen Gatten, weich und ermudet in den we ip 
lackikrten, gradlinigen Armsessel zuruckgelehnt, dem Gesprache 
folgte.

Ihre schonen, blassen Hande, ohne .Schmuck bis auf den 
schlichten Ehering, ruhten in den Schopfalten eines schweren und 
dunklen Tuchrockes, und sie trug eine silbergraue, anschliepende 
Taille mit festem Stehkragen, die mit hochzufliegenden 
Sammetarabesken iiber und iiber besetzt war. Aber diese gewichtigen 
und warmen Stoffe liepen die unsagliche Zartheit, Siipigkeit und 
Mattigkeit des Kopfchens nur noch riihrender, unirdischer und 
lieblicher erscheinen. Ihr lichtbraunes Haar, tief im Nacken zu einem , 
Knoten zusammengefapt, war glatt zuruckgestrichen, und nur in der 
Nahe der rechten Schlafe fiel eine krause, lose Locke in die Stirn, 
unfern der Stelle, wo uber der markant gezeichneten Braue ein 
kleines, seltsames Aderchen sich blapblau und kranklich in der 
Klarheit und Makellosigkeit dieser wie durchsichtigen Stirn 
verzweigte. Dies blaue Aderchen uber dem Auge beherrschte auf 
eine beunruhigende Art das ganze feine Oval des Gesichts. Es trat 
sichtbarer hervor, sobald die Frau zu sprechen begann, ja, sobald sie 
auch nur lachelte, und es gab alsdann dem Gesichtsausdruck etwas 
Angestrengtes, ja selbst Bedrangtes, was unbestimmte 
Befurchtungen erweckte. Dennoch sprach sie und lachelte. Sie 
sprach freimiitig und freundlich mit ihrer Ieicht verschleierten 
Stimme, und sie lachelte mit ihren Augen, die ein wenig miihsam 
blickten, ja  hier und da eine kleine Neigung zum VerschiePen 
zeigten, und deren Winkel, zu beiden Seiten der schmalen 
Nasenwurzel, in tiefem Schatten lagen, sowie mit ihrem schonen,
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breiten Munde, Jer bloB war und dennoch zu leuchten schicn, 
vielleicht, weil seine Lippen so Uberaus scharf und dcutlich 
umrissen, waret\, Manchmal htistelte sie. Hierbei 4fUhrte sie ihr 
Taschentuch zum Munde und betrachtete es alsdann.

* „Hustle nicht, Gabriele“ sagte Herr K16terjahn. ,,Du weipt“, dass 
Doktor Hinzpeter zu Hause es dir extra verboten hat, Darling, und es 
ist blop, dap man sich zusammennimmt, mein Engel. Es ist, wie 
gesagt, die Luftrohre, wiederholte er. „Ich glaubte wahrhaftig", es 
ware die Lunge, als es losging, und kriegte, weip Gott, einen 
Schreck. Aber es ist nicht die Lunge, nee, Deubel noch mal, auf so 
was lassen wir uns nicht ein, was, Gabriele? ho, ho!

,,Zweifelsohne“, sagte Doktor Leander und funkelte sie mit 
seinen Brillenglasern an.

Hierauf verlangte Herr Kloterjahn Kaffee, - Kaffee und 
Buttersemmeln, und er hatte eine anschauliche Art, den K-Laut ganz 
hinten im Schlunde zu bilden und ,,Bottersemmlen“ zu sagen, dass 
jedermann Appetit bekommen mupte.

Er bekam, was wunschte, bekam auch Zimmer fur sich und 
seine Gattin, und man richtete sich ein.

Vokabelliste
die Luftrohre -  бугиз -  каверна
leiden an. Dat -  азоб чекмок -  страдать о т ...........
der Strand -  кирток -  пляж
der dirigierende Arzt -  етакчи врач -  ведущий врач
die Lunge -  упка -  легкие
blass -  ранги зафарон, окарган -  бледный
schlicht -  одций, содда- скромный
der Ehering -  никок узуги -  обручальное кольцо
der Stehkragen -  тик турувчи ёка -  стоячий воротник
die Zartheit -  нозиклик -нежность
die Mattigkeit -  чарчаш, дармонсизлик -  уставать, слабость
unirdisch -  гайритабиий -  неземной
der Nacken -  буйин, орка буйин -  затылок
Zuruckgestrichen -  оркага таралган -  зачесанный назад
kraus -  жингалак -  курчавый
losgehen -  утиб кетмок -  перейти, переходить
markant -  куркам -  видный
kranklich -  касалнамо -  болезненный
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die Makellosigkeit -  беайб -  безупречность
fein -  нозик, нафис -  изящный
hold -  ра^мшафкатли -  миловидный
entiOdet -  маъносиз -  бессмысленный
miihsam -  уга тиришмок -  очень стараться
die Neigung -  бош эгиш -  склонность *
das VerschiePen -  отиш -  выстрел
Schatten -  соя -тень
UmreiBen -  киска ифодаламок -  очертить
III. Ubungen Zum gesprochenen Deutsch 
Ubung 1. Antworten Sie.
Aus welchen Teilbeschreibungen setzt sich die ganze 

Beschreibung des Auszuges zusammen?
Wie beschreibt der Autor das AuPere der j ungen Frau?
Wie beschreibt er ihr Kleid?
An welcher Krankheit litt diese junge Frau?
Welche Geffihle ruft diese Frau bei den Lesem aus?
Was ist ein Beweip dazu, dap diese Frau todkrank ist?
Mit welchen Worten wendet sich Herr Kloterjahn an seine Frau? 

Sind sie aufrichtig?
Ubung 2. W as meinen Sie?
Spielen Adjektive bei der Beschreibung der Frau Kloterjahn eine 

wichtige Rolle?
War Herr Kl6terjan an ihrer Krankheit schuldig?
Ist das Ehepaar einander gegeniibergestellt?
Wie verhalt sich Th. Mann zu seiner Heldin?
Warum schenkt Th. Mann solch eine grope Aufmerksamkeit der 

detailisierenden Beschreibung des AuPeres der Helden.
Ubung 3. Erganzen Sie die fehlenden W orter und sagen Sie 

die Satze in ihrer M uttersprache.
Ihre... Hande ohne Schmuck bis auf den schlichten Ehering 

ruhten in den Schopfalten eines schweren und dunklen Tuchrocks.
Ihr liQhtbraunes ..., tief im Nacken zu einem 

zusammengefasst, war glatt zurttckgestricken.
Diese blaue ... iiber dem Auge beherrschte auf eine 

beunruhigende Art das ganze feine ... des Gesichts.
Sie sprach ... und ... mit ihrer leicht verschleierten Stimme.
... sprach sie und lachelte.
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„HUstle nicht, sagt Herr KlOteijahn.
„Aber es ist nicht die Lunge,......... . noch iftal, auf so was lassen

wir uns nicht ein, was, Cabriele?...!“ 
fibung 4. Was ist bier falsch?
Antworten Sie mit:
1. Das stimmt nicht.
2. Das ist nicht ganz So.
3. Da irrst du dich aber.
1. Junge Frau heipt Lieselotte und kam zu ihrer Tante nach 

Frankreich zu Besuch.
2. Sie kam allein.
3. Sie sieht gesund, munter, brav und redet sehr viel.
4. Herr Kloterjahn war sehr aufgeregt und konnte nichts essen.
5. Her Kloterjahn sprach Hochdeutsch und seine Rede war die 

Rede des echten Aristokraten.
Ubung 5. Machen Sie ein Rollenspiel aufgrund des Textes. 
Eine Person fragt, eine andere Person informiert 
Beispiel: — Wohin sind Herr und Madame Kloterjahn 

angekommen?
Die beiden sind vom Strande der Ostsee an den dirigierenden 

Arzt des Sanatoriums ,,Einfried“ angekommen.
Woran litt junge Frau?
Sie litt, wahrscheinlich an der Lungenkrankheit.
Wie beschreibt Th. Mann ihre Hande?
Ihre sc hone n. blassen Hande, ohne Schmuck bis auf den 

schlichten Ehering, ruhten in den Schio(3fa!ten ihres Kleides.
Frage...................... ?
Antwort................
Frage..................... ?
Antwort.................
Frage...................... ?
Antwort................
Ubung 6. Sprechsituationen.
1. AuPern Sie Ihre Meinung uber Th. Mann als Novellenmeister. 

Wodurch unterscheidet sich sein Stil?
2. Welche Romane oder Novellen von Th. Mann haben Sie 

gelesen?
I Spice lien Sie iiber seinen Schaffensweg vor und wahrend des
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2. Weltkriegs.
4. Berichten Sie iiber deutsche Schriftsteller, die in ihren 

Werken den zweiten Weltkrieg dargestellt haben.
IV. Ubungen zum geschriebenen Deutsch.
Ubung 1. Beschreiben Sie Ihre Eindriicke von dem gelesenen 

Auszug.
Ubung 2. Schreiben Sie aus dem Text alle Satze im Konjunktiv 

heraus und bestimmen seine Funktion.
Ubung 3. Schreiben Sie aus dem Text alle Adjektive heraus, die 

das AuBere der jungen Frau charakterisieren. Welche Funktion 
erftillen diese Adjektive?

Ubung 4. Schreiben Sie alle Verben im Prateritum heraus und 
erklaren Sie miindlich den Gebrauch des Prateritums.

Ubung 5. Kurzreferat.
Wahlen Sie eines der folgenden Themen:
a) Jugendjahre von Th. Mann
b) Sein Leben und sein Schaffen in den USA
c) „ Buddenbroocks “ und andere Romane von Th. Mann.



FRIEDRICH W OLF 
(1888 - 1953)

I. Der Schaffensweg von Friedrich W olf
Als Dramatiker und Prosaist ist Friedrich W olf einer der 

Begrunder des sozialistischen Realismus in Deutschland. Wolf 
wurde in Neuwied (Rhein) in der Familie eines Kaufmanns geboren. 
Als Gynmasiast war er nicht nur ein unermudlich Lesender und 
Lernender, sondem auch einer der besten Turner, Laufer und 
Schwimmer. Schon in seiner Jugend versuchte er, seiner 
spiepbiirgerlichen Umwelt zu entfliehen, indem er auf einem Kahn in 
die weite Welt fahren wollte: aber dieser Versuch misslang natiirlich. 
Nach kurzer Studienzeit an der Miinchener Kunstakademie studierte 
er dann bis 1912 Medizin. Im letzten Jahr vor dem ersten Weltkrieg 
war er als Schiffsarzt tatig, wahrend des Krieges diente er in der 
Armee als Batallionsarzt.

1914 Bei Kriegsbeginn als Truppenarzt an der Westfront. Wird 
angesichts von Tod und Leid zum entschiedenen Kriegsgegner.

23



1920 Stadtarzt in Remscheid. Enge Beziehungen zur 
Bevolkerung. Teilnehmer am Kampf gegen den Kapp-Putsch.

1921 Landarzt in Hechingen. Lemt das Leben der Bauern der 
Rauhen'Alp kennen. Spezialisiert sich auf Naturheilkunde.

1922 heiratet in zweiter Ehe Else Dreibholz. Die Sohne Markus 
(1923) und Konrad (1925) werden geboren.

1923 Mit den Dramen „Das bist Du“, „Der Unbedingte“ und 
„Der arme Konrad" wird Wolf inzwischen ein anerkannter 
Schriftsteller.

1926 Nach drei Jahren intensiver Arbeit erscheint sein Arztbuch 
„Die Natur als Arzt und Heifer" 1929 Sein Drama ,,Cyankali“ leitet 
eine Kampagne gegen den Abtreibungsparagraphen 218 ein. 
UnbegrUndet wird, Wolf verhaftet und der „gewerbsmapigen 
Abtreibung" beschuldigt.

Massenproteste bewirken seine Freilassung.
Zur entlarvenden antifaschistischen Abrechnung wurde dann das 

bertihmte Drama JProfessor Mamlock\ das er bereits in der 
Emigration (1933/34) als erstes einer Reihe meisterhafter Werke 
schrieb. In diesem Schauspil hielt F .Wolf Gericht Uber die Barbarei 
des faschistischen Rassenwahns. Am Schicksal des jUdischen Arztes 
und Gelehrten Professor Mam lock enthiillte der Dichter das 
Menschen feindliche des faschistischen Systems. Schonungslos 
deckte er die Gefahr auf, die dem ganzen Volk vom Faschismus 
drohte.

1933 Bei Machtantrjtt der Nazis muB Wolf aus Deutschland 
fliehen. Er geht Uber Osterreich und die Schweiz nach Frankreich. 
Dort schreibt er sein erfolgreichstes StUck “Professor Mamlock”, das 
fortan auf den Bfihnen der ganzen Welt gespielt wird.

1945 Ruckkehr nach Deutschland. In Berlin neben 
schriftstellerischer Arbeit aktiv kutturpolitisch tatig.

1949 und 1950 erhielt einen Nationalpreis. Friedrich Wolf 
bereicherte die Literatur mit epischen und lyrischen Werken der 
verschiedensten Genres; seine eigentliche und entscheidende 
Leistung lag jedoch auf dem Gebiete der Dramatik, die er durch 
seine StUcke und seine wichtigen dramaturgischen und 
litaturheoretischen Schriften befruchtete. Der Dichter begann sein 
dramatisches Schaffen mit solchen Stucke (u.a. „Das bist du“, 1919; 
„Die schwarze Sonne“, 1921), deren Gesellschaftskritik noch
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utopisch -  verworren war und die nicht iiber eine expressionistisch 
geformte, ziellose Opposition hinausgingen. Der entscheidenden 
Schritt zu einem voiksverbundenen Realismus ging Wolf mit dem 
Drama „Der arme Konrad“ (in verschiedenen Fassungen 1923/24). 
Die Handlung ist der Gescffichte des GroJJen Deutschen 
Bauemkrieges entnoinmen

1953 Am 5. Oktober stirbt Friedrich Wolf nach einem 
Herzinfarkt in seinem Arbeitszimmer in Lehnitz.

II. Aufgabe 1.
ErzShlen Sie mit Hilfe folgender Fragen fiber den 

Schaffensweg von F. Wolf.
Aus welcher Fami lie stammte F. Wolf?
In welcher Periode der deutschen Geschichte schuf F. Wolf 

seine Werke?
Welcher literarischen Richtung gehdrte er?
Wohin fuhr er nach bestandenem Abitur?
Womit beschaftigte er sich wMhrend des 1. Weltkriegs?
Welche Dramen machten ihn weltbekannt.
Wie heipt sein Arztbuch, das 1926 erschien.
Wohin emigrierte F. Wolf 1933?
Warum wurde er in Frankreich verhaftet?
Wann und wo ist F. Wolf^estorben?
Aufgabe 2.
Berichten Sie!
Was neues haben Sie Qber sein Schafiften erfahren?
War sein Name Ihnen schon friiher bekannt?
Was war F. Wolf wahrend des 2. Weltkriegs?
In welchem Teil Deutschlands lebte er seit 1945?
Womit begann sein Weg in der Dramaturgic?
Welche Werke von ihm haben Sie schon gelesen? .
Haben Sie Filme oder Theatersfflcke von F. Wolf gesehen?
Wie kampfte er gegen wachsende faschistische Gefahr?
Wann erhielt F. Wolf den Nationalpreis?
Welche Dramen von F. Wolf sind verfilmt und gem auf den 

Biihnen der ganzen Welt gespielt?



Professor Mamlock
(Auszug gekiirzt)
Lesen Sie den Text und versuchen Sie ihn zu verstehen und zu 

ubersetzen

Ruth kommt mit Gymnasiastenmiitze und Schulmappe, sie legt 
auf den Seitentisch die Mappe ab will sich verdrucken?

Mutter:

Ruth:
Mutter:
Ruth:

Mamlock:
Mutter:

Ruth schluchzend: 
Mamlock: 

Mutter: 
Mamlock:

, Ruth reiBt sich wild 
die Bluse herunter, 
darunter Tumtrikot: 

Mamlock nimmt 
ihren Kopf: 

Ruth:

Weint.
Mamlock:

Ruth:
Mamlock:

Was ist, Ruth?

Nichts.
Ist die Tumstunde schon aus?
Mir ist bloj} schlecht.
Was hat das Madel?
Bist ja  kaseweip; was hast du auf dem 
Rucken?
LaBt mich, laBt mich doch...
Sie nach vorn ziehend: Der gelbe Fleck...
Was ist das
Das Judenzeichen, das Gettozeichen
Ich will nichts mehr h6ren, nichts mehr!! Halt
sich die Ohren zu.

Wer hat das getan? :

Niemand, niemand! Blickt sich angstlich um. 
Nicht so laut reden, Vater... die sind iiberall, 
unter den Banken, hinter den Geraten in der 
Turnhalle, wisst ihr, hinter den Baumen auf 
dem Schulhof, sie grinsen, sie rufen, sie 
beschmieren dich, und waren doch so 
fabelhafte Karle...

Nun, nimm dich mal zusammen, Madel wer 
ruft, und was rufen sie?
Naturlich: „Juden, raus!!“
In der Shule?
Na klar, auf dem Schulhof, in der Klasse, im
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Ruth: 
Mutter: 

Ruth erregt:

Mamlock packt sie: 
Ruth reifit ihre 
Hefte heraus: 

Mamlock nimmt 
sie:

Ruth:

Mamlock heilig:

Ruth zittemd, 
schreiend:

Mamlock zerrt sie 
nach der Tur:

Mutter dazwischen: 
Ruth:

Mamlock stofit sie 
weg:
Ruth:

Turnsaal...
Du meinst auf der Stra(3e; so ein Flegel...
Ich habe doch meine Ohren, Mutter, meine 
Augen: „Juden raus!“ haben sie gerufen, erst 
ein paar, dann im Chorus, dann der ganze 
Schulhof... ich renn in die Turnhalle, da steht 
auf dem FuBboden dick, mit weiBer Kreide: 
„Juden, raus!“ Jetzt springe ich rauf zur 
Klasse, da knallt von der Wandtafel: „Judan, 
raus!“
Du liigst.
Und auf den Hefen da...

„Jude- Jude -  Jude -  Jude -!“ Wirft sie einzeln 
zu Boden.
Unser Klassenlehrer sagt, ich soil vorerst nicht 
mehr zur Schule kommen...
Wer kann dir die Schule verbieten, wer? Noch 
haben wir eine Verfassung, noch haben wir 
Recht und Gesetz! Nimmt sie bei der Hand. 
Wir zwei werden jetzt in die Schule gehen, wir 
zwei, dein Vater und du, und wir werden 
sehen, ob diese Welt nur noch aus lrrsinnigen 
und Flegeln besteht... Nimmt ihre Mappe. 
Nein, Vater, nein, ich geh’ nicht mehr! Du 
kennst sie noch nicht, sie treten uns, schlagen 
uns, sie beschmieren uns, sie machen uns 
kaputt!
Wir gehen! Du kommst mit, du bist doch mein 
Madel, ein deutsches Madel, oder ... sollten 
sie recht haben, die andem? Los!!
LaB sie jetzt!
Ich flirchte mich, Vater, ich weiji doch, was sie 
mit uns machen.
Feigling!

