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Vorwort

Die wlrklkh sichero Beherrschung oilier Sprache Isl oline Linsicht in 
llir kegolsystem nicht moglich. Das gilt sowohl Itir die Mutterspra- 
ilie  ills auch fur jede Fremdsprache.
Diis vorliegende Buch ist die Neubearbeitung des erfolgreichen,
I ‘Ж5 erst nulls erschienenen Lehr- und Ubungsbuchs der deutschen 
(iiiiitntiiillk. Us ist gedacht flir Lerner der oberen Grundstufe und der 
Mlltelstufe, die grundliche und zusammenhangende Kenntnisse der 
deutschen Grammatik erwerben wollen. Sie finden hier einfach for- 
mullerte, manchmal auch vereinfachte Regeln mit einer Vielzahl 
von Beisplolen, auKerdem Listen und Tabellen zum Nachschlagen 
und eine l ulle von Ubungen. Fiir die Neubearbeitung wurde der Re- 
gelapparat kleinschrittiger aufgebaut, die Ubungen sind diesen Ein- 
/elschritten deutlicher zugeordnet. Im Bereich der Grundstufen- 
grammatik wurde der Ubungsapparat um einfache Ubungen 
erweitert.
Der Aufbau folgt dem Unterrichtsprinzip, zunachst das sprachlich 
Wichtigste, d.h. die Teile des einfachen Satzes und einfache Satzge- 
liige (Toil I und II) zu lehren; erst dann folgt die Adjektivdeklination 
uiul ihr Umfeld (Teil III) und der Konjunktiv (Teil IV). Der Gebrauch 
der I’riipositionen ist eher ein semantisches als ein grammatisches 
Problem. Dieser Teil V sollte zusammen mit den ersten beiden Tei- 
lon benutzt werden.
In dor Neubearbeitung hinzugekommen ist der § 63 als Abschluss.
I her werden die wichtigsten Tempora im Uberblick betrachtet und 
dlfferenziert. Zur schnellen Orientierung dient der tabellarische 
Oberblick iiber die wichtigsten Eigenheiten der Verbkonjugation 
uiul tier Substantiv-Adjektiv-Deklination zum Ausklappen am Ende 
iles Ikiches. Hinsichtlich der Terminologie, die im Anhang ausfiihr- 
Ik'li erklart wird, halt sich die Neubearbeitung an die heute im Be
reich Deutsch als Fremdsprache iiblicherweise gebrauchten Begriffe,
I >oklinationstabellen wurden wegen der besseren Ubersichtlichkeit 
In der Reihenfolge Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv erstellt. 
Grammatische Regeln sind nur Hilfen zum Verstandnis, wichtiger 
1st die Anwendung. Dazu dienen die Ubungen, die sich jeweils an 
die Darstellung eines grammatischen Problems anschliefien. Wo im- 
mer dies moglich und sinnvoll ist, bestehen die Ubungen nicht aus 
l .ln/.olsiit/.en, sondern ergeben einen zusammenhangenden Text.
Dor im Beispiel- und Ubungsmaterial verwendete Wortschatz halt 
sich /.uniichst in engen Grenzen, wird aber in spateren Kapiteln er- 
woltort. Obungen mit anspruchsvollerem Wortschatz oder hoherem 
Schwiorigkoitsgrad sind mit einem dunkelroten Kastchen gekenn- 
/.olchnet.
Durch don soparat erhaltlichen Losungsschlussel, der dem selbst- 
sliliullgen Lerner die notwendige Kontrolle ermoglicht, eignet sich 
ilas l.chi- innl Uhiin^shm h der deutschen ( iruminntlk auch hervorra- 
getul tilr das Solbststudlum.



kilrzungsverzeichnls

kk. (A) Akkusativ
zw. beziehungsweise
at. (D) Dativ

feminin
en. (G) Genitiv

gf- gegebenenfalls
lf.-K. Infinitivkonstruktion
i. jemand (Nominativ)
1m. jemandem (Dativ)
in. jemanden (Akkusativ)
l maskulin

neutral
Jom. (N) Nominativ
,. Chr. nach Christus (=nach unserer Zeitrechnung)
Jr. Nummer
’ers. Person

1. Plural
Seite

g- Singular
i. a. und andere
tsw. und so weiter

rgl- vergleiche
:.B. zum Beispiel

Ubungen mit anspruchsvollerem Wortschatz Oder hoheren 
Schwierigkeitsgrad sind dadurch gekennzeichnet, dass die Nummer 
der Ubung dunkelrot unterlegt ist.
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Tell I

§ ] _ ^ 2fikliaation des Substantivs I

I Deklination mit dem bestimmten Artikel im Singular

Nominativ
Akkusativ
Dativ
Genitiv

der Vater 
den Vater 
dem Vater 
des Vaters

die Mutter das Kind 
die Mutter das Kind 
der Mutter dem Kind

Wer? / W as? 
W en? / W as? 
W em ? 
Wessen?der Mutter des Kindes

Die Genitiv-Endung im Singular maskulin und neutral:

a) -s steht bei mehrsilbigen Substantiven: 
des Lehrers, des Fensters, des Kaufmanns

b) -es steht meist bei einsilbigen Substantiven: 
des Marines, des Volkes, des Arztes

c) -es muss bei Substantiven auf -s, -ss, -R, -x, -z, -tz stehen:
das Glas -  des Glases, der Fluss -  des Flusses, der Fufi -  des Fufies, der Komplex -  
des Komplexes, der Schmerz -  des Schmerzes, das Gesetz -  des Gesetzes

1 Welches Verb gehnrt zu welchem Substantiv? Bilden Sie sinnvolle Satze mit dem 
Akkusativ im Singular. (Es gibt verschiedene Moglichkeiten.)

Ich ieee die Zeitunq.

horen der Hund (-e)
Ich sehen das Kind (-er)

rufen das Buch (- er)
Wir lesen die Verkauferin (-nen)

fragen die Nachricht (-en)

das Flugzeug (-e) 
der Lastwagen (-) 
das Motorrad (- er) 
der Autobus (-se) 
die Lehrerin (-nen)

2 Bestimmen Sie den Kasus.

Der Sekretar 
Wer? (Was?)
Subjekt
Nominativ

bringt der Ministerin die Akte. 
(Wen?) Was?
Objekt
Akkusativ

Wem?
Objekt
Dativ

1. Der Wirt serviert dem Gast die Suppe.
2. Der Ingenieur zeigt dem Arbeiter den Plan.
3. Der Brieftrager bringt der Frau das Packchen.



4. Пег ( :iH'f tllktlort ilor Si'krotflrln olnon Hrlt'f.
5 .  D e r  I.cJircr (.Tkliirt d e m  .S i I iO I i t  d i e  K i w i .

3 Bilden Sie Satze mit Dativ und Akkusativ.

der Besucher / der Weg Er zelqt dem besucher den Weg.

1. die Mutter
2. der Politiker
3. der Redakteur
4. das Madchen

die Schule 
der Stadtpark 
der Zeitungsartikel 
die Hausaufgabe

5. der Freund
6. der Minister
7. die Hausfrau
8. der Kaufer

das Zimmer 
das Rathaus 
der Staubsauger 
der Computer

4 Bilden Sie (zunachst) den Cenitiv Singular.

der Vertreter / die Regierung Das ist der Vertreter der Keqierunq.

1. das Fahrrad (-er) / die Schtilerin (-nen) 6. das Auto (-s) / der Lehrer (-)
2. der Motor (-en) / die Maschine (-n) 7. die Wohnung (-en) / die Dame (-n)
3. das Ergebnis (-se) / die Prufung (-en) 8. das Schulbuch (-er) / das Kind (-er)
4. die Tur (-en) / das Haus (-er) 9. das Haus (-er) / die Arbeiterfamilie (-n)
5. das Foto (-s) / die Schulklasse (-n) 10. das Instrument (-e) / der Musiker (-)

II Deklination mit dem bestimmten Artikel im Plural

*
Nominativ
Akkusativ
Dativ
Cenitiv

я

die Vater 
die Vater 
den Vatern 
der Vater

feminln

die Mutter 
die'Miitter 
den Muttern 
der Mutter

neutral

die Kinder 
die Kinder 
den Kindern 
der Kinder

Der Dativ Plural bekommt die Endung -n:
die Baume -  auf den Baumen, die Frauen -  mit den Frauen

Ausnahme: Substantive, die im Plural auf -s enden:
das Auto -  die Autos -  in den Autos, das Biiro -  die Biiros -  in den Btiros 

Es gibt acht Moglichkeiten der Pluralbildung:
1. - der Burger die Burger
2. - der Garten die Garten
3. -e der Film die Filme
4. -e die Stadt die Stadte
5. -er das Bild die Bilder
6. -er das Amt die Amter
7. -(e)n der Student die Studenten

die Akademie - die Akademien
8. -s das Auto die Autos



Аптегкшщеп

1. Wdrler auf -ms bilden den Plural auf -rinse: 
das Krgebnls -  die I'.rgebnisse

2. Feminina auf -in bilden den Plural auf -innen:
die I'reundin -  die Freundinnen; die Franztisin -  die Franzosinnen

Regeln zur Rechtschreibung: ft oder ss?

1. ft steht nach langem Vokal oder Diphtong: 
die Strafie, der Grufi, schliefien ...

2. ss steht nach einem kurzen Vokal: 
der Fluss, er musste, essen, gerissen

In der Schweiz wird das li nicht benutzt, an seine Stelle tritt ss.

Bilden Sie Satze im Plural mit den Wortern der Ubung 1. Die Pluralform im Nomina
tiv ist in Klammern angegeben.

Wir iesen die Zeitunqen.

Wer widerspricht wem? Nennen Sie die richtigen Partner im Singular und im Plural.

der Sohn -  der Vater Der Sohn widerspricht dem Vater.
Die Sohne widersprechen den V'atern.

1. der Mieter (-) a) die Mutter (-)
2. die Schiilerin (-nen) b) der Schiedsrichter (-)
3. der Geselle (-n) c) der Arzt (-e)
4. die Lehrerin (-nen) d) der GroRvater (-)
5. der FuSballspieler (-) e) der Schulleiter (-)
6. der Sohn (-e) f) der Meister (-)
7. der Enkel (-) g) der Hausbesitzer (-)
8. die Krankenschwester (-n) h) der Lehrer (-)

Und jetzt umgekehrt.

der Vater -  der Sohn Der Vater widerspricht dem Sohn.
Die Vater widersprechen den Sdhnen.

Bilden Sie Satze im Plural mit den Wortern der Obung 4.

der Vertreter (-) / die Regierung (-en) Das sind die Vertreter der Reqierunqen.



У Set/m Sic den D.iliv Singular In dun I’ lur.il.

I.r hillt dem Kind (-er). Erh/lftden Kindern.

1. Die I,eute glauben dem Politiker (-) 7. Das Streusalz schadet dem Baum (-e).
nicht. 8. Das Pferd gehorcht dem Reiter (-)

2. Wir danken dem Heifer (-). nicht immer.
3. Der Bauer droht dem Apfeldieb (-e). 9. Er widerspricht dem Lehrer (-) oft.
4. Die Wirtin begegnet dem Mieter (-). 10. Der Kuchen schmeckt dem Madchen (-)
5. Wir gratulieren dem Freund (-e). nicht.
6. Der Rauch schadet der Pflanze (-n). 11. Die Polizisten nahern sich leise dem

Einbrecher (-).

Ill Deklination mit dem unbestimmten Artikel

Singular maskulin feminin neutral

Nominativ ein Vater eine Mutter ein Kind
Akkusativ einen Vater eine Mutter ein Kind
Dativ einem Vater einer Mutter einem Kind
Genitiv eines Vaters einer Mutter eines Kindes

Plural

Nominativ Vater Mutter Kinder
Akkusativ Vater Mutter Kinder
Dativ Vatern Muttern Kindern
Cenitiv* (Vater) (M '’ :ter) (Kinder)

*D e r Genitiv Plural ohne  Artikel ist nicht gebrauchlich  (§ 3, II, c).

Fur die Endungen im Cenitiv Singular maskulin und neutral gelten 
die gleichen Regeln wie unter I.

10 Ersetzen Sie in Ubung 1 den bestimmten Artikel durch den unbestimmten.

Ich \ese eine Zeitunq.

11 Wem gehort was? Uben Sie den Dativ.

eine Pistole / der Wachmann
Die Fietoie qehort einem Wachmann.

1. ein Handball (m) / der Sportverein 6. eine Puppe / das Madchen
2. ein Koffer (m) / der Kaufmann 7. eine Trompete / der Musiker
3. ein Kinderwagen (m) / die Mutter 8. ein Schliissel (m) / die Mieterin
4. ein Herrenfahrrad (n) / der Student 9. ein Kochbuch (n) / die Hausfrau
5. eine Landkarte / die Busfahrerin 10. eine Badehose / der Schwimmer



\? U h rn  Sic d m  Сj«*mtiv mil d rm  u n h rstim m irn  Artlkrl W.«\ Susmtimen*

d e r  *ч l i i l l c r  ( - )  / d l o  Si hull- die uchUlflr elner Schule
Hler dcmorwtrlr.rr.n die Schiller elner Schule.

I der Krankenplleger (-)
2. der Arheiter (-)
3. der Student (-en)
4. die Schiilerin (-nen)
5. der Kassierer (-)
6. das Mitglied (-er)
7. der Musiker (-)
8. der Mitarbeiter (-)

a) die Universitat
b) der Supermarkt
c) die I’artei
d) die Klinik
e) die Fabrik
f) das Orchester
g) die Sparkasse
h) das Gymnasium

§ 2 Deklination des Substantivs II (n-Deklination)

I Deklination mit dem bestimmten und dem unbestimmten 

Artikel

Singular Nominativ ! der
Akkusativ ' denI
Dativ ; dem
Genitiv I des

Plural Nominativ ! die
Akkusativ 1 die
Dativ | den
Genitiv | der

Mensch ein Mensch
Menschen einen Menschen
Menschen einem Menschen
Menschen eines Menschen
Menschen Menschen
Menschen Menschen
Menschen Menschen
Menschen (Menschen)

1. Alle Substantive der Deklination II sind maskulin. Ausnahme: das Herz

2. Aufter im Nominativ Singular steht in alien Kasus die Endung -(e)n.
Im Plural steht nie ein Umlaut.

II Liste der Substantive auf -(e)n

Die Zahl der Substantive auf -(e)n ist relativ klein. Die folgende Aufstellung 
enthalt die wichtigsten Worter:



der Affe, des Affen 
der Bote, des Boten 
der Bube, des Buben 
der Bulle, des Bullen 
der Bursche, des Burschen 
der Erbe, des Erben 
der Experte, des Experten 
der GefShrte, des Gefahrten 
der Genosse, des Genossen 
der Hase, des Hasen 
der Heide, des Heiden 
der Hirte, des Hirten 
der Insasse, des Insassen 
der Jude, des Juden 
der Junge, des Jungen

itaHb p  
der Knabe, des Knaben 
der College, des Kollegen 
der Komplize, des Komplizen 
der Kunde, des Kunden 
der Laie, des Laien 
der Lotse, des Lotsen 
der Lowe, des Lowen 
der Mensch, des Menschen 
der Nachkomme, des Nachkommen 
der Neffe, des Neffen 
der Ochse, des Ochsen 
der Pate, des Paten 
der Rabe, des Raben 
der Riese, des Riesen 
der Sklave, des Sklaven 
der Zeuge, des Zeugen

1 .  l i i  m askulinen ial aflwe aul
«и# шшяШ •

der Doktorand, des Doktoranden 
der Elefant, des Elefanten 
der Demonstrant, des Demonstranten 
der Lieferant, des Lieferanten 
der Musikant, des Musikanten 
der President, des Prasidenten 
der Produzent, des Produzenten 
der Student, des Studenten

der Idealist, des Idealisten 
der Journalist, des Journalisten 
der Kapitalist, des Kapitalisten 
der Kommunist, des Kommunisten 
der Polizist, des Polizisten 
der Sozialist, des Sozialisten 
der Terrorist, des Terroristen 
der Utopist, des Utopisten 
auch: der Christ, des Christen

I. M a sk u lm e ! i i ' l i t t  -  i tic ist B»mfsbezi'K.hruinij'?B -  m u  I m  (>iie< lu sch en

der Biologe, des Biologen 
der Soziologe, des Soziologen 
der Demokrat, des Demokraten 
der Biirokrat, des Biirokraten 
der Diplomat, des Diplomaten 
der Automat, des Automaten 
der Satellit, des Satelliten

der Fotograf, des Fotografen
der Seismograph, des Seismographen
der Architekt, des Architekten
der Philosoph, des Philosophen
der Monarch, des Monarchen
der Katholik, des Katholiken
der Soldat, des Soldaten



der Вйг, des Вёгеп
der Nachbar, des Nachbarn
der Narr, des Narren
der Prinz, des Prinzen
der Herr, des Herrn (PI. die Herren)
der Rebell, des Rebellen

der Bauer, des Bauern
der Furst, des Fiirsten 
der Graf, des Grafen 
der Held, des Helden 
der Kamerad, des Kameraden

&, A u sn ahm en : Einigi S u b s& n tivc  BilfiM  S i  u e n  v Singular гшн

der Buchstabe, -ns; der Gedanke, -ns; der Name, -ns
das Herz - das Herz, dem Herzen, des Herzens, (PI.) die Herzen

Vollenden Sie die Satze. Verwenden Sie dazu die passenden Worter im richtigen Kasus.

1. Der Warter fiittert (A) der Neffe
2. Der Onkel antwortet (D) der Zeuge
3. Die Polizisten verhaften (A) der Laie
4. Der Fachmann widerspricht (D) der Bar
5. Der Wissenschaftler beobachtet (A) der President
6. Das Parlament begrtifit (A) der Demonstrant
7. Der Richter glaubt (D) der Satellit
8. Der Professor berat (A) der Lotse
9. Das Kind liebt (A) der Stoffhase

10. Der Kapitan ruft (A) der Riese Goliath
11. Der Laie befragt (A) der Kunde
12. Der Fotohandler berat (A) der Doktorand
13. Der Kaufmann bedient (A) der Fotograf
14. David besiegt (A) der Experte

Hier ist etwas vertauscht. Bringen Sie die Satze in Ordnung.

1. Der Automat konstraiert einen In- 
genieur.

2. Der Bundesprasident beschimpft 
den Demonstranten.

3. Der Bauer befiehlt dem Fiirsten.
4. Die Zeitung druckt den Drucker.
5. Der Zeuge befragt den Richter.
6. Der Hase frisst den Lowen.
7. Der Student verhaftet den Polizis- 

ten.
8. Der Gefangnisinsasse befreit den 

Aufseher.
9. Der Diplomat befragt den 

Reporter.
10. In dem Buchstaben fehlt ein Wort.

11. Der Hund fiittert den Nachbarn.
12. Das Buch liest den Studenten.
13. Der Junge sticht die Mticke.
14. Der Patient tut dem Kopf weh.
15. Der Erbe schreibt sein Testament 

fur einen Bauern.
16. Der Kuchen backt den Backer.
17. Der Sklave verkauft den Herrn.
18. Ein Narr streitet sich niemals mit 

einem Philosophen:
19. Der Kunde fragt den Verkaufer nach 

seinen Wiinschen.
20. Die Einwohner bringen dem Brief- 

trager die Post.

V



Setzen Sie die passenden Substantive in der richtigen Form in die Satze ein.

1. Viele Hunde sind d es ... Tod. 
(Sprichwort)

2. Du, du liegst mir am ..., du, du liegst 
mir im Sinn. (Anfang eines Liedes)

3. Fiirchte den Bock von vorn, das 
Pferd von hinten und den ... von al
ien Seiten. (Sprichwort)

4. sich (nicht) in die Hohle d es ... wa- 
gen (Redensart)

5. Liebe deinen ..., aber reifte den Zaun 
nicht ab.

6. O, herrlich ist es, die Kraft eines... 
zu haben. (Shakespeare)

7. Mach dir doch dartiber keine ...! 
(Redensart)

a) der Gedanke
b) der Mensch
c) der Hase
d) das Herz
e) der Lowe
f) der Nachste
g) der Riese

Bezeichnung der Einwohner von  Landern und Erdteilen

der Afghane -  des Afghanen 
der Brite -  des Briten 
der Bulgare -  des Bulgaren 
der Chilene -  des Chilenen 
der Chinese -  des Chinesen 
der Dane -  des Danen 
der Finne -  des Finnen

der Agypter -  des Agypters
der Algerier -  des Algeriers
der Araber -  des Arabers
der Argentinier -  des Argentiniers
der Belgier -  des Belgiers
der Brasilianer -  des Brasilianers
der Englander -  des Englanders

der Asiate -  des Asiaten

Ausnphmen BBs B h

der Afrikaner -  des Afrikaners 
der Amerikaner -  des Amerikaners 
der Australier -  des Australiers 
der Europaer -  des Europaers

т т ш
1. der Israeli -  des Israelis -  (PI.) die Israelis 

der Saudi -  des Saudis -  (PI.) die Saudis 
der Somali -  des Somalis -  (PI.) die Somalis 
der Pakistani -  des Pakistanis -  (PI.) die Pakistanis

2. der Deutsche wird wie ein Adjektiv dekliniert (siehe § 41):
mask.: der Deutsche / ein Deutscher; fem.: die Deutsche / eine Deutsche 
PL: die Deutschen / Deutsche



Alxjesehpn von den obigen Ausnahmen wird bei Гмиеп immcr 
dii> fcndung -in gebraucht, z.B.:

die Polln, die Kussin, die Franztisin (!) etc. 
die Spanlerln, die Iranerin etc. 
die Aslatin, die Europaerin etc.

4 Uben Sie -  gegebenenfalls im Gruppenwettstreit -  nach folgendem Muster.

I II III IV V
Polen der Pole dee Polen die Polen die Polin
Spanien der Spanier dee Spaniere die 5panier die Spanierin 
Afrlka 
Aelen

Anmrrkunq

5 Bilden Sie selbststandig 10 Satze nach dem folgenden Muster.

der Grieche Kennst du einen Griechen?
Nein, einen Griechen kenne ich leider nicht.

6 Uben Sie den Dativ.

A: Der Ire singt gem. 3: Ja, man eaqt vom Iren, daee er gem
s ingt.

Sie konnen Ihre Zustimmung verstarken: 
fa, das stimmt, man sagt vom Iren, ... 

oder:
ja, richtig, fa, da haben Sie / hast du Recht,

1. Der Grieche handelt gem. 9.
2. Der Deutsche trinkt gern Bier. 10.
3. Der Hollander ist sparsam. 11.
4. Der Japaner ist besonders hoflich.
5. Der Ttirke ist besonders tapfer. 12.
6. Der Italiener liebt die Musik. 13.
7. Der Chinese ist besonders fleifiig. 14.
8. Der Araber ist ein guter Reiter. 15.

Der Pole tanzt gern und gut.
Der Spanier ist stolz.
Der Englander isst morgens gern 
gut und kraftig.
Der Ungar ist sehr musikalisch.
Der Franzose kocht gern und gut. 
Der Osterreicher liebt Mehlspeisen. 
Der Schweizer wandert gern.



GaiamtUbung zur Subitantlvdckllnatlon (| 1 und § 2)

7 Bestimmen Sie den Kasus der kursiv gedruckten Substantive. 

H M flicher P is to le n m a n n
(Frankfurt) Eine 51 Jahre alte Hausfrau des Stadteils Born- 
heim machte am Montag Bekanntschaft mit einem hofli- 
chen Rduber.
Hie Frau verkaufte gebrauchte Elektrogerate aus dem Haus- 

s halt ihrer Mutter. Deshalb hatte sie eine Annonce in die 
Zeitung gesetzt. Am gleichen Tag meldete ein „Herr Scha
fer" seinen Besuch telefonisch an.
Kurz darauf kam der Herr und besichtigte die Sachen: ver- 
schiedene Kiichengerate der Firma Moidinex, ein altes Radio, 

Ю einen Staubsauger der Marke Siemens usw. Plotzlich zog er 
eine kleine Pistole aus der Tasche seines Mantels und ver- 
langte Bargeld. Die mutige Frau sagte mit fester Stimme: 
„Ich habe kein Geld! Verlassen Sie sofort die Wohnung!" 
„Herr Schafer" gehorchte und -  so der Polizeibericht -  ,,ver- 

15 gafi nicht sich fur sein Benehmen zu entschuldigen."

§  ^ r.ph ranrh  des Artikels

I Der bestimmte Artikel

a) Der bestimmte Artikel wird gebraucht, wenn eine Person oder Sache bekannt ist 
oder vorher genannt wurde oder wenn es sich um allgemein bekannte Personen, 
Sachen oder Begriffe handelt.
Der Lehrer schreibt das Wort an die Tafel.
Das Parlament hat die Gesetze tiber den Export geandert.

b) Der bestimmte Artikel steht immer bei Superlativen (siehe § 40, I, 2).
Der Mount Everest ist der hochste Berg der Erde.

c) Manche Prapositionen konnen mit dem Artikel zusammengezogen werden.
Die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter.
Wir gehen am Freitag ins Kino.

• Proposition + dem (Dat. Sg. m und n): am, beim, im, vom, zum 

Proposition + der (Dat. Sg. f): zur 

Proposition + das (Akk. Sg. n): arts, ins



It Der unbestlmmte Artikel

.1) Der unbestimmte Artikel wird gebraucht, wenn eine Person oder Sache unbekannt 
odor wenn es gleichgultig ist, wer oder was gemeint ist.
I'.ln I ahrrad kostet etwa 1000 Mark.
Me nahm eine Tasse aus dem Schrank.

In Erzahlungen werden Personen oder Sachen zunachst mit dem unbestimmten 
Artikel eingefiihrt; wenn sie einmal genannt sind, gebraucht man den bestimmten 
Artikel.
liln K6nig hatte eine schone Tochter. Der K5nig lebte in einem Schloss in einem 
wllden Wald. Eines Tages kam ein Prinz zu dem Schloss. Der Prinz wollte die 
Tochter des Konigs gewinnen.

b) Im Plural werden unbestimmte Personen oder Sachen ohne Artikel gebraucht. 
Kinder fragen viel.
Mr raucht nur Zigarren.

c) Der Genitiv Plural des unbestimmten Artikels wird nicht verwendet; man sagt statt 
dessen von + Dativ Plural.
Genitiv Singular: Man hort das Gerausch eines Zuges.
Genitiv Plural: Man hort das Gerausch von Ztigen.

Zusammen mit einem Adjektivattribut kann der Genitiv Plural gebraucht werden: 
Der Professor liebt die Biicher junger Schriftsteller.
Der Bau neuer Industrieanlagen zerstort die Landschaft.

dj In der Verneinung gebraucht man kein-. Damit wird etwas bezeichnet, was nicht 
vorhanden ist.
Im Hotel war kein Zimmer frei.
Wir haben keine Kinder.

Хя|г1в£г; ! maskulin ! femMn i neaual ЯВИ«В

Nominativ
Akkusativ
Dativ
Genitiv

! kein
I keinen
' keinem 1
] keines

* - - T
Mann ! 
Mann 
Mann i 
Mannes ]

keine
keine
keiner
keiner

Frau
Frau
Frau
Frau

! kein 
' kein 
| keinem 
[ keines

Kind
Kind
Kind
Kindes

Bhoalv < ir< *  I  *  ra & Ч Ж Й 1 Ш Ш Ш Ш В
Nominativ
Akkusativ
Dativ
Genitiv

! keine Manner / Frauen / Kinder 
; keine Manner / Frauen / Kinder 
! keinen Mannern / Frauen / Kindern 
| keiner Manner / Frauen / Kinder



(n) Fahrrad / 1200,-
Hier haben wir ein Fahrrad fur 1200 Mark. -  Nein, das Fahrrad ist mir zu teuer!

1 Uben Sie wie in fo lgendem  Muster:

1. (m) Gebrauchtwagen / 8900,-
2. (f) Lederjacke / 580,-
3. (m) Elektroherd / 820,-

4. (n) Motorrad / 6000,-
5. (f) Kaffeemaschine / 180,-
6. (f) Waschmaschine / 1200,-

2 Ebenso.

(m) Dosenoffner / im Kiichenschrank
Ich brauche einen Dosenoffner. -  Der Dosenoffner ist im KUchenschrank!

(PI.) Nadeln / im Nahkasten
Ich brauche Nadeln. -  Die Nadeln sind im Nahkasten!

Sie konnen die Notwendigkeit betonen: Ich brauche unbedingt... In der Antwort 
konnen Sie leichte Ungeduld aufiern: Der Dosenoffner ist doch im Kuchen- 
schrank, das weiftt du doch!

1. (PI.) Briefumschlage / im Schreib- 5. 
tisch 6.

2. (PI.) Briefmarken / in der Schublade
3. (m) Hammer / im Werkzeugkasten 7.
4. (m) Kugelschreiber / auf dem 8. 

Schreibtisch

(n) Feuerzeug / im Wohnzimmer 
(PI.) Kopfschmerztabletten / in der 
Hausapotheke
(n) Worterbuch / im Biicherschrank 
(m) Flaschenoffner / in der Ktiche

3 Bilden Sie den Plural.

Er schenkte mir ein Buch.
Er schenkte mir 3ucher.

Ich habe das Buch noch nicht gelesen.
Ich habe die 3ucher noch nicht gelesen.

1. Ich schieibe geiade einen Brief. Ich 5. 
bringe den Brief noch zur Post.

2. Morgens esse ich ein Brotchen. Das 6. 
Brotchen ist immer frisch.

3. Ich kaufe eine Zeitung. Ich lese die 7. 
Zeitung immer abends.

4. Ich brauche eine Kopfschmerzta- 
blette. Wo habe ich die Tablette 8. 
hingelegt?

Sie hat ein Pferd. Sie fiittert das 
Pferd jeden Tag.
Ich suche einen Sessel. Der Sessel 
soli billig sein.
Die Firma sucht eine Wohnung. Sie 
vermietet die Wohnung an Auslto- 
der.
Er kaufte ihr einen Brillanten. Er hat 
den Brillanten noch nicht bezahlt.

4 Bilden Sie den Singular.

Die Miicken haben mich gestochen. 
Die Firma sucht Ingenieure.

Die Mucke hat mich gestochen. 
Die Firma sucht einen ingenieur.

1. Ich helfe den Schulern.
2. Sie hat Kinder.

3. Er liest Liebesromane.
4. Sie gibt mir die Bucher.



S. P.r hat Katzen fm Наш. 1ft Kr sucht noch Mleter.
(). SU* fdllert ilk* TIito. 11. Aber dlt* Wohnunm*n slnd zu teurr.
7. Wlr lolhi'u uns l-ahrriklcr. 12. ViTinleten Sie Zimmer?
K. lir besltzt IlJiuser. 1.4. Slml die Zimmer nicht zu teuer?
9. Kr vormletet Wohnungi'n. 14. llunde bellen, Kat/.en miauen.

5 Bilden Sie Satze.

(Brlefmarken / sammeln) ist ein beliebtes Hobby.
Das Sammeln von Briefmarken ist ein beliebtes Hobby.

1. (Baume / fallen) ist nicht ungefShrlich.
2. (Militaranlagen / fotografieren) ist oft nicht erlaubt.
3. (Fernseher / reparieren) muss gelernt sein.
4. (Kraftwerkanlagen / betreten) ist verboten.
5. (Hunde / mitbringen) ist untersagt.
6. (Rechnungen / schreiben) ist nicht meine Aufgabe.
7. (Schnecken / essen) tiberlasse ich lieber anderen.
8. (Landschaften / malen) kann man erlernen.
9. (Fotokopien / anfertigen) kostet hier zwanzig Pfennig pro Blatt.

10. (Pilze / sammeln) ist in manchen Gebieten nicht immer erlaubt.

6 Erganzen Sie den bestimmten oder unbestimmten Artikel im richtigen Kasus.

In ... (f) Seeschlacht fand ... (m) Matrose Zeit sich am Kopf zu kratzen, wo ihn ... 
(n) Tierlein belastigte. ... Matrose nahm ... (n) Tierchen und warf es zu Boden.
Als er sich biickte um ... (n) Tier zu toten, flog ... (f ) Kanonenkugel liber seinen 
Riicken. ... Kugel hatte ihn getotet, wenn er sich nicht gerade gebiickt hatte.
„Lass dich nicht noch einmal bei mir sehen!", meinte ... Matrose und schenkte ... 
Tier das Leben.

7 Uben Sie den Genitiv Singular und den 

der Larm / ein Motorrad / (-er)

1. Das Singen / ein Kind (-er)
2. das Sprechen / eine Person (-en)
3. das Laufen / ein Pferd (-e)
4. das Pfeifen / ein Vogel ('-')
5. das Hupen / ein Autobus (-se)

8 Verwenden Sie die Worter der Ubung 2

Dativ Plural des unbestimmten Artikels.

Man hort den Larm eines Motorrads. 
Man hort den Larm von Motorradern.

6. das Bellen / ein Hund (-e)
7. das Miauen / eine Katze (-n)
8. das Brummen / ein Motor (-en)
9. das Ticken / eine Uhr (-en)

10. das Klatschen / ein Zuschauer (-)

Hier hast du den Dosenoffner. Danke, aber ich brauche keinen Dosenoffner mehr. 
Hier hast du die Nadeln. Danke, aber ich brauche keine Nadeln mehr.



I Her haben wir ein Fahrrad fur 1200 Mark.
Sehr e>chdn, aber ich brauche keirt Fahrrad.

Verwenden Sie die W 6rter der O bung 1,

I Der Singular ohne Artikel

Ohne Artikel werden gebraucht:

1. Personennamen, Namen von Stadten, Landern und Kontinenten:
Goethe wurde 82 Jahre alt. Deutschland ist ein Industrieland.
Dr. Meyer ist als Forscher bekannt. Afrika und Asien sind Kontinente.
Berlin ist eine grofie Stadt. auch: Gott ist grofi.

Bei artikellosen Substantiven im Singular gebraucht man statt des Genitivs oft von + 
Dativ, besonders wenn sie auf s oder z enden:
Gerhard ist der Bruder von Klaus.
Einige Schriften von Aristoteles sind verloren.
Die Autobahnen von Los Angeles sind bertihmt.

Sonst wird im Allgemeinen auch bei Eigennamen der Genitiv gebraucht:
Die Strafien Venedigs sind eng.
W ir fliegen jetzt liber die Walder Kanadas.

Beachten Sie: Wird ein Adjektiv- oder Genitivattribut gebraucht, steht der bestimmte 
Artikel:
der alte Goethe, der Goethe der Weimarer Zeit 
das grofie Berlin, das Berlin der Zwanzigerjahre 
im Polen der Nachkriegszeit 
der liebe Gott

Ausnahmen: Einige Landernamen haben den bestimmten Artikel:

Ш Ш Ш Ш Я Ш Я Ш Ш Ш Я Я Я Ш Ш Я Ш Ш Ш Ш Ш Я Я Ш
der Libanon die Schweiz die Niederlande
der Sudan dieTurkei
(der) Irak und alle anderen Namen auf -ei
(der) Iran die Antarktis
(der) Jemen

Landernamen, die mit politischen Bezeichnungen zusammengesetzt sind, haben
den Artikel des politischen Begriffs:
die Bundesrepublik Deutschland
das Vereinigte Konigreich
die Vereinigten Staaten von Amerika (= PI.)



л) unbcstlmmtr Mengenbegrlffe ohne nHhtr* Btitlmmung, z.B. Brot (n,), C#W(n.),
(nm )iv (I.), Ilcklri/ilul (I.), Wmscrkrall ((,), I till (I.)# Wtirme (I.):
Ilasl du (ir lil l)fl illr?
Die* I lunxi'mdcn schrelcn nach Urol. 
lilsbJircn ftihlen sich hoi Kiiltc wohl.
Aus WusstrkrafI wird Encrgic gewonnen.

Beachten Sie: Ist der Begriff naher bestimmt, z.B. durch Attribute oder 
adverbiale Angaben, steht der bestimmte Artikel: z.B. die verseuchte Luft, 
die Warme in diesem Raum

b) Fliissigkeiten und Materialangaben ohne nahere Bestimmung, z.B. Wasser(n.), 
Milch (f.), Bier (п.), Wein (m.), 01 (п.), Benzin (п.), Alkohol (m.), Holz (п.), С las 
(n.), Kohle(f.), Stahl (т.), Beton(m.), Kupfer(n.), Kalk(m.)\
Zum Fruhstiick trinkt man Tee, Kaffee oder Milch.
Zum Bau von Hochhausern braucht man Beton, Stahl und Glas.

Beachten Sie: das schmutzige Meerwasser, das Gold der Miinze

c) Eigenschaften und Geftihle ohne nahere Bestimmung, z.B.: Mut (m.), Kraft (f.), 
Freundlichkeit (f.), Intelligenz (t ) ,  Ehrgeiz(m.), Nachsichttf.), Angst (f.), Freude(i.), 
Liebe (f.), Trauer (f.), Hoffnung (f.), Verzweiflung (f.)

im Akkusativ:
Sie hatten Hunger und Durst.
Er fiihlte wieder Mut und Hoffnung.

mit Praposition:
M it Freundlichkeit kann man viel erreichen.
Sie war sprachlos vor Freude.
Aus Angst reagierte er vollig falsch.

Beachten Sie: die Freude des Siegers, die Verzweiflung nach der Tat

Angaben zur Nationalitat und zum Beruf mit den Verben sein und werden, aber auch 
nach als und zu Studienfachern:
Ich bin Arzt. Mein Sohn wird Ingenieur.
Er ist Tiirke. Er arbeitet als Lehrer.
Er studiert Chemie; seine Schwester studiert Germanistik.

Beachten Sie: Wird ein Adjektivattribut gebraucht, muss ein Artikel stehen:
Er ist ein guter Verkaufer.
Das ist der bekannte Architekt Dr. Meyer.

Substantive nach Mad-, Gewichts- und Mengenangaben:
Ich kaufe ein Pfund Butter. Er trinkt ein Glas Milch.
Wir besitzen eine grofie Flache Wald. Wir hatten 20 Grad Kalte.



5. vlele Sprlchwtirter und feste Wendunqen:
a) Hnric xut, alios tfut. Komml /fit, kommt Rat.
h) I ’cili haben, Farbe bekennen, Fricden schlieSen, Widerstand leisten, Ateiti lio- 

len usw. (siehe § 62)
c) Er arbeitet Tag und Nacht; Jahr fur Jahr. (Siehe § 58ff.)

6. Substantive, wenn ein Genitivattribut vorangestellt wird:
Alle waren gespannt auf die Antwort des Ministers. -

Alle waren gespannt auf des Ministers Antwort.
Wir haben gestern den Bruder von Eva getroffen. -  

Wir haben gestern Evas Bruder getroffen.

Anmerkung

Nach den Prapositionen ohne, zu, nach, vor u.a. steht oft kein Artikel (siehe § 58-60): 
ohne Arbeit, ohne Zukunft, ohne Hoffnung etc. 
zu Weihnachten, zu Ostern, zu Silvester etc.
zu Fufi gehen; zu Besuch kommen; zu Boden fallen; zu Mittag essen etc. 
nach / vor Feierabend; nach / vor Beginn; nach / vor Ende; auch bei Monatsnamen 

mit Praposition: vor Ende April, seit Januar; aber: seit dem 1. Januar.

10 Erg3nzen Sie, wo es notwendig ist, den bestimmten oder unbestimmten Artikel.

1. Morgens trinke ich ... Tee, nach- 
m ittags... Kaffee.

2. Schmeckt dir denn ... kalte Kaffee?
3. Er is t ... Englander und sie ... Japa- 

nerin.
4. Siehst du ... Japaner dort? Er arbei

tet in unserer Firma.
5. Ich glaube an ... Gott.
6. Allah is t ... Gott des Islam.
7. ... Arbeit meines Freundes ist hart.
8. Ich mochte ohne ... Arbeit nicht 

leben.
9. Du hast doch ... Geld! Kannst du 

mir nicht 100 Mark leihen?
10. Die Fabrik is t ... Tag und ... Nacht 

in Betrieb.

11. Wollen Sie in eine Stadt ohne ... 
Motorenlarm? Dann gehen Sie 
nach Zermatt in ... Schweiz; dort 
sind ... Autos und Motorrader fur 
Privatpersonen nicht erlaubt.

12. Zu ... Ostern besuche ich meine 
Eltern, in ... Ferien fahre ich in ... 
Alpen.

13. Wenn du ... Hunger hast, mach 
dir ein Brot.

14. Mein Bruder w i l l ... Ingenieur wer
den; ich studiere ... Germanistik.

15. Sie als ... Mediziner haben natiir- 
lich bessere Berufsaussichten!

i

1 Erganzen Sie den bestimmten Artikel im richtigen Kasus, aber nur, 
wo es notwendig ist.

1. ... Rom ist die Hauptstadt von ... 3. ... Dresden, ... Stadt des Barocks, 
Italien. liegt in ... Sachsen.

2. Er lieb t... Deutschland und 4. ... schone Wien is t ... Osterreichs 
kommt jedes Jahr einmal in ... Hauptstadt.
Bundesrepublik.



S. ... Hern Ist die HauptMndt ...
Schweiz, aber... ZOrlch 1st die* 
цгАКЧ' Stadt des Landes.

(>. Die Staatssprachc In ... Tschechl- 
schen Kepubllk Ist Tschechisch.

7. ... Ankara 1st die Hauptstadt ... Tiir- 
kel; ... sch6ne Istanbul ist die grOfi- 
te Stadt des Landes.

H. ... GUS (= Gemeinschaft Unabhan- 
glger Staaten) ist ungefthr 62-mal 
grtifter als ... Deutschland. 

l). ... Mongolei, genauer... Mongoli- 
sche Volksrepublik, liegt zwischen 
... Russland und ... China.

H). In ... Nordamerika spricht man 
Englisch, in ... Kanada auch Fran-

WM»ch, In ... Mlttel- und SUdame- 
rik<i sprlch! man tuiuptsflrMki) 
Spanhcli, auKer In ... liraslllen; 
dort spricht man I’ortugleslscli.

11. In ... Vereinigten Staaten leben 250 
Millionen Menschen.

12. In ... Nordafrika liegen die arabl- 
schen Staaten, das Gebiet stidlich 
davon is t ... sogenannte Schwarz- 
afrika.

13. ... Arktis ist im Gegensatz zu ... 
Antarktis kein Erdteil.

14. Der offizielle Name von ... Holland 
ist „... Niederlande".

Bestimmter, unbestimmter oder kein Artikel? Begriinden Sie Ihre Wahl.

... kalifornische Filmgesellschaft wollte ... spannenden Goldgraberfilm drehen, 
der zu ... grofien Teil in ... WSldern ... Kanadas spielen sollte. Man hatte natiir- 
lich ... winterliche Goldgraberdorf in ... Filmstudios nachbauen konnen und ... 
Holzhauser und ... Strafien m it ... weifiem, glitzerndem Salz bestreuen konnen, 

s aber... Regisseur wtinschte ... echten Schnee, ... wirkliche Kalte und ... naturli- 
ches Licht. Deshalb brachte man alles Notwendige in ... schweren Lastwagen in 
... einsames Dorf an ... kanadischen Grenze. Etwas Besseres hatten sich ... 
Schauspieler nicht vorstellen konnen, denn es bedeutete fur sie ... herrliche Ta- 
ge in ... ruhigen Waldern von ... Kanada. Dort war noch kein Schnee gefallen

io und ... Schauspieler lagen in ... warmen Oktobersonne, fingen ... Fische in ... 
Seen und genossen ... freie Zeit. Nach ... drei langen Wochen ver lo r... Filmge
sellschaft endlich ... Geduld, denn jeder Tag kostete ... Menge Geld. So liefi sie 
... zwanzig Lastwagen v o l l ... Salz nach ... Kanada fahren, was wieder ... Geld 
kostete. ... Salz wurde von ... kanadischen Sportfliegern iib er... ganze Dorf ver- 

15 streut und es war, als es fertig war, ... wunderschdne Winterlandschaft. In ... 
nachsten Nacht begann es zu schneien, a... frtihen Morgen lag in ... Waldern 
ringsum ... dicker Schnee, nur in ... Goldgraberdorf war nichts anderes zu se- 
hen a ls ... hasslicher, brauner Matsch.

iSetzen Sie, wo es notwendig ist, den bestimmten oder unbestimmten Artikel ein.

1. Seit ... Anfang ... April arbeitet ... Martin in ... Osterreich als ... 
Krankenpfleger.

2. Seine Freundin ... Inge, geboren in ... Deutschland, studiert jetzt in ... 
Schweiz ... Medizin.

3. Sie will s p a te r ... Arztin f i i r ... Lungenheilkunde und ... Allergie werden.
4. Sie hat leider noch ... Probleme m it ... Sprache.
5. Sie studiert namlich in ... Genf.
6. ... Sprache an ... Universitat ist ... Franzosisch.



7. Sie hatte wohl ... Frnn/.ftslsch In ,,, Schule gelernt, aber das Ist nicht 
Henu>; f l ir ... Stiullum.

8. ... Martin arbcitct In ... Graz.
9. ... Martin und ... Inge treffen sich immer zu ... Ostern, ... Pfingsten 

und an ... Weihnachtsfeiertagen.
10. Manchmal h a t ... Martin ... Urlaub und ... Inge h a t ... Semesterferien.
11. Dann reisen sie m i t ... Flugzeug n ach  ... Agypten.
12. Er ist nSmlich ... Hobby-Archaologe.
13. Oft is t ... Inge auch b e i ... Martin in ... Graz.
14. Dann besuchen sie zusammen ... Theater, ... Oper oder auch ... Disko.
15. Auch ... Martins... Schwester ... Angela in ... Wien besuchen sie manchmal.
16. Letztes Jahr konnte ... Inge nicht kommen; sie hatte ... Fieber 

und ... Bronchitis.
17. ... Bronchitis hatte sie schon a ls ... Kind oft gehabt.
18. Inge fliegt auch manchmal a u f... Insel Helgoland.
19. Inges... Mutter lebt namlich a u f... Helgoland.
20. Sie is t ... Kiinstlerin; sie malt gern ... Bilder von ... See.
21. A u f... meisten Bildern sieht man nur ... Wellen, manchmal auch ... Schiffe.
22. ... Kiinstlerin ist nicht sehr bekannt.
23. Mutti, komm doch mal zu mir nach ...'Genf!", sagt... Inge, 

aber... Mutter h a t ... Angst vorm Fliegen und langen Reisen.
24. A u f... Helgoland holt sich ... Inge im m er... Kraft und ... Ausdauer 

f f i r ... Studium.

Lrklaren Sie den Gebrauch des Artikels.

Immer wieder gibt es Brande. Mal brennt ein Haus, mal eine Scheune 
oder ein Stall. Auch Waldbrande gibt es von Marz bis Oktober immer wieder.
Die Feuerwehr rat:

1. Benzin, Heizol oder Spiritus nicht in der Wohnung lagern.
2. Gardinen brennen leicht. Deshalb Vorsicht mit Kerzen oder Zigaretten!
3. Nie im Bett rauchen! Dabei sind schon oft Brande entstanden.
4. Fiir Bauern gilt die Regel: Heu nur trocken in der Scheune lagern! Wenn das 

Heu feucht und das Wetter warm ist, kann ein Brand entstehen.
5. Rauchen in Waldern ist von Marz bis Oktober sehr gefahrlich.

Leicht entsteht ein Waldbrand.

i



§ 4_QekUiutf!on der Personalpronomen

Nom.
Akk.
Dat.
Gen.*

Nom.
Akk.
Dat.
Gen.*

ich du er sie es
mich dich ihn sie es
mir dir ihm ihr ihm
(meiner) (deiner) (seiner) (ihrer) (seiner)

I wir 
i uns
] uns 
J (unser)

ihr
euch
euch
(euer)

sie/Sie
sie/Sie
ihnen/lhnen
(ihrer)/(lhrer)

2 .

* Der Genitiv der Personalpronom en ist heute nicht m ehr gebrauchlich. 

M a n  findet ihn in der alteren Literatur und  in religiosen Formeln.

Die Personalpronomen ich, du, wir, ihr, Sie bezeichnen im Nominativ,
Akkusativ und Dativ immer Personen:
Ich habe dich gestern gesehen. -  Wir haben euch gut verstanden.
Ich habe Ihnen geschrieben. -  Wir rufen Sie wieder an.

Die Personalpronomen er, sie, es, sie (PI.) beziehen sich im Nominativ, Dativ und 
Akkusativ auf vorher genannte Personen oder Sachen:
Der Professor ist verreist. Er kommt heute nicht.
Die Verkauferin bedient mich oft. Ich kenne sie schon lange.
Die Blumen sind vertrocknet. Ich habe ihnen zu wenig Wasser gegeben.
Das Ergebnis ist jetzt bekannt. Es ist negativ ausgefallen.

Anmerkungen

1. a) Die Anrede mit du und ihr wird bei Kindern und Jugendli-
chen, Verwandten und befreundeten Personen, haufig auch 
unter Arbeitern und Studenten, manchmal auch innerhalb 
einer Institution (z.B. eines Biiros) gebraucht. 

b) Die formelle Anrede unter Erwachsenen (die nicht unter a) 
aufgefuhrt sind) ist immer Sie. Sie kann sich auf eine Einzel- 
person oder auf mehrere Personen beziehen.

2. a) Man schreibt du, dich, ihr, euch usw. nach den Regeln der
reformierten Rechtschreibung generell -  auch in Briefen und 
Mitteilungen -  mit kleinen Anfangsbuchstaben. 

b) In der formellen Anrede schreibt man Sie, Ihnen, Ihren Brief 
usw. immer mit groften Anfangsbuchstaben.



1 Erseteen Sie die schrag gedruckten Substantive durch die 
entsprechenden Pronomen.

Einem alten Herrn war sein Hundchen 
entlaufen, das er sehr liebte. Der alte 
Herr suchte das Hundchen in alien 
StraSen und Garten, aber der alte Herr 

s konnte das Hundchen nirgendwo finden. 
Darum liefi der alte Herr in der Zeitung 
eine Belohnung ausschreiben. Wer dem 
alten Herrn das Hundchen wiederbringt, 
bekommt 500 Mark Belohnung. Als 

Ю das Hundchen nach drei Tagen noch 
nicht zurtickgebracht war, rief der 
alte Herr wiitend bei der Zeitung an.

Aber der PfOrtner konnte den alten 
Herrn nicht beruhigen und konnte dem 
alten Herrn auch keine genaue Auskunft i : 
geben, weil niemand von den Ange- 
stellten der Zeitung anwesend war. „Wo 
sind die Angestellten denn", schrie 
der alte Herr aufgeregt, „warum kann 
ich mit keinem von den Angestellten 2( 
sprechen?" „Die Angestellten suchen alle 
nach Ihrem Hundchen", antwortete 
der PfOrtner.

2 Ersetzen Sie die schrag gedruckten Substantive und die freien Stellen durch 
die passenden Personalpronomen.

Die M aus und der Stier

Ein Stier war auf einer Wiese und fra ft Gras. Wie der Stier so den 
Kopf zur Erde senkte, sprang eine Maus herbei und biss den Stier in 
die Nase.
... werde die Maus umbringen, dachte der Stier bose. Da horte der 

5 Stier die Maus rufen: „Fang ... doch! ... kriegst... ja doch nicht." „Das 
ist eine Frechheit!", dachte der Stier, senkte die Horner und wiihlte 
mit den Homern in der Erde, bis der Stier miide war. Dann legte der 
Stier sich auf den Boden.
Darauf hatte die Maus nur gewartet. Hupp, da kam die Maus aus der 

io Erde und biss den Stier noch schlimmer als das erste Mai.
„Jetzt reicht e s ... aber!", schrie der Stier. Wiitend sprang der Stier auf 
die Beine und wiihlte mit den Hornern wieder und wieder in der Er
de. Aber es half dem Stier nichts. Die Maus war schon an einer ganz 
anderen Stelle. „Holla!" piepste die Maus. „Streng ... nicht so an, 

is mein Dicker! Es n iitz t... nichts. ... w i l l ... etwas sagen: ... grofien 
Kerle konnt nicht immer erreichen, w as... wollt. Manchmal sind ... 
Kleinen starker, verstehst.......?"

Nach  einer Fabel von  A sop

3 Ebenso.

-  Hallo Fritz, wie geht e s ... ?
-  Danke, ... geht es gut. Und wie geht's... und deiner Frau?
-  B e i... ist alles in Ordnung. Ubrigens, ... habe ein Buch fiir ....

Das Buch ist sehr interessant.
-  ... danke ...!



( i l l ) ... ilus Hitch zurUck, wenn du ... Ki’ lesen hast. ... Kchrtrt melner Schwester;
tnchw Sihwestcr hill das Huc h auih imt h nicht ««.‘lcscn. Sax nwlner Sdiwcstvr, wie 
tins Hiuh ... gelallen hat. Das wird ttwlnc Schwestcr Intcrossleren.
... konune nikhste Woche ... urui deine Kltern besuchen. Sag tlchwn 
/•Item schone Ciriifte. Ruft ... an und sagt ..., wann es ... passt. Es glbt vlcl 
/и hesprethen.

I rganzen Sie die fehlenden Personalpronomen. Machen sie die Ubung schriftlich, 
und achten Sie auf die Graft-, bzw. Kleinschreibung.

1. Kommst du morgen? Dann gebe ich ... das Buch. ... ist sehr interessant.
G ib .......zuruck, wenn du ... gelesen hast.

2. Besuchst... deinen Bruder? Gib ... bitte dieses Geschenk. ... ist von 
meiner Schwester. Ich glaube, sie mag ....

Л. l)u hast noch meine Schreibmaschine. G ib .......bitte zuruck; ich
brauche ... dringend.

4. Hort mal, ihr zwei, ich habe so viele Blumen im Garten; ... konnt euch 
ruhig ein paar mitnehmen. ... verwelken sonst doch nur.

5. Hier sind herrliche Apfel aus Tirol, meine Dame. Ich gebe....... fur
drei Mark das Kilo. ... sind sehr aromatisch!

(>. „Kommst du morgen mit in die Disko?" „... weiR noch nicht. ... rufe ... 
heute Abend an und sage ... Bescheid."

7. Wenn du das Paket bekommst, mach ... gleich auf. Es sind
I.ebensmittel drin. Leg ... gleich in den Kiihlschrank, sonst werden ... 
schlecht.

8. Geh zu den alten Leuten und gib ... die Einladung. ... freuen 
sich bestimmt, w en n .......bekommen.

9. „Also, Herr Maier, ich sage ... jetzt noch einmal: Drehen ... das Radio 
etwas leiser!" „Aber ich bitte ..., Herr Muller, stort... das denn?"

10. „Schickst... den Eltern eine Karte?" „Ich schicke ... keine Karte, ... 
schreibe ... einen Brief."



§ 5_£asieislvpronom en

I Possessivpronomen der 1.-3. Person Singular 
und Plural im Nominativ

Singular ; maskuljn -fpsis »
-

Piural и  m i и в

1 . mein meine mein meine
2. dein deine dein deine
3. sein seine sein seine

ihr ihre ihr ihre
sein seine sein seine

1 . unser uns(e)re unser uns(e)re
2. euer eure euer eure
3. ihr ihre ihr ihre

Ihr Ihre Ihr Ihre

1. Das Possessivpronomen gibt an, zu wem eine Person oder 
wem eine Sache gehort, d.h. wer der Besitzer ist:
Das ist meine Tasche. = Sie gehort mir.
Das ist seine Tasche. = Sie gehort dem Chef.
Das ist ihre Tasche. = Sie gehOrt der Kollegin.
Das ist unsere Tasche. = Sie gehort uns.
Das ist ihre Tasche. = Sie gehort den beiden Kindern.

2. In derformellen Anrede kann sich Ihr, Ihre, Ihr auf einen 
oder mehrere Besitzer beziehen:
Ist das Ihre Tasche? -  Ja, sie gehort mir.
Ist das Ihre Tasche? -  Ja, sie gehort uns.

II Deklination der Possessivpronomen

Ивщ!® rtiask.j'fn aatmte- ' :■ST Л «i. <J- Л '*»! . life Qtrr-rt -- '■ w-'yff • '.'v neutral m
Nom. ' mein Freund meine Freundin mein Haus
Akk. i meinen Freund meine Freundin mein Haijs
Dat. | meinem Freund meiner Freundin meinem Haus
Gen. ] meines Freundes meiner Freundin meines Hauses

Plural | m'jsk.ulin / fawinin / rspiitral 6 ..;J ' '
шж'^т

Nom. ! meine Freunde / Freundinnen / Hauser
Akk. ' meine Freunde / Freundinnen / Hauser
Dat. ] meinen Freunden / Freundinnen / Hausern
Gen. ! meiner Freunde / Freundinnen / Hauser



I , Dll' Fnduncj des Possesslvpronomenj be/lehl sich Immer .ml die Person oder Sache, 
die hlnter dem Possessivpronomen steht:

.i) mil den Kasus (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv)
I)) aul dds Gcschlecht (maskulin, leminln, neutr.il)
( )  .nil die Zahl (Singular oder Plural)

Das 1st meine Tasche. (Nom. Sg. f)
Ich kenne ihren Sohn. (Akk. Sg. m) 
aber: Ich kenne ihre Sohne. (Akk. PI. m)

) .  /usammenfassung: Beim Gebrauch des Possessivpronomens mussen Sie 
also immer zwei Fragen stellen:

a) Wer ist der „Besitzer"?
b) Wie ist die richtige Endung?

Ich hole den Mantel der Kollegin. = 3. Person Sg. f 
Ich hole ihren Mantel. = Akk. Sg. m

la Uben Sie nach folgenden Mustem. Das Possessivpronomen steht im Nominativ. 
Fiihren Sie die Ubung selbststandig weiter.

Wo ist dein Lexikon? Mein Lexikon ist hier!

Wo ist deine Tasche? Wo sind deine Arbeiten?
Wo ist dein Kugelschreiber? Wo sind deine Aufgaben?
Wo ist dein Deutschbuch? Wo sind deine Hefte?
Wo ist ...? Wo sind...?

b Wo ist mein Mantel? Vein Mantel ist hierl

Sie konnen Ihre Ungeduld -  etwa nach langerem Suchen -  auKern: 
Wo ist denn nur mein Mantel?

Wo ist mein Hut?
Wo ist meine Tasche?
Wo sind meine Handschuhe? 
Wo is t ... ?

Wo ist mein Portmonee? 
Wo ist meine Brieftasche? 
Wo sind meine Zigaretten? 
Wo sind ...?

2 Nehmen Sie die Fragen der Llbung 1 und uben Sie.

Wo ist Ihr Lexikon? Mein Lexikon ist hier!
Wo ist mein Mantel? Ihr Mantel ist hier!

3 Erganzen Sie das Possessivpronomen im Dativ.

Das ist Herr Muller m it ...
seiner Familie (f). ... Tochtern (PI.).
... Frau. ... Kind.
...Sohn. ...Nichte.
Das ist Frau Schulze m it...
... Freundinnen (PI.). ... S6hnen.



... Schwester,

... Tochtor.
... Mann.
... I.nkelkindcrn.

Das sliul Thomas und Irene mit... 
... Spiclsachen (IM.). ... Fufiball (m).

... Freunden (PL). 

... Mutter.
... Eltern (PL). 
... Lehrer (m).

Uben Sie nach folgendem Muster: 

Haus (n) / Tante IV as Haus gehdrt meiner Tante.

X. Wagen (m) / Schwiegeisohn
2. Garten (m) / Eltern
3. Mobel (Pl.) / Grofieltern
4. Fernseher (m) / Untermieterin

5. Biicher (PL) / Tochter
6. Teppich (m) / Schwagerin
7. Schmuck (m) / Frau
8. Schallplatten (Pl.) / Sohn

Uben Sie nach folgendem Muster. Das Possessivpronomen steht im Akkusativ.

Wo hab' ich nur meinen Kugelschreiber hingelegt? (... auf den Tisch gelegt.)
Deinen Kugelschreiber? Pen hast du auf den Tisch gelegt.

In der Antwort konnen Sie leichte Verwunderung oder Ungeduld ausdrucken:
Den hast du doch auf den Tisch gelegt! („doch" bleibt unbetont.)

Wo hab' ich nur ...
1. ... Brille (f) hingelegt? (... auf den Schreibtisch gelegt.)
2. ... Jacke (f) hingehangt? (... an die Garderobe gehangt.)
3. ... Handschuhe (Pl.) gelassen? (... in die Schublade gelegt.)
4. ... Schirm (m) hingestellt? (...da  in die Ecke gestellt.)
5. ... Bleistift (m) gelassen? (...in  die Jackentasche gesteckt.)
6. ... Briefmarken (PL) gelassen? (...in  die Brieftasche gesteckt.)
7. ... Brief (m) hingetan? (...in  den Briefkasten geworfen.)

Uben Sie mit den Fragen der Ubung 5 jetzt in dieser Weise:

Wo hab' ich nur meinen Kugelschreiber hingelegt?
Ihren Kugelschreiber? Den haben Sie auf den Tisch gelegt.

Setzen Sie die Possessivpronomen mit den richtigen Endungen ein.

1. Wir sind in ein anderes Hotel gezogen. ... altes Hotel (n) war zu laut. 1
2. ... Eltern haben ... Schlafzimmer gegeniiber von ... Zimmer.
3. ... Schlafzimmer ist aber kleiner.
4. ... Bruder Alex h a t ... Bett (n) an der Tiir, ... Bett steht am Fenster.
5. Die Mutter fragt: „Habt ihr ... Sachen (Pl.) schon ausgepackt?"
6. „... Seife (f) und ... Waschlappen (PL) legt bitte ins Bad!"
7. „... Anztige (Pl.) hangt ihr in den Schrank, ... Hemden legt ihr hierhin und ... 

Schuhe (PL) stellt ihr unters Bett."



К. Alex ruft pltttzllch: „Wo Ist Mantel (m)7 f 1пч1 du ... Mantel gescht'ii'/"
*l. „Л1сх," sago lih, „da kommt Vater mit ... Mantel mitl ... Sduihni."

10. „Ihr habt die HJilfti1... .Sachen (Cion.) Im Auto gelassen!" sagt Vater.
11. Mutter sucht ... Portmonee (n). ,,.,.1’ortmonee Ist weg! Und ... Handtasche (f) 

auch!" ruft sie aufgeregt.
12. „Hier is t ... Handtasche und auch ... Portmonee", sagt der Vater.
1.4. „Wenn sich ... Aufregung (f) gelegt hat," meint Vater, „dann gehen wir jetzt 

essen. ... Freunde warten schon auf uns."

Setzen Sie die Endungen des Possessivpronomens ein -  aber nur da, wo es notig ist.

Frankfurt, den 30. Mai
Lieber Hans,

dein_£_ Antwort (f) auf m e in _  Brief (m) hat mich sehr gefreut.
So werden wir also unser^_ Ferien (Pl.) gemeinsam auf dem 
Bauernhof m e in ii Onkels verbringen.
Sein_jL Einladung (f) habe ich gestern bekommen. Er ladt

5 dich, dein__Bruder und mich auf se in ^  Bauernhof (m) ein.
M ein i_ FTeude (f) kannst du dir vorstellen. Es war ja schon
lange unser__Plan (m), zusammen zu verreisen.
M e in j. Verwandten (Pl.) haben auf ihr_t Bauernhof (m) aller-
dings ih r _  eigene Methode (f): Mein__Onkel verwendet kei-

10 nen chemischen Diinger, er diingt se in^  Boden (m) nur mit 
dem Mist sein_rSchafe und Ktihe (Pl.). Ebenso macht es
sein^_ Frau: Ihr__Gemusegarten (m) diingt sie nur mit natur-
lichem Diinger. Ihr__Gemtise (n) und ihr___Obst (n) wachsen
vollig natiirlich! Sie braucht keine gefahrlichen Gifte gegen 

15 Unkraut oder Insekten und ihr_c Obstbaume (Pl.) wachsen 
und gedeihen trotzdem. Deshalb schmecken ihr£_ Apfel und 
Birnen (Pl.) auch besser als и ш ец_ gekauften Frtichte (Pl.).
Ihr_/ Hiihner und Ganse (Pl.) laufen frei herum; nur abends 
treibt sie mein__, pnkel in ihr_£, Stalle (Pl.). DOrt legen sie Eier 

20 und brtiten ihrj/ Kiiken (Pl.) aus; das wird d e in ij kleinen Bru
der interessieren!
Die Landwirtschaft mein_L Verwandten (Pl.) ist iibrigens sehr
modern. Ihr__Haushalt (m) versorgen sie mit Warmwasser
aus Sonnenenergie; sogar die Warme der Milch ih r K u h e  

25 (Pl.) verwenden sie zum Heizen! Die Maschinen sind die mo- 
dernsten ihr __ Dorfes (n).
M e in _  Verwandten sind noch jung: Mein__Onkel ist 30,
m e in _  Tante 25 Jahre alt. Ich finde ihr£_ Leben (n) und ihr£__
Arbeit (f) sehr richtig und sehr gesund. Aber du wirst dir 

30 d e in ^  Meinung (f) selbst bilden.

Herzliche Griifie, dein__Klaus



§ a  Knnfnfl*Hnn der Verben

I Vorbemerkungen

1. Das Verb besteht aus einem Stamm und einer Endung: 
lach-cn, folg-en, trag-en, geh-en

2. Es gibt schwache und starke Verben sowie einige Mischverben.

i . Die schwachen Verben werden regelmafiig konjugiert. Die meisten deutschen 
Verben sind schwach.
Die starken Verben und die Mischverben werden unregelmaliig konjugiert. Diese 
Cruppe von Verben ist kleiner; man sollte sie lernen (siehe Anhang).

A. Man lernt die Verben mit Hilfe der Stammformen. Aus ihnen kann man alle 
anderen Formen ableiten. Die Stammformen sind:

a) Infinitiv lachen, tragen
b) Prateritum er lachte, er trag
c) Partizip Perfekt gelacht, getragen

5. Das Partizip Perfekt wird mit der Vorsilbe ge- und der Endung Л (= schwache 
Verben) oder -en (= starke Verben) gebildet:
lachen -  gelachf, einkaufen -  eingekauft 
tragen -^etragerz, anfangen -  an^efangen

Verben auf -ieren bilden das Partizip Perfekt ohne ge- (siehe § 8).

6. Die meisten Verben bilden das Perfekt und das Plusquamperfekt mit dem Hilfsverb 
haben, einige mit dem Hilfsverb sein (siehe § 12).

7. Das Prateritum wird vor allem im schriftlichen Deutsch verwendet. Das Perfekt ge
braucht man meistens, wenn man mundlich Liber etwas Vergangenes berichtet. Das 
Plusquamperfekt verwendet man, wenn man etwas ausdrucken will, was vor der 
Handlung im Perfekt oder Prateritum passiert ist.
Prateritum (im Roman): Ein junger Mann kam in eine fremde Stadt und sah 

ein htibsches Madchen. Er verliebte sich so fo rt...
Perfekt (im Gesprach): „Hast du deinem Freund endlich die Wahrheit gesagtl" -  

„Ich habe ihm vor zwei Wochen einen langen Brief geschrieben, aber er hat 
noch nicht geantwortet."

Plusquamperfekt (meistens schriftlich): Ein junger Mann liebte ein Madchen 
und stand jeden Abend vor ihrem Fenster, aber er hatte noch nie vorher mit 
ihr gesprochen.



II Konjugation der schwachen Vtrbtn

Singular

Plural

Singular

kfh lache ich lachte ich habe gelacht ich hatte gelacht
du lachst du lachtest du hast gelacht du hattest gelacht
er er er er
sie lacht sie lachte sie hat gelacht sie hatte gelacht
es es es es

wir lachen wir lachten wir haben gelacht wir hatten gelacht
ihr lacht ihr lachtet ihr habt gelacht ihr hattet gelacht
sie lachen sie lachten sie haben gelacht sie hatten gelacht

^ Ш Ш
' ... ^  ч Щ

Plural

ich werde lachen 
du wirst lachen 
er
sie wird lachen 
es

wir werden lachen 
ihr werdet lachen 
sie werden lachen

ich werde gelacht haben 
du wirst gelacht haben 
er
sie wird gelacht haben 
es

wir werden gelacht haben 
ihr werdet gelacht haben 
sie werden gelacht haben

-
Регш

Singular

Plural

ich folge 
du folgst 
er
sie folgt 
es

wir folgen 
ihr folgt 
sie folgen

ich folgte 
du folgtest 
er
sie folgte 
es

wir folgten 
ihr folgtet 
sie folgten

ich bin gefolgt 
du bist gefolgt 
er
sie ist gefolgt 
es

wir sind gefolgt 
ihr seid gefolgt 
sie sind gefolgt

ich war gefolgt 
du warst gefolgt 
er
sie war gefolgt 
es

wir waren gefolgt 
ihr wart gefolgt 
sie waren gefolgt

Singular

■j- fatai I

Plural

Н И - “

ich werde folgen 
du wirst folgen 
er
sie wird folgen 
es

wir werden folgen 
ihr werdet folgen 
sie werden folgen

ich werde gefolgt sein 
du wirst gefolgt sein 
er
sie wird gefolgt sein 
es

wir werden gefolgt sein 
ihr werdet gefolgt sein 
sie werden gefolgt sein



§ a  KnnjnflaHnn der Verben

I Vorbemerkungen

1. Das Verb besteht aus einem Stamm und einer Endung: 
lach-en, folg-en, trag-en, geh-en

2. Es gibt schwache und starke Verben sowie einige Mischverben.

3. Die schwachen Verben werden regelmaliig konjugiert. Die meisten deutschen 
Verben sind schwach.
Die starken Verben und die Mischverben werden unregelmadig konjugiert. Diese 
Gruppe von Verben ist kleiner; man sollte sie lernen (siehe Anhang).

4. Man lernt die Verben mit Hilfe der Stammformen. Aus ihnen kann man alle 
anderen Formen ableiten. Die Stammformen sind:

a) Infinitiv lachen, tragen
b) Prateritum er lachte, er trug
c) Partizip Perfekt gelacht, getragen

5. Das Partizip Perfekt wird mit der Vorsilbe ge- und der Endung -t (= schwache 
Verben) oder -en (= starke Verben) gebildet:
lachen -  gelacht, einkaufen -  eingekauft 
tragen -  getragen, anfangen -  an^efangen

Verben auf -ieren bilden das Partizip Perfekt ohne ge- (siehe § 8).

6. Die meisten Verben bilden das Perfekt und das Plusquamperfekt mit dem Hilfsverb 
haben, einige mit dem Hilfsverb sein (siehe § 12).

7. Das Prateritum wird vor allem im schriftlichen Deutsch verwendet. Das Perfekt ge
braucht man meistens, wenn man miindlich iiber etwas Vergangenes berichtet. Das 
Plusquamperfekt verwendet man, wenn man etwas ausdrucken will, was vor der 
Handlung im Perfekt oder Prateritum passiert ist.
Prateritum (im Roman): Ein junger Mann kam in eine fremde Stadt und sah 

ein htibsches Madchen. Er verliebte sich so fo rt...
Perfekt (im Gesprach): „Hast du deinem Freund endlich die Wahrheit gesagtl" -  

„Ich habe ihm vor zwei Wochen einen langen Brief geschrieben, aber er hat 
noch nicht geantwortet."

Plusquamperfekt (meistens schriftlich): Ein junger Mann liebte ein Madchen 
und stand jeden Abend vor ihrem Fenster, aber er hatte noch nie vorher mit 
ihr gesprochen.



II Konjugatlon der schwachen Verbtn

Singular ! kh lache ich lachte ich habe gelacht ich hatte gelacht
I du lachst du lachtest du hast gelacht du hattest gelacht
j er er er er
; sie lacht sie lachte sie hat gelacht sie hatte gelacht
! es es es es

Plural ! wir lachen wir lachten wir haben gelacht wir hatten gelacht
i ihr lacht ihr lachtet ihr habt gelacht ihr hattet gelacht
| sie lachen sie lachten sie haben gelacht sie hatten gelacht

Singular ! ich werde lachen ich werde gelacht haben
i du wirst lachenI du wirst gelacht haben

! er er
! sie wird lachen sie wird gelacht haben
! es1 es

Plural i wir werden lachen wir werden gelacht haben
] ihr werdet lachen ihr werdet gelacht haben
| sie werden lachen1

sie werden gelacht haben

'mrt «efrt-pj.

[ ! m sens
Singular I ich folge 

du folgst 
er
sie folgt 
es

PerfektP r a ie r iiu m m

Plural wir folgen 
ihr folgt 
sie folgen

ich folgte 
du folgtest 
er
sie folgte 
es

wir folgten 
ihr folgtet 
sie folgten

ich bin gefolgt 
du bist gefolgt 
er
sie ist gefolgt 
es

wir sind gefolgt 
ihr seid gefolgt 
sie sind gefolgt

ich war gefolgt 
du warst gefolgt 
er
sie war gefolgt 
es

wir waren gefolgt 
ihr wart gefolgt 
sie waren gefolgt

Singular

Plural

ich werde folgen 
du wirst folgen 
er
sie wird folgen 
es

wir werden folgen 
ihr werdet folgen 
sie werden folgen

ich werde gefolgt sein 
du wirst gefolgt sein 
er
sie wird gefolgt sein 
es

wir werden gefolgt sein 
ihr werdet gefolgt sein 
sie werden gefolgt sein



1, Dir* sc hwachon Verben andern den Vokal In ri#n Slrtmmformen nicht.

A Die reydmafiigen Endungen im Prateritum wcrdon mit -te- gebildet.

t, Im Partizip Perfekt haben die schwachen Verben die Endung -t.

A. Das Futur I wird mit werden und dem Infinitiv, das Futur II mit werden und dem Infi- 
nltiv Perfekt (= haben oder sein + Partizip Perfekt) gebildet. (Gebrauch siehe § 21)

Atimcrkungen

I , /иг Frageform (Lachst du? Lacht ihr? Lachen Sie?) siehe § 17.
A Aim Imperativ (Lach! Lacht! Lachen Sie!) siehe §11.

Kon|ugieren Sie die Reihen 1 bis 3 im Prasens (ich schicke, du heilst, usw.), im 
Pritteritum und im Perfekt.

1 2 3
SK. 1. Person schicken glauben zahlen

2. heilen kaufen spielen
3. fragen machen kochen

14. 1. legen weinen drehen
2. fiihren lachen stecken
3. stellen bellen leben

Uben Sie a) nach dem linken, b) nach dem rechten Muster.

Brauchst du ein Worterbuch? Braucht ihr ein Worterbuch?
Ja, ich brauche ein Worterbuch. Ja, wir brauchen ein Worterbuch.
Er braucht ein Worterbuch! 5ie brauchen ein Worterbuch!

Ihr Interesse kOnnen Sie verstarkt ausdriicken: Brauchst du eigentlich 
ein Worterbuch?
Sie konnen in der Antwort auf das Selbstverstandliche hinweisen:
Ja, natiirlich brauche ich ein Worterbuch.
Oder noch starker: Ja, selbstverstandlich brauche ich ein Worterbuch.

1. Horst du morgens die Vogel? 5. Lernst du die Verben?
2. Holst du den Koffer mit dem Taxi? 6. Ubst du immer laut?
3. Machst du den Kaffee immer so? 7. Kletterst du liber die Mauer?
4. Brauchst du heute das Auto? 8. Sagst du es dem Kellner?

Machen Sie die Ubung 2 jetzt im Perfekt.



Й
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III Konjugation der starken Verben*

Singular 1 Ich trage ich trug Ich habe getragen ich hatte getragen
! du ttfgst du trugst du hast getragen du hattest getragen

! er er er er

' sie trSgt sie trug sie hat getragen sie hatte getragen

! es es es es
\

Plural ! wir tragen wir trugen wir haben getragen wir hatten getragen

! ihr tragt ihr trugt ihr habt getragen ihr hattet getragen
! sie tragen sie trugen sie haben getragen sie hatten getragen

writ-!

Singular j

2 .

3.

Plural

ich gehe 
du gehst 
er
sie geht 
es

wir gehen 
ihr geht 
sie gehen

* » * - ■  *
ich ging  
du gingst 
er
sie g ing  
es

wir gingen  
ihr gingt  
sie gingen

ich bin gegangen  
du bist gegangen  
er
sie ist gegangen  
es

wir sind gegangen  
ihr seid gegangen  
sie sind gegangen

ich war gegangen  
du warst gegangen  
er
sie war gegangen
es

wir waren gegangen  
ihr wart gegangen  

sie waren gegangen

1. Die starken Verben andem den Stammvokal im Prateritum und meistens 
im Partizip Perfekt:
f/nden, fand, gefunden tragen, trug, getragen

Bei manchen Verben andert sich der gesamte Stamm: 
gehen, ging, gegangen sein, war, gewesen

In der 1. und 3. Person Singular Prateritum haben die starken Verben keine Endung: 
ich / er trug; ich / er ging

Einige starke Verben haben in der 2. und 3. Person Singular Prasens eine Sonder- 
form. Diese besonderen Prasensformen muss man mitlernen, z.B.: 
ich gebe -  du gibst, er gibt ich lasse -  du lasst, er ldsst
ich nehme -  du nimmst, er nimmt ich stofie -  du stofit, er stofit 
ich lese -  du lrest, er liest ich laufe -  du lawfst, er lauft
ich schlafe -  du schlafst, er schlaft

4. Im Partizip Perfekt haben die starken Verben die Endung -en.

5. Das Futur I wird mit werden und dem Infinitiv des Vollverbs (ich werde tragen / ge
hen), das Futur II mit werden und dem Infinitiv Perfekt (ich werde getragen haben / 
gegangen sein) gebildet.

* A/phabetische Liste s ieh e  A nhang



fr()An/en Sir Verben mil Vokalflndcrung In der 2. Penon Slnqular PrJIscns. 

к It esse hist1». Wan Innt rhi/

1. к h brate mir cln Kotolelt. Was ... du dir?
2, It h emplohle don Gilsten immer das „Hotel Kuropa". Was ... du ihnen?
4. Ich Ганце )etzt mit der Arbeit an. Wann ... du an?
4. Ich цеЬе dem Jungen eine Mark. Was ... du ihm?
5. kh halte mir einen Hund. ... du dir auch einen?
<>, k h helfe ihr immer montags. Wann ... du ihr?
7. Ich verlasse mich nicht gern auf ihn. ... du dich denn auf ihn?
H. Ich la life hundert Meter in 14 Sekunden. Wie schnell ... du? 
lt. Ich lese gern Krimis. Was ... du gern?

10. Ich uehme ein Stttck Kirschtorte. Was ... du?
11. Ich rate ihm zu fliegen. Was ... du ihm?
12. Ich schlafe immer bis sieben. Wie lange ... du?
1.4. Ich spreche sofort mit dem Chef. Wann ... du mit ihm?
14. Ich sohe das Schiff nicht. ... du es?
15. Ich trage den Koffer. ... du die Tasche?
I<>. Ich treffe sie heute nicht. ... du sie?
17. Ich vergesse die Namen so leicht. ... du sie auch so leicht?
IM, Ich wasche die Wasche nicht selbst. ... du sie selbst?
I**. Ich werde im Mai 25. Wann ... du 25?
20. Ich werfe alte Flaschen nicht in den Miilleimer. ... du sie in den Mtilleimer?

lormulieren Sie die Satze mit dem Subjekt im Singular.

I . I )le Kochinnen eines Restaurants haben viel Arbeit.
2. Schon friih kommen die Boten und bringen Obst und Gemtise, Fleisch und 

Kartoffeln.
(. Die Kochinnen waschen das Gemuse, schalen die Kartoffeln und schneiden 

ilas ileisch.
•I. Sie kochen die Milch, bereiten die Suppen und backen die Sufispeisen ftir den 

Mittagstisch.
.S. Spiiter kommen die Kellner.
<>. Sie stellen die Teller und Glaser auf den Tisch.
7. Dann legen sie Messer, Gabel und Loffel daneben.
H. Auch die Servietten vergessen sie nicht.
4. Sie fiillen die Kannen mit Wasser und holen den Wein aus dem Keller.

10. Die Kellner geben den Gasten die Speisekarten.
I I . Die Gaste studieren die Karte und bestellen.
12. Nun haben die Kochinnen viel Arbeit.
IЛ. Sie braten das Fleisch, kochen das Gemuse und bereiten den Salat.
14. Sie bringen die Speisen zum Speisesaal und die Kellner servieren sie.
15. Nach dem Essen bezahlen die Gaste und verlassen das Restaurant.

Sel/en Sie die Obung 4 (ohne die Fragen!) ins Perfekt und die Ubung 5 ins 
Prateritum.



7 Form ulleren Sie die Sat/e Im Singular.

1. a) Die Milnzun (I) I a lien In den Splelauloinalen.
h) Melstens gcwlnncn die Spieler tik Ills.

2. a) Die l;lscher geraten in einen Sturm, 
b) Sie fallrcn zum nachsten Mafen.
a) Die Gartner graben ein Loch.
b) Dann setzen sie einen Baum in das Loch und geben Erde auf die Stelle.

4. a) Die Schiiler messen die Temperatur der FlUssigkeiten.
b) Dann schreiben sie die Messdaten an die Tafel.

5. a) Die Diebe stehlen ein Auto.
b) Dann verbergen sie es in einer Scheune.

S. a) Die Gaste betreten die Wohnung.
b) Die Gastgeber empfangen die Gaste.

7. a) Die Pflanzen (f) wachsen bei der Kalte nicht.
b) Sie mlissen in einem mafiig warmen Raum stehen.

8. a) Die Firmen (die Firma) werben fur ihre Produkte.
b) Sie geben dafur viel Geld aus.

8 Setzen Sie die Satze der Obung 7 ins Prateritum, dann ins Perfekt.

IV Konjugation der Verben mit Hilfs-e

Schwacle Verben

Singular

Г ira s fe .......

! ich antworte 
! du antwortest 
• er antwortet

Щ Ш &

т ы ш т  P e rm  Ш

ich antwortete 
du antwortetest 
er antwortete

ich habe geantwortet 
du hast geantwortet 
er hat geantwortet

Plural ; wir antworten 
I ihr antwortet 
1 sie antworten

wir antworteten 
ihr antwortetet 
sie antworteten

wir haben geantwortet 
ihr habt geantwortet 
sie haben geantwortet

Starke Verben
* Prasens Pratentum 1 Щ;§§

Singular
1
! ich biete ich bot ich habe geboten
1 du bietest du botest du hast geboten
| er bietet er bot er hat geboten

Plural
1
] wir bieten wir boten wir haben geboten
! ihr bietet ihr botet ihr habt geboten
! sie bieten sie boten sie haben geboten



40 §6 Konjugation der Verben

I. Verben, deren Stamm auf -d- oder -t- endet, brauchen ein -e- vor 
den Endungen auf -st, -te, -t.

2 Dieselben Regeln gelten fur Verben, deren Stamm auf -m- oder -n- endet, 
aber nur, wenn ain anderer Konsonant (nicht r) davorsteht: 
atm-en: er atmet, du atmetest, er hat geatmet 
rechn-en: du rechnest, wir rechneten, ihr rechnetet

9 Bilden Sie Fragen.

Die Bauern reiten ins Dorf. Wer reitet ins Dorf?

1. Die Verkaufer bieten einen giinstigen Preis.
2. Einige Parteimitglieder schaden der Partei.
3. Die Kinder baden schon im See.
4. Die Frauen offnen die Fenster.
5. Die Angestellten rechnen mit Computern.
6. Die Sportier reden mit dem Trainer.
7. Die Schauspieler verabschieden sich von den Gasten.
8. Die FuSballspieler griinden einen Verein.
9 . Die Politiker fiirchten eine Demonstration.

10. Die Sanitater retten die Verletzten.
I I .  Die Fachleute testen das Auto.
12. Die Schuler warten auf die Strafienbahn.
13. Die Techniker zeichnen die Maschinenteile.
14. Die Jungen streiten mit den Madchen.

10 Nehmen Sie die Satze der Ubung 9 und setzen Sie sie nacheinander ins 
Prateritum und dann ins Perfekt.

V Konjugation der Mischverben

Prasens

ich denke 
du denkst 
er denkt 
wir denken 
ihr denkt 
sie denken

Prateritum

ich dachte 
du dachtest 
er dachte 
wir dachten 
ihr dachtet 
sie dachten

Perfekt

ich habe gedacht 
du hast gedacht 
er hat gedacht 
wir haben gedacht 
ihr habt gedacht 
sie haben gedacht

1. Die Mischverben haben die Endungen der schwachen Verben.

2. Die Mischverben andern aber den Vokal in den Stammformen; deshalb muss man 
sie zusammen mit den starken Verben lernen.

3. Zu den Mischverben gehoren noch: brennen, bringen, kennen, nennen, rennen, sen- 
den, wenden, wissen und die Modalverben (siehe alphabetische Liste im Anhang).



I I KikliMi Sic v o n  d e n  l o i g c n d c n  S<it/cn d.is I ' u t n l t u m  u nd  I’ c i l c k l .

1. DU AMturli'iiti'ii hringi'ii die lim h<4 
zur Hibliothi‘k.

2. М йпе Siirwestern ilcnKi-n gem an 
den Urlaul) im Ictzten Jahr.

3. Die Kinder wissen den Weg nicht.
4. Ilir kennt die Aufgabe.

s. I >li M l c l c r  s c n d i ' i )  d e m  I I.iusDi sl t/cr 

(Siп с п  Uriel 

(> Ih r  w iss t  se it  l a n g e m  H e s ih e ld .

7. D i e  T e i l i i e h m e r  d i n k i  n  a n  d e n  Г е гш Ш .

8. D i e  I . a m p e n  im  W o h n z i m m e r  l i r i ' i in c n .

12 Setzen Sie die Satze der Ubung 11 in den Singular und uben Sie 
noch einmal Prateritum und Perfekt.

1 3 Bilden Sie Fragen im Prasens und Perfekt.

1. (bringen) ihr ihm die Post nicht?
2. (wissen) Sie nichts von dem Vorfall?
3. (denken) du an die Verabredung?

4. (nennen) er die Namen der Mitar- 
beiter nicht?

5. (senden) ihr den Brief mit Luftpost?
6. (brennen) die Heizung im Keller 

nicht?

14 Bilden Sie Satze im Prasens, Prateritum und Perfekt.

1. du / denken / ja nie / an mich
2. das Haus / brennen / jetzt schon / zum zweiten Mai
3. wieder / bringen / der Brieftrager / mir / keine Nachricht
4. du / kennen / deine Nachbarn / nicht / ?
5. immer / rennen / der Hund / wie verruckt / durch den Garten
6. ich / senden / ihr / herzliche Grufie
7. bei Problemen / ich / sich wenden / immer / an meinen Vater
8. warum / wissen / du / seine Telefonnummer / nicht / ?

VI Sonderregeln zur Konjugation

1. Wenn der Stamm aut -s-, -ss-, -Й- oder -z- endet, steht in der 2. Person Singular 
Prasens nur die Endung -t:
les-en: du liest ras-en: du rast lass-en: du lassf
stoS-en: du stofif heiz-en: du heizf schutz-en: du schiitzf

2. Schwache Verben auf -ein und -ern haben in der 1. und 3. Person Plural nur die 
Endung -n. Die Formen entsprechen also immer dem Infinitiv:
klinge/и: wir klingein, sie klinge/и Imperativ: Klingle!
lachein: wir lache/и, sie lachein Imperativ: Lachle!
streiche/и: wir streichdn, sie streiche/n Imperativ: Streichle!
andem: wir andern, sie andem Imperativ: Andre!
fordem: wir fordem, sie fordem Imperativ: Fordre!
rudem: wir rudern, sie rudem Imperativ: Rudre!



9, Dnnn ronnl or sellih-II wok,
10. Dabol vorllert or solnon llauv 

sihlussol.
11. Ab und zu wonilot or sich um,
12. Tatsachlich! Der Betriob bronnt!
13. Alles steht in Flammen.
14. Die Feuerwehr schickt drei Losch- 

fahrzeuge.
15. Der Betriebsleiter nennt der Polizei 

die Namen der Entlassenen.

1ft, Wrrnor Sluhlnrolth Ist nuih (iabol.
17. An dor НгшнМоНо llnilol inan ol- 

non S( lildssol.
IH. Dor Si hlussof passt zu Slublnrolllis 

I lausturu.
1У. Werner gesteht die Tat.
20. Kr kommt fur drei Jahre ins Ge- 

f&ngnis.
21. Werner wacht auf und findet seine 

Racheplane nicht mehr so gut.

§ 7__ IrftnaJaare Verben

•: in lorbH w eglaufen

ich hore ... zu ich horte ... zu ich habe ... zugehort
ich laufe ... weg ich lie f... weg ich bin ... weggelaufen

1. Trennbare Verben werden mit Verbzusatzen -  meist Prapositionen -  zusammen- 
gesetzt, deren Sinn bekannt oder leicht verstandlich ist: z.B. ab-, an-, auf-, aus-, bei-, 
ein-, fest-, her-, bin-, los-, mit-, nach-, vor-, weg-, wieder-, zu-, zuruck-, zusammen- u.a. 
Sie werden beim Sprechen betont.

Ausnahme: Der Verbzusatz hinter- ist untrennbar (siehe § 8, 1).

2. In Hauptsatzen wird im Prasens und Prateritum der Verbzusatz vom konjugierten 
Verb getrennt und ans Ende des Satzes gestellt:
Er horte gestern Abend dem Redner eine halbe Stunde lang zu.

3. Im Perfekt und Plusquamperfekt steht der Verbzusatz wieder mit dem 
Partizip zusammen:
Er hat dem Redner eine halbe Stunde lang zugehort.

4. Auch andere Verbzusatze konnen mit Stammverben zu trennbaren 
Verben zusammengesetzt werden:
Er hat sein Auto kaputtgetahren.
Sie hat das Insekt tofgetreten.
Er hat den ganzen Abend ferngesehen.
Haben Sie an der Versammlung fe/'/genommen?



Аптвгкипдеп

1. /mammt*im<t/uiK)t>n mis /wel Verben werden nach der Rechtschreibreform ge- 
trennt geschrleben: spa/leren gehen

2. Frageform: Horst du /и? Hast du zugehort?
3. Imperativ: Hor zu! Hort zu! Horen Sie zu!
4. Infinitiv mit zu: aufzuhoren, anzufangen

1a Uben Sie das Prasens der trennbaren Verben.

Von der Arbeit einer Sekretarin
Telefonate weiterleiten Sie leitet Telefonate welter.

1. Besucher anmelden 5.
2. Auftrage durchfiihren 6.
3. Gaste einladen 7.
4. Termine absprechen 8.

b Was hat die Sekretarin alles gemacht?

Sie hat Telefonate weitergeleitet. Sie hat ...

с Von der Arbeit einer Hausfrau 

einkaufen Sie kauft ein.

1. das Essen vorbereiten
2. das Geschirr abwaschen und abtrocknen
3. alles in den Schrank zuriickstellen
4. Mobel abstauben
5. die Wasche aus der Waschmaschine herausnehmen und aufhangen
6. die Wasche abnehmen, zusammenlegen und wegraumen
7. die Kinder an- und ausziehen
8. die Kinder zum Kindergarten bringen und sie von dort wieder abholen
9. Geld von der Bank abheben

d Abends fragt sie sich:

Was habe ich eigentlich alles gemacht? Ich habe eingekauft, ich habe das ... usw.

e Halten Sie schriftlich fest:

Sie kaufte ein, sie bereitete das ... usw.

2a Erganzen Sie die Satze mit trennbaren Verben.

ltd einer Flugreise: Was macht der Passagier?
Wir landen in wenigen Minuten!

die Post abholen 
Besprechungen vorbereiten 
wichtige Papiere bereithalten 
Geschaftsfreunde anschreiben



Ditto
1. aufhOron zu rauclH'iil
2. anschnallon!
3. vorn uusstelgenl
4. die I'lugtlckets vorzelgen!
5. den Kofifer aufmachen!
6. das GepSck mitnehmenl
7. die Zollerklarung ausfiillen!
8. den Pass abgeben!

K r ... 
E r... 
Er ... 
E r...

Hr hort mil /к  raudion. 
I'.r... ftlih ...
K r...
I'.r... die Flugtlckets...

b Erzahlen Sie dann Ihrem Partner:

Ich habe aufgehort zu rauchen. Ich habe mich ... Ich bin ... usw.

с Schreiben Sie nun auf:

Er hdrte auf zu rauchen. Er ... usw.

3 Ein Abteilungsleiter hat seine Augen iiberall. -  Uben Sie nach folgendem Muster:

Hat Inge die Pakete schon weggebracht? Nein, sie bringt s/e qerade weg.

1. Hat Udo die Flaschen schon aufgestellt? -  Nein, er ...
2. Hat Frau Schneider die Waren schon ausgezeichnet?
3. Hat Fritz den Abfall schon rausgebracht?
4. Hat Reimar schon abgerechnet?
5. Hat die Firma Most das Waschpulver schon angeliefert?
6. Hat Frau Holzinger die Preistafeln schon aufgehangt?
7. Hat Uta den Keller schon aufgeraumt?
8. Hat die Glasfirma die leeren Flaschen schon abgeholt?
9. Hat Frau Vandenberg die neue Lieferung schon ausgepackt?

10. Hat Herr Kluge die Bestelllisten schon ausgeschrieben?
11. Hat Gerda die Lagerhalle schon aufgeraumt?

4a Hier gibt's Arger!

Sie zieht den Vorhang auf. (zu-) Er zieht ihn wieder zu.

1. Sie schliefit die Ttir auf. (zu-) 4. Sie packt die Geschenke ein. (aus-)
2. Sie dreht den Wasserhahn auf. (zu-) 5. Sie macht die Fenster auf. (zu-)
3. Sie schaltet das Radio an. (ab-) 6. Sie hangt die Bilder auf. (ab-)

b Wie war das bei den beiden? -  Uben Sie das Perfekt mit den Satzen der Ubung 4a.

Sie hat den Vorhang aufgezogen; er hat ihn wieder zugezogen.



) Bllclm  Sie (Jdi Perfekt.

1. Mein llmul l.'lufi weg. Ich laulc hlntcrhcr.
2. l-r rcchiu't llir Ihre IHimmheltcn vor. Sic lelht ihm einen Taschcnrcchncr ;ius. 
Л. Der l.chrllng sagt ctwas und der Chef stlmmt zu. Der Chef sagt etwas und der

l.chrllng hOrt nicht zu.
4. Der Arzt steht dem Kranken bei, aber der Kranke wirft seine Tabletten weg.
■S. Ich gche meine Fehler zu, aber sie sieht ihre Fehler nicht ein.
<>. Sic schaltet das Radio ein; aber er schaltet es wieder aus.
7. Sic macht das Licht an und er schaltet es wieder aus.
H. Mclnc Schwiegermutter kommt heute frtih an; sie fahrt zum Gllick gegen 

Mlltag wieder weiter.
Der lunge stoftt den Nachbarn weg. Der Nachbar stiirzt die Treppe hinunter.

10. Unsere Freunde fiihren uns einen Film vor. Ich schlafe beinahe ein.
11. Ich rufe ihn immer wieder an, aber er nimmt den Horer nicht ab.
12. Dk> Kiihe reifien sich los. Der Bauer bindet sie wieder an.

5 Bilden Sie das Prasens und Prateritum.

I . I )cr ( ;hef hat die Schreibtischschublade zugeschlossen. Die Sekretarin hat sie 
am anderen Morgen wieder aufgeschlossen.

2. Die Kinder sind vorangelaufen und die Grofieltern sind langsam hinterherge- 
Kangcn.

Л. l-r hat mir einige Teeglaser aus der Tiirkei mitgebracht. Teh habe sie gleich 
ausgcpackt.

4. Sic hat ihr Worterbuch ausgeliehen, aber sie hat es leider nicht zuriickbekom- 
men.

5. F,r hat sich alle grauen Haare ausgerissen. Es sind leider nicht viele Haare auf 
sclnem Kopf zurtickgeblieben.

(i. Der Dieb hat die Tasche hingestellt und ist fortgerannt. Ich bin hinterherge- 
laufcn.

7. Den Dieb habe ich festgehalten. Die Tasche hat inzwischen ein anderer 
Dieb mitgenommen.

H. Der Beamte hat mir endlich die Genehmigung ausgestellt. Ich bin sofort los- 
gefahren.

l>. Das Tochterchen hat die Milch ausgetrunken und ihr Brot aufgegessen.
Der Hund hat die Tasse und den Teller ausgeleckt.

10. Die beiden jungen Leute sind endlich zusammengezogen. Der Hausbesitzer 
hat ihnen aber den Strom abgestellt.



§ Я IlntTPnnharp Verben

Ich erzShle 
Ich verstehe

ich erzahlte 
ich verstand

Ich habe... erzahlt 
ich habe... verstanden

1. Untrennbare Verben werden mit kurzen Vorsilben zusammengesetzt, deren Sinn 
kaum noch verstandlich ist: z.B. be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer- u.a. Sie wer
den beim Sprechen nicht betont.

Obwohl Verben mit dem Verbzusatz hinter- eine verstandliche Vorsilbe haben, 
werden sie untrennbar gebraucht:
Er hinterlasst seinem Sohn einen Bauernhof.

2. Diese Vorsilben geben dem Verb eine neue Bedeutung, die man aus dem Stamm- 
verb meistens nicht ableiten kann:
Ich suche den Schltissel. Aber: Ich besuche meinen Onkel.
Sie zahlt das Geld. Aber: Sie erzahlt ein Marchen.
Wir stehen im Flur. Aber: Wir verstehen den Text.

3. Die Vorsilbe steht immer mit dem Verb zusammen:
ich versuche, ich versuchte; ich bekomme, ich bekam

4. Beim Partizip Perfekt fallt das sonst ubliche ge- weg (wie auch bei 
den Verben auf -ieren):
er hat berichtet, er hat erklart, er hat verstanden 

Anmerkungen

1. Einige Verben mit einer untrennbaren Vorsilbe haben kein eigenes Stammverb 
mehr: z.B. gelingen, verlieren u.a.

2. Frageform: Versteht ihr das? Habt ihr das verstanden?
3. Imperativ: Erzahl! Erzahlt! Erzahlen Sie!
4. Infinitiv mit zu: zu verstehen, zu erzahlen

Setzen Sie das Verb in die richtige Prasens- und Perfektform. (Das Perfekt wird hier 
immer mit „haben" gebildet.)

1. Der Arzt (verbieten) meinem Vater 4. Auch der Wirtschaftsminister (errei-
das Rauchen. chen) keine Wunder.

2. Die Kinder (empfinden) die Kalte 5. Seine Freundin (gefallen) mir gut.
nicht. 6. Heute (bezahlen) Gustl die Runde.

3. Der Student (beenden) seine Doktor- 7. Wer (empfangen) die Gaste?
arbeit.



N D ir  <i(’hmi»|>lrlt>rln (rrohrrn) d ir 12. D ir  Sliultverordncton (brschtlrftrn)
Hh i h i  Hirer Zim limier. den Han des Schwlmmlwdcv

У I'm n/ inul Мдгип (iTri'k’lH'ii) den 13. Der Vater (versprechen) der lochter
/ИИ nit h i mrlir. eine Belohnung.

in Wonim (vrrsprechen) er sich el- 14. Du (zerstoren) unsere Freundschaft!
Di'MtlUll (liiiicrnd? 15. Paul (vergessen) bestimmt wieder

I I I l r l l l /  (brm h li'n ) die Ampel nicht seine Schliissel!
nilil (vrrursiichen) leider einen Un 16. Der Architekt (entwerfen) einen
hill Bauplan.

Srl/ni Sir dir Satze mit den untrennbaren Verben ins Prasens und Prateritum.

1. Die I'.llem haben das Geschenk 9. In der Vorstadt ist eine neue
vm liTkl. Wohnsiedlung entstanden.

i I'.r liiit mir alles genau erklart. 10. Das Kind hat die chinesische Vase
1. 1 >er 1 lausherr hat unseren Mietver- zerbrochen.

t гац zerrlssen. 11. Der alte Professor hat die Frage des
■I. Die Kinder haben die Aufgaben Studenten gar nicht begriffen.

ver^essen. 12. Er hat mich immer mit seiner
S. Die I-uKballmannschaft hat das Freundin verglichen.

Spiel verloren. 13. W ir haben den Bahnhof rechtzeitig
<). Der Medizinstudent hat die erste erreicht.

Priifung bestanden. 14. Er hat seine Gaste freundlich emp-
7. Ich habe ihm vertraut. fangen.
8. Der Ingenieur hat einen neuen 15. Auf dem langen Transport ist das

Lichtschalter erfunden. Fleisch verdorben.

J Uben Sie das Perfekt der trennbaren und untrennbaren Verben.

Vorschlage der Bevolkerung: Durchfiihrung:

1. den Park erweitern Man hat den Park erweitert.
2. Straucher anpflanzen Man hat Straucher angepflanzt.
3. StraSen verbreitern
4. einen Busbahnhof anlegen
5. neue Buslinien einrichten
6. den Sportplatz vergroSern
7. das Klubhaus ausbauen
8. das Gasleitungsnetz erweitern
9. die alte Schule abreifien

10. eine neue Schule errichten
11. das hassliche Amtsgebaude abbrechen
12. den Verkehrslarm einschranken
13. neue Busse anschaffen
14. die Strafien der Innenstadt entlasten
15. Fufigangerzonen einrichten
16. ein Denkmal errichten
17. Luftverschmutzer feststellen



1Н. den Premdenverkchr unkurbeln
I У. Iwr stehende I lausor епкЧкпсч)
20. hlstorlsche best с veranstalten
21. clnon Stadtplan herausgebon
22. die Durchfahrt des Fernverkehrs 

durch die Stadt verhindern
2.4. die Rathausfenster anstreichen
24. Radfahrwege anlegen
25. Griinflachen einplanen

Worterklarungen:
erweitern, vergrofiern, ausbauen: grofier machen 
abreifien, abbrechen: zerstoren, wegnehmen 
anschaffen: kaufen
einschranken: (hier) weniger/geringer machen
einrichten: (hier) schaffen
errichtem bauen
feststellen: (hier) finden
ankurbeln: starker/schneller machen
veranstalten: organisieren, machen
verhindern: machen, dass etwas nicht geschieht
enteignen: einem Besitzer (zugunsten der Allgemeinheit) etwas wegnehmen

4 Formulieren Sie die Satze im Perfekt.

1. Kirstin besuchte das Museum. 6.
2. Sie besorgte sich eine Eintrittskarte 

fur Studenten und bezahlte fiinf 
Mark dafur.

3. Sie betrat den ersten Saal. 7.
4. Dort betrachtete sie die Bilder der 8.

Kiinstler des 17. Jahrhunderts.
5. Kirstin blieb hier nicht so lange. 9.

10.

5 Uben Sie das Perfekt der untrennbaren Verben.

Man versteht dich ja! die je tz t  hat mich noch niemand verstanden!

1. Man enteignet die Leute! Bis jetzt hat man noch niemand(en)
2. Man entlasst die Arbeiter! ... hat man noch niemand(en) ...!
3. Man verklagt die Anfiihrer! ... hat man sie noch n ich t...!
4. Man verbietet ihnen alles! ... hat man ihnen noch n ichts...!
5. Man bedroht die Leute! ... hat man noch niemand(en) ...!
6. Begreifen die Leute endlich? ... hat noch niemand etwas ...!
7. Verhungern die Leute nicht? ... ist noch niemand ...!
8. Verlangen sie nicht Unmogliches? - ... haben sie nichts Unmogliches ...
9. Der Versuch misslingt! ... ist er noch n ich t...!

Sie verliefi den Saal und gelangte 
in den nachsten Raum zu den Bil- 
dern der Maler des 19. Jahrhun
derts.
Hier verbrachte sie viel Zeit.
Sie studierte beinah jedes Bild ganz 
genau.
Manchmal erkannte sie den Maler 
schon an der Art der Technik.
So verging die Zeit sehr schnell.



10. Пая FlrlM 'h vcrdlrht bestlm m tl
11. Das (;i»s  /iTsprlnxt hcstlmmt!
12. Ik’ktlinpll inun ck'ii I ..’Inn nicht?
I V Du vi'rglssl dcliu1 FreuncU*.
14. Vfrmtsst ilu dli“ /.iKiirettcn nicht?

... Ist os |odonfalM n ic h t ... I

... 1st os jcdcnfalls noch nicht ... I

... hat Ihn noch nlemanil ...!

... habe Ich sie noch nicht ... !

... habe Ich sie noch n ich t...!

§  q  У р г Ь р п  Hip trennbar und untrennbar sind

П;',| к J Ш вяЙГ ' |

trennbar \ Das Schiff geht im Sturm unter. 

untrennbar ! Er unterschreibt den Brief.
Das Schiff ist im Sturm untergegangen. 

Er hat den Brief unterschrieben.

1. Einige Verben, die mit durch-, uber-, um-, unter-, wider-, wieder- zusammengesetzt 
sind, werden trennbar, andere untrennbar gebraucht.

2. Beim trennbaren Verb liegt die Betonung auf dem Verbzusatz (z. B. umkehren), beim 
untrennbaren Verb liegt die Betonung auf dem Stammvokal des Verbs (z. В. umge- 
beri).

Bei den trennbaren Verben bleibt der Sinn der Praposition im Allgemeinen erhalten. 
Die untrennbaren Verben haben zusammen mit den Verbzusatzen meist eine neue, 
veranderte Bedeutung. Die meisten untrennbaren Verben dieser Art werden mit ei- 
nem Akkusativobjekt gebraucht.

, ; r. .... j  Ш Л т

durch ! Er bricht den Stock durch.

iiber ! Er lauft zum Feind uber.

um I Er fuhr den Baum um.

unter | Die Insel geht im Meer unter.
I
»

wider ! Das spiegelt die Lage wider.

untrennbar
О И Н

Der Richter durchschaut den Zeugen. 
Der Lehrer iibersieht den Fehler.
Das Kind umarmt die Mutter.
Der President hat das Gesetz 

unterschrieben.

Warum widersprichst du mir?
wieder i Er bringt mir die Zeitung wieder. Ich wiederhoie den Satz.

4. Einige zusammengesetzte Verben sind sowohl trennbar als auch untrennbar; 
sie haben jeweils unterschiedliche Bedeutung, z.B.:
wiederhoien (= etwas zuriickholen) wiederholen (= etwas noch einmal

sagen / lernen)
Das Kind holt den Ball wieder. Er wiederholt die Verben.



lU tifah ren  (■ plwn.t mit clnem  
K ah rm ig  /и l ull hrliixi'ii)

1,1 n Autolahrcr hut clc*n klolnon 
Baum  um gelahrcn. 

diirchbrechen (= etwas In 
zwel Id le  teilen)

Die Holzbriicke iiber den Bach 
ist durchgebrochen.

u t n f U h m t  (» iitiKon um  otwns hrrum - 
lahrt'ii)

Auf dor nciion StraKc umfiihrl man das 
Dorf In wenlgen Mlnuten. 

dunhhrhhen  (= durch etwas hin- 
durchgehen)

Die Sonne durchbricht die Wolken.

iiberziehen (= etwas zusatzlich 
anziehen)

Zieh dir etwas iiber, es ist kalt.

iiberziehen (= das Bett mit frischer
Wasche versehen; vom Konto mehr 
Geld abheben, als drauf ist)

Sie hat die Betten frisch iiberzogen.
Ich uberziehe mein Konto пит ungern.

Da es sehr schwierig ist, die trennbaren und/oder untrennbaren Verben 
mit durch-, uber-, um-, unter- usw. grammatisch und in ihrer Bedeutung zu 
unterscheiden, steht hier nur eine kurze Liste.

1. durch- Die meisten Verben mit durch- sind trennbar, nur wenige sind untrennbar.

trennbar 
er re ifit... durch 
er fa ilt ... durch 
er schlaft... durch 
er streicht... durch 
er lies t... durch

untrennbar
durchqueren

durchschauen

Sie riss den Brief durch und warf ihn weg.
Er ist bei der Prufung durchgefallen.
Der Kranke hat bis zum Morgen durchgeschlafen. 
Der Lehrer streicht das falsche Wort durch.
In einer Woche hat er das dicke Buch durchgelesen.

Die Fliichtlinge durchquerten den Wald in 
einer halben Stunde.
Der Junge hatte eine schlechte Note bekommen.
Er wollte es zu Hause nicht sagen, aber die Mutter 
durchschaute ihn sofort und fragte ...
Drei Polizisten durchsuchten die Wohnung des 
angeklagten Betriigers.

2. iiber- Die meisten Verben mit uber- sind untrennbar, nur wenige sind trennbar.

durchsuchen

trennbar 
er lau ft... iiber 
er tr it t ... iiber

etwas koch t... iiber

untrennbar
tiberfallen
tiberfahren
iiberleben

Der Verrater ist zum Feind iibergelaufen.
Der Parlamentarier hat seine Partei verlassen.
Er ist zu einer anderen Partei tibergetreten.
Der Topf ist zu klein. Der Reis kocht iiber.

Die Rauber haben ein kleines Dorf tiberfallen. 
Der Autofahrer uberfuhr eine Katze.
Die meisten Einwohner der Stadt tiberlebten das 
Erdbeben.



Ohemmhen 
%lih (11>ег1екеп

(Ibersetzen

(Iherwelsen

(tbertrelhen

Deln lierkht hut mlih (Iberrascht.
Ich weltt )etzt, was Ich tun will. Ich habe mir alles 
genau iiberlegt.
Er ubersetzte den Roman aus dem Russischen 
ins Deutsche.
Ich habe 200 Mark von meinem Konto auf dein 
Konto tiberwiesen.
Wenn er von seinen Abenteuern erzahlt, tibertreibt 
er immer.

I, um- Die meisten Verben mit um- sind trennbar, nur wenige sind untrennbar.

trennbar
er blndct . .. um Weil es kalt ist, bindet sie (sich) ein Tuch um.
er wlrft ... um Als er betrunken war, hat er sein Glas umgeworfen.
er xtellt ... um Sie hat alle Mobel in ihrer Wohnung umgestellt.
er z ieh t... um Die Familie ist umgezogen, sie wohnt jetzt in einer 

anderen Stadt.
er stelgt ... um Der Reisende ist in einen anderen Zug um- 

gestiegen.
er kehrt ... um Weil das Wetter so schlecht war, sind wir umge- 

kehrt und wieder ins Hotel gegangen.
er filllt ... um Bei dem Sturm letzte Nacht sind im Park sieben

Baume umgefallen.
er brlngt .. . um Der Morder hat vier Frauen umgebracht.
er kommt ... um Bei der Flugzeugkatastrophe ist der Pilot 

umgekommen.

untrennbar
iiiniirnien Die Mutter umarmt den Sohn, der aus einem 

fremden Land zuriickgekommen ist.
umgeben Ein Wald umgibt das kleine Dorf. Die Umgebung 

des Dorfes ist sehr schon.
umrlngen Zum Abschied umringen die Kinder die Kinder- 

gartnerin.
umkrelsen Satelliten umkreisen die Erde.

4. u n t c r - Die meisten Verben mit unter- sind untrennbar, nur wenige sind trennbar.

trennbar 
er geht ... unter

er brlngt ... unter

Bei der Sturmflut 1348 gingen viele Inseln 
im Meer unter.
Weil das Hotel schon geschlossen war, hat ihn sein 
Freund bei Bekannten untergebracht.



untrennbar
untcrhrcchcn

unterhalten

unterstiitzen

unterrichten

unterscheiden

untersuchen

unterlassen

unterdriicken

Kr redele eine StnntU1 lang. Dann haben wir 
Ihn schllcKlldi uitlcrbrochen.
1. Ich habe mlcli mit mclnem Nachbarn 

unterhalten. (= roden)
2. Im Theater haben wir uns gut unterhalten.

(= sich amiisieren)
3. Wahrend des Studiums hat ihn sein Vater 

unterhalten. (= finanziell unterstiitzen)
Ich spende monatlich 100 Mark. Damit unterstutze 
ich behinderte Kinder.
Er unterrichtet Chemie an einem Frankfurter 
Gymnasium.
Bitte unterscheiden Sie die schwachen und 
starken Verben.
1. Der Arzt untersucht einen Patienten.
2. Die Polizei untersucht einen Kriminalfall. 
Unterlassen Sie es, im Unterricht zu rauchen.
(= etwas nicht tun)
Der Tyrann unterdriickt sein Volk.

wieder- Die meisten Verben mit wieder- sind trennbar; das wichtigste untrennbare 
Verb ist wiederholen.

trennbar
er bringt... wieder 
er h o lt ... wieder

er fin det... wieder

er kom m t... wieder 
er sieh t... wieder

untrennbar
wiederholen

Der Hund bringt den Stock wieder.
Was? Du hast das Messer in den Mtill geworfen? 
Hoi es sofort wieder.
Nach langem Suchen fand er seinen Schliissel 
wieder.
Nach zwei Monaten kam er wieder.
Spater sah ich ihn wieder.

Er wiederholte den Satz zweimal.

wider- Das einzige trennbare Verb ist widerspiegeln. Alle librigen Verben mit wider- 
sind untrennbar.

Die Baume spiegeln sich im See wider.widerer spiegelt

untrennbar 
widersprechen 
sich widersetzen

widerrufen

Der Lehrling widersprach dem Meister.
Er sollte seinen Kollegen denunzieren, aber 
er widersetzte sich.
Was er gesagt hat, hat er spater widerrufen.



Anmtrkung
Allc* Verben mil der Vorillhr hint ft- »lnd иШтеппЬлг (sH ir 1} 8, I ).

Niii'h sdnrm Tod hat mir mdn Onkd si*In Forlonhatis In den Alpen 
hlntcrlasscn. ( «  vcrcrbt)
Sic hat mir dn  Gdidm nls hlntcrbracht. (= vcrraten)

1 Ist das Verb trennbar oder untrennbar? Bilden Sie Satze im Prasens und Perfekt. Der 
betonte Teil des Verbs ist kursiv gedruckt.

1. Ernst / die starken Verben / 10. der Einbrecher / den Hausbesitzer
wieder/io/eH. / umbringen

2. die Fischer / die Leine / durch- 11. warum / du / schon wieder alle
schneiden Mobel / Mmstellen?

3. der Direktor / den Brief / unter- 12. warum Sie / den Sprecher / dau-
schreiben ernd unterbrechen?

4. ich / mich / mit den Auslandern / 13. der Assistent / den Professor mit
unterhalten seinen guten Kenntnissen liber-

5. wir / die GroRstadt / auf der Auto raschen
bahn / umfahren 14. das Schiff / im Sturm untergehen

6. der Betrunkene / die Laterne / um 15. der Politiker / seinen Austritt aus
fahren der Partei sehr genau iibeilegen

7. er / zum katholischen Glauben / 16. die Soldaten / in Scharen zum
iibertreten Feind tifoerlaufen

8. ich / die Plane meines Geschafts- 17. der Redner / den Vortrag unter-
partners / durchschauen brechen

9. die Milch / iifoerlaufen

m  Setzen Sie die Verben in der richtigen Form ein.

1. Du (ixbernehmen/Prasens) also tatsachlich am 1. Januar das Geschaft deines 
Vaters? Das (tiberraschen/Prasens) mich, denn ich habe (annehmen), dein Va
ter (weiterfiihren/Prasens) das Geschaft, bis er die Siebzig (tiberschreiten) hat.

2. Man (annehmen/Prasens), dass der Buchhalter mehreie zehntausend Mark 
(unterschlagen) hat. Lange Zeit hatte es die Firma (unterlassen), die Bucher zu 
(iiberprufen). Dann aber (auffallen/Prateritum) der Buchhalter durch den Kauf 
einer sehr grofien Villa. Nun (untersuchen/Prateritum) man den Fall. Dann 
(durchgreifen/Prateritum) die Firma schnell. Sie (einschalten/Prateritum) so- 
fort die Polizei. Der Mann war aber (dahinterkommen) und war schnell in der 
Grofistadt (untertauchen). Nach zwei Wochen fand man ihn im Haus seiner 
Schwester; dort war er namlich (unterkommen). Aber im letzten Moment 
(durchkreuzen/Prateritum) der Buchhalter die Absicht der Polizei: Er nahm sei
ne Pistole und (sich umbringen/Prateritum).

JjJjTrennbare oder untrennbare Verben? Bilden Sie vollstandiqe Satze im anqe- 
gebenen Tempus.

1. er / durchfallen / bei / letztes Examen (n) (Perfekt)
2. ich / durchschauen / Ausrede (f) / sofort (Perfekt)
3. Lehrer / durchstreichen / ganzer Satz (m) (Perfekt)



4, VcrkHufer / iliirihM'hnelden / Brot (n) (Perfrkt)
5. zum GUKk / ilurchschlalon / knmke* Klml / l>l% /.um Morgen (l'erlVkl)
b .  H au o rn  (IM.) / ilu rc lK | iic re n  / m it  / Ih re  W a g e i i  ( I ’l.) / g a n z e  S tad t  ( I ’r llto r ltu m )

7. er / (iherwelsen / Hetrag (m) / an / Vfrskherung (I) (I’rilterltum)
8. In / seine Tasche / wiederfinden / er / sein I’ass (in) (Prateritum)
9. an / nathster lag / widerrufen / I’olltlker / seine AuKerung (m) (Perfekt)

10. I.ehrling / sich widersetzen / Anordnung (f) / des Chefs (Prateritum)
11. warum / unterlassen / ihr / Besuch (m) / bei / euer Onkel / ? (Perfekt)

§ 10 Rofipviw Verben

ich
du
er, sie, es
wir
ihr
sie, Sie

: Akkussativ
;
! mich

! dich

шл НШ Bail

mir

dir

sich
uns
euch
sich

1. Die Deklination des Reflexivpronomens entspricht der des Personalpronomens (sie
he § 4); nur in der 3. Person Singular und Plural steht immer sich.

2. Das Reflexivpronomen zeigt an, dass sich eine Handlung oder ein Gefuhl auf das 
Subjekt des Satzes zuriickbezieht:
Ich habe mich in der Stadt verlaufen. (= mich selbst)
Die Geschwister haben sich wieder vertragen. (= sich miteinander)
Die Gleise haben sich verbogen. (= sich selbststandig)

Wie in anderen Sprachen gibt es auch im Deutschen keine Regel, ob 
Verben reflexiv sind oder nicht. Diese Verben sollten gleich mit dem Reflexiv
pronomen gelernt werden.

3. Einige Verben sind fest mit einem Reflexivpronomen im Akkusativ verbunden, z.B.
sich ausruhen Das war ein langer Weg!

Wir ruhen uns erst einmal aus.
sich bedanken Der Busfahrer war sehr freundlich. Ich

bedankte mich und stieg aus. 
sich beeilen Wir kommen zu spat! -  Ja, ich beeile

mich schon.
sich befinden Neben dem Hotel befindet sich eine

kleine Bar.



»lch bcu hvmcn

sic h c'liilgcTi

sich cntschllclien

sich ereignen

sich erkalten 
sich erkundigen

sich freuen 

sich irren 

sich verabreden 

sich verlieben 

sich wundern

Die Mdzung funktlommc nicht.
Die MlelcT boschwortcn shli helm lliim- 
molstcr.
N icht |odcr kann Recht haben.
Wir miissen uns einigen.
Er hat sich entschlossen Chemie zu 
studieren.
Bei Nebel und glatten Strafien ereignen 
sich viele Unfalle.
Hast du dich schon wieder erkaltet?
Ich erkundige mich bei meinem 
Nachbarn, ob er meine Katze gesehen 
hat.
Er freut sich sehr, weil er im Lotto 
gewonnen hat.
Ich habe mich geirrt. Der Zug fahrt 
erst um 9 Uhr ab.
Sie hat sich mit ihrem neuen Freund im 
Restaurant verabredet.
Er hat sich in seine neue Mitschiilerin 
verliebt.
Du bist ja ganz verandert. Ich wundere 
mich.