Wenn du wilptest, was sie mit Rolf gemacht 
haben ...
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Mutter:
Ruth:

Mamlock packt sie: 
Ruth: 

Mamlock sie 
schUttelnd:

Ruht:

Mutter:
Ruth:

Mamlock:
Ruth:

Es klingelt. 
Mutter:

Wo ist er?
Man hat ihn aus der Priigelkaseme der SA 
kommen sehn.
Hast du ihn gesehen?
Mansagt.
Wer sagt? Wer hat gesehen? Willst du 
Feigling auch noch Greuel - und 
Liigennachrichten verbreiten?!
Wo Vaters Assistentin mir’s doch selbst 
erzahlt hat...
Die damals hier war?
Die bei Vater assistiert, sie traf mich eben auf 
der StraBe, sagte, sie hat Rolf mit Zeitungen 
und so was gesehen; wenn man aber jetzt Rolf 
mit so was trifft, dann kommt er nicht mehr 
lebend aus so’ner Kaserne.
Sie hat ihn angezeigt!?
Ich weiB nicht, ich weiB nicht, ich will auch 
nichts wissen, nachher sind es 
,,Greuelnachrichten“; ich habe so 
Kopfschmerzen...

Komm, mein Kind! Mit Ruth links ab.

Vokabelliste
der Rucken -  бел -  спина
schluchzen -  йиглашсирамок -  всхлипывать
LaBt mich -  Мени тинч куйинг! -  Оставьте меня!
ziehen -  тортмок; - тянуть
der F leek -  дог - пятно
das Juden zeichnen -  яхудийларнинг олти бурчакли сарик 

юлдузи - желтая шестиконечная звезда 
wild -  ёввойи - дикий
reiBen -  кирмок, киргичдан утказмок - рвать 
angstlich -  куркок - со страхом 
геппеп-тез чопмок - мчаться 
die Kreide -  б^р - мел 
raus! -  чик;! й^кол! -  Вон!
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knallen -  гумбурлатмок - раздаваться
lugen -  алдамок - лгать
werfen -  отиб юбормок - бросать
vorerst -  хали бери -  с этого момента
verbieten -  такикламок - запрещать
die Verfassung -  комус - конституция
Irrsinnig -  ахмокона - безумец
Flegel -  безори -  хам, хулиган
Zittern -  калтирамок; -  дрожать
Schreien -  кичцирмок -  кричать
kaputtmachen -  бу ерда: йук килмок - уничтожать
sich fiirchten -  - бояться
der Feigling -  куркок - трус
die Prugelkaserne -  калтаклаш -  камера пыток
schutteln -  силкитмок - трясти
anzeigen -  эълон бермок, курсатмок- указывать, выдавать
III. Ubungen zum gesprochenen Deutsch 
Obung 1. Antworten Sie.
Was fllr ein grausames Problem, wurde in diesem Drama 

enthOllt?
Wie heipen die Helden des Dramas?
Warum war Ruth so erschrocken als sie aus der Schule kam? 
Was bedeutete „der gelbe Fleck“ fUr Juden wahrend des 2. 

Weltkriegs?
Warum glaubte Mamlock seiner Tochter nicht?
Welche Zeitperiode der deutschen Geschichte ist hier 

dargestellt?
Warum hat dieses Drama solch einen gropen Erfolg und wurde 

gleich nach seiner Erscheinung auf alien Buhnen der Welt gestellt? 
Wie protestierte Rolf gegen diese Willkiir?
Ubung 2. Was meinen Sie?
War der Rassenhap der Grund der faschistischen Ideologic?
In welchen Werken der deutschen Schriftsteller ist dieses 

Problem erhoben?
Welchen Eindruck hat auf Ruth das Benehmen ihrer 

Schulfreunde gemacht?
Warum wurde Professor Mamlock so emport wegen der 

Aufschrift „Juden raus“!
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Was schlug er seiner Tochter vor?
Ubung 3. Erganzen Sie die folgenden Worter und sagen die 

SStze in ihrer Mntterspraehe.
Niemand ...! Nicht so laut reden, Vater ... die s in d ....
Nun, nimm dich mal . . wer ruft, und was rufen Sie?
... ,raus!
Ich habe doch meine . . . ,  Mutter, meine . . . .
Unser Klassenlehrer sagt,... soli vorerst nicht mehr ... kommen. 
Wer kann dir Schule ..., wer?
... haben wir eine Verfassung, noch haben wir ... und Gesetz! 
Ubung 4. Was ist bier falsch?
Antworten Sie mit:

1. Das stimmt nicht.
2. Das ist nicht ganz so.
3. Da irrst du dich aber.

In dieser Episode des Dramas spricht Professor Mamlock mit 
seinem Sohn, Rolf.

Ruth kam aus der Schule und war sehr lustig.
Der Klassenlehren lobte Ruth fur gute Ergebnisse im Studium. 
Rolf ging in die Klinik, um zu operieren.
Die Assistentin hat gesagt, dap Rolf heute am Abend nach 

Hause kommt.
Ubung 5. Machen Sie ein Rollenspiel aufgrund des Testes. 
Eine Person fragt, eine andere Person informiert.
Beispiel:
Ist die ganze Familie Professors zu Hause?
Nein, nur seine Frau, die Tochter Ruth und Professor selbst. 
Woraus kam Ruth und warum weinte sie?
Sie kam aus der Schule. Ihre Schulkameraden haben sie stark 

beleidigt.
Frage..................... ?
Antwort................
Frage..................... ?
Antwort................
Frage..................... ?
Antwort................
Ubung 6. Sprechsituationen
Erzahlen Sie iiber den Schaffensweg von F. Wolf.
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Berichten Sie iiber bedeutendste Momente seines Lebens.
Aupern Sie Ihre Meinung iiber die politische Situation In 

Deutschland 1933.
IV. Ubungen zum geschriebenen Deutsch.
Ubung 1. Beschreiben Sie Ihre Eindriicke von dem gelesenen 

Stiick.

Ubung 2. Schreiben' Sie aus dem Auszug alie Ausrufesfitze, 
Fragesatze, Satzreihe und erklaren ihre Funktion im Text.

Ubung 3. Erganzen Sie fehlende Konjunktionen
„Juden raus!“ haben Sie gerufen, erst ein paar... im Chorus, ... 

der ganze Schulhof.
Wir zwei werden jetzt in die Schule gehen, wir zwei dein Vater 

... du ... wir werden sehen, ... diese Welt noch aus Irrsinnigen ... 
Flegeln besteht.

Die bet Vater assistiert, sie traf mich eben auf der Straf3e, sagte, 
sie hat Rolf mit Zeitungen ... so was gesehen ... man ... jetzt Rolf 
mit so was trifift... kommt er nicht mehr lebend aus so’ner Kaseme.

Du bist ein deutsches M adel,... sollten sie recht haben?
Ubung 4. Erg3nzen Sie fehlende Prapositionen
Bist ja  kaseweiB, was hast du... dem Rticken?
Nicht so laut reden, Vater... die Sind uberall, ... den Banken,... 

den Geraten, ... der Tumhalle, wiBt ihr, ... den Baumen ... dem 
Schulhof.

Na klar, ... dem Schulhof,... der Klasse,... Turnsaal.
Du m einst... der StraBe, solche Flegel!
Jetzt springe ich ... Klasse, da knallt ... der Wandtafel: „Juden,

Nimmt sie ... der Hand.
Wir werden sehen, ob diese Welt nur nach ... Irrsinnigen und 

Flegeln besteht.
Ich furchte mich, Vater, ich weip doch, was sie...uns machen.



Ubung 5. Kurzreferat.
Wahlen Sie eines der folgenden Themen
a) Ober Friedrich Wolfs Tatigkeit als Arzt.
b) Friedrich Wolfs Leben im Exil.
c) Friedrich Wolfs Tatigkeit nach dem Ruckkehr nach 

Deutschland.
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HANSFALLADA
(1893-1947)

L Der SchafFensweg von B. Hans Fallada
Rudolf Ditzen alias Hans Fallada wurde am 21/7/1983 in 

Greifswald als Sohn eines Justizbeamten geboren. Er besuchte, ohne 
es abzuschlieBen, das humanistische Gymnasium und absolvierte 
eine landwirtschaftliche Lehre. Zwischen 1915 und 1925 war er 
Hofinspektor und Buchhalter, zwischen 1928 und 1931 
Adressenschreiber, Annoncensammler.und Veriagsangestellter.

1920 gab er sein Roman -  Debut mit “Der junge Goedeschal”. 
Seit 1931 arbeitete er als freiberuflicher Schriftsteller. Mit dem 
vielfach Cibersetzten Roman “Kleiner Mann was nun?’ wurde Fallada 
weltbekannt. Er schilderte in seinen Werken vor allem das Leben 
und das Schicksal kleiner Leute in Deutschland zwischen den 
Weltkriegen. Weiterhin verfaflte er auch Marchen und Kinderbdcher.

In der Zeit des Faschismus lebte er in Mecklenburg.
Hans Fallada gehorte ebenfalls zu den humanistischen 

Schriftstellem, die in Deutschland verblieben. Fallada, der vor 1933 
sein schriftstellerisches Talent bewissen hatte, konnte unter der
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faschistischen Herrschaft sein realistisches Schaffen nicht fortsetzen. 
Sein Zuchthausroman “Wer einmal aus dem Blechnapffrifit” (1934) 
war eine Kritik an der btirgerlichen Gesellschaft, zugleich aber 
Ausdruck einer erschutternden Hoffnungslosigkeit. Das 
Bedeutendste seiner Werke aus dieser Zeit ist der zweibandige 
Roman ‘W o lf unter Wolfen”, der 1937 erschien. Dieser Roman, in 
dem die Inflationszeit geschildert und die eigentlich Schuldigen an 
dem Elend des Volkes blofigestellt werden, ist trotz mancher 
Schwachen zum Bestand der Literatur des kritischen Realismus in 
Deutschland zu rechnen. Als die Faschisten merkten, daB die 
gesellschaftskritische Aussage des Romans ihnen gefahrlich werden 
konnte, lieBen sie das Buchhandel verschwinden, so daB auch diesem 
Werk eine Breitenwirkung unter den damaligen Zustanden in 
Deutschland versagt blieb.

Fallada schrieb auBerdem noch eine Reihe von Marchen und 
harmlosen Erzahlungen, die allerdings ohne besondere Bedeutung 
blieben. Unter dem Druck der Verhaltnisse wurde fur den 
Schriftsteller das Leben immer unertraglicher; in seiner 

.Ausweglosigkeit verfiel er dem Rauschgift. Die Faschisten nahmen 
das als willkommenen AnlaB, ihn in eine Entziehungsanstalt zu 
sperren. Hier schrieb er unter schwierigsten Bedingungen den 
Roman “Der Trinker” (1950 erschien). Fallada gelang es allerdings 
nicht, dieses Sujet realistisch zu gestalten; die rein individuellen 
psychologischen Momente stehen allzu sehr im Vordergrund; es fehlt 
die Verknupfung des Einzelschicksals mit den groBen 
gesellschaftlichen Vorgangen.

Das Jahr 1945 brachte die Freiheit, aber frilhere Lebenskraft war 
gebrochen. 1946/47 vollendete er noch den Roman “Jeder stirbt ftir 
sich allein”. An der demokratischen Neugestaltung konnte er jedoch 
nicht mehr aktiv mitwirken; er verstarb am Februar 1947.

Weitere wichtige Werke:
“Bauern, Bonzen und Bomben” (1931); “Wer einmal aus dem 

Blechnapf frifi” (1934); “Wolf unter Wolfen” (1937); “Der eiseme 
Gustav” (1938); “Geschichten aus der Murkelei” (1938).

Hans Fallada beschreibt in seinem Roman “Kleiner Mann -  was 
nun? ” das Schicksal einer jungen Familie, das so oder ahnlich wohl 
zahlreich in Deutschland wahrend der Weltwirtschaftskrise zu 
Beginn dieses Jahrhunderts aufgetreten ist.
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Johannes Pinneberg und Emma MOrschel, Lammchen, sind ein 
junges Paar, das im Deutschland der 30 er Jahre lebt. Als Lammchen 
ein Kind erwartet, beschlieBen sie und Johannes, der von ihr auch 
liebevoll “Junge” genannt wird, zu heiraten und zusammenzuziehen. 
Beiden ist bewuBt, daB es nicht leicht sein wird, von Pinnebergs 
niedrigem Gehalt zu leben. Doch fur ihre Liebe und den kleinen 
Murkel, den Lammchen erwartet, sind sie bereit, dieses Problem zu 
meistem.

Ihre erste gemeinsame Unterkunft besteht aus kleinem 
gemietetem Zimmer. Wahrend Lammchen sich dort um den Haushalt 
kummert, arbeitet ihr Mann in einem kleinen Familienuntemehmen 
als Buchhalter.

Seinem Chef ist jedoch die Beziehung zwischen Lammchen und 
ihm ein Dorn im Auge, da er Pinneberg gem selbst zum 
Schwiegersohn gehabt hatte. Er kundigt Pinneberg

Aufgabe 1. Erzahlen Sie mit Hilfe folgender Fragen iiber den 
Schaffensweg von H. Fallada.

Wie ist das Pseudonym von Rudolf Ditzen?
Aus welcher Familie stammt er?
Welche Ausbildung bekam er?
Wie heiBt sein erster Roman?
Welcher literarischen Richtung gehort sein Schaffen?
Wie war seine schopferische Tatigkeit in der Zeit des 

Faschismus?
Wie heiBt sein Roman, in dem er scharfe Kritik gegen die 

burgerliche Gesellschaft Ubte?
In welchem Roman von H. Fallada sind besonders anschaulich 

sozialle und okonomische Probleme des Landes dargestellt?
Welchen Eindruck machte sein Roman “Wolf unter Wolfen” auf 

die herrschende Klasse?
Wo und wann schrieb er seinen Roman „Der Trinker“?
Aufgabe 2. Berichten Sie.
Haben Sie etwas Neues iiber sein Schafften erfahren?
War sein Name schon bekannt?
Was bedeuted “freiberuflicher Schriftsteller”?
Welcher Roman von den obergenannten Werken von H. Fallada 

haben Sie gelesen?
Was geschah im Schicksal des Schriftstellers wahrend des 2
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Weltkriegs?
Was kdnnen Sie Qber sein Leben nach 1945 sagen?
Haben Sie etwas iiber seine MSrchen geh6rt. Oder einige von 

ihnen gelesen?
Wie heiBt sein letzter Roman? '
Wie glauben Sie warum wurde H. Fallada in letzten Jahren 

seines Lebens politisch passiv?
“Kleiner Mann -  was nun?”
Lesen Sie den Text und versuchen Sie ihn zu ubersetzen.
Lammchen sitzt in ihrer kleinen Burg und stopft Strumpfe. Der 

Murkel liegt in seinem Bett und schlaft. Ihr ist so trube zumute, der 
Junge ist in letzter Zeit schlimm, verwirrt und gedriickt, 
aufflammend und stumpf. Sie hat ihm neulich etwas Gutes tun 
wollen, zu seinen Bratkartoffeln ein Ei gegeben. Als sie es auf den 
Tisch brachte, tobte er los, als ob sie Millionare seien? Er machte 
sich Sorgen und Sorgen, und sie ...? Hinterher ist er tagelang still 
und gedriickt, redet so sanft mit ihr, sein ganzes Wesen bittet um 
Entschuldigung. Er mufite sife nicht um Entschuldigung bitten, er hat 
es nicht notig. Sie zwei sind eins, nichts kann dazwischen kommen, 
ein rasches. Wort kann betriiben, aber nicht zerstQren.

Aber fruher war doch alles auders. Sie waren jung, sie waren 
verliebt, ein Strahlenstreif lief durch alles, eine glSnzende SHberadcr 
auch durch das dunkelste Gestein. Heute ist alles zerschlagenv Berge 
trilben Schutts und dazwischen einmal ein strahlender Brocken. Und 
wieder Schutt. Und wieder ein biBchen Strahlen. Sie sind noch jung, 
sie lieben sich noch, ach vielleicht lieben sie sich noch viel mehr, sie 
haben sich aneinander gewohnt -  aber es ist dunkel iiberhangt, darf 
unsereins lachen, in solch einer Welt mit sanierten Wirtshaftsfiihrem, 
die tausend Fehler gemacht haben, und kleinen entvvurdigten, 
zertretenen Leuten, die stets ihr Bestes taten?

Ein klein biBchen gerechter k6nnte es geme zugehen, denkt 
Lammchen...

...Lammchen ist noch mit den Garten gegangen, der 
verschlafene Chauffeur bekam den kalten Motor nicht gleich in 
Gang, sie standen schweigend neben dem Wagen. Dann gaben sie 
sich noch einmal die Hand, sie sagten sich noch einmal Adieu, und 
Lammchen sah den Lichtschein der Scheinwerfer und femer, das 
GerMusch des Motors hdrt sie noch eine Weile, und es ist still und
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dunkel urn sie.
Der Himmel ist stemklar, es friert leicht. In der ganzen Siedlung, 

so weit sie schauen kann, ist kein Licht zu sehen, nur hinter ihr, im 
Fenster der eigenen Laube, scheint sanft, die rdtliche Helle der 
Petroleumlampe.

Lammchen steht da, der Murkel schlMft -  wartet sie? Auf was 
soil sie warten? Der letzte Zug ist durch, morgen Vormittag erst kann 
der Junge kommen, er ist ausgerutscht, auch das bieibt nicht aus. 
Nichts bieibt aus. Sie kann hinlegen und schlafen. Oder wachen. Es 
kommt nicht darauf an, unwichtig ist es, wie wir leben.

Lammchen geht nicht hinein. Sie steht da, irgendetwas ist in 
dieser schweigenden Nacht, das ihr Herz unruhig macht. Das sind 
Sterne, sie funkeln in der kalten Luft, nun gut. Die BOsche im Garten 
und im Nachbargarten sind zusammengeballt, klobiges Schwarz, die 
Laube des Nachten ist wie ein dunkles, massiges Tier.

Kein Wind, kein Gerausch, nichts, hinten, fern auf der Strecke 
Ши1 ein Zug. Darum ist es hier um so stiller, um so lautloser, und 
LSmmchen weiB, sie ist nicht allein. Irgend jemand ist hier drauBen 
im Dunkeln wie sie, regungsios. Atmet der? Nein nicht. Und doch ist 
jemand hier.

Das ist ein Fliederbusch, und das ist noch ein Fliederbusch. Seit 
wann steht zwischen den beiden Fliederbiischen etwas?

L8mmch«n macht einen Schritt, ihr Herz klopft sehr. aber sie
fragt ganz ruhigr „Junge, bist du <fas?* Der Busch, der OberzaMige 
Busch, ist still. Dann bewegt er sich z6gemd, der Junge fragt 
stockend, rau: ,.lst er weg?“

,,Ja, Jachmann ist weg“. “Hast du lange hier gewartet?“ 
Pirtneberg antwortet nicht.

Eine Weile stehen sie so still, Lammchen mochte das Gesicht 
des Jungen erraten, aber nichts ist zu sehen. Und doch dringt von der 
reglosen Gestalt da druben eine Gefahr zu ihr heruber, etwas 
Dunkleres noch als die Nacht, etwas Drohendes als diese fremde 
Reglosigkeit des vertrauten Mannes.

Lammchen steht still.
Dann sagt sie leicht: „Gehen wir rein? Mir wird kalt.“
Er antwortet nicht.
LSmmchen versteht, es ist etwas geschehen. Es ist nicht, daB er 

getrUnken hat, getrunken hat er vielleicht auch. Es ist etwas anderes
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geschehen, etwas Schlimmes..
Da steht ihr Mann, ihr lieber junger Mann, im Dunkeln wie ein 

verwundetes Tier, und traut sich nicht ans Licht. Jetzt haben sie ihn 
unten...