Einige Verben konnen reflexiv gebraucht werden, aber auch -  in veranderter Be
deutung -  mit einem freien Akkusativobjekt, z.B.:
sich andern

sich anmelden

sich anziehen

sich argern

sich aufregen

sich beherrschen

sich beruhigen

sich beschaftigen

Er ist nicht mehr so unzuverlassig, er 
hat sich wirklich geandert. 

aber: Er andert seine Plane.
Ich mochte den Direktor sprechen. -  
Haben Sie sich angemeldet? 

aber: Habt ihr euer Kind schon im Kinder
garten angemeldet?
Er hatte verschlafen. Er zog sich schnell 
an und ...

aber: Heute ziehe ich das rote Kleid an.
Ich Srgere mich, weil die Hausttir wieder 
offen ist.

aber: Warum bellt der Hund? -  Der Junge hat 
ihn wieder geargert.
Warum hast du dich so aufgeregt? 

aber: Meine Ltigen regen meine Frau auf.
Sei ruhig, du musst dich beherrschen. 

aber: Er beherrscht die englische Sprache.
Er war sehr aufgeregt. Erst nach einer 
Stunde hat er sich beruhigt. 

aber: Die Mutter beruhigt das weinende Kind. 
Der Professor beschaftigt sich mit 
russischer Literatur. 

aber: Die Firma beschaftigt 200 Angestellte.



sich entschuldlgen 

sich fiirchten 

sich hinlegen

sich langweilen

sich treffen 

sich unterhalten 

sich verabschieden

sich verletzen 

sich verstehen

sich verteidigen

sich  bew cgen Wflnn (In tilth mehr bowcK*t, wirst 
du kcmiiuI. 

aber: Der Wind bewegt die Zwelge.
I’.r luit sich bei inir entschuldlgt. 

aber: Ich kann /.u der Party nicht mltkom- 
men. Kntschuldigst du mich bitte? 
Abends geht sie nicht mehr aus dem 
Haus. Sie furchtet sich. 

aber: Er furchtet eine Katastrophe.
Du siehst schlecht aus. Du musst dich 
hinlegen (= ins Bett gehen). 

aber: Die Mutter legt das Kind hin 
(= ins Bett).
Der Film langweilt mich. So etwas habe 
ich schon hundertmal gesehen. 

aber: Der Lehrer langweilt die Schiiler mit 
den reflexiven Verben.
Morgen treffe ich mich mit ihm am 
Hauptbahnhof. 

aber: Er traf zufallig seinen Schulfreund.
Morgens unterhalt sich die Hausfrau 
gern mit ihrer Nachbarin. 

aber: Der Gastgeber unterhalt seine Gaste.
Ich mochte mich jetzt verabschieden. 
Auf Wiedersehen. 

aber: Gestern hat das Parlament das Gesetz 
verabschiedet. (= Die Mehrheit hat zu- 
gestimmt, es ist angenommen.)
Ich habe mich beim Sport verletzt. 

aber: Er verletzte ihn an der Hand.
Ich habe in der letzten Zeit immer mehr 
Arger mit meiner Schwester. W ir verste
hen uns nicht mehr. 

aber: Er spricht sehr leise. Ich verstehe kein 
Wort.
Was du iiber mich sagst, ist falsch. Jetzt 
muss ich mich verteidigen. 

aber: Als die Soldaten kamen, verteidigten 
die Bauern ihr Dorf.

5. Bei reflexiv gebrauchten Verben, die auderdem noch ein Akkusativobjekt haben, 
steht das Reflexivpronomen im Dativ. Unterschiedliche Formen im Akkusativ und 
Dativ gibt es nur in der 1. und 2. Person Singular:
sich etwas ansehen 
sich etwas ausdenken 
sich etwas rasieren 
sich etwas vorstellen 
sich etwas waschen 
sich etwas merken

Hast du dir den Film schon angesehen?
Ich denke mir eine Geschichte aus.
Als Radprofi muss ich mir die Beine rasieren.
Du stellst dir die Sache zu einfach vor.
Vor dem Essen wasche ich mir noch die Hande. 
Ich habe mir seine Autonummer gemerkt.



Anmtrkunqen

1, lawn i IMIrxlvprunomrn (sMie <> 19, III, Лит./ <> 'IB):
Man kann etwas leicht ilnilcrn, = Das lilsst slcli leicht ilndem.
Man kann ilas nicht beschrelhen. = Das lilsst sich nicht beschreiben.

2. I racjeform: Freusl du dich? Habt ihr euch gefreut? Haben Sie sich gefreut?

i. Imporativ: Furchte dich nicht! Furchtet euch nicht! Furchten Sie sich nicht! 

A. Inlinitiv mit zu: sich zu furchten, sich vorzustellen

1 Konjugieren Sie im Prasens, Prateritum und Perfekt.

Ich sie / Sie sich anziehen sich die Aufregung vorstellen
du ihr sich umziehen sich eine Entschuldigung ausdenken
it  / sie wir sich entfernen sich die Ausstellung ansehen
wir er / sie sich beschweren sich ein Moped kaufen
Ihr du sich erinnern sich ein Bier bestellen
sie / Sie ich sich freuen sich die Adresse merken

2 Formulieren Sie die Satze im Prasens, im Prateritum und im Perfekt.

Das Wetter &ndert sich in diesem Winter dauernd.
Das Wetter anderte sich in diesem Winter dauernd.
Das Wetter hat sich in diesem Winter dauernd qeandert.

1. Wir (sich ausruhen) nach der Wanderung erst einmal.
2. Der Student (sich bemtihen) um ein Stipendium.
Л. Der Geschaftsmann (sich befinden) in finanziellen Schwierigkeiten.
4. Die Kinder (sich beschaftigen) mit einer Spielzeugeisenbahn.
5. Der Junge (sich ftirchten) vor der Duhkelheit.
6. Die Autonummer (sich merken) wir jedenfalls.
7. (sich treffen) ihr jede Woche im Cafe?
8. Wann (sich trennen) du von deiner Freundin?
9. Ich (sich rasieren) immer mit einem Elektrorasierer.

10. Wir (sich unterhalten) gern mit dem Btirgermeister.
11. Wir (sich verstehen) immer gut.
12. Sie (sich waschen) vor dem Essen die Hande.
13. Die Eltern (sich wundern) liber die Zeugnisnoten ihrer Tochter.

3 Oben Sie die Reflexivpronomen.

Biickt er sich nicht nach dem Geld? Doch, er buckt sich nach dem Geld.

1. Flirchtet ihr euch nicht vor der Dunkelheit?
2. Ruht ihr euch nach dem Fufimarsch nicht aus?
3. Erholst du dich nicht bei dieser Tatigkeit?
4. Duscht ihr euch nicht nach dem Sport?
5. Zieht ihr euch zum Skifahren nicht warmer an?
6. Legen Sie sich nach dem Essen nicht etwas hin?



7, Setzen Sic sich n icht bei dloser Arbrlt?
K. KrkunillKl sich tier Arzt nicht rcKolmftlilK mu ll dem Zustand des Кгапкоп?

'■). Obcr/.cugt sich Valor nicht vorher voii dor SUhorholl dos Autos?
10. Krlnncrt Ihr ouch nicht an das FuKballsplol?
11. Wunderst du dlch nicht iiber melnc Goduld?
12. Unterhaltet ihr euch nicht oft mit ourcn Kroundon iiber eure Plane?
13. Rasierst du dich nicht mit dem Elektrorasierer?
14. Bewerben Sie sich nicht um diese Stelle?
15. Besinnst du dich nicht auf den Namen meiner Freundin?
16. Freuen Sie sich nicht auf die Urlaubsreise?
17. Schamst du dich nicht?
18. Entschuldigst du dich nicht bei den Nachbarn?
19. Ziehst du dich furs Theater nicht um?
20. Argerst du dich nicht iiber seine Antwort?

4 Setzen Sie die Fragen und Antworten aus Ubung 3 jetzt ins Perfekt.

Hat er sich nicht nach dem Geld gebuckt?
Doch, er hat sich nach dem Geid gebuckt.

fWas passt zusammen?

1. Das Huhn setzt
2. Erholen Sie
3. Mullers schamen
4. Ruth interessiert
5. Erkundigst du
6. Albert beschaftigt
7. Ich erinnere
8. Wir bemtihen
9. Bewerbt ihr

a) im Sanatorium.
b) nicht fur ihr Benehmen.
c) um diese Stelle? 

Reflexiv- d) fiir Hans, 
pronomen e) nicht an Sie.

f) mit Spanisch.
g) ins Nest.
h) um einen Studienplatz.
i) nach dem Zug?

M W a s passt zusammen?

1. Wir leisten a) ein Haus.
2. Helen leiht b) eine Weltreise.
3. Die Geschwister kaufen Reflexiv- c) die Haare?
4. Erlaubt ihr pronomen d) diesen Larm!
5. Farben Sie e) einen Scherz?
6. Ich verbitte f) einen Kugelschreiber.
7. Du waschst g) die Hande.

7 Erganzen Sie das Reflexivpronomen.

Sie trafen ... am Rathaus, begrtifiten ... mit einem Kuss und begaben ... in ein 
Cafe. „Komm, wir setzen ... hier ans Fenster, da konnen wir ... denVerkehr 
draufien anschauen", meinte er. Sie bestellte ... einen Tee, er ... eine Tasse Kaffee. 
„W ie habe ich ... auf diesen Moment gefreut! Endlich konnen wir ... mal in Ru-

5 he unterhalten!" -  „Ja, ich habe ... sehr beeilt; beinahe hatte ich ... verspatet." -



„W ir глОирп ... von |ftxt el) after sehcnl" - Ja , da him du recht. Sor mnl, wax 
(ни! du ... denn da gekmilt? Klncn I’elzmuntcl/ Kuiinst du ... denn so ptwas Tni- 
rt‘% kaufcn?" - „Kuulcn kunn Ich ... den nattlrllch nicht; aber Ich kann Ihn ... 
schcnken lassm.'' - ,,l)u hast ihn ... schenken lassen??" - Ja , von elnem sehr

10 gutcn Freund." - „На! Schau an! Sie lasst ... Pelzmantel schenken! Von ,guten‘ 
iTCiinden!" - „Reg ... doch nicht so auf!" - „Du begntigst ... also nicht mit 
elnem I'reund? Mit wle vlelen Freunden amiisierst du ... denn? Du bildest ... 
wohl ein, Ich lasse ... das gefallen?" - „Beruhige ... doch! Sprich nicht so laut! 
Die I,elite schauen ... schon nach uns um. Benimm ... bitte, ja? Schau, der,sehr 

is gute I'reund' ist doch mein Vater; wir verstehen ... wirklich gut, aber zur Eifer- 
sucht gibt es keinen Grund! Da hast du ... jetzt ganz umsonst geSrgert."

§  ] J BaaJQ £ £ j j2 i£ | e r a t iv

Eine Bitte oder einen Befehl richtet man
a) an eine Person:

Anrede mit du Gib mir das Lexikon!
Anrede mit Sie Geben Sie mir das Lexikon!

b) an mehrere Personen:
Anrede mit ihr Macht die Tur zul
Anrede mit Sie Machen Sie die Tur zul

Eine Bitte formuliert man, indem man dem Imperativ „bitte" hinzufugt.
In vielen Situationen klingt eine solche Bitte aber zu direkt und deshalb unhoflich, 
dann verwendet man den Konjunktiv II (siehe § 54, VI).

1. Anrede mit du

a) Der Imperativ wird von der 2. Person Singular Prasens abgeleitet.
Die Endung -sffallt weg:
du fragst Imperativ: Frag!
du kommst Imperativ: Komm!
du nimmst Imperativ: Nimm!
du arbeitest Imperativ: Arbeite!

b) Bei den starken Verben fallt der Umlaut der 2. Person Singular weg: 
du laufst Imperativ: Lauf!
du schlafst Imperativ: Schlaf!

c) Sonderformen bei den Hilfsverben:
haben: du hast Imperativ: Hab keine Angst!
sein: du bist Imperativ: Sei ganz ruhig!
werden: du wirst Imperativ: Werd(e) nur nicht bose!



2 Anrrdr mit Ihr
Dir Impprativform und dip 2, Person Plural Prisons sind (jlelch:
Ihr fra t̂ Imperativ: l;ragtl
Ihr kommt Imperativ: Kommt!
Ihr nehmt Imperativ: Nehmt!

3. Anrede mit Sie (Singular oder Plural)
Die Imperativform und die 3. Person Plural Prasens sind gleich.
Das Personalpronomen Sie wird nachgestellt: 
sie fragen Imperativ: Fragen Sie!
sie kommen Imperativ: Kommen Sie!
sie nehmen Imperativ: Nehmen Sie!
sie sind Imperativ: Seien Sie so freundlich! (Ausnahme)

4. Fruher hatte der Imperativ der 2. Person Singular die Endung -e: Komme bald! 
Lache nicht! Diese Formen werden heute nicht mehr gesprochen und nur 
noch selten geschrieben. Nur bei den Verben auf -d, -t, -ig, auch bei rechnen, 
offnen steht das e, weil man die Worter sonst schlecht aussprechen kann 
(siehe auch § 6, VI, 2):
leiden:
bitten:
entschuldigen:
rechnen:

du leidest 
du bittest 
du entschuldigst 
du rechnest

Imperativ: Leide, ohne zu klagen! 
Imperativ: Bitte ihn doch zu kommen! 
Imperativ: Entschuldige mich! 
Imperativ: Rechne alles zusammen!

Anmerkungen

1. Bei Aufforderungen an die Allgemeinheit gebraucht man anstelle 
der Imperativform den Infinitiv:
Nicht aus dem Fenster lehnen!
Nicht offnen, bevor der Zug halt!

2. Bei Befehlen, die sofort ausgefilhrt werden sollen, gebraucht man 
oft das Partizip Perfekt:
Aufgepasst! Hiergeblieben!

Der Hotelportier hat viel zu tun
Was er tut: Die Bitte des Gastes:
Er besteiit dem Gast ein Taxi. desteiien Sie mir bitte ein Taxi!

1. Er weckt den Gast um sieben Uhr. 6. Er lasst den Gast mittags schlafen
2. Er schickt dem Gast das Friihstiick und stort ihn nicht durch Telefon-

aufs Zimmer. anrufe.
3. Er besorgt dem Gast eine Tageszei- 7. Er besorgt dem Gast ein paar Kopf-

tung. schmerztabletten.
4. Er bringt den Anzug des Gastes zur 8. Er lafit die Koffer zum Auto

Reinigung. bringen.
5. Er verbindet den Gast mit der Tele- 9. Er schreibt die Rechnung.

fonauskunft.



a Schiller haben'» manrhmal jchwerl

Was sic tun: Was sic tun sollen:
Hans spricht и i laut. Sprich nicht so iautl

Sie konnen die Aufforderung mit doch verstarken: Sprich doch nicht so laut! 
(idoch wird nicht betont.)

1. Giinther schreibt zu undeutlich.
2. Heidi isst zu langsam.
3. Fritz raucht zu viel.
4. Otto fehlt zu oft.
5. Edgar macht zu viele Fehler.

Was sie nicht getan haben:
Udo hat seine Schultasche nicht 
mitgenommen.

1. Gisela hat ihre Arbeit nicht abgege- 
ben.

2. Heinz hat sein Busgeld nicht be- 
zahlt.

3. Irmgard hat ihren Antrag nicht aus- 
geftillt.

4. Alex hat seine Hausaufgaben nicht 
gemacht.

6. Angelika spricht zu leise.
7. Else kommt immer zu spat.
8. Ruth ist zu unkonzentriert.
9. Maria ist zu nervos.

10. W illi macht zu viel Unsinn.

Was sie tun sollen:
Nimm bitte deine Schuitasche mit!

5. Monika hat das Theatergeld nicht 
eingesammelt.

6. Didi hat seine Vokabeln nicht 
gelernt.

7. Uschi hat die Unterschrift des Vaters 
nicht mitgebracht.

8. Wolfgang ist nicht zum Direktor 
gegangen.

Die Bevolkerung fordert ... - Bilden Sie mit der Ubung § 8 Nr. 3 den Imperativ.
Erweitert den Fark! Ffianzt 5traucher an!

Bilden Sie mit Ubung § 7 Nr. la  und lc  den Imperativ.
Telefonate weiterleiten Leiten Sie die Teiefonate bitte weiteri

Einige Fluggaste werden aufgefordert - Bilden Sie mit Ubung § 7 Nr. 2 
den Imperativ.

Bitte aufhoren zu rauchen! Horen Sie bitte aufzu rauchen!
Bitte anschnallen! Schnaiien Sie sich bitte an!

Nehmen Sie die Ubung § 7 Nr. 4a und Liben Sie nach folgendem Muster:
Sie zieht den Vorhang auf. (zu-) Zieh den Vorhanq bitte wieder zu!



§ 1? RiiHnnfl Hoc Porfoirfrt mit „haben" oder „sein"

Vorbemerkung

Zur Bildung des Perfekts und Plusquamperfekts braucht man ein Hilfsverb 
und das Partizip Perfekt. Die Frage ist: Wann gebraucht man das Hilfsverb sein 
und wann gebraucht man das Hilfsverb haben?

Verben mit „sein"

Mit sein werden gebraucht
1. alle Verben, die kein Akkusativobjekt bei sich haben konnen (= intransitive Verben), 

die aber eine Bewegung von oder zu einem Ort zeigen: aufstehen, fahren, fallen, 
fliegen, gehen, kommen, reisen u.a., auch begegnen.

2. alle intransitiven Verben, die eine Anderung des Zustands anzeigen
a) zu einem Neubeginn oder einer Entwicklung: aufbluhen, aufwachen, einschlafen, 

entstehen, werden, wachsen u.a.
b) zu einem Ende oder zur Beendigung einer Entwicklung: sterben, ertrinken, 

ersticken, umkommen, vergehen u.a.
3. die Verben sein und bleiben.

Anmerkungen

1. Die Verben fahren und fliegen konnen auch mit einem Akkusativobjekt gebraucht 
werden; dann steht im Perfekt haben:
Ich habe das Auto selbst in die Garage gefahren.
Der Pilot hat das Flugzeug nach New York geflogen.

2. Das Verb schwimmen:
Er ist uber den Kanal geschwommen. (= Bewegung zu einem Ziel)
Er hat zehn Minuten im Fluss geschwommen. (= keine zielgerichtete 
Bewegung, fester Ort)

Verben mit „haben"

Alle anderen Verben werden mit haben gebraucht:
1. alle Verben, die ein Akkusativobjekt bei sich haben konnen (= transitive Verben): 

bauen, fragen, essen, horen, lieben, machen, off nen u.a.
2. alle reflexiven Verben: sich beschaftigen, sich bemuhen, sich rasieren u.a.
3. alle Modalverben (siehe § 18, II): durfen, konnen, mogen, mussen, sollen, wollen.



4. Verben, die kein Akkusatlvobjekt bei sich haben ktinnen (= Intransitive Verben), aber 
nur, wenn sie keine Bewegung, sondern die D.uicr einer Handlung oder einen Zu- 
stand ausdrucken. Dazu gehoren
a) Verben, die mit Orts- oder Zeitangaben gebraucht werden, aber keine Fort- 

bewegung oder Zustandsanderung ausdrucken: hangen (= starkes Verb), liegen, 
sitzen, stehen, stecken, arbeiten, leben, schlafen, wachen u.a. In Siiddeutschland 
werden die Verben liegen, sitzen, stehen meist mit sein gebraucht.

b) Verben, die mit einem Dativobjekt gebraucht werden und keine Bewegung 
ausdrucken: antworten, danken, drohen, gefallen, glauben, nutzen, schaden, 
vertrauen u.a.

c) Verben, die einen festen Anfangs- und Endpunkt bezeichnen: anfangen, 
aufhoren, beginnen.

Perfekt mit „haben" oder „sein"?
Wann beginnt das Konzert? Es hat schon beqonnen. 
Wann reist euer Besuch ab? Er is t schon abqereist.

1. Wann esst ihr zu Mittag? - W ir ... 7. Wann ziehen eure Nachbarn aus
2. Wann rufst du ihn an? - Ich ... der Wohnung aus?
3. Wann kaufst du die Fernsehzeit- 8. Wann ziehen die neuen Mieter

schrift? ein?
4. Wann kommt die Reisegruppe an? 9. Wann schafft ihr euch einen Fern-
5. Wann fahrt der Zug ab? seher an?
6. Wann schreibst du den Ktindi-

gungsbrief?

„haben" oder „sein"? Erganzen Sie das passende Hilfsverb in der richtigen Form.
1. „ ... du geschlafen?" „Ja, ich ... plotzlich eingeschlafen; aber ich ... noch 

nicht ausgeschlafen." „Ich ... dich geweckt, entschuldige bitte!"
2. Die Rosen ... wunderbar gebltiht! Aber jetzt ... sie leider verbliiht.
3. Heute Morgen waren alle Bliiten geschlossen; jetzt ... sie alle aufgegangen; 

heute Abend ... sie alle verbliiht, denn sie bltihen nur einen Tag. Aber mor
gen frtih ... wieder neue erbliiht.

4. W ir ... lange auf die Gaste gewartet, aber jetzt ... sie endlich eingetroffen.
5. Um 12.15 Uhr ... der Zug angekommen; er ... nur drei Minuten gehalten, 

dann ... erweitergefahren.
6. Die Kinder ... am Fluss gespielt; dabei... ein Kind in den Fluss gefallen. Es 

... um Hilfe geschrien. Ein Mann ... das gehort, e r ... in den Fluss gesprungen 
und er ... das Kind gerettet.

7. Gas ... in die Wohnung gedrungen. Die Familie ... beinahe erstickt. Das Rote 
Kreuz ... gekommenund ... die Leute ins Krankenhaus gebracht. D o rt... sie 
sich schnell erholt.

Christof kommt nach Hause und erzahlt: „Heute ist eine Unterrichtsstunde ausge- 
fallen und wir haben gemacht, was wir wollten."

Hans (zum Fenster rausschauen) Hans hat zum Fenster rausqeschaut.



1 llllii (Ihre 1 liuiMiiifKiilH'ii mliehon) M. Knt|n (ein Gedlcht nusweiuIlK Icrncii)
2. Jens (sich mit ll.ms-Gdnlher unter- 9. llelke (mit Stelan eine Mutliemiillk-

halten) iUilKaite ausreehnen)
3. Glllii (die Zeitung lesen) 10. Iris (etwas an die Tafel schreiben)
4. Ulrich (mit Carlo Karten spielen) I I. Claudia und Joachim (sich Wlt/.e
S. Karin (Mannchen malen) erzahlen)
6. Ulrike (Rudiger lateinische Voka- 12. Wolfgang und Markus (Ihre Rad-

beln abhoren) tour besprechen)
7. Christiane (sich mit Markus strei- 13. Ich (in der Ecke sitzen und alles be-

ten) obachten)

4 Eine Woche Urlaub - Setzen Sie die Satze ins Perfekt.
Zuerst fahren wir nach Bayreuth. Dort gehen wir am Samstag in die Oper.
An diesem Tag steht der „Tannhauser" von Wagner auf dem Programm. Auch 
am Sonntag bleiben wir in Bayreuth und schauen uns die Stadt und die 
Umgebung an.
Am Sonntagabend treffen wir uns mit Freunden und fahren ins Fichtelgebirge.
Da bleiben wir eine Woche. W ir wandern jeden Tag zu einem anderen Ziel.
Abends sitzen wir dann noch zusammen und unterhalten uns, sehen fern 
oder gehen tanzen. Kaum liegt man dann im Bett, schlaft man auch schon ein.
Am Sonntag darauf fahren wir dann wieder nach Hause.

5 Uben Sie das Perfekt. Nach „und" muss das gleiche Subjekt nicht wiederholt 
werden (siehe § 23, IV).

Herr Traut im Garten // Beete umgraben / Salatpflanzen setzen
Was hat Herr Traut im Garten gemacht?
Er hat beete umgegraben und er hat Salatpflanzen gesetzt. 
besser: Er hat beete umgegraben und Salatpflanzen gesetzt.

Lieschen Muller gestern // in die Schule gehen / eine Arbeit schreiben
INas hat Lieschen Muller gestern gemacht?
Sie ist in die Schule gegangen und sie hat eine Arbeit geschrieben. 
besser: Sie 1st in die Schule gegangen und hat eine Arbeit geschrieben.

1. Frau Traut im Garten // Unkraut vernichten / Blumen pfliicken
2. Inge gestern in der Stadt // ein Kleid kaufen / Schuhe anprobieren
3. Herr Kunze gestern // in die Stadt fahren / Geld von der Bank abheben
4. Frau Goldmann gestern // zur Post fahren / ein Paket aufgeben
5. Herr Lange gestern // den Fotoapparat zur Reparatur bringen / die Wasche aus der 

Wascherei abholen
6. Herr Kollmann gestern // Unterricht halten / Hefte korrigieren
7. Frau Feldmann gestern im Biiro // Rechnungen bezahlen / Telexe schreiben
8. Professor Keller gestern // Vorlesungen halten / Versuche durchfuhren
9. Fritzchen Hase gestern // in den Kindergarten gehen / Blumen und Schmetterlinge 

malen
10. Frau Doktor Landers gestern // Patienten untersuchen / Rezepte ausschreiben



6 Set/en Sir die SHt« Ins Perfekt.
Di*r Mk'ti'r kiliu llgti1 u iul zor aus.
Per Mister hat gekundigt und Ist au&gezoqcn.

Maiers besichtigten die Wohnung und unterschrieben den Mietvertrag.
Maiers haben die Wohnung besichtigt und den Mietvertrag unterschrieben.

1. Herr Maier besorgte sich Kartons 
und verpackte darin die Bucher.

2. Er lieh sich einen Lieferwagen und 
fuhr damit zu seiner alten Woh
nung.

3. Die Freunde trugen die Mobel hin- 
unter und verstauten sie im Auto, 
(verstauen = auf engem Raum un- 
terbringen, verpacken)

4. Dann fuhren die Manner zu der 
neuen Wohnung und luden dort 
die MObel aus.

5. Sie brachten sie mit dem Aufzug in 
die neue Wohnung und stellten sie 
dort auf.

6. Frau Maier verpackte das Porzellan 
sorgfaltig in Kartons und fuhr es 
mit dem Auto zu der neuen Woh
nung.

7. Dort packte sie es wieder aus und 
stellte es in den Schrank.

8. Maiers fuhren mit dem Lieferwa
gen fiinfmal hin und her, dann 
brachten sie ihn der Firma zuruck.

7 Ebenso.
1. Ein Mann iiberfiel eine alte Frau im 

Park und raubte ihr die Handta
sche.

2. Ein Motorradfahrer fuhr mit hoher 
Geschwindigkeit durch eine Kurve 
und kam von der Strafie ab. Dabei 
raste er gegen einen Baum und ver- 
lor das Bewusstsein.

3. Ein betrunkener Soldat fuhr mit 
einem Militarfahrzeug durch die

Strafien und beschadigte dabei fiinf- 
zehn Personenwagen.

4. Auf einem Bauernhof spielten Kin
der mit Feuer und steckten dabei 
die Stallungen in Brand. Die Feuer- 
wehrleute banden die Tiere los und 
jagten sie aus den Stallen.

5. Zwei Rauber iiberfielen eine Bank 
und nahmen eine halbe M illion 
Mark mit.

jfg£ Bilden Sie das Perfekt. Gebrauchen Sie die 1. Person Singular (ich).
Er wachte zu spat auf, sprang sofort aus 
dem Bett, zerriss dabei die Bettdecke 
und warf das Wasserglas vom Nacht- 
tisch. Das machte ihn schon sehr arger-

5 lich. Er wusch sich nicht, zog sich in al- 
ler Eile an, verwechselte die Striimpfe 
und band sich eine falsche Krawatte 
um. Er steckte nur schnell einen Apfel 
ein, verliefi die Wohnung und rannte 

э die Treppe hinunter. Die Strafienbahn 
fuhr ihm gerade vor der Nase weg. Er 
lief ungeduldig zehn Minuten lang an 
der Haltestelle hin und her. Er stieg eilig

in die nachste Bahn, verlor aber dabei 
die Fahrkarte aus der Hand. Er drehte 
sich um, hob die Fahrkarte vom Boden 
auf, aber der Fahrer machte im selben 
Augenblick die automatischen Tiiren zu. 
Er hielt ein Taxi an, aber der Taxifahrer 
verstand die Adresse falsch und lenkte 
den Wagen zunachst in die falsche Rich- 
tung. So verging wieder viel Zeit. Er kam 
45 Minuten zu spat in der Firma an, ent- 
schuldigte sich beim Chef und beruhig- 
te die Sekretarin. Er schlief dann noch 
eine halbe Stunde am Schreibtisch.



§  n  T ra n d tlv p  н п Н Intransitive Verben, 
die schwer zu unterscheiden sind

I legen / liegen, stellen / stehen usw.

hangen, hangte, hat gehangt
Ich habe den Mantel in die Garderobe
gehangt.

legen, legte, hat gelegt

hangen, hing, hat gehangen 
Der Mantel hat in der Garderobe
gehangen.

liegen, lag, hat gelegen
Ich habe das Buch auf den Schreibtisch Das Buch hat auf dem Schreib-
gelegt.

stellen, stellte, hat gestellt
Ich habe das Buch ins Regal gestellt.

setzen, setzte, hat gesetzt
Sie hat das Kind auf den Stuhl gesetzt.

stecken, steckte, hat gesteckt
Er hat den Brief in die Tasche gesteckt.

tisch gelegen.

stehen, stand, hat gestanden 
Das Buch hat im Regal gestanden.

sitzen, sali, hat gesessen
Das Kind hat auf dem Stuhl gesessen.

stecken, steckte (stak), hat gesteckt 
Der Brief hat in der Tasche gesteckt.

1. Die transitiven Verben (Verben, die ein Akkusativobjekt haben) zeigen eine Hand- 
lung: eine Person oder eine Sache (Subjekt) tut etwas mit einer anderen Person oder 
Sache (Akkusativobjekt).
Die Ortsangabe wird mit einer Praposition mit dem Akkusativ gebraucht. Die Frage 
lautet wohin? (Siehe § 57)

2. Die intransitiven Verben (Verben, die kein Akkusativobjekt haben) zeigen das Ergeb- 
nis einer Handlung.
Die Ortsangabe wird mit einer Praposition mit dem Dativ gebraucht. Die Frage lau
tet wo7 (Siehe § 57)

3. Meistens wird das Akkusativobjekt des transitiven Verbs zum Subjekt des intransiti
ven Verbs.

Wahlen Sie das passende Verb und setzen Sie es ins Partizip Perfekt. 
1. Die Bilder haben lange Zeit im Kel

ler (liegen / legen).
Jetzt habe ich sie in mein Zimmer 
(hangen st. / schw.).
Frtiher haben sie in der Wohnung 
meiner Eltern (hangen st. / schw.)

4. Das Buch hat auf dem Schreibtisch 
(liegen / legen).

5. Hast du es auf den Schreibtisch (lie
gen / legen)?

6. Ich habe die Glaser in den Schrank 
(stehen / stellen).



7, Die (Miser hnhcn In der Ktldie (ste 1.4. 1 last du denjuntten nhon im liftt
hen / stellen), (lejjen / liegen)?

H. l)rr I’lleger Iwit den Kranken ;iuf ei 14. Die l amilie hat sich vor den 1 ern-
nen Stulil (sitzen 1 Selzeil). seher (setzen / sitzen).

У. Der Krnnke hat ein wenlg in der 15. Dort hat sie den ganzen Abend
Sonne (setzen / sitzen). (setzen / sitzen).

10. Die Bucher haben im Biicher- 16. Im Zug hat er sich in ein Abteil
schrank (stehen / stellen). 2. Klasse (setzen / sitzen).

11. Hast du sie in den Bucherschrank 17. Er hat den Mantel an den Haken
(stehen / stellen)? (hangen st./schw.).

12. Die Henne hat ein Ei (legen / lie 18. Vorhin hat der Mantel noch an
gen). dem Haken (hangen st./schw.).

Herr Muller macht die Hausarbeit - Dativ oder Akkusativ? Schreiben Sie die Satze im
richtigen Fall auf.

1. Er stellt das Geschirr in (Schrank 6. Ein Geschirrtuch hangt in (Bade-
[m]) zuriick. zimmer [n]).

2. Die Glaser stehen immer in 7. Die Wasche hangt noch auf (Wa-
(Wohnzimmerschrank [m]). scheleine [f]) hinter (Haus [n]).

3. Die Tassen und Teller stellt er in 8. Er nimmt sie ab und legt sie in
(Kuchenschrank [m]). (Wascheschrank [m]).

4. Die Tischtiicher legt er in (Schrank- 9. Die schmutzige Wasche steckt er in
chen [n]) in (Esszimmer [n]). (Waschmaschine [f]).

5. In (Schrankchen [n]) liegen auch 10. Spater hangt er sie auf (Wasche-
die Servietten. leine [f]).

Nehmen Sie jetzt Ihre schriftliche Ubung Nr. 2 und setzen Sie sie ins Perfekt.

Weitere transitive und intransitive Verben

s/i ext. ВШ
erschrecken (erschreckt), erschreckte, 
hat erschreckt
Der Hund hat das Kind erschreckt.

mliam ! и statist Vet
erschrecken (erschrickt), erschrak,
ist erschrocken
Das Kind ist vor dem Hund
erschrocken.

loschen, loschte, hat geloscht
Die Manner haben das Feuer geloscht.

erloschen (erlischt), erlosch, ist 
erloschen
Das Feuer ist erloschen.

senken, senkte, hat gesenkt 
Der Handler hat die Preise gesenkt.

sinken, sank, ist gesunken 
Die Preise sind gesunken.

sprengen, sprengte, hat gesprengt 
Die Soldaten haben die Brucke

springen, sprang, ist gesprungen 
Das Glas ist gesprungen.

gesprengt.



versenken, versenkte, hat versenkt 
Das U-Boot hat das Schiff versenkt.

verslnken, versank, Ist versunken 
Die Insel Ist lm Meet versunken.

verschwenden, verschwendete, hat ver- 
schwendet
Der Sohn hat das Geld verschwendet.

verschwinden, verschwand, ist ver- 
schwunden
Das Geld ist verschwunden.

1. Die transitiven Verben zeigen eine Handlung.
2. Die intransitiven Verben zeigen das Ergebnis einer Handlung oder den Zustand, in 

den jemand oder etwas dadurch geraten ist:
Die Kinder versteckten sich hinter der Kellertiir und erschrecken die alte Dame. - 
Die alte Dame erschrickt.
W iitend griff er nach seinem Weinglas. Das Glas zersprang.

Wahlen Sie das passende Verb und setzen Sie es in der richtigen 
Form in den Satz.

1. „loschen" oder „erloschen"?
a) Sie ... das Licht und ging schlafen. (Prat.)
b) Meine Liebe zu Gisela ... (Perf.)
c) Nach dem langen Marsch mussten alle ihren Durst...
d) Die Pfadfinder... das Feuer, bevor sie das Lager verliefien. (Prat.)
e) Siehst du das Licht dort? Es geht immer an und ... wieder. (Pras.)
f) Der Vulkan ..., jedenfalls ist er seit 200 Jahren nicht mehr tatig. (Perf.)

2 . „(ver)senken" oder „(ver)sinken"?
a) Der Angeklagte ... den Blick bei den strengen Fragen des Richters. (Prat.)
b) Der Wert des Autos ... von Jahr zujahr. (Pras.)
c) Schon nach dem dritten Ja h r ... der Wert des Wagens auf die Halfte ... (Perf.)
d) Der Fallschirmspringer ... langsam zu Boden. (Pras.)
e) Die Steuern werden hoffentlich bald ...
f) Wahrend der letzten 24 Stunden ... die Temperatur um 12 Grad ... (Perf.)
g) Die „Titanic" stiefi auf ihrer ersten Fahrt mit einem Eisberg zusammen und 

... innerhalb von drei Stunden. (Prat.)
h) Die Kinder ... bis zu den Knien im Schnee. (Prat.)
i) 1960 ... die Stadt Agadir bei einem Erdbeben in Schutt und Asche ... (Perf.) 
j) Der Feind ... das Schiff mit einer Rakete. (Prat.)

3. „sprengen" oder „springen"?
a) Man ... die alten Burgmauern ... (Perf.)
b) Das Wasser gefriert und ... das Glas. (Pras.)
c) Der Polizeihund ... tiber den Zaun ... (Perf.)
d) Man muss die baufallige Brticke ...
e) Die Feder der Uhr ...; sie muss repariert werden. (Perf.)
f) Jede Minute ... der Zeiger der Uhr ein Stuck vor. (Pras.)
g) Der Sportier ... 7,10 Meter w e it... (Perf.)



4. „tfrschwrntlfn* mter „wachwltuhi”?
;i) ..., tnul hiss (tk li liler nlrht mehr si*hi*n! ( lnipcratIv) 
l>) Die I )oiiiiu ... In Ihrc’iii Obcrlaul |>UH/lklt I in Hoilcn und komint erst 

vlflf Kilometer welter wloiler aus ik“r Krile. (I’rils.)
c) Dio Sonne ... hlntcr don Wolkcn. (I’riit.)
il) „ III das Geld in die Sparbiichse und ... es nicht wieder fur Sufiigkeiten!" 

(Imperativ)
e) Mit diesem Mittel ... jeder Fleck sofort. (Pras.)
f) Hr ... sein ganzes Vermogen. (Prat.)
g) Der Bankr3uber... spurlos... (Perf.)

5. „erschrecken, erschreckt" oder „erschrecken, erschrickt"?
a) ... er dich mit seiner Maske sehr...? (Perf.)
b) Ja, ich ... furchtbar ... (Perf.)
c) Bei dem Unfall ist nichts passiert, aber alle ... sehr ... (Perf.)
d) ... bitte nicht! Gleich knallt es. (Imperativ)
e) Der Schuler ... den Lehrer mit seiner Spielzeugpistole. (Pr3t.)
f) Sie ... bei jedem Gerausch. (Pras.)
g) „Wenn du mich nochmal so ..., werde ich bose!" (Pras.)
h) „Ich ... dich bestimmt nicht mehr!" (Pras.)

Vorbemerkung

Rektion der Verben bedeutet, dass bestimmte Verben einen bestimmten Kasus fordern.
Es gibt keine festen Regeln, welches Verb welchen Kasus „regiert". Besonders 
schwierig ist die Unterscheidung zwischen Verben mit dem Akkusativobjekt und Verben 
mit dem Dativobjekt.
Ich frage ihn. Er trifft ihn.
Ich antworte ihm. Er begegnet ihm.

Verben mit dem Akkusativ

1. Die meisten deutschen Verben werden mit dem Akkusativ gebraucht:
Er baut ein Haus. W ir bitten unseren Nachbarn.
Er pflanzt einen Baum. Ich liebe meine Geschwister.
Der Bauer pfltigt den Acker. Der Professor lobt den Studenten.
Ich erreiche mein Ziel. Sie kennen die Probleme.

2. Einige unpersonliche Verben haben das unpersonliche Subjekt es und ein Akkusativ
objekt, meist ein Akkusativpronomen. Es folgt meistens ein dass-Satz oder eine 
Infinitivkonstruktion (siehe § 16, II, 4):
Es argert mich, dass ... Es langweilt den Schiller, dass ...
Es beleidigt uns, dass ... Es macht mich froh (traurig, fertig), dass ...



Ks IwtinruhlKt llm, diixs ... F,» MftRt mitIt ill), iliiss ...
1л crsdireckt miili, class ... 1'л wtinderl inhli, dass
Ks I rent tint Kuiuh'it, class ... usw,

3. Die meisten untrennbaren Verben, besonders mit den Vorsilben be-, ver-, /cr- 
verlarvgen den Akkusativ:
Er k'kommt die Stellung nicht. W ir wrstchen dich nicht.
W ir ivsuchen unsere Freunde. Er zmeiftt die Rechnung.
Er bereiste viele Lander. Der Sturm zerbrach die Fenster.
Sie verliefi das Zimmer. usw.

4. Die Wendung es gibt und haben als Vollverb verlangen den Akkusativ:
Es gibt keinen Beweis dafiir. W ir haben einen Garten.
Es gibt heute nichts zu essen. Er hatte das beste Zeugnis.

Nennen Sie die Akkusativobjekte im Singular.
1. Auf einer Busreise besichtigen die Touristen Burgen (f), Schlosser (n), Dome 

(m), Kloster (n) und Denkmaler (n).
2. Die Ballonfahrer sehen von oben Walder (m), Wiesen (f), Acker (m), Dorfer 

(n), Stadte (f) und Stauseen (m).
3. Der Student befragt nicht nur die Professoren und Kommilitonen, sondern 

auch die Professorinnen und Kommilitoninnen.
4. Neben Arbeitern braucht die Firma Fachleute fur Computertechnik, Schreiner, 

Schlosser und LKW-Fahrer oder -Fahrerinnen.
5. Der Bastler bastelt nicht nur Drachen (m) und Flugzeuge (n), sondern auch 

Lampenschirme (m) und Mobelstticke (n).

Verben mit dem Dativ

Die Verben mit Dativ driicken oft eine personliche Beziehung aus.
Ihre Zahl ist begrenzt.
Die folgende Liste enthalt die gebrauchlichsten Verben mit Dativ.
ahneln Sie ahnelt ihrer Mutter sehr.
antworten Antworte mir schnell!
befehlen Der Zollner befiehlt dem Reisenden den Koffer zu offnen.
begegnen Ich bin ihm zufallig begegnet.
beistehen Meine Freunde stehen mir bestimmt bei.
danken Ich danke Ihnen herzlich fur die Einladung.
einfallen Der Name fallt mir nicht ein.
entgegnen Der Minister entgegnete den Joumalisten, dass...
erwidern Er erwiderte dem Richter, dass ...
fehlen Meine Geschwister fehlen mir.
folgen Der Jager folgt dem Wildschwein.
gefallen Die Sache gefSllt mir nicht.
gehoren Dieses Haus gehort meinem Vater.
gehorchen Der Junge gehorcht mir nicht.
gelingen Das Experiment ist ihm gelungen.



gtnttgen 2w*t Wochfrn Urlaub RMi(lRt*n mir nicht,
k Ii i i iIkmi Du kaiimt Ihm «liiubcn,
Kniltilli'ri'ii Ich KnHnHm1 Ihnvn hcr/lk h /um Gi'luirtsluR.
hcllcn KAmKi’ii Sic mil hcllcn?
mlssfullon Dc*r IU4R' I Um hat dm Kritikcrn missfallen.
mlssllngcn Der Vcrsuch ist dem Chemiker misslungen.
sich nflhcrn Per Wagen naherte sich der Unfallstelle.
niltzen Der Rat nutzt ihm nicht viel.
raton Ich habe ihm geraten gesiinder zu essen.
schadcn Larm schadet dem Menschen.
schmccken Schokoladeneis schmeckt alien Kindem.
vertrauen Der Chef vertraut seiner Sekretarin.
verzeihen Ich verzeihe dir.
ausweichen Der Radfahrer ist dem Auto ausgewichen.
widersprechen Ich habe ihm sofort widersprochen.
zuhdren Bitte h6r mir zu!
zureden W ir haben ihm zugeredet die Arbeit anzunehmen.
zusehen W ir haben dem Meister bei der Reparatur zugesehen.
zustimmen Die Abgeordneten stimmten dem neuen Gesetz zu.
zuwenden Der Verkaufer wendet sich dem neuen Kunden zu.

2 Finden Sie das passende Substantiv und setzen Sie es in den Dativ.
1. Das Gras schmeckt a) der Jager
2. Das Medikament niitzt b) die Blumen
3. Die Kinder vertrauen c) der Hund
4. Der Sportplatz gehort d) das Geburtstagskind
5. W ir gratulieren e) der Gastgeber
6. Die Gaste danken f) die Patientin
7. Der Jager befiehlt g) die Eltern
8. Der Hund gehorcht h) der Ladendieb
9. Die Trockenheit schadet i) die Gemeinde

10. Der Detektiv folgt j) die Ktihe

3 Uben Sie die Verben mit dem Dativ. Das Subjekt steht immer vorn.
1. er / sein Vater / immer mehr ahneln (Pras.)
2. der Angeklagte / der Richter / nicht antworten (Prat.)
3. ich / gestern / mein Freund / begegnen (Perf.)
4. sein Vater / er / finanziell beistehen (Fut.)
5. meine Telefonnummer / mein Nachbar / nicht einfallen (Perf.)
6. das Geld fiir das Schwimmbad / die Gemeinde / leider fehlen (Pras.)
7. mein Hund / ich / aufs Wort folgen (= gehorchen) (Pras.)
8. das Wetter / die Wanderer / gar nicht gefallen (Prat.)
9. die Villa / ein Bankdirektor / gehoren (Pras.)

10. die Losung der Aufgabe / die Schuler / nicht gelingen (Perf.)



Ill Verben mit Dativ und Akkusativ

Im Allgemeinen ist das Dativobjekt cine Person, das Akkusativobjekl eine Sacho. 
Die folgenden Verben konnen mit Dativ- und Akkusativobjekl gebraucht werden. 
Oft steht allerdings nur das Akkusativobjekl.
Er beantwortet dem Sohn die Frage.
Er beantwortet die Frage.

JSie folgende Liste 
V anvertrauen 

beantworten 
beweisen 
borgen 
bringen 
empfehlen 
entwenden 
entziehen 
erlauben 
erzahlen 
geben 
leihen 
liefern 
mitteilen 

J  rauben 
j  reichen 

sagen 
schenken 
schicken 
schreiben 
senden 

J  stehlen 
Juberlassen 
verbieten 
verschweigen 
versprechen 
verweigern 
wegnehmen 
zeigen

enthalt die gebrauchlichsten Verben mit Dativ- und Akkusativobjekt. 
Er hat dem Lehrling die Werkstattschliissel anvertraut.
Ich beantworte dir gern die Frage.
Er bewies dem Schuler den mathematischen Lehrsatz.
Ich habe ihm das Buch nur geborgt, nicht geschenkt.
Er brachte mir einen Korb mit Apfeln.
Ich habe dem Reisenden ein gutes Hotel empfohlen.
Ein Unbekannter hat dem Gast die Brieftasche entwendet. 
Der Polizist entzog dem Fahrer den Ftihrerschein.
W ir erlauben den Schiilem das Rauchen in den Pausen.
Ich erzahle dir jetzt die ganze Geschichte.
Er gab mir die Hand.
Er hat mir den Plattenspieler geliehen.
Die Fabrik liefert der Firma die Ware.
Er teilt mir die Geburt seines Sohnes mit.
Die Rauber raubten dem Boten das Geld.
Er reichte den Gasten die Hand.
Ich sagte ihm deutlich meine Meinung.
Ich schenke ihr ein paar Blumen.
Meine Eltern haben mir ein Paket geschickt.
Er schrieb dem Chef einen unfreundlichen Brief.
W ir senden Ihnen anliegend die Antragsformulare. 
Unbekannte Tater haben dem Bauern zwolf Schafe gestohlen. 
Er uberlieS mir wahrend der Ferien seine Wohnung.

■ Er hat seinem Sohn das Motorradfahren verboten.
Der Angeklagte verschwieg dem Verteidiger die Wahrheit.
Ich habe ihm 200 Mark versprochen.
Die Firma verweigert den Angestellten das Urlaubsgeld.
Er hat mir die Schreibmaschine wieder weggenommen.
Er zeigte dem Besucher seine Bildersammlung.

4 Uben Sie nach folgendem Muster:
Hast du deinem Freund das Auto geliehen?
Ja , ich hab' ihm das Auto geliehen.

Hast du
1. ... dem Chef die Frage beantwortet?
2. ... deinen Eltern deinen Entschluss 

mitgeteilt?
3. ... den Kindern das FuSballspielen 

verboten?

4. ... deiner W irtin die Kundigung 
geschickt?

5. ... deinem Sohn das Rauchen gestattet



§14 Rektion der Verben

6. ... deiner Freundin den Fernseher 
iiberlassen?

7. ... deinem Bruder die Wahrheit ge- 
sagt?

8. ... deinem Vater deine Schulden 
verschwiegen?

9. ... den Kindern den Ball wegge- 
nommen?

5 Bilden Sie Satze im Prateritum und Perfekt. Setzen Sie dabei die Substantive in den 
richtigen Kasus.

der Arzt / der Mann / das Medikament / verschreiben 
Der Arzt verschrieb dem Mann das Medikament.
Der Arzt hat dem Mann das Medikament verschrieben.

1. die Hausfrau / der Nachbar / die Pflege der Blumen / anvertrauen
2. die Tochter / der Vater / die Frage / beantworten
3. der Angeklagte / der Richter / seine Unschuld / beweisen
4. Udo / mein Freund / das Moped / borgen
5. der Brieftrager / die Einwohner / die Post / jeden Morgen gegen 9 Uhr / 

bringen
6. er / die Kinder / Marchen / erzahlen
7. der Biirgermeister / das Brautpaar / die Urkunden / geben
8. Gisela / der Nachbar / das Fahrrad / gern leihen
9. das Versandhaus / die Kunden / die Ware / ins Haus liefern

10. sie / die Tante / das Geburtstagsgeschenk / schicken
11. Hans / der Chef / die Kundigung / aus Frankreich / schicken
12. das Warenhaus / der Kunde / der Kiihlschrank / ins Haus senden
13. der Angestellte / der Chef / seine Kiindigungsabsicht / verschweigen
14. die Zollbehorde / der AuslSnder / die Einreise / verweigern
15. eine Diebesbande / die Fahrgaste im Schlafwagen / das Geld / entwenden
16. die Polizei / der Busfahrer / der Ftihrerschein / entziehen
17. der Motorradfahrer / die Dame / die Tasche / im Vorbeifahren rauben
18. meine Freundin / die Eltern / dieses Teeservice / zu Weihnachten / schenken
19. ein Dieb / der Junggeselle / die ganze Wohnungseinrichtung / stehlen
20. der Vater / der Sohn / zum Abitur / das Geld fur eine Italienreise / versprechen

6 Akkusativ und/oder Dativ? Bilden Sie Satze im Prateritum.
1. der Pfleger / die Kranke / das Medikament / reichen
2. er / ihre Angehorigen / ein Brief / schreiben
3. die Verwandten / die Kranke / besuchen
4. die Angehorigen / die Patientin / bald wieder / verlassen miissen
5. der Arzt / die Dame / nicht erlauben aufzustehen
6. der Chefarzt / die Kranke / noch nicht entlassen wollen
7. die Frau / der Arzt / nicht widersprechen wollen
8 die Pfleger / die Frau / beistehen miissen
9. mein Bruder / die Touristen / in der Stadt / treffen

10. ... deinen Freunden die Urlaubsbilder 
schon gezeigt?

11. ... deiner Familie einen Ausflug verspro- 
chen?

12. ... deinen Eltern einen Grufi geschickt?



<?14 Ration der Verben /5

10. die Touristen / der Bus / verlassen
11. ich / die Touristen / begegnen
12. das Informationsbiiro / die Touristen / das „Hotel Ritter" / empfehlen
13. die Touristen / der Vorschlag / zustimmen
14. die Leute / das Hotel / suchen
15. ein Fufiganger / die Reisenden / der Weg / zeigen
16. der Bus / das Hotel / sich nahern
17. das Musikstiick / die Besucher / missfallen
18. der Vater / der Junge / eine Belohnung / versprechen
19. die Liigen / die Politiker / nicht helfen
20. das Parlament / ein Gesetz / beschliefien

7 Verwenden Sie nun die Satze 1-14 aus Ubung 5 und uben Sie nach 
folgendem Muster:

Der Arzt hat dem Mann das Medikament verschrieben.
Nein, das stimmt nicht, er bat ihm das Medikament nicht verschriebenl

Statt „Nein, das stimmt nicht" konnen Sie auch sagen: Nein, ganz im Gegenteil, 
...; Nein, das ist nicht wahr, ...; Nein, da irren Sie sich, ...; Nein, da sind Sie im 
Irrtum, ...

IV Verben mit zwei Akkusativen

Nur wenige Verben werden mit zwei Akkusativen gebraucht. 
Die wichtigsten sind: kosten, lehren, nennen, schelten, schimpfen. 

J  Ich nenne ihn Fritz.
J  Das Essen kostet mich 100 Mark.
J  Er lehrt mich das Lesen.

V Verben mit Akkusativ und Genitiv

Diese Verben werden meistens vor Gericht gebraucht: 
anklagen Man klagt ihn des Meineids an.

лj  bezichtigen Er bezichtigt ihn der Utiehrlichkeit.
iiberfuhren Die Polizei uberfiihrte den Autofuhrer der Tnmkenheit am Steuer. 
verdachtigen Man verdachtigte den Zeugen der Luge.

VI Verben mit dem Genitiv

Diese Verben werden heute nur noch selten gebraucht: 
sich erfreuen Sie erfreute sich bester Gesimdheit.
bediirfen Der Krankenbesuch bedurfte der Genelmiigung des Chefarztes.



II Verben mit dem PrHdlkatsnomlnatlv

Dir Vrrbrn srin und wrrdcn, ducli bleitmi, hcittvn, uheitirn  konnen mit einem 
/wrltcii Nomln.ttiv, dom Phidikiitsnominativ, gebraucht werden:
Die Hltw  Ist eln Insekt.
Mein Sohn wird spilter Arz.t.
Hr bllcl) /.elt seines I.ebens ein arrtter Schlucker.
Der Ihhntter scheint ein Hetriiger zu sein.

Anmerkung
Die Verben sein und werden konnen nicht allein stehen. Sie brauchen immer 
eine Ergiinzung. Beispiele (aulier mit Pradikatsnominativ):
Hienen sind fleiftig. Du bist tapfer. Der Musiker wurde beruhmt. Er blieb immer freundlich.

I'.r scheint geizig zu sein. (= Adverb, siehe § 42)
Sein ( ieburtstag ist am 29. Februar. W ir bleiben in der Stadt. Er scheint zu Hause 

zu sein. (= Orts- und Zeitangabe)
Das sind meine Haustiere. Das wird eine schone Party. Das bleibt Wiese, 

das wird kein Bauland. (Siehe § 36, III, 4 b)

II Verben, die mit einem Akkusativobjekt in einer festen 
Verbindung stehen

Diese festen Verbindungen werden im Deutschen sehr haufig gebraucht.
Die jeweiligen Verben haben kaum noch eine eigene Bedeutung: Sie erganzen
das Akkusativobjekt und bilden mit ihm zusammen eine Einheit.
die I'lucht ergreifen
eine Erklarung abgeben
eine Entscheidung treffen
Listen mit Beispielen und Ubungen finden Sie in § 62.

§ IS  Vprhen milprapositionsIpm Objekt

Vorbemerkungen

1. Viele Verben werden mit einer festen Proposition gebraucht, der ein Objekt in 
einem bestimmten Kasus (Dativ oder Akkusativ) folgt. Die Proposition und das 
Objekt bilden zusammen das Prapositionalobjekt.

2. Es gibt keine Regel dafiir, welches Verb mit welcher Proposition gebraucht wird 
und in welchem Kasus das Objekt steht. Verb, Praposition und Kasus sollten deshalb 
zusammen geiibt werden (siehe Tabelle unter III).



> ТЫ -9Щ 1

I Gebrauch

Die Nachtschwestcr sorgt lilr don SchwiTkriinkoM.
Wir IuiIk'ii ail ili/m Aust'lug nicht tollKi'iiommcii.
Das Verb ist mit einem Prapositionalobjekt verbunden.

Sie erinnert sich gern ail die Schulzeit.
W ir beschaftigen uns schon lange mit der Grammatik.
Viele reflexiv gebrauchte Verben haben ein prapositionales Objekt (siehe § 10).

Der Reisende dankt dem Schaffner fiir seine Hilfe.
Der Einheimische warnt den Bergsteiger vor dem Unwetter.
Einige Verben mit einem Prapositionalobjekt brauchen noch ein weiteres Objekt 
(Dativ oder Akkusativ), das nicht fehlen darf. Es steht vor dem Prapositionalobjekt.

Er beschwert sich bei den Nachbarn tiber den Larm.
W ir haben uns bei dem Beamten nach der Ankunft des Zuges erkundigt.
Einige Verben brauchen sogarzwei Prapositionalobjekte. Im Allgemeinen steht 
das Prapositionalobjekt im Dativ vor dem im Akkusativ.

II Gebrauch bei Fragen, dass-Satzen und Infinitivkonstruktionen

Die Praposition steht fest mit dem Verb und dem Objekt zusammen; sie wird 
deshalb auch bei Fragen nach einem prapositionalen Objekt (Beispiele a + b), bei 
Pronomen anstelle eines prapositionalen Objekts (Beispiele с + d) und meist beim 
Gebrauch von doss-Satzen und Infinitivkonstruktionen (Beispiele e + f) miterwahnt.
a) Er denkt an seine Freundin. Frage: An wen denkt er? (= Person)
b) Er denkt an seine Arbeit. Frage: Woran denkt er? (= Sache)
Bei Fragen nach einem Prapositionalobjekt muss man zwischen Personen 
und Sachen unterscheiden.
Bei Personen steht die Praposition vor dem personlichen Fragewort, 
z.B. bei wem?, an wen? usw.
Bei Sachen wird die Praposition mit wo verbunden, z.B. wofur?, wonach?
Wenn die Praposition mit einem Vokal anfangt, wird ein r eingeschoben, 
z.B. woran?

c) Denkst du an deine Freundin? Antwort: Ich denke immer an sie.
d) Denkst du an deine Arbeit? Antwort: Ich denke immer daran.
Bei der Bildung von Pronomen anstelle eines Prapositionalobjekts muss man 
auch zwischen Personen und Sachen unterscheiden:
Bei Personen steht die Praposition vor dem Personalpronomen, z.B. vor ihm, 
an ihn usw.
Bei Sachen wird die Praposition mit da verbunden, z.B. damit, davon usw.
Wenn die Praposition mit einem Vokal anfangt, wird ein r eingeschoben, 
z.B. daran, daraufusw.



с) г,г denkt ilamn, (1пчн seme Kltmi hnld zu NpmuIi kommen,
I) l.r denkt (Umtit, slili cine u n io  SU'IIuuk m u  lien,

Dai Prapositionalobjekt kann /u einem dass-Sat/ oder einer Inlinitivkonstruktion 
erweitert werden (siehe § 16, II, 2). Im Allgemeinen steht die Praposition mit da- oder 
dar- am Ende des Hauptsatzes oder des Beziehungssatzes.

1 Bilden Sie Fragen nach folgendem Beispiel:
Ich freue mich auf die Ferien.
Ich freue mich auf Tante Vera.

1. Der Diktator herrschte grausam 
tiber sein Volk.

2. Ich habe auf meinen Freund 
gewartet.

3. Er bereitet sich auf sein Examen 
vor.

4. W ir sprachen lange liber die Politik 
des Landes.

5. Er schimpfte laut uber den Finanz- 
minister.

Worauf freuet du dich?
Auf wen freuet du dich?

6. Alle beklagten sich uber die hohen 
Steuern.

7. Bei dem Betrug geht es um 12 Mil- 
lionen Dollar.

8. Er unterhielt sich lange mit seinem 
Professor.

9. Sie schtitzten sich mit einer Gas- 
maske vor dem Rauch. (2 Fragen)

10. Heute sammeln sie wieder furs Rote 
Kreuz.

II Auswahl der gebrauchlichsten Verben mit Proposition

abhangen von + D den Eltern
es hangt ab von + D den Umstanden davon, dass... / ob... /

wie... / wann...
achten auf + A die Fehler darauf, dass... / ob... /

Inf.-K.
anfangen mit + D dem Essen (damit), Inf.-K.
sich anpassen an + A die anderen
sich argern ilber + A den Nachbarn (dariiber), dass... / Inf.-K.
jdn. argern mit + D dem Krach damit, dass...
aufhoren mit + D dem Unsinn (damit), Inf.-K.
sich bedanken fur + A das Geschenk dafiir, dass...

bei + D den Eltern
sich / jdn. befreien von + D den Fesseln

aus + D der Gefahr
beginnen mit + D der Begrtifiung (damit), Inf.-K.
sich beklagen bei + D dem Chef

liber + A die Mitarbeiter (dariiber), dass... / Inf.-K.
sich bemuhen um + A die Zulassung (darum), dass... / Inf.-K.
sich / jdn. be-

schaftigen mit + D dem Problem (damit), dass... / Inf.-K.
sich beschweren bei + D dem Direktor

uber + A den Kollegen (dariiber), dass... / Inf.-K.
sich bewerben um + A ein Stipendium darum, dass... / Inf.-K.



Kill. bitten um + A einen Rat (durum), dim... / Inf.-K.
Ы1гцеп Kir t Л den Freund 

die (Jim lliat
dalilr, dass...

(dm. danken far + л die llkimen (dafiir), dass...
denken ап + Л die Schulze It (daran), dass... / Inf.-K.
sich entschuldigen bei + П dem Kollegen

fur + A den Irrtum (dafiir), dass...
sich / jdn. erinnern an + A die Reise (daran), dass... / Inf.-K.
jdn. erkennen an + D der Stimme daran, dass...
sich erkundigen bei + D dem Beamten

nach + D dem Pass (danach), ob... /
wann... / w ie... / wo..

jdn. fragen nach + D dem Weg (danach), ob... / wann... / 
wo...

sich freuen auf + A die Ferien (darauf), dass... / Inf.-K.
iiber + A das Geschenk (dariiber), dass... / Inf.-K.

sich fiirchten vor + D der Auseinander- 
setzung

(davor), dass... / Inf.-K.

jdm. garantieren fur + A den Wert der Sache (dafiir), dass...
gehoren zu + D einer Gruppe es gehort dazu, dass...
es geht um +A die Sache darum, dass...
geraten in + A 

unter + A

eine schwierige 
Lage; Wut 

die Rauber
sich / jdn. gewohnen an + A das Klima daran, dass... / Inf.-K.
glauben an + A Gott; die Zukunft daran, dass...
jdn. halten fur + A einen Betrtiger
etwas / nichts halten von + D dem Mann; dem 

Plan
davon, dass... / Inf.-K.

es handelt sich um + A das Kind; das 
Geld

darum, dass... / Inf.-K.

herrschen iiber + A ein Land
hoffen auf + A die Geldsendung (darauf), dass... / Inf.-K.
sich interessieren fur + A das Buch dafur, dass... / Inf.-K.
sich irren in + D dem Datum; dem 

Glauben, dass...
kampfen mit + D den Freunden

gegen + A die Feinde dagegen, dass...
fur + A den Freund dafiir, dass... / Inf.-K.
um + A die Freiheit darum, dass... / Inf.-K.

es kommt an auf + A die Entscheidung darauf, dass... / ob... /
es kommt jdm. an auf + A diesen Termin wann... / Inf.-K.
sich konzentrieren auf + A den Vortrag darauf, dass... / Inf.-K.
sich kiimmern um + A den Gast darum, dass...
lachen iiber + A den Komiker (daniber), dass...
leiden an + D einer Krankheit daran, dass...

unter + D dem Larm darunter, dass... / Inf.-K.
jdm. liegt an + D seiner Familie daran, dass... / Inf.-K.
es liegt an + D der Leitung daran, dass...



nachdcnkcn ttbrr + Л den Plan dnrOber, dim... /wlc... / 
wann...

sll li r.'li lien an t 1) den Felnilcn
Kir + A ilas Unrccht dalur, dass...

|dm. MtCIl zu + 1) diesem Studlum (dazu), dass... / Inf.-K.
rcihncn aul + A dich darauf, dass...

mit + D deiner Hilfe damit, dass... / Inf.-K.
schreiben an + A 

an + D
den Vater 
einem Roman

uber + A ein Thema daruber, wie... / wann...
sich / jdn. schiitzen vor + D der Gefahr davor, dass... / Inf.-K.
sich sehnen nach + D der Heimat danach, dass... / Inf.-K.
sorgen fur + A die Kinder dafiir, dass...
sich sorgen um + A die Familie
sprechen mit + D der Freundin

uber + A ein Thema dariiber, dass... / ob... / 
wie... / was...

von + D einem Erlebnis da von, dass... / wie... / 
was...

staunen iiber + A die Leistung (dariiber), dass... / 
wie... / was...

sterben an + D 
fur + A

einer Krankheit 
eine Idee

sich streiten mit + D den Erben
um + A das Vermogen darum, wer... / wann... / 

ob...
teilnehmen an + D der Versammlung
etwas zu tun haben mit + D dem Mann; dem 

Beruf
damit, dass... / wer... / 

was... / wann...
sich unterhalten mit + D dem Freund

uber + A ein Thema dariiber, dass... / ob... / 
wie ... / was...

sich verlassen auf + A dich; deine Zusage darauf, dass... / Inf.-K.
sich verlieben in + A ein Madchen
sich vertiefen in + A ein Buch
vertrauen auf + A die Freunde; die 

Zukunft
darauf, dass... / Inf.-K.

verzichten auf + A das Geld darauf, dass... / Inf.-K.
sich / jdn. vorbereiten auf + A die Prtifung darauf, dass... / Inf.-K.
jdn. warnen vor + D der Gefahr (davor), dass... / Inf.-K.
warten auf + A den Brief (darauf), dass... / Inf.-K.
sich wundern iiber + A die Technik (dariiber), dass... / Inf.-K.
zweifeln an + D der Aussage des 

Zeugen
(daran), dass... / Inf.-K.



jd. = jemand (Nominativ); jdm. = (cmandem (Dullv); jdn. jemanden (Akkusativ)
Inf.-K. = Infinitivkonstruktion

Die Angaben in der rechten Spalte bedeuten, dass sich die folgenden Konstruktionen 
anschliefien lassen, z.B. sich argern (dariiber), dass... / Inf.-K.:
Ich argere mich dariiber, dass ich nicht protestiert habe.

nicht protestiert zu haben.
Ich argere mich, dass ich nicht protestiert habe.

nicht protestiert zu haben.
Wenn ein Pronominaladverb (z.B. daruber) nicht in Klammern steht, darf es 
nicht weggelassen werden.

sich erkundigen (danach), ob ... /wie ... / wann ... bedeutet, dass sich ein Nebensatz 
mit ob oder mit irgendeinem Fragepronomen anschlielien lasst.
Ich erkundige mich (danach), ob sie noch im Krankenhaus ist.

wann sie entlassen wird. 
wer sie operiert hat. 
wie es ihr geht.

Erganzen Sie die Prapositionen und Prapositionaladverbien (darauf\ davon etc.)

Gesprach zwischen einem Chef (C) und seiner Sekretarin (S)
S: Abteilungsleiter Muller m6chte ... Ihnen sprechen; es geht... seine Gehaltser- 

hohung.
C: Im Augenblick habe ich keine Zeit mich ... diese Sorgen zu ktimmern.
S: Wollen Sie ... dem Kongress der Textilfabrikanten teilnehmen?
C: Schreiben Sie, dass ich ... die Einladung danke, meine Teilnahme hangt aber 

d... ab, wie ich mich gesundheitlich ftihle.
S: Hier ist eine Dame, die sich ... die Stelle als Btiroangestellte bewirbt.
C: Sagen Sie ihr, sie mochte sich schriftlich ... die Stelle bewerben. Ich kann ja 

n ich t... alle Zeugnisse verzichten.
S: Vorhin hat sich Frau Lahner... ihre Arbeitsbedingungen beklagt. Sie kann sich 

nicht d... gewohnen in einem Zimmer voller Zigarettenqualm zu arbeiten.
C: Sagen Sie ihr, sie kann sich d... verlassen, dass in den nachsten Tagen ein 

Rauchverbot ausgesprochen wird.
S: Der Betriebsleiter halt nichts d..., dass die Arbeitszeiten geandert werden.
C: O.k.
S: Ich soli Sie d... erinnern, dass Sie Ihre Medizin einnehmen.
C: Ja, danke; man kann sich doch ... Sie verlassen.
S: Unsere Abteilungsleiterin entschuldigt sich ... Ihnen; sie kann ... der Bespre- 

chung nicht teilnehmen, sie le idet... starken Kopfschmerzen.
C: Ich hoffe ... baldige Besserung!
S: Sie hatten die Auskunftei Detex ... Informationen iiber die Firma Schiissler 

gebeten. Die Auskunftei warnt Sie d..., mit dieser fast bankrotten Firma Ge- 
schafte zu machen.

Anmerkungen



Г: Man mu»* «Ich doch d... wundrrn, wic Rut dlt1 Amkunftd ... die I'lrmi'ii Hc- 
«'ht'ld wclK!

S: DU* Iriiuni unscrcs liftrlt*lit‘s hcschwcrcn skh d..., dass dk Gcmdruk' kdnen 
Kindergarten dnrkhtd. Sk1 bitten Sic d..., clncn betriebsdgenen Kindergarten 
aul/unuiilicn.

( .: Das hilngt natUrllch cl... ab, wie vide Kinder dafur in Frage kommen.
S: Ich habe mich d... erkundigt; es handelt sich ... 26 Kinder.
C: D... muss ich noch nachdenken.
S: Ich mOchte jetzt d... bitten, mich zu entschuldigen. Um 14 Uhr schliefit die 

Kantine und ich mochte nicht gern ... mein Mittagessen verzichten.

3 Setzen Sie die fehlenden Prapositionen, Pronominaladverbien (darum usw.) und die 
fehlenden Endungen ein.

1. Du kannst dich d... verlassen, dass ich ... dies__Kurs teilnehme,
denn ich interessiere mich ... dies__Thema.

2. Wie kannst du dich nur ... d__Direktor furchten? Ich halte ihn ...
ein__sehr freundlichen Menschen.

3. Wenn ich mich d... erinnere, wie sehx er sich ... meine Fehler (m) 
gefreut hat, gerate ich immer ... Wut.

4. Hast du dich ...__Professor erkundigt, ob er ... d ir... dein__ Doktor-
arbeit sprechen w ill?

5. Er hatted... gerechnet, dass sich seine Verwandten ... d__Kinder
ktimmern, weil er sich d... konzentrieren wollte, eine Rede zum Geburtstag 
seines Chefs zu schreiben.

6. Er kann sich n ich t... unser__Gewohnheiten anpassen; er gehort... d__
Menschen, die sich nie d... gewOhnen konnen, dass andere Menschen 
anders sind.

7. Seit Jahren beschaftigen sich die Wissenschaftler... dies__Problem (n)
und streiten sich d..., welches die richtige Losung ist. Man kann ihnen 
nurd... raten, endlich ... dies__Diskussion (f) aufzuhOren.

8. Die Angestellte beklagte sich ...__Personalchef d ..., dass sie noch
immer keine Lohnerhohung bekommen hat.

Setzen Sie die richtige Praposition bzw. das richtige Pronominaladverb (daruber, 
darauf usw.) ein.

Eine Hausfrau redet ... ihre Nachbarin: 
„Das ist eine schreckliche Person! Sie 
gehort ... den Frauen, die erst sauber- 
machen, wenn der Staub schon meter- 
hoch liegt. Man kann sich ... verlassen,

5 dass sie den Keller noch nie geputzt hat, 
und dann wundert sie sich ..., dass sie 
bose Briefe vom Hauswirt bekommt. Ich 
kann mich nicht ... besinnen, dass sie 
ihre Kinder jemals rechtzeitig zur Schule

io geschickt hat. Jeden Abend zankt sie

sich ... ihrem Mann ... das Wirt- 
schaftsgeld. Sie denkt gar n ich t..., spar- 
sam zu sein. Ihre Kinder warten ... eine 
Ferienreise und freuen sich ..., aber sie 
hat ja immer alles Geld verschwendet. 
Sie sorgt nur ... sich selbst und ktim- 
mert sich den ganzen Tag nur ... ihre 
Schonheit. Ich habe meinen Sohn ... 
ihr gewarnt. Er hatte sich auch schon ... 
sie verliebt, aber jetzt argert er sich nur 
noch ... ihren Hochmut. Neulich hat



sk* mich doili tntxUchlk'li ... etvm <Hel IM. Die ihimnu1 (inm kkltM |i> ... 
/urkiT xclx'lfi). Iili w i t i I i 1 mill) mill ... (irOKruwjihn!" - (Jolt sihOl/r uns 
ikr I’oll/i'l I’rkunillgi’ii, ob ilas nklit liet- soli hi'ii Niiilil»;irlnni‘n!

IV Feste Verb-Akkusativ-Verbindungen mit 
pr^positionalem Objekt

Bezug nehmen auf 
sich Hoffnung machen auf 
Bescheid wissen iiber

Das Verb bildet mit seinem Akkusativobjekt zusammen eine Einheit (siehe § 62, I). 
Dieser feste Ausdruck ist mit einem Prapositionalobjekt verbunden.
Auch der Gebrauch oder das Fehlen eines Artikels ist meistens festgelegt.

Sonst gelten alle vorher genannten Regeln (siehe § 15 II).
Listen mit Beispielen und Obungen finden Sie in § 62.

§  V p rh p n  m it  r/m c-S a typ n  oder Infinitiv- 
konstruktionen

I Allgemeine Regeln

doss-Satze und Infinitivkonstruktionen hangen von bestimmten Verben ab. Diese 
Verben konnen in Haupt- oder Nebensatzen (= Beziehungssatzen) stehen.
Er glaubt, dass er sich richtig verhalt.
Ich hoffe, dass ich dich bald wiedersehe.
Weil wir befurchten, dass wir Arger bekommen, stellen wir das Radio leiser.
doss-Satze sind Nebensatze (siehe § 25), d.h., das konjugierte Verb steht am Ende des Satzes 
Sie brauchen die Konjunktion dass und haben immer ein eigenes Subjekt.
Er glaubt sich richtig zu verhalten.
Ich hoffe dich bald wiederzusehen
Weil wir befurchten Arger zu bekommen, stellen wir das Radio leiser.
Infinitivkonstruktionen haben nie ein eigenes Subjekt; sie beziehen sich auf eine 
Person oder Sache, die im Beziehungssatz genannt ist.



Well Inflnltlvkonitruktlontn keln Sub|«kt haben, kann auch das Verb nicht In 
tier kon|u(jlerten Form mchrlnen; es strht ills Infinitiv <im tnde des S«tl/es.
Vor dem Infinitiv steht /и. Bel trennbaren Verben steht /и zwischen Verb/usat/ 
und Stammverb:
Ich beabslchtlge das Haus /и kaufen.
Ich beabslchtlge das Haus zu verkaufen. (= untrennbares Verb)
Ich beabsichtige ihm das Haus abzukaufen. (= trennbares Verb)

Bei mehreren Infinitiven muss zu jedesmal wiederholt werden:
Ich hoffe ihn zu sehen, zu sprechen und mit ihm zu verhandeln.

Verben, von denen dass-Satze oder Infinitivkonstruktionen 
abhangen konnen

1. Gruppe

doss-Satze und Infinitivkonstruktionen konnen aus der Erweiterung eines 
Akkusativobjekts entstehen.
Ich erwarte die Zusage. (= Akkusativobjekt)
Ich erwarte, dass mein Bruder die Zusage erhalt.
Man gebraucht einen dass-Satz, wenn das Subjekt im Beziehungssatz und 
das Subjekt im dass-Satz verschiedene Personen oder Sachen bezeichnen.

Ich erwarte, dass ich die Zusage erhalte.
Ich erwaite, die Zusage zu erhalten.
Wenn das Subjekt in beiden Satzen gleich ist, verwendet man meistens 
eine Infinitivkonstruktion.

1.
Zu dieser Gruppe gehoren folgende Verben:

Verben, die eine personliche Haltung, z.B. einen Wunsch, ein Gefuhl oder 
eine Absicht ausdrucken:

hoffen 
meinen
unterlassen (es) 
vergessen 
vermeiden (es)

ablehnen (es) 
annehmen = vermuten 
erwarten 
befiirchten 
glauben = annehmen

verlangen 
versprechen (+D) 
versuchen 
sich weigern 
wtinschen u.a.

2. Verben, die sich auf den Fortlauf einer Handlung beziehen. Sie werden nur mit einer 
Infinitivkonstruktion gebraucht:
anfangen beabsichtigen versaumen (es)
sich anstrengen beginnen wagen (es)
aufhoren fortfahien u.a.



Anmtrkunqen

1. f inicjt' Verben konnen mit e\ Im Ве/1е1нинщ.1(/ (|r!>r.iu( lit werden.

2. Nach den Verben annehmen, furchtcn, ylatilwn, hollon, meinen, wunschen u.a. 
kann auch ein Hauptsatz anstelle des ctosJ-Sat/es stehen:
Ich nehme an, es gibt morgen Regen.
Ich befiirchte, er kommt nicht rechtzeitig.

3. Nicht aufgefuhrt sind Verben des Sagens: sagen, antworten, berichten u.a.
Sie konnen mit einem doss-Satz gebraucht werden, aber auch hier kann ein 
Hauptsatz stehen (siehe auch indirekte Rede, § 56, I).
Er berichtete, dass die Strafie gesperrt sei.
Er berichtete, die Strafie sei gesperrt.

4. Die Verben brauchen, drohen, pflegen, scheinen konnen selbststandig 
gebraucht werden.
Ich brauche einen neuen Anzug.
Er drohte seinem Nachbarn.
Sie pflegte die kranken Kinder.
Die Sonne scheint.

Wenn diese Verben aber mit einem Infinitiv + zu zusammenstehen, andern 
sie ihre Bedeutung.
Er braucht nicht / nur wenig / kaum zu arbeiten.
(= er muss nicht ...; immer negativ oder mit Einschrankung)
Die schwefelhaltigen Abgase drohen die Steinfiguren an der alten Kirche zu 
zerstoren. (= es besteht die Gefahr)
Er pflegt jeden Tag einen Spaziergang zu machen. (= er hat die Gewohnheit) 
Der Kellner scheint uns nicht zu sehen. (= vielleicht ist es so; es sieht so aus)

dass-Satz oder Infinitivkonstruktion?
Haustiere mtissen artgerecht gehalten werden. (Das Tierschutzgesetz verlangt,)
Dae Tierechutzqeeetz ver\anqt, daee Hauetiere artqerecht qehalten werden.

Sie ziehen die Kalber nicht in dunklen Stallen grofi. (Manche Bauern lehnen es
Manche dauern lehnen es ab, die Kalber in dunklen Stalien qroEzuziehen.

Von der Tierhaltung

1. Die Kalber werden nicht von ihren 4. 
Muttertieren getrennt.
(Viele Menschen nehmen an,)

2. Die meisten Eier auf dem Markt 5. 
stammen von Hiihnern in Kafigen.
(Ich befiirchte,)

3. Die Htihner laufen wie friiher auf 6. 
Ackern und Wiesen frei herum.
(Viele Menschen nehmen an,)

Die Eier von Hiihnern in Kafighal- 
tung werden nicht gekauft. (Immer 
mehr Menschen weigern sich,) 
Fleisch von Tieren aus der Massen- 
tierhaltung esse ich nicht.
(Ich vermeide es,)
Sie konnen langsam immer mehr 
landwirtschaftliche Erzeugnisse ver- 
kaufen. (Die Biobauern erwarten,)



7, П1е 'I1mduit*jtei»eti:e nollen stren-
дег tiiiKewfiidel werden, (Ich nu*l- 
no,)

2 Bilden Sie Sfllze mit und ohne „dass".
Ich / annehmen / moreen / regnen
Idi nrhme an, Лаьа eta morgen reqnet.
Ich nehmir вп, ее reqnet morgen.

1. Ich / ftirchten / unsere Wanderung / ausfallen / dann
2. a) wlr / glauben / die Theaterauffiihrung / ein grofier Erfolg werden 

I)) wlr / annehmen / nicht alle Besucher / eine Karte / bekommen
Л. a) ich / befiirchten / der Backer an der Ecke / seinen Laden / bald aufgeben 

b) ich / glauben / wir / unser Brot dann / wohl oder tibel im Supermarkt / 
knufen miissen

4. a) wir furchten / wir / nachste Woche / viel Arbeit / haben
h) wir / annehmen / wir / zu nichts anderem / Zeit haben

5. a) ich / annehmen / das hier / ein sehr fruchtbarer Boden / sein
b) ich / glauben / verschiedene Arten Gemtise / hier / gut / wachsen

6. a) du / glauben / der FC Bayern / das FuSballspiel / gewinnen
b) ich / annehmen / die Chancen / eins zu eins / stehen

7. a) ihr / auch meinen / wir / den 30-Kilometer-Fufimarsch / an einem Tag /
schaffen

b) wir / furchten / einige / dazu / nicht in der Lage sein

2. Gruppe

doss-Satze und Infinitivkonstruktionen konnen aus der Erweiterung eines praposi
tionalen Objekts entstehen.
Der Kollege hat nicht an die Besprechung gedacht. (= prapositionales Objekt)
Der Kollege hat nicht Агган gedacht, dass wir eine Besprechung haben.
(Dvr Kollege hat nicht daran gedacht, dass er zur Besprechung kommt.)
Der Kollege hat nicht daran gedacht zur Besprechung zu kommen.

da(r)- + Praposition steht im Beziehungssatz. Sonst gelten die Regeln wie bei 
den Verben der ersten Gruppe.
Zur zweiten Gruppe gehoren folgende Verben:
sich bemuhen um + A sich gewohnen an + A
denkenan + A sich verlassen auf + A
sich furchten vor + D verzichten auf + A u.a. (siehe § 15, III)

Verwandeln Sie die Satze in Satze mit „dass" oder, wenn moglich, in Satze mit 
einer Infinitivkonstruktion.

H. Klndern werden li)|ektlonen m w  
l»en, diimlt sie schricller wachsen. 
(Ks Ist ah/.ulehnen,)



Von der Arbvlt tlner i ncruoimctivnvnn
1. Dio С 'lu'KloImotsi'lH'rln bemlihl skh um mOgHi'hst genmie WlederKiihe 

der Kede des Aulienmlnlsters. (die Keile ,,, wledergeben)
2. Die anwesenden I’olltlker miissen sich iiul die /uverltfsslgkelt uiul Vollstandlg- 

keit der Ubersetzung verlassen kiinnen. (zuverlilssig und vollstandig sein)
3. Die Dolmetscherin denkt an die schllmmen Folgen eines Ubersetzungsfehlers. 

(Folgen haben konnen)
4. Sie gewohnt sich an das gleichzeitige Horen und Ubersetzen einer Rede.
5. Der Politiker kann wahrend seiner Rede auf Ubersetzungspausen verzichten. 

(Obersetzungspausen machen)
6. Viele Zuhorer wundern sich uber die Fahigkeit der Dolmetscherin, gleichzeitig 

zu horen und zu ubersetzen. (horen und ubersetzen konnen)
7. Niemand wundert sich iiber die notwendige Ablosung einer Dolmetscherin 

nach ein bis zwei Stunden. (abgelost werden miissen)
8. Auch eine gute Dolmetscherin kann sich nie ganz an die standige hohe Kon- 

zentration gewohnen. (standig hoch konzentriert sein miissen)
9. Sie fiirchtet sich vor einer friihzeitigen Ablosung als Chefdolmetscherin. (ab

gelost werden)
10. Wer wundert sich uber das gute Gehalt einer Chefdolmetscherin? (ein gutes 

Gehalt bekommen)

3. Gruppe
Er bat die Sekretarin, dass der Chef ihn rechtzeitig anruft.
Man gebraucht einen dass-Satz, wenn das Objekt im Beziehungssatz und 
das Subjekt im doss-Satz verschiedene Personen oder Sachen bezeichnen.

Er bat die Sekretarin, dass sie ihn rechtzeitig anruft.
Er bat die Sekretarin ihn rechtzeitig anzurufen.
Wenn das Objekt im Beziehungssatz und das Subjekt im dass-Satz 
gleich sind, verwendet man meistens eine Infinitivkonstruktion.

Zu dieser Gruppe gehoren folgende Verben:
ich befehle ihm (D) ich fordere ihn (A) ... auf
ich bitte ihn (A) ich rate ihm (D)
ich empfehle ihm (D) ich tiberzeuge ihn (A)
ich erlaube ihm (D) ich verbiete ihm (D)
ich ermahne ihn (A) ich warne ihn (A)
ich ersuche ihn (A) ich zwinge ihn (A) u.a.

4. Gruppe
doss-Satze und Infinitivkonstruktionen konnen aus der Erweiterung eines Subjekts ent- 
stehen. Sie hangen von unpersonlichen Verben ab (Verben mit es).

Die Zusammenarbeit freut mich. (= Subjekt)
Es freut mich, dass du mit mir zusammenarbeitest.
Es freut mich, dass ich mit dir zusammenarbeite.
Es freut mich, mit dir zusammenzuarbeiten.



B«l unpcrtdnllchtn V#rben mit elntm pcri6nllrh«n Ob|#kt ittht «In rfrm-Sflt/, 
wenn dm Sub|rkt dei drm-Sat/rs fine dndere Person oder Sac he be/ekhnel.
Wenn bride ijlekh sind, wird Im Allqcmrlnrn fine Inllnltlvkonstruktion (jpbrmicht.

Zu dleser Gruppe gehbren folgende Verben: 
es iirgivt mich (A) es gellngt mir (1))
es ekelt mich (A) es geniigt mir (D)
es freut mich (A) es scheint mir (D), dass ...
es gefailt mir (D) es wundert mich (A) u.a.

Entwicklungshilfe ist notwendig. (= Subjekt)
Us ist notwendig, dass wir Landern der Dritten Welt helfen.
Es ist notwendig, dass man Landern der Dritten Welt hilft.
Es ist notwendig, Landern der Dritten Welt zu helfen.
Man gebraucht einen afass-Satz, wenn ein personliches Subjekt vorhanden ist.
Bei unpersonlichen Aussagen mit man verwendet man meistens eine Infinitiv
konstruktion.

Zu dieser Gruppe gehoren folgende Adverbien mit sein:
es ist angenehm es ist unangenehm
es ist erfreulich es ist unerfreulich
es ist erlaubt es ist verboten
es ist moglich es ist unmoglich
es ist notig / notwendig es ist unnotig / nicht notwendig
es ist verstandlich es ist unverstandlich u.a.

Anmerkungen

1. Infinitivkonstruktionen oder dass-Satze konnen auch vor dem Haupt- oder Bezie- 
hungssatz stehen. Durch diese Umstellung wirken sie stark betont:
Dass du den Brief geftffnet hast, hoffe ich.
Deinen Pass rechtzeitig abzuholen verspreche ich dir.

2. Auch bei unpersonlichen Verben oder Adverbien (Gruppe 4) konnen dass-Satze oder 
Infinitivkonstruktionen voranstehen. Dann fallt es immer weg. Diese Konstruktionen 
sind stilistisch meist besser:
Dass er mich nicht erkannt hat, argert mich.
Den Abgeordneten anzurufen war leider unmoglich.

3. Wenn aber ein anderer Nebensatz am Anfang in der Position I steht (siehe § 25), 
folgt der vollstandige Hauptsatz mit es:
Weil das Telefon des Abgeordneten immer besetzt war, war es 
unmoglich ihn anzurufen.

4 Formulieren Sie die Satze mit einer Infinitivkonstruktion.
Kauf dir bitte endlich einen neuen Anzug. (Frau Kunz bat ihren Mann sich ...)
Frau Kunz bat ihren Mann eich endlich einen neuen Anzug zu kaufen.



w
1. (ich mm Ik’klfldimKiKcn'hJlft MOI-

lor und Co. (Sic otiipfahI Him
2. Schaucn Sic sich die Лп/Ицс In Ku- 

he an. (I)cr Vcrkilulcr schlun Ihm 
vor sich ...)
I'roblcrcn Sic an, was Ihnen gcliillt. 
{ I-.r riot ihm ...)

4. Nehmen Sic kclns der HIlllnnnKchotc dorl 
drOhcn. (Ik*r VcrkUufcr warntc Ihn ditvor 
... |ohnc Negatlon|)

5. Kaufen Sie den Anzug mit dem Strelfcn- 
muster. (Er iiberzeugte den Kaufcr...)

6. Du musst dir auch bald ein I’aar ncuc 
Schuhe kaufen. (Frau Kunz ermahntc 
ihren Mann sich ... |ohne miissen])

III Gebrauch der Tempusformen in der Infinitivkonstruktion

1. In der Infinitivkonstruktion Aktiv gibt es nur zwei Tempusformen 
(Passiv siehe § 19, IV):
a) Infinitiv Prasens: zu machen, zu tragen, zu wachsen
b) Infinitiv Perfekt: gemacht zu haben, getragen zu haben, gewachsen zu sein
Gleichzeitigkeit Der Schwimmer versucht das Ufer zu erreichen.

Der Schwimmer versuchte das Ufer zu erreichen.
Der Schwimmer hat versucht das Ufer zu erreichen.

Wenn die Aussagen in beiden Satzteilen gleichzeitig sind, steht in der Infinitiv
konstruktion der Infinitiv Prasens. Die jeweilige Zeit (Prasens, Perfekt usw.) steht im 
Beziehungssatz.
Vorzeitigkeit Der Angeklagte leugnet das Auto gestohlen zu haben.

Der Angeklagte leugnete das Auto gestohlen zu haben.
Der Angeklagte hatgeleugnet das Auto gestohlen zu haben.

Wenn die Aussage der Infinitivkonstruktion zeitlich vor der des Beziehungssatzes 
liegt, braucht man den Infinitiv Perfekt. Auch hier ist die Zeit im Beziehungssatz un- 
abhangig; in jedem Fall liegt die Handlung der Infinitivkonstruktion friiher.

2. Nach folgenden Verben steht oft ein Infinitiv Perfekt, z.B. Er behauptet 
das С eld verloren zu haben.
bedauern bekennen sich erinnern gestehen versichern 
behaupten bereuen erklaren leugnen u.a.

5 Uben Sie den doss-Satz. Beginnen Sie mit „Wussten Sie schon ...?"
Die am haufigsten gesprochene Sprache der Welt ist Chinesisch.
Wussten Sie schon, dass die am haufiqsten gesprochene Sprache 
der Welt Chinesisch is t?

1. Uber 90 Millionen Menschen auf 2. Die deutsche Sprache steht an 
der Welt sprechen Deutsch als Mut- neunter Stelle in der Liste der am
tersprache. meisten gesprochenen Sprachen

auf der Welt.



Saiull-АгнЫеп, die Wrdnlgtcn ft,
Stmiten und kimlund ziismnmeii 
Mrdmi mi'llr ills fin Drltti'l der gc- 
siimlon WoltMrdcriniK <111 I'.rilAI. 7.

4. Die xrftftti'ii KriMllloferanten dor 
Hundesrepublik Deutschland sind 
Russland (31,5 % ), Norwegen (18,4
% ), GroKbritannien (15,6 % ) und 8. 
I.ibyen (11,1 % ).

5. Der langste Eisenbahntunnel Euro-
pas ist der rund 50 Kilometer lange 9. 
Eurotunnel unter dem Kanal zwi
schen Frankreich und Grofibritan- 10. 
nien.

6 Oben Sie die Infinitivkonstruktion.
Warum tibernachtest du im „Hotel Stern"?
(meine Bekannten / jdm. empfehlen)
Meine dekannten haben mir empfohlen im „Hotel Stern" zu ubernachten.

Sie konnen die Fragen in einer freundlicheren, vertraulicheren Form stellen: 
Sag mal, warum tibernachtest du eigentlich im „Hotel Stem"?

1. Warum fahrst du nach London? (mein Geschaftsfreund / jdn. bitten)
2. Warum fahrst du mit seinem Wagen? (mein Freund / es jdm. erlauben)
3. Warum besuchst du ihn? (er / jdn. dazu auffordern)
4. Warum fahrst du im Urlaub an die Nordsee? (das Reiseburo / jdm. dazu raten)
5. Warum zahlst du so viel Steuern? (das Finanzamt / jdn. dazu zwingen)
6. Warum stellst du das Radio leiser? (mein Nachbar /jdn. dazu auffordern)
7. Warum gehst du abends nicht durch den Park? (ein Bekannter /jdn. 

davor warnen) [ohne „nicht"!]
8. Warum fahrst du nicht in' die Berge? (meine Bekannten / jdm. davon abraten) 

[ohne „nicht"!] v

7 Was passt zusammen? Mit welchen vier Satzen kann man auch eine 
Infinitivkonstruktion bilden?

1. Ich kann mich nicht daran gewohnen, a) dass Sie mir den Teppich heute noch
bringen?

2. Warum kiimmert sich der Hausbesit- b) dass ich jeden Morgen um ftinf Uhr
zer nicht darum, ... auf stehen muss.

3. Wie soil der Brieftrager sich denn da c) dass ich euch eure Ferienreise finan-
vor schiitzen, ... zieren kann.

4. Kann ich mich auf Sie verlassen, ... d) dass wir immer noch auf einen Tele-
fonanschluss warten.

5. Wie sehne ich mich danach, ... e) dass die Mieter das Treppenhaus
reinigen?

ftstmeieh Ы  *elt Inhron dun bovor- 
/UKlo Kolso/.lol dor dotilsi hon Aus- 
lundsurluuhcr.
Nach (")sterrelch sliul Italion, dio 
Schweiz, Spanlen und Frankreich 
die beliebtesten Urlaubslander der 
Deutschen.
Die meisten auslandischen Besu- 
cher der Bundesrepublik kommen 
aus den Niederlanden.
65 Prozent der Schweizer sprechen 
Deutsch als Muttersprache.
Nur 18,4 Prozent der Schweizer 
sprechen Franzosisch und 9,8 Pro
zent Italienisch als Muttersprache.



ft. Du musst Ik 'I dor Tolokom Ik'sihold f) dim Ihr ouch olno Qu IMuiik  (Ihor illt* 
Kohcn, ... (iclrilnki' ki'Ih'ii lassl!

7. Denkt I)1111‘ im l olH'iismllti'lRi'sihJIII Ю dass k h dkh ondlkh wledorseho! 
daran, ...

8. Ich habe leitler nicht so viol Gold, ... h) dass ihn immer wieder Hundo der
I lausbewohner anfallen?

8 Erganzen Sie die Satze selbststandig.
1. Ich habe mich dariiber geargert, dass ...
2. Meine Eltern fiirchten, dass ...
3. W ir alle hoffen, dass ...
4. Meine Schwester glaubt, dass ...
5. Ich kann nicht leugnen, dass ...
6. Mein Bruder freut sich dariiber, dass ...
7. Ich freue mich darauf, dass ...
8. Ich danke meiner Freundin dafiir, dass ..

^yH^Em Interview mit dem BLirgermeister
Sprechen Sie auf der Versammlung iiber das geplante Gemeindehaus?
0a, ich habe vor / Inf.-K.)
Ja , ich habe vor auf der Versammiung uber dae qepiante 
Gemeindehaue zu sprechen.

Treten bei dem Bau finanzielle Schwierigkeiten auf?
(Nein, ich glaube nicht, dass ...)
Nein, ich glaube nicht, dass bei dem 3au finanzielle Schwierigkeiten auftreten.

1. Kommen Sie heute Abend zu der Versammlung? (Ja, ich habe vor / Inf.-K.)
2. Sprechen Sie auch iiber den neuen Mtillskandal?

(Nein, vor Abschluss der Untersuchungen beabsichtige ich nicht / Inf.-K.)
3. Kommen weitere Firmen in das neue Industriegebiet?

(Ja, ich habe Nachricht, dass ...)
4. Hat sich die Stadt im vergangenen Jahr noch weiter verschuldet?

(Nein, ich freue mich Ihnen mitteilen zu konnen, dass ...)
5. Setzen Sie sich fiir den Bau eines Flughafens in Stadtnahe ein?

(Nein, ich bin wegen des Larms nicht bereit / Inf.-K.)
6. Berichten Sie heute Abend auch iiber Ihr Gesprach mit der Landesregierung? 

(Ja, ich habe die Absicht / Inf.-K.)
7. Bekommen die Stadtverordneten regelmafiig freie Eintrittskarten fiirs Theater? 

(Es ist mir nichts davon bekannt, dass ...)
8. Muss man die Eintrittspreise fiir das Hallenbad unbedingt erhohen?

(Ja, ich ftirchte, dass ...)



Bilden Sie aus dem Sat/ In Klammern, wenn es mdgllch Ist, eine 
Infinitivkonstruktion, andernlalls einen daivSat/.

l,r untcrlk'ft i*s ... (Kr snllti* don Antrag rocht/.oltlg abgcben.)
I.r unlerlleli ев, den Antrag rechtzeitig abzugeben.

Has Kind hofft ... (Vielleicht bemerkt die Mutter den Fleck auf 
der Decke nicht.)
Das Kind hofft, dass die Mutter den Fleck auf der Decke vielleicht nicht bemerkt.

Ich warne dich ... (Du sollst dich nicht unnotig aufregen.)
Ich warne dich, dich unnotig aufzuregen.

1. Er vergafi ... (Er sollte den Schliissel mitnehmen.)
2. W ir lehnen es ab ... (Man soil SingvOgel nicht fangen und essen.)
3. Ich habe ihn gebeten ... (Er soil uns sofort eine Antwort geben.)
4. Die Behorde ersucht die Antragsteller ...

(Sie sollen die Formulare vollstandig ausfiillen.)
5. Der Geschaftsmann befiirchtet ... (Vielleicht betriigt ihn sein Partner.)
6. Jeder warnt die Autofahrer ... (Sie sollen nicht zu schnell fahren.)
7. Ich habe ihm versprochen ... (Ich w ill seine Doktorarbeit korrigieren.)
8. Er hat mich ermahnt ...

(Ich soil Flaschen und Papier nicht in den Mtilleimer werfen.)
9. Meinst du ... (Hat er wirklich im vorigen Jahr wieder geheiratet?)

10. W ir haben ihn iiberzeugt ... (Er soli sich einen kleinen Hund kaufen.)

11 Bilden Sie Satze mit dem Infinitiv Perfekt.
nicht friiher heiraten (Ich bedaure es ...)
Ich bedaure ее, nicht frijher geheiratet zu haben.

aus dem Haus ausziehen (Fritz ist froh ...)
Fritz ist froh aus dem Haue ausgezogen zu sein.

1. von dir vorige Woche einen Brief erhalten (Ich habe mich gefreut...)
2. dir nicht friiher schreiben (Ich bedaure es, ...)
3. noch nie zu spat kommen (Ulrike behauptet...)
4. dich nicht friiher informieren (Es tut mir Leid, ...)
5. nicht friiher zu einem Architekten gehen (Herr Haberle bereut...)
6. mit diesem Brief endlich eine Anstellung finden (Es beruhigt mich, ...)
7. Sie mit meinem Vortrag gestern Abend nicht langweilen (Ich hoffe sehr ...)
8. Sie nicht vorher warnen (Es ist meine Schuld, ...)
9. aus dem Gefangnis entfliehen (Er gibt zu ...)

10. gestern verschlafen und zu spat kommen 
(Ich argere mich ... zu ... und ... zu ...)



Vorbemerkungen

Es gibt zwei Arten von Fragen
a) Fragen ohne Fragewort (= Entscheidungsfragen).
b) Fragen mit Fragewort (= Bestimmungsfragen).

I Fragen ohne Fragewort

Einfache Entscheidungsfragen

a) Kennst du den Mann?

b) Habt ihr mich nicht verstanden? 

Hast du keine Zeit?

Ja, ich kenne ihn.
Nein, ich kenne ihn nicht.
Doch, wir haben dich verstanden.
Nein, wir haben dich nicht verstanden. 
Doch, ich habe Zeit.
Nein, ich habe keine Zeit.

Bei Fragen ohne Fragewort steht das konjugierte Verb am Anfang der Frage. 
Bei einer Frage mit Verneinung (siehe b) wird eine positive Antwort meist mit 
doch eingeleitet.

1 A liest den Aussagesatz fiir sich und bildet eine Frage hierzu. В antwortet ihm.
A: Seid ihr heute abend zu Hauее?
В: Nein, wir sind heute abend nicht zu Hause; wir sind im Garten.
A: Geht ihr gern in den Garten?
B: Ja, wir gehen gern in den Garten.

1. Nein, wir haben den Garten nicht 
gekauft; wir haben ihn geerbt.

2. Nein, die Obstbaume haben wir 
nicht gepflanzt; sie waren schon da.

3. Ja, die Beete haben wir selbst ange- 
legt.

4. Nein, die Beerenstraucher waren 
noch nicht im Garten; die haben 
wir gesetzt.

5. Ja, das Gartenhaus ist ganz neu.

6. Ja, das haben wir selbst gebaut.
7. Nein, einen Bauplan haben wir 

nicht gehabt. (Habt ihr keinen Bau
plan ... ?)

8. Nein, so ein Gartenhauschen ist 
nicht schwer zu bauen.

9. Nein, das Material dazu ist nicht 
billig.

10. Ja, so ein Garten macht viel Arbeit!



2 Blldpn Sic Fragen /и den AuuagesM/en. .
/ кфпп >lr Jrm  I Irum/vimt tirnn nicht. qenchrlrbrnt'
Doch, Ic h luihc cU“m Flnanzamt gc’schrk'bc'n.

!. Doch, Ich halK* mich beschwcrt.
2. Doch, ich habe meine Beschwerde schriftlich eingereicht.
3. Doch, ich habe meinen Brief sofort abgeschickt.
4. Doch, ich bin sofort zum Finanzamt gegangen.
5. Doch, ich habe Steuergeld zurtickbekommen.
6. Doch, ich bin zufrieden.
7. Doch, ich bin etwas traurig iiber den Verlust.
8. Doch, ich baue weiter.

3 Ceben Sie auf die Frage eine negative Antwort und darauf eine positive 
Entgegnung. Uben Sie, wenn moglich, zu dritt.

Backt dieser Backer auch Kuchen? Nein, er backt keinen Kuchen.
Doch, er backt auch Kuchen.

1. Verkauft der Metzger auch Hammelfleisch?
2. Macht dieser Schuster auch Spezialschuhe?
3. Ist Herr Hase auch Damenfrisor?
4. Arbeitet Frau Klein als Sekretarin?

f

5. Holt man sich in der Kantine das Essen selbst?
6. Bedient der Ober auch draufien im Garten?
7. Bringt der Brieftrager auch am Samstag Post?
8. Ist die Bank am Freitag auch bis 17 Uhr geoffnet?
9. Hat der Busfahrer der Frau eine Fahrkarte gegeben?

10. Hat die Hauptpost auch einen Sonntalgsdienst eingerichtet?
11. Ist der Kindergarten am Nachmittag geschlossen?
12. Gibt es in der Schule auch am Samstag Unterricht?

D ifferenzierte Entscheidungsfragen
a) Sind Sie erst heute angekom- Ja, wir sind erst heute angekommen.

men? Nein, wir sind schon gestern angekommen.
b) Hat er den Brief schon beant Ja, er hat den Brief schon beantwortet.

wortet? Nein, er hat den Brief noch nicht beantwortet.
c) Hat er schon 3000 Briefmarken? Ja, er hat schon 3000 Briefmarken.

Nein, er hat erst etwa 2500 Briefmarken.
d) Hat er noch nichts erzahlt? Doch, aber er hat noch nicht alles erzahlt.

Nein, er hat noch nichts erzahlt.
e) Lebt er noch? Ja, er lebt noch.

Nein, er lebt nicht mehr.
f) Bleibst du nur drei Tage hier? Ja, ich bleibe nur drei Tage hier.

Nein, ich bleibe noch langer hier.
S) Liebt er dich etwa nicht mehr1 Doch, er liebt mich noch.

Nein, er liebt mich nicht mehr.



Cfnaufr und dlfferen/lerter kann man fragen und antworten mit Hllfe
von \(hon, i'r\t, Moi/niiw.

4 A stellt Fragen, В antwortet entsprechend den Angaben in Klammern.
1. Cieht Gustav noch in den Kindergarten? (nicht mehr)
2. Hat Dagmar schon eine Stelle? (noch koln j
3. Hat Waltraut schon ihr Examen gemacht? (noch nicht)
4. Arbeitet Hilde noch in dem Anwaltsbiiro? (nicht mehr)
5. Bleibt U lli noch langer bei der Firma? (nicht mehr lange)
6. Hat er schon gekiindigt? (noch nicht)
7. Hat Andreas immer noch keine Anstellung gefunden? (noch kein_)
8. Kommt dein Bruder denn nicht mehr von Amerika zurtick? (nur noch im Urlaub)
9. Hat er dort eine gut bezahlte Stelle gefunden? (noch keine)

10. Bekommt er denn keine Aufenthaltsgenehmigung? (erst in vier Wochen)
11. Hat Ulrich noch keinen Bescheid liber das Ergebnis seiner Bewerbung?

(... kommt erst im nachsten M onat...)
12. Hat sich Gisela denn noch nicht um die Stelle beworben? (schon seit langem)
13. Musst du schon wieder nach China reisen? (erst in zwei Wochen ...)
14. Sind wir bald in Hamburg? (erst in drei Stunden ...)
15. Ist Herr Muller schon gegangen? (schon vor zehn Minuten...)

5 ... schon ...? - ... erst... / ... erst...? - ... schon ... - Llben Sie nach 
Beispiel a oder b.

a) Habt ihr die Wohnung schon renoviert? (anfangen)
Nein, wir haben erst anqefanqen.

b) Habt ihr erst ein Zimmer tapeziert? (zwei Zimmer)
Nein, wir haben schon zwei Zimmer tapeziert.

1. Habt ihr schon alle Fenster geputzt? (die Fenster im Wohnzimmer)
2. Habt ihr das Treppenhaus schon renoviert? (den Hausflur)
3. Habt ihr erst eine Tur gestrichen? (fast alle Ttiren)
4. Habt ihr die neuen Waschbecken schon installiert? (die Splile in der Kiiche)
5. Habt ihr erst den Fuftboden im Wohnzimmer erneuert? (alle Fufiboden)
6. Habt ihr schon alle Lampen aufgehangt? (die Lampe im Treppenhaus)

6 ... schon ...? - noch nicht / noch nichts / noch kein ...
Llben Sie nach Beispiel a, b oder c.

a) Waren Sie schon mal in Hamburg? Nein, ich war noch nicht dort.
b) Haben Sie schon etwas von ihrem Freund gehort? Nein, ich habe noch nichts

von ihm qehdrt.
c) Haben Sie schon eine Fahrkarte? Nein, ich habe noch keine.

1. Haben Sie schon eine Einladung? 3. Hast du ihm schon geschrieben?
2. Hat Horst das Fahrrad schon be- 4. Hast du schon eine Nachricht von 

zahlt? ihm?



V Hat гг dir u-hon Rrdankt?
ft. Hist du xclmn inOdc/

7. Hibt Ihr whon Hunger?
8. IIjiM du di'lncni Vatrr rlw.is von 

dem Unlull cr/.'thll?

... noch . . . ? - nicht mehr / nichts mehr / kein ... mehr- Uben Sie nach Beispiel
a, b oder c.

a) Erinnerst du dich noch an seinen Namen? Nein, ich erinnere mich nicht mehr daran.
b) Hat Gisela noch etwas gesagt? Nein, sie hat nichts mehr qeeaqt.
c) Haben Sie noch Zeit? Nein, ich habe keine Zeit mehr.

1. Hast du noch Geld? 5. Hast du heute noch Unterricht?
2. Hast du noch einen Bruder? 6. Haben Sie noch besondere Wtinsche?
3. Hast du vom Nachtisch noch etwas 7. Bleiben Sie noch lange hier?

iibrig? 8. Mochten Sie noch etwas Wein?
4. Habt ihr noch Fotos von euren

Klassenkameraden?

Fragen mit Fragewort

Einfache Frageworter
temporal Wann kommt ihr aus Kenia zurtick? Im November.
kausal Warum schreibt ihr so selten? Weil wir so wenig Zeit haben.
modal Wie ftihlt ihr euch dort? Ausgezeichnet.
lokal Wo habt ihr die Elefanten gesehen? Im Nationalpark.

Wohin reist ihr anschliefiend? Nach Agypten.
Subjekt Wer hat euch das Hotel empfohlen? Der Reiseleiter. (= Person)

Was hat euch am besten gefallen? Die Landschaft. (= Sache)
Akk.-Objekt Wen habt ihr um Rat gebeten? Einen Arzt. (= Person)

Was hat er euch gegeben? Tabletten. (= Sache)
Dat.-Objekt Wem habt ihr 200 Mark borgen 

mtissen?
Einer Zoologiestudentin.

Gen.-Attribut Wessen Pass ist verloren gegangen? Der Pass der Studentin.

Der Fragesatz beginnt mit dem Fragewort (Position I), dann folgt das 
konjugierte Verb (Position II) und das Subjekt (Position III bzw. IV); siehe § 22 ff.

Fragewdrter m it Substantiven
Wie viele Stunden seid ihr gewandert? Sieben Stunden.
Wie viel Geld habt ihr schon ausgegeben? Erst 80 Dollar.
wie viele oder wie w'e/fragt nach einer bestimmten Zahl. Nach wie viele folgt 
meistens ein Substantiv im Plural ohne Artikel, nach wie viel ein Substantiv im 
Singular ohne Artikel (siehe § 3, III, 2 und § 39, IV).



Welches Hotel hut cuch am bt*stt*n K^fallcn? D«* „llotrl zum Stan".
wek her, -c, -es PI. -e fragt nach einer bcstlmmlrn I’m on odor Sache, wenn 
man unter verschiedenen Personen oder Sachen amwiihlen kann.

Was fiir ein Zimmer habt ihr genommen? Kin Doppelzimmer mit Bad.

was fur ein, -e, PI. was fur (Substantiv ohne Artikel) fragt nach 
der Eigenschaft einer Person oder Sache.

„wie" + Adverb

Wie lange seid ihr schon in Nairobi? Einen Monat. (Akk.)
Wie oft hort ihr Vortrage? Dreimal in der Woche.

wie lange fragt nach der Zeitdauer, wie oft fragt nach der Haufigkeit einer 
Handlung oder eines Zustands.

Wie lang war die Schlange? Einen Meter. (Akk.)
Wie hoch war das Gebaude? Fiinf Stockwerke hoch. (Akk.)

Nach wie konnen Adjektive wie alt, dick, grofi, hoch, lang, schwer, tief, weit usw. 
stehen. Man fragt nach dem Mad, Gewicht, Alter usw. einer Person oder Sache.
Die Angaben in der Antwort stehen dann im Akkusativ (siehe § 43, II).

Fragewdrter mit Prapositionen

Mit wem habt ihr euch angefreundet? M it einer danischen Familie.
An wen erinnert ihr euch am liebsten? An den witzigen Fremdenfuhrer.
Womit habt ihr euch beschaftigt? M it Landeskunde.
Woriiber habt ihr euch gewundert? Uber die Fortschritte des Landes.

Bei Fragen nach einem Prapositionalobjekt muss man zwischen Personen 
und Sachen unterscheiden (siehe § 15, II). Bei Personen steht die Preposition 
vor dem Fragewort, bei Sachen oder allgemeinen Zustanden gebraucht 
man wo(r)- + Praposition.

In welche Lander fahrt ihr noch? Nach Agypten und Tunesien.
Bis wann wollt ihr dort bleiben? Bis Ende Marz.

Auch vor temporalen, lokalen usw. Fragewortern konnen Prapositionen stehen.

8 Frage und Antwort
W ie ...; - Ich heifie Franz Wehner.
Wie heiEen S ie ?- Ich  heiBe Franz Wehner.

1. W o ...?  Ich wohne in Kassel, Reuterweg 17.
2. Wann ... ? Ich bin am 13. 12. 1962 geboren.
3. Um wie viel U h r... ? Gegen 20 Uhr bin ich durch den Park gegangen.

4. Wer ... ? Ein junger Mann hat mich angefallen.
5. Was ... ? Er hat mir die Brieftasche abgenommen.



98 §17 Fragen

6. Woher ... ? Er kam aus einem Gebusch rechts von mir.
7. Wohin ... ? Er ist tiefer in den Park hineingelaufen.
8. Weshalb ... ? Ich war so erschrocken; deshalb habe ich nicht 

um Hilfe gerufen.
9. Wie grofi ... ? Der Mann war ungef'ahr 1,80 Meter grofi.

10. Wie ... ? Er sah schlank aus, hatte dunkle Haare, aber 
keinen Bart.

11. W as... ? Er hatte eine blaue Hose und ein blaues Hemd an
12. Was fu r... ? Er trug ein Paar alte Tennisschuhe.
13. Wie viel Geld ... ? Ich hatte einen Hundertmarkschein in der 

Brieftasche.
14. W as... ? Aufierdem hatte ich meinen Personalausweis, 

meinen Fiihrerschein und ein paar Notizzettel in 
der Brieftasche.

15. Wie viele ... ? Zwei Personen haben den Uberfall gesehen.
16. Was fu r... ? Ich habe keine Verletzungen erlitten.

9 Ebenso.
1. An wen ... ? Ich habe an meine Schwester geschrieben.
2. Von wem ... ? Den Ring habe ich von meinem Freund.
3. Hinter welchem Baum ... ? Der Junge hat sich hinter dem dritten Baum 

versteckt.
4. Was fiir ein ... ? Mein Freund hat sich ein Fahrrad mit Drei- 

gangschaltung gekauft.
5. Wo ... ? Der Radiergummi liegt in der zweiten Schublade.
6. Zum wievielten Mai ... ? Ich fahre dieses Jahr zum siebten Mai nach 

Osterreich in Urlaub.
7. Wessen ... ? Das ist das Motorrad meines Freundes.
8. In welchem T e il... ? Meine Grofieltern liegen im unteren Teil des 

Friedhofs begraben.
9. Von welcher Seite ... ? Die Bergsteiger haben den Mont Blanc von der 

Sudseite bestiegen.
10. Am wie vielten April .. . ? Mutter hat am 17. April ihren sechzigsten 

Geburtstag.
11. Um wieviel U h r... ? Der Schnellzug kommt um 17.19 Uhr hier an.
12. Wie viele ... ? W ir sind vier Geschwister.
13. Welches Bein ... ? Mir tut das linke Bein weh.
14. Von wem ... ? Den Teppich habe ich von meinen Eltern.
15. Wie o ft... ? Ich fahre dreimal in der Woche nach Marburg 

in die Klinik.

10 Fragen Sie nach dem schrag gedruckten Satzteil.
Meine Schwester wohnt im Stadtteil Bortiheim.
In welchem Stadtteil wohnt Ihre Schwester?

1. Sie wohnt im 5. Stockwerk.
2. Sie hat eine Drei-Zimmer-Wohnung mit Balkon.
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3. Die Wohnung kostet 520 Mark.
4. Die Wohnung darunter gehort mir.
5. Sie ist genauso groS.
6. Ich wohne hier schon seit drei fahren.
7. W ir wohnen mit drei Personen in der Wohnung.
8. Unser Vorort hat 3000 Einwohner.
9. Er ist nur 5 Kilometer von der Grofistadt entfernt.

10. Ich brauche eine halbe Stunde bis zu meinem Dienstort.
11. Ich fahre mit der Linie 7.
12. Um funfUhr abends bin ich wieder zu Hause.

11 Bilden Sie zu den Satzen moglichst viele Fragen, die Ihr Lernpartner beantwortet.
In den Sommerferien fahrt Familie Bug mit ihren zwei Sohnen und 
einer Tochter fur zwei Wochen zum Wandern und Bergsteigen in die Alpen. 
Wer fahrt in die Berge? Eine Familie.
Wie heiiit die Familie? Sie heiiit Bug.
Wann fahrt die Familie in die Вещ е? In den Sommerferien.
Fahrt die Familie nicht in die Alpen? Doch, sie fahrt in die Alpen.
Aus ivie viel Personen besteht die Famiiie? Aus den Eltern, zwei Sohnen und

einer Tochter.
Wie lange machen sie dort Uriaub? Zwei Wochen.
Wollen die Bugs dort Stad te  besichtigen? Nein, sie wollen wandern und berg

steigen.
Fahrt die Familie nach Osterreich? Das iveiE ich nicht, auf jeden Fall

in die Alpen.

1. Die Familie rahrt schon seit sieben Jahren jeden Sommer zur Familie Moos- 
bichl in dieselbe Pension, wo sie schon so herzlich wie Familienmitglieder be- 
grufit wird.

2. Manchmal machen sie gemeinsam eine Wanderung von zwanzig bis dreifiig 
Kilometern, manchmal geht Vater Bug mit den Kindern zum Bergsteigen in 
den Fels, wahrend Frau Bug in der nahen Stadt Einkaufe t&tigt oder sich in der 
Sonne ausruht.

3. Mutter Bug freut sich, wenn alle wieder heil nach Hause gekommen sind, 
denn Bergsteigen ist bekanntlich nicht ungefahrlich.
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§ 18 Modalverben

Vorbemerkung

Mit Hilfe der Modalverben kann man ausdrucken, wie jemand zu einer 
Handlung steht, z.B. 
ob jemand etwas machen will 
ob jemand etwas machen kann, 
ob jemand etwas machen muss usw.

Deshalb braucht ein Modalverb ein weiteres Verb: das Vollverb. Das Vollverb steht 
im Infinitiv ohne zu:
Er muss heute langer arbeiten.

I Die Bedeutung der Modalverben

durfen
a) eir.e Erlaubnis oder ein Recht

In diesem Park durfen Kinder spielen.
b) ein Verbot (immer mit Negation)

Bei Rot darf man die Strafie nicht iiberqueren.
c) eine negative Anweisung

Man darf Blumen in der Mittagshitze nicht giefien.

konnen
a) eine Moglichkeit oder Gelegenheit

In einem Jahr konnen wir das Haus bestimmt teurer verkaufen.
b) eine Fahigkeit

Er kann gut Tennis spielen.

mOgen
a) eine Zuneigung oder Abneigung

Ich mag mit dem neuen Kollegen nicht zusammenarbeiten.
b) dasselbe als Vollverb

Ich mag keine Schlagsahne!

ich mochte, du mOchtest usw.
c) ein Wunsch

W ir mochten ihn gern kennen lernen.
d) eine hofliche Aufforderung

Sie mochten nach fiinf bitte noch einmal anrufen.

miissen
a) ein aufterer Zwang

Mein Vater ist krank, ich muss nach Hause fahren.
b) eine Notwendigkeit

Nach dem Untall mussten wir zu Fufi nach Hause gehen.
c) die nachtragliche Reststellung einer Notwendigkeit 

Das musste ja so kommen, wir haben es geahnt.
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d) Negation von mussen = nicht brauchen + zu + Infinitiv:
Mein Vater ist wieder gesund, ich brauche nicht nach Hause zu fahren.

sollen
a) ein Gebot, ein Gesetz 

Du sollst nicht toten.
b) eine Pflicht, eine moralische Forderung

Jeder soli die Lebensart des anderen anerkennen.
c) ein Befehl, ein Auftrag eines anderen

Ich soli nuchtern zur Untersuchung kommen. Das hat der Arzt gesagt.

wollen
a) ein Wunsch, ein Wille

Ich w ill dir die Wahrheit sagen.
b) eine Absicht, ein Plan (auf Personen bezogen)

Im Dezember wollen wir in das neue Haus einziehen.

Weitere Bedeutungen der Modalverben siehe § 20 und § 54, VI. 

Anmerkungen

1. In einzelnen Fallen Kann das Vollverb auch weggelassen werden:
Ich muss nach Hause (gehen). Sie kann gut Englisch (sprechen).
Er w ill in die Stadt (fahren). Ich mag keine Schlagsahne (essen).

2. Wenn der Zusammenhanq klar ist, konnen Modalverben auch 
als selbststandige Verben gebraucht werden:
Ich kann nicht gut kochen.
Meine Mutter konnte es auch nicht.
W ir haben es beide nicht gut gekonnt.