Vokabelliste
Freiberuflicher Schriftstelier -  эркин ижод килувчи ёзувчи -  

свободный писатель
vifach -  куп марта, куп кирррали -  многократный 
schildem -  тасвирламок -  изображать 
unerwunscht -  ёктирмаган -нежелательный, нетерпимый 
der Blechnapf -  мис ликоп -  медная миска 
das Schicksal -  такдир -  судьба 
ahnlich -  ухшаш -похожий 
meistem -  енгмок -  одолевать 
die Unterkunft -  хонадон -квартира, помещение 
mischen -  аралаштирмок -  вмешиваться 
Ein Dorn in] Auge sein -  ошга тушган пашша -быть бельмом 

на глазу
ktindigen -  хайдамок, хисоблашмок —рассчитать, уволить 
Stopfen -  ямамок -  штопать
trflbe -  бехаловат, нотинч -  неспокойно, муторно на душе
verwirrt -  узини йукотиб куйган -  растерянный
gedriickt -  эзилган (рухан) -  подавленный
aufflammend -  жиззаки -  вспыльчивый
bischen -  бир оз -  немного
dazwischen -  орасида -  между тем
die Silberader -  кумуш ип -  серебряная нить
verschlafen -  ухлаб колмок - заспанный
die Laube -  богдаги уйча -  садовый домик
der Scheinwerfen -  ёриткич — прожектор
der Schutt -  курилиш чикиндиси -строительный мусор
entwtirdigen -  тахдирламок -  унижать
zertreten -  топталмок, эзгиламок -  раздавить, растоптать
stets -  мунтазам -  постоянно
der Busch -  шох -  куст
die Petroleumlampe -  керосин чирок -  керосиновая лампа 
die Siedlung -  кишлок, -  поселок 
massig -  салмокли -  массивный
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lautlos -  овозсиз -  бесшумный
вег Fliederbusch -  сирен дарахти шохи -  куст сирени
verwundet -  яраланган -  раненый
eine Weile -  бир оз вакт -  некоторое время
III. Ubungen zum gesprochenen Deutsch
Ubung 1. Antworten Sie.
Wie heiBen die Helden des Romans?
Warum war der Junge schlecht gelaunt?
Was mochte Lammchen machen, um ihm etwas Gutes zu tun? 
Wie war der Junge fruher?
Wie war das Leben dieses jungen Paars wahrend der 

Wirtschaftskrise?
Woriiber dachte Lammchen beim Treffen mit ihrem Mann, 

nachdem Jachmann weg war?
Welche Gefahr fuhlte Lammchen?
Woraufhoffle Lammchen?
Warum war der Junge so betrflbt und antwortete auf keine Frage 

von Lammchen?
Wie glauben Sie hatte der Junge Angst Lammchen zu verlieren? 
Ubung 2. Was meinen Sie?
Kann man an diesen Textstellen das Verhaltnis zwischen den 

Eheleuten verstehen?
Worin fiihlt man die Schwierigkeiten der Familie? Welche 

Worter gebraucht der Autor, um ihre schwere Lage darzustellen? 
Haben diese Schwierigkeiten ihre Liebe beeinflusst?
Welche Worte von Lammchen dienen als Beweis, daB sie ffir 

ihren Mann als Halt und Mut dient?
Spielt der Kontrast zwischen hell und dunkel in Text eine 

wesentliche Rolle?
Ubung 3. Erganzen Sie fehlende Worter und sagen Sie die 

Satze in ihrer Muttersprache.
Ihr ist so trObe zumute, der Junge ist in letzter Z e it........ und

... und . . . .
Sie zwei sind eins, nichts kann ... kommen, ein rasches Wort 

kann ... aber n ich t. . . .
Und wieder . . . .
Der Himmel i s t ..., es friert. . . .
Der letzte Zug ist..., morgen Vormittag erst kann der Junge
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kommen.
Nichts... aus.
Das ist ein und das ist noch ein__
L3mmchen versteht, es i st ... geschehen.
Ubung 4. Was ist hier falsch?
Antworten Sie mit:

1. Das stimmt nicht.
2. Das ist nicht gam So.
3. Da irrst du dich aber.

H. Mann, der beriihmte deutsche Schriftsteller hat den Roman 
„Kleiner Mann -  Was nun?“ geschrieben.

Die Helden des Romans sind reiche Menschen, die in den USA 
in einer Villa an der OzeankOste leben.

Lammchen und ihr Mann sind alte Menschen, die einige Enkel 
haben.

Lammchen wartet auf ihren Mann nicht.
Er kam gerade aus der Polizei, wo er mit einem Preis 

ausgezeichnet wurde.
Ubung S. Machen Sie ein RollenspieL
Eine Person fragt, eine andere Person informiert.
Beispiel:
Frage: WorOber erzahlt H. Fallada in seinem Roman 

„Kleiner Mann -  was nun?“
Antwort: Er erzahlt die Geschichte von Johannes Pinneberg und 

seiner Frau Lammchen. Das Paar hat standige Angst: „Nur nicht 
arbeitslos Werden!“

Frage: Warum haben sie Angst die Arbeit zu verlieren?
Antwort: In Roman beschreibt H. Fallada eine schwere Krise in 

der Geschichte Deutschlands, die gerade das Ganze Europa umfasst. 
In solchen Zustanden konnte die Menschen nur Freundschaft und 
Liebe retten.

Frage: Wie versichert Lammchen ihren Mann, um ihn Halt 
und Mut zu geben?

Antwort: Sie sagte nur einige Worte, aber sie haben eine groBe 
Bedeutung: „Aber du kannst mich doch ansehen! Immer und immer! 
Du bist doch bei mir, wir sind doch beisammen.“

Frage..................... ?
Antwort..................
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Frage..................... ?
Antwort..................
Frage..................... ?
Antwort...................
Ubung 6. Sprechsituationen.
Man bittet Sie Lammchen zu charakterisieren. Welche Epitheta 

entsprechen dieser Frau ihrer Meinung nach.
Glauben Sie, daB diese Familie fur jeden ein Beispiel sein kann, 

um in einer ausweglosen Situation den Mut nicht zu verlieren.
Wie stellen Sie sich Johannes Pinneberg vor? Beschreiben Sie

ihn.
MSchten Sie in ihrer Personalbibliotek die Werke von H. 

Fallada haben?
IV. Ubungen Zum geschriebenen Deutsch.
Ubung 1. Beschreiben Sie Ihre Eindriicke von dem gelesenen 

Stuck.
Ubung 2. Kurzes Diktat.
Von seinem ersten Gehalt kauft er fur Lammchen eine 

Frisiertoilette, die sie schon oft im Schaufenster bewundert haben. 
Lammchen freut sich zwar iiber das Geschenk, aber sie ist auch 
argerlich dariiber, daB ihr Mann das hart verdiente Geld so 
uriiiberlegt ausgegeben hat. So bieibt dies vorerst das einzige 
Mobelstiick, das sich das junge Paar anschafft.

Als ein Kollege Pinnebergs zufallig ein Inserat, in dem Frau Mia 
einschlagige Bekanntschaften mit Frauen anbietet, entdeckt, sind sie 
entsetzt und beschlieBen, heimlich auszuziehen. Nach endlosem 
Suchen finden sie zwar eine Wohnung bei dem Bauem Puttbreese, 
doch sie miissen eine noch hohere Miete bezahlen und somit mtissen 
sie jeden Pfennig zweimal umdrehen.

Nach wenigen Wochen in der neuen Wohnung setzen bei 
Lammchen die Wehen ein und Pinneberg bringt sie ins Hospital. Aus 
Sorge um Frau und Kind ruft er in dieser Nacht oft im Krankenhaus 
an, bis die Krankenschwester ihm gegen Mitternacht die freudige 
Nachricht von einem gesunden Sohn iiberbringen kann. Die jungen 
Lltern sind ganz stolz auf ihren kleinen Murkel und kiimmem sich 
liebevoll um ihn.

Ubung 3. Schreiben Sie aus dem Text alle Satzreihen und 
sagen sie diese in ihrer Muttersprache.



Beispiel:
Sie yvaren jung Sie waren verliebt, ein Strahlenstreif lie f durch 

alles, eine glanzende Silberader auch durch das dunkelste Gestein.
Ubung 4. Schreiben Sie folgende Satze ins Perfekt.
1. Aber friiher war doch alles anders.
2. Dann gaben Sie noch einmall die Hand, Sie sagten sich noch 

einmal Adieu.
3. Lammchen geht nicht hinein.
4. Lammchen steht still.
5. Aber Pinneberg antvortet nicht.
6. Es ist alles umsonst.
7. Es ist das alte GIflck, es ist die alte Liebe.
Ubung 5. Kurzreferat
Wahlen Sie eines der folgenden Themen:
a) Berichten Sie welche positive oder negative Assoziationen 

Sie bei dem Wort ,JDer Trinker" haben.
b) Hans Falladas Leben und Schafiften bis 1945.
c) Wie Stellen Sie sich ihre zukunftige Familie vor? Wird Sie 

der Familie Pinneberg ahneln?



ERICH MARIA REMARGUE 
(1898 -1970)

I. Der Schaffensweg von E. M. Remargue 
Erich Maria Remarque, geboren 1898 in Osnabrflck, besuchte 

das katholische Lehrerseminar. 1916 als Soldat eingezogen, wurde er 
nach dem Krieg zunachst Aushilfslehrer, spater Gelegenheitsarbeiter, 
schlieplich Redakteur in Hannover und' ab 1924 in Berlin. 1932 
verlieP Remarque Deutschland, lebte zunachst im Tessin/ Schweiz. 
Er wurde 1938 ausgebiirgert. Ab 1941 lebte Remarque offiziell in 
den USA, erlangte 1947 die amerikanische Staatsbiirgerschafl. 1970 
starb er in seiner Wahlheimat Tessin.

1898: - Erich Maria Remarque wird am 22 Juni in Osnabrflck 
geboren

1904: - Bis 1921 Volksschule in Osnabrflck 
1912: - „Katholisches Praparand^“ in Osnabrflck zur 

Vorbereitung auf das Lehrerseminar
1915: - Katholisches Lehrerseminar in Osnabrflck 
1916: - Am 26. November Einberufiing zum MilitSr 
1917: - Am 12. Juni Abstellung an die Front in Frankreich
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- Am 31. Juli Verwundung -  Lazarettaufenthalt in Duisburg
1919: - Ab Januar wieder katholisches Seminar in Osnabriick
- Am 25. Juni 1. LehramtsprOfung in Lohne, Kreis Lingen 
1920: - Ab 4. Mai Lehrer in Nahne bei Osnabriick
- Jugendroman „Die Traumbude“
- Veroffentlichungen von Skizzen und Gedichten in Zeitungen 

und Zeitschriften
- Arbeit an einem (verschollenem) Drama ,,Saul“ 
1922:-Buchhalter, Kaufmann, Grabstein -  und Denkmal-

verkaufer bei dem Steinmetz der Briider Vogt in Osnabriick
Ab Oktober Werbeleiter und Redakteur bei der Continental Co., 

Hannover
1924: - Sportredakteur bei Sport im Bild im August- Scheel- 

Verlag, Berlin Feuilletons und Sportreportagen
Die Blicher „Uber das Mixen kostbarer Schnapse" und „Segel 

am Horizont“ erscheinen
1925: - Erste Ehe mit der Tanzerin und Schauspielerin Jutta Use 

Zambona
1927: - Remarque schreibt in Berlin in sechs Wochen den 

Roman „Im Westen nichts Neues'\ der 1929 er scheint 
1929: - Der Antikriegsroman wird zum Weltbestseller 
Im November/Dezember Arbeit in Osnabriick am Roman „Der 

Weg zuriick“, der im Sommer 1930 fertig gestellt wird und 1931 
erscheint

1930: - Universal in Hollywood verfilmt .,1m Westen nichts 
Neues“ (All Quiet On The Western Front), Regie: Lewis Milestone

- Storaktionen der NSDAP bei der deutschen Urauffiihrung in 
Berlin und Auffiihrungsverbot durch die deutsche Filmpriifstelle ftir 
ganz Deutschland am 11.12.1930

1933: - Remarque verlaPt im Januar Berlin, wenige Tage vor der 
Machtiibemahme Hitlers, und geht in die Schweiz.

- Am 12. Mai werden seine Biicher in Berlin offentlich 
verbrannt

- Zwischen 1933 und 1939 wiederholt langere Aufenthalte in 
Paris

1937: - Der Roman „Drei Kameraden“ erscheint erstmals beim 
Verlag Querido in Amsterdam, der einen grojien Teil deutscher 
Emigrantenliteratur wahrend der NS-Zeit verlegte
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- Universal verfllmt „Der Weg zur(ick“ (The Rooad ZBack), 
Regie: James Whale *

- Vergeblicher Protest des deutschen Konsuls gegen den Film in 
Los Angeles

1938: - Entzug der deutschen Staatsbttrgerschaft durch die NS- 
Machthaber

Metro Goldwyn Meyer verfllmt „Drei Kameraden“ (Three 
Comrades), Regie: Frank Borzage

1939:- Marz und September Reisen in die USA 
Offizielle Einreise 1941
Bis 1942 vorwiegener Aufenthalt in Holly wood/Los Angeles, 

dann in New York
1941: - Der Roman „Liebe Deinen Nachsten“ erscheint in 

Amerika (engl. ,,Flotsam“) und wird von United Artists verfllmt (So 
Ends Our Night), Regie: John Gromwell

In Deutschland kommt der Roman 1953 heraus 
1945: - Remarque sehreibt in New York den Roman „Arc de 

Triomphe“
1947: - Remarque wird amerikanischer Staatsbtirger 
1948: - Enterprise Studio verfllmt „Arc de Triomphe" (,?4rc O f 

Triomphe“), Regie: Lewis Milestone
1951: - Von nun wechselt Remargue standig zwischen New 

York und seinem Haus in Porto/Tessin
1952: - Der Roman „Der Funke Lebens“
1954: - Der Roman „Zeit zu leben und Zeit zu sterben“ erscheint 
1955: - Cosmofilm, Wien, verfllmt „Der letzte Akt“, Regie: G. 

W. Pabst, zu dem Remarque das Drehbuch geschrieben hatte 
1956: - Der Roman „Der schwarze Obelislc“ erscheint 
1957:- Erste Ideen zu dem Roman „DieNacht von Lissabon“, 

der 1963 erscheint
Remarque arbeitet im Sommer in Los Angeles am Drehbuch fur 

„Zeit zu leben und Zeit zu sterben“
Universal verfllmt den Roman „Zeit zu leben und Zeit zu 

sterben“ (A Time To Love And A Time To Die), Regie: - Douglas 
Sirk 4

1958: - Am 25. Februar heiratet Remarque in zweiter Ehe die 
amerikanische Filmschauspielerin Paulette Goddard

1961: - Der Roman „Der Himmel kennt keine Giinstlinge“
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erscheint
1968: - Arbeit an dem Roman „Schatten im Paradies“, der 

posthum erscheint
1970: - Am 25. September stirbt Remarque an einem Herzleiden 

ijn Krankenhaus von Locarno im Tessin
II. Aufgabe 1. Erzahlen Sie mit Hilfe folgender Fragen fiber 

den Schaffensweg von E. M. Remarque
Wo und wann wurde E. M. Remarque geboren?
Wann wurde er Soldat und an welchem Krieg beteiligter er sich?
Welche Berufe hatte er?
Wann verlie|3 er Deutschland und warum?
In welches Land emigrierte er zuerst?
Seit wann lebte er offiziell in den USA?
Wie hiep seine Wahlheimat?
Welcher Roman hat ihm den Weltruf gebracht?
Welche Werke von ihm waren in Hollywood verfilmt?
Wann reipte E. M. Remarque das erste Mai in die USA?
Aufgabe 2. Berichten Sie!
Wann haben Sie sich mit den Werken von E. M. Remarque 

bekannt gemacht?
Welche Eindriicke machen seine Werke auf die Leser?
Welcher Roman uber den ersten Weltkrieg wurde zum 

Weltbestseller?
In welchem Jahr waren seine Bucher verbrannt?
Haben Sie seine Filme gesehen?
War E. M. Remarque nur Romanschriftsteller oder auch als 

Lyriker bekannt?
War sein Privatleben glttcklich?
Welcher Roman erschien nach seinem Tode?
Warum waren seine Romane so beliebt?
Drei Kameraden.
(Auszug, Gekurzt)
Lesen Sie den Text und versuchen Sie ihn zu ubersetzen
Ein paar Tage spater spiirte ich Stiche in der Brust und hustete 

Der Chefarzt horte den Larm, als er iiber den Korridor ging, und 
steckte den Kopf in mein Zimmer. „Kommen Sie doch mal mit ins 
Sprechzimmer“.

„Es ist weiter nichts“, sagte ich.
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„Das ist egal“, erwiderte er. „Mit so einem Husten dOrfen Sit 
nicht bei Fraulein Hollman sitzen. Kommen Sie mal gleich mit".

Ich zog mir einer sonderbaren Befriedigung im Sprechzimnw 
das Hemd aus.

Der Chefarzt sah mich eigenttimiich an. „Sie scheinen sich ja 
noch zu freuen“, sagte er stimrunzelnd.

Dann untersuchte er mich sorgfaltig. Ich sah mir die blanket) 
Dinge an den Wanden an und atmete tief langsam und schnell und 
kurz ein und aus, wie er es verlangte. Dabei spiirte ich wieder die 
Stiche und war zufrieden, Pat jetzt etwas weniger voraus zu haben.

„Sie sind erkaltet“, sagte der Chefarzt. „Legen Sie Sich ein oder 
zwei Tage ins Bett oder bleiben Sie wenigstens in Ihrem Zimmer. Zu 
Fraulein Hollmann diirfen Sie nicht hinein. Nicht Ihretwegen, - 
Fraulein Hollmanns wegen“.

„Kann ich durch die Tiir mit ihr sprechen?'1 fragte ich. „Oder 
iiber den Balkon?“

„Ober den Balkon ja, aber nur ein paar Minuten, und durch die 
TUr meinetwegen auch, wenn Sie fleiBig gurgeln. Sie haben au|3er 
der Hrkflltung auch noch einen Raucherkatarrh“.

„Und die Lunge?“ Ich hatte irgendwie die Erwartung, dass 
wenigstens eine Kleinigkeit daran nicht in Ordnung ware. Ich hatte 
mich besser Pat gegenOber gefiihlt.

„Aus Ihrer Lunge konnte man drei machen'1, erklarte der 
Chefarzt. „Sie sind der gesundeste Mensch, den ich seit langem 
gesehen habe.“

Er verschrieb mir etwas, und ich ging zuriick.
,,Robby“, fragte Pat aus ihrem Zimmer, „Was hat er gesagt?“
„Ich darf nicht zu dir einstweilen“, erwiderte ich unter der T(ir. 