Formen und Gebrauch 

Prasens (Sonderform en im Singular)

durfen konnen mogen mussen sollen wollen
ich darf ich kann ich mag
du darfst du kannst du magst
er darf er kann er mag
wir durfen wir konnen wir mogen
ihr durft ihr konnt ihr mogt
sie durfen sie konnen sie mogen

ich muss ich soil ich will
du musst du sollst du willst
er muss er soil er will
wir mussen wir sollen wir wollen
ihr musst ihr sollt ihr wollt
sie mussen sie sollen sie wollen

Stellung der M odalverben im Hauptsatz

Prasens Der Arbeiter will den Meister sprechen.
Prateritum Der Arbeiter wollte den Meister sprechen.
Perfekt Der Arbeiter hat den Meister sprechen wollen.
Plusquamperfekt Der Arbeiter hatte den Meister sprechen wollen.
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1. Im Prasens und Prateritum steht das konjugierte Modalverb in der Position II.
2. Im Perfekt und Plusquamperfekt steht das konjugierte Hilfsverb in der Position II. 

Das Hilfsverb ist immer haben. Das Modalverb steht dann im Infinitiv am Ende des 
Satzes, also hinter dem Vollverb.

Stellung der Modalverben im Nebensatz

Prasens Es ist schade, dass er uns nicht besuchen kann.
Prateritum Es ist schade, dass er uns nicht besuchen konnte.
Perfekt Es ist schade, dass er uns nicht hat besuchen konnen.
Plusquamperfekt Es ist schade, dass er uns nicht hatte besuchen konnen.
1. Im Prasens und Prateritum steht das Modalverb in der konjugierten Form 

am Ende des Nebensatzes.
2. Im Perfekt und Plusquamperfekt steht das Modalverb wieder im Infinitiv

am Ende des Nebensatzes. Das konjugierte Hilfsverb steht dann vor aen beiden 
Infinitiven. (Passiv mit Modalverben siehe § 19, III)

1 Setzen sie das richtige Modalverb ein.

A In diese Strafie durfen keine Fahrzeuge hineinfahren.

& Hier miissen Sie halten.

С Achtungi Hier konnen Tiere uber die Strafie  laufen.

1. H ie r... man auf Kinder aufpassen.

2. H ie r... Sie den Verkehr auf der Hauptstrafie vorlassen.

3. Hier ... W ild (= Rehe, Wildschweine etc.) die Strafie iiberqueren.

4. Diese Strafie ... man nur in eine Richtung befahren.

5. In diese Strafie ... keine Kraftfahrzeuge hineinfahren.

6. Von dieser Seite ... man nicht in die Strafie hineinfahren.

7. H ier... Sie links abbiegen.

8. In diese Strafie ... keine Lastwagen hineinfahren

9. Hier ... Sie geradeaus oder rechts fahren. Sie ... nicht links fahren

10. In dieser Strafie ... man nicht schneller als 30 km/h fahren.

11. Hier ... man nicht iiberholen.
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Setzen Sie das passende Modalverb in der richtigen Form in die Lucke ein.
1. Leider ... ich nicht langer bei dir bleiben, denn ich ... um 17 Uhr mit 

dem Zug nach Miinchen fahren.
2. Eis oder Kaffee? Was ^  du?
3. Ich jtv. keinen Kaffee trinken; der Arzt hat's mir verboten.
4. Ich ... taglich dreimal eine von diesen Tabletten nehmen.
5. Wo ... du denn hin? £.• du nicht einen Moment warten, dann gehe 

ich gleich mit dir?
6. „Guten Tag! W ir ein Doppelzimmer mit Bad; aber nicht eins zur Strafie. Es ... al

so ein ruhiges Zimmer sein." - „Ich ... Ihnen ein Zimmer zum Innenhof geben. .y, 
Sie es sehen?" - „Ja, sehr gern." - „... wir Sie morgen frtih wecken?" - „Nein, danke, 
wir i.,. ausschlafen."

Setzen Sie den Text ins Prateritum.
Herr Muller w ill ein Haus bauen. Er 
muss lange sparen. Auf den Kauf eines 
Grundstiicks kann er verzichten, denn 
das hat er schon.
Er muss laut Vorschrift einstockig bau
en. Den Bauplan kann er nicht selbst 
machen. Deshalb beauftragt er einen Ar- 
chitekten; dieser soil ihm einen Plan fur 
einen Bungalow machen. Der Architekt

w ill nur 1500 Mark dafiir haben; ein 
„Freundschaftspreis", sagt er.
Einen Teil der Baukosten kann der Vater 
finanzieren. Trotzdem muss sich Herr 
Muller noch einen Kredit besorgen. Er 
muss zu den Banken, zu den Amtern 
und zum Notar laufen. - Endlich kann 
er anfangen.

Setzen Sie den Text jetzt ins Perfekt. Beginnen Sie so:
Mein Freund erzahlte mir: „Herr Muller hat ein Haus bauen wollen. Er hat ... "

a Uben Sie die Modalverben.
Gehst du morgen in deinen Sportklub?
Nein, morgen kann ich nicht in meinen Sportklub gehen

1. Bezahlst du die Rechnung sofort? 4.
2. Kommst du morgen Abend zu un- 5. 

serer Party?
3. Reparierst du dein Motorrad 6. 

selbst?

Fahrst du im Urlaub ins Ausland? 
Kaufen Sie sich diesen Leder- 
mantel?
Sprechen Sie Ttirkisch?

Kannst du mich morgen besuchen? (in die Bibliothek gehen)
Nein, morgen muee ich in die Bibliothek gehen.

1. Hast du morgen Zeit fur mich? (Wasche waschen)
2. Fahrst du nachste Woche nach Hamburg? (nach Miinchen fahren)
3. Machst du nachstes Jahr die Amerikareise? (mein Examen machen)
4. Kommst du heute Abend in die Disko? (meine Mutter besuchen)
5. Gehst du jetzt mit zum Sportplatz? (nach Hause gehen)
6. Machst du am Sonntag die Wanderung mit? (zu Hause bleiben und lernen)
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С Losen Sie diese mathematische Aufgabe!
Ich soli die ее mathematische Aufgabe losen? Aber ich kann eie nicht loeen.

1. Schreiben Sie einen Aufsatz uber die Lage der Behinderten in der 
Bundesrepublik!

2. Machen Sie eine Reise durch die griechische Inselwelt!
3. Verklagen Sie Ihren Nachbarn wegen nachtlicher Ruhestorung!
4. Geben Sie Ihre Reiseplane auf!
5. Lassen Sie Ihren Hund fur die Dauer der Reise bei Ihrem Nachbarn!
6. Kaufen Sie sich einen schnellen Sportwagen!

6 Gartenarbeit
Wollten Sie nicht Rasen (m) saen?
Doch, aber ich konnte ihn noch nicht saen.

Wollten Sie nicht ...
1. Unkraut (n) ausreifien? 5
2. Salat (m) pflanzen? 6
3. Blumen (PL) giefien? 7
4. ein Beet umgraben? 8

7 Uben Sie mit den Satzen der Ubung 6 jetzt das Perfekt nach folgendem Muster:
Wollten Sie nicht Rasen (m) s3en?
Ja  schon, aber ich habe ihn noch nicht saen konnen.

8 „mussen - nicht brauchen" - Verneinen Sie die Fragen mit „nicht brauchen".
Musst du heute ins Btiro gehen? Nein, ich brauche heute nicht ins 3uro zu gehen.

Musst du ...
1. ... aus der Wohnung ausziehen?
2. ... die Wohnung gleich raumen?
3. ... die Mobel verkaufen?
4. ... eine neue Wohnung suchen? 

(keine neue Wohnung)
5. ... die Wohnungseinrichtung bar 

bezahlen?

6. ... den Elektriker bestellen?
7. ... ein neues Schloss in die Tiir ein 

bauen lassen (kein)
8. ... einen Wohnungsmakler ein- 

schalten? (keinen)
9. ... eine Garage mieten? (keine)

10. ... den Hausbesitzer informieren?

Ill Verben, die wie Modalverben gebraucht werden

horen, lassen, sehen, helfen

a) im Hauptsatz Prasens Er hort mich Klavier spielen.
Prateritum Er liefl den Taxifahrer warten.
Perfekt Du hast die Gefahr kommen sehen.
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b) im Nebensatz Prasens Ich weifi, dass er mich Klavier spielen hort.
Prateritum Ich weifi, dass er den Taxifahrer warten liefi. 
Perfekt Ich weifi, dass du die Gefahr hast kommen sehen.

Wenn die Verben horen, lassen, sehen, helfen zusammen mit einem Vollverb 
gebraucht werden, verhalten sie sich im Haupt- und Nebensatz genauso wie 
Modalverben (siehe unter II).

bleiben, gehen, lehren, lernen

a) im Hauptsatz Prasens Er bleibt bei der BegruEung sitzen.
Perfekt Er ist bei der BegruEung sitzen geblieben.
Prasens Sie geht jeden Abend tanzen.
Perfekt Sie ist jeden Abend tanzen gegangen.
Prasens Er lehrt seinen Sohn lesen und schreiben.
Perfekt Er hat seinen Sohn lesen und schreiben gelehrt.

b) im Nebensatz Prasens Ich weifi, dass sie nicht gern einkaufen geht. 
Prateritum Ich weifi, dass er noch mit 80 Rad fahren lernte. 
Perfekt Ich weifi, dass dein Mantel im Restaurant 

hangen geblieben ist.

Wenn die Verben bleiben, gehen, lehren, lernen zusammen mit einem Vollverb 
gebraucht werden, verhalten sie sich im Prasens und Prateritum im Haupt- 
und Nebensatz genauso wie Modalverben (siehe unter II). Im Perfekt und Plusquam
perfekt aber werden sie wieder in der gewohnlichen Satzstellung mit 
Hilfsverb und Partizip Perfekt gebraucht.

Anmerkung
Das Verb bleiben wird mit nur wenigen Verben zusammen verwendet: 
jemand / etwas b leibt... liegen / hangen / sitzen / stehen / stecken / 
haften / kleben / wohnen

Modalverben mit zwei Infinitiven

a) im Hauptsatz Prasens

Prateritum

Perfekt*

Ich kann dich nicht weinen sehen.
Du musst jetzt telefonieren gehen.
Er musste nach seinem Unfall wieder laufen lernen. 
Er konnte den Verletzten nicht rufen horen.
Sie hat ihn nicht weggehen lassen wollen.
Der Wagen hat dort nicht stehen bleiben durfen.

b) Nebensatz Prasens Ich weifi, dass er sich scheiden lassen will.
Prateritum Ich weifi, dass er das Tier nicht leiden sehen konnte. 
Perfekt* Ich weifi, dass er mit uns hat essen gehen wollen.

* Das Perfekt mit drei und mehr Verben am Satzende ist kompliziert und 
stilistisch problematisch. Meist wird das Prateritum vorgezogen.
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9

1. Wenn ein Modalverb und ein Verb, das wie ein Modalverb gebraucht werden 
kann (siehe unter III), in einem Satz vorkommen, hat das Modalverb die wichtigste 
Position im Satz. Es gelten alle Regeln fur den Gebrauch von Modalverben. Das 
Hilfsverb im Perfekt und Plusquamperfekt ist immer haben.

2. Das Verb, das wie ein Modalverb gebraucht werden kann, steht ninter dem 
Vollverb, beide stehen im Infinitiv.

Anmerkungen
1. Die Verben helfen, lehren und lernen werden im Allgemeinen nur dann als 

Modalverben gebraucht, wenn ein Infinitiv allein folgt oder wenn er nur durch 
wenige, kurze Zusatze erweitert wird:
W ir helfen euch die Koffer packen.
Er lehrte seinen Enkel schwimmen.

2. Wenn der Infinitiv zu einem langeren Satz erweitert wird, steht eine Infinitiv
konstruktion mit zu.
Ich habe ihm geholfen ein Haus fur seine funfkopfige Familie und 
seine Anwaltspraxis zu finden.
Endlich haben wir es gelernt, die Erlauterungen zur Lohnsteuer zu verstehen.

3. Auch die Verben fuhlen und spuren konnen mit einem Vollverb im Infinitiv stehen: 
Ich spiire den Schmerz wiederkommen.
Er fuhlt das Gift wirken.

Haufiger sagt man aber:
Ich spiire, wie der Schmerz wiederkommt.
Er fiihlt, wie das Gift wirkt.

4. Das Verb brauchen steht mit einem Infinitiv mit zu. Die Negation von mussen ist 
nicht brauchen (siehe § 16, II, Anm. 4):
Musst du heute kochen? - Nein, heute brauche ich nicht zu kochen.

Zwei Modalverben im Satz - Uben Sie nach folgendem Muster:
Der Hausbesitzer lasst das Dach nicht reparieren. (mussen)
A: Muse der hausbesitzer das Dach nicht reparieren 1аббеп?
G>: Doch, er muss es reparieren iassen.

1. Die Autofahrer sehen die Kinder dort nicht spielen. (konnen)
2. Mullers gehen heute nicht auswarts essen. (wollen)
3. Der kleine Junge lernt jetzt nicht lesen. (wollen)
4. Herr Gruber lasst sich keinen neuen Anzug machen. (wollen)
5. Man hort die Kinder auf dem Hof nicht rufen und schreien. (konnen)
6. Die Studenten bleiben in dem Haus nicht langer wohnen. (durfen)
7. Sie lasst sich nach 35-jahriger Ehe nicht plotzlich scheiden. (wollen) (Nein, ..
8. Die Krankenschwestern lassen die Patienten nicht gern warten. (wollen) 

(Nein, ...)
9. Der Autofahrer bleibt nicht am Strafienrand stehen. (durfen)

10. Er hilft ihm nicht suchen. (wollen)
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10 Setzen Sie die Fragen und Antworten der Ubung 9 jetzt ins Perfekt.
A: Hat der Hausbesitzer das Dach nicht reparieren lassen mussen?
E>: Nein, er hat ев nicht reparieren lassen mussen.

11 Bilden Sie aus den Antworten der Ubung 10 Nebensatze, indem Sie einen Hauptsatz 
davor setzen, z. B. Es ist (mir) klar, dass ...; Ich weiH, dass...; Es ist verstandlich, 
dass...; Es ist (mir) bekannt, dass ...

Ich weiE, dass er es nicht hat reparieren lassen mussen.

12 Feuer! - horen / sehen. Uben Sie nach den folgenden Mustern:
Die Sirenen heulen. Horst du die Sirenen heuierf?
Die Feuerwehrleute springen zu den Wagen. Siehstdu die Feuerwehrleute zu

den Wagen springen?

1. Das Haus brennt.
2. Rauch quillt aus dem Dach.
3. Die Feuerwehr eilt herbei.
4. Die Leute rufen um Hilfe.

5. Das Vieh brUllt in den Stallen.
6. Ein Mann steigt auf die Leiter.
7. Die Kinder springen aus dem 

Fenster.

1 3 In der Jugendherberge helfen.
Ich packe jetzt den Rucksack! Ich helfe dir den Rucksack packer).
W ir tragen die Rucksacke jetzt zum Bus! M r helfen euch die Kucksacke

zum due tragen.
1. W ir machen jetzt die Betten!
2. W ir decken jetzt den Tisch!
3. W ir kochen jetzt den Kaffee!

4. Ich teile jetzt das Essen aus!
5. Ich spiile jetzt das Geschirr!
6. W ir raumen jetzt das Zimmer auf!

14 Beim Hausbau - lassen
das Dach decken Deckst du das Dach selbst?

Nein, ich lasse es decken.

1. die Elektroleitungen verlegen
2. die Heizung installieren
3. die Fenster streichen
4. die Schranke einbauen

5. die Wohnung mit Teppichen aus 
legen

6. die Mobel aufstellen

15 Bilden Sie von den Satzen der Ubung 12 jetzt auch das Perfekt.
Ich habe die Sirenen heuien horen.
Ich habe die Feuerwehrleute zu den Wagen springen sehen.

16 Ebenso mit Ubung 1 3.
Ich habe den Rucksack packen helfen.
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1 7 Ebenso mit Ubung 14.
Ich habe das Dach decken lassen.

18 bleiben, gehen, lehren, lernen
schwimmen gehen Gehst du schwimmen?

Nein, aber die anderen sind schwimmen qeqanqen.
1. Maschine schreiben lernen 4. Gitarre spielen lernen
2. hier wohnen bleiben 5. tanzen gehen
3. Tennis spielen gehen 6. hier sitzen bleiben

§19  Das Passiv

I Konjugation

Prasens Prateritum
Singular ich werde gefragt ich wurde gefragt

du wirst gefragt du wurdest gefragt
er wird gefragt er wurde gefragt

Plural wir werden gefragt wir wurden gefragt
ihr werdet gefragt ihr wurdet gefragt
sie werden gefragt sie wurden gefragt

Perfekt Plusquamperfekt
Singular ich bin gefragt worden ich war gefragt worden

du bist gefragt worden du warst gefragt worden
er ist gefragt worden er war gefragt worden

Plural wir sind gefragt worden wir waren gefragt worden
ihr seid gefragt worden ihr wart gefragt worden
sie sind gefragt worden sie waren gefragt worden

1. Man bildet das Passiv mit dem Hilfsverb werden und dem Partizip Perfekt 
des Vollverbs.

2. Im Perfekt und Plusquamperfekt Passiv ist das Hilfsverb immer sein; 
nach dem Partizip Perfekt des Vollverbs steht worden.

Anmerkung
Die Stammformen von werden lauten: werden - wurde - geworden. Nur im Perfekt 
und Plusquamperfekt Passiv steht die verkiirzte Form worden.
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la  Bilden Sie Satze im Passiv Prasens.

Von den Aufgaben des Kochs: Was ist los in der Kiiche?
Kartoffeln schalen Kartoffeln werden qeechalt.

1. Kartoffeln reiben 8. Milch, Mehl und Eier mischen
2. Salz hinzufiigen 9. Teig ruhren
3. Fleisch braten 10. Kuchen backen
4. Reis kochen 11. Sahne schlagen
5. Salat waschen 12. Brotchen (Pl.) streichen und
6. Gemuse schneiden belegen
7. Wiirstchen (Pl.) grillen

b Die Kuchenarbeit ist beendet. Was wurde gemacht? Uben Sie mit obigen Wortern.
Kartoffeln schalen Kartoffeln wurden geschalt.

2a Was ist alles im Buro los? Nehmen Sie die Ubung § 7, Nr. 1 und uben Sie damit 
das Passiv Prasens.

Telefonate weiterleiten Telefonate werden welterqeleltet.

b Was war los im Buro? Nehmen Sie die Ubung § 7, Nr. 1 und bilden Sie Satze 
im Passiv Prateritum.

Telefonate weiterleiten Telefonate wurden weitergeleitet.

3 Bilden Sie das Passiv. Die Verben am Ende der Ubung helfen Ihnen, wenn Sie nicht 
weiterkommen.

In der Fabrik wird qearbeltet.

Was geschieht ...
1. in der Kirche? 6. in der Kiiche? 11. auf dem Feld?
2. in der Schule? 7. in der Backerei? 12. beim Schuster?
3. an der Kasse? 8. auf der Jagd? 13. auf dem Eis?
4. auf dem Sportplatz? 9. beim Frisor? 14. in der Wascherei?
5. im Gesangverein? 10. im Schwimmbad?

Verben hierzu: schiefien, saen und ernten, Haare schneiden, kochen, schwimmen, singen, 
Fuftball spielen, lernen, beten, zahlen, Schuhe reparieren, Wasche waschen, Schlitt- 
schuh laufen, Brot backen.
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II Gebrauch

Vorbemerkungen

1. In einem Aktivsatz ist das Subjekt, die handelnde Person, wichtig: 
Der Hausmeister schlieEt abends um 9 Uhr die Tur ab.

In einem Passivsatz steht die Handlung im Vordergrund; die handelnde Person (das 
Subjekt des Aktivsatzes) ist oft unwichtig oder uninteressant und wird meist wegge- 
lassen:
Abends um 9 Uhr wird die Tur abgeschlossen.

2. Oft ist der Urheber einer Handlung nicht bekannt; dann gebraucht man einen Aktiv
satz mit man oaer einen Passivsatz, wobei man immer wegfallt:
Man baut hier eine neue Strafie.
Hier wird eine neue Strafie gebaut.

Passivsatze mit Subjekt

Prasens Aktiv Die Arztin untersucht den Patienten vor der Operation.
Prasens Passiv Der Patient wird vor der Operation untersucht.
Perfekt Aktiv Die Arztin hat den Patienten vor der Operation untersucht.
Perfekt Passiv Der Patient ist vor der Operation untersucht worden.

Das Akkusativobjekt des Aktivsatzes wird Subjekt (= Nominativ) des Passivsatzes.
Das Subjekt des Aktivsatzes - aulier man - kann mu von + Dativ in den Passivsatz 
autgenommen werden:
Die Arztin untersucht den Patienten vor der Operation.
Subjekt Akk. Objekt

Der Patient wird (von der Arztin) untersucht.
Subjekt von + Dativ

Das ist aber meist unnotig, denn wenn die handelnde Person wichtig ist, 
bevorzugt man einen Aktivsatz:
Die bemhmte Arztin Frau Professor Muller untersuchte den 
Patienten vor der Operation.

Aktiv Man renoviert jetzt endlich die alten Hauser am Marktplatz.
Passiv Die alten Hauser am Marktplatz werden jetzt endlich renoviert. 
Beachten Sie: Alle Angaben (z.B. Genitivattribut, Zeit-, Ortsangaben), die beim 
Akkusativobjekt im Aktivsatz stehen, gehoren auch zum Subjekt des Passivsatzes.
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Subjektlose Passivsatze (Hauptsatze)
Aktiv Man arbeitet sonntags nicht.
Passiv Es wird sonntags nicht gearbeitet.
Aktiv Man half den Verungluckten erst nach zwei Tagen.
Passiv Es wurde den Verungluckten erst nach zwei Tagen geholfen.
Wenn der Aktivsatz kein Akkusativobjekt enthalt, kann es auch kein Subjekt 
im Passivsatz geben. Man nimmt dann es zu Hilfe. Dieses es kann nur am Anfang 
des Hauptsatzes in der Position I stehen.
Sonntags wird nicht gearbeitet.
Den Verungluckten wurde erst nach zwei Tagen geholfen.
Erst nach zwei Tagen wurde den Verungluckten geholfen.
Wenn ein anderes Satzglied an diese Stelle tritt - was stilistisch meist besser ist •, 
fa I It das es weg.
Subjektlose Passivsatze stehen immer im Singular, auch wenn es wegfallt und 
andere Satzglieder im Plural stehen.

Anmerkung
1. Im Deutschen ist es moglich, einen Passivsatz mit es zu beginnen, auch wenn ein 

Subjekt folgt:
Es wurden in diesem Jahr viele Apfel geerntet. 
einfacher: In diesem Jahr wurden viele Apfel geerntet.

2. Diese stilistische Moglichkeit verwendet man gerne bei Passivsatzen mit einem un
bestimmten Subjekt, das meistens und besser weiter hinten im Satz steht:
Warum sind Sie so aufgeregt? Es wird ein neues Atomkraftwerk gebaut!
Es wurde ein anderer Termin fur die Abstimmung festgelegt!
Es sind Geheimdokumente veroffentlicht worden!

Subjektlose Passivsatze (Nebensatze)

Aktiv Er wird immer bose, wenn man ihm sagt, dass er unordentlich ist.
Passiv Er wird immer bose, wenn ihm gesagt wird, dass er unordentlich ist.
Aktiv Ich war ratios, als mir der Arzt von einer Impfung abriet.
Passiv Ich war ratios, als mir von einer Impfung abgeraten wurde.
In Nebensatzen mit Passiv fallt das unpersonliche es immer weq, weil die 
Konjunktionen (weil als, nachdem, wenn, dass usw.) den Anfang des Nebensatzes 
besetzen.

Uben Sie das Passiv.

Beim Fernsehhandler
W ir beraten die Kunden

1. W ir holen den Fernseher ab und 
reparieren ihn.

2. W ir bringen die Gerate ins Haus.
3. W ir installieren Antennen.

Die Kunden werden beraten.

4. W ir fiihren die neuesten Apparate 
vor.

5. W ir bedienen die Kunden hoflich.
6. W ir machen giinstige Angebote.
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Dae Volk'wird beloqen.
5 Was in einem Unrechtsstaat geschieht 

Man beltigt das Volk.

1. Man bedroht Parteigegner.
2. Man enteignet Leute.
3. Man verurteilt Unschuldige.
4. Man verteufelt die Anders- 

denkenden.
5. Man schreibt alles vor.
6. Man zensiert die Zeitungen.

7. Man beherrscht Rundfunk und 
Fernsehen.

8. Man steckt Unschuldige ins Ge- 
fangnis.

9. Man misshandelt die Gefangenen
10. Man unterdriickt die freie

Meinung.

6a Was war in letzter Zeit los in der Stadt?
Wiedereroffnung des Opernhauses

1. Ausstellung von Gemalden von Pi
casso

2. Auffiihrung zweier Mozartopern
3. Eroffnung der Landesgartenschau
4. Ehrung eines Komponisten und 

zweier Dichter
5. Ernennung des Altbiirgermeisters 

zum Ehrenburger der Stadt

b Machen Sie Ubung 6 a jetzt im Perfekt.
Wiedereroffnung des Opernhauses

Dae Opernhaue wurde wiedereroffnet,

6. Errichtung eines Denkmals zur Er- 
innerung an einen Erfinder

7. Einweihung des neuen Hallenbades
8. Veranstaltung eines Sangerwett- 

streits
9. Vorfiihrung von Kulturfilmen

10. Start eines Rennens iiber 50 Jahre
alter Automobile

Dae Opernhaue iet wiedererdffnet worden.

7 Was stand gestern in der Zeitung? - Formen Sie die gegebenen Teilsatze um 
und erganzen Sie sie selbststandig.

Man gab bekannt, ...
Ее wurde bekannt qeqeben, daee die liefqaraqe nun doch qebaut wird.

1. Man berichtete, ... 5. Man stellte dSeTheorie auf, ...
2. Man gab bekannt, ... 6. Man nahm an, ...
3. Man behauptete, ... 7. Man auBerle die Abticht, ...
4. Man befiirchtete, ... 8. Man stellte die Bchauptung auf.

8 Uben Sie mit den Satzen der Ubung 5.
Man beltigt das Volk.
Warum iet dae Volk beloqen worden?
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Warum sagst du nichts? (fragen) Ich bin nicht qefraqt worden.

1. Warum gehst du nicht mit? (bitten)
2. Warum singst du nicht mit? (auffordern)
3. Warum wehrst du dich nicht? (bedrohen)
4. Warum kommst du nicht zur Party? (einladen)
5. Warum verklagst du ihn nicht vor Gericht? (schadigen)
6. Warum gehst du nicht zu dem Vortrag? (informieren)
7. Warum sitzt du immer noch hier? (abholen)
8. W ie kommst du denn hier herein? (kontrollieren)
9. Warum hast du das kaputte Auto gekauft? (warnen)

10. Warum bist du so enttauscht? (befOrdern)

9 Antworten Sie nach folgendem Muster:

10 Backen Sie Ihren Obstkuchen selbst! Setzen Sie das folgende Rezept ins Passiv.
Mehl mit Backpulver mischen und auf ein Brett legen.
Mehl wird mit Backpulver qemiecht und auf ein drett gelegt.

Mehl mit Backpulver mischen und auf 
ein Brett legen. In der Mitte des Mehls 
eine Vertiefung machen. Zucker und Ei- 
er mit einem Teil des Mehls schnell zu 
einem Brei verarbeiten. Auf diesen Brei 
die kalte Butter in kleinen Stucken ge
ben und etwas Mehl dariiber streuen. 
Alles mit der Hand zusammendriicken 
und moglichst schnell zu einem glatten

Teig verarbeiten. Den Teig vorlaufig kalt 
stellen. Dann etwas Mehl auf das Brett 
geben, den Teig ausrollen und in die 
Form legen.
Auf dem Teigboden viel Semmelmehl 
ausstreuen und das Obst darauf legen. 
Im Backofen bei 175-200 Grad den Ku- 
chen etwa 30 bis 35 Minuten backen.

Passiv mit Modalverben
4

Im Hauptsatz
Prasens Aktiv

Passiv
Prateritum Aktiv

Passiv
Perfekt Aktiv

Passiv

Im Nebensatz
Prasens Passiv
Prateritum Passiv
Perfekt Passiv

Man muss den Verletzten sofort operieren.
Der Verletzte muss sofort operiert werden.
Man musste den Verletzten sofort operieren.
Der Verletzte musste sofort operiert werden.
Man hat den Verletzten sofort operieren mussen. 
Der Verletzte hat sofort operiert werden mussen.

Es ist klar, dass der Verletzte sofort operiert werden muss. 
Es ist klar, dass der Verletzte sofort operiert werden musste. 
Es ist klar, dass der Verletzte sofort hat operiert werden 

mussen.
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1. Auch im Passivsatz qelten die allqemeinen Regeln zum Gebrauch der Modalverben 
(siehe § 18 II).

2. Anstelle des Infinitivs Aktiv steht im Passivsatz der Infinitiv Passiv (= Partizip 
Perfekt + werden), z.B.:
Infinitiv Aktiv: operieren anklagen zerstoren
Infinitiv Passiv: operiert werden angeklagt werden zerstort werden

Anmerkungen
1. Passiversatz:

Die Schuld des Angeklagten kann nicht bestritten werden.
a) Die Schuld des Angeklagten ist nicht zu bestreiten. (Siehe § 48)
b) Die Schuld des Angeklagten ist unbestreitbar.
c) Die Schuld des Angeklagten lasst sich nicht bestreiten. (Siehe § 10, § 48)

2. Das Modalverb wollen im Aktivsatz wird im Passiversatz zu sollen.
Man will am Stadtrand eine neue Siedlung errichten.
Am Stadtrand soil eine neue Siedlung errichtet werden.

11 a Passiv mit Modalverb
Umweltschutzer stellen fest: Umweltschiitzer fordern:
Die Menschen verschmutzen die Fliisse. Die Flueee durfen nicht langer ver-

echmutzt werden!

Wenn Sie ausdriicken wollen, dass die Dinge schon seit langem und 
immer weiter geschehen, setzen Sie nach wie vor oder immer noch ein.
Die Menschen verschmutzen nach wie vor die Fliisse. Wenn Sie Ihre 
Forderung verstarken wollen, setzen Sie auf keinen Fall oder unter (gar) 
keinen Umstanden an die Stelle von nicht. Die Fliisse durfen auf keinen Fall 
langer verschmutzt werden!

1. Sie verunreinigen die Seen. 6. Sie werfen Atommull ins Meer.
2. Sie verpesten die Luft. 7. Sie vergraben radioaktiven Mull in
3. Sie verseuchen die Erde. der Erde.
4. Sie vergiften Pflanzen und Tiere. 8. Sie ruinieren die Gesundheit der
5. Sie vernichten bestimmte Vogel- Mitmenschen durch Larm.

arten.

Der Landwirt berichtet von der Von der Tagesarbeit auf
Tagesarbeit: dem Bauernhof:
Ich muss das Vieh fiittern. Dae Vieh muss gefhttert werden.

Ich muss
1. die Felder pfliigen 5. die Melkmaschine reinigen
2. die Saat aussaen 6. Baume fallen
3. die Acker dungen 7. Holz sagen
4. die Stalle saubern 8. ein Schwein schlachten
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9. Gras schneiden 11. Apfel und Birnen pfliicken
10. Heu wenden

Eine Krankenschwester erzahlt Von den Aufgaben einer
von ihren Aufgaben: Krankenschwester:
Ich muss einige Patienten waschen Einige Patienten mussen gewaschen und 

und fiittern. gefuttert werden.

1. Ich muss
2. Ich muss
3. Ich muss
4. Ich muss
5. Ich muss
6. Ich muss
7. Ich muss
8. Ich muss

12 Von den Planen der Stadtverwaltung. Uben Sie mit den Wortern 
der Ubung § 8 Nr. 3.

Man will den Park erweitern. Der Park soli erweitert werden.

IV Passiv in der Infinitivkonstruktion

Infinitivkonstruktionen im Passiv sind nur moglich, wenn das Subjekt im 
Haupt- oder Beziehungssatz und das Subjekt im doss-Satz die gleiche Person 
oder Sache bezeichnen.
Ich fiirchte, dass ich bald entlassen werde.
Ich fiirchte, bald entlassen zu werden.
Sie hofft, dass sie vom Bahnhof abgeholt wird.
Sie hofft vom Bahnhof abgeholt zu werden.
Bei Gleichzeitigkeit gebraucht man in der Infinitivkonstruktion den Infinitiv Prasens 
im Passiv mit zu: gezwungen zu werden, erkannt zu werden, angestellt zu werden.

Er behauptet, dass er niemals vorher gefragt worden ist.
Er behauptet, niemals vorher gefragt worden zu sein.
Wenn die Aussage in der Infinitivkonstruktion zeitlich deutlich vor der Aussage Im 
Haupt- oder Beziehunqssatz liegt, gebraucht man den Infinitiv Perfekt im Passiv mit 
zu: gelobt worden zu sein, verstanden worden zu sein, uberzeugt worden zu sein.
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Anmerkung
Das Komma vor der Infinitivkonstruktion ist nach der Rechtschreibreform nicht mehr 
obligatorisch, es kann aber zur deutlicheren Gliederung oder zur Vermeidung von 
Missverstandnissen stehen bleiben. Es muss stehen bleiben, wenn die Infinitivkonstruk
tion den Satz unterbricht oder im ubergeordneten Satz durch ein Bezugswort ange- 
kundigt ist.

Gesamtubungen

1 3 Brand in der Grofimarkthalle - Setzen Sie den folgenden Text ins Passiv. Nennen Sie 
den „Tater" nicht, wenn er hier schrag gedruckt ist. Achten Sie auf das Tempus!

Gestern Abend meldete man der Feuer- 
wehr einen leichten Brandgeruch in der 
Nahe der Grofimarkthalle. Sofort schick- 
te man drei Feuerwehrwagen an den

5 Ort, aber man konnte zunachst den 
Brandherd nicht feststellen, weil die Ge- 
schaftsleute den Eingang zur Grofimarkt- 
halle mit zahllosen Kisten und Handwa- 
gen versperrt hatten. Als man die 

Ю Sachen endlich weggeraumt hatte, mus
ste man noch das eiserne Gitter vor dem 
Hallentor aufsagen, denn man hatte in 
der Eile vergessen die Schltissel rechtzei- 
tig zu besorgen. Immer wieder

mussten die Polizeibeamten die neugieri- 15 
gen Zuschauer zuriickdrangen. Nach- 
dem man endlich die Tiiren aufgebro- 
chen hatte, richteten die Feuerwehrleute 
die Loschschlauche in das Innere der 
Halle. Erst nach etwa zwei Stunden 20 
konnten die Manner das Feuer unter 
Kontrolle bringen. Die Polizei gab be- 
kannt, dass das Feuer etwa die Halfte al- 
ler Waren in der Markthalle vernichtet 
hat. Erst spat in der Nacht rief man die 25 
letzten Brandwachen vom Ungliicksort 
ab.

14 Jugendliche aus Seenot gerettet - Setzen Sie
Gestern Morgen alarmierte man den 
Seenotrettungsdienst in Cuxhaven, weil 
man ein steuerlos treibendes Boot in der 
Nahe des Leuchtturms Elbe I gesehen

5 hatte. Wegen des heftigen Sturms konn
te man die Rettungsboote nur unter 
grofien Schwierigkeiten zu Wasser brin
gen. Uber Funk gab man den Mannern 
vom Rettungsdienst den genauen Kurs 

Ю bekannt. M it Hilfe von starken Seilen 
konnte man die drei Jugendlichen aus 
dem treibenden Boot an Bord ziehen, 
wo man sie sofort in warme Decken 
wickelte und mit heifiem Tee starkte.

den folgenden Text ins Passiv.
Vorgestern Nachmittag hatte der scharfe is 
Ostwind die drei Jungen in ihrem Segel- 
boot auf die Elbe hinausgetrieben, wo 
sie bald die Kontrolle fiber ihr Fahrzeug 
verloren (Aktiv). Erst bei Anbruch der 
Dammerung konnte man sie sichten. 20 
Niemand hatte ihre Hilferufe gehort. 
Wegen Verdachts einer Lungenentztin- 
dung musste man den Jiingsten der drei 
in ein Krankenhaus einliefern; die ande
ren beiden brachte man auf einem Poli- 25 
zeischnellboot nach Hamburg zuriick, 
wo ihre Eltern sie schon erwarteten.
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§ 20 Modalverben zur subjektiven Aussage

Vorbemerkungen

1. Die besprochenen Modalverben (siehe § 18) geben an, wie eine Handlung 
objektiv beurteilt wird:
„W ie geht es dem alten Herrn?" - „Er war schwerkrank, aber er kann sich 
wieder erholen."

= Er ist dazu fahig, er ist kraftig genug, die Krankheit zu uberstehen.
Ein Professor soil alles verstandlich erklaren.

= Das ist seine Pflicht.
2. Dieselben Satze konnen aber auch eine subjektive Aussage ausdrucken:

Der alte Herr ist schwerkrank, aber er kann sich (vermutlich) wieder erholen. 
= Das hoffe / vermute ich.

„Zu welchem Professor gehst du?" - „Zu Professor М., er soli alles 
verstandlich erklaren."

= Das haben mir andere Studenten gesagt, das habe ich gehort.
3. Bei Aussagen in der Gegenwart kann man den Unterschied zwischen der 

objektiven Bedeutung der Modalverben und der subjektiven Aussage nur aus 
dem Zusammenhang eines Textes oder eines Gesprachs entnehmen oder 
aus der Betonung beim Sprechen.

4. Bei einer Aussage uber ein Geschehen in der Vergangenheit gibt es formale 
Unterschiede zwischen der objektiven und der subjektiven Aussage.

Formen und Gebrauch

1. a) Die Modalverben zur subjektiven Aussage werden im Prasens gebraucht.
Im Prateritum kommen sie nur in Frzahlungen oder Berichten vor. Sie stehen im 
Hauptsatz in der Position II, im Nebensatz am Ende des Satzes:
Er kann mich gesehen haben.
Ich bin beunruhigt, weil er mich gesehen haben kann.

b) Bei subjektiven Aussagen iiber ein Geschehen in der Vergangenheit 
gebraucht man den Infinitiv Perfekt.
Infinitiv Perfekt Aktiv: gemacht haben, gekommen sein
Infinitiv Perfekt Passiv: gemacht worden sein
Vor 300 Jahren sollen Soldaten das Schloss vollig zerstort haben.
Vor 300 Jahren soil das Schloss vollig zerstort worden sein.

Eine Freundin fragt: „Warum ist deine Schwiegermutter nicht zu deinem 
Geburtstag gekommen?" Darauf sind folgende Antworten moglich:
a) Du weifit doch, wie beschaftigt sie ist. Sie muss einen dringenden Termin 

in ihrem Betrieb gehabt haben. = Das ist sehr wahrscheinlich.
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Du weifit doch, dass sie kein Zeitgefuhl hat. Sie kann wieder mal den Zug 
verpasst haben. = Das ist moglich.
Du weifit doch, dass sie Familienfeiern nicht schatzt. W ir verstehen uns 
gut, aber sie mag einfach keine Lust gehabt haben. = Vielleicht ist das so, 
aber es ist nicht so wichtig.

b) Du weifit doch, dass jetzt weniger gebaut wird, aber sie soil einen wichtigen 
Auftrag bekommen haben. = Das habe ich gehort, Bekannte haben es mir 
erzahlt, aber ich weifi es nicht genau.

c) Du weifit doch, wie empfindlich sie ist. Ich habe ihr die Einladung ein 
bisschen zu spat geschickt, aber sie will sie erst nach meinem Geburtstag 
erhalten haben. = Das behauptet sie, ich glaube es aber nicht.

2. zu a) mussen, konnen, mogen driicken in der subjektiven Aussage eine 
Vermutung aus.

Lernhilfe: Das subjektive Modalverb mussen zeigt eine hohe Wahrscheinlichkeit 
an (etwa 90 % ).
Das subjektive Modalverb konnen zeigt eine Sicherheit oder Unsicherheit 
von 50 %  zu 50 %  an.
Das subiektive Moaalverb mogen druckt ebenfalls eine Sicherheit oder Unsicherheit 
von 50% zu 50% aus, wobei es gleichgultig ist, ob etwas so oder anders ist.

zu b) sollen zeigt, dass die Aussage ein Cerucht ist: Man sagt, berichtet, erzahlt 
etwas, aber genauere Informationen fehlen. Auch in Zeitungsmeldungen wird 
diese Aussageform oft gebraucht:
In Italien sollen die Temperaturen auf minus 20 Grad gesunken sein.

zu c) wollen zeigt, dass die Aussage eine unbewiesene Behauptung ist: jemand sagt 
etwas uber sich selbst, er kann es nicht beweisen und man kann ihm auch nicht 
das Cegenteil beweisen. Oft wird diese Aussageform vor Cericht gebraucht:
Der Angeklagte will die Zeugin nie gesehen haben.

II Gebrauch der subjektiven Modalverben im Konjunktiv

Zur besseren Unterscheidung bei subjektiven Aussagen in der Cegenwart (siehe 
Vorbemerkung, 3.) benutzt man das Modalverb oft im Konjunktiv II (siehe § 54, VI).

Jemand fragt: „Wo ist Frau М.? In ihrem Buro ist sie nicht." Darauf sind 
folgende Antworten moglich:
a) Sie miisste beim Chef sein, denn dort ist eine wichtige Besprechung.

= Das ist sehr wahrscheinlich.
Sie konnte auch in der Kantine sein, denn dort ist sie meistens um die 
Mittagszeit.
= Das ist moglich.

b) Sie sollte (eigentlich) an ihrem Arbeitsplatz sein, denn die Mittagszeit 
ist schon vorbei.
= Das ist im Allgemeinen Pflicht, aber anscheinend wird die Regel 
nicht befolgt.

c) Sie arbeitet nicht mehr bei uns; sie dtirfte schon liber 65 sein.
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zu a) Der subjektive Ciebrauch von konnen und mussen im Konjunktiv II entspricht in 
seiner Bedeutung den Regeln zu § 20, I, a).

zu b) sollte / sollen wird oft mit „eigentnch" verbunden. Damit drucKt man aus, 
aass man ein anderes Verhalten fur besser halt.

zu c) durfte wird meistens in Bezug auf Zahlen und Daten verwendet, die man 
nicht so genau kennt. Es kommt aber auch in folgender Bedeutung vor.
Das ciurfie ihn interessieren. = Wahrscheinlich interessiert es ihn.
Der Witz durfte schon bekannt sein. = Wahrscheinlich ist er schon bekannt.

1 Formen Sie die Satze mit dem angegebenen Modalverb so um, dass die
Ausdrucke der Vermutung oder Uberzeugung „wohl", „sicherlich", „angeblich",
,,er behauptet", „so wird gesagt" usw. wegfallen konnen.

Ich habe gehort, dass der Schriftsteller sich zur Zeit in Stidamerika aufhalt. (sollen)
Der Schriftsteller soli sich zur Zeit in Sudamerlka aufhalten.

1. Man hat den Mann verurteilt; aber 
er war unschuldig, so wird gesagt. 
(sollen)

2. Sie hat vielleicht Recht. (mogen)
3. Er hat angeblich sein ganzes Ver- 

mogen an eine Hilfsorganisation 
verschenkt. (sollen)

4. Der Zeuge behauptet, dass er den 
Unfall genau gesehen hat. (wollen)

5. W ie war das nur moglich? Es war 
doch 22 Uhr und wahrscheinlich 
stockdunkel. (mussen)

6. Er behauptet, dass er die 20 Kilo
meter lange Strecke in zweieinhalb 
Stunden gelaufen ist. (wollen)

7. Der Angeklagte behauptet, von 
zwei betrunkenen Gasten in der 
Wirtschaft angegriffen worden 
zu sein. (wollen)

8. Man ist tiberzeugt, dass der Ange
klagte sich in grofier Angst und 
Aufregung befunden hat. (mussen)

9. Ich frage mich, wie dem Angeklag- 
ten wohl zumute war. (mogen)

10. Sicherlich hat der Angeklagte die 
Tat nur im ersten Schrecken be- 
gangen. (konnen)

2 Aus der Zeitung - Erklaren Sie die Bedeutung der schrag gedrucken Modalverben.

Wieder ist der Polizei ein Raubtiberfall in der Bolongarostrafie gewesen sein, in
gemeldet worden. Drei Unbekannte sol- der sich auch die Tater befunden haben
len in der Zuckschwerdtstrafie einen 26 sollen. Beim Bezahlen konnen die Tater
Jahre alten Briickenbauer aus Frankfurt gesehen haben, dass er einen grofieren

s iiberfallen und niedergeschlagen haben. Geldbetrag - es soil sich um etwa 500 15
Nach Angaben der Polizei soli einer der Mark gehandelt haben - bei sich fiihrte.
Tater dem Briickenbauer in die Jackenta- „Das muss der Anlass gewesen sein, dass
sche gegriffen und Ausweispapiere so- die Kerle mir folgten und mich dann
wie Schlussel entwendet haben. Vorher iiberfielen", meinte der Briickenbauer. 

io will der Uberfallene in einer Gaststatte
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Setzen Sie das passende Modalverb in der richtigen Form ein und erklaren Sie, 
warum Sie dieses subjektive Modalverb gewahlt haben.

1. Der Mann hat doch eine Verlet- 8. 
zung! Wer das nicht sieht, ... blind
sein.

2. Du ... Recht haben; aber es klingt 
sehr merkwiirdig.

3. Diese Schauspielerin ... 80 Jahre alt 9. 
sein, so steht es in der Zeitung. Sie
sieht doch aus wie ftinfzig!

4. Der Junge ... die Geldborse gefun- 
den haben; dabei habe ich gese
hen, wie er sie einer Frau aus der 10. 
Einkaufstasche nahm.

5. „ E r ... ein Vermogen von zwei bis
drei Millionen besitzen, glaubst du 11. 
das?" - „Also das... iibertrieben 
sein. Es ... sein, dass er sehr reich 
ist, aber so reich sicher nicht!" 12.

6. In Griechenland ... gestern wieder 
ein starkes Erdbeben gewesen sein.

7. Es ist schon zehn Uhr. Der Brieftra- 
ger... eigentlich schon da gewesen 
sein.

Eben haben sie einen Fernsehbe- 
richt iiber Persien angekiindigt, 
jetzt zeigen sie Bilder iiber Polen.
Da ... doch wieder ein Irrtum pas- 
siert sein!
W ir haben dein Portmonee in der 
Wohnung nicht gefunden. Du ... es 
nur unterwegs verloren haben. 
Wenn du es nicht verloren hast, ... 
es dir gestohlen worden sein.
Den Ring ... sie geschenkt bekom
men haben, aber das glaube ich 
nicht.
Er ist erst vor zehn Minuten wegge- 
gangen. E r ... eigentlich noch nicht 
im Biiro sein.
Es ... heute Nacht sehr kalt gewe
sen sein, die Strafien sind ganz ver- 
eist.

4 Ersetzen Sie das Modalverb durch den angegebenen Ausdruck.

1. Der Vater mag 72 Jahre alt gewesen 
sein, als er starb. (vielleicht)

2. Der Sohn soli das Millionenerbe 
seines Vaters, Hauser und Grund- 
stticke, verkauft haben. (wie man 
sich erzahlt)

3. Sein Onkel w ill da von nichts ge- 
wusst haben. (sagt er selbst)

4. Es mag sein, dass der Sohn alles 
verkauft hat; aber warum bezieht 
er jetzt Sozialhilfe? (moglicherwei- 
se)

5.

6 .

8 .

Er soli Spieler gewesen sein. (habe 
ich gehort)
Er muss das ganze Geld in der 
Spielbank verjubelt (= leichtsinnig 
ausgegeben) haben. (mit grofier 
Wahrscheinlichkeit)
Ein Bekannter w ill ihn als Strafien- 
musikanten gesehen haben.
(Ein Bekannter glaubt ...)
Er soli ungepflegt ausgesehen ha
ben. (angeblich)

5 Ebenso wie Nr. 3 - Gebrauchen Sie selbststandig die Modalverben zur 
subjektiven Aussage.

1. Man sagt, dass im Krankenhaus der 
Stadt B. im letzten Jahr viele M illio
nen Mark veruntreut worden sind.

Ein junger Arzt sagt, dass er gehort 
habe, dass die Medikamente fur das 
Krankenhaus gleich wieder ver
kauft worden seien.
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3. Die Krankenschwestern und Pfleger 
haben davon vielleicht gar nichts 
gewusst.

4. Die Leute erzahlen, dass der Chef- 
arzt vor kurzem die hassliche Toch
ter des Gesundheitsministers gehei- 
ratet hat.

5. Sehr wahrscheinlich waren die Be- 
amten des Gesundheitsministeri- 
ums uber die Unterschlagungen im 
Krankenhaus schon seit langem in- 
formiert.

6. Vielleicht sind einige Beamte sogar 
bestochen worden.

7. Aufierdem wird berichtet, dass alle 
Akten aus den Geschaftsraumen 
des Krankenhauses verschwunden 
sind.

8. Vielleicht waren unter den ver- 
schwundenen Medikamenten auch 
Drogen.

Ersetzen Sie die Modalverben durch Ausdrucke des Zweifels, der Vermutung und 
Uberzeugung.

1. a) Asop, bekannt durch seine Fabeln, soil ein Sklave gewesen sein.
b) Er durfte im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in Kleinasien 

gelebt haben.
2. a) Der Graf von Sandwich soil das nach ihm benannte Sandwich 1762

erfunden haben.
b) Er soil auf die Idee gekommen sein, weil er wegen des Essens nicht 

vom Spieltisch aufstehen wollte.
3. Der Hund kann schon vor 10 000 Jahren dem Menschen zur Jagd 

gedient haben.
4. Die fruchtbare Losserde in Norddeutschland kann vom Wind von China nach 

Europa heriibergetragen worden sein, sagen Wissenschaftler.
5. a) Der Vogel Straufi soil in Angstsituationen seinen Kopf in den Sand stecken

b) Das muss aber ein Marchen sein.
6. Um ein Straufienei essen zu konnen, soil man es 40 Minuten kochen mussen.
7. a) Der Wanderfalke, ein Raubvogel, soli etwa 320 km/h schnell fliegen konnen.

b) Das mag stimmen, aber sicher nur iiber sehr kurze Zeit.
8. Die Seeschwalbe, ein Meeresvogel, soil jahrelang pausenlos iibers Meer 

fliegen.
9. a) Uber Robin Hood, den Heifer der Armen, gibt es viele Geschichten.

b) Es kann ihn tatsachlich gegeben haben; bewiesen ist es nicht.

9. Ein verhafteter Drogenhandler 
sagt, dass er seinen „Stoff" immer 
an der Hinterttir des Krankenhau
ses abgeholt habe.

10. Moglicherweise sind auch Ver- 
bandszeug und Kopfschmerztablet- 
ten verschoben worden.

11. In einem Zeitungsartikel wird be
richtet, dass der Chefarzt in der 
vorigen Woche 900 000 Mark von 
seinem Konto abgehoben hat.

12. Sehr wahrscheinlich haben die Pa
tienten unter den ungeordneten 
Zustanden in diesem Krankenhaus 
sehr gelitten.

13. Vielleicht wird der Prozess gegen 
den Chefarzt und den Gesund- 
heitsminister noch in diesem Jahr 
eroffnet.
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§ 21 Futur I und II zum Ausdruck der Vermutung

Vorbemerkung

1. Im Gegensatz zu anderen europaischen Sprachen, in denen die Zukunft mit einer 
festen Futurform des Verbs ausqedruckt werden muss, wird im Deutschen Prasens + 
Zeitanqabe verwendet, wenn eine Handlung, ein Vorganq oder ein Zustand in der 
Zukunft gewiss ist:
Ich komme morgen friih zu dir und bringe dir die Fotos mit.
Heute Abend gibt es bestimmt noch ein Gewitter.

2. Wenn eine solche Handlung in der Zukunft schon beendet ist, gebraucht man Per
fekt + Zeitangabe:
Wenn ihr morgen erst um 10 Uhr kommt, haben wir schon gefruhstuckt.

3. Wird fur eine Handlung in der Zukunft trotzdem das Futur benutzt, bringt der 
Schreiber/Spiecher damit zum Ausdiuck, dass er sich ganz sicher ist, dass etwas pas- 
sieren wird. Deshalb nennt man diese Verwendung manchmal auch „prophetisches 
Futur".
Ist es schon entschieden, dass man alle Baume dieser Allee failt? - 
Ja, kein einziger Baum wird stehen bleiben.

4. Wenn eine Handlung, ein Vorgang oder ein Zustand in der Zukunft oder Geqenwart 
noch ungewiss ist, gebraucht man werden mit dem Infinitiv. werden ist hier eigent
lich keine Zeitform, sondern steht - ahnlich wie ein Modalverb - fur eine subjektive 
Einstellung zu einem Geschehen. Durch Einfugen von wohl, vielleicht, wahrscheinlich 
kann man den Ausdruck der Vermutung verscarken, beim Futur I kann man nur 
durch diese Worter oder den Kontext entscheiden, ob es sich um ein Futur zum 
Ausdruck der Vermutung handelt. Das Futur II druckt Ungewissheit bei Vorgangen 
una Zustanden in der Vergangenheit aus.

I Hauptsatze

Futur I Aktiv Er wird die neue Stellung wahrscheinlich annehmen.
Futur II Aktiv Er wird bei seiner Suche nach einer besseren Stellung (wohl)

keinen Erfolg gehabt haben.
Futur I Passiv Das Gesetz wird wohl bald geandert werden.
Futur II Passiv Das Gesetz wird (wohl) inzwischen geandert worden sein.

werden wird im Aktiv und Passiv wie ein Modalverb zur subjektiven Aussage gebraucht.

Futur I Aktiv Meine Freunde werden das Auto wohl reparieren konnen. 
mit Modalverb
Futur II Aktiv In der kurzen Zeit werden die Gaste (wohl) nicht alles gesehen
mit Modalverb haben konnen.
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Futur I Passiv Das Auto wird (wohl) nicht mehr repariert werden konnen.
mit Modalverb

Tritt ein Modalverb hinzu, so steht dieses im Infinitiv am Ende des Satzes.
Im Fuiur II Passiv wird diese komplizierte Form nicht mehr gebraucht.

II Nebensatze

Futur I Aktiv Es ist argerlich, dass das Flugzeug wohl nicht planmaKig
landen wird.

Futur II Aktiv Ich mache mir Sorgen, obwohl das Flugzeug inzwischen in
Rom gelandet sein wird. (oder: ... inzwischen wahrscheinlich 
in Rom gelandet ist.)

Futur I Aktiv Der Geschaftsmann regt sich auf, weil er sein Reiseziel wohl
mit Modalverb nicht rechtzeitig wird erreichen konnen. (oder: ... rechtzeitig

erreichen kann.)

1. Im Nebensatz steht werden zum Ausdruck der Vermutung in der konjugierten Form 
am Ende des Satzes.

2. Tritt ein Modalverb hinzu, so steht dieses im Infinitiv am Ende des Satzes. Die konju- 
gierte Form von werden steht vor dem Vollverb (siehe § 18, II).

3. Bei Nebensatzen im Passiv, die eine Vermutung ausdrucken, ist es im Allgemeinen 
besser, das einfache Prasens oder Perfekt zu gebrauchen. Die Angaben wohl oder 
wahrscheinlich machen den Zusammenhang deutlich.

Prasens Passiv:
Die alten Formulare gelten noch, obwohl das Gesetz wohl bald geandert wird. 
(statt: ..., obwohl das Gesetz wohl bald geandert werden wird.)

Perfekt Passiv:
Die alten Formulare gelten noch bis zum 1. Januar, obwohl das Gesetz wohl in
zwischen schon geandert worden ist. (statt: ..., obwohl das Gesetz wohl inzwi
schen schon geandert worden sein wird.)

4. Auch bei Nebensatzen mit einem Modalverb, die eine Vermutung ausdrucken, ist es 
besser, aas einfache Prasens oder Perfekt zu verwenden.

Prasens Aktiv mit Modalverb:
Es ist beruhigend, dass der Meister das Auto vielleicht schon bis libermorgen re
parieren kann. (statt: ..., dass der Meister das Auto vielleicht schon bis iibermor- 
gen wird reparieren konnen.)

Perfekt Aktiv mit Modalverb:
Am 1. Mai wollen wir nach Spanien fahren. Es ist beruhigend, dass der Meister 
das Auto wohl schon vorher hat reparieren konnen. (statt: ..., dass der Meister 
das Auto wohl schon vorher wird repariert haben konnen.)

\
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Prasens Passiv mit Modalverb:
Es ist beruhigend, dass unser Auto vielleicht schon iibermorgen repariert werden 
kann. (statt: dass unser Auto vielleicht schon iibermorgen wird repariert wer
den konnen.)
Perfekt Passiv mit Moaalverb:
Am 1. Mai wollen wir nach Spanien fahren. Es ist beruhigend, dass unser Auto 
schon vorher hat repariert werden konnen. (Eine Konstruktion mit werden ist 
nicht mehr gebrauchlich.)

Anmerkung

werden + Infinitiv wird bei einer Drohung oder drohenden Voraussage verwendet 
(auch in der Frageform):
Du wirst jetzt zu Hause bleiben und nicht in den Club gehen.
W irst du endlich deine Hausaufgaben machen?

1 Zeigen Sie in Ihrer Antwort, dass Sie die Frage nicht mit Bestimmtheit beantworten 
konnen.

Kommt Ludwig auch zu der Besprechung?
Ja , er wird wahrscheinlich auch zu der desprechunq kommen.

Statt wahrscheinlich konnen Sie auch wohl oder vielleicht einsetzen.
1. Gibt Hans seine Stellung als 4. Fliegt er noch in diesem Jahr ruber? 

Ingenieur auf? 5. Nimmt er seine Familie gleich mit?
2. Geht er ins Ausland? 6. Besorgt ihm seine Firma dort eine
3. W ill er in Brasilien bleiben? Wohnung?

2 Hans und Inge haben einen langen Weg von Andreas Party nach Hause. Bis sie zu 
Hause sind, wird Andrea schon viel erledigt haben.

schon alle Glaser in die Kiiche bringen
Sie wird schon alle Glaser in die Kiiche gebracht haben.

1. die Schallplatten wieder einordnen 5. den Teppich absaugen
2. die Wohnung aufraumen 6. sich ins Bett legen
3. die Mobel an den alten Platz stellen 7. einschlafen
4. das Geschirr sptilen und in den 

Schrank raumen

3 Mullers waren lange von zu Hause weg. Wie wird es wohl aussehen, wenn sie 
zuruckkommen?

der Gummibaum / vertrocknen Wird der Gummibaum vertrocknet sein?

1. die Zimmerpflanzen / eingehen 
(= sterben)

2. die Mobel / sehr verstauben
3. die Teppiche / nicht gestohlen 

werden

4. die Blumen im Garten / verbliihen
5. die Pflanzen auf dem Balkon / ver

trocknen
6. die Nachbarin / die Post aufheben
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4 Auliern Sie in Ihrer Antwort eine Vermutung. Verwenden Sie das Futur II. 

Hat er noch Geld? (sicher alles ausgeben)

1. Sind die Gaste noch da? (wahr- 4. 
scheinlich schon nach Hause ge
hen)

2. Geht es ihm noch schlecht? (sich 5. 
sicher inzwischen erholen)

3. Hat sie ihre Bucher mitgenommen?
(ganz sicher mitnehmen)

Er wird sicher alles ausgegeben haben.

Haben sie den letzten Bus noch ge- 
kriegt? (wahrscheinlich noch be- 
kommen)
Ist Heinrich noch zum Zug gekom- 
men? (sich bestimmt ein Taxi zum 
Bahnhof nehmen)

5 Bringen Sie Ihre Vermutung durch die Verwendung des Futurs II zum Ausdruck.

Ich vermute, dass der Weg inzwischen gesperrt worden ist.
Der \Neg wird inzwischen gesperrt worden sein.

2.

3.

Ich nehme an, dass der Lastwagen 
inzwischen aus dem Graben 
gezogen worden ist.
Ich vermute, dass die Polizei sofort 
benachrichtigt worden ist.
Ich glaube, dass niemand ernstlich 
verletzt worden ist.

4. Es ist anzunehmen, dass dem be- 
trunkenen Fahrer der Fuhrerschein 
entzogen worden ist.

5. Ich nehme an, dass die Ladung in
zwischen von einem anderen 
Lastwagen iibernommen worden 
ist.
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Teil II 

§ 22 Die Satzstellung im Hauptsatz 

I Allgemeine Regeln

1. Ein Satz besteht aus bestimmten Satzgliedern: Subjekt, Pradikat, Objekten, 
adverbialen Angaben usw.

2. Die Satzglieder stehen in jeder Sprache in einer bestimmten Reihenfolge.

3. Der deutscne Satz ist bestimmt durch die Stellung des konjugierten Verbs: 
das ist die Verbform mit einer Personalendung, z.B. ich gehe, du gehst.

4. Die Stellung des konjugierten Verbs ist im Hauptsatz und im Nebensatz 
grundsatzlich verschieden.

5. Der Hauptsatz ist ein unabhangiger, vollstandiger Satz. Das konjugierte Verb 
steht immer in der Position II.

6. Im Hauptsatz kann das Subjekt von der Position I auf die Position III (IV) wechseln, 
d.h. es bewegt sich um das konjugierte Verb (Position II) wie um eine Achse.

Anmerkungen

1. Die Positionszahlen I, II, III (IV) werden im Folgenden zur Erklarung der Satzstellung 
im Hauptsatz verwendet.

2. Der Wechsel des Subjekts von der Position I zur Position III wird im Folgenden Um
stellung genannt.

3. Die Reihenfolge aller weiteren Satzglieder nach dem Subjekt andert sich je nach 
dem Sinn oder dem Zusammenhang des Satzes; deshalb ist eine Zahlung nicht 
mehr moglich.

4. Zur Negation: Wenn der ganze Satzinhalt neqiert werden soil, steht nicht moglichst 
weit am Ende des Satzes, jedoch vor dem zweiten Teil des Verbs. Wenn nur ein Satz- 
glied negiert werden soil, steht nicht vor diesem Satzglied.
Der Postbote kommt heute nicht. (= Satznegation)
Der Postbote ist heute nicht gekommen. (= Satznegation)
Der Postbote kommt nicht heute, sondern morgen.

(= Negation der adverbialen Angabe)
Nicht der Postbote kommt heute, sondern die Postbotin.

(= Negation des Subjekts)
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/ II Dativ-
objekt

Akkusativ
objekt

PartL

a) Die Firma liefert heute nicht.
b) Die Firma lieferte gestern nicht.
c) Die Firma liefert morgen nicht.
d) Die Firma hat gestern nicht gelie
e) Die Firma liefert dem Kunden die Ware nicht.
f) Die Firma hat dem Kunden die Ware nicht gelie

Das Subjekt steht in der Position I, dann folgt das konjugierte Verb in der Positior

zu a + b -1- c) Im Prasens, Prateritum und in der Zukunftsform (= Prasens mil Ze 
gabe, vgl. § 21, Vorbemerkung) steht das konjugierte Vollverb in der Position

zu d) Im Perfekt und Plusquamperfekt stent das konjuqierte Hilfsverb in der Posit 
Das Partizip Perfekt des Vollverbs steht am Ende des Satzes.

zu e) Bestimmte Verben werden mit einem DativoDjekt oder mit einem Akkusati' 
oder mit beiden gebraucht (siehe § 14, l-lll).
Wenn beide Objekte im Satz vorkommen, steht im Allqemeinen das Dativobji 
dem Akkusativobjekt (siehe Abschnitt IV).

Umstellung

II III Dativ- Akkusativ- Par
objekt objekt

i Der Postbote kommt heute nicht.
Heute kommt der Postbote nicht.

Der Postbote ist heute

Heute ist der Postbote

nicht ge- 
kor

nicht ge-
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1 Bei der Umstellung steht ein anderes Satzglied in der Position I, dann folgt das kon
jugierte Verb in aer Position II und das Subjekt in der Position III. Man kann fast je- 
des andere Satzglied in die Position I stellen.

2. Der Sinn des Satzes andert sich durch die Umstellung kaum. Die Position I bezieht 
sich oft auf eine vorangegangene Aussage und betont den Fortgang der Handlung: 
W ir friihstiicken immer um 8 Uhr. Heute haben wir verschlafen.
Einstein emigrierte nach Amerika. Dort konnte er weiterarbeiten.
Man stellte den Zeugen einige Manner vor. Den Tater erkannte niemand.
Mein Fotoapparat ist nicht in Ordnung. Damit kannst du nichts anfangen.

zu a + b + c) Bei der Umstellung wechseln nur die Positionen I und 
sich die Satzstellung nicht.

sonst andert

IV Satzstellung mit Pronomen im Akkusativ und Dativ

a)
b)

I

Der Lehrer 
Der Lehrer 
Der Lehrer 
Der Lehrer

gab
gab
gab
gab

dem Schuler 
ihm
es
es

das Buch vor dem Unterricht. 
das Buch vor dem Unterricht. 
dem Schuler vor dem Unterricht. 
ihm vor dem Unterricht.

zu a) Das Dativobjekt steht vor dem Akkusativobjekt (siehe unter II).

zu b) Pronomen stehen direkt hinter dem konjugierten Verb. Das Akkusativpronomen 
steht vor dem Dativobjekt.

V Umstellung

O)
1 II

Pronomen
(III)

Subjekt (Substantiv) 
IV

Um 7 Uhr bringt mir der Brieftrager die Post.
Aus Kairo ruft mich der Chef bestimmt nicht an.
Zum Gluck hat es ihm der Professor noch mal erklart.

b)

1 II

Subjekt (Pron.) 

Ill

Akk./Dat.-
Pronomen

Vorgestern hat er mir das Buch geliehen.
Vorgestern hat er es dem Schuler geliehen.
Vorqestern hat er es ihm geliehen.
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zu a) Auch bei der Umstellung gilt im Allgemeinen die Regel, dass die Akkusativ- und 
Dativpronomen direkt hinter dem konjugierten Verb stehen. In diesem Fall kann das 
Subjekt, wenn es ein Substantiv ist, in die Position IV verschoben werden.

zu b) Aber wenn das Subjekt ein Pronomen ist, bleibt es in der Position III.

Stellung der Reflexivpronomen

/ II

Ich habe mich gewaschen.
Ich habe mir die Hande gewaschen.
Ich habe sie mir gewaschen.

Um stellung

/ II III Pronomen

Sofort hat er sich die Hande aewaschen.
Sofort hat er sie sich gewaschen.

Die Satzstellung mit dem Reflexivpronomen entspricht den Regeln im Abschnitt IV.

Uben Sie die Wortstellung.

Hat der Hotelgast der Schauspielerin den Pelzmantel gestohlen? 
Ja , er hat ihn ihr gestohlen.

1. Hast du deiner Freundin dein Ge- 
heimnis verraten? (Ja, ich ...).

2. Hat Maria dir deine Frage beant- 
wortet?

3. Hat der Reiseleiter Ihnen das Hotel 
Ritter empfohlen?

4. Hat die Gemeindeverwaltung dei- 
nen Freundinnen die Pensions- 
adressen zugeschickt?

5. Hat der Chef den Bewerbern schon 
eine Nachricht zugesandt?

6. Hat Ursula der Hauswirtin einen 
Blumenstock zum Geburtstag ge- 
schenkt?

7. Hat der Verlag dem Verfasser das 
Manuskript zuriickgesandt?

8. Hat Angela dir ihre Ankunft ver- 
schwiegen?

9. Hat dir der Kaufmann die Liefe- 
rung versprochen?

10. Liefert diese Firma den Kunden die 
Ware kostenlos ins Haus?

11. Leihst du deinem Freund dein Au
to?

12. Hat der Postbeamte dem Kunden 
den Scheck zuriickgegeben?

13. Haben die Jungen den Eltern das 
Abenteuer erzahlt?

14. Borgst du der Familie Schulz das 
Auto?

15. Hat der Taxifahrer den Beamten 
seine Unschuld bewiesen?

16. Teilst du deinen Verwandten deine 
Ankunft mit?

17. Hat der Mann den Kindern den 
Fufiball weggenommen?

18. Verbietet der Landtag den Studen- 
ten die Demonstration?



130 §22 Satzstellung

2 Uben Sie mit den Fragen der Ubung § 14 Nr. 5.
der Arzt / der Mann / das Medikament / verschreiben
Hat der Arzt dem Mann das Medikament verschrieben?
Ja , er hat es ihm verschrieben.

3 Uben Sie mit den Fragen der Ubung § 14 Nr. 4.
Hast du deinem Freund das Auto geliehen?
Ja , ich hab’ es ihm geliehen.

4 Setzen Sie das schrag gedruckte Satzglied auf die Position I und achten Sie auf die 
Stellung der Pronomen.

1. Er hat mich heute wieder furchtbar 11. Er hat den Jugendlichen mit seinem
geargert. Zeitungsartikel nur geschadet.

2. Dein Vater hat es dir gestern doch 12. Der Backer bringt mir seit drei Mo-
ganz anders dargestellt. naten die Brotchen ins Haus.

3. W ir haben ihn zufallig auf dem 13. Sie ist naturlich immer vorsichtig
Weg nach Hause getroffen. gefahren.

4. Er hat mir die Frage leider immer 14. Der Bauer schlug vor Arger mit der
noch nicht beantwortet. Faust auf den Tisch.

5. Der Koffer steht seit zehn Jahren bei 15. Er gibt mir die Papiere iibermorgen
uns im Keller. zuruck.

6. Ihr habt mich tiberhaupt nicht be- 16. Sie erklarte uns vorsichtshalber die
achtet. ganze Sache noch einmal.

7. Der Zeuge hat ihn trotz der Sonnen- 17. Der Nachbar hat ihnen schon seit
brille sofort erkannt. langem misstraut.

8. Sie hat ihm wiitend die Tiir vor der 18. Es geht mir eigentlich gut.
Nase zugeschlagen. 19. Das Gold liegt aus Sicherheitsgriin-

9. Es hat in der Nacht stark geregnet. den im Keller der Bank.
10. Sie hat es mir bis heute verschwie- 20. Der Beamte hat es euch bestimmt

gen. gesagt.

Erganzen Sie die Pronomen.
1. Der Museumsdirektor zeigte den 5. Der Gefangene bat um seine Uhr,

Gasten die Ausstellung. In einem aber man gab...... nicht.
zweistundigen Vortrag fiih rte....... 6. Ein Dieb hatte einer Rentnerin die
jedes einzelne Bild vor. Handtasche gestohlen. Nach einer

2. Der Vater hatte dem Sohn nach Stunde konnte m an...... , aller-
dem Abitur eine Skandinavienreise dings ohne Geld und Papiere,
versprochen. ... w ollte.......  voll zuriickgeben.
finanzieren. 7. Ein Bauer hatte den Wanderern

3. Der Landwirt musste das Gebaude den Weg zur Berghutte erklart. Sie
wieder abreifien. Das Bauamt hatte fanden ihr Ziel leicht, denn ... hat
.......  nicht genehmigt. te ...... sehr gut beschrieben.

4. Die Studentin hatte sich von ihrem 8. In ihrem Testament vermachte
Freund ein Armband gewunscht. ... (= schenkte) die alte Dame ihren
schenkte.......  zu ihrem Geburts- Nichten und Neffen ihr ganzes
tag.
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9.

10.

Vermogen. Der Notar lie fi.......
durch die Bank tiberweisen.
Die Polizei hatte dem Kaufmann 
den Fiihrerschein entzogen. Nach
einem Jahr gab............  zurtick.
Der Gast hatte bei der Kellnerin noch 
ein Bier bestellt, aber... brachte ... 
... nicht.

11. Alle Kinder horen gern Marchen
und Grofimtitter erzahlen.......
gern.

12. Sie bat die Arztin um den Termin 
fur die Operation, aber... teilte ... 
... nicht mit.

VII Satzstellung mit adverbialen und prapositionalen Angaben

Subjekt II wann7 
(temporal)

warum?
(kausal)

wie?
(modal)

wo? wohin? 
(lokal)

Ich komme morgen mit Vergnugen zu eurer Party.
Sie schlief gestern vor Arger sehr schlecht.
Sie ging heute fruh wegen der voller Furcht zur Schule.

Pr ung

Fur die Stellung der adverbialen Angaben gibt es zwar keine festen Reglen, im 
Allgemeinen gilt aber die Anordnung T К M L (= temporal, kausal, modal, lokal).

VIII Satzstellung mit Objekten und adverbialen Angaben

/ II
Spalte A 
wann? Dat.-

objekt

Spalte В
warum? wie?

Spalte С
Akk.-
obj.

wo7 
wohin?

Er hilft abends seinem gerne im Biiro.
Vater

Ich schreibe morgen meinem wegen der einen nach
Mann Sache Brief Italien.

Sie riss dem voller das aus der
Kind Angst Messer Hand.

Fur die Stellung der Satzglieder gibt es keine festen Regeln. Im Allgemeinen 
gilt folgende Anordnung:

a) Hinter dem konjugierten Verb (Spalte A) steht die temporale Angabe und das Dativ- 
objekt oder umgekehrt. 

z In der Mitte des Satzes steht die kausale und die modale Angab. 
r Hinten im Satz (Spalte C) steht das Akkusativobjekt und die 1ока1е Angabe, beson

ders die wohin-Angabe.
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IX Umstellung

/ II III

a) temporale Heute fahrt mein Vetter nach Koln.
Angabe

b) kausale Wegen der arbeiteten die nur bis 14 Uhr.
Angabe Hitze Angestellten

c) konzessive Trotz des rauchte der Kranke zwanzig Zigaret-
Angabe Verbots ten pro Tag.

d) modaie Angabe Hoflich offnete der Herr aer Dame
die Tur.

e) lokale Angabe Im Carten fand der junqe sein Taschen-
(wo?) messer wieder.

f) Akkusativ Den Lehrer kennen alle Bauern seit ihrer
objekt Kindheit.

g) Dativobjekt Dem Cast hat das Essen leider nicht 
geschmeckt.

h) Akkusativ Mich sieht die Schwieger- niemals
pronomen mutter wieder.

i) Dativ- Mir tut das Missver- noch immer
pronomen standnis Leid.

zu a-e) 1. Temporale, kausale, konzessive und modale Angaben konnen jeaerzeit 
in die Position I gestellt werden, aber immer nur eine Angabe derselben 
Art.
Wann? Am Sonntag, dem 22. Juli, einem Sommertag, verlieS er sein 

Elternhaus.
Wo? Auf dem Busbahnhof, direkt vor der Sparkasse, treffen wir uns 

morgen um 7 Uhr.
(Falsch ist: Auf dem Busbahnhof, um 7 Uhr treffen wir uns.)

2. Die lokale Angabe auf die Frage wo" wird gerne in der Position I ge
braucht, wahrend die lokale Angabe auf die Frage wohin? im Allgemeinen 
am Ende des Satzes steht.

zu f-i) Substantive und Pronomen I nnen als Akkusativ- oder Dativobjekt in der
Position I stehen. Sie werden dann beim Sprechen starker betont. Oft ist die 
Voranstellung fur den Zusammenhang von Aussagen notig.
Nur das Akkusativpronomen es steht nie in der Position I.

Anmerkungen

1. Die wann-wo-Angaben: Zur Information iiber Zeit und Ort einer Handlung, 
z.B. in Nachrichten und Berichten, gebraucht man aiese Deiden Angaben gerne 
vom im Satz.
Im Frankfurter I  lauptbalmhof fuhr gestern Nachmittag eine Lokomotive 
auf einen voll besetzten Zug.
Am Ostersonntag fand in Rom ein feierlicher Gottesdienst statt.
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2. Die lokale Angabe auf die Frage woher? steht meistens - ebenso wie die wohin-An
gabe - ganz hinten im Satz. Wenn beide Angaben notig sind, steht die woher-Anga
be im Allgemeinen vor der wohin-Angabe:
Er kam gestern mit einer Reisegesellschaft aus Polen zurtick.
Die Angestellten stromten aus den Burns (woher?) auf die Strafie (wohin?).

X Satzstellung mit prapositionalen Objekten

Er schrieb seit Jahren zum ersten Mal wieder einen Brief an seinen Vater.
Die alte Dame dachte spater oft mit freundlichen Gefiihlen an ihn.
Natiirlich argert er sich schon lange dariiber.
Der Wissenschaftler beschaftigt sich seit langem intensiv mit diesem Problem.

1. Das prapositionale Objekt steht im Allgemeinen ganz hinten im Satz, und 
zwar hinter den Objekten und sonstigen Angaben.

2. Das prapositionale Pronomen mit da(r)- steht je nach dem Zusammenhang 
und der Betonung oft in der Position I.
Dariiber haben wir uns schon lange gewundert.
Damit habe ich mich leider niemals beschaftigt.

6 Bringen Sie die einzelnen Satzteile in die richtige Reihenfolge.
Sie teilte ... mit. (ihre Kiindigung / zum 31. Mai / ihrem Arbeitgeber)
Sie teilte ihrem Arbeitgeber ihre Kundigung zum 31 Mai mit.

1. Ich habe ... geliehen. (leider / mein neues Auto / meinem Freund)
2. Der Ungliickliche h a t... gefahren. (gestern / gegen einen Baum / es)
3. Er teilte ... mit. (seine Ankunft / mir / in New York / mit einem Fax / gestern)
4. Die Firma wird ... liefern. (den neuen Kiihlschrank / mir / erst am kommen- 

den Montag / wahrscheinlich)
5. Die Lehrer sprachen ... (uber die neuen Bestimmungen / heute / mit den 

Schulern)
6. Der Hausherr h a t... gekundigt. (die Wohnung / zum 31.12. / mir)
7. Die Eltern bezahlten ... (in England / einen Studienaufenthalt / ihrer Tochter)
8. Die Firma h a t... geschenkt. (zum 70. Geburtstag / ihrem Angestellten / eine

9. Er hat ... mitgegeben. (mir / fur seine Schwester / ein Paket)
10. Meine Kollegen haben ... geschickt. (aus Rom / eine Ansichtskarte / dem Chef)

7 Beginnen Sie die Satze der Ubung 6 mit folgendem Satzteil:

Kiste Sekt) 4

3. M it einem Fax
4. Den neuen Kiihlschrank
5. Heute

1. Leider
2. Gestern

6. Die Wohnung
7. Ihrer Tochter
8. Zum 70. Geburtstag
9. Fur seine Schwester

10. Aus Rom
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Cesam tubungen

8 Stellen Sie die Satzglieder in die richtige Reihenfolge.

1. Er kam ...
a) ins Biiro
b) aufgeregt
c) gegen 9 Uhr

2. Sie hat ... geantwortet.
a) wegen ihrer Krankheit
b) bis jetzt noch nicht
c) uns

3. Er teilt ... mit.
a) das Ergebnis der Be- 

sprechung
b) erst morgen
c) mir

4. Sie steigt ... ein.
a) jetzt immer langsam 

und vorsichtig
b) wegen ihrer Verletzung
c) in die StraEenbahn

5. Der Bus fahrt ... vorbei.
a) an unserem Haus
b) ab heute
c) wegen der Umleitung

6. Er hat ... gelegt.
a) voller Wut
b) den Brief
c) auf den Schreibtisch
d) ihr

7. Sie hat ... vergessen.
a) im Zug c) ihre Tasche
b) gestern d) dummerweise

8. Er hat ... vorgestellt.
a) immer c) es
b) genau so d) sich

9. Er gab ... zuruck.
a) das falsche Buch
b) mit Absicht
c) dem Professor
d) nach dem Examen

10. Sie hat ... verlassen.
a) die Wohnung
b) wegen der bosen Bemerkungen 

ihres Mannes
c) heute Morgen
d) wiitend

11. Er brachte ...
a) mit einer Entschuldigung
b) ins Hotel
c) mir
d) den geliehenen Mantel
e) erst gegen Mitternacht

9 Ebenso.

1. Ein Bauer hat ... getreten.
a) bei einer Jagdgesellschaft
b) aus Versehen
c) auf den Fufi
d) seinem Fiirsten

2. Der Gast tiberreichte ...
a) einen BlumenstrauB
b) an der Wohnungstiir
c) mit freundlichen Worten
d) der Dame des Hauses
e) zu ihrem 75. Geburtstag

3. Die junge Frau gab ...
a) zum Abschied
b) an der Autotiir

c) einen Kuss
d) ihrem Mann

4. Der Arzt legte ...
a) priifend
b) auf die Stirn
c) dem Fieberkranken
d) vor der Untersuchung
e) die Hand

5. Die Versammelten verurteilten ...
a) in ein unabhangiges Land
b) einstimmig
c) den Einmarsch fremder Truppen
d) Anfang Februar
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7.

8 .

Der Verfolgte sprang ...
a) mit letzter Kraft
b) uber den Gebirgsbach
c) kurz vor seiner Verhaftung 
Der Motorradfahrer riss ...
a) die Einkaufstasche
b) aus der Hand
c) einer alten Dame
d) gestern gegen 17 Uhr 
Der Vater zog ... weg.
a) die Bettdecke
b) wtitend
c) um 11 Uhr
d) dem schlafenden Sohn

9. Du hast ... erzahlt.
a) schon gestern
b) mir
c) in der Mensa
d) diese Geschichte

10. Er bot ... an.
a) mit freundlichen Worten
b) ihm
c) es
d) zum zweiten Mal

11. Ich habe ... vorgestellt.
a) auf der Party
b) ihm
c) selbstverstandlich
d) mich

10 Uben Sie die Umstellung.

Nehmen Sie die Ubung 8 und beginnen Sie Satz 1 mit b; 2 mit a;
3 mit a; 4 mit b; 5 mit c; 6 mit a; 7 mit d; 8 mit b; 9 mit d; 10 mit b; 11 mit e.

§ 23 Satzverbindungen: 
Konjunktionen in der Position Null

I Satzstellung

Hauptsatz Konjunktion1 Hauptsatz

1 II III 0 1 1 II
Verb 1

11
Verb

11

0 / II

Die Eltern fahren 
nach Italien

und die Tante sorgt 1̂ ..' die Kinder.

Die Eltern fahren 
nach Italien,

aber die Kinder bleiben zu Hause.

Die Eltern fahren 
unoeschwert ab,

denn die Tante sorgt fur die Kinder.

Entweder fahren die 
Eltern allein

oder sie nehmen die Kinder mit.

Die Eltern fahren 
nicht weg,

sondern sie bleiben bei den Kindern.

\
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Die Konjunktionen und, aoer, denn, oder, sondern stehen in der Position Null. 
Danach folgt ein Hauptsatz mit normaler Satzstellung: Das Subjekt steht in der 
Position i und das konjugierte Verb wie immer in der Position II. (Zu aber 
siehe auch Abschnitt V.)
Nach der Rechtschreibreform steht vor und und oder kein Komma mehr.

II Umstellung

0 / II III

Ich habe heute die 
Prufung bestanden

und morgen bekom-
me

ich das Zeugnis.

Ich habe das Zeugnis 
abgeholt,

aber leider war mein
Name

falsch ge- 
schrieben.

Ich habe das Zeugnis 
zur :kgegeben,

denn so ist es nicht brauch- 
bar.

Entweder hat sich die 
Sekretarin verscnrie- 
ben

oder in mei- 
nem 
Pass

steht der
Name

falsch.

So habe ich nicht 
nur Arger,

sondern oestimmt gibt es auch Streit mit 
der Sekretarin.

Nach und, aber, oder, denn, sondern kann, wie in jedem Hauptsatz, auch die 
Umstellung erfoigen: Ein anderes Satzglied steht in der Position I, darauf folgt das 
konjugierte Verb in der Position II und dann das Subjekt in der Position III.

Ill Umstellung mit Pronomen

! 0111\- - . 1

/ II III
Prono
men

IV
Subjekt 
(Subs tan tiv)

1
Er hatte gut ge- und am Mor week- ihn dip Vogel.
schlafen

1
gen ten

1
Er wollte aus dem Zug aber im letzten hielt ihn ein Reisender
springen, Augen- zuruck.

ii blick

Wenn ein Pronomen vorkommt, steht es hinter dem konjugierten Verb. 
Das Subjekt wird dann in die Position IV verschoben.
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IV Weglassen des Subjekts nach „und"

0 1 II

Ich liell ihn stehen und ich rannte davon.

besser:
Ich lieli ihn stehen und rannte davon.

Der Verkaufer irrte sich und er schrieb eine zu hohe Rech-

besser:
Der Verkaufer irrte sich und schrieb

nung aus.

eine zu hohe Rech- 
nung aus.

1. Wenn zwei Hauptsatze das gleiche Subjekt haben und mit und verbunden sind, 
dann ist es stilistisch besser das Subjekt nach und weqzulassen. Es entsteht ein 
Hauptsatz mit zwei SaUaussaqen.

2. Man kann auch mehrere Satzaussagen reihen. Wenn das Subjekt gleich ist, wird es 
nicht wiederholt.
Er kam nach Hause, sagte kein Wort, holte eine Flasche Bier aus dem Kiihlschrank und 
setzte sich vor den Fernsehapparat.

3. Wenn das Subjekt nach und nicht in der Position I steht, also bei einer Umstellung, 
muss es wiederholt werden:

! 0 1 II : in

Er horte nur kurz zu und sorort ! war 1
еГ dagegen.

Heute packe ich und morgen ] fahre 1 ich ; fort.

4. Nach aber, oder, sondern sollte man das Subjekt wiederholen, auch wenn 
es gieich ist:
Er verlor sein Vermogen, aber er war nicht unglucklich.
Entweder helft ihr ihm oder ihr lasst ihn in Ruhe.
Sie beklagten sich nicht, sondern sie begannen von vorn.

5. Nacn denn muss das Subjekt in jedem Fall stehen:
Er ist nicht mehr ausgegangen, denn er war mtide.

1 Verbinden Sie die Satze mit „und". Wiederholen Sie das Subjekt nicht, wenn es nicht 
notig ist.

Ich bleibe hier. Du gehst fort. Ich bleibe hier und du gehst fort.
Ich bleibe hier. Ich erledige meine Arbeit. Ich bleibe hier und erledige meine Arbeit. 
W ir bleiben hier. Abends machen wir noch einen Besuch.
Wir bleiben hier und abends machen wir noch einen besuch.
Wir bleiben hier und machen abends noch einen besuch.
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Aus der Zeitung
a) Nachtwachter zerstort drei 

Wohnungen
1. Ein Nachtwachter tibte Pistolen- 

schiefien. Er zerstorte mit einem 
Schuss drei Wohnungen.

2. Der Mann hatte Dosen auf die 
Gasuhr seiner Wohnung gestellt.
Er versuchte sie zu treffen.

b) Frau jagt Haus in die Luft
1. Eine Frau wollte ihre Kleidung in 

der Waschmaschine reinigen. Sie 
zerstOrte dabei ihr Haus.

2. Sie war sehr sparsam. Sie wollte das 
Geld fiir die Reinigung sparen.

3. Sie schuttete Benzin in die Wasch
maschine. Sie stellte den Schalter 
auf 60 Grad.

4. Schliefilich schaltete sie die Ma- 
schine an. Dann ging sie aus dem 
Zimmer.

c) Hund erschiefit Hund
1. Die Jager hatten ihre Jagd beendet. 

Nun safien sie an einer Waldecke 
am Feuer.

2. Es war schon kalt. Die Jager waren 
halb erfroren.

3. Jetzt freuten sie sich iiber die War- 
me. Sie legten immer wieder Holz 
auf das Feuer.

4. Nattirlich erzahlten sie ganz un- 
glaubliche Jagdgeschichten. Nie
mand achtete auf die Hunde.

d) Dackel frisst Haschisch
(der Dackel = kleine Hunderasse)

1. Spazierganger gingen durch einen 
Frankfurter Park. Sie beobachteten 
einen lustigen, kleinen Dackel, der 
auf einer Wiese herumsprang.

2. Der Hund hatte die Nase immer 
dicht am Boden. Er schnuffelte. Er 
suchte anscheinend etwas. Er be- 
gann plotzlich zu graben.

3. Auf einmal hatte der Dackel ein 
weifies Packchen zwischen den

3. Dabei traf er die Gasuhr. Gas 
stromte in grofien Mengen aus.

4. Das Gas entztindete sich an einer 
Zigarette. Es entstand eine furcht- 
bare Explosion.

5. Drei Wohnungen wurden zerstort. 
Der Nachtwachter musste mit 
schweren Verbrennungen ins Kran
kenhaus gebracht werden.

5. Plotzlich gab es eine starke Explo
sion. Ein Teil des Hauses brach 
zusammen und brannte.

6. Die Feuerwehr wurde gerufen. Die 
Loscharbeiten begannen.

7. Die Frau war gerade in den Keller 
gegangen. Dort wurde sie von der 
Explosion iiberrascht.

8. Sie erlitt einen schweren Schock. 
Deshalb musste sie sofort ins Kran
kenhaus gebracht werden.

5. Die Gewehre hatten sie an einen 
Baum gestellt. Die Hunde waren 
angebunden.

6. Aber plotzlich kamen die Tiere in 
Streit. Ein Gewehr fiel um.

7. Dabei loste sich ein Schuss. Er traf 
einen der Hunde todlich.

8. Nun standen die Jager um den to- 
ten Hund. Sie waren sehr er
schrocken.

9. Nachdenklich packten sie zusam
men. Sie fuhren nach Hause.

Zahnen. Er spielte damit. Er biss 
darauf herum.

4. Da kam ein Mann angelaufen.
Er jagte den Hund. Er packte und 
schtittelte ihn. Er riss ihm das 
Packchen aus den Zahnen.

5. Die Besitzerin des Dackels, eine 
altere Dame, lief sofort aufgeregt 
auf die Wiese. Die Spazierganger 
folgten ihr.

6. Der Mann liefi den Dackel los.
Er lief mit dem Packchen ins Ge- 
busch.
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7. Die Dame nahm den Hund auf den 
Arm. Sie trostete und beruhigte 
ihn. Sie brachte ihn nach Hause.

8. Dort benahm sich der Dackel wie 
ein Betrunkener. Er lief von einer 
Ecke des Zimmers zur anderen. Er 
schlief plotzlich mitten im Zimmer 
auf dem  Teppich ein.

9. Die Dame war beunruhigt. Sie tele-
fon ierte  nach e inem  Taxi. Sie fuhr 
mit dem Hund zum Tierarzt.

10. Der Tierarzt untersuchte das kranke 
T ier. Er s te llte  e in e  H a s c h is c h v e r g if-

tung fest. Er gab der Dame den Rat, 
den Dackel ausschlafen zu lassen.

11. Die Dame rief bei der Polizei an. Sie 
erzahlte ihr Erlebnis. Sie erhielt die 
Auskunft, dass man schon lange 
einen Haschischhandler in dem 
Park vermutete.

12. Die Dame beschrieb den M ann. Sie 
gab den Ort und die Uhrzeit genau 
an. Vier Polizisten machten sich 
auf die Suche nach dem Rauschgift- 
handler.

V Erlauterungen zu den Konjunktionen 
„aber, oder, denn, sondern"

1. aber verbindet gegensatzliche Satzqlieder oder Satze, abei erst, aber doch kann 
auch eine Einschrankung ausdrucken (siehe § 24, II, 3c):
Er bot mir Kekse und Schokolade an, aber keinen Kaffee.
Sie kamen endlich an, aber erst nach langem Suchen.
Gewiss, er hat sein Ziel erreicht, aber doch nicht ohne unsere Hilfe.

aber muss nicht in der Position Null stehen. Es kann auch frei im Satz stehen, 
je nach der Betonung.

0 1 II III

Du kannst zu uns 
kommen,

aber du kannst hier nicht iibernachten.

Du kannst zu uns 
kommen,

du kannst aber hier nicht iioernachten.

Du kannst zu uns 
kommen,

hier aber kannst du nicht iibernachten.

Du kannst zu uns 
kommen,

du kannst hier aber nicht iibernachten.

2. Im gleichen Sinn wie aber werden allein, doch und jedoch gebraucht. Dabei steht 
allein immer in aer Position Null, doch und jedoch in der Position Null oder I:
Er versuchte, den Gipfel des Berges zu erreichen, allein er schaffte es nicht.

(veraltet, literarisch)
Er beeilte sich sehr, doch er kam trotzdem zu spat.
Er beeilte sich sehr, doch kam er trotzdem zu spat.
Er wollte gern Maler werden, jedoch er hatte zu wenig Talent.
Er wollte gern Maler werden, jedoch hatte er zu wenig Talent.
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3. oder verbindet alternative Satzglieder oder Satze. Entweder ist etwas so 
oder es ist anaers:
Er bringt immer Blumen oder Sufiigkeiten mit.
Ist er wirklich krank oder tut er nur so?

4. denn ist eine kausale Konjunktion, die einen vorangegangenen Satz begrundet:
Ich konnte nicht mit ihm sprechen, derm er war verreist.

5. sondern berichtigt eine vorangeganqene negative Aussage. Zur Erganzung ge
braucht man oft nicht nur sondern auch:
Ich habe nicht dich gefragt, sondern ihn.
Sein Verhalten ist keine Hilfe, sondern es bringt nur zusatzlichen Arger.
Er war nicht nur arm, sondern (er war) auch krank und einsam.

2 ,,aber" auf der Position Null oder frei im Satz.
Seine Frau hatte zu ihm gesagt:
Fahr nicht so schnell! Aber er iet doch zu echnell gefahren.

Er iet aber doch zu echnell gefahren.

1. Gib nicht so viel Geld aus! 5. Lass dir nicht so viel gefallen!
2. Schreib nicht so undeutlich! 6. Iss nicht so hastig!
3. Komm nicht zu spat! 7. Zieh dich nicht zu leicht an!
4. Lauf nicht so schnell! 8. Fotografier nicht so viel!

3 Oben Sie nach folgendem Muster:
(n) Stahlmesser / Brotmesser (zum B.)
Dae Stahlmeseer iet ein Мезеег aue Stahl, dae brotmeeeer aber 
iet ein Meseer zum Brotechneiden.

1. (m) Eisenofen / Holzofen (fur H.)
2. (m) Porzellanteller / Suppenteller (fur S.)
3. (m) Holzkasten / Kohlenkasten (fur K.)
4. (f) Ledertasche / Schultasche (fur die S.)
5. (n) Papiertaschentuch / Herrentaschentuch (fur H.)
6. (n) Baumwollhemd / Sporthemd (fur den S.)
7. (Pl.) Lederschuhe / Wanderschuhe (zum W.)
8. (m) Plastikbeutel / Einkaufsbeutel (zum E.)

4 Verbinden Sie die Satze mit „denn", „aber" oder „sondern".
Wahlen Sie die passende Konjunktion.

In einer Grofigartnerei konnen die Kunden ihre Erdbeeren selber pfliicken. 
Folgende Anzeige steht in der Zeitung:

Erdbeeren vom Feld!
1. Sie kaufen die Erdbeeren nicht fertig im Korb. Sie pfliicken sie selbst!
2. Sie haben nur erstklassige Beeren. Was Ihnen nicht gefallt, pfliicken Sie nicht,
3. W ir konnen Sie billig bedienen. W ir zahlen keine Ladenmiete!



§24 Satzverbindungen 141

4. Besuchen Sie uns bald! W ir sind am Ende der Saison.
5. Viele kommen nicht allein. Sie bringen ihre Familie mit.
6. Bringen Sie auch die Kleinen mit. Sie sind in unserem Kindergarten 

gut aufgehoben.
7. Sie sparen nicht nur Geld. Sie machen beim Sammeln gleich ein 

bisschen Gymnastik.
8. Sie sind nicht einsam. Die Sammler haben sich immer etwas zu erzahlen.
9. Erdbeermarmelade kann man jeden Tag essen. Auch Erdbeersaft ist 

erfrischend zu jeder Jahreszeit!
10. Essen Sie mal ein paar Tage nur Erdbeeren! Das ist gesund.

Urlaubssorgen - Verbinden Sie die Satze mit „denn", „aber", „oder", „sondern", 
„und". Wahlen Sie die passende Konjunktion.

1. Ilse mochte im Urlaub in den Sti- 
den fahren. Sie liebt die Sonne und 
das Meer.

2. W illi und Helga mochten auch in 
Urlaub fahren. Sie mussen dieses 
Jahr zu Hause bleiben. Ihr Junge ist 
krank.

3. Ich verbringe dieses Jahr meinen 
Urlaub nicht auf einem Bauernhof. 
Ich bleibe zu Hause. Ich muss spa
ren.

4. Fritz macht keinen Urlaub auf dem 
Bauernhof. Er arbeitet lieber in sei- 
nem eigenen Garten.

5. Ruth bleibt dieses Jahr zu Hause. 
Sie will im nachsten Jahr zu ihrer 
Schwester nach Kanada fliegen. 
Dafiir muss sie fleiSig sparen.

6. Wolfgang und Heidi fliegen nicht 
nach Spanien. Sie fahren mit ihren 
Kindern an die Nordsee. Fur die 
Kinder ist ein raues Klima besser, 
sagt der Arzt.

7. Eberhard will ins Hochgebirge. Er 
klettert gern. Seine Mutter ist da
von nicht begeistert.

8. Rosemarie fahrt zu ihrem Bruder 
nach Wien. Sie besucht ihre Ver- 
wandten in Leipzig.

§ 24 Satzverbindungen: Konjunktionen in 
der Position I

Vorbemerkung
Aufter den in § 23 genannten Konjunktionen in der Position Null stehen alle 
anderen satzverbindenaen Konjunktionen in der Position I. Konjunktionen in der 
Position I leiten einen Hauptsatz ein. Sie geben die Sinnrichtung dieses Satzes an.
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I Satzstellung

Konjunktionen in der Position I (= a) und Umstellung (= b)

/ II III IV
Er will abrei- a) darum hat er sein Zimmer
sen, b) er hat darum gekundigt.

Er hatte sich a) trotzdem kam er zu spat.
sehr beeilt, b) er kam trotzdem

Du schuldest a) folglich gebe ich dir nur 10 Mark
mir noch b) ich gebe dir folglich zuruck.
20 Mark,

Wir mussten a) dann kdm er endlich.
ihn anrufen, b) er kdm dann

Einerseits a) anderer furchiete er sich vor den Unkos
wollte er mit seits ten.
kommen, b) er furchtete sich andererseits

Er hat be- a) sonst ware er gekommen.
stimmt viel b) er ware sonst
Arbeit, ! i

zu a) Die Konjunktionen stehen meistens zwischen den Satzen in der Position I, dann 
folgt das konjugierte Verb in der Position II und das Subjekt in der Position III.

zu b) Die meisten Konjunktionen in der Position I konnen auch nach den Kegeln
der Umstellung in der Position III stehen oder in der Position IV, wenn ein Pronomen 
im Satz notig ist.

II Erlauterungen zu den Konjunktionen

1. Kausale Konjunktionen sind darum, deshalb, deswegen, daher u.a. Satze mit diesen 
Konjunktionen folgen auf einen Satz, der angibt, warum etwas ist oder geschieht:
Warum ging er zur Polizei? Er hatte seinen Pass verloren, darum ging er zur Polizei. 
Weshalb musst du jetzt gehen? W ir erwarten Gaste, deshalb muss ich jetzt gehen. 
Weswegen zog er sich zuruck? Man hatte ihn belogen, deswegen zog er sich zuruck.
Aus welchem Grund interessiert er sich fur griechische Kultur? Seine Mutter stammt tins 

Griechenland, daher interessiert er sich fur griechische Kultur.
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3. daraufhin zeigt an, welche Folge eine Handlung im Zeitablauf hat.
4. inzwischen oder unterdessen zeigen an, was in der Zwischenzeit geschieht 

oder geschehen ist.
5. Alternative Konjunktionen sind zweiteilig: entweder - oder, nicht nur - sondern 

... auch, weder noch, einerseits - andererseits, mal - mal, bald - bald u.a.
Im ersten Satz wira die eine Moglichkeit gezeigt, im zweiten die andere 
Moglichkeit.

a) entweder - oder
I II III 0 I II
Entweder kommt er noch heute oder er kommt uDerhaupt

nicht mehr.

entweder steht in der Position I oder III, oder wie immer in der Position Null.

b) nicht nur - sondern ... auch
I II III 0 I II
Er hatte nicht nur private sondern er war auch finanziell 

Sorgen, am Ende.

nicht nur steht fast immer in der Position III, sondern wie immer in der Position Null. 
Nach dem konjugierten Verb folgt meistens auch.

c) weder - noch
I II III I II III
Er war weder zu Hause noch konnten wir ihn in seinem

Buro erreichen.

weder - noch druckt eine doppelte Negation aus: Das eine ist nicht so und das andere 
auch nicht. weder steht meistens in der Position III, seltener in der Position I; im zweiten 
Satz folgt noch in der Position I.

d) einerseits - andererseits, mal - mal, bald - bald
Einerseits ist er geizig und rechnet mit jedem Pfennig, andererseits gibt er 

das Geld mit vollen Handen aus.
Mal putzt sie das Treppenhaus, mal tut er es.
Bald ist die Patientin optimistisch, bald ist sie verzweifelt.

1 darum, deshalb, deswegen, daher - trotzdem, dennoch, allerdings: Wahlen Sie eine 
passende Konjunktion aus und setzen Sie sie in die Liicken ein.

1. Mein Bruder hat tausend Hobbys, 2. Herr M. geht nicht gern ins Theater,
... hat er nur selten Zeit dafur. ... tut er es seiner Frau zuliebe.
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3. Herr К. macht nicht gern grofie 
Reisen, ... hat er sich jetzt einen 
Garten gekauft.

4. Ich habe ihm erst kurzlich wieder 
100 Mark gegeben, ... soil er mich 
jetzt mal in Ruhe lassen.

5. Frau H. hat sich so viel Muhe mit 
dem Essen gegeben, es schmeckte 
... nicht besonders gut.

6. Gisela hat heute Nacht bis drei Uhr 
gearbeitet, ... braucht sie jetzt Zeit 
zum Schlafen.

7. Die Arzte haben alles versucht, ... 
konnten sie den Patienten nicht 
retten.

8. Dem Professor hort kein Mensch 
mehr zu, er spricht ... ruhig 
weiter.

9. Der Vortrag war schrecklich lang- 
weilig, ... schliefen die Zuhorer 
langsam ein.

10. Mein Freund hatte sich das Bein 
gebrochen, ... hat ihm der Arzt 
das Tennisspielen verboten, ... 
spielt er natiirlich langst wieder 
mit.

11. Herr Z. ist Diabetiker, ... darfer 
bestimmte Speisen nicht essen.

12. Die Kinder sollen nicht an dem ge- 
fahrlichen Fluss spielen, sie tun es 
... immer wieder.

13. Das ganze Haus schlaft, ... stellt 
Herr N. das Radio auf voile Laut- 
starke.

14. Mein Schreibpapier ist zu Ende, ... 
hore ich jetzt auf zu schreiben.

Verbinden Sie die Satze sinngemali mit einer Konjunktion aus Obung 1.
Er lauft gern Ski. a) Er fahrt diesen Winter nicht in Urlaub.

b) Er legt seinen Urlaub in den Winter.
Er lauft qern Ski, allerdings fahrt er diesen Winter nicht in Urlaub. 
Er lauft gern Ski, darum \eqt er seinen Urlaub in den Winter.

1. Die Kartoffeln sind noch nicht gar.
a) W ir essen sie jetzt. b) Sie mussen 
noch fiinf Minuten kochen.

2. Das Eis auf dem See ist noch nicht 
fest. a) Der Junge lauft darauf 
Schlittschuh. b) Das Betreten der 
Eisflache ist gefahrlich.

3. Die Familie kennt die Pilze nicht.
a) Sie lasst sie stehen.
b) Sie nimmt sie mit nach Hause.

4. Der kleine Kerl friert sehr. a) Er 
geht jetzt raus aus dem Wasser.
b) Er bleibt stundenlang im 
Wasser.

5. Die Wanderer sind langst mude 
vom Laufen. a) Sie wollen die rest- 
liche Strecke noch schaffen. b) Sie 
machen erst einmal Pause.

6. Rauchen ist in diesem Gebaude 
verboten. a) Einige Leute rauchen 
ruhig weiter. b) Die meisten Leute 
machen ihre Zigarette aus.

7. Benzin wird immer teurer. a) Die 
meisten Autobesitzer wollen nicht 
auf ihr Fahrzeug verzichten.
b) Immer mehr Personen fahren 
mit dem Zug.

8. Sie hat hohes Fieber. a) Sie bleibt 
im Bett liegen. b) Sie geht in den 
Dienst.

9. Er kann nicht schwimmen. a) Er 
geht gern segeln. b) Er hat immer 
Angst auf dem Wasser.

10. Er verdient sehr viel. a) Er kann 
sich die Villa kaufen. b) Er ist im
mer unzufrieden.

11. Kein Mensch w ill dick sein. a) Vie
le Menschen essen zu viel. b) Viele 
Leute sind vorsichtig mit dem Es
sen.

12. Sie isst sehr wenig. a) Sie wiegt 
noch zu viel. b) Sie ist immer 
mude.
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3 Vervollstandigen Sie die Satze selbststandig.

1. Die Kellner in dem Restaurant wa
ren recht unhoflich; infolgedessen

2. Die Kinder bekamen auf der Ge- 
burtstagsfeier von jedem Kuchen 
ein Stuck; so ...

3. Die Autobahn war zwischen Kassel 
und Gottingen gesperrt; folglich ...

4. In der Studentengruppe waren An- 
hanger der verschiedensten politi
schen Parteien; infolgedessen ...

5. Der Redner beschimpte die Anwe-

senden immer von neuem; inso- 
fern ...

6. Nach kurzer Zeit sahen die Wande
rer wieder ein Wanderzeichen; also

7. Das Wasser war eiskalt; insofern ...
8. Die Zahl der Brande in Hochhau- 

sern nimmt zu; infolgedessen ...
9. Die Kinokarten waren ausverkauft; 

folglich ...
10. Die Strecke a ist so lang wie die 

Strecke c, die Strecke b ist ebenfalls 
so lang wie c; demnach ...

4 Verbinden Sie die Satze mit „zwar... aber (doch)".
Das Heizen mit Strom ist bequem. Es ist teuer.
Zwar iet dae Heizen mit Strom bec\uem, aber ее iet (doch) teuer 
Dae Heizen mit Strom let zwar bequem, ее iet aber (doch) teuer.

1. Das Wasser ist kalt. W ir gehen 
schwimmen.

2. Das Bild ist teuer. Das Museum 
kauft es.

3. Ich wollte jetzt schlafen. Ich helfe 
dir erst.

4. Genf ist 600 Kilometer von Frank
furt entfernt. W ir schaffen die 
Strecke in funf bis sechs Stunden.

5. Der Patient ist sehr schwach. Er 
muss sofort operiert werden.

5 „da", „dann" oder „daraufhin"?

1. Zunachst gab es eine Wirtschafts- 
krise, ... kam die Geldentwertung; 
... verlor die Regierungspartei die 
nachste Wahl.

2. Ich beende erst mein Studium, ... 
muss ich zum Militardienst.

3. W ir waren gerade beim Essen, ... 
klingelte das Telefon.

4. Die Vorstellung war zu Ende, ... 
schrie plotzlich jemand „Feuer!"

5. Er wollte bezahlen, ... merkte er, 
dass er sein Geld vergessen hatte.

6. Er musste sich nun erst Geld besor- 
gen, ... konnte er weiterreisen.

6. Ich habe dir meinen Plan neulich 
erklart. Ich erklare dir jetzt alles 
noch einmal.

7. Du bist ein kluger Kopf. Alles ver- 
stehst du auch nicht.

8. Meine Eltern tun alles fur mich. 
Meinen Studienaufenthalt konnen 
sie nicht bezahlen.

9. Deutschland gefallt mir ganz gut. 
Die Schweiz gefallt mir besser.

10. Die Schweiz ist schon. In Oster- 
reich lebt man billiger.

7. Alles war still, ... fiel plotzlich ein 
Schuss.

8. Erst waren alle ganz erschrocken,
... redeten alle durcheinander.

9. Die beiden Alten gingen durch den 
Wald, ... trat plotzlich ein Mann 
mit einer Pistole in der Hand hinter 
einem Baum hervor und sagte: „Erst 
das Geld, ... konnen Sie weiterge- 
hen." ... gaben ihm die beiden ihr 
gesamtes Geld. ... zog der Alte, ein 
pensionierter Polizeibeamter, seine 
Pistole und sagte: „Erst die Pistole 
und ... kommen Sie m it!"
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6 Setzen Sie sinnvoll ein: „da", „dann", „daraufhin", „also", „darum", „trotzdem".

Es war nachts gegen halb vier. Der 
Wachter im Kaufhaus war beinah einge- 
schlafen, ... horte er ein verdachtiges 
Gerausch. Er lauschte einige Zeit, ...

5 schlich er sich vorsichtig in die Lebens- 
mittelabteilung hinunter. Die Nachtbe- 
leuchtung war merkwurdigerweise aus- 
geschaltet, ... knipste er seine Taschen- 
lampe an und bemerkte sofort, dass die

i o Biirotur nicht geschlossen war. Er wusste 
genau, dass die Ttir vorher verschlossen 
war, ... war ein Fremder in das Haus

eingedrungen. Der Wachter zog seinen 
Revolver und atmete einmal tief durch,
... riss er die Tur auf und schrie: „Han- 15 
de hoch!" Die beiden Manner im Buro 
waren schwer bewaffnet, ... verlor der 
Wachter keinen Augenblick die Ruhe 
und es gelang ihm, den Alarmknopf ne- 
ben dem Schreibtisch zu erreichen. 20 
Seine Tat wurde in der Presse grofi her- 
ausgebracht, ... erhohte die Geschafts- 
leitung sein Gehalt.

7 Ausbildungs- und Berufsfragen - Bilden Sie mit den angegebenen Wortern Satze mit 
„entweder... oder".

der Student / jetzt / die Priifung / bestehen // er / in sein Heimatland / 
zuriickkehren mussen
Entweder beeteht der Student je tz t die Frufung oder er muss in 
sein Heimatland zuritckkehren.

1. Helga / Medizin / studieren // sie / die Musikhochschule / besuchen
2. er / jetzt / die Stelle als Ingenieur in Stuttgart / erhalten // er / eine Stelle 

in der Schweiz / annehmen
3. mein Bruder / den Facharzt / machen // er / praktischer Arzt / werden
4. der Arbeitslose / die angebotene Stelle / annehmen // er / die Arbeits- 

losenuntersttitzung / verlieren
5. Fritz / jetzt / das Abitur / bestehen // er / die Schule / verlassen mussen
6. meine Mutter / jetzt / eine Stelle als Sekretarin / erhalten // sie / eine neue 

Stellenanzeige in der Zeitung / aufgeben
7. ich / ab Januar / eine Gehaltserhohung / bekommen // ich / meine 

Stellung kiindigen
8. der Schuler / einen Notendurchschnitt von 1,7 / erhalten // er / keine 

Zulassung zur Universitat / bekommen

8 „Jedes Ding hat seine zwei Seiten" - Bilden Sie mit den angegebenen Wortern Satze 
mit „einerseits... andererseits".

Felix / ein sehr guter Schuler / sein // er / iiberhaupt kein Selbstvertrauen / 
besitzen
Felix is t einerseits Coder: Einerseits ist Felix) ein sehr guter Schuler, andererseits 
besltzt er Coder: er besitzt andererseits) iiberhaupt kein Selbstvertrauen.

1. Klaus / ein sehr langsamer Schuler / sein // er / immer / gute Noten / 
nach Hause bringen

2. das Institut / genug Lehrer fur 200 Schuler / haben // nicht genugend Raume / 
fur den Unterricht / vorhanden sein
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3. der Mann / ein Vermogen / verdienen 11 er / keine Zeit haben / das Leben 
zu geniefien

4. das Land / sehr gute Moglichkeiten zur Forderung des Tourismus / haben // 
dazu / das Geld / fehlen

5. man / immer mehr elektrischen Strom / benotigen // die Leute / keine Kraft- 
werke / in ihrer Nahe / haben wollen

6. jeder / mehr Geld / haben wollen // alle / weniger arbeiten wollen
7. er mochte ein Haus bauen // er / Angst vor den hohen Kosten / haben
8. sie / mochten / heiraten und Kinder haben // sie / ihre Freiheit / nicht 

verlieren wollen

9 Beim Radiohandler - Bilden Sie mit den angegebenen Wortern Satze mit „nicht nur 
.... sondern ... auch".

an diesem Fernseher / der Lautsprecher / kaputt sein // er / schwer 
zu bedienen sein
An diesem Fernseher ist nicht nur der Lautsprecher kaputt, sondern er 
is t auch schwer zu bedienen.

1. diese Musik / viel zu laut sein // sie / ganz verzerrt / klingen
2. mit diesem Radiogerat / Sie / Mittelwelle und UKW  / empfangen konnen // 

Sie / die Kurzwellensender im 41- und 49-Meter-Band horen konnen
3. dieser Apparat / Ihnen / Stereoempfang / bieten // er / einen eingebauten 

Kassettenrekorder / enthalten
4. wir / Ihnen / ein Fernsehgerat / zu einem gunstigen Preis / verkaufen // wir / 

es / ins Haus bringen und / es einstellen
5. dieser Videorekorder / jedes Fernsehprogramm / aufzeichnen // er / in Ihrer 

Abwesenheit / sich automatisch an- und abstellen
6. der Kassettenrekorder / viel zu teuer sein // er / einen schlechten Klang / 

haben
7. der Apparat / mit 220 Volt arbeiten // er / mit eingebauter Batterie oder 

mit den 12 Volt aus dem Auto / funktionieren
8. ich / einen Fernseher / kaufen // ich / eine neue Dachantenne / brauchen

10 Gesundheit und Krankheit - „entweder... oder", „nicht nur... , sondern ... auch" 
oder „einerseits ... , andererseits"? Verbinden Sie die Satze mit der passenden Kon- 
junktion. (Manchmal gibt es zwei M jlichkeiten.)

1. Ich muss standig Tabletten nehmen. Ich muss mich operieren lassen.
2. Ich fiihle mich miide. Ich kann nicht schlafen.
3. Sie brauchen viel Schlaf. Sie mussen viel an die frische Luft.
4. Sie nehmen Ihre Medizin jetzt regelmaSig. Ich kann Ihnen auch nicht helfen.
5. Sie haben Ubergewicht. Sie sind zuckerkrank.
6. Sie wollen gesund werden. Sie leben sehr ungesund.
7. Sie sind stark erkaltet. Sie haben hohes Fieber.
8. Dieses Medikament gibt es in Tropfenform. Sie konnen es auch als Tabletten 

bekommen.
9. Es wird Ihnen Ihre Schmerzen nehmen. Sie werden auch wieder 

Appetit bekommen.
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10. Ihnen fehlt der Schlaf. Sie brauchen unbedingt Erholung.
11. Sie horen sofort auf zu rauchen. Ich behandle Sie nicht mehr.
12. Ihr Kind leidet an Blutarmut. Es ist sehr nervos.
13. Sie mussen sich natiirlich viel bewegen. Sie durfen den Sport 

nicht iibertreiben.
14. Sie trinken keinen Alkohol mehr. Sie werden nie gesund.

§ 25 Nebensatze

Allgemeine Regeln

1. Nebensatze sind inhaltlich unvollstandige Satze. Sie erganzen einen Hauptsatz und 
durfen in der Regel nicht allein stehen.

2. Grammatisch sind Nebensatze aber vollstandige Satze, d.h. sie brauchen immer ein 
Subjekt und ein konjugiertes Verb. Auch wenn das Subjekt im Haupt- und Neben- 
satz gleicn ist, muss es wiederholt werden:
Er sprang in den Fluss, als er Hilferufe horte.

3. Nebensatze werden mit einer Nebensatz-Konjunktion eingeleitet, die dem Satz eine 
bestimmte Sinnrichtung gibt:
..., als er nach Hause kam.
..., obwohl er nicht schwimmen konnte.

4. In Nebensatzen steht das Subjekt meistens hinter der Konjunktion. Das konjugierte 
Verb steht am Ende des Nebensatzes.

5. Nebensatze konnen vor oder hinter einem Haupt- oder Beziehungssatz stehen.
a) Der Nebensatz steht hinter dem Hauptsatz:

Er schrieb an seine Tante, als er Geld brauchte.

b) Wenn der Nebensatz vor dem Hauptsatz steht, gilt er so viel wie die Position I. 
Das konjugierte Verb des Hauptsatzes steht dann in der Position II, also direkt 
hinter dem Komma; dann folgt das Subjekt in der Position III (IV):

I II III

Als er Geld brauchte, schrieb er an seine Tante.

6. Die Pronomen stehen auch im Nebensatz so weit wie moglich vorne, meistens 
direkt hinter der Konjunktion:
Nachdem sich meine Freundin die Wohnung angesehen hatte, machte 

sie ein unzufriedenes Gesicht.
„Wenn dir die Wohnung nicht gefallt, brauchst du sie nicht zu nehmen."
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Wenn aber das Subjekt selbst ein Pronomen ist, stehen die weiteren Pronomen im 
Akkusativ und Dativ dahinter:
„Wenn du dich fur eine andere Wohnung entscheidest, bin ich dir nicht bose." 
„Bevor ich es dir endgultig sage, muss ich es mir genau iiberlegen."

7. Nebensatze konnen aber auch von anderen Nebensaizen, von Infinitivkonstruktio
nen oder Relativsatzen abhanqen.
Er argerte sich, weil sie ihn nicht begriifite, als er ankam.
Der Besucher furchtet, die Gastgeber zu kranken, wenn er das Hammelfleisch zuriickweisi 
Es gibt Medikamente, die frei verkauflich sind, obwohl sie schadliche 
Stoffe enthalten.
Beachten Sie: In den folgenden Erklarungen wird der Nebensatz zur Vereinfachung 
immer nur auf einen Hauptsatz bezogen.

§ 26 Temporale Nebensatze (Nebensatze der Zeit)

I wenn, als

Wenn der Wecker klingelt, stehe ich sofort auf.
Man gebraucht wenn im Prasens und Futur bei einmaligen Handlungen 
(siene auch Bedinqungssatze, § 28).

Jedesmal (Immer) wenn es an der Ttir lautete, erschrak er furchtbar.
Man aebraucht wenn im Prasens und in alien Veiyangenheitsformen 
bei wiederholten Handlungen.
Wenn der Nebensatz vorn steht, kann man zur starkeren Betonung jedesmal 
oder immer davorstellen.
Bei einer wiederholten Handlung kann man auch die Nebensatz-Konjunktion 
sooft verwenden: Sooft es an der Tur lautete...

Als er das Feuer bemerkte, rannte er sofort zur Tur.
Als ich jung war, gab es noch keine Videogerate.
als steht bei einmaligen Handlungen in der Vergangenheit.

Gegenwart Vergangenheit

einmalige Handlung wenn als 
wiederholte Handlung wenn wenn
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1 An der Grenze - „wenn" oder „als"? Setzen Sie die richtige Konjunktion ein.

1. Haben dich die Zollbeamten auch 
so grtindlich untersucht, ... du 
nach Tirol gefahren bist?

2. Ja, sie sind immer besonders genau, 
... junge Leute im Auto sitzen.

3. ... ich neulich iiber den Brenner- 
Pass fuhr, musste ich jeden Koffer 
aufmachen.

4. ... ich friiher nach Tirol fuhr, habe 
ich nie ein Gepackstiick 6ffnen 
mussen.