„Strenges Verbot. Ansteckungsgefahr.“
„Siehst du“, sagte sie erschrocken, „ich habe es immer schon 

nicht mehr gewollt.“
„Ansteckungsgefahr fur dich, Pat. Nicht fur mich.“
„Lap den Unsinn“. Sagte sie. „Erzahle mir genau, was los ist.“ 
„Es ist genau so, Schwester“, ich winkte der Stationsschwester, 

die mir gerade die Medikamente brachte, „sagen Sie Fraulein 
Hollmann, wer der Gefahrlichere von uns beiden ist.“

„Herr Lohkamp“, erklarte die Schwester. „Er darf nicht raus, 
damit er Sie nicht ansteckt.“
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Pat sah unglaubig von der Schwester zu mir. Ich zeigte ihr die 
Medikamente durch die TUr. Sie begriff, dap es stimmte, und begann 
zu lachen, immer mehr, sie lachte, bis ihr die Tranen kamen und sie 
schmerzhaft zu husten anfing, so dap die Schwester hinlaufen und sie 
stUtzen musste. „Mein Gott, Liebling“, fliisterte sie, „das ist zu 
komisch. Und wie stolz du aussiehst!“ Sie war den ganzen Abend 
fr6h!ich. Ich lieP sie natiirlich nicht allein, sondem sap in einem 
dicken Mantel, einen Schal um den Hals, bis Mittemacht auf dem 
Balkon und erzMhlte ihr Geschichten aus meinem Leben, immer 
w ilder von ihrem leisen VogelgelSchter unterbrochen und. 
angetrieben.

Vokabelliste
Spiiren -  сезмок, хис килмок - чувствовать 
der Stich -  санчик, санчиш -  укол 
die Brust -  кукрак -  ф удь 
husten -  йуталмок -  кашлять
den Kopf stecken -  бошни яширмок - спрятать голову
das Sprechzimmer -  кабулхона -  приемная врача
egal -  бари бир -  безразлично
die Befriedigung -  кониктириш - удовлетворение
eigentOmlich -  узига хос -  своеобразный
stirnrunzelnd -  пешонаси тиришган холда -  наморщив лоб
blank -  ялтираган (тозаликдан) -  сверкающий
verlangen -  талаб килмок - требовать
ihretwegen -  сиз туфайли — ради вас
gurgeln -  чайимок -  полоскать
die Kleinigkeit -  майда-чуйда -  мелочь
erwidern -  рад этмок - возражать
streng -  каттиккул -  строгий
Verbot -  такик - запрет
die Ansteckungsgefahr -  юкиш хавфи -  опасность заражения
der Unsinn -  бемаънилик -  глупость
unglaubig -  ишониб булмас -  недоверчиво
begreifen -  тушунмок - понимать
schmerzhaft -  огрикли - болезненно
stutzen -  химоя килмок - защищать
fliistern -  пичирламок - шептать
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stolz -  магрур -  гордо 
die Mitternacht -  ярим тун - полночь
III. Ubungen zum gesprocbenen Deutsch.

Ubung 1. Antworten Sie.
Wo verlief die Handlung in dieser Episode?
Warum erlaubte der Arzt mit Pat nicht zu sprechen?
An welcher Krankheit litt Pat?
Was bedeutet ,,Raucherkatarrh?“
Wie schetzte der Chefarzt Robbys Gesundheit ein?
Warum mochte Herr Lohkamp auch krank werden?
Wie aufterte er seine Liebe zu Pat?
Ubung 2. Was meinen Sie?
Darf man diesen Roman von E.M. Remarque als 

autobigraphischen Roman einschatzen?
Haben die beiden Helden eine Hoffnung auf die baldige 

Besserung?
Wie schatzen Sie das Benehmen von Robby ein?
Welchen Eindruck macht au f die Menschen die Aufenthalt in 

einer Klinik fiir Lungen krankheiten?
Darf man Pat beneiden?
Ubung 3. Erganzen Sie die fehlenden W orter und sagen Sie 

die Satze in Ih rer M uttersprache.
Ein ... Tage spater spiirte ich Stiche in der Brust.
Es ist weiter nichts . . . .
Dann ... er mich sorgfaltig.
Ich hatte mich ... Pat gegeniiber gefuhlt.
Aus Ihrer L u n g e ....... . drei machen.
... sah unglaubig von ... zu mir.
„Mein Gott, ... fliisterte Sie“ .
Ubung 4. Was ist hier falsch?
Antworten Sie mit:
1. Das stimmt nicht.
2. Das ist nischt gam  So.
3. Da irrst du dich aber.
Der Arzt untersucht Fraulein Hollmann und sagt, dap ihr Husten 

keine Sorgen machen kann und alle Sie besuchen diirfen.
Die Krankenschwester sah mich an und sagte; „Ihre Freundin ist 

ganz gesund und morgen darf Sie das Sanatorium verlassen“
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„Sie hat Kopfschmerzen“ gagte der Chefarzt.
Er verschrieb mir keine Arznei und ich blieb hier sitzen.
„Herr Lohkamp“ erklarte die Schwester. „Er darf hinaus, damit 

Sie ihn anstecken“ .
Ubung 5. Machen Sie ein Rollenspiel aufgrund des Textes. 
Eine Person fragt, eine andere Person informiert.
Beispiel:
Frage: Hast du einmal Remarques Werke gelesen?
Antwort: Ja, natiirlich, Das ist mein Lieblingsschriftsteller. Ich 

finde, dass er besser, als die andern deutschen Schriftstiller iiber die 
Ereignisse und die Folgen des Kiegs schrieb.

Frage: Ist der Roman „Drei Kameraden“ auch iiber den Krieg? 
Antwort: Nein, aber uber seine Folgen und tiefe Kriese im 

Leben des Landes nach dem ersten Weltkreg
Frage......................?
Antwort................
Frage......................?
Antwort................
Ubung 6. Sprechsituationen
Raten Sie ihrem Bekannten einige Werke von E. M. Remarque 

zu lesen. Welche Argumente gebrauchen Sie dabei?
Sie wollten in einer Buchhaudlung einen Roman von E. M. 

Remarque kaufen, er ist aber nicht vorratig. Lassen Sie dieses Buch 
bestellen.

Sie sitzen in der U-Bahn und lesen einen Roman von E. M. 
Remarque. Ihr Nachbar interessiert sich daflir. Was machen Sie?

Sollte man im Fremdsprachenunterricht literarische Texte lesen? 
Warum (nicht)? Begriinden Sie Ihren Standpunkt.

IV. Ubungen zum geschriebenen Deutsch.
Ubung 1. Beschreiben Sie Ihre  Eindriicke von dem gelesenen 

Stiick.
Ubung 2. Schreiben Sie aus dem Text die Medizinlexik aus. 
Ubung 3. Geben Sie folgende Satze in der indirekten Rede:
„Das ist egal, erwiderte er“.
„Sie sind erkaltet“ , sagte der Chefarzt. ,,Legen“ Sie sich ein oder 

2 Tage ins Bett oder bleiben Sie wenigstens in ihrem Zimmer.
„Kann ich durch die Tiir mit ihr sprechen?“ fragte ich.
Der Arzt sagte: „Uber den Balkon ja, aber nur ein paar Minuten.
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Sie haben aufier der Erkaltung auch noch Raucherkatarrh".
„Ich darf nicht zu dir einst weilen“ erwiderte ich.
Ubung 4. Erganzen Sie die Satze. Gebrauchen Sie irreale 

W unschsatze .
Wenn Fraulein Hollmann nicht so stark krank ware . . . .
Wenn ich auch so gefahrlich krank ware...
Wenn der Sanatriummarzt nicht so hoflich w are... .
Wenn die Medikamente nicht so teuer waren . . . .
U bung 5. K urzrefera t.
Wahlen Sie eines der folgenden Themen
a) Erich Maria Remarques Leben im Ausland
b) Charakterisieren Sie die Beziehungen der Helden aus dem 

Roman „Drei Kameraden“.
c) Das Thema der Pazifistik im Schaften der deutschen 

Schriftseller und Dichter.



BERTOLD BRECHT 
(1898-1956)

I. Der Schaffensweg von B. Brecht.
Bertold Brecht, geboren 1898 in Augsburg, "aufgewachsen als 

Sohn wohlhabender Leute", begann wahrend des ersten Weltkrieges 
Medizin und Naturwissenschafiten zu studieren und arbeitete 
zugleich in einem Augsburger Militarlazarett. Dort schrieb er seine 
ersten Lieder und Gedichte mit antimilitaristischer Tendenz. Als 
USPD-Mitglied gehorte er 1918 dem Augsburger Soldatenrat an. 
Kurze Zeit spater wandte er sich dem Theater zu. Seine ersten 
Dramen {"Ball", 1922; "Trommeln in der Nacht", 1922) brachten 
ihm bereits Ehrungen und Anerkennungen (1922 Kleistpreis). Seit 
1924 lebte der Dichter in Berlin als Dramatiker und Schriftsteller. 
Neben seiner Lyrik ("Die Hauspostille", 1927) machten ihn seine 
Stucke schon in den zwanziger Jahren weit bekannt (vor allem 
"Mann ist Mann", 1927; "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny", 
1929; und der drossle Erfolg der "Dreigroschenoper", 1928). Er griff 
das biirgerliche Amiisiertheater an und schrieb in dieser Zeit erste
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Grundztlge seiner Theorie vom epischen Theater nieder.
In diesen Jahren schrieb der Dichter auch einige der schdnsten 

und bekanntesten Kampfgedichte der deutschen Arbeiterklasse 
("Solidaritatslied", 1931; "Einheitsfrontlied", 1932.)

1933 verliess Bertolt Brecht beim Machtantritt der 
Hitlerfaschisten seine Heimat und ging bis 1947 in die Emigration. 
Er lebte zunachst in Skandinavien, spater in den USA. Zusammen 
mit Bredel und Feuchtwanger war er Redakteur der in Moskau 
erscheinenden literarischen Zeitschrift "Das Wort".

Seit 1948 leitete Bertolt Brecht zusammen mit seiner Frau 
Helene Weigel das weltberiihmt gewordene "Berliner Ensemble" in 
Berlin. Er wurde 1951 mit einem Nationalpreis geehrt. Der Dichter 
starb 1956 in Berlin.

In der Emigrationzeit waren seine dramatischen Meisterwerke 
entstanden, unter anderem "Die Gewehre der Frau Carrar" (1937), 
"Furcht und Elend des Dritten Reiches" (1938), "Leben des Galilei" 
(1939), "Mutter Courage und ihre Kinder" (1939), "Der aufhaltsame 
Aufstieg des Arturo Ui" (1941), "Der kaukasische Kreidekreis" 
(1945) und "Die Tage der Commune" (1948-1949). Auch als Epiker 
("Der Dreigroschenroman", 1934; "Der verwiindete Sokrates", 
Erzahlungen, 1949; "Die Geschafte des Herrn Julius Casar", 
Romanfragment, 1949) und als hervorrangender Lyriker hat Brecht 
die deutsche Nationalliteratur bereichert.

Bereits wahrend des ersten Weltkrieges hatte sich der junge 
Dichter von den herrschenden Klassen distanziert.

Aufgabe 1.
Erzahlen Sie mit Hiife folgender Fragen uber den 

Schaffensweg von B.Brecht.
In welchem Jahrhundert lebte B. Brecht?
Welcher literarischen Richtung gehorte er an?
Wann wurde er als Schriftsteller bekannt?
Hatte B. Brecht eine philologische Ausbildung?
Welches Werk machte ihn in der ganzen Welt bertihmt?
Wann wandte sich B. Brecht dem Theater zu?
Welches Theater grtindete er?
Wann ging B.Brecht in die Emigration?
Welche Schriftsteller haben mit ihm zusammen die Zeitschrift 

"das Wort" herausgegeben?
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10. Mit welchen Nationalpreisen wurde er geehrt?
11. Wo und wann ist B. Brecht gestorben?
Aufgabe 2
Berichten Sie
Was wussten Sie friiher von B. Brecht?
Haben Sie aus diesem Text neue Information von ihm 

bekommen?
Welche Bedeutung hatte fur B. Brecht der 1. Weltkrieg?
Wissen Sie sonst noch etwas iiber ihn?
Welche Werke von B. Brecht haben Sie gelesen?
Welche Theaterstucke von ihm haben Sie gesehen?
Was konnen Sie iiber seine Frau, Helene Weigel sagen?
Warum hat sich der junge Schrifitsteller von den herrschenden 

Klassen distanziert?
Was kennen Sie iiber alte kaukasische Volkslegende gehort, die 

zum Grund seines Weks gelegt wurde?
10. Welche Werke von B. Brecht waren mehr popular seine 

Lyrik, oder dramatische Werke?
W enn die Haifische Menschen waren.
Lesen Sie den Text und versuchen Sie ihn zu ubersetzen.
"Wenn die Haifische Menschen waren" fragte Herm K. die 

kleine Tochter seiner Wirtin, "waren sie dann netter zu den kleinen 
Fischen?" "Sicher", sagte er. Die Hauptsasche ware natiirlich die 
moralische Ausbildung der "Fischlein. Sie wiirden unterrichtet 
werden, dass es das Grosste und Schonste sei, wenn ein Fischlein 
sich freudich aufopfert, und dass sie alle an die Haifische glauben 
miissten, vor allem, wenn sie sagten, sie wiirden fur eine schone 
Zukunft sorgen. Man wurde den Fischlein beibringen, dass diese 
Zukunft nur gesichert sei, wenn sie Gehorsam lernten. Vor alien 
niedrigen, materialistischen, egoistischen Neigungen miissten sich 
die Fischlein hiiten und es sofort den Haifischen melden, wenn eines 
von ihnen solche Neigingen verriete.

Wenn die Haifische Menschen waren, wiirden sie natiirlich auch 
untereinander Kriege fiihren, um fremde Fischkasten und fremde 
Fischlein zu erobern. Die Kriege wiirden sie von ihren eigenen 
Fischlein fiihren lassen. Sie wiirden die Fischlein lehren, daB 
zwischen ihnen und den Fishlein der anderen Haifische ein riesiger 
Unterschied bestehe. Die Fischlein, wiirden sie verkiindigen, sind
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bekanntlich stumm, aber sie schweigen in ganz vcrschiedcnen 
Sprachen und konnen einander daher unmGglich verstehen. Jedem 
Fischlein, das im Krieg ein paar andere Fischlein, feindliche, in 
anderer Sprache schweigende Fischlein totete, wtlrden sie einen 
kleinen Orden aus Seetang anheften und den Titel Held verleihen.

Wenn die Haifische Menschen waren, gabe es bei ihnen 
natiirlich auch eine Kunst. Es gabe schone Bilder, au f denen die 
Zahne der Haifische in prachtigen Farben, ihre Rachen als reine 
Lustgarten, in denen es sich prachtig tummeln lasst, dargestellt 
waren. Die Theater auf dem Meeresgrund wiirden zeigen, wie 
heldenmiitige Fischlein begeistert in die Haifischrachen schwimmen, 
und die Musik ware so schon, dass die Fischlein unter ihren Klangen, 
die Kapelle voran, traumerisch, und in allerangenehmste Gedanken 
eingelullt, in die Haifischrachen stromten.

Auch eine Religion gabe es da, wenn die Haifische Menschen 
waren. Sie wiirde lehren dass die Fischlein erst im Bauch der 
Haifische richtig zu leben begannen. Ubriegen wiirde es auch 
aufhoren, wenn die Haifische Menschen waren, dass alle Fischlein, 
wie es jetzt ist, gleich sind. Einige von ihnen wiirden Amter 
bekommen und iiber die anderen gesetzt werden. Die ein wenig 
grosseren diirften sogar die kleineren auffressen. Das ware fur die 
Haifische nur angenehm, da sie dann selber ofter grossere Brocken 
zu fressen bekamen. Und die grosseren, Posten habenden Fischlein 
wiirden ftir die Ordnung unter der Fischlein sorgen, Lehrer, 
Offiziere, Ingenieure im Kastenbau usw. werden. Kurz es gabe 
iiberhaupt erst eine Kultur im Meer, wenn die Haifische Menschen 
waren.

Vokabel liste
der Haifisch- йирткич балик - акула 
die Wirtin -  бека -  хозяйка 
die Hauptsache - бош масала -  главное дело 
die Ausbildung - таълим - образование 
sich aufopfern - узини курбон килмок - приносить себя в 

жертву
glauben ап - ишонмок - верить 
die Zukunft -  келажак -  будущее 
beibringen - ургатмок - способствовать 
gehorsam -  итоаткор -  послушный
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die Neigung - итоат килиш -  склонность 
erobern - босиб о л мок, забт этмок - завоевывать 
riesig - улкан -  гигантский 
der Unterschied- фарк - различие 
Stumm- соков -  немой
Seetang -  денгиз ути -  фукус (морская водоросль) 
anheften -  такиб куймок, ёпиштириб куймок - прикрепить 
verleihen- мукофатламок - наградить 
prachtig- зур, ажойиб -  роскошный
sich tummeln- ёзилмок, етилмок, усмок - резвиться, 

развлекаться
begeistern- хайратланмок - восхищаться 
traumerisch- орзунамо - мечтательный 
der Bauch- корин -  живот
fressen- емок (хайвонларга нисбатан) -  есть (о животных)
III. Ubungen zum gesprochenen Deutsch 
Ubung 1. Antworten Sie
Welche Charakter sagt man Haifischen nach?
Wer sind die Haifische, welche Menschen sind "kleine Fische"? 
Was zahlt zur moralischen Ausbiidung der Fischlein? 

(Opferbereitschaft-Autoritatsglaubigkeit-Disziplin-Optimismus- 
Material ismus-Sol idari tat-Heldentum -G1 eichhei t-Ordnung).

Welche Funktion hatte die Kunst, wenn die Haifische Menschen 
waren?

Was ware die Aufgabe der Religion?
Welches Bild der menschlichen Kultur zeichnent Brecht in 

dieser Geschichte?
Ubung 2. Was meinen Sie?
Sind Haifische positive, oder negative Helden der Erzahlung? 
Welche Periode der deutschen Geschichte ist hier dargestellt? 
D arf man diese Erzahlung von B.Brecht als eine Warnung gegen 

den Krieg betrachten?
Welche Eindriicke macht auf die Menschen die Gestalt des 

Haifisches?
Warum hat B. Brecht gerade dieses Tier gewahlt?
Ubung 3. Erganzen Sie die fehlenden W orter und sagen die 

Satze in ihrer M uttersprache.
... Ware natiirlich die moralische Ausbiidung der Fischlein.
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Man ... den Fischlein beibringen, dass... nur gesichert sei, wenn 
sie Gehorsam lernten.

Sie wiirden die Fischlein... dass zwischen ihnen und den 
Fischlein der anderen Haifische ein riessiger Unterschid bestehe.

Wenn... Menschen waren, gabe es bei ihnen natiirlich auch eine 
Kunst

Auch...gabe es, wenn die Haifische Menschen waren.
Einige...wiirde Amter bekommen und iiber die anderen...werden.

' Kurz, ... iiberhaufit eist eine Kultur, wenn die Menschen 
Haifische waren?

Ubung 4. Was ist hier falsch?
Antworten Sie mit:

Das stimmt nicht
Das ist nicht ganz so
Da irrst du dick aber
Wenn die Haifische Menschen waren, wiirden sie keine Kriege 

fiihren, um fremde Fischkasten und fremde Fischlein zu erobern.
Sie wiirden die Fischlein lehren, dass zwischen ihnen und den 

Fischlein der anderen Haifische keine Unterschide sind.
Wenn die Haifische Menschen waren, grabe es bei ihnen 

natiirlich keine Kunst.
Auch eine Religion gabe es nicht.
Einige von ihnen wiirden keine Amter bekommen.
Ubung 5. Machen Sie ein Rollensfiel aufgrund des Textes. 

Eine Person fragt, eine andere Person informiert.
Beispiel: - Wer fragte einmal Herrn К und wontiber?

-Die kleine Tochter der Wirtin fragte einmal Herrn К
- "Was ware, wen die Menschen Haifische waren?
- Was hat Herr K. geantwortet?
- Die Hauptsache ware natiirlich die moralische Ausbildung der 

Fischlein.
- Was wiirde den Fischlein beibringen?
- Diese Zukunft sei nur dann gesichert, wenn sie Gehorsam 

lernten.
Frage...........?
A ntw ort.......?
Frage...........?
Antwort.......?
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Frage........... ?
Antwort.......?
Ubung 6. Sprechsituationen
Aussern Sie Ihre Meinung uber die Tatigkeit von B. Brecht. 
Berichten Sie Uber audere deutsche Schriftsteller, deren Werke 

in Deutschland popular sind?
IV. Ubungen Zum geschribenen Deutsch.
Ubung 1. Beschreiben Sie Ihre Eindriicke von dem 

geleSenen Stuck.
Ubung 2. Welche Rolle spielt im Text Konjunktiv II ?
Ubung 3. Erganzen Sie fehlende Prapositionen.
Waren sie nett... den kleinen Fischen?
Man muss... die Haifische glauben.
Sie wiirden... eine schone Zukunft Sorgen.
Die Theater... dem Meergrund wiirden zeigen, wie heldenmutige 

Fischlein begeistert in die Haiftschrache schwimmer.
Ubung 4. Unterstreichen Sie samtliche Verbformen im 

Konjunktiv II.
Beispiel: - es gabe 
Ubung 5. K urz referat.
Wdhlen Sie eines der folgenden Themen:
Uber die Tatigkeit von B. Brecht vor dem l.W eltkrieg.
B. Brechts Tatigkeit nach dem zweiten Weltkrieg.
Grundung des epischen Theaters.



H E IN R IC H  BOLL 
(1917 -1 9 8 5 )

I. D er Schaffensweg von H. Boll.
191?. Heinrich B611 wurde am 21. Dezember, im schlimmsten 

Hungerjahr des Ersten Weltkriegs, als 3. Sohn des Schreinermeisters 
und Holzbildhauers Viktor B611 und seiner zweiten Frau M aria geb. 
Hermanns in Koln geboren. Die Vorfahren vaterlicherseits: 
Schiffszimmerleute, die vor Jahrhunderten aus religiosen Griinden 
aus England emigrierten und sich am Niederrhein in Xanten 
niederlieBen; die Vorfahren mutterlicherseits: Bauem und 
Bierbrauer.

Vertreter der burgerlich-humanistischen Stromung in der 
deutschen Literatur, hat ganz anders den 2 Weltkrieg in seinen 
Werken dargestellt.

Besuch des Staatlichen Humanistischen Kaiser -  Wilhelm -  
Gymnasiums in Koln.

1929 -1 9 3 2 . Die Familie Boll erfahrt das Schicksal des grOpten 
Teils der inzwischen iiber fiinf Millionen Arbeitslosen: Gflnge zum
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Pfandhaus, Gerichtsvollzieher an der Wohnungstttr und Pfandungen 
gehoren zum Alltag.

1933 -  1936. Am 30. Januar 1933 wird Hitler zum 
Reichskanzler ernannt. In der Familie Boll spricht man haufig und 
offen uber die politischen Ereignisse. Heinrichs Mutter kommentiert 
die Wahl Hitlers mit: „Das bedeutet Krieg!“ In der Bollschen 
Wohnung finden haufig Treffen katholischer Jugendgruppen statt. 
Wie sich anhand der im Nachlap gefundenen Manuskripte -  Kunze 
Erzahlungen und Gedichte -  nachweisen lapt, beginnt Boll 1936 zu 
schreiben.

1937 -  1939. Boll macht 1937 sein Abitur und beginnt eine 
Buchhandlerlehre in Bonn, die er Nacht elf Monaten wieder abbricht. 
1938 wird Boll zum Arbeitsdienst eingezogen. Im Sommer 1939 
immatrikuliert er sich an der Universitat K6ln, im Herbst wird er zur 
deutschen Wehrmacht einberufen.

1939 -  1945. Teilnahme am Zweiten Weltkrieg in Frankreich, 
Polen, in der Sowjetunion, in RumSnien, Ungarn und Deutschland. 
Fast jeden Tag schreibt Boll einen B rief an die Familie und an seine 
Freundin Annemarie Cech, die er 1942 heiratet.

1945. Entlassung aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft. 
Geburt und Tod des Sohnes Christoph. RUckkehr nach Koln Heinrich 
Boll, schreibt sich erneut an der Kolner Universitat ein, um eine 
Lebensmittelkarte zu erhalten. Er arbeitet als Hilfsarbeiter in der 
Schreinerwerkstatt seines Bruders Alois. Seine Frau Annemarie 
arbeitet in ihrem Beruf als Lehrerin und sichert dadurch weiterhin die 
Existenz der Familie. Boll schreibt Romane wie den bisher 
unveroffentlichten „Kreuz ohne Liebe“ und den erst posthum 
erschienenen „Der Engel schwieg“ ; daneben entstehen zahlreiche 
Kurzgeschichten. Alle Arbeiten haben die Nazi -  Zeit, die Zeit des 
Krieges oder die Gegenwart zum Gegenstand.

1947. Im Marz verschickt Boll seine ersten Kurzgeschichten an 
verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. Er lapt sich von der 
Universitat Koln fur ein Semester beurlauben und nimmt danach das 
Studium nicht wieder auf. Geburt des Sohnes Raimund.

1949. De Erzahlung „Der Zug piinktlich“ erscheint. Da die 
Honorare der Veroffentlichungen nicht zum Leben reichen, bewirbt 
sich Boll auf verschiedene Stellen: „Meiner Familie gegenuber kann 
ich jedenfalls eine andere Lebensweise nicht langer verantworten‘\
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heiBt es in einem Brief an seinen Lektor, „und obwohl ich manchmal 
glaube, eine Aufgabe zu haben, so ist mir die Literatur doch im 
Grunde genommen keine ungliickliche Stunde meiner Frau oder 
meiner Kinder wert“.

1950. Aushilfsangestellter beim Statistischen Amt der Stadt 
Koln. Es erscheint ein Band mit Kurzgeschichten: „Wanderer, 
kommst Du nach Spa“ Geburt des Sohnes Vincent. Einladung zu 
einer Tagung der Gruppe 47 in Bad Durkheim. Boll erhalt den Preis 
der Gruppe fur die Erzahlung „Die schwarzen Schafe“. Der Roman 
„Wo warst du, Adam?“ erscheint.

1958. Boll erhalt verschiedene Preise. Im Rundfunk darf ein 
bereits angekiindigter Beitrag Heinrich Bolls, der „Brief an einen 
j ungen Katholiken“ wegen seiner massiven Kritik am deutschen 
Nachkriegskatholizismus nicht gesendet werden. „Dr. Murkes 
gesammeltes Schweigen und andere Satiren“ erscheint.

1960. Boll wird Mitherausgeber der Zeitschrift „Labyrinth" in 
der versucht wird, auf christlicher Basis einen Gegenentwurf zum 
bestehenden gesellschaftlichen und politischen System zu 
formulieren.

1961. Ehrengast der Deutschen Akademie in der Villa Massimo 
in Rom. Nach der Bau der Berliner Mauer kommt es zu einer 
heftigen offentlichen Kontroverse iiber das Engagement der 
Schriftsteller als „Gewissen der Nation". Appell von dreiundzwanzig 
Schriftstellern (darunter auch Boll) an die UNO, ganz Berlin zu 
deren Sitz zu machen.

1962. Die beiden ErzShlungen „Als der Krieg ausbrach“ und 
„Als der Krieg zu Ende war“ erscheinen. Im September/Oktober 
erste Reise in die Sowjetunion.

1963. In dieser Zeit verstarkt sich das politische Engagement des 
Schriftstellers Heinrich Boll. Die Zahl seiner essayistischen Schriften 
und Reden wird im Verhaltnis zu den Romanen und Erzahlungen 
immer grober.

1969. A uf der Griindungsversammlung des Verbandes deutscher 
Schriftsteller (VS) halt Boll seine Rede zum „Ende der 
Bescheidenheit“ .

Mit beginn der Regierungszeit des Sozialdemokraten Willy 
Brandt sieht Boll, insbesondere in der neuen Ostpolitik, eine starker 
auf moralischen Grundlagen aufbauende Politik. Die innenpolitische
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Situation in der Bundesrepublik wird durch den aufkommenden 
Terrorismus immer angespannter. Boll und andere Intellektuelle 
werden durch einige Politiker und ihnen nahe stehender Presseorgane 
zu „Ziehvatern des Terrorismus“ erklart. Die SicherheitsmaPnahmen 
in der Bundesrepublik werden verstarkt.

1971. Boll wird zum Prasidenten des intemationalen PEN 
gewahlt. Der Roman „Gruppenbild mit Dame“ erscheint.

1972. Im Zuge einer Gropfahndung nach Terroristen wird auch 
Bolls Haus durchsucht. Heinrich Boll wird am 10. September in 
Stockholm der Nobelpreis fur Literatur verliehen.

1982. Boll protestiert bei einer Pressekonferenz in Bonn gegen 
den innenpolitischen Zustand in Polen und das dortige Militarregime. 
Nach einigen Querelen um den Text Эег Beschlubfassung verleiht 
der Rat der Stadt Koln Heinrich Militar im November das 
Ehrenburgerrecht. Das Land Nordrhein Westfalen verleiht ihm den 
Professorentitel.

1983. In einem Offenen Brief an den sowjetischen Parteichef 
Andropow fordert Boll, die Verbannung des Nobelpreistragers 
Andrej Sacharow aufzuheben. In einer Erklarung wenden sich 
Schriftsteller aus sechs Landem, unter ihnen auch B611, gegen die 
offenkundigen Versuche der US -  Regierung, die sandinistische 
Regierung in Nicaragua zu sttirzen. Boll setzt sich bei den Wahlen 
ffir „Die GrUnen“ ein. Im September beteiligt er sich an der Blockade 
des US -  Rakettenstutzpunktes in Mutlangen.

1984. B511 wird von franzosischen Kultusminister Jack Lang 
zum Kommandeur im „Ordre des Arts et de$ Lettres“ ernannt. Boll 
erhalt den danischen Jens-Bjorneboe-Preis des Odin-Theaters. Das 
Preisgeld iibergibt er der Organisation “Deutsches Komitee 
Notarzte“.

1985. Aus Anlap des 40. Jahrestages der Kapitulation der 
deutschen Wehrmacht erscheint Bolls „Briefe an meine Sohne oder 
vier Fahrrader“. Anfang Juli muP Boll emeut ins Krankenhaus und 
wird operiert. Am 15. Juli wird er entlassen, um sich auf eine weitere 
Operation vorzubereiten. Er stirbt am Morgen des 16. Juli in seinem 
Haus in dem kleinen Eifelort Langenbroich. Heinrich Boll wird am 
19. Juli unter groBer Anteilnahme der Bevolkerung, von Kollegen 
und Politikem -  unter ihnen Bundesprasident Richard von 
Weizsacker -  in Bornheim-Merten, in der Nahe von K6ln, beigesetzt.



Nach Bolls Tod geben sich viele Schulen in der Bundesrepublik 
seinen Namen. Im November 1987 wird in Koln auf Initiative von 
Freunden und der Familie des Schriftstellers die Heinrich -  B611 -  
Stiftung gegriindet.

II. Aufgabe 1.
Erzahlen Sie mit Hilfe folgender Fragen fiber den 

Schaffensweg von H. B51I.
Wo und wann wurde H. Boll geboren?
Wie sind seine Kinder und jugendjahre vergangen?
Hat H. Boll eine philologische Fachbildung?
Welcher literarischen Stromung gehorte er?
Welchen EinfluP auf sein Schafften hatten die politischen 

Ereignisse. 1933 -1936?
Wann wurde er zur deutschen Wehrmacht einberufen und wie 

lange blieb er an der Front?
Welche gro(3e Erzahlung erscheint nach dem 2. Weltkrieg?
Wofur erhielt er seinen ersten Literaturpreis?
Wann verstarkte sich das politische Engagement des 

Schriftstellers Heinrich B611?
Wo und woran starb H. Boll?
Aufgabe 2.
Berichten Sie.
Wann haben Sie das erste Mai von H. Boll gehort?
Sind seine Werke Ihnen bekannt?
Welche internationale Prise hat B611 erhalten?
Welche Werke von H. Boll haben Sie gelesen?
Was ist Ihnen uber seine Tatigkeit als Politiker bekannt?
Wo und wann wurde ihm der Professorentitel verliehen?
Wann und aus welchen Anla[3 erschien sein „Brief an meine 

S6hne“?
Was haben Sie tiber die „Gruppe - 47“ geh6rt oder gelesen?
Was konnen Sie uber seine Rednerfahigkeiten sagen?
Wann und wo ist H. Boll gestorben?
WANDERER, KOMMST DU NACH SPA...
(Auszug, gekiirzt)
Lesen Sie den Text und versuchen Sie ihn zu versiehen und zu 

ubersetzen
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Als der Wagen hielt, brummte der Motor noch eine Weile; 
draupen wurde irgendwo ein gropes Tor aufgerissen. Licht fiel durch 
das zertrummerte Fenster in das Innere des Wagens, und ich sah 
jetzt, dap auch die Gluhbirne oben an der Decke zerfetzt war; nur ihr 
Gewinde stak noch in der Schrauboffnung, ein paar flimmernde 
Drahtchen mit Glasresten. Dann horte der Motor auf zu brummen, 
und drauBen schrie eine Stimme: „Die Toten hier hin, habt ihr Tote 
dabei?“

„Verflucht“, rief der Fahrer zuruck, „verdunkelt ihr schon nicht 
mehr?“

„Da nutzt kein Verdunkeln mehr, wenn die ganze Stadt wie eine 
Fackel brennt“, schrie die fremde Stimme. „Ob ihr Tote habt, habe 
ich gefragt?"

„Weip nicht“.
„Die Toten hierhin, horst du? Und die anderen die Treppe hinauf 

in den Zeichensaal, verstehst du?“
„Ja, ja “.
Aber ich war noch nicht tot, ich gehorte zu den anderen, und sie 

trugen mich die Treppe hinauf. Erst ging es in einen langen, schwach 
beleuchteten Flur, dessen Wande mit griiner Olfarhe gestrichen war; 
krumme. schwarze, altmodische Kleiderhaken waren in die Wande 
eingelassen, und da waren Tiiren mit Emailleschildchen: VI a und VI 
b, und zwischen diesen Tiiren hing, sanftglanzend unter Glas in 
einem schwarzen Rahmen, die Medea von Feuerbach und blickte in 
die Feme; dann kamen Tiiren mit V a und V b, und dazwischen hing 
ein Bild des Dornausziehers, eine wunderbare, rotlich schimmernde 
Fotografie in braunem Rahmen.

Auch die grope Saule in der Mitte vor dem Treppenaufgang war 
da und hinter ihr, lang und schmal, wunderbar gemacht, eine 
Nachbildung des Partnenonfrieses in Gips, gelblich schimmernd, 
echt, antik, und alles kam, wie es kommen musste: der griechische 
Hoplit, bunt und gefahrlich, wie ein Hahn sah er aus, gefiedert, und 
im Treppenhaus selbst, auf der Wand, die hier mit gelber Olfarbe 
gestrichen war, da hingen sie alle der Reihe nach: vom Groben 
Kurfursten bis H itle r...

Und dort, in dem schmalen kleinen Gang, wo ich endlich wieder 
fur ein paar Schritte gerade auf meiner Bahre lag, da war das 
besonders schone, besonders grope, besonders bunte Bild des Alten
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Fritzen mit der himmelblauen Uniform, den strahlenden Augen und 
dem groften, golden glanzenden Stern auf der Brust.

Vokabelliste
der Wanderer -  сайёх -  странник, путник 
brummen -  гувилламок, гувилламок - рычать, реветь (о 

моторе)
die weile -  дакика, вакт - отрезок времени
drauPen -  ташкарида -  снаружи
aufreipen -  очмок, йиртмок - открыть рывком
zertriimmert -  ута чарчаган -  «разбитый» (о человеке)
zerfetzt -  бузилган -  разорванный
das Gewinde -  уймакорлик -  резьба
stecken -  тикка турмок -  торчать
flimmern -  пилпилламок -  мерцать
das Diatchen -  пархез -  диета
die Glasresten -  шиша колдиги -  осколки стекла
aufhoren -  тухтатмок -  останавливать, прекращать
verdunkeln -  коронгилаштирмок -  маскировать
der Flur -  дахлис -  фойе, прихожая
krumm -  кийшик-кингир -  кривой
der Kleiderhacken -  уст-бошни илиш учун илгак -  крючок 

для одежды
schimmern -  нур сочмок - светить, сверкать
die Bahre -  замбил -  носилки
strahlen -  нур сочмок -  сиять, излучать
der Stern -  юлдуз - звезда
III. Ubungen Zum gesprocbenen Deutsch.
Ubung 1. Antworten Sie.
Was beschreibt der Autor in diesem Auszug?
Warum schrie eine Stimme: „habt ihr Toten?“
Welche Ereignisse sind heir gezeigt?
Ist hier der Name des Helden bekannt?
Wen kann man unter den „anderen" verstehen.
Wo konnte sich der Held der Erzahlung befinden?
Kann man diese Episode als autobiographisch einschatzen? 
Ubung 2. Was meinen Sie?
Wo spielt sich die Handlung auf?
Warum brennt die Stadt wie eine Fackel?
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Welches Gebaude der Stadt wurde zum Hospital ausgestattet?
Hat H. Boll selbst das alles erlebt?
Wie kann man urteilen, dass die Handlung wahrend des 2. 

Weltkriegs gescheht?

Ubung 3. Erganzen Sie die fehlenden W orter und sagen Sie 
Satze in ihrer M uttersprache.

Als der Wagen hielt, ... der Motor noch eine Weile.
... horte der Motor auf zu brennen und draufkn schrie eine 

Stimme ... „Die Toten..., habt ihr Tote dabie?
..., rief der Fahrer zuriick, ... ihr schon nicht mehr?
........., horst du?
... ging es in einen langen, schwach beleuchteten Flur.
Ob ... Tote habt, habe ich gefragt.
Da niitzt kein Verdunkeln mehr, wenn die ganze Stadt wie ... 

brennt.
Ubung 4. Was ist hier falsch?
Antworten Sie mit:
1. Das stimmt nicht.
2. Das ist nicht ganz So.
3. Da irrst du dich aber.
Oben an der Decke leuchte eine kristall Kronleuchter.
In diesem Text ist die Rede iiber ein Sanatorium, wo viele 

Baume und Blumen wachsen.
Man hat friih Morgen die Gaste in dieses Sanatorium gebracht.
In der Mitte gab es keine Saule und vor liegt ein Schoner 

Springbrunnen.
Der Held der Erzahlung lag auf einem modernen Sofa auf dem 

Balkon.
Ubung 5. Machen Sie ein Rollenspiel aufgrund des Textes.
Eine Person fragt, eine andere. Eine Person fragt, eine andere 

Person informiert.
Beispiel:
Frage: Wurde der Name des Helden einmal im Text 

genannt?
Antwort: Nein, nicht genannt. Der Leser kann nur erraten dass 

er ein Verwundeter ist. der in ein Hospital gebracht wurde.
Frage: Wohin hat man ihn den ,,anderen“ auf der Bahre
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getragen?
Antwort: Vielleicht, in die Operationhaile.
Frage..................... ?
A ntw ort.................
Frage..................... ?
Antwort................
Frage..................... ?
Antwort................
Ubung 6. Sprechsituationen
Erzahlen Sie was neues und ungewohnliches fur sich haben Sie 

aus groBer Heinrich Boll -  Biographie erfahren.
Anhand der Erzahlung „Wanderer, kommst an nach Spa...“ 

beweisen, sie dap H. Boll den 2. Weltkrieg ganzanders dargestellt 
hat, als andere Schriftsteller.