5. Ja, ... du damals nach Italien ge
fahren bist, gab's noch keine Terro- 
risten!

6. ... ich neulich in Basel iiber die 
Grenze fuhr, haben sie einem Stu- 
denten das halbe Auto auseinander 
genommen1

7. Im vorigen Jahr haben sie immer 
besonders genau geprtift, ... ein 
Auto aus dem Orient kam.

8. Ich glaube, sie haben immer nach 
Rauschgift gesucht, ... sie diese 
Wagen so genau untersucht 
haben.

9. Hast du auch jedesmal ein bisschen 
Angst, ... du an die Grenze 
kommst?

10. Ja, ... mich neulich der deutsche 
Zollbeamte nach Zigaretten fragte, 
fing ich gleich an zu stottern.

11. Aber jetzt nehme ich keine Zigaret
ten mehr mit, ... ich iiber die 
Grenze fahre.

12. Und ich habe es den Zollbeamten 
immer lieber gleich gesagt, ... ich 
etwas zu verzollen hatte.

2 Bilden Sie aus den ersten Satzen Nebensatze mit „wenn" oder „als"

1. Ich war im vorigen Sommer in 
Wien. Ich besuchte meine Schwes
ter.

2. Der Junge war sechs Jahre alt. Da 
starben seine Eltern.

3. Die Menschen waren friiher unter- 
wegs. Sie reisten immer mit einem 
Pferdewagen.

4. Man senkte den Vorhang. Ich ver- 
liefi das Theater.

5. Ich hatte in den Semesterferien 
Zeit. Ich ging immer Geld verdie- 
nen.

6. Er hatte ein paar Glas Bier getrun- 
ken. Er wurde immer sehr laut.

7. Sie dachte an ihre Seereise. Es wur
de ihr jedes Mal beinahe schlecht.

8. Ich traf gestern meinen Freund auf 
der Strafie. Ich freute mich sehr.

9. Der Redner schlug mit der Faust 
auf den Tisch. Alle Zuhorer wach- 
ten wieder auf.

10. Er kam aus dem Urlaub zuriick. Er 
brachte immer Raucherfisch mit.

3 „wenn" oder „als"? Beantworten Sie die Fragen nach folgendem Muster:

Wann wurde J.F. Kennedy ermordet? (1963 / im offenen Auto durch 
die Stadt Dallas fahren)
J.F. Kennedy wurde ermordet, ale er 1963 im offenen Auto durch 
die S ta d t Uallae fuhr.

1. Wann verschloss man friiher die 2. Wann brachen friiher oft furchtbare
Stadttore? (es / abends dunkel wer- Seuchen aus? (Krieg / herrschen und
den) Dorfer und Stadte / zerstort sein)
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3. Wann mussten sogar Kinder 10 bis 
15 Stunden taglich arbeiten? (in 
Deutschland / die Industrialisie- 
rung beginnen)

4. Wann fand Robert Koch den Tuber- 
kulosebazillus? (er / 39 Jahre alt 
sein)

5. Wann wurden friiher oft Soldaten 
in fremde Lander verkauft? (die 
Fiirsten / Geld brauchen)

II wahrend, solange, bevor

6. Wann mussten die Kaufleute jedes
mal unzahlige Zollgrenzen passie- 
ren? (sie / vor 200 Jahren z.B. von 
Hamburg nach Miinchen fahren)

7. Wann wanderten friiher oft viele 
Menschen nach Amerika aus? (sie / 
in Europa / aus religiosen oder poli- 
tischen Griinden / verfolgt werden)

8. Wann kam es zum Zweiten Welt- 
krieg? (die deutschen Truppen un
ter Hitler im August 1939 in Polen 
einmarschieren)

Wahrend er am Schreibtisch arbeitete, sah sie fern.
Solange er studierte, war sie berufstatig.
Man gebraucht wahrend und solange bei zwei (oder mehr) gleichzeitig ablaufenden 
Handlungen. Die Tempusformen im Haupt- und Nebensatz sind immer gleich.

Bevor er studieren konnte, musste er eine Priifung machen.
Man gebraucht bevor bei einer Handlung, die zeitlich nach der Handlung im 
Hauptsatz geschieht. Trotzdem wird im Deutschen im Allgemeinen im Haupt- 
und Nebensatz die gleiche Tempusform gebraucht.
Im gleichen Sinne wie bevor kann man auch ehe benutzen:
Ehe er studieren konnte...
Anmerkung

1. wahrend kann auch einen Gegensatz bezeichnen (= adversative Bedeutung):
Ich habe mich sehr gut unterhalten, wahrend er sich gelangweilt hat.
Sie schickte ihm seine Briefe zuruck, wahrend sie die Geschenke behielt.

2. solanqe braucht man nur in Satzen, in denen das Ende der Handlung oder des Zu- 
stands gemeint oder aus dem Zusammenhang erkennbar ist:
Solange er studierte, war sie berufstatig. (Aber nur bis er fertig war, dann gab sie 

ihren Beruf auf.)
Solange der Schriftsteller in Brasilien lebte, war er unglticklich. (Aber nur bis er 

wieder nach Frankreich iibersiedelte.)

4 Im Restaurant - Verbinden Sie die Satze mit „wahrend" oder „bevor".

Ich betrete das Lokal. Ich schaue mir die Preise auf der Speisekarte 
vor der Tur an.
bevor ich das Lokal betrete, schaue ich mir die Preise auf der 
Speisekarte vor der Tur an.

1. Ich bestelle mein Essen. Ich studie- 2. Ich warte auf das Essen. Ich lese die 
re die Speisekarte. Zeitung.



§26 Temporale Nebensatze 153

3. Ich esse. Ich wasche mir die 
Hande.

4. Ich warte auf den zweiten Gang. 
Ich betrachte die Gaste und suche 
nach alten Bekannten.

5. Ich esse. Ich unterhalte mich mit 
den Gasten an meinem Tisch.

6. Ich bezahle. Ich bestelle mir noch 
einen Kaffee.

7. Ich trinke meinen Kaffee. Ich werfe 
noch einen Blick in die Tageszei- 
tung.

8. Ich gehe. Ich zahle.

Verwandeln Sie den schrag gedruckten Satzteil in einen Nebensatz mit „bevor" oder 
„wahrend", ahnlich dem Muster der Ubung 4.

Vor den Semesterferien muss sie eine Klausur schreiben.
devor die Semesterferien beginnen, muss sie eme Klausur schreiben.

1. Wahrend des Stiidiums arbeitet sie 
bereits an ihrer Doktorarbeit.

2. Sie hatte vor dem Studiutn eine 
Krankenschwesternausbildung mit- 
gemacht.

3. Vor ihrem Examen w ill sie ein Se
mester in die USA gehen. (Examen 
machen)

4. Wahrend ihres Aufenthalts in den 
USA kann sie bei ihrer Schwester 
wohnen. (sich aufhalten)

5. Ihren Mann kannte sie schon vor 
dem Studium.

6. Vor ihrer Heirat wohnte sie in einem 
moblierten Zimmer.

7. Vor Verlassen der Universitat w ill sie 
promovieren.

8. Wahrend ihrer Arbeit furs Examen 
findet sie wenig Zeit fur ihre Fami- 
lie.

9. Wahrend ihrer Hausarbeit denkt sie 
immer an ihre wissenschaftliche 
Tacigkeit. (Hausarbeit machen)

10. Vor Sonnenaufgang steht sie schon 
auf und setzt sich an ihren Schreib- 
tisch.

11. Wahrend ihres Examens muss ihr 
Mann fiir die Kinder sorgen.

12. Vor Eintritt in die Firma ihres Mannes 
will sie ein Jahr Pause machen.

Welche Bedeutung hat „wahrend" in den folgenden Satzen: temporal oder 
adversativ? - Formen Sie die Satze um, die einen Gegensatz bezeichnen, indem 
Sie „dagegen" oder „aber" gebrauchen.

Wahrend er sich iiber die Einladung nach Australien freute, brach sie 
in ТгЗпеп aus.
Er freute sich Liber die Einladung nach Australien, dagegen brach sie in Tranen aus.

2.

Wahrend die offentlichen Ver- 
kehrsmittel, Busse und Bahnen oft 
nur zu zwei Dritteln besetzt sind, 
staut sich der private Verkehr auf 
Strafien und Autobahnen.
Der Forscher entdeckte, wahrend er 
sein letztes Experiment prtifte, dass 
seine gesamte Versuchsreihe auf ei
nem Irrtum beruhte.

3. Obwohl er sich sehr anstrengte, 
schaffte er es kaum, 20 Kilometer 
pro Tag zu wandern, wahrend trai- 
nierte Sportier mtihelos 60 bis 80 
Kilometer taglich laufen.

4. Die Mieter der Hauser in der Alt- 
stadt hoffen immer noch auf eine 
griindliche Renovierung, wahrend 
der Abriss des gesamten Stadtvier- 
tels schon langst beschlossen ist.
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5. Wanrend ich anerkennen muss, 
dass deine Argumente richtig sind, 
argere ich mich daruber, dass du 
mich immerzu personlich belei- 
digst.

6. Wahrend er in seine Arbeit vertieft 
ist, hort er weder die Klingel noch 
das Telefon.

7. In dem Scheidungsurteil bestimmte 
der Richter, dass die Frau das Haus 
und das Grundstiick behalten

sollte, wahrend der Ehemann leer 
ausging.

8. Wahrend friiher die Post zweimal 
am Tag ausgetragen wurde, kommt 
der Brieftrager jetzt nur noch ein- 
mal und samstags bald tiberhaupt 
nicht mehr.

9. Ich habe genau gesehen, dass er, 
wahrend wir spielten, eine Karte in 
seinen Armel gesteckt hat.

Ill nachdem, sobald

Nachdem er gefriihsttickt hat, beginnt er zu arbeiten.
Nachdem er gefriihsttickt hatte, begann er zu arbeiten.
Sobald er eine Flasche ausgetrunken hat, offnet er gleich eine neue.
Sobald er eine Flasche ausgetrunken hatte, offnete er gleich eine neue.

Die Handlung im Nebensatz mit nachdem und sobald lieqt vor der Handlung des 
Hauptsatzes; Dei Satzqetiigen mit nachdem ist immer Tempuswechsel notig.

Nebensatz Hauptsatz

Perfekt -* Prasens
Plusquamperfekt -* Prateritum

Bei nachdem kann eine qewisse Zeitspanne zwischen den beiden Handlungen 
liegen; bei sobald folqt eine Handlung sofort auf die andere.
In Satzen mit sobald ist im Haupt- und Nebensatz auch Gleichzeitigkeit moglich: 
Sobald ein Streit ausbricht, zieht er sich zuriick.
Sobald ein Streit ausbrach, zog er sich zuriick.

7 Auf dem Kongress - Setzen Sie das in Klammern stehende Verb mit der richtigen 
Endung in die richtige Zeit.

1. Nachdem der President die Gaste 
(begriifien), begeben sich alle in 
den Speiseraum.

2. Alle Teilnehmer der Konferenz be- 
gaben sich in den Versammlungs- 
raum, nachdem sie (essen).

3. Nachdem alle Gaste Platz genom- 
men haben, (beginnen) der erste 
Redner seinen Vortrag.

4. Nachdem der Redner seinen Vor
trag (beenden), setzte eine lebhafte 
Diskussion ein.

5. Nachdem man dann eine kurze 
Pause gemacht hatte, (halten) ein 
Teilnehmer einen Lichtbildervor- 
trag.

6. Nachdem alle Gaste zu Abend ge- 
gessen hatten, (sitzen) sie noch ei
ne Zeit lang zusammen und (sich 
unterhalten).

7. Nachdem man so drei Tage 
(zuhoren, lernen und diskutieren), 
fuhren alle Teilnehmer wieder nach 
Hause.
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8 Der Briefmarkensammler - Verwandeln Sie den schrag gedruckten Satzteil in einen 
Nebensatz mit „nachdem".

Nach dem Kauf der Briefmarken beim Briefmarkenhandler steckt 
sie der Sammler in sein Album.
Nachdem der Sammler die briefmarken beim briefmarkenhandler gekauft hat, 
eteckt er eie in sein Album.

1. Nach einer halben Stunde in einem 
Wasserbad kann man die Briefmar
ken leicht vom Papier ablosen. (in 
einem Wasserbad liegen)

2. Nach dem Ablosen der Briefmarken 
von dem Brief legt sie der Sammler 
auf ein Tuch und lasst sie trocknen.

3. Nach dem Trocknen der Briefmarken 
prtift er jede Marke genau auf Be- 
schadigungen.

4. Nach dem Aussortieren der schon vor- 
handenen Briefmarken steckt er die 
anderen in sein Briefmarkenalbum.

5. Nach dem Einsortiereti jeder einzelnen 
Briepnarke stellt er ihren Wert in ei
nem Katalog fest.

6. Nach der Beendigung dieser Arbeit 
sortiert er die doppelten in Tiiten, 
die nach Landern geordnet sind, 
um sie mit seinen Freunden zu tau- 
schen.

9 Aufgabe wie bei Ubung 8. Achten Sie auf die Tempusform!

1. Nach dem Ende der Demonstration 
wurde es still in den Strafien.

2. Nach der grundlichen Untersuchung 
des Patienten schickte der Arzt ihn 
ins Krankenhaus.

3. Nach einem dreistiindigen Aufenthalt 
in Zurich reisten die Touristen nach 
Genua weiter. (sich aufhalten)

4. Nach der Losung aller Probleme 
konnten die Architekten mit dem 
Bau des Hochhauses beginnen.

5. Nach dem Bestehen des Staatsex- 
amens tritt Herr M. eine Stelle als 
Assistenzarzt in einem Kranken
haus an.

6. Nach der Auflosung der verschiedenen 
Mineralien wurde die Saure auf ihre 
Bestandteile untersucht. (sich auf- 
losen)

7. Nach dem Ende des Unterrichts geht 
er in die Mensa.

8. Nach dem Beginn der Vorstellung 
wird kein Besucher mehr eingelas- 
sen.

9. Nach der Entdeckung Amerikas kehr- 
te Columbus nach Europa zuriick.

10. Nach dem Regen steigt Nebel aus 
dem Wald. (... es geregnet...)

'V bis. seit, seitdem

^  cf 3u Amsterdam anruft, bleibe ich im Buro.
Er war immer vergniigt und lustig, bis er heiratete.

Die Konjunktion bis gebraucht man meist fur Handlunqen, die in die Zukunft 
weisen. Die Hauptsatz-handlunq endet zu einem bestimmten Zeitpunkt, an dem 
die Nebensatz-Handlung anfangt.
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Bis unsere Tochter heiratet, haben wir etwa 10 000 Mark gespart.
Wenn die Hauptsatz-Handlung eindeutig vor der Nebensatz-Handlung liegt, kann im 
Hauptsatz Perfekt (Futur II) und im Nebensatz Prasens (Futur I) stehen.

Seitdem ich in Hamburg bin, habe ich eine Erkaltung.
Die Konjunktionen seit oder seitdem gebraucht man bei gleichzeitigen Handlungen, die 
in der Vergangenheit begonnen haben und bis jetzt andauern. In diesem Fall ist das 
Tempus im Haupt- und Nebensatz gleich.

Seit man das Verkehrsschild hier aufgestellt hat, passieren weniger Unfalle.
Wenn in der Vergangenheit eine einmalige Handlung geschehen ist, die bis jetzt weiter- 
wirkt, gebraucht man einen Tempuswechsel.

10 „bis" oder „seit"? Setzen Sie die passende Konjunktion ein.

... seine Eltern gestorben waren, lebte 
der Junge bei seiner Tante. Dort blieb er, 
... er 14 Jahre alt war. ... er die Haupt- 
schule verlassen hatte, trieb er sich in 
verschiedenen Stadten herum. Er lebte 
von Gelegenheitsarbeiten, ... er in die 
Hande einiger Gangster fiel. ... er bei

diesen Leuten lebte, veriibte er nur noch 
Einbrtiche, uberfiel Banken und stahl 
Autos, ... er dann schliefilich von der 
Polizei festgenommen wurde. ... er nun 
im Gefangnis sitzt, schreibt er an seiner 
Lebensgeschichte. ... er in drei Jahren 
entlassen wird, w ill er damit fertig sein.

11 Verwandeln Sie den schrag gedruckten Satzteil in einen Nebensatz mit „seit"
(oder „seitdem") oder „bis".

Seit der Fertigstellung der Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Mannheim 
konnen die Ziige hier viel schneller fahren.
Seitdem die dahnetrecke zwischen S tu ttg art und Mannheim fertig gestellt 
(worden) iet, konnen die Ziige hier viel echneller fahren.

2.

3.

Seit der Einfuhrung der S-Tage-Woche 
ist die Freizeitindustrie stark ange- 
wachsen.
Seit der Erfindung des Buchdrucks 
sind tiber 500 Jahre vergangen.
Seit dem Bau des Panamakanals 
brauchen die Schiffe nicht mehr 
um Кар Horn zu fahren.
Seit der Verlegung des ersten Telefon- 
kabels von Europa nach Nordamerika 
im Jahr 1956 ist der Telefonverkehr 
sicherer und storungsfreier gewor- 
den.
Bis zum Ban des Tunnels ging der 
ganze Verkehr iiber den 2500 m 
hohen Pass.

6. Bis zur Entdeckung des ersten Betau- 
bungsmittels mussten die Menschen 
bei Operationen grofie Schmerzen 
aushalten.

7. Bis zur Einrichtung von sogenannten 
Frauenhausem wussten manche 
Frauen nicht, wo sie Schutz vor 
ihren aggressiven Mannern finden 
konnten.

8. Bis zur Emfiihrung der 25-Stunden- 
Woche werden wohl noch viele Jah
re vergehen.
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12 Nach einem Unfall - Verwandeln Sie den prapositionalen Ausdruck in einen 
Nebensatz.

Vor dem Eintreffen des Krankenwagens ... 
devor der Krankenwaqen eintraf, ...

Wahrend des Transports des Patienten ins Krankenhaus...
Wahrend der Patient ins Krankenhaus transportiert wurde, ...

Nach der Ankunft des Verletzten im Krankenhaus ...
Nachdem der Verletzte im Krankenhaus angekommen war, ...

Sofort nach der Untersuchung ...
&oba\d man den Patienten untersucht hatte, . ..

Bei der Untersuchung des Patienten ...
A/s der Patient untersucht wurde, ...

Seit der Operation des Patienten ...
Seitdem man den Patienten operiert hat, ..

1. Vor der Ankunft des Krankenwa- 7 
gens an der Unfallstelle wurde der 
Verletzte von einem Medizinstu- 
denten versorgt. 8

2. Wahrend des Transports des Ver
letzten in ein Krankenhaus wurde 
er bereits von einem Notarzt be- 9 
handelt.

3. Sofort nach der Ankunft des Ver- 10 
letzten im Krankenhaus haben 
Facharzte ihn untersucht.

4. Bei der Untersuchung des Verletz
ten stellte man innere Verletzungen 11 
fest.

5. Vor der Operation des Patienten 
gab man ihm eine Bluttransfusion.

6. Vor dem Beginn der Operation leg- 
te man alle Instrumente bereit.

13 Ebenso.

Ein Fufiballspiel

1. Vor dem Beginn des Fufiballspiels 
loste der Schiedsrichter die Spiel- 
feldseiten aus.

2. Wahrend des Spiels feuerten die Zu- 
schauer die Spieler durch laute Rufe 
an.

3. Bei einem Tor gab es jedesmal 
grofien Jubel.

4. Sofort nach einem Foul zeigte der Schieds
richter einem Spieler die gelbe Karte.

5. Seit dem Austausch eines verletzten Spielers 
wurde das Spiel deutlich schneller.

6. Nach der Beendigung des Spiels tauschten 
die Spieler ihre Trikots.

Nach der Operation brachte man 
den Patienten auf die Intensiv- 
station. (die Operation beenden) 
Nach einigen Tagen brachte man 
den Patienten in ein gewohnliches 
Krankenzimmer. (Tage vergehen) 
Vor seiner Entlassung hat man ihn 
noch einmal grtindlich untersucht. 
Nach seiner Riickkehr in seine 
Wohnung musste der Patient noch 
vierzehn Tage im Bett liegen blei
ben.
Seit seinem Unfall kann der Ver
letzte nicht mehr Tennis spielen. 
(einen Unfall haben)
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§ 27 Kausale Nebensatze 
(Nebensatze des Grundes)

weil, da, zumal

Weil man starke Schneefalle vorausgesagt hatte, mussten wir unseren 
Ausflug verschieben.
Da eine Bergwanderung im Schnee gefahrlich ist, hat man uns geraten 
darauf zu verzichten.

1. Die kausalen Konjunktionen weil und da werden oft gleichbedeutend qebraucht. In 
der Antwort auf eine direkte Frage muss jedoch weil gebraucht werden:
Warum fahrst du nicht mit uns? - Weil ich keine Zeit habe.

2. Die Zeaenfolge in Satzgefugen mit weil und da richtet sich ganz nach dem Sinn der 
Aussage. Es sind sowohl gleichzeitige Handlungen moglich als auch Handlungen 
mit verschiedenen Tempora (= Tempuswechsel).

Bei solchem Wetter bleiben wir lieber im Hotel, zumal unsere Ausrtistung 
nicht gut ist.
Der Nebensatz mit zumal gibt zu einem vorhergehenden Grund noch einen 
weiteren Grund an. zumal wird beim Sprechen betont.

1 Die Gruppe feiert abends. Alle sind froh, aber jeder hat einen anderen Grund. - 
Bilden Sie Satze mit „weil".
A.: Ich habe eine gute Arbeit geschrieben; deshalb bin ich froh.
A. ist froh, weil er eine gute Arbeit geechrieben hat.

B.: Ich habe eine nette Freundin gefunden. (B. ist froh, weil... )
C.: Hier kann ich mal richtig tanzen.
D.: Ich kann mich mal mit meinen Freunden aussprechen.
E.: Ich kann mich hier mal in meiner Muttersprache unterhalten.
F.: Ich brauche mal keine Riicksicht zu nehmen.
G.: Ich habe mal Gelegenheit meine Sorgen zu vergessen.
H.: Ich bin so verliebt.

2 Am nachsten Tag ist die Gruppe nicht rechtzeitig zum Unterricht gekommen.
Jeder hatte eine andere Ausrede. - Bilden Sie Satze mit „weil".
A. ist nicht gekommen, weil er Kopfschmerzen hat.

B.: Der Autobus hatte eine Panne.
C.: Der Wecker hat nicht geklingelt.
D.: Die Strafienbahn war stehen geblieben.
E.: Der Zug hatte Verspatung.
F.: Die Mutter hat verschlafen.
G.: Das Motorrad ist nicht angesprungen.
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H.: Die StraBe war wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt.
1.: Er musste seinen Bruder ins Krankenhaus fahren.
J-: Sie ist in den falschen Bus gestiegen.

Einige konnten beim Fuliballspiel nicht mitspielen.
Ich konnte nicht mitspielen, weil...
A.: Ich hatte keine Zeit.
B.: Ich habe mir den Fufi verletzt.
C.: Ich habe zum Arzt gehen mussen.
D.: Ich habe mir einen Zahn ziehen lassen mussen.
E.: Ich habe das Auto in die Werkstatt bringen mussen.
F.: Ich bin entlassen worden und habe mir einen neuen Job suchen mussen.
G.: Ich habe mich bei meiner neuen Firma vorstellen miissen.
H.: Ich habe zu einer Geburtstagsparty gehen mussen.
I.: Ich habe auf die Kinder meiner W irtin aufpassen mussen.

4 Bilden Sie aus dem zweiten Satz einen well-Satz.

Frau Muller hat wieder als Sekretarin gearbeitet. Die Familie hat 
mehr Geld fur den Hausbau sparen wollen.
Frau Muller hat wieder als Sekretarin gearbeitet, weil die Familie mehr 
Geld ftir den Hausbau hat sparen wollen.

1. Herr Muller hat mit dem Bauen lange warten mussen. Er hat das notwendige 
Geld nicht so schnell zusammensparen konnen.

2. Er und seine Familie haben ftinf Jahre auf alle Urlaubsreisen verzichtet. Sie ha
ben mit dem Bau nicht so lange warten wollen.

3. Herr Muller hatte das Haus zweistockig geplant. Er hat durch Vermietung einer 
Wohnung schneller von seinen Schulden herunterkommen wollen.

4. Er hat dann aber doch einstockig gebaut. Das Bauamt hat ihm eine andere 
Bauart nicht erlauben wollen.

5. Herr Muller war zunachst ziemlich verargert. Er hat einstockig bauen mussen.
6. Spater war er sehr froh. Sie haben alle Kellerraume fur sich benutzen konnen.

4
5 In einem Mobelhaus - Oben Sie nach folgendem Muster:

einen Schrank zum Kunden bringen
Unser Kundendienst ist nicht da, weil ein Schrank zu einem Kunden 
gebracht werden muss.

Unser Kundendienst ist nicht da, weil...
1. neue Mobel abholen 5. in der Innenstadt eine Kiiche ein
2. bei einem Kunden einen Schrank richten

aufbauen 6. einer Firma sechs Ledersessel liefern
3. bei einer Kundin die Esszimmer- 7. in einem Hotel einen Elektroherd

mobel austauschen installieren
4. in einem Vorort ein komplettes 8. in einer Neubauwohnung Teppiche

Schlafzimmer ausliefern verlegen
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6 Arbeit bei der Stadtverwaltung - Bilden Sie mit den Wortern der Ubung § 19 Nr. 6 
Satze nach folgendem Muster.

Wiedereroffnung des Opernhauses
Ich habe noch viel zu tun, weil das Opernhaus wieder eroffnet wird.
Ich habe noch viel zu tun, weil das Opernhaus wieder eroffnet werden soil.

7 Bilden Sie mit den Wortern der Ubung § 19 Nr. 9 Satze nach folgendem Muster:

Sagst du nichts, weil du nicht qefraqt worden b/'st?

§ 28 Konditionale Nebensatze (Bedingungssatze)

I wenn, falls

Wenn ich das Stipendium bekomme, kaufe ich mir als Erstes ein Fahrrad.

1. Konditionale Satzgefuge mit wenn zeigen an, dass zunachst eine Bedingung erfiillt 
sein muss, bevor die Aussage im Hauptsatz Wirklichkeit werden kann.

2. Konditionale Satzgefuge stehen im Prasens und Futur. Im Deutschen sind die tem- 
poralen und konditionalen Satzgefuge mit wenn kaum zu unterscheiden.

Bekomme ich das Stipendium, kaufe ich mir als Erstes ein Fanrrad.

Bedingungssatze konnen auch ohne wenn gebraucht werden. Dann steht das 
konjugierte Verb am Anfang des Satzes und wenn fallt weg.

Falls ich ihn noch treffe, was ich aber nicht glaube, w ill ich ihm 
das Packchen gern geben.
Treffe ich ihn noch, was ich aber nicht glaube, will ich ihm das 
Packchen gern geben.
Bei eindeutig konditionalen Satzen wird die Konjunktion falls gebraucht. Falls kann auch 
wegrallen, wobei das konjugierte Verb an den Anfang des Satzes gestellt werden kann.

Du kannst dir eine Decke aus dem Schrank nehmen, wenn du frierst.
Wenn der Nebensatz mit wenn oder falls hinter dem Hauptsatz steht, gebraucht man 
im Allgemeinen den vollstandigen Nebensatz mit der Konjunktion.
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1. Bedingungssatze in der Vergangenheit sind nur irreal moglich. Sie werden mit dem 
Konjunktiv II gebraucht (siehe § 54, II).

2. Abweichend von der ublichen Satzstellung kann bei vorangestellten Bedingungs- 
satzen ein dann oder so am Anfang des Hauptsatzes eingefugt werden.
dann oder so darf nur in der Position I stehen und verstarkt die Aussage.
Wenn deine Katze Junge kriegt, dann ertranke ich sie im Teich.
Wenn du meine Katzchen ertrankst, dann verlasse ich dich.

Differenzierte Bedingungssatze

Um eine Bedingung auszudrucken, konnen auch folgende Wendungen
gebraucht weraen:
angenommen

a) Angenommen, dass der Angeklagte die Wahrheit sagt, so muss er 
freigesprochen werden.

b) Angenommen, der Angeklagte sagt die Wahrheit, so muss er 
freigesprochen werden.

vorausgesetzt
a) Vorausgesetzt, dass ich den Zug erreiche, (so) komme ich morgen.
b) Vorausgesetzt, ich erreiche den Zug, so komme ich morgen.

gesetzt den Fall
a) Gesetzt den Fall, dass Herr H. unser Chef wird, so / dann gibt es viel 

Arger im Biiro.
b) Gesetzt den Fall, Herr H. wird unser Chef, so / dann gibt es viel Arger im Biiro. 

es sei denn
a) Ich gehe nicht zu ihm, es sei denn, dass er mich um Verzeihung bittet.
b) Ich gehe nicht zu ihm, es sei denn, er bittet mich um Verzeihung.

unter der Bedingung
a) Unter der Bedingung, dass dein Onkel fiir den Kredit btirgt, konnen wir bauen, 

sonst nicht.
b) (ein Hauptsatz ist hier selten)

im Fall
a) Im Fall, dass die elektrischen Leitungen nicht erneuert werden, miete 

ich diese Wohnung nicht.
b) (ein Hauptsatz ist hier ungebrauchlich)

Der Gebrauch dieser Wendungen ist in der Satzstellung variabel. Statt des 
dass-Satzes kann auch ein Hauptsatz stehen. Meistens wird so, seltener dann 
eingefugt.

Anmerkungen
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1 Postangelegenheiten - Verbinden Sie die Satze.

Der Brief ist unterfrankiert. Der Empfanger zahlt eine „Einziehungsgebiihr".
Wenn der brief unterfrankiert ist, zahlt der Empfanger eine Einziehungsgebuhr. 
Der Empfanger zahit eine Einziehungsgebuhr, wenn der brief unterfrankiert iet.

1. Der Empfanger nimmt den Brief 
nicht an. Der Brief geht an den Ab- 
sender zuriick.

2. Der Brief soli den Empfanger mog- 
lichst schnell erreichen. Man kann 
ihn als Eilbrief schicken.

3. Es handelt sich um sehr wichtige 
Mitteilungen oder Dokumente. Sie 
schicken den Brief am besten per 
Einschreiben.

4. Ein Brief oder eine Postkarte ist 
grofier oder kleiner als das Normal- 
format. Die Sendung kostet mehr 
Porto.

5. Eine Warensendung ist iiber zwei 
Kilogramm schwer. Man kann sie 
nicht als Packchen verschicken.

6. Niitzen Sie die verkehrsschwachen 
Stunden im Postamt. Sie sparen 
Zeit.

7. Sie telefonieren in der Zeit von 18 
Uhr bis 8 Uhr. Sie zahlen wesentlich 
weniger fur das Gesprach.

8. Sie wollen die Uhrzeit, das Neueste 
vom Sport oder etwas iiber das Wet
ter vom nachsten Tag erfahren. Sie 
konnen den Telefonansagedienst 
beniitzen.

9. Sie wollen ein Gliickwunschtele- 
gramm versenden. Die Postamter hal
ten besondere Schmuckblatter fur Sie 
bereit.

10. Sie haben ein Postsparbuch. Sie kon
nen in verschiedenen europaischen 
Landern Geld davon abheben.

2 Bilden Sie Konditionalsatze ohne „wenn". Verwenden Sie die Satze der Obung 1.

Is t der brief unterfrankiert, so zahlt der Empfanger eine „Einziehungsgebuhr'.

Statt „so" kann man auch „dann" setzen; der Satz kann auch ohne „so", bzw. 
„dann" stehen.

3 Bilden Sie aus dem schrag gedruckten Satzteil einen wenn-Satz.

Bei der Reparatur einer Waschmaschine muss man vorsichtig sein.
Wenn man eine Waschmaschine repariert, muss man vorsichtig sein.

1. Beim Motorradfahren muss man ei- 5. 
nen Sturzhelm aufsetzen. (Wenn
man ...)

2. Bei Einnahme des Medikaments muss 6. 
man sich genau an die Vorschriften 
halten.

3. Beim Besuch des Parks muss man ein 7. 
Eintrittsgeld bezahlen. (... besu
chen w ill ...)

4. Bei grofier Hitze fallt der Unterricht 8. 
in der 5. und 6. Stunde aus. (es /
sehr heifi sein)

Bei einigen Franzosischkenntnissen 
kann man an dem Sprachkurs teil- 
nehmen. (Wenn man ... hat)
Bei achtstundigem Schlaf ist ein Er- 
wachsener im Allgemeinen ausge- 
schlafen.
Bei entsprechender Eile kannst du den 
Zug noch bekommen. (sich entspre- 
chend beeilen)
Bei Nichtgefallen kann die Ware inner- 
halb von drei Tagen zurtickgegeben 
werden. (Wenn ... einem nicht ge
fallt)
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9. Bei unvorsichtigem Umgang mit dem 
Pulver kann es explodieren.

10. Bei sorgfaltiger Pflege werden Ihnen die 
Pflanzen jahrelang Freude bereiten. 
(WennSie ... pflegen)

11. Bei unerlaubtem Betreten des Gelcin- 
des erfolgt Strafanzeige. (Passiv)

12. Beim Ertonen der Feuerglocke mussen 
alle Personen sofort das Gebaude 
verlassen.

4 Bilden Sie Bedingungssatze.

(Sie / die Reise nicht antreten konnen) ..., so mussen Sie 80 Prozent der 
Fahrt- und Hotelkosten bezahlen. (gesetzt den Fall)
Gesetzt den Fall, Sie konnen die Reise nicht antreten, so mussen Sie &0 Frozent 
der Fahrt- und Hotelkosten bezahlen.

1. (ich / krank werden) ..., so muss 
ich von der Reise zuriicktreten. (an
genommen)

2. (der Hausbesitzer / mir die Woh
nung kiindigen) ..., so habe ich 
immer noch ein Jahr Zeit um mir 
eine andere Wohnung zu suchen. 
(angenommen)

3. Ich gehe nicht zu ihm, ... (er mich 
rufen ) (es sei denn)

4. (ihr alle / den Protestbrief auch un- 
terschreiben) ..., so bin ich bereit 
ebenfalls zu unterschreiben. (vor
ausgesetzt)

5. (das Telefon / klingeln) ..., so bin 
ich jetzt nicht zu sprechen. (gesetzt 
den Fall)

6. (er / den Unfall verursacht haben)
..., so wird man ihm eine Blutpro- 
be entnehmen. (gesetzt den Fall)

7. (Sie / den Leihwagen eine Woche 
vorher bestellen) ..., so konnen Sie 
sicher sein, dass Sie einen bekom
men. (unter der Voraussetzung)

8. (Sie / den Leihwagen zu Bruch fah
ren) ..., so zahlt die Versicherung 
den Schaden. (gesetzt den Fall)

9. W ir fahren auf jeden Fall in die Ber- 
ge, ... (es / in Stromen regnen) (es 
sei denn)

10. (ich / gleich im Krankenhaus bleiben 
sollen) ..., so muss ich dich bitten, 
mir Verschiedenes herzubringen. (an
genommen) 4

5 Bilden Sie mit den Beispielen der Ubung 4 Bedingungssatze mit „dass".

Gesetzt den Fall, dass Sie die Reise nicht antreten konnen, so mussen Sie &0 
Frozent der Fahrt- und Hotelkosten bezahlen.

6 Erganzen Sie selbststandig.

1. Angenommen, dass er mir das Geld nicht zuruckgibt, ...
2. Gesetzt den Fall, dass ich das gesamte Erbe meiner Tante bekomme, ...
3. Im Fall, dass es Krieg gibt, ...
4. Unter der Bedingung, dass du mich begleitest, ...
5. Vorausgesetzt, dass ich bald eine Anstellung erhalte, ...
6. ..., es sei denn, dass ich wieder diese starken Riickenschmerzen bekomme.
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§ 29 Konsekutive Nebensatze 
(Nebensatze der Folge)

so dass; so dass

Der Gast stiefi die Kellnerin an, so dass sie die Suppe verschiittete.

Nebensatze mit so dass geben die Folge an, die sich aus einer vorangehenden 
Handlung ergibt. Der Nebensatz mit so dass steht also immer hinter dem Hauptsatz.

Er fuhr so riicksichtslos durch die Pfiitze, dass er alle Umstehenden bespritzte.

1. Wenn im Hauptsatz ein Adverb steht, wird so meistens vor dieses Adverb gestellt. 
So und auch das Adverb werden dann beim Sprechen betont. Statt so kann man 
auch derart/dermaften gebrauchen, wodurch die Betonung noch verstarkt wird.
Sie war derart aufgeregt, dass sie nicht mehr wusste, was sie tat.
Die Maus hat sie dermaf&en erschreckt, dass sie in Ohnmacht fiel.

2. Wenn man aber die Tolge betoner, will, kann es auch heiften:
Er fuhr riicksichtslos durch die Pfiitze, so dass er alle Umstehenden bespritzte.

3. Manchmal kann so auch ohne Adverb im Hauptsatz stehen, weil man das Adverb 
leicht erganzen kann:
Sein Bart wachst so, dass er sich zweimal am Tag rasieren muss.
Sein Bart wachst so (schnell), dass ...

Er war ein so erfolgreicher Geschaftsmann, dass er in kurzer Zeit ein internationales 
Unternehmen aufbaute.

1. Wenn man im Hauptsatz ein AajeKtivattribut hat, wird so meistens direkt davorge- 
stellt. Dadurch wird das Adjektivattribut betont.
Er war ein so erfolgreicher Geschaftsmann, dass... (= Singular)
Sie waren so erfolgreiche Geschaftsleute, dass... (= Plural)

2. Zur Betonung der Folge kann es auch heilien:
Er war ein erfolgreicher Geschaftsmann, so dass er in kurzer Zeit ...

Anmerkungen

1. solch- siehe § 39, I und V
Es herrschte solche Kalte / solch eine Kalte, dass die Tiere im Wald erfroren.

2. Folgesatze mit zu ..., als dass werden mit dem irrealen Konjunktiv gebraucht 
(siehe § 54, V).
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Das Haus fiel zusammen. Die Familie war plotzlich ohne Unterkunft.
Dae Haus fiel zusammen, eo daee die Familie plotzlich ohne Unterkunft war.

Das Erdbeben war stark. Es wurde noch in 300 Kilometer Entfernung 
registriert.
Dae Erdbeben war eo etark, daee ее noch in 300 Kilometer Entfernung 
regietriert wurde.

1 Verbinden Sie die Satze mit „so dass" oder „so  .. , dass".

Erdbeben
1. Die Erde bebte plotzlich stark. Die 

Menschen erschraken zu Tode und 
rannten aus ihren Hausern.

2. Immer wieder kamen neue Erdbe- 
benwellen. Die Menschen wollten 
nicht in ihre Hauser zuriickkehren.

3. Viele Hauser wurden durch das 
Erdbeben zerstort. Die Familien 
mussten bei Freunden und Bekann- 
ten Unterkunft suchen.

4. Die Zerstorungen waren grofi.
Das Land bat andere Nationen um 
Hilfe.

2 Verbinden Sie die Satze mit „so ..., dass".
1. Der Clown machte komische 

Bewegungen. W ir mussten alle 
lachen.

2. Die Seiltanzerin machte einen ge- 
fahrlichen Sprung. Die Zuschauer 
hielten den Atem an.

3. Der Jongleur zeigte schwierige 
Kunststiicke. Die Zuschauer 
klatschten begeistert Beifall.

4. Ein Lowe briillte laut und bose. 
Einige Kinder fingen an zu 
weinen.

5. Das Militar brachte Zelte und 
Decken. Die Menschen konnten not- 
diirftig untergebracht werden.

6. Es wurden auch Feldktichen vom Ro- 
ten Kreuz aufgestellt. Die Menschen 
konnten mit Essen versorgt werden.

7. Die Menschen in den benachbarten 
Landern waren von den Bildern er- 
schiittert. Sie halfen mit Geld, Klei- 
dung und Decken.

8. Bald war genug Geld zusammen. Es 
konnten zahlreiche Holzhauser ge- 
baut werden.

5. Ein Zauberkiinstler zog viele Blumen 
aus seinem Mantel. Die Manege (= 
der Platz in der Mitte des Zirkus) sah 
aus wie eine Blumenwiese.

6. Die Musikkapelle spielte laut. Einige 
Leute hielten sich die Ohren zu.

7. Man hatte viele Scheinwerfer instal- 
liert. Die Manege war taghell be- 
leuchtet.

8. Einige Hunde spielten geschickt Fufi- 
ball. Die Zuschauer waren ganz er- 
staunt.

3 Ubertreibungen mit „so ... dass"
Das Schiff war sehr lang. Der Kapitan fuhr mit dem Motorrad darauf herum.
Dae Schiff war eo lang, daee der Kapitan mit dem Motorrad darauf herumfuhr.

1. Der Tisch war sehr breit. Man 
konnte die Gegeniibersitzenden 
kaum erkennen.

2. Er war sehr grofi. Man musste eine 
Leiter anstellen, wenn man seine 
Nasenspitze sehen wollte.
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3. Er war sehr fett. Man brauchte ei
nen Schnaps, wenn man ihn gese
hen hatte.

6. Das Schiff war riesig. Der Koch 
musste zum Umriihren mit einem 
Motorboot durch den Suppenkessel 
fahren.4. Sie war sehr hasslich. Das Feuer im 

Ofen ging aus, wenn sie hineinsah. 7. Die Gassen in Venedig sind sehr 
eng. Die Hunde konnen nur senk- 
recht mit dem Schwanz wedeln.

5. Es war sehr heifi und trocken. Die 
Baume liefen den Hunden nach.

Finden Sie weitere Ubertreibungen mit so ... dass

§ 30 Konzessive Nebensatze 
(Nebensatze der Einschrankung)

I obwohl, obgleich, obschon

Obwohl wir uns standig streiten, sind wir doch gute Freunde.
Obgleich wir uns schon seit zwanzig Jahren kennen, hast du mich 
noch niemals besucht.
Obschon der Professor nur Altgriechisch gelernt hatte, verstanden 
ihn die griechischen Bauern.

1. obwohl, obgleich, obschon werden gleichbedeutend gebraucht 
(obschon ist nur noch selten).

2. Diese drei Konjunktionen zeigen an, dass die Handlung des Nebensatzes im Gegen- 
satz oder in einer gewissen Einschrankung zur Hauptsatz-Handlung steht.

3. Die Tempusfolqe in konzessiven Nebensatzen richtet sich nach dem Sinn der 
Aussage.

Anmerkung

obwohl leitet einen Nebensatz ein, trotzdem leitet einen Hauptsatz ein. Beide 
Konjunktionen durfen nicht verwechselt werden (in der alteren Literatur findet man 
manchmal trotzdem anstelle von obwohl):
Obwohl wir uns standig streiten, sind wir doch gute Freunde.
W ir sind gute Freunde; trotzdem streiten wir uns standig.

1 Verbinden Sie die Satze mit „obwohl", „obgleich" oder „obschon".
1. Er ist nicht gekommen, ... d) Ich benotige seine Hilfe.

a) Ich hatte ihn eingeladen. e) Er wollte uns schon seit langem
b) Er hatte fest zugesagt. besuchen.
c) Er wollte kommen. f ) Er wusste, dass ich auf ihn warte.
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2. Sie kam zu spat, ... f) Das Hotelzimmer hatte eine
a) Sie hatte ein Taxi genommen. ruhige Lage.
b) Sie hatte sich drei Wecker ans g) Kein Verkehrslarm war zu

Bett gestellt. horen.
c) Sie hatte sich libers Telefon h) Ich hatte eigentlich gar keine

wecken lassen. Sorgen.
d) Die Strafie war frei. 4. Das Hallenbad wurde nicht ge-
e) Sie hatte punktlich kommen baut, ...

wollen. a) Es war fur dieses Jahr geplant.
f ) Sie hatte einen wichtigen b) Die Finanzierung war gesichert.

Termin. c) Der Bauplatz war vorhanden.
g) Sie hatte mir versprochen d) Der Bauauftrag war bereits ver-

rechtzeitig zu kommen. geben worden.
Я. Ich konnte nicht schlafen, ... e) Die Burger der Stadt hatten es

a) Ich hatte ein Schlafmittel ge seit Jahren gefordert.
nommen. f ) Auch die Schulen benotigen es

b) Ich war nicht aufgeregt. dringend.
c) Niemand hatte mich geargert. g) Auch die Randgemeinden waren
d) Ich hatte bis spat abends ge- daran interessiert.

arbeitet. h) Man hatte es schon langst bauen
e) Ich war sehr mude. wollen.

2 Verbinden Sie die Satze der Ubung 1 mit „zwar..., aber", „zwar...,
aber doch", „zwar... allerdings", „(aber) dennoch" oder „(aber) trotzdem" in 
wechselnder Form (siehe § 24, 3).

Konzessive und kausale Nebensatze - Bilden Sie mit der Llbung § 24 Nr. 2 Satze 
nach folgendem Muster (siehe § 24, 3):

Olpwoh! er gern Ski lauft, fahrt er diesen Winter nicht in Urlaub.
IVffll er gern Ski lauft, legt er seinen Urlaub in den Winter.

4

4 Verbinden Sie die Satze mit den angegebenen Konjunktionen.
1. Er war unschuldig. Er wurde be- 

straft. (dennoch; obwohl)
2. Die Familie wohnte weit von uns 

entfernt. W ir besuchten uns hau- 
fig. (zwar..., aber doch; obgleich)

3. W ir mussten beide am nachsten 
Tag friih zur Arbeit. W ir unterhiel- 
ten uns bis spat in die Nacht. 
(trotzdem; dennoch; obwohl)

4. W ir stritten uns haufig. W ir ver
standen uns sehr gut. (allerdings; 
obschon)

5. Die Gastgeber waren sehr freund- 
lich. Die Gaste brachen friihzeitig

auf und gingen nach Hause.
(zwar..., dennoch; obwohl)

6. Die Arbeiter streikten lange Zeit. Sie 
konnten die geforderte Lohner- 
hohung nicht durchsetzen. (obwohl; 
trotzdem)

7. Er hatte anfangs iiberhaupt kein 
Geld. Er brachte es durch seine kauf- 
mannische Geschicklichkeit zu ei
nem grofien Vermogen. (indessen; 
obgleich)

8. Die Jungen waren von alien Seiten 
gewarnt worden. Sie badeten im sttir- 
mischen Meer. (dennoch; obwohl)
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II wenn ... auch noch so

Wenn er auch noch so schlecht schlief, so weigerte er sich eine Tablette zu nehmen.

1. Dieses schwierige Satzgefuae druckt den Gegensatz noch etwas betonter aus als der 
obwohl-Satz.

2. Der Nebensatz beginnt zwar mit wenn, nach dem Subjekt steht aber auch noch so, 
wodurch der Satz einen konzessiven Sinn erhalt. Der Hauptsatz beginnt meist mit 
so, was auf den vorangehenden Nebensatz zuruckweist.
Wenn er auch noch so schlecht schlief, er weigerte sich eine Tablette zu nehmen.
Nach dem Nebensatz kann der Hauptsatz auch ohne Umstellung stehen (= Subjekt 
in der Position I, dann das konjugierte Verb in Position II); diese Satzstellung ist nach 
anderen Nebensatzen nicht moglich.

Schlief er auch noch so schlecht, er weigerte sich eine Tablette zu nehmen.
Auch bei diesen konzessiven Nebensatzen kann wenn wegfallen. Das konjugierte Verb 
tritt dann an seine Stelle.

5 Verbinden Sie die Satze mit der Konjunktion „wenn ... auch noch so"
Die Bergsteiger strengten sich an. Sie konnten den Gipfel nicht erreichen.
Wenn die berqsteiqer sich auch noch eo anstrenqten, sie konnten den Gipfel nicht 
erreichen. oder: Die berqsteiqer strenqten sich noch so an, sie ...

1. Der Junge bat seine Eltern darum. 4.
Er bekam das Fahrrad doch nicht.

2. Der Student wurde von alien Seiten 
gewarnt. Er reiste doch in das Kri- 5. 
sengebiet.

V Die Eltern sparten eisern. Das Geld 
reichte hinten und vorne nicht.

§ 31 Modale Nebensatze 
(Nebensatze der Art und Weise)

I wie, als (Vergleichssatze)

In Vergleichssatzen mit wie und als steht oft Tempuswechsel, denn meistens wird 
eine vorherige Erwartung oder Vermutung mit einer Tatsache verglichen.

Der Reisende hatte das Haschisch 
gut versteckt. Die Spiirhunde fan- 
den es aber sofort.
Du kannst dich beeilen. Du wirst 
den Zug nicht mehr erreichen. 
(konnen entfallt)
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Er ist so reich, wie ich vermutet habe.
Er machte einen so hohen Gewinn bei seinen Geschaften, wie er gehofft hatte.
Wenn eine Tatsache und die Ansicht daruber bb^re/nsi/mmen, gebraucht man 
einen Nebensatz mit wie. Im Hauptsatz steht so (genauso, ebenso, geradeso) vor dem 
Adverb oder dem Adjektivattribut in der Crundform.
Er verhielt sich (genau)so, wie wir gedacht hatten.
Manchmal kann so (genauso, ebenso, geradeso) auch ohne Adverb im Hauptsatz 
stehen. Dann wird so stark betont.
Er ist noch reicher, als ich erwartet habe.
Er machte einen hoheren Gewinn, als er angenommen hatte.
Wenn eine Tatsache und die Ansicht daruber nicht ubereinstimmen, gebraucht 
man einen Nebensatz mit als. Im Hauptsatz steht der Komparativ.
Er verhielt sich ganz anders, als wir uns vorgestellt hatten.
Nach anders, ander- (z.B. Er hat aewiss andere Plane, a ls...) steht ein Vergleichs- 
satz mit als.

1 „als" oder „wie"? Welcher Teilsatz der Spalten II + III gehort zum Teilsatz in Spalte I?
I II III

1. Es bleibt uns nichts anderes ubrig a) im Allgemeinen angenommen
2. Der Bauer erntete mehr, wird.
3. Er erntete so dicke Apfel, b) der Busfahrer geplant hatte.
4. Der Patient erholte sich schneller, c) wieder von vom anzufangen.
5. Die Steuernachzahlung war nicht als d) die Arzte angenommen hatten.

so hoch, e) er sie in den Wintern zuvor ge
6. Im letzten Jahr hatte er eine wie habt hatte.

hohere Heizolrechnung, f) er sie noch nie geerntet hatte.
7. Das Haus ist nicht so alt, g) der Kaufmann befiirchtet hatte.
8. Die Reise verlief anders, h) er je zuvor geerntet hatte.

2 Uben Sie den Vergleichssatz.
War das Konzert gut?
Ja , ее war beeeer, a/s ich erwartet hatte.
Ее war nicht eo gut, wie ich angenommen hatte.

Erganzen Sie sinngemali: als ich gedacht / erwartet / angenommen / gehofft / 
befiirchtet / vermutet / geglaubt hatte.

1. Waren die Eintrittskarten teuer? 5. Dauerte das Konzert lange?
2. War der Andrang grofi? 6. War der Beifall groR?
3. Waren die Karten schnell verkauft? 7. Hast du viele Bekannte getroffen?
4. Spielten die Ktinstler gut? 8. Bist du spat nach Hause gekommen?
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3 Ebenso:

1. War die Tagung lohnend?
2. War das Hotel gut eingerichtet?
3. War euer Zimmer ruhig?
4. War das Essen reichhaltig?

5. Waren die Vortrage interessant?
6. Wurde lebhaft diskutiert?
7. Habt ihr viel gestritten?
8. Habt ihr viele Kollegen getroffen?

II je desto (Vergleichssatze)

Nebensatz

a) Je schlechter die 
Wirtschaftslage ist,

b)

c)

d)

Hauptsatz
I II
desto schneller steigen

umso schneller steigen 
desto hohere mussen
Steuern

desto mehr Geld flieflt 
desto mehr werden
Menschen

eine desto hohere ist 
Inflationsrate

III

die Preise. 

die Preise.
gezahlt
werden.

ins Ausland. 
arbeitslos.

die Folge.

1. Satze mit je , desto oder je , umso zeigen einen Vergleich zwischen zwei Steige- 
rungsformen (Komparativen), wobei beide voneinander abhangen, in der Aussage 
aber selbststandig sind.

2. Satzstellung: Zuerst steht ein Nebensatz mit je und einem Komparativ; das konju
gierte Verb steht am Ende des Satzes. Dann foigt ein Hauptsatz mit desto und einem 
Komparativ in der Position I. Das konjugierte Verb steht in der Position II und das 
Subjekt in der Position III (IV).
zu a) Die gebrauchlichste Form. Zum Vergleich gebraucht man Adverbien 

im Komparativ.
zu b) Zum Vergleich konnen auch Adjektivattribute im Komparativ gebraucht 

werden, meistens vor artikellosen Substantiven. 
zu c) Wenn kein Attribut vorhanden ist, verwendet man die endungslose 

Steigerungsform mehr oder wenlger. 
zu d) Eine selten gebrauchte Form: Bei Substantiven im Singular, die einen 

Artikel brauchen, steht immer der unbestimmte Artikel vor je oder desto.

3. Alle diese Formen sind im je- oder desfo-Satz variabel. Die jeweils notigen Sub
stantive konnen als Subjekt oder als Objekt verwendet werden; sogar als prapo
sitionale Objekte:
Je schlechter die Wirtschaftslage ist, mit desto hoheren Steuern muss 
man rechnen.
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4 Verbinden Sie die Satze mit ,,je desto".

W ir stiegen hoch; wir kamen langsam vorwarts.
Je  hoher wir stiegen, desto langsamer kamen wir vorwarts.

1. Er trank viel; er wurde laut. sprachen; sie findet leicht eine gute
2. Er isst wenig; er ist schlecht ge- Stellung.

launt. 7. Das Herz ist schwach; eine Operation
3. Du arbeitest griindlich; dein Erfolg ist schwierig.

wird grofi sein. 8. Du sprichst deutlich; ich kann dich
4. Das Hotel ist teuer; der Komfort ist gut verstehen.

zufriedenstellend. 9. Es ist dunkel; die Angst der Kleinen
5. Der Auslander sprach schnell; wir ist grofi.

konnten wenig verstehen. 10. Das Essen ist gut gewiirzt; es
6. Die Sekretarin spricht viele Fremd- schmeckt gut.

S Ebenso.
1. Es wurde spat; die Gaste wurden 

frohlich.
2. Du arbeitest sorgfaltig; du be- 

kommst viele Auftrage.
3. Die Musik ist traurig; ich werde 

melancholisch.
4. Ich bekomme wenig Geld; ich 

muss sparsam sein.
5. Der Vertreter muss beruflich weit 

fahren; er kann viel von der Steuer 
absetzen.

6. Ihre Schuler waren klug und

fleifiig; die Arbeit machte ihr viel 
Spafi.

7. Hans wurde wiitend; Gisela musste 
laut lachen.

8. Die Kiinstler, die im Theater auftra- 
ten, waren bertihmt; viele Zuschau
er kamen, aber die Platze wurden 
teuer. (desto..., aber desto)

9. Er halt sich lange in Italien auf; er 
spricht gut Italienisch.

10. Du fahrst schnell; die Unfallgefahr 
ist grofi.

6 Erganzen Sie selbst.
1. Je leiser du sprichst,... 6. Je langer ich sie kannte,...
2. Je starker der Kaffee ist,... 7. Je offer wir uns schrieben,...
3. Je schlechter die Wirtschafts- 8. Je frecher du wirst, ...

lage des Landes wird,... 9. Je mehr du angibst, ...
4. Je grofier ein Krankenhaus ist,... 10. Je strenger die Grenzkontrollen
5. Je mehr sie iiber ihn lachten,... werden, ...

7 Verbinden Sie die Satze nach folgendem Muster:
Seine Ausbildung ist^uf; er bekommt ein hohes Gehalt.
Je  besser seine Ausbildung ist, ein desto hoheres Gehalt bekommt er.

1.

2.

Du schreibst hoflich; du erhaltst ei
ne hofliche Antwort.
Du triffst ihn oft; du wirst mit ihm 
ein gutes Verhaltnis haben.
Du willst schnell fahren; du musst 
einen teuren Wagen kaufen.

4. Das Geld ist knapp; du musst einen 
hohen Zinssatz zahlen.

5. W ir kamen dem Ziel nah; ein star- 
kes Hungergefiihl qualte mich.
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III wie (Modalsatze)

Wie es mir geht, weiEt du ja.
Du weiEt ja, wie es mir geht.
Wie ich ihn kennen gelernt habe, habe ich dir schon geschrieben.
Ich habe dir schon geschrieben, wie ich ihn kennen gelernt habe.
Modale Nebensatze konnen aus der Frage nach der Art und Weise entstehen:
Wie geht es dir? Wie es mir geht, weidt du ja.

W ie gut er sich verteidigt hat, haben wir alle gehort.
W ir haben alle gehort, wie gut er sich verteidigt hat.
Die modale Konjunktion wie kann durch ein Adverb erganzt werden.

Wie ich annehme, wird er trotzdem verurteilt.
Wie ich gehort habe, hat er sein gesamtes Vermogen verloren.
Nebensatze mit wie konnen auch zeigen, wie jemand zu einer Handlung eingestellt ist: 
Wie ich annehme, kommt er morgen.
Wie ich glaube, ...
Wie er sagte,...
W ie ich erfahren habe,...
Seltener steht dieser modale Nebensatz hinter dem Hauptsatz:
Meine Verwandten sind schon lange umgezogen, wie ich annehme.

8 Llben Sie den w/e-Satz nach folgendem Muster:
Ich werde morgen nach Munchen fahren.
Wie ich Ihnen schon saqte, werde ich morgen nach Munchen fahren.

Setzen Sie sinngemaR, ein: Wie ich schon erwahnte...; Wie ich hoffe / geplant habe; 
Wie Sie wissen...

1. Ich werde dort mit Geschaftsfreun- 
den zusammentreffen.

2. W ir werden uns sicher einig werden.
3. Ich werde interessante Auftrage fur 

die Firma erhalten.

IV indem (Modalsatze)

Sie gewohnte ihm das Rauchen ab, indem sie seine Zigaretten versteckte.
Er kann den Motor leicht reparieren, indem er die Ztindkerzen auswechselt.
Der modale Nebensatz mit indem zeigt die Art und Weise oder das Mittel, wie 
jemand etwas macht. Die Frage ist: Wie wird eine Handlung ausgefuhrt?

4. Von Munchen aus werde ich meinen 
Urlaub antreten.

5. Ich werde zwei Wochen wegbleiben.
6. Die Ruhe wird mir gut tun.
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Wie kann man Heizkosten sparen? - Man ersetzt die alten Fenster durch
Doppelglasfenster.

Man kann Heizkosten sparen, indem man die aiten Fenster durch Doppeigias-
feneter ersetzt.

9 Verbinden Sie die Satze mit „indem" wie in folgendem Muster:

1. Wie kann man die Heizkosten auch 
noch senken? - Man lasst die Tem- 
peraturen abends nicht iiber 20 
Grad steigen und senkt die Zim- 
mertemperatur in der Nacht auf 
etwa 15 Grad.

2. Wie kann man ferner die Woh
nung vor Kalte schiitzen? - Man 
bringt Isoliermaterial an Decke, 
FuKboden und Wanden an.

3. Wie konnen wir Rohstoffe sparen?
- Im sogenannten Recycling ver

wendet man bereits gebrauchte 
Materialien wieder.

4. Wie kann man Benzin sparen? - 
Man fahrt kleinere, sparsamere Au
tos und geht ofter mal zu Fufi.

5. Wie kann die Regierung die Luft 
vor industrieller Verschmutzung 
schiitzen? - Sie schreibt Rauch- 
und Abgasfilter gesetzlich vor.

6. Wie kann man die Stadtbewohner 
vor Larm schiitzen? - Man richtet 
mehr FuEgangerzonen ein und 
baut leisere Motorrader und Autos.

10 Ersetzen Sie die schrag gedruckten Wendungen mit „durch ..." durch einen 
Nebensatz mit „indem".

Die Bauern zeigten durch Demonstrationen mit Traktoren und schwarzen Fahnen 
ihren Protest gegen die neuen Gesetze.
Die Bauern zeigten ihren Protest gegen die neuen Gesetze, indem sie mit Trakto
ren und schwarzen Fahnen demonstrierten.

1. Die standigen Uberschwemmun- 
gen an der Ktiste konnen durch den 
Bau eines Deiches verhindert wer
den. (indem m an...)

2. Die Arzte konnten das Leben des 
Politikers durch eine sofortige Opera
tion nach dem Attentat retten. (in
dem sie ih n ...)