Erzahlen Sie iiber sein Dienst in der deutschen Wehrmacht.
H. Boll als hervorragende Personlichkeit des 20 Jahrhunderts.
IV. Ubungen zum geschriebenen Deutsch
Ubung 1. Beschreiben Sie Ihre Eindriicke von dem gelesenen 

Auszug.
Ubung 2. Schreiben Sie aus dem Text alle W orter heraus, die 

der Kriegslexik angehdren.
Ubung 3. Unterstreichen Sie alle Nebensatze im T ex t.
Ubung 4. Bilden Sie Komparativ von volgenden Adjektiven 

zusammen: lang, schmal, wunderbar, grofi, gefahrlich, schdn.
Ubung 5. Kurzreferat.
Wahlen Sie eines der folgenden Themen:
a) Heinrich Bolls Leben nach 1944 bis 1950
b) Geben Sie eine Information iiber andere Autoren oder 

Autorinen, die in dieser Zeitperode lebten und schuffen. Was war fur 
sie das Hauptthema des Schaffens.

c) Charakterisieren Sie einen Helden aus dem beliebigen Werk 
von H. Boll.
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FRIEDRICH DURRENMATT 
(1921 -1990)

I. Der Schaffensweg von F. D urrenm att
Dramatiker, Erzahler, Essayist und Maler Friedrich Diirrenmatt 

wurde am 5. Januar 1921 in Konolfingen im Schweizer Kanton Bern 
geboren und ist im Alter von 69 Jahren am 14. Dezember 1990 in 
Neuchatel gestorben.

Friedrich Durrenmatt war der Sohn eines Geistlichen. Einer 
GroPvSter, Ulrich Diirrenmatt, war ein bekannter politischer 
Schriftsteller und Satiriker. Ab 1935 lebte die Familie in Bern, wo 
Durrenmatts Vater Pfarrer war.

Friedrich Diirrenmatt besuchte das Gymnasium in Bern und 
spater die Universitaten in Bern und Zurich, wo er von 1941 — 1945 
Philosophie, Theologie, deutsche Literatur und Kunstgeschichte 
studierte.

Bereits 1943 entstanden Diirrenmatts erste Erzahlungen. 
,,Weihnacht“ und „Der Folterknecht“ lie|3en die noch enge 
Beziehung zum Expressionismus erkennen.

Seinen Lebensunterhalt verdiente er aber zunachst als Zeichner 
und Graphiker, dann als Theaterkritiker der Wochenzeitung
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,,Weltwoche“ in Zurich. Spater bezeichnete er sich nur all 
„Sonntagsmale r “, uberraschte dann aber 1957 und Ende 1976 mit 
Ausstellungen von ausdrucksvollen Zeichnungen und Gemfllden. 
Seine erste Veroffentlichung stammt aus dem Jahre 1945.

Sein D ebut als Diirrenmatt 1947 in Zurich mit der Uraufftlhrung 
des Wieder tau fferdramas „Es steht geschrieben“ . Mit diesem Drama 
fand Diirrenmatt zu seiner eigenen Darstellungsform, der 
Tragikkomodie. Obwohl dieses Drama damals heftig umstritten war, 
erhielt D iirrenmatt dafiir den Literaturpreis.

Diirrenmatt war zeitlebens ein ebenso witziger wie atzender 
Zeitkritker. Schon in jungen Jahren war er der Uberzeugung, der 
Mensch und d ie  Welt seien so unheilbar schlecht, dap man beide nur 
noch in Form von Komodien beschreiben konne. Marcel Reich -  
Ranicki sagte iiber ihn in einem BUNTE -  Interview.

„ Diirrenmatt war ein Schriftsteller, der zwischen alien Stiihlen 
sa/3 und querlag. Er war was in deutschen Landen immer 
Seltenheitswert hatte: ein Humorist au f hochster kunstlerischer und 
intellektueller Ebene... Alle seine Werke sind Provokationen, die ihr 
Fundament in seiner makabren und universalen Negativitat haben. 
Er glaubt keinen Augenblick an die Gerechtigkeit und die 
Menschlichkeit, er ist w td bleibt unversohnlich. Das Leben sei 
bose undgrausam, blind undsinnlos... “

Den internationalen Durchbruch erlangte Diirrenmatt mit den 
Stucken „Die Ehe des Herm Mississippi und“, „Der Besuch der 
alten Dame“. Ein Weltertfolg wurde auch die groteske Anti -  Atom -  
Komodie um die Macht und Moral, „Die Physiker“ (62). Viel 
gespielt wurde auch „Die Panne“ (56 als Erzahlung erschienen, 6 1 
als H6rspiel, als Biihnenstiick 79 uraufgefiihrt)“.

Das iibrige dramatische Werk blieb hinter diesen Welterfolgen 
weit zuriick.

Diirrenmatt inszenierte einige seiner StUcke selbst. Von Herbst
1968 bis Herbst 1969 war er Direktor der Basler Theaterdirektion.

Bekannt wurde Diirrenmatt aber als Erzahler, Essayist, 
Drehbuch -  und Horspielautor. Unter anderem schrieb er das 
Drehbuch zu dem Film „Es geschan am helllichten Tag“ (57, mit 
Heinz Riihmann und Gert Frobe).

Aus diesem Stoff ging auch 1958 der Anti -  Kriminalroman 
„Der Richter und sein Henker“ (50), den er auch als HOrspiel (57)
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und als Drehbuch fur den gleichnamigen Film (75) umarbeitete.
Diirrenmatts Kritiklust lieb auch die eigenen Landsleute nicht 

ungeschoren. Noch in seiner letzten Rede, die er im November 199Q* 
in Riischlikon aus Anlap der Beleihung des Gottlieb -  Duttweiler -  
Preises an Vaclav Havel hielt, bezeichnete er die neutrale Schweiz 
als Gefangnis, in dem jeder Gefangene sein eigener Warter ist.

Hier eine Auswahl seiner Auszeichnungen:
1959 Schillerpreis Mannheim
1960 Groper Preis der Schweizerischen Schillerstiffung
1969 Groper Berner Literaturpreis
1976 Literaturpreis Kanton Bern
1977 Biber -  Rosenzweig -  Medaille
1983 Osterreichischer Staatspreis
1983 Carl -  Zuckmayer -  Medaille
1983 Jean -  Paul -  Preis
1983 Georg -  Buchner -  Preis
1983 Schiller -  Gedachtnispreis Baden - Wtirttemberg
1984 Ernst -  Robert -  Curtius -  Preis
Ehrendoktorwiirden:
1969 Temple University, Philadelphia
1976 Universitat Nizza
1977 Jerusalem
1977 Neuchatel
Durrenmatt war von 1947 bis zu seinem Tod Anfang 1983 mit 

Lotti, geb. Geissler, verheiratet, die seinetwegen eine mogliche 
Schauspiekarriere aufgab. Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor.

Friedrich Durrenmatt schrieb die Tragikkomodie „Der Besuch 
der alten Dame“ im Jahre 1956. Die Neufassung entstand 1980.

Das Theatersttick spielt in Gtillen, einer Stadt irgendwo in 
Mitteleuropa. Die einstige Kulturstadt von weltweiter Bedeutung ist 
heute verfallen. Doch die Einwohner Gullens haben die Hoffnung 
auf bessere Tage noch nicht aufgeben, denn sie hoffen auf 
Unterstiitzung von der reichsten Frau der Welt, Claire Zachanassian, 
die ihren Besuch in ihrer Heimatstadt angekiindigt hat. Alfred 111, der 
mit ,,Klari“ befreundet war, als diese noch in Giillen wohnt, soil 
etwas nachhelfen, das Geld aus der Milliardarin herauszulocken.

Eines Abends auf einer Versammlung scheint es, als hatten die 
GiiJlener ihr Ziei erreicht. Die Milliardarin verkundet, dap sie der
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Stadt eine Milliarde schenken werde. Die allgemeine Begeisterung 
schlagt jedoch in Fassungslosigkeit um, als Claire eine unglaublicht 
Bedingung stellt: Alfred 111 soil fur dieses Geld getOtet werden! Sie 
fordert endlich Gerechtigkeit dafiir, dap er sie vor vielen Jahren 
geschwangert und Vaterschafit vor Gericht bestritten habe. Die 
falschen Zeugen, die damals zu Ill’s Gunsten aussagten, hat die 
Multimillionarin mitgebracht und kann somit ihre Behauptung 
beweisen.

Die Gemeinde ist emport iiber dieses Angebot und lehnt es 
entschieden ab. Doch die Milliardarin zieht sich mit einem schon 
bereitgestellten Sarg wartend in ihr Hoteizimmer zuriick.

Ill ist fest uberzeugt davon, dap die Gemeinde zu ihm halten 
wird. Aber schon bald mup er erkennen, dap die Giillener sich jetzt 
mehr Dinge gonnen, an die sie vor dem Besuch der Milliardarin 
nicht zu denken gewagt hatten. Die Einwohner tragen neue Schuhe., 
neue Krawatten, rauchen teure Zigaretten und besitzen sogar Radios. 
Die verSnderte Situation bekommt 111 ganz besonders in seinem 
Kramerladen zu spiiren. Seine Kunden bezahlen die Waren nicht 
mehr in bar, sondern lassen alles ,,aufschreiben“, um es spater zu 
bezahlen. In seiner Verzweiflung wendet er sich an den 
Burgermeister und den Polizeiwachtmeister. Obwohl beide 
versichern, im Notfall auf Ill’s Seite zu stehen, sonnen sie sich 
ebenfalls in ungewohntem Wohlstand.

Wahrend 111 immer mehr ernennt, dap er sich in einer 
ausweglosen Lage befindet und niedergeschlagen Rat sucht, 
kiimmert sich die Milliardarin auf dem Balkon ihres Hotelzimmers 
um ihre Geschafte. AuBerdem wartet sie darauf, dap ihr entlaufenes 
Haustier, ein schwarzer Panther, gefunden wird. Nach langem 
Suchen wird dieser vor Ill’s Laden erschossen.

Ill findet inzwischen Rat beim Pfarrer. Im Beichtstuhl rat dieser 
ihm zu fliehen, solange es noch moglich ist. Doch als 111 am Bahnhof 
steht und ihn keiner am Fortfahren hindert, bricht er zusammen und 
der Zug fahrt ohne ihn davon.

II. Aufgabe 1. Erzahlen Sie mit Hilfe folgender Fragen Uber 
den Schaffensweg von F. D urrenm att

Wo und wann wurde Friedrich Diirrenmatt geboren?
Aus welcher Familie stammt er?
Wo bekam er seine Bildung?
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Wo und warm begann sein Schaffensweg als Dramatiker?
Ist er auch als Maler bekannt?
Wie schatzten seine Tatigkeit die Kritiker?
Wie heifien die ersten Werke von Diirrenmatt?
Was wissen Sie uber seine Tatigkeit ab 1968?
Welche Dramen und Horspiele von F. Diirrenmatt wurden viel 

gelesen und aufgefiihrt?
Wie bezeichnete er die Schweiz in seiner letzten Rede?
Aufgabe 2.
Berichten Sie
War der Name dieses Schriftstellers Ihnen friiher bekannt? 
Haben Sie einige ErzMhlungen, oder Romane von ihm gelesen? 
Haben Sie seine Zeichnungen gesehen?
A uf welchem Gebiet der Malerei ist er bekannt?
Wie schatzte er das Leben ein?
Welche Stelle nimmt in seinem Schafften die Tragikkomodie 

„Der Besuch der alten Dame?“
Haben Sie den Film „die Panne“ von Friedrich Diirrenmatt 

gesehen?
Wer inszenierte er seine Stucke auf der Buhne und im Kino?
Wie wurde er von der Seite der Regierung und 

Literaturgasellschaften ausgezeichnet?
Sind seine Werke in alle Sprachen der Welt iibersetzt?
Lesen Sie den Text und versuchen Sie ihn zu ubersetzen 
„Der Besuch der alten Dame“
(Textausschnitt) (2. Akt)
An den Tisch links setzt sich der Polizist. Trinkt Bier. Er spricht 

langsam und bedachtig. Von hinten kommt III.
CLAIRE ZACHANASSIAN: Du kannst servieren, Boby. 
DER POLIZIST: Was wuschen Sie, 111? Nehmen Sie Platz? 
ILL bleibt stehen.
DER POLIZIST: Sie zittem.
ILL Ich verlange die Verhaftung der Claire Zachanassian.
DER POLIZIST: stopft sich Pfeife, ziindet sie gemachlich an 

Merkwiirdig.
AuBerst merkwiirdig.
Der Butler serviert das Morgenessen, bringt die Post.
IL L  Ich verlange es als der zuktinftige Biirgermeister.
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DER PO LIZIST: Rauchwolken pfeifend Die Wahl ist noch 
nicht vorgenommen.

ILL Verhaften sie die Dame auf der Stelle.
DER PO LIZIST: Das heiBt, Sie wollen die Dame anzeigen. 

Ob sie dann verhaften wird, entscheidet die Polizei. Hat sie etwas 
verbrochen?

IL L  Sie fordert die Einwohner unserer Stadt auf, mich zu toten.
DER PO LIZIST: Und nun soil ich die Dame einfach 

verhaften. Er schenkt sich ein Bier ein.
C LA IRE ZACHANASSIAN: Die Post. Ike schreibt. Nehru. 

Sie lassen gratulieren.
IL L  Ihre Pflicht
DER PO LIZIST: Merkwurdig. AuBerst merkwurdig . Er trinkt 

Bier.
IL L  Die nattirlichste Sache der Welt.
DER PO LIZIST: Lieber 111, so natiirlich ist die Sache nicht. 

Untersuchen wir den Fall niichtem. Die Dame machte der Stadt 
Giillen den Vorschlag, Sie gegen eine Milliarde -  Sie wissen ja, was 
ich meine. Das stimmt, ich war dabei.

Doch damit ist fur die Polizei noch kein Grund geschaffen, 
gegen Frau Claire Zachanassian einzuschreiten. Wir sind schlieBlich 
an die Gesetze gebunden.

IL L  Anstiftung zum Mord.
D ER  PO L IZ IST : Passen Sie mal auf, 111. Eine Anstiftung zum 

Mord liegt nur dann vor, wenn der Vorschlag, Sie zu ermorden, ernst 
gemeint ist. Das ist doch klar.

IL L  Meine ich auch.
DER PO LIZIST: Eben. Nun kann der Vorschlag nicht ernst 

gemeint sein, weil der Preis von einer Milliarde ubertrieben ist, das 
miissen sie doch selber zugeben, fur so was bietet man tausend oder 
vielleicht zweitausend, mehr bestimmt nicht, da konnen sie Gift 
drauf nehmen, was wiederum beweist, dass der Vorschlag nicht ernst 
gemeint war, und sollte er ernst gemeint sein, so kann die Polizei die 
Dame nicht ernst nehmen, weil sie dann verriickt ist: Kapiert?

ILL der Vorschlag bedroht mich, Polizeiwachtmeister, ob die 
Dame nun verriickt ist oder nicht. Das ist doch logisch.

DER PO LIZIST: Unlogisch. Sie konnen nicht durch einen 
Vorschlag bedroht werden, sondern nur durch das Ausfuhren eines
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Vorschlags. Zeigen Sie mir einen wirklichen Versuch, diesen 
Vorschlag auszuftihren, etwa einen Mann, der ein Gewehr auf Sie 
richtet, und ich komme in Windeseile. Doch gerade diesen Vorschlag 
will ja  niemand auszuftihren, im Gegenteil. Die Kundgebung im 
Goldenen Apostel war auPerst eindrucksvoll. Ich mup Ihnen 
nachtraglich gratulieren. Er trinkt ein Bier.

ILL Ich bin nicht ganz so sicher, Poliziwachtmeister.
DER PO LIZIST : Nicht ganz so sicher?
ILL Meine Kunden kaufen bessere Milch, besseres Brot, 

bessere Zigaretten.
DER POLIZIST: Freuen Sie sich doch! Ihr Geschaft geht ja  

dann besser. Er trinkt Bier.
CLAIRE ZACHANASSIAN: Lab die Dupont -  Aktien 

aufkaufen, Boby.
ILL Kognak kaufte Helmesberger bei mir. Dabei verdient er seit 

Jahren nicht und lebt von der Suppenanstalt.
DER POLIZIST: Den Kognak werde ich heute Abend 

probieren Ich bin bei Helmesberger eingeladen. Er trinkt Bier.
ILL Alle tragen neue Schuhe. Neue gelbe Schuhe.
DER POLIZIST: Was Sie nur gegen neue Schuhe haben? Ich 

trage schliepiich auch neue Schuhe. Er zeigt seine FiiBe.
ILL Auch Sie.
DER POLIZIST: Sehn Sie.
ILL Auch gelbe. Und trinken Pilsener Bier.
DER POLIZIST: Es schmeckt.
ILL Vorher haben Sie das hiesige getrunken.
DER POLIZIST: War groblich.
Radiomusik.
ILL Horen Sie?
DER POLIZIST: Nun?
ILL Musik.
DER POLIZIST: Die lustige Witwe.
ILL Ein Radio.
DER POLIZIST: Seine Angelegenheit.
ILL Und Sie, Polizeiwachtmeister, womit wollen Sie Ihr 

Pilsener Bier bezahlen und Ihre neuen Schuhe?
DER PO LIZIST: Meine Angelegenheit.
Das Telefon auf dem Tisch klingelt. Der Polizist nimmt es ab.



DER PO LIZIST: Polizeiposten Giillen.
CLA IRE ZACHANASSIAN: Telephoniere den Russen, 

Boby, ich sei mit Ihrem Vorschlag einverstanden.
DER PO LIZIST: In Ordnung. Er legt das Telefon wieder auf. 
ILL Meine Kunden, womit sollen Sie bezahlen?
DER PO L IZIST : Das geht die Polizei nicht an. Er steht auf 

und nimmt das Gewehr von der Stuhllehne.
ILL Die Stadt macht Schulden. Mit den Schulden steigt der 

Wohlstand. Mit dem Wohlstand die Notwendigkeit, mich zu toten. 
Und so braucht die Dame nun auf ihrem Balkon zu sitzen, Kaffee zu 
trinken und zu warten. Nun zu warten.

DER PO LIZIST: Sie fabeln.
IL L  Ihr alle wartet. Er klopft auf den Tisch.
DER PO LIZIST: Sie haben zu viel Schnaps getrunken. Er 

hantiert mit dem Gewehr. So, nun ist es geladen. Sie konnen beruhigt 
sein. Die Polizei ist da, den Gesetzen Respekt zu verschaffen, fur 
Ordnung zu sorgen, den Biirger zu schiitzen. Sie weiB, was ihre 
Pflicht ist. Sollte sich irgendwo und von irgendeiner Seite der 
leiseste Verdacht einer Bedrohung zeigen, wird sie einschreiten, Herr
111, darauf konnen Sie sich verlassen.

IL L  leise Warum haben Sie denn einen Goldzahn im Mund, 
Polizeiwachmeister?

DER PO L IZ IST : He?
IL L  Einen neuen blitzenden Goldzahn.
DER PO L IZ IST : Wohl verriickt?
Nun sieht III, dap der Lauf des Gewehres auf ihn gerichtet ist, 

und hebt langsam die Hande.
DER PO L IZ IST : Ich habe keine Zeit, iiber Ihre Hingespinste 

zu disputieren, Mann. Ich т и р  gehen. Der verschrobenen 
Milliardarin ist das SchoBhundchen fortgelaufen. Der schwarze 
Panther. Ich mup ihn jagen. Er geht nach hinten hinaus.

IL L  Mich jagt ihr, mich.
Vokabelliste
makaber -  чидаб булмас даражада ёмон -  невыносимый 
unversohnlich -  келишиб булмайдиган -  непримиримый 
sinnlos -  бехуда -  бессмысленный 
der Durchbruch -  ёпиб утиш, кесиш жойи -  пересечение 
das Horspiel -  драма -  драма
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ungeschoren lassen — тинч куймок — оставить в покое
aufgeben -  топширмок -  сдавать
schief gehen -  кийшик юрмок -  вкривь и вкось
die Fassungslosigkeit- хдйрон, махлиё
der Zeuge -  гувох, -  свидетель
die Gemeinde -  жамоа -  община
das Angebot -  таклиф -  предложение
ablehnen -  рад этмок -  отклонить
der Sarg -  тобут -  гроб
atzen -  захарламок -  отравить
gonnen -  хохдамок, истамок -  желать
die Krawatte -  буйинбог -  галстук
spiiren -  хис килмок -  чувствовать
bar bezahlen -  накд т^ламок -  платить наличными
der Verzweiflung -  иккиланиш -  сомнение
Versichern -  химояламок -  защищать
Zittern -  калтирамок -  трястись, дрожать
Verlangen -  талаб килмок -  требовать
die Verhaftung -  камокка олиш -  арест
Stopfen -  махкамламок -  закреплять
Die Pfeife -  хуштак -  трубка (курительная)
anzunden -  ёкмок, тутатмок -  зажигать
das Schophundchen -  уй кучуги -  комнатная собачка
Merkwiirdig -  ажойиб, гаройиб -  удивительный
die Rauchwolke -  тутун булути -  облако дыма
die Wahl -  танлаш, сайлаш -  выбор
das Verbrechen -  жиноят -  преступление
fordern -  талаб килмок -  требовать
die Pflicht -  бурч -  долг
niichtern -  хушёр -  осторожный
einschreiten -  кадам ташламок -  шагать
schliepiich -  нихоятда -  наконец
die Anstiftung -  кундириш, рози килиш -  убедить
der Mord -  улим -  смерть
ubertreiben -муболага килмок -  преувеличить
verrtickt sein -  аклдан озмок -  сойти с ума
der Versuch -  харакат -  попытка
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das Gewehr -  курол -  оружие
im Gegenteil -  аксинча -  наоборот
die Kundgebung -  митинг -  митинг
eindrucksvoll -таассуротли -  выразительный
nachtraglich -  куш и мча -  дополнительный
sicher -  ишончли -  уверенный
der Kunde -  мижоз -  клиент
es schmeckt -  мазали -  вкусный
hiesig -ш у ерлик, махаллий -  местный
graplich -  хунук -  страшный
die Angelegenheit -  имконият -  возможность
Schulden machen -  карз килмок -  делать долги
fabeln -  масал тукимок -  сочинять
sich verlassen auf Akk -  кимдирга ишонмок -  положиться на 

кого-либо
III. Ubungen Zum gesprochenen Deutsch.
Ubung 1. Antworten Sie.
Wo verlief die Handlung in dieser Aufffihrung.
Wer sollte diese Stadt besuchen und warum waren die 

Einwohner so aufgeregt?
War der Besuch der alten Dame fur die Einwohner eine 

Uberraschung?
Mit welchem Ziel beschlop Sie die Heimatstadt zu besuchen? 
Welche Bedingungen stellte Sie?
Wie haben die Einwohur der Stadt ihren Vorschlag 

aufgenommen?
Welche handelnden Personen sind im Zweiten Akt?
Ubung 2. Was meinen Sie?
Hat diese Szene gerade die schriftstellerischen Fahigkeiten 

DUrrenmatts gut gezeigt? Fiihlt man hier die anwachsende 
Spannung?

Wurde Alfred 111 iiberzeugt dass die GUllener Burger darauf 
warten, dass ihn jemand t6tet?

Hat die Rache der alten Dame einen Grund? Warum wollte sie 
Allred III so grausam bestrafen?

Sind Sie damit einverstanden, dap der entlaufende Panther der 
MlllirdBrin eine Bedeutung hat Darf man hier eine Parallel zwischen 
ilom Tier und Alfred 111 durchfuhren?
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Warum bewaffnete sich die ganze Stadt?
Was bedeutell die klein Spielerei des Polizisten mit dem Gewehr 

vor der Alfred Ills Nase. Hat Diirren matt das ganz bewufk 
eingesetzt?

Ubung 3. ErgSnzen Sie die folgenden W orter und sagen sie 
die Satze in ihrer M uttersprache.

Ich verlange es als der zukiinftige... .
Verhaften Sie die Dame . . . .
Das heiBt, Sie wollen die Dame . . . .
Lieber 111, so ... ist die Sache nicht.
Und Sie, Polizeiwachmeister, womit ... Sie Ihr ... Bier 

bezahlen?
Telephoniere den Russen, ... ich sei mit Ihren ... einverstanden.
Die Stadt ma c h t . . . .
Ubung 4. Was ist hier falsch?
Antworten Sie mit: 1. Das stimmt nicht.

2. Das ist nicht ganz So.
3. Da irrst du dich aber.

Der Tragigkomodie „Der Besuch der alten Dame“ hat H. Heine 
geschrieben.

Die reichste Fran der Welt Claire Zachanassian ist in der Stadt 
Giillen das erste Mai und zufallg.

Die Einwohner der Stadt Giillen mochten ihr eine Milliarde 
geben, damit sie die Stadt verlasst.

Die alte Dame kam allein in einer Kutsche ohne Begleitung.
Besonders zufrieden war Alfred 111, weil er Claire verheiraten 

wollte.
Ubung 5. Machen Sie ein Rollenspiel aufgrund des Textes.
Eine Person fragt, eine andere Person informiert.
Beispiel:
Frage: Wie meinen Sie wodurch unterscheidet sich dieses Werk 

von anderen Werken von Diirrenmatt?
Antwort: In diesem Werk arbeitet Friedrich Diirrenmatt haugig 

mit. Gegensatzen. Und der krasseste Gegensatz ist Zwischen der 
Multimillionarin und der Stadt . Die Dame ist gealtert, jedoch ihren 
Glanz noch nicht verloren hat und ist sehr reich. Die Stadt ist 
heruntergekommen und einer Ruine gleicht.

Frage: Ich glaube auch, dap es mit den Sinnbildern in diesem
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Stuck besonders gelungen ist, nicht wahr?
Antwort: Es stimmt mit Sinnbildern gelang es Friedrich 

Durrenmatt sehr gut. Der schwarze. Panther der Multimillionarinnen 
entlauft genau in dieser Zeit, als 111 uberall vergeblich Rat sucht. Es 
ist nicht schwer zu erkennen, dap der Schwarte Panther, den die 
ganze Stadt jagt, III darstellen soli, denn Glaire nannte ihren 
Liebhaber damals liebevoll „mein schwarzer Panther11.

Frage: Jet es also sicherlich kein Zufall, dap das Tier direkt 
vorm Ills Laden erschossen wird?

Frage...................... ?
Antwort.................
Frage.......................?
Antwort.................
Ubung 6. Sprechsituationen
Was interessantes aus dem Lebenslauf von Friedrich Durrenmatt 

haben Sie erfahren?
Wie haben du Kritiker sein Schaffen eingeschatzt?
Erzahlen Sie iiber die beliebige Episode aus diesem Auszug.
Sie mochten Diirrenmatts Werke lesen. Von welchem Werk 

beginnen Sie? Begriinden Sie ihre Wahl.
IV. Ubungen Zum geschriebenen Deutsch.
Ubung 1. Beschreiben Sie Ihre Eindriicke von dem gelesenen 

Auszug.
Ubung 2. Bestimmen Sie die A rt der Nebensatze.
Ob Sie dann verhaftet wird, entscheidet die Polizei.
Eine Anstiftung zum Mord liegt dann vor, wenn der Vorschlag, 

Sie zu ermorden, ernst gemeint ist.
Sie wissenja, was ich meine.
Nun Preis von einer Milliarde iibertreiben ist.
So kann die Polizie die Dame nicht ernst nehmen, weie Sie dann 

vcrrQckt ist.
Obung 3. Schreiben Si aus dem Text die Satze aus, wo 

Infinitiv mit ,,zu“ steht und erklaren Sie diese Falle:
’/.um Beispiel: Sie fordert die Einwohner unserer Stadt auf, mich 

ШШШ
Obung 4. Erganzen Sie die Satze und tibersetzen Sie in Ihre 

Mullernprachc.
/elgen Sie mir einen wirklichen ... , diesen Vorschlag
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auszufuhren.
Meine Kundenkaufen ... Milch, ... Brot, ... Zigaretten.
Was Sie nun gegen neue ... haben?
Vorher haben Sie das ... getrunken?
Und Sie, ...wom it wollen Sie Ihr Pilsener Bier bezahlen? 
Telefoniere den Russen, ... , ich sei mit Ihrem Vorschlag 

einverstanden.
Mit den ..., steigt der Wohlstand.
Ubung 5. K urzreferat.
Wahlen Sie eines der folgenden Themen
a) Friedrich Diirrenmatt und die Malerei
b) Beschreiben Sie die Atmosphare in der Stadt vor dem Besuch 

der Heldin und ihre Hoffnungen.
c) Geben Sie Charakteristik einem der Helden.
Bei der Abfassung ihres Standpunktes konnen Siefolgende Sdtze 

gebrauchen:
Ich bin ganz sicher, da(3. . . .
Bei einem Vergleich m it.., sieht man, dap . . . .
Da kann man auch anderer Meinung sein . . . .
Ich bin iiberzeugt, dap . . . .



TEXTE ZUM SELBSTANDIGEN LESEN

PATRIK SUSKIND 
(1949)

Patrik Suskind: wurde am “6. Marz 1949 als Sohn des deutschen 
Schriftstellers und Joumalisten Wilhelm Emanuel Suskind, der der 
Herausgeber der Zeitschrift „Die Literatur“ und von „Aus dem 
Worterbuch des Unmenschen“ war, in Ambach geboren. Patrick 
Suskind selbst ist deutscher Historiker und Schriftsteller. 1985 
verfasste er das Drama „Der Kontrabass“, das in den letzten Jahren 
zum meistgespielten Stuck auf den deutschsprachigen Buhnen 
avancierte. Im gleichen Jahr noch erschien sein Roman „Das 
Parfum“, die groBartige Kritiken erhielt.

Seine Erzahlungen, wie z.B. „Die Taube“ (1987) oder „Die 
Geschichte des Herrn Sommer“ (1991) zeichnen sich vor allem 
durch Sprachwitz und Bilderreichtum aus. Zuletzt machte er mit dem 
Drehbuch „Rossini oder die morderische Frage, wer mit wem 
s c h l i e f d a s  in Zusammenarbeit mit Helmut Dietl erstand, von sich 
reden, denn ihn und Dietl wurde unter anderem dafiir der Deutsche 
Drehbuchpreis verliehen.

„DAS PARFUM“
(der Auszug aus dem Roman)

Die Katastrophe war kein Erdbeben, kein Waldbrand, kein 
Hergrutsch und kein Stolleneinstutz. Sie war iiberhaupt keine auBere 
Katastrophe, sondern eine innere, und daher besonders peinlich, denn 
sie blockierte Grenouilles bevorzugte Flucht -  weg. Sie geschah im 
Schlaf.

Desser gesagt im Traum. Vielmehr im Traum im Schlaf im Herz 
In Nciner Phantasie.

lir lug auf dem Kanapee im purpumen Salon und schlief. Um
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ihn standen die leeren Flaschen. Er hatte enorm viel getrunken, zum 
Abschluss gar zwei Flaschen vom Duft des rothaarigen Madchens. 
Wahrscheinlich war das zuviel gewesen, denn sein Schlaf, wiewohl 
von todesahnlicher Tiefe, war diesmal nicht traumlos, sondern von 
geisterhaften Traumschlieren durchzogen. Diese Schlieren waren 
deutlich erkennbare Fetzen eines Geruchs. Zuerst zogen sie nur in 
diinnen Bahren an Grenouilles Nase vorbei, dann wurden sie dichter, 
wolkenhaft. Es war nun, als stiinde er inmitten eines Moores, aus 
dem der Nebel stieg. Der Nebel stieg langsam immer hoher. Bald 
war Grenouille vollkommen umhullt von Nebel, durchtakt von 
Nebel, und zwischen den Nebelschwaden war kein bisschen freie 
Luft mehr. Er musste, wenn er nicht erticken wollte, diesen Nebel 
einatmen. Und der Nebel war, wie gesagt, ein Geruch.

Und Grenouille wusste auch, was fur ein Geruch. Der Nebel war 
sein eigener Geruch. Sein, Grenouilles, Eigengeruch war der Nebel.

Und nun war das Entsetzliche, dass Grenouille, obwohl er 
wusste, dass dieser Geruch sein Geruch war, ihn nicht riechen 
konnte. Er konnte sich, vollstandig in sich selbst ertrinkend, um alles 
in der Welt nicht riechen!

Als ihm das klar geworden war, schrie er so fiirchterlich laut, als 
wiirde er bei lebendigem Leibe verbrannt. Der Schrei zerschlug die 
Wande des Purpursalons, die Mauern des Schlosses, er fuhr aus dem 
Herzen iiber die Graben und Sumpfe und Wiisten hinweg, raste iiber 
die nachtliche Landschaft seiner Seelle wie ein Feuersturm, gellte 
aus seinem Mund hervor, durch den gewundenen Stollen, hinaus in 
die Welt, weithin uber die Hochebene von Saint-Fluor -  es war, als 
schriee der Berg. Und Grenouille erwachte von seinem eigenen 
Schrei. Im Erwachen schlug er um sich, als miisse er den 
unriechbaren Nebel vertreiben, der ihn ersticken wollte. Er war zu 
Tode geangstigt, schlotterte am ganzen Korper vor schierem 
Todesschrecken.

Hatte der Schrei nicht den Nebel zerrissen, dann ware er an sich 
selber ertrunken -  ein grauenvoller Tod. Ihn schauderte, wenn er 
daran zurtickdachte. Und wahrend er noch schlottemd safi und 
versuchte, seine konfusen verangstigten Gedanken 
zusammenzunageln, wusste er schon eines ganz sicher: Er wiirde 
sein Leben andern, und sei es nur deshalb, weil er einen so 
furchtbaren Traum kein zweites Mai traumen wollte. Er wurde das 
zweite Mai nicht tiberstehen.
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HERMANN VINKE 
(1940 - )

Die Weifie Rose
(Die Weifie Rose wurde zum Symbol einer Aktion, mit der einige 

Munchner Studenten im Jahre 1942 zum Widerstand gegen die 
Diktatur Hitlers aufriefen. Sie bezahlten daftir mit ihrem Leben.

Im Februrar 1943 fdelen sie der Gestapo in die Hande. Hans 
und Sophie Scholl sowie ihr Freund Christoph Probst waren unter 
den zum Tode verurteilten.)

Noch kaun sechs Wochen war Sophie in Miinchen, da ereignete 
sich etwas Unglaubliches an der Universitat. Flugblatter wurden von 
Hand gereicht, Flugblatter, von efhem Vervielfaltigunsappart 
abgezogen.

Endlich hatte einer etwas gewagt. Sie begann zu lesen: „Nichts 
ist eines Kulturvolkes unwiirdiger, als sich ohne Widerstand von 
einer verantwortungslosen Herrscherclique regieren zu lassen . . .“, 
Sophies Augen flogen weiter, „Wenn jeder wartet, bis der andere 
anfangt, dann wird auch das letzte Opfer sinnlos in den Rachen des 
unersattzlichen Damons geworfen sein. Daher muss jeder einzelne 
seiner Verantwortung als Mitglied der christlichen und 
abendlandischen Kultur bewusst in dieser letzten Stunde sich 
wehren. Leistet passiven Widerstand -  wo immer ihr auch seid!“ ...

Sophie kamen diese Worte seltsam vertraut vor, als seien es ihre 
eigensten Gedanken. Wenige Minuten spater stand sie in Hans’ 
Zimmer. Sie hatte ihren Bruder heute noch nicht gesehen und wollte 
hier au f ihn warten.

Endlich kam Hans.
„WeiBt du, woher die Flugblatter kommen?“, fragte Sophie.
„Man soli heute manches nicht wissen, um niemanden in Gefahr 

zu bringen.“
„Aber Hans. Allen schafft man so etwas nicht. Allein kommst 

du gegen sie nicht an.“
Damit hatte sich Sophie fur die Mitarbeit entschieden.
Wahrend der Semesterferien wurden die Medizinstudenten zum 

1 .azaretteinsatz an die Ostfort abkommandiert, Hans und seine 
Ircunde mit ihnen. Um so intensiver machten sie sich nach ihrer 
Rdckkehr im Spatherbst wieder an die Arbeit. Die Nachte
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verbrachten sie oft im Keller eines beriachbarten Ateliers, das ihnen 
ein Freund zur Verfugung gestellt hatte, am Vervielfal- 
tigungsapparat.

An einem sonnigen Donnerstag, es war der 18. Februar 1943, 
war die Arbeit so weit gediehen, dass Hans und Sophie einen Koffer 
mit Flugblattem fiillen konnten.

Sie waren guten Muts, als sie sich damit auf den Weg zur 
Universitat machten, obwohl Sophie in der Nacht einen Traum 
gehabt hatte, den sie nicht aus sich verjagen konnte: Die Gestapo war 
erschienen und hatte sie beide verhaftet.

Mittlerweile hatten die beiden die Universitat erreicht. Rasch 
legten sie die Flugblatter in den Gangen der Universitat aus, ehe sich 
die Horsale offneten, und leerten den Rest ihres Koffers von der 
Brustung eines oberen Stockwerks in den Lichthof hinab. In diesem 
Augenblick entdeckte sie der Hausmeister. Damit war ihr Schicksal 
besiegelt. Die rasch alarm ierte Gestapo nahm sie fest und brachte sie' 
in ihr Gefangnis.

Fiinf Tage spater tagte der Volksgerichtshof. Die Geschwister 
Scholl und ihren Freund Christoph Probst wurden zum Tode 
verurteilt. Dieses Tempo hatte niemand erwartet, und erst spater 
erfuhr man, dass es sich um ein ,,Schnellverfahren“ gehandelt hatte...

...Spater folgten ihre drei weiteren Freunde der Weifien Rose in 
den Tod: Willi Graf, Alexander Schmorell und Professor Kurt 
Huber.

HEINRICH BOLL 
DER ENGEL

Der grobe Marmorengel schwieg, obwohl der Pfarrer ihn 
anblickte und auf ihn hinunter zusprechen schien; er hatte sein 
Gesicht im Schlamm verborgen, und die Abflachung an der Stelle 
eines Hinterkopfes, wo er sich von der Saule gelost hatte. erweckte 
den Eindruck, er sei erschlagen worden, nun an die Erde geschmiegt, 
um zu weinen oder um zu trinken.

Sein Gesicht lag mitten in der Schlammpfutze, seine starren 
Lockers waren mit Dreck bespritzt und seine runde Wange trug einen
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Lehmflecken, nur sein blauliches Ohr war makellos, und ein StUck 
seines zerbrochenen Schwertes lag neben ihn: ein langliches StUck 
Marmor, das er weggeworfen zu haben schien.

Es sah aus, als lauschte er, und niemand konnte erkennen, ob 
sein Gesicht Hohn oder Schmerz ausdriickte. Er schwieg. A uf 
seinem Riicken bildete sich langsam eine Pfiitze, seine FuBsohlen 
glanzten feucht. Manchmal auch, wenn der Pfarrer das Standbein 
wechselte und ihn etwas naher trat, schein der Engel ihn die FtiBe zu 
kussen, aber es schien nur so: sein Gesicht hob sich nicht aus dem 
Dreckt. Er lag da, vorschriftsmaGig gedeckt durch einen Lehmwall, 
wie ein Soldat.

„So wollen wir nun“, rief der Pfarrer, „wir wollen bedenken, daB 
es an uns ist zu trauem, nicht an ihr.“ Er deutete mit seinen weiBen 
Handen in die Gruft, wo zwischen zwei jonaschen Saulen der Sarg 
stand, bedeckt mit einem schwarzen Tuch, von dessen goldenen 
Quasten der Regen tropfte. „Wir wollen bedenken‘\  rief der Pfarrer, 
„dafi der Tod der Anfang des Lebens ist.“

Der MeBdiener hinter ihn hielt krampfhaft den dunklen 
Hom griff des Regenschirms fest und bemiihte sich, den Schirm so zu 
drehen und zu schwenken, wie der Pfarrer sich bewegte; aber 
manchmal kamen die rhetorischen Wendungen so plotzlich, dafi er 
nicht folgen konnte. Sooft ein Regentropfen das Haupt des Pfarrers 
traf, w arf er einen strafenden Blick nach hin ten, wo der blasse Junge 
den Schirm hielt wie einen Baldachin.

„Bedenken wir“, rief der Pfarrer dem Marmorengel zu, „daB 
auch wir immer an der Schwelle des Tote, gesegnet mit irdischen. 
Denken wir an sie zuriick, unsere so teure Tote, gesegnet Sippe, der 
unsere Stadt soviel verdankt: wie plotzlich traf sie der Ruf Gottes, 
der ihr seinen unsichtbaren Boten sandte... .“

Er schwieg einen Augenblick betroffen. Ihn war, als hatte die 
makellose, blauliche Marmorwange sich bewegt wie in einem
I.llcheln, und der Pfarrer hob seinen angstlichen Blick und suchte in
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der Versammlung von Regenschirmen die Stelle, wo die Seide ani 
glattesten und kostbarsten zu sein schien. „Wie wurde die Fam itif 
von dieser so- plotzlichen Nachricht ihres Todes iiberrascht." Seine 
Augen wanderten an den Regenschirmen vorbei bis zu der Stelle, wo 
eine kleine Schar schutzlos ihre Kopfe dem Regen hinhielt. „Wie 
mogen die Armen sie betrauern, die in ihr eine treue und wissende 
Helferin verlieren. Vergessen wir nicht, ftir sie zu beten, wir alle, die 
wir jeden Augen wanderten an den Regenschirmen vorbei bis zu der 
Stelle, wo eine kleine Schar schutzlos ihre kopfe dem Regen hinhielt. 
„Wie mogen die Armen sie betrauern, die in ihr eine treue und 
wissende Helferin verlieren. Vergessen wir nicht, fur sie zu beten, 
wir alle, die wir jeden Augenblick uberrascht werden konnen von 
jenem unsichtbaren Boten, den Gott uns senden kann. Amen.“

,,Amen!“ rief er nochmals in das marmorne Ohr des Engels 
hinein.

,,Amen“ rief die Menge, und ein dumpfes Gemurmel kam als 
Echo aus dem Inneren des kleinen Tempels zuriick.

Langsam versank der Marmorengel: seine runden Wangen 
wurden in den weichen Boden gedriickt, und sein makelloses Ohr 
wurde allmahlich von feuchtem Dreck verschluckt.

Drinnen antwortete der Ktister leise den lateinischen Gesangen 
des Pfarrers, und sie sahen, dap der Pfarrer einen Augenblick verwalt 
war, er nicht wusste, wohin er die Schaufel Dreck werfen sollte. Er 
schleuderte sie gegen den Sarg, und die Lehmbrocken verteilten sich 
iiber die Marmorfliesen.

Der Engel schwieg; er liep sich vom Gewicht der beiden Manner 
nach unten driicken; seine prachtvollen Locken wurden von 
gurgelndem Dreck umschlossen, und seine Armstiimpfe griffen 
immer tiefer in die Erde hinein.



HUSTEN IM KONZERT

Mein Vetter Bertram gehort zu jener Gruppe von Nautikem, die, 
oline im gezinsten erkaltet zu sein, in Konzerten plotzlich zu husten 
heginnen. Es Fangt an als mildes, fast freundliches Rauspern, das 
dem Stimmen eines Instruments nicht unahnlich ist, steigert zum 
cxplosiven Gebell, das die Haare der vor uns sitzenden Damen wie 
Icichte Segel flattern lasst.

Seiner Sensibilitat entsprechend, hustet Bertram laut, wenn die 
mit seinem unerfreulichen Organ einen disharmonischen 
Kontrapunkt. Und weil er ein vorziigliches Gedachtnis hat und die 
Partituren genau beherrscht, dient er mit, der ich ungebildet bin, fast 
wie ein musikalischer Fiihrer. Wenn er zu schwitzen beginnt, seine 
Ohren sich roten, er den Atem anhalt und Hustenbonbons aus seiner 
Tasche kramt, wenn sich ein penetranter Geruch von Eukalyptus 
auszubreiten beginnt, dann weip ich, dass die Musik piano zu werden 
verspricht, und tatsachlich: der Bogen des Geigers beruhrt kaum 
noch das Instrument oder der Pianist scheint den Flugel nur noch zu 
beschworen. Eine gleichsam sinnlich spUrbare deutsche Innerlichkeit 
breitet sich im Saal aus, und Bertram sitzt da mit geblahten Backen, 
tiefste Schwermut in denAugen, und plotzlich platzt er aus.

Da in unserer Stadt nur wohlerzogene Leute ins Konzert gehen, 
dreht sich natiirlich Seiner um, keiner auch flustert padagogische 
Formeln vor sich in, aber es ist spiirbar, wie das Publikum miihsam 
seine Emporung unterdriickt, wie es jedes Mai zusammenzuckt, denn 
Bertram kennt nun keine Hemmungen mehr. Ein fast ununterochenes 
Bl6ken geht von ihn aus, das sich langsam mildert, wenn der Piano -  
Satz endlich zu Ende geht. Dann wiirgt er den Schwall von 
Eukalyptussaft hinunter, und sein Adamsapfel geht auf und ab wie 
ein besonders flinker Aufzug.

Schrecklich ist, dap Bertram mit seinem Husten die anderen, 
mehr latenten Neurotiker auf den Plan zu rufen scheint. Wie Hunde, 
die sich am Bellen erkennen, antworten sie ihm aus alien Ecken des 
Saales. Und merkwiirdig, auch der ich, der ich normalerweise von 
1 rkilltungen verschont bleibe und mit den Nerven keineswegs 
„herunter bin“, auch ich spiire, je langer das Konzert dauert, einen 
immer unwiderstehlicheren Hustenreiz. Ich spiire, wie meine Hande 
nap werden, ein innerer Krampf mich erfapt. Und plotzlich weip ich,
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dap alle Bemiihungen zwecklos sind: und dap ich husten werde. Es 
kratz mir im Halse, ich kriege keine Luft mehr, mein Кбгрег ist in 
Schweip gebadet, mein Geist ausgeschaltet und meine Seele von 
Existenzangst erfiillt. Ich beginne, falsch zu atmen, ziicke unruhig 
mein Taschentuch, um es gegebenenfalls vor den Mund zu halten, 
und lausche nicht mehr dem Konzert, sondern dem neurotischen 
Gebelle sensibler Zeit genossen, die plotzlich auf den Plan gerufen 
sind.

Kurz vor der Pause spiire ich dann, dap die neurotische Infektion 
endgultig stattgefunden hat; ich kann dann nicht mehr und beginne 
Bertram zu assistieren, huste mich bis zum Beginn der Pause durch 
und renne zur Garderobe, sobald der Applaus einzusetzen beginnt. 
Vollig in Schweip gebadet, von Kampfen geschiittelt, renne ich am 
Portier vorbei ins Freie.

Man wird begreifen, dap ich begonnen habe, mich von Bertrams 
Einladungen hoflich, aber bestimmt zu distanzieren Nur hin und 
wieder nehme ich mit ihn zusammen an Manifestationen unserer 
Kultur teil: wenn ich uberzeugt bin, dap im Orchester die 
Blechblaser tiberwiegen oder Mannerchore Gesange wie 
,,Donnergrollen“ oder „Die Lawine“ zum Besten geben; Kunstwerke, 
bei denen ein gewisses Quantum an Fortissimo garantiert ist. Aber 
gerade diese Art der Musik interessiert mich weniger.

Es ist vollig sinnlos, wenn die Arzte mich uberzeugen wollen, 
dap es reine Nervensache sei, dap ich mich zusammenreipen soil. Ich 
weip ja, dap es Nervensache ist, aber meine Nerven versagen eben, 
wenn ich neben Bertram sitze. Und vom Zusammenreipen zu 
spreche ist uberfliissig. Ich kann es einfach nicht. Wahrscheinlich ist 
mir an der Wiege gesungen worden, dap ich kein Zusammenreiper 
werden wiirde.

Betrubt sehe ich nun die Prospekte der Konzertgesellschaften 
durch. Ich kann ihre freundlichen Angebote nicht annahmen, weil ich 
weip Bertram wird dort sein. Und sobald ich sein erstes Rauspem 
gehort habe, ist es mit meiner Fassung vorbei.



STEFAN ZW EIG 
(1881 -1942) 
Schachnovelle

A uf dem groPen Passagierdampfer, der um Mittemacht von 
New York nach Buenos Aires abgehen sollte, herrschte die Obliche 
Geschaftigkeit und Bewegung der letzten Stunde. Gaste vom Land 
drangten durcheinander, um ihren Freunden das Geleit zu geben, 
Telegraphenboys mit schiefen Mutzen schossen Namen ausrufend 
durch die Gesellschaftsraume, Koffer und Blumen wurden 
geschleppt, Kinder liefen neugierig treppauf und treppab, wahrend 
das Orchester unerschiltterlich zur Deck -  Show spielte. Ich stand im 
Getummel auf dem Promenaden -  deck, als neben uns zwei -  oder 
dreimal Blitzlicht scharf aufspriihte -  anscheinend war irgendein 
Prominenter knapp vor der Abfahrt noch rasch von Reportem 
interview! und photographiert worden. Mein Freund blickte und 
lachelte. „Sie haben da einen raren Vogel an Bord. den Czentovic.“ 
Und da ich offenbar ein ziemlich verstanisloses Gesicht zu dieser 
Mitteilung machte, fligte er erklarend bei: „Mirko Vzentovic, der 
Weltschachmeister. Er hat ganz Amerika von Ost nach West mit 
Turierspielen abgeklappert und fahrt jetzt zu neuen Triumphen nach 
Argentinien.“

In der Tat erinnerte ich mich nun dieses Weltmeisters und sogar 
einiger Einzelheiten im Zusammenhang mit seiner raketenhaften 
Karriere; mein Freund, ein aufmerksamerer Zeitungsleser als ich, 
konnte sie mit einer ganzen Reihe von Anekdoten erganzen. 
Czentovic hatte sich vor etwa einem Jahr mit einem Schlage neben 
die bewahrtesten Altmeister der Schachkunst, wie Aljechin, 
Capablanca, Tartakower, Lasker, Bogoljubow, gestellt; seit dem 
Auftreten des siebenjahrigen Wunderkindes Rzecewski bei dem 
Schachtumier 1922 in New York hatte noch nie der Einbruch eines 
vollig Unbekannten in die ruhmreiche Gilde derart allgemeines 
Aufsehen erregt. Denn Czentovics mtellektuelle Eigenschaften 
schienen ihm keineswegs solch eine blendende Karriere von 
vornherein zu weissagen. Bald sickerte das Geheimnis durch, dap 
dieser Schachmeister in seinem Privatleben auperstande war, in 
irgendeiner Sprache einen Satz ohne orthographischen Fehler zu 
schreiben, und wie einer seiner verargerten Kollegen ingrimmig
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spottete," seine
Unbildung war auf alien Gebieten gleich universell“ . Sohn eines 

blutarmen sudslawischen Donauschiffern, dessen winzige Barke 
eines Nachts von einem Getreidedampfer uberrannt wurde, war der 
damals Zwolijahrige nach dem Tode seines Vaters vom Pfarrer des 
abgelegenen Ortes aus Mitleid aufgenommen worden, und der gute 
Pater bemiihte sich redlich, durch hausliche Nachhilfe 
wettzumachen, was das maulfaule, dumpfe, breitstirnige Kind in der 
Dorfschule nicht zu erlernen vermochte.

Aber die Anstrengungen blieben vergeblich. Mirko starrte die 
schon hundertmal ihm erklarten Schriftzeichen immer wieder fremd 
an; auch fur die simpelsten Unterrichtsgegenstande fehlte seinem 
schwerfallig arbeitenden Gehim jede festhaltende Kraft. Wenn er 
rechnen sollte maBte er noch mit vierzehn Jahren jedes Mai die 
Finger zu Hilfe nehmen, und ein Buch oder eine Zeitung zu lesen 
bedeutete fur den schon halb wuchsigen Jungen noch besondere 
Anstrengung. Dabei konnte man Mirko keineswegs unwillig oder 
widerspenstig nennen. Er tat gehorsam, was man ihm gebot, holte 
Wasser, spaltete Holz, arbeitete mit au f dem Felde, raumte die Kiiche 
auf und erledigte verlasslich, wenn auch mit verargemder 
Langsamkeit, jeden geforderten Dienst. Was den guten Pfarrer aber 
an dem querkopfigen Knaben am meisten verdrop, war seine totale 
Teilnahmslosigkeit. Er tat nichts ohne besondere Aufforderung, 
stellte nie eine Frage, spielte nicht mit anderen Burschen und suchte 
von selbst keine Beschafitigung, sofern man sie nicht ausdrOcklich 
anordnete; sobald Mirko die Verrichtungen des Haushalts erledigt 
hatte, sal3 er stur im Zimmer herum mit jenem leerem leeren Blick, 
wie ihn Schafe auf der Weide haben, ohne an den Geschehnissen 
rings um ihn den geringsten Anteil zu nehmen. Wahrend der Pfarrer 
abends, die lange Bauernpfeife schmauchend, mit dem 
Gendarmeriewachtmeister seine ublichen drei Schachpartien spielte, 
hockte der blondstrahnige Bursche stumm daneben und starrte unter 
seinen schweren Lidem anscheinend schlafrig und gleichgtiltig auf 
das karierte Brett.

Eines Winterabends klingelten, wahrend die beiden Partner in 
ihre tagliche Partie vertieft waren, von der Dorfstrape her die 
Gl6ckchen eines Schlittens rasch und immer rascher heran. Ein 
Bauer, die Mtitze mit Schnee uberstaubt, stapfte hastig herein, seine
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alte Mutter I age im Sterben, und der Pfarrer moge eilen, ihr noch 
rechtzeitig die letzte Oiung zu erteilen. Ohne zu zogem folgte ihm 
der Priester. Der Gendarmeriewachtmeister, der sein Glas Bier noch 
nicht ausgetrunken hatte, ziindete sich zum Abschied eine neue 
Pfeife an und bereitete sich eben von, die schweren Schaftstiefel 
anzuziehen, als ihm auffiel, wie unentwegt der Blick Mirkos auf dem 
Schachbrett mit der angefangenen Partie haftete.

,,Na, willst du sie zu Ende spielen?" spaBte er, vollkommen 
ilberzeugt, daB der schlafrige Junge nicht einen einzigen Stein auf 
dem Brett richtig zu rucken verstiinde. Der Knabe starrte scheu auf, 
nickte dann und setzte sich auf den Platz des Pfarrers. Nach vierzehn 
Zugen war der Gendarmereiewachtmeister geschlagen und muBte 
zudem eingestehen, daB keineswegs ein versehentiich nachlassiger 
Zug seine Niederlage verschuldet habe. Die zweite Partie fiel nicht 
anders aus.

,.Bileams Esel!“ rief erstaunt bei seiner Riickkehr der Pfarrer 
aus, dem weniger bibelfesten Gendarmeriewachtmeister erklarend, 
schon vor zweitausend Jahren hatte sich ein ahnliches Wunder 
ereignet, daB ein stummes Wesen pltzich die Sprache der Weisheit 
gefunden habe. Trotz der vorgeriickten Stunde konnte der Pfarrer 
sich nicht enthalten. seinen halb analphabetischen Famulus zu einem 
Zweikampf herauszufordern.

Mikro schlug auch ihn mit Leichtigkeit. Er spielte zah, langsam, 
unerschutterlich, ohne ein einziges Mai die gesenkte breite Stirn vom 
Brette aufzuheben. Aber er spielte mit unwiderlegbarer Sicherheit; 
weder der Gendarmeriew'acntmeister noch der Pfarrer waren in den 
nachsten Tagen imstande, eine Partie gegen ihm zu gewinnen. Der 
Pfarrer, besser als irgendjemand befahigt. die sonstige 
Ruckstandigkeit seines Zoglings zu beurteilen, wurde nun ernstlich 
neugierig, wieweit diese einseitige sonderbare Begabung einer 
strengeren Prlifung standhalten wurde. Nachdem er Mikro bei dem 
Dorfbarbier die struppigen strohblonden Haare hatte schneiden 
lassen, um ihm einigermaBen prasentabel zu machen, nahm er ihn in 
seinem Schlitten mit in die kleine Nachbarstadt, wo er im Cafe des 
I lauptplatzes eine Ecke mit enragierten Schachspielern wusste, 
denen er selbst erfahrungsgemaB nicht gewachsen war. Es selbst 
ansassigen Runde nicht geringes Staunen, als der Pfarrer den 
Klnfzehnjahrigen strohblonden und rotbackigen Burschen in seinem
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nach innen getragenen Schaffspelz und schweren, hohen 
Schaftstiefeln in das Kaffeehaus schob, wo der Junge befremdet mit 
scheu niedergeschlagenem Augen in einer Ecke stehen blieb, bis man 
ihn zu einem der Schachtische hinlief. In der ersten Partie wurde 
Mirko geschlagen, da er die so genannte Sizilianische Eroffnung bei 
dem guten Pfarrer nie gesehen hatte. In der zweiten Partie kam er 
schon gegen den besten Spieler auf Remis. Von der dritten und 
vierten an schlug er sie alle, einen nach dem andem.
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