3. Als ich meinen Schliissel verloren 
hatte, half mir ein junger Mann, 
durch die Verwendung eines geboge- 
nen Drahts die Wohnungsttir zu off- 
nen.

4. Manche Wissenschaftler werden 
durch die Veroffentlichung falscher 
oder ungenauer Forschungsergebnisse 
beriihmt.

5. Der Chef einer Rauschgiftbande 
konnte durch die rechtzeitige Infor
mation alter Zollstellen an der Gren
ze verhaftet werden.

6. Durch die Weitergabe wichtiger Infor- 
mationen an das feindliche Ausland 
hat der Spion seinem Land sehr ge- 
schadet. (Indem der Spion...)

7. Als die Rauber mit Masken und 
Waffen in die Bank eindrangen, 
konnte der Kassierer durch den 
Druck auf den Alarmknopf die Poli
zei alarmieren.

8. Kopernikus hat durch die Beobach- 
tung der Sterne erkannt, dass die Er- 
de eine Kugel ist, die sich um die 
Sonne dreht.
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9. Es hat sich gezeigt, dass man durch 
das Verbot der Werbung fur Zigaretten 
im Fertisehen den Tabakkonsum 
tatsachlich verringern kann.

10. Viele Menschen konnen durch den 
Verzicht auf Bier und fette Speisen 
sehr schnell abnehmen.

11. Die Menschen in den Industrielan- 
dern schaden der Umwelt durch den 
Kaufvon modischeti, aber unbrauch- 
baren Dingen, die bald wieder weg- 
geworfen werden.

§ 32 Finalsatze (Absichtssatze) 

damit; um ... zu (siehe § 33)

Datnit der Arzt nichts merkte, versteckte der Kranke die Zigaretten.

Der Nebensatz mit damit gibt den Zweck oder die Absicht an, die mit einer 
Handlung verfolgt wird. Man verwendet einen damit-Satz, wenn das Subjekt im 
Haupt- und Nebensatz verschieden ist.
Im damit-Satz sind die Modalverben sollen und wollen nicht moglich, weil die 
Konjunktion damit ihrer Bedeutung nach schon eine Absicht, einen Wunsch oder 
Willen ausdruckt.

Er nahm eine Schlaftablette, damit er leichter einschlafen kann.
Er nahm eine Schlaftablette um leichter einschlafen zu konnen.
Er nahm eine Schlaftablette um leichter ein/iischlafen.

Wenn das Subjekt im Haupt- und Nebensatz gleich ist, gebraucht man besser die 
Infinitivkonstruktion mit um ... zu. Das Modalverb konnen ist moglich, aber oft nicht 
notwendig.

Verbinden Sie die beiden Satze - wenn moglich - mit „um ... zu", andernfalls mit 
„damit". Beachten Sie, dass das Modalverb in der Position II wegfallt.

Ich habe sofort telefoniert. Ich wollte die Wohnung bekommen.
Ich habe sofort telefoniert um die Wohnung zu bekommen.

Ich habe sofort telefoniert. Mein Bruder soli die Wohnung bekommen.
Ich habe sofort telefoniert, damit mein Bruder die Wohnung bekommt.

2.

3.

Ich habe die Anzeigen in der Zei
tung studiert. Ich wollte eine scho
ne Wohnung finden.
Ich bin in die Stadt gefahren. Ich 
wollte eine Adresse erfragen.
Ich beeilte mich. Niemand sollte 
mir zuvorkommen.

4. Viele Vermieter geben aber eine 
Anzeige unter Chiffre auf. Die Leu
te sollen ihnen nicht das Haus ein- 
rennen.

5. W ir haben die Wohnung genau 
vermessen. Die Mobel sollen spater 
auch hineinpassen.



§32 Finalsatze 175

6. Ich habe viele kleine Sachen mit 
dem eigenen Wagen transportiert. 
Ich wollte Umzugskosten sparen.

7. W ir haben das Geschirr von der 
Transportfirma packen lassen. Die 
Versicherung bezahlt dann auch, 
wenn ein Bruchschaden entsteht.

8. W ir haben den Umzug an den An
fang des Urlaubs gelegt. W ir wollen 
die neue Wohnung in aller Ruhe 
einrichten (... zu konnen).

9. Schliefilich haben wir noch eine 
Woche Urlaub gemacht. W ir woll- 
ten uns ein bisschen erholen.

Machen Sie aus den schrag gedruckten Satzen um ... zu-Satze, oder wenn
dies nicht geht, einen damit-Satz. Beachten Sie, dass das Modalverb in der Position
wegfallt.

1. Franz Hauser war von Wien nach 
Steyr gezogen. Er sollte dort eine Stel
le in einer Papierfabrik annehmen.

2. Eines Tages beschloss Franz, im al
ten Fabrikschornstein hochzustei- 
gen. Er wollte sich seine neue Heimat 
einmal von oben anschauen. Nattir- 
lich war der Schornstein schon lan
ge auEer Betrieb.

3. Franz nahm eine Leiter. Er wollte 
den Einstieg im Schornstein erreichen. 
Dann kroch er hindurch und stieg 
langsam hinauf.

4. Das war nicht schwer, denn innen 
hatte man eiserne Btigel ange- 
bracht; die Schornsteinfeger sollten 
daran hochklettern konnen.

5. Fast oben angekommen, brach ein 
Btigel aus der Mauer. Schnell ergriff 
er den nachsten Bugel. Er wollte 
nicht in die Tiefe stiirzen.

6. Aber auch dieser brach aus und 
Franz fiel plotzlich mit dem Eisen 
in seiner Hand 35 Meter tief hinun- 
ter. Dennoch geschah ihm nichts 
weiter, nur der RuE, der sich unten 
im Schornstein etwa einen Meter 
hoch angesammelt hatte, drang 
ihm in Mund, Nase und Augen. Er 
schrie und brullte, so laut er konn
te. Seine Kameraden sollten ihn 
horen.

7. Aber es war erfolglos, er musste ei
nen anderen Ausweg finden. Er 
wollte nicht verhungern.

8. Er begann, mit der Spitze des Eisen- 
btigels, den er immer noch in der 
Hand hielt, den Zement aus den 
Fugen zwischen den Backsteinen 
herauszukratzen. Er wollte die Steine 
herauslosen.

9. In der Zwischenzeit hatten seine 
Kameraden sich aufgemacht. Sie 
wollten ihn suchen.

10. Aber sie fanden ihn nicht. Nach 
ein paar Stunden hatte Franz eine 
Offnung geschaffen, die groE ge- 
nug war. Er konnte hindurchkriechen.

11. Man brachte ihn in ein Kranken
haus. Er sollte sich von dem Schock 
und den Anstrengungen erholen.

12. Dort steckte man ihn zuerst in eine 
Badewanne. Man wollte ihn dort 
vom Ruft befreien.

der Btigel = u-formig gebogenes Eisen 
die Fuge = schmaler Raum, z.B. zwi

schen zwei Backsteinen 
der RuE = schwarzes Zeug, das sich bei 

der Verbrennung niederschlagt

3 Antworten Sie, wenn moglich, mit einem um ... zu-Satz, andernfalls mit 
einem damit-Satz.

Wozu braucht der Bauer einen Traktor? - Zur Bearbeitung der Felder.
Per Заиег braucht einen Traktor um die Felder bearbeiten zu konnen.
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1. Wozu diingt er im Friihjahr die Fel
der? - Zum besseren Wachstum der 
Pflanzen.

2. Wozu halt er Kiihe? - Zur Gewin- 
nung von Milch.

3. Wozu braucht er eine Leiter? - Zum 
Ernten der Apfel und Birnen.

4. Wozu nimmt er einen Kredit von 
der Bank auf? - Zur Einrichtung ei
ner Hiihnerfarm.

5. Wozu annonciert er in der Zeitung?
- Zur Vermietung der Fremdenzim- 
mer in seinem Haus.

§ 33 Sinngerichtete Infinitivkonstruktion 
mit „um ... zu, ohne ... zu, anstatt... zu"

Im Gegensatz zu Infinitivkonstruktionen, die von bestimmten Verben abhangen, 
sind die infinitivkonstruktionen mit um ... zu, ohne ... zu, anstatt (statt) ... zu unab- 
hanqig und haben eine eigene Sinnrichtung.

a) M itum ... zu driickt man einen Wunsch oder eine Absicht aus (siehe § 32):
Ich gehe zum Meldeamt um meinen Pass abzî holen.

b) Mit ohne ... zu zeigt man, dass etwas Erwartetes nicht einqetreten ist:
Er ging einfach weg ohne meine Frage zu beantworten.

c) Mit anstatt... zu zeigt man, dass sich jemand anders verhalt, als es normalerweise 
erwartet wird:
Die Gastgeberin unterhielt sich weiter mit ihrer Freundin anstatt die 
Gaste zu begrufien.

Er ging ins Ausland um dort zu studieren.
ohne lange zu iiberlegen.
anstatt das Geschaft des Vaters weiterzwfiihren.

Infinitivkonstruktionen mit um ... zu, ohne ... zu, anstatt... zu haben kein eigenes 
Subjekt. Sie beziehen sich auf die Person oder Sache, die als Subjekt im Hauptsatz ge- 
nannt ist. Konstruktionen mit um ... zu, ohne ... zu, anstatt... zu konnen auch vor 
den Hauptsatz gestellt werden:
Um im Ausland zu studieren verliefi er seine Heimat.
Ohne lange zu iiberlegen begann er sein Studium.
Anstatt das Geschaft seines Vaters weiterzufiihren ging er ins Ausland.

Wenn das Subjekt im Hauptsatz und das Subjekt im Nebensatz verschiedene Personen 
oder Sachen bezeichnen, gebraucht man den vollstandiqen Nebensatz mit damit, ohne 
dass oder anstatt dass.

6. Wozu kauft er eine Kutsche
und zwei Pferde? - Zur Freude der 
Gaste. (sich daran freuen)

7. Wozu richtet er unter dem Dach 
noch Zimmer ein? - Zur Unterbrin- 
gung der Gaste. (dort unterbrin- 
gen)

8. Wozu baut er ein kleines 
Schwimmbecken? - Zur Erfri- 
schung der Gaste und zu ihrem 
Wohlbefinden. (sich erfrischen, 
sich wohl ftihlen)
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Nach nichts/etvvas anderes oder alles andere steht oft eine vergleichende Infinitiv
konstruktion mit als:
Der Junge hatte nichts anderes im Kopf als mit dem Motorrad hemmzufahren. 
Er tut alles andere als sich auf die Priifung vorzubereiten.

Anmerkunq

I Bilden Sie aus dem schrag gedruckten Satz eine Infinitivkonstruktion mit „um 
zu", „ohne ... zu" oder „(an)statt... zu".

Sie haben den Wagen heimlich geoffnet. Sie wollten ihn stehlen.
Sie haben den \Naqen heimlich geoffnet um ihn zu stehlen.

Er hat den Wagen gefahren. Er besafi keinen Fuhrerschein.
Er hat den Naqen qefahren ohne einen Fuhrerschein zu beeitzen.

Sie hat den Unfall nicht gemeldet. Sie ist einfach weitergefahren.
A n statt den Unfall zu melden ist sie einfach weiterqefahren.

1. Drei Bankrauber uberfielen eine 7. 
Bank. Sie wollten schnell reich wer
den.

2. Sie zahlten das Geld nicht. Sie pack- 8. 
ten es in zwei Aktentaschen.

3. Die Bankrauber wechselten zwei- 
mal das Auto. Sie wollten schnell un- 
erkannt verschwinden. 9.

4. Sie nahmen nicht die beiden Taschen
mit. Sie liefien eine Tasche im er- 10. 
sten Wagen liegen.

5. Sie kamen nicht noch einmal zuriick.
Die vergesslichen Gangster rasten 11. 
mit dem zweiten Auto davon.

6. Sie fuhren zum Flughafen. Sie woll
ten nach Amerika entkommen.

Sie zahlten nicht mit einem Scheck. 
Sie kauften die Flugtickets mit dem 
gestohlenen Geld.
Sie wollten in der Grof&stadt untertau- 
chen. Sie verliefien in Buenos Aires 
das Flugzeug, wurden aber sofort 
verhaftet.
Sie liefien sich festnehmen. Sie leis- 
teten keinen Widerstand.
Sie wurden nach Deutschland 
zurtickgeflogen. Sie sollten vor Ge- 
richt gestellt werden.
Sie nahmen das Urteil entgegen.
Sie zeigten keinerlei Gemutsbewegung. 
(ohne irgendeine...)

2 Bilden Sie - wenn dies moglich ist - aus dem schrag gedruckten Satz eine Infinitiv
konstruktion mit „urn ... zu", „ohne ... zu" oder „anstatt ... zu". Verwenden Sie an- 
dernfalls „damit", „ohne dass" oder „anstatt dass".

1. Herr Huber hatte in einem Versand- 3. Er wartete vier Wochen. Das Arm
haus ein Armband bestellt. Er wollte band kam nicht.
es seiner Frau zum Geburtstag schen 4. Er rief nicht an. Er schimpfte auf die
ken. langsame Firma.

2. Er schickte die Bestellung ab. 5. Dann feierte Frau Huber Geburts
Er schrieb aber den Absender nicht tag. Ihr Mann konnte ihr das Arm
darauf. band nicht schenken.
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6. Schliefilich schrieb er an das Ver- 
sandhaus. Sie sollten ihm das Arm
band endlich zuschicken.

7. Herr Huber erhielt das erwartete 
Packchen wenige Tage spater. Das 
Versandhaus gab keine Erklarimg fiir 
die Verspatung ab.

8. Frau Huber wusste nichts von dem 
Geschenk ihres Mannes. Am Tag der 
Zustellung des Packchens kam Г таи 
Huber aus der Stadt zurtick: Sie 
hatte sich das gleiche Armband ge- 
kauft! (Ohne etwas ... kam Frau 
Huber ...)

3 Verbinden Sie den Hauptsatz einmal mit Satz a), dann mit Satz b). Bilden Sie jeweils 
eine Infinitivkonstruktion und einen dass- bzw. damit-Satz.

1. Der Schriftsteller schrieb seinen Ro
man, ohne ...

a) Er gonnte sich keine Pause.
b) Kein Verlag hatte ihm die Abnah- 

me garantiert.
2. An der Grenze zeigte der Reisende 

seinen Pass, ohne ...
a) Der Beamte warf keinen Blick hin- 

ein.
b) Er war gar nicht darum gebeten 

worden.
3. Er machte die Taschenlampe an, 

(damit oder um ... zu) ...
a) Sein Freund konnte ihn sehen.
b) Er konnte von seinem Freund gese

hen werden.
4. Er trug das gesamte Gepack ftinf 

Stockwerke hoch, statt ...
a) Seine Kinder halfen ihm nicht da

bei.
b) Er benutzte den Aufzug nicht.
5. Die beiden hatten sich etliche 

Bucher mit auf die Reise genom- 
men, (damit oder um ... zu )...

a) Die Bahnfahrt sollte nicht zu lang- 
weilig werden. (langweilig wurde)

b) Sie wollten sich damit die Lange- 
weile vertreiben.

6. Die Arbeiter forderten mehr Lohn, 
(damit oder um ... zu) ...

a) Sie wollten bei sinkender Kaufkraft 
der Mark wenigstens keinen Ein- 
kommensverlust haben.

b) Ihr Einkommen sollte wenigstens 
die alte Kaufkraft behalten.

7. Eine Gruppe Arbeiter streikte, ohne

a) Sie hatte sich nicht mit der Ge- 
werkschaftsleitung abgesprochen.

b) Die Gewerkschaftsleitung war da- 
von nicht informiert worden.

8. Die Unternehmensleitung erlaubte 
sich teure private Ausgaben, anstatt

a) Sie dachte nicht an das Wohl der 
Firma.

b) Wichtige Investitionen wurden 
nicht gemacht. (worden waren)

9. Die Eigentiimer verkauften die Fir
ma, ohne ...

a) Der Betriebsrat wurde nicht infor
miert.

b) Sie informierten den Betriebsrat 
nicht davon.

10. Die Arbeiter besetzten ihre bank- 
rotte Firma, (damit oder um ... zu)

a) Die Maschinen sollten nicht heim- 
lich verkauft werden konnen.

b) Sie wollten vom Verkauf der Ma
schinen den Arbeitslohn finanzie- 
ren, den sie noch zu bekommen 
hatten.
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§ 34 Fragesatze als Nebensatze

Wenn ein Fragesatz als Nebensatz gebraucht wird, muss man ihn mit einer 
Konjunktion einleiten.

Niemand weifi, ob wir sie jemals wiedersehen.
Bei Fragen ohne Fragewort steht immer die Konjunktion ob.

..., wann sie weggegangen ist.

..., warum sie sich verstecken muss.

..., weswegen sie uns verlassen hat.

..., wie es ihr geht.

..., wie einsam sie jetzt ist.

..., wo sie jetzt ist.

..., wohin sie geflohen ist.

..., wer ihr bei der Flucht geholfen hat.

..., was sie denkt und macht.

..., wessen Befehle sie ausfiihrt.

..., wem sie gehorcht.

..., wen sie kennt.

..., an wen sie sich gewendet hat.

..., vor wem sie sich furchtet.

..., worauf sie wartet.

..., womit sie sich beschaftigt.

..., worunter sie leidet.
Bei Fragen mit Fragewort gebraucht man das jeweilige Fragewort bzw. die 
Zusammensetzung mit einer Proposition als Konjunktion.

1 Bilden sie aus den Fragen der Obung § 17 Nr. 3 Nebensatze, indem Sie folgende 
Wendungen davorsetzen: „Wissen Sie vielleicht, ...?" „Konnen Sie mir sagen, ...?"
„1st Ihnen vielleicht bekannt, ...?" usw.

Backt dieser Backer auch Kuchen?
Haben Sie eine Ahnung, ob dieeer backer auch Kuchen backt?

2 Bilden Sie abhangige Fragesatze mit Hilfe der Ubung § 1 7 Nr. 9 in der folgenden 
Art:

A: Sag mir bitte, an wen du geschrieben haet!
B: An wen... ? Ich habe an meine Schwester geschrieben.

Uben Sie ggf. zu zweit. A fordert В auf; er beginnt z.B.: Verrat mir doch, ...; 
Erzahl mir mal, ...; Ich mochte wirklich gern wissen, ... usw. В gibt eine Antwort.

temporal
kausal

modal

lokal
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3 Uben Sie nach folgendem Muster. Verwenden Sie dabei Wendungen wie: „Ich weifi 
leider auch nicht, ...;" „Ich kann Ihnen auch nicht sagen, ...;" „Mir ist leider auch 
nicht bekannt, ..."

Wo kann ich hier eine Auskunft bekommen?
Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wo Sie hier eine Auskunft bekommen konnen.

1. Wo kann ich hier ein Flugticket be 4. Um wie viel Uhr muss ich wieder
kommen? hier sein?

2. Warum konnen die Flugzeuge heu 5. Wo kann ich mein Gepack abge-
te von hier nicht starten? ben?

3. Wann soil das Flugzeug aus Kairo 6. Wieviel turkische Pfund darf ich in
ankommen? die Tiirkei mitnehmen?

Bilden Sie aus der Frage einen abhangigen Fragesatz und setzen Sie ihn in den 
zweiten Satz hinter das Substantiv mit К

Mietest du ein Zimmer oder eine Wohnung?
Die Frage >- ist noch nicht geklart.
Die Frage, ob ich ein Zimmer oder eine Wohnung miete, is t noch nicht geklart.

1.

2 .

4.

Ist der Fahrer unaufmerksam gewe- 5. 
sen und deshalb gegen einen Baum 
gefahren? - Das Ratsel ist noch 
nicht aufgeklart. 6.
Ist er zu schnell gefahren? - Die 
Frage wollte er nicht beantwor- 
ten. 7.
Hat der Verletzte etwas gebrochen?
- Von der Feststellung > hangt sei
ne weitere Behandlung ab. S. 
Hat der Fahrer Alkohol im Blut ge- 
habt? - Die Frage >- wird die Blut- 
unteisudmmg beantwoiten.

Verliert der Autofahrer seinen Fuh
rerschein? - Die Entscheidung У 
muss der Richter treffen.
Bekommt der Fahrer eine Gefang- 
nisstrafe? - Die Ungewissheit >■ 
macht ihn ganz krank.
Hat der Angeklagte sich verfolgt ge- 
fuhlt? - Von der Feststellung des 
Richters >■ hangt sehr viel ab.
Wird der Mann seine Stelle als 
Fernfahrer behalten? - Die Ent
scheidung > hangt ganz vom Er- 
gebnis der Blutunteisuchung ab.

5 Uben Sie nach folgendem Muster:
Kommt er mit uns? - Er hat sich noch nicht geaufiert.
Er hat sich noch nicht geaw&ert, ob er mitkommt.

Wohin fahren wir? - Ich erzahle (es) dir nachher.
Ich erzahle dir nachher, wohin wir fahren.

1. Wer fahrt sonst noch mit? - W ir 4. Was kostet die Fahrt? - Ich mochte
werden (es) sehen. (es) gern wissen.

2. Wann kommen wir zuruck? - Ich 5. Kann ich vorne beim Fahrer sitzen?
weifi (es) selbst nicht. - Sag mir (das) bitte.

3. Miissen wir einen Pass mitneh 6. Fahren die Frauen auch mit? -
men? - Kannst du mir (das) sagen? Hans mochte (es) gern wissen.
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7. Gehen wir zum Mittagessen in ein 
Restaurant oder mussen wir das Es
sen mitnehmen? - Es muss uns

9. Warum soli er seine Kamera
nicht mitnehmen? - Hans w ill (es) 
wissen.

8. Soli ich mein Fernglas mitnehmen?
- Ich weifi (es) nicht.

doch gesagt werden. (... oder ob) 10. Hat der Bus eine Klimaanlage? - 
Kannst du mal nachfragen?

§ 35 Relativsatze

Vorbemerkungen

1. Relativsatze sind Nebensatze, die von einem Substantiv abhanqen. Sie geben 
Erklarungen zu diesem Substantiv. Ohne diese Erklarungen ist ein Satz oft unver- 
standlich:
Jugendliche, die einen guten Schulabschluss haben, finden leichter eine Lehrstelle.

2. Relativsatze werden im Allgemeinen direkt hinter das Substantiv gestellt, auf das 
sie sich beziehen, d.h. sie werden in einen bestehenden Satz eingeschoben
oder ihm angefugt, ohne dass sich die Satzstellung des bestehenden Satzes andert. 
Relativsatze konnen in Hauptsaize, Nebensatze, Infinitivkonstruktionen oder 
andere Relativsatze eingefugt werden.
a) Hauptsatz: Der Polizist fragt den Passanten, der den Unfall gesehen hat, 

nach seiner Meinung.
b) Nebensatz: Der Polizist vermutet, dass der Passant, der den Unfall gesehen 

hat, vor Gericht nicht aussagen will.
c) Infinitivkonstruktion: Der Polizist hofft den Passanten, der den Unfall 

gesehen hat, wiederzuerkennen.
d) Relativsatz: Der Polizist verfolgt den Mann, der den Unfall, bei dem 

ein Kind verletzt worden ist, gesehen hat.
Oder einfacher: Der Polizist verfolgt den Mann, der den Unfall gesehen 
hat, bei dem ein Kind verletzt worden ist.

Artmerkungen

1. Zwischen dem Substantiv und dem Relativsatz коппеп auch Verben, Verbzusatze, 
Adverbien u.A. stehen:
W ir mussen noch den Artikel durchlesen, der heute gedruckt werden soil.
Sie rannte dem Kind hinterher, das auf die Strafie laufen wollte.

2. Das Relativpronomen welcher, welche, welches ist veraltet und wird selten gebraucht.
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I Relativsatze mit dem Relativpronomen im Nominativ, 
Akkusativ, Dativ

Nom. Sg. m Der Mann, der dort steht, kennt den Weg nicht.
f Die Frau, die dort steht,
n Das Kind, das dort steht,

PI. Die Leute, die dort stehen, kennen den Weg nicht.

Akk. Sg. m Der Mann, den ich gefragt habe, ist nicht von hier.
f Die Frau, die ich gefragt habe,
n Das Kind, das ich gefraat habe,

PI. Die Leute, die ich gefragt habe, sind nicht von hier.

Dat. Sg. m Der Mann, dem ich geantwortet habe, versteht mich nicht.
f Die Frau, der ich geantwortet habe,
n Das Kind, dem ich geantwortet habe,

PI. Die Leute, denen ich geantwortet habe, verstehen mich nicht.

1. Das Relativpronomen richtet sich in Genus (= m., f., n.) und Numerus (= Singular, 
Plural) nach dem Substantiv, von dem es abhangt.

2. Das Relativpronomen richtet sich in seinem Kasus nach der Struktur des 
Relativsatzes.

\Akk. Sg. m. Nom. Sg. m
Die Anwohner konnen!den Verkehrslarm,,der ihren Schlaf stort, 
kaum noch aushalten.

! Nom. Sg. f \Akk. Sg. f
t I

Heute hatl die alte Hausmeisterin,]die alle sehr schatzen, gekiindigt.

\Nom. Sg. m \Dat. Sg. m
Der Verteidiger, dem das Urteil ungerecht schien, protestierte heftig.

I Nom. PI. |Dat. PI.I
Die Zuschauer,idenen die Auffuhrung nicht gefiel, verlieRen das Theater.

1 Kunden im Warenhaus - Setzen Sie das Relativpronomen im Nominativ und 
Akkusativ ein.

1. Ist das der Taschenrechner, ... Sie 3. Haben Sie auch Wanduhren, ... mit 
in der Zeitung annonciert haben? einer Batterie betrieben werden?

2. Was kosten die Hosen, ... hier han
gen?
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4. Kann ich das Kleid, ... im Schau- 
fenster ausgestellt ist, mal anpro- 
bieren?

5. Ich suche einen Elektrokocher, ... 
man auf verschiedene Temperatu- 
ren einstellen kann.

6. Haben Sie Btirolampen, ... man am 
Schreibtisch anschrauben kann?

7. Wo haben Sie die Kaffeemaschine,
... kiirzlich im Test so gut beurteilt 
wurde?

8. Was kostet der Lautsprecher, ... 
hier in der Ecke steht?

9. Ich suche ein Kofferradio, ... man 
sowohl mit Batterie als auch mit

Netzstrom betreiben kann.
10. Haben Sie auch Armbanduhren, ... 

sich automatisch durch die Armbe- 
wegung aufziehen?

11. Das ist das Kastchen mit Spieluhr, 
... ein Lied spielt, wenn man den 
Deckel offnet.

12. Hier sind die Kerzen, ... nicht nur 
leuchten, sondern auch Insekten 
vertreiben.

13. Haben Sie auch einen Ktihl- 
schrank, ... man im Campingwa- 
gen mitnehmen kann?

14. Haben Sie Batterien, ... wieder auf- 
geladen werden konnen?

2 Erklaren Sie die Worter mit einem Relativsatz.
ein Segelflugzeug (ohne Motor durch die Luft fliegen)
Ein Segelflugzeug ist ein Fiugzeug, das ohne Motor durch die Luft fliegt.

1. ein Flussschiff (auf Fliissen verkeh- 7. eine Mehlspeise (aus Mehl zuberei-
ren) tet werden)

2. ein Holzhaus (aus Holz gebaut 8. ein Kartoffelsalat (?)
sein) 9. eine Orgelmusik (mit einer Orgel

3. eine Wochenzeitung (jede Woche ausgeftihrt werden)
einmal erscheinen) 10. eine Blasmusik (mit Blasinstrumen-

4. eine Monatszeitschrift (?) ten... )
5. ein Elektromotor (von elektrischem 11. ein Holzwurm (im Holz leben)

Strom getrieben werden) 12. ein Sufiwasserfisch (?)
6. ein Motorboot (?)

3 Das Relativpronomen im Nominativ oder Akkusativ - Fragen Sie nach den schrag 
gedruckten Substantiven und beginnen Sie immer so: „Was machst du mit ...?"

Mein Onkel hat mir ein Haus vererbt.
Was machst du mit dem Haus, das dir dein Onkel vererbt hat?

1. Ich habe 1000 Mark im Lotto ge- 5. Meine Freunde haben mir eine
wonnen. Palme gekauft.

2. Mein Hund bellt von morgens bis 6. Mein Papagei (m) ruft immer „Faul-
abends. pelz".

3. Meine Freundin hat das Biigeleisen 7. Meine Verwandten haben mir ein
kaputtgemacht. Klavier geschenkt.

4. Meine Eltern haben mir eine Kiste 8. Meine Katze stiehlt mir das Fleisch
Wein zum Examen geschickt. aus der Kiiche.

4 Ebenso. Beginnen Sie immer mit „Was hat er denn m it... gemacht?"
Er hat sich Nagel gekauft.
Was hat er denn mit den Nagein gemacht, die er sich gekauft hat?
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1. Er hat sich Farbe (f) gekauft. 5. Die Katze hat eine Maus gefangen.
2. Sie hat sich Topfpflanzen besorgt. 6. Der junge Mann hat das Auto ka-
3. Der Schriftsteller hat einen Roman puttgefahren.

geschrieben. 7. Die Nachbarin hat sich Kleiderstoffe
4. Die Kinder haben Kreide (f) aus der (PI.) gekauft.

Schule mitgenommen. 8. Fritz hat eine Brieftasche gefunden.

5 Bilden Sie selbststandig weitere Aussagesatze und Fragen nach dem Muster der 
Ubungen 3 und 4. Beantworten Sie die Fragen auch, z.B.: „Das Haus, das mir mein 
Onkel vererbt hat, werde ich wahrscheinlich verkaufen."

6 Erganzen Sie das Relativpronomen im Nominativ, Dativ oder Akkusativ.

1. Wer ist die Frau, ... ?
a) ... immer so laut lacht
b) ... du eben begriifit hast
c) ... du gestern angerufen hast

2. Kennst du die Leute, ... ?
a )... diese Autos gehoren
b) ... da vor der Tiir stehen
c) ... der Biirgermeister so freundlich

begrulst
3. Frau Huber, ..., ist unsere Nachbarin.

a) ... du ja kennst
b) ... auch dieses Haus gehort
c) ... schon ftinfzehn Jahre Witwe ist

4. Ich fahre morgen zu meinem Bruder,.
a) ... schon seit zehn Jahren in 

Stuttgart wohnt
b) ... ich beim Hausbau helfen will
c) ... ich schon lange nicht mehr 

gesehen habe
5. Die Fufiballspieler, ..., gaben ihr 

Letztes.
a) ... ein Tor nicht gentigte
b) ... von der Menge angefeuert 

wurden
c) ... aus Belgien kamen

II Relativsatze mit dem Relativpronomen im Genitiv

Sg. m : Der Turm, dessen Fundamente morsch sind, soil abgerissen werden.
f ; Die Bibliothek, deren Raume renoviert werden, ist zur Zeit geschlossen.
n ! Das Gebaude, dessen Dacn schadhaft ist, soli renoviert werden.

PI. ! Die Busse, deren Motoren zu alt sind, mussen verkauft werden.

1. Das Relativpronomen im Genitiv ist ein Ersatz fur ein Genitivattribut:
Die Fundamente des Turmes = dessen Fundamente
die Raume der Bibliothek = deren Raume 
die Motoren der Busse = deren Motoren

2. Das Substantiv nach dem Relativpronomen im Genitiv wird ohne Artikel gebraucht; 
also werden auch die folgenden Adjektive artikellos dekliniert:
Der Turm, dessen feuchtes Fundament...
Die Busse, deren alte Motoren ...



§35Relativsat7p 185

3. Das Relativpronomen im Cenitiv richtet: sich in Genus und Numerus nach dem 
Substantiv, auf das es sich bezieht. Der Kasus des folgpnden artikellosen Substantivs 
hangt von der Struktur des Relativsatzes ab.
Nom. Sg. n 1 Akk. Sg. m
Das Gebaude, dessen\Keller man renovieren will, ...
(= Man w ill den Keller des Gebaudes renovieren.)

;Akk. Sg. n \ Dat. Pl.
W ir liebenldfls alte Haus, dessen Bewohnern eine Raumungsklage droht.
(= Den Bewohnern des alten Hauses droht eine Raumungsklage.)

7 Erganzen Sie das Relativpronomen im Genitiv.
1. a) Der Baum b) Die Pflanze c) Die Straucher (Pl.)

..., ... Wurzeln krank waren, musste(n) ersetzt werden.
2. a) Der Reisende b) Die Touristin c) Das Kind

..., ... Ausweis nicht zu finden war, konnte die Grenze nicht passieren.
3. a) Der Student b) Die Studentin c) Die Studenten

..., ... Doktorarbeit in der Fachwelt grofies Interesse fand, wurde(n) von der 
Universitat ausgezeichnet.

4. a) Der Architekt b) Die Architektin c) Das Architektenteam
..., ... Brtickenkonstruktion plotzlich zusammengebrochen war, wurde vor 
Gericht gestellt.

5. a) Der Junge b) Das Madchen c) Die Kinder
..., ... Mutter im Krankenhaus lag, wurde(n) von einer Verwandten versorgt.

6. a) Der Arbeiter b) Die Arbeiterin c) Die Arbeiter
..., ... Betrieb schliefien musste, war(en) plotzlich arbeitslos.

7. a) Die jungen Leute b) Die Dame c) Der Herr
..., ... Auto in einen Graben geraten war, bat(en) den Automobilclub tele- 
fonisch um Hilfe.

8. a) Der Sportverein b) Die Kleingartner (Pl.) c) Der Tennisclub
..., ... Gemeinschaftsraume zu klein geworden waren, beschloss(en) 
den Bau eines neuen Hauses.

rt Verbinden Sie die Satze. Das Relativpronomen steht immer im Genitiv.

W ir beruhigten die Auslanderin. Ihr Sohn war bei einem Unfall 
leicht verletzt worden.
Wir beruhigten die Aueianderin, deren Sohn bei einem Unfall leicht 
verletzt worden war.

1. Der Geiger musste das Konzert ab- 
sagen. Sein Instrument war gestoh
len worden.

2. Der Dichter lebt jetzt in der 
Schweiz. Seine Romane waren im
mer grofie Erfolge.

3. Man hat das Rathaus abreiSen wol
len. Seine Raume sind dunkel und 
schlecht zu heizen.

4. Die Burger jubelten. Ihre Proteste 
hatten schlieftlich zum Erfolg ge- 
fiihrt.
4
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5. Der Chirurg wurde von Patienten 11. 
aus aller Welt angeschrieben. Seine 
Herzoperationen waren fast immer 
erfolgreich verlaufen. 12.

6. Der Pilot hatte sich mit dem Fall- 
schirm gerettet. Sein Flugzeug hatte
zu brennen begonnen. 13.

7. Der Autofahrer hatte sich verfah- 
ren. Seine Strafienkarten waren zu 
ungenau. 14.

8. Die Reisenden wollten mit dem Bus 
nicht weiterfahren. Sein Fahrer war 
betrunken.

9. W ir konnten das Auto nicht selbst 15. 
reparieren. Sein Motor war defekt.

10. Sie versuchten die arme Frau zu 
beruhigen. Ihr Sohn war mit dem 
Motorrad verungluckt.

III Relativsatze mit Prapositionen

Einige Hauser, fur die die Nachbarn gekampft haben, sollen erhalten bleiben.
(Die Nachbarn haben fur die Hauser gekampft.)
Man will das Schloss, in dessen Park jetzt Festspiele stattfinden, renovieren.
(In dem Park des Schlosses finden jetzt Festspiele statt.)
Wenn zu einem Relativpronomen eine Praposition gehort, steht sie vor 
dem Relativpronomen.

IV Relativsatze mit ,,wo(-)"

Man hat das Haus, in dem wir zwanzig Jahre gewohnt haben, jetzt abgerissen.
Man hat das Haus, wo wir zwanzig Jahre gewohnt haben, jetzt abgerissen.
Die Kleinstadt, in die ich umgezogen bin, gefallt mir sehr gut.
Die Kleinstadt, wohin ich umgezogen bin, gefallt mir sehr gut.
Die Praposition in + Relativpronomen kann bei Ortsangaben durch wo (= in + Dativ) 
oder wohin (= in + Akkusativ1) ersetzt werden.

In der Innenstadt von Hamburg, wo der Larm unertraglich ist, mochte 
ich nicht wohnen.
Nach Stadtejtoder Landernamen gebraucht man bei Ortsangaben das Relativpronomen 
wo oder wohin (siehe Anmerkunq).

Man hat den alten Marktplatz umgebaut, woriiber sich die Burger sehr 
aufgeregt haben.
In der Stadt bleibt nur noch wenig ubrig, woran sich die Burger erinnern.

Kurz nach 17 Uhr kam ich zur Post. 
Ihre Schalter waren aber inzwi
schen geschlossen.
Der Richter liefi sich von den Zeu- 
gen nicht tauschen. Ihre Aussagen 
waren widersprtichlich.
Die Angeklagte wurde zu zwei Jah- 
ren Gefangnis verurteilt. Ihre 
Schuld war erwiesen.
Verargert stand er vor den ver- 
schlossenen Tiiren der Bank. Ihre 
Offnungszeiten hatten sich gean
dert.
Fur den Deutschen war es schwer, 
sich in dem fremden Land zurecht- 
zufinden. Seine Fremdsprachen- 
kenntnisse waren sehr gering.
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Wenn vor dem Relativpronomen eine Praposition notig ist und sich der 
Relativsatz auf die gesamte Aussage des Hauptsatzes bezieht, gebraucht man 
wo(r)- + Praposition.

Anmerkungen

1. Nach Stadte- und Landernamen ohne Artikel (siehe § 3, III) ist das Relativpronomen 
im Nominativ, Akkusativ oder Dativ neutral: /
Hamburg, das 100 Kilometer entfernt liegt, ist meine Heimatstadt.
Russland, das er uber 50 Jahre nicht mehr gesehen hatte, blieb ihm unver- 
gesslich.

2. Das Relativpronomen wo kann sich auch auf Zeitangaben beziehen:
In den letzten Jahren, wo es der Wirtschaft gut ging, hat man die Renten weiter 
erhoht. (stilistisch besser: ..., als es der Wirtschaft gut ging, ...)

V Relativsatze mit „wer, wen, wem, wessen"

Wer die Ehrlichkeit des Kaufmanns kennt, (der) wird ihm auch glauben.
Wen die Gotter verderben wollen, (den) schlagen sie mit Blindheit.
Wessen Herz fur die Freiheit schlagt, den nenne ich einen edlen Mann.
Wem die Bergwanderung zu anstrengend wird, der soil jetzt zuriickbleiben.
1. Die verkurzten Relativsatze mit wer, wessen, wem, wen sind aus Relativsatzen 

hervorgegangen, die sich auf unbestimmte Personen beziehen:
Jeder, der die Ehrlichkeit des Kaufmanns kennt, wird ihm auch glauben. 
Denjenigen, den die Gotter verderben wollen, schlagen sie mit Blindheit.
Alle, denen die Bergwanderung zu anstrengend ist, sollen jetzt zuriickbleiben.

2. Am Anfang des Hauptsatzes steht oft ein Demonstrativpronomen: der, den, die 
usw. und zwar meistens dann, wenn der Kasus im Relativsatz una im Hauptsatz ver- 
schieden ist (wessen ..., den . wem ..., der...).

VI Relativsatze mit „was"

Alles, was du mir erzahlt hast, habe ich schon gehort.
Nichts, was du mir mitgeteilt hast, ist mir neu.
Das, was mich argert, ist der Inhalt deines letzten Briefes.
Das Schonste, was du geschrieben hast, ist die Nachricht von deiner Verlobung.
Nach dem Demonstrativpronomen das, nach alles, nichts, etwas, einiges, 
weniges usw. und nach dem neutralen Superlativ das Scnonste, das Letzte usw. 
steht zur Erklaruna ein Relativsatz mit was.

Er rief gestern plotzlich an, was wir nicht erwartet hatten.
Er sagt, dass er Geldschwierigkeiten habe, was ich nicht glauben kann.
Wenn sich ein Relativsatz auf die gesamte Aussage des Hauptsatzes bezieht, 
wird er mit was angeschlossen.
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Er hat niemals davon gesprochen, was bei dem Unfall geschehen ist.
Er kann sich nicht mehr daran erinnern, was er alles erlebt hat.
Wenn sich der Relativsatz mit was auf eine Aussage mit einem prapositionalen 
Objekt (z.B. uber die Ursache) bezieht, muss da(r)- + Praposition im Hauptsatz stehen 
(siehe § 15, II und § 16, II, 2.).
Was sich damals ereignet hat, (das) bleibt unejklarlich.
Was wir an diesem Tag erlebt haben, (das) konnen wir nie vergessen.
Was die Ursache des Ungliicks war, dariiber wollen wir schweigen.
Wenn der was-Satz vorangestellt ist, ersetzt er zum Beispiel ein Subjekt, ein Akkusativ
objekt oder ein prapositionales Objekt:

Das damalige Ereignis bleibt unerklarlich. (Subjekt)
Das Erlebnis an diesem Tag konnen wir nie vergessen. (Akkusativobjekt)
Uber die Ursache des Ungliicks wollen wir schweigen. (prapositionales Objekt)
Zur Verstarkung kann das Demonstrativpronomen das am Anfang des Hauptsatzes 
stehen; da(r)- + Praposition muss dagegen immer in der Position I des Hauptsatzes ste
hen, wenn sich der was-Satz auf ein prapositionales Objekt bezieht.

Da das Relativpronomen was immer Singular ist, muss man aus dem Zusammenhang 
des Textes erkennen, ob die Aussage im was-Satz Singular oder Plural ist. Denkbar ware 
bei den oben genannten Beispielen auch:

Die damaligen Ereignisse bleiben unerklarlich. - Unsere Erlebnisse konnen wir nie 
vergessen.

Einige Fragen uber die deutschsprachigen Lander - Relativpronomen mit Pra
position oder ,,wo". Die Losungen finden Sie am Ende des Paragraphen.

In welcher Stadt ist Wolfgang Amadeus Mozart geboren?
Salzburg /st die Sta d t, in der Wolfgang Amadeus Mozart geboren 1st. (... , » v ... )

1. In welcher Gegend gibt es die meis- 8. 
ten Industrieanlagen?

2. An welchem Fluss steht der Lorelei- 9. 
Felsen?

3. In welchem Wald steht das Her- 10. 
manns-Denkmal?

4. In welchem Gebirge gibt es die 11. 
hochsten Berge?

5. Auf welchem Berg wurde der Segel- 
flug zum ersten Mal erprobt?

6. In welcher Stadt ist Ludwig van 12. 
Beethoven geboren und in welcher 
Stadt ist er gestorben?

7. In welchem Staat gibt es drei Amts- 13. 
sprachen, aber vier Landesspra-
chen?

An welchem See haben drei Staaten 
einen Anteil?
Uber welche Leute werden die 
meisten Witze erzahlt?
In welcher Stadt standen friiher die 
schonsten Barockbauten Europas? 
Vor den Mundungen welcher 
groSeti Fliisse liegt die Insel Helgo
land? (Es sind die Mundungen der 
... und der ...)
In welchen zwei Stadten am Rhein 
liegen viele deutsche Kaiser und 
Konige begraben?
In der Nahe welcher Stadt wurden 
die olympischen Winterspiele 1976
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ausgetragen? (... ist die Stadt, in + 15. Nach welchem Berg ist die Hoch- 
Genitiv) alpenstrafie in Osterreich benannt?

14. Durch welchen Berg ftihrt die 
Strafie von Basel nach Mailand?

10 Bilden Sie Satze nach folgendem Muster. Vor dem Relativpronomen steht 
eine Praposition.

Was ist ein Pass? (Ausweis (m) / mit / in andere Staaten reisen konnen)
Ein Pass /st ein Ausweis, mit dem man in andere Staaten reisen kann.

1. Was ist ein Holzfass? (Behalter (m)
/ in / z.B. Wein lagern konnen)

2. Was ist ein Fahrrad? (Verkehrsmit- 
tel (n) / mit / sich mit eigener Kraft 
fortbewegen konnen)

3. Was ist eine Dachrinne? (Rohr (n) / 
durch / das Regenwasser vom Dach 
leiten)

4. Was ist ein Staubsauger? (Maschine 
(f) / mit / Teppiche saubern)

5. Was ist ein Videorecorder? (Gerat 
(n) / mit / Fernsehsendungen auf- 
nehmen und wiedergeben konnen)

6. Was ist eine Lupe? (Glas (n) / mit / 
kleine Dinge grofi sehen konnen)

7. Was ist ein Tresor? (Schrank (m) 
aus Stahl / in / das Geld vor Dieben 
oder Feuer schtitzen konnen)

8. Was ist ein Herd? (Kiicheneinrich- 
tung (f) / auf / warme Speisen zube- 
reiten konnen)

11 Bilden Sie Satze nach folgendem Muster. Der Nebensatz wird mit „wer", „wen", 
„w em " oder „wessen" eingeleitet.

Hat noch jemand etwas zu diesem Thema zu sagen? - Melden Sie sich bitte!
Wer noch etwas zu diesem Thema zu sagen hat, (der) soli sich bitte meldenl

1. Gefallt jemandem die Losung 
nicht? - Sagen Sie es bitte!

2. Steht jemandem noch Geld zu? - 
Stellen Sie schnell einen Antrag!

3. Ist jemandes Antrag noch nicht ab- 
gegeben? - Geben Sie ihn jetzt 
gleich im Sekretariat ab! (Wessen 
Antrag ...)

4. Interessiert das jemanden nicht? - 
Gehen Sie ruhig schon weg!

5. Ist jemand an der Bildung einer 
Fufiballmannschaft interessiert? - 
КаЖ теп  Sie bitte um 17 Uhr hier- 
her!

6. Hat jemand noch Fragen? - Brin
gen Sie sie jetzt vor!

7. Versteht jemand die Aufgabe 
nicht? - Kommen Sie bitte zu mir!

8. Ist jemandem noch etwas Wichti- 
ges eingefallen? - Schreiben Sie es 
auf einen Zettel und geben Sie ihn 
mir!

9. Ist jemandes Arbeit noch nicht fer- 
tig? - Geben Sie sie nachste Woche 
ab!

10. Braucht jemand noch Hilfe? -
Wenden Sie sich bitte an den Assis- 
tenten!

12 Erganzen Sie. Aulier „was" und „w o " soil jedes Wort nur einmal eingesetzt werden: 
was, wo, wobei, wodurch, wofur, wogegen, womit, woraus, woruber, worunter, 
wovon, wovor, wozu.
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1. Tu das, ... der Arzt gesagt hat! 
Schlafen ist das Beste, ... du jetzt 
machen kannst.

2. Der Schlosser offnete die Tur mit 
einem Dietrich, ... man einen ha- 
kenformig gebogenen Draht ver- 
steht. Die Frau gab dem Schlosser 
zwanzig Mark, ... dieser sich sehr 
freute.

3. Die Jungen gingen auf eine zwei- 
wochige Wanderung, ... sie sich 
ein Zeit ausgeliehen hatten. Sie ka- 
men in schlechtes Wetter, ... sie 
schon gewarnt worden waren. So 
safien sie mit ihrem Zeit eine Wo
che im Regen, ... nattirlich nicht 
so angenehm war.

4. Frau Kruger sammelte Erdbeeren,
... ihr Mann einen sehr guten 
Wein bereitete. Aber im letzten 
Jahr hatte er etwas falsch gemacht, 
... der Wein zu Essig geworden 
war.

5. Die Regierung hatte die BAF6G- 
Gelder heruntergesetzt, ... Studenten 
und Schuler protestierten. Sie veran- 
stalteten einen Demonstrations- 
marsch, ... sie grofie Protestschilder 
vor sich hertrugen.

6. Er bastelte ein Bucherregal, ... er 
Holz im Wert von 250 Mark kaufte. 
Es war eine Menge Material, ... aber 
zum Schluss nichts iibrig blieb.

7. Herr Spatle hatte eine Alarmanlage 
gekauft, ... er sein Haus gegen Ein- 
brecher schiitzen wollte. ^

8. Bei den Erdbeben verloren die Men
schen fast alles, ... sie besaSen. Sie 
zogen mit dem, ... sie noch retten 
konnten, zu Verwandten.

9. Rothenburg ob der Tauber, das war 
das Schonste, ... ich an alten Stadten 
je gesehen habe!

10. ... wir als Kinder Fufiball gespielt ha
ben, da steht jetzt ein Hochhaus.

1 3 Zum Thema Umweltschutz - Bilden Sie Satze und verwenden Sie die Angaben in 
Klammern.

Die Autoabgase enthalten Giftstoffe. Das ist schon lange bekannt. (was) 
Die Autoabgaee enthalten Giftstoffe, was schon lange bekannt let.

1. Tanker (= Olschiffe) lassen jahrlich 
mehrere Millionen Liter Olreste ins 
Meer ab. Dort bilden sich riesige 
Olfelder. (wo)

2. Auch mit den Fliissen wird sehr 
viel 01 ins Meer transportiert. Dar
auf machen Umweltschutzer im
mer wieder warnend aufmerksam. 
(worauf)

3. Die Umweltverschmutzung verur- 
sacht immer grofiere Schaden. Dar
iiber machen sich Fachleute grofie 
Sorgen. (wortiber)

4. Es mussen strenge Gesetze zum 
Schutz der Umwelt aufgestellt wer
den. Dariiber mussen die Fachleute 
aller Lander beraten. (wortiber)

5. Das Plankton (= Kleinstlebewesen 
im Meer) wird mit Krebs erregen- 
den Stoffen angereichert. Dies be-

deutet indirekt eine Gefahr fur die 
Ernahrung der Menschen. (was)

6. Jahrlich verschwindet ein gewisser 
Prozentsatz Walder des tropischen 
Urwaldgurtels. Dadurch wird mog- 
licherweise der Sauerstoffgehalt un- 
serer Luft abnehmen. (wodurch)

7. Immer wieder werden schone alte 
Hauser in den Zentren unserer 
Stadte abgerissen. Dagegen prote- 
stieren die Burger der Stadte oft 
heftig. Das hat aber leider nicht im
mer den gewtinschten Erfolg. (wo- 
gegen / was)

8. Naturschtitzer versuchen auch 
Wale und Robben vor der Aus- 
rottung (= Vernichtung der Art) zu 
retten. Dabei setzen sie oft ihr 
Leben aufs Spiel, (wobei)
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14 Ein Brief - Bilden Sie wos-Satze nach folgendem Muster:

Ich muss dir etwas Wichtiges mitteilen. - Das ist eine schlimme Nachricht 
fiir dich.
Was ich dir je tz t mitteilen muse, is t eine schlimme Nachricht fur dich.

Vorgestern ist etwas passiert. - Und zwar Folgendes: Unser Vater hat einen 
Schlaganfall gehabt.
Was vorgestern passiert ist, ist, dass unser Vater einen Schlaganfall gehabt hat.

1. Etwas macht mir Hoffnung. - Und 
zwar Folgendes: Er steht auf und
lauft schon wieder normal. 6.

2. Nach dem Schlaganfall ist leider et
was zuruckgeblieben. - Das ist ein 
leichtes Zittern seiner linken Hand.

3. Sein Arzt hat ihm etwas geraten. - 7. 
Und zwar Folgendes: Er soli das 
Rauchen aufgeben.

4. Etwas beunruhigt mich. - Das sind 8. 
seine kleinen Gedachtnislticken.

5. Wahrend seiner Krankheit muss er 
etwas vergessen haben. - Und zwar,

dass er einige Jahre in Berlin gelebt 
hat.
Mir fiel etwas auf. - Und zwar Fol
gendes: Er konnte auf alten Fotos 
seine ehemaligen Nachbarn nicht 
wiedererkennen.
Etwas trostet mich. - Und zwar, 
dass er diesen Gedachtnisverlust 
gar nicht bemerkt.
Trotz seiner 89 Jahre hat er etwas 
behalten. - Das ist seine positive 
Lebenseinstellung.

Gesamtubungen Relativsatze

15 a Bilden Sie Satze nach folgenden Mustern:

Ist das der Herr, ... ? (Er wollte mich sprechen.) 
1st das der Herr, der mich sprechen wollte?

1. Du hast gestern mit ihm gesprochen.
2. Du f̂tast ihn eben gegrufit.
3. Seine Tochter ist eine Freundin von 

dir.
4. Er ist Journalist bei der Norddeut- 

schen Zeitung.

5. Seine Bucher habe ich auf deinem 
Schreibtisch liegen sehen.

6. Du hast mir neulich schon mal von 
ihm erzahlt.

Hier ist die Uhr, ... !
1. Ich habe sie so lange gesucht.
2. Du hast sie mir geschenkt.
3. Ich bin damit versehentlich ins 

Wasser gegangen.

4. Ich habe das Glas der Uhr verloren.
5. Du hast so davon geschwarmt.
6. Ich bin damit beim Uhrmacher ge

wesen.
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с Das Buch, , gehort mir!
1. £5  hat einen blauen Einband.
2. Du liest darin.
3. Du hast davon gesprochen.
4. Du hast es in deine Mappe gesteckt.

5. Ich habe es dir vor einem Jahr ge- 
liehen.

6. Du kannst die betreffenden Seiten 
daraus fotokopieren.

d Das Stipendium, ..., ist nicht leicht zu bekommen.
1. Man muss es bis Ende dieses Mo- 

nats beantragen.
2. Man muss bestimmte Vorausset- 

zungen dafiir mitbringen.
3. Ich habe mich darum beworben.

4. Um seinen Erwerb bemuhen sich 
viele Studenten.

5. Es wird von einer privaten Gesell- 
schaft vergeben.

6. Du hast davon gehort.

e Den Test, ..., habe ich sicher ganz gut bestanden.
1. Dabei konnen auch mehrere 

Losungen richtig sein.
2. Einige Assistenten haben ihn zu- 

sammengestellt.
3. Er priift ein sehr weites Wissens- 

gebiet.

4. Ich habe ihn gestern machen mus
sen.

5. Ich war von seinem Schwierigkeits- 
grad iiberrascht.

6. Von seinem Ergebnis hangt fur mich 
eine ganze Menge ab.

Gesamtiibungen Satzverkniipfungen

16 Verbinden Sie die Hauptsatze bis zum Schragstrich zu einem sinnvollen Satzgefuge, 
indem Sie Kausal-, Konzessiv- und Relativsatze verwenden.

Ein alter Mann konnte nicht einschla- 
fen. Sein Haus lag in der Nahe einer Ei- 
senbahnstrecke. Das Gerausch des vor- 
beifahrenden Zuges klang anders als 
gewohnlich. / Er stand auf und zog sei- 

5 nen Wintermantel iiber seinen Schlaf- 
anzug. Er wollte nachsehen. Was hatte 
dieses seltsame Gerausch hervorgeru- 
fen? / Er nahm einen Stock. Sein rechtes 
Bein war im Krieg verletzt worden und

10 es war Winter. / Der Schnee lag hoch 
und sein Bein begann schon nach weni- 
gen Schritten zu schmerzen. Er kehrte 
nicht um, sondern kletterte mit vielen 
Mtihen auf den Eisenbahndamm. / Sei-

15 ne kleine Taschenlampe war gut zu ge- 
brauchen. Er hatte sie vorsichtshalber 
mitgenommen. Das Licht der Laternen 
reichte nicht weit. / Nach langerem Su- 
chen fand er endlich die Stelle. Dort war

die Schiene gerissen. / Es war spat in der 20 
Nacht und der Wind pfiff. Er gab nicht 
auf und lief den langen Weg bis zur 
nachsten Bahnstation. Er wollte unbe- 
dingt die Menschen retten. Sie safien 
ahnungslos im nachsten Schnellzug. 25 
Der Schnellzug kam aus Munchen. / Der 
Bahnhofsvorsteher hielt den alten 
Mann zunachst fur verrtickt. Der alte 
Mann brachte ihm die Nachricht von 
einer zerrissenen Schiene. Der Beamte 30 
kam endlich mit um den Schaden selbst 
anzusehen. / Der Schnellzug naherte 
sich mit grofier Geschwindigkeit der ge- 
fahrlichen Stelle. Es gelang dem Beam- 
ten im letzten Augenblick dem Zugftih- 35 
rer ein Zeichen zu geben. Der Beamte 
schwenkte eine weithin sichtbare rote 
Lampe.
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Ein junger Mann stand vor Gericht. Er 
hatte einige Zeit in einer Druckerei gear- 
beitet. Dort hatte er sich seine Kenntnis- 
se angeeignet. Er hatte falsche Funfzig- 

s markscheine hergestellt. / Er war sehr 
vorsichtig gewesen und hatte nur 
nachts gearbeitet. Man hatte ihn er- 
wischt. / Der Hausmeister war aufmerk- 
sam geworden und hatte ihn bei der Po-

o lizei angezeigt. Er hatte ihn einige Male 
nachts in den Keller schleichen sehen. / 
Der Richter war dem Angeklagten 
freundlich gesinnt. Der junge Mann war 
arbeitslos und hatte sofort alles gestan- 

5 den. Eine Gefangnisstrafe von zwei bis 
drei Jahren war ihm sicher. Geldfal- 
schen muss hart bestraft werden. / Zu 
Beginn der Verhandlung las der Richter 
die Anklageschrift vor. Darin waren alle

1 7 Ebenso.

Beweisstticke aufgezahlt: Der nachge- 20 
machte Kellerschliissel, die Druckplat- 
ten und die falschen Funfzigmarkschei- 
ne. / Der Gerichtsdiener war gebeten 
worden diese Sachen auf den Richter- 
tisch zu legen. Der Gerichtsdiener war 25 
ein ordentlicher Mensch. Man musste 
den Geschworenen* die Sachen einzeln 
zeigen. Zum grofien Erstaunen des 
Richters fehlte das Falschgeld. / Man 
konnte das fehlende Beweissttick nicht 30 
finden. Es wurde bei der Polizei angeru- 
fen. Die Polizei hatte den Fall bearbeitet 
und das Beweismaterial gesammelt. /
Die Antwort war kurz: „Die Funfzig- 
markscheine haben wir Ihnen am 3. die- 35 
ses Monats durch die Post iiberweisen 
lassen."

* der Geschworene = Hilfsrichter, Laienrichter

Losungen zu Ubung 10:
1. das Ruhrgebiet 6. Bonn, Wien 12.
2. der Rhein 7. die Schweiz 13.
3. der Teutoburger 8. der Bodensee 14.

Wald 9. die Ostfriesen 15.
4. die Alpen (Pl.) 10. Dresden
5. die Wasserkuppe 11. die Elbe, die Weser

Innsbruck 
der St. Gotthard



Teil III

§ 36 Demonstrativpronomen
Vorbemerkung

Demonstrativpronomen weisen genauer auf eine Person oder Sache hin als der 
bestimmte Artikel und werden auch beim Sprechen starker betont. Sie stehen anstelle 
des bestimmten Artikels.

I Deklination „dieser, -e, -es"; „jener, -e, -es"; „solcher, -e, -es"

Singular
maskulin feminin neutral

Plural ^  
m + f+ n

Nom. dieser Mann diese Frau dieses Kind diese Manner7 
Frauen /Kinder

Akk. diesen Mann diese Frau dieses Kind diese Manner / 
Frauen/Kinder

Dat. diesem Mann dieser Frau diesem Kind diesen Mannern / 
Frauen /Kindern

Gen. dieses Mannes dieser Frau dieses Kindes dieser Manner / 
Frauen /Kinder

1. Die genannten Demonstrativpronomen haben die qleichen Endungen wie 
der bestimmte Artikel.

2. dieser, -e, -es bezeichnet eine bestimmte, schon bekannte Person oder Sache; jener, - 
e, -es weist auf eine Unterscheidung oder Gegeniiberstellung hin:
Ich habe diesen Roman noch nicht gelesen.
W ir haben von diesem und jenem Problem gesprochen.
Diesen Herrn kenne ich nicht, aber jenem (Herrn) bin ich schon oft begegnet.

3. solcher, -e, -es weist darauf hin, wie eine Person oder Sache geartet ist:
Er hatte solchen Hunger, dass ihm fast schlecht wurde.

Anmerkungen

1. solch (undekliniert) steht meist vor dem unbestimmten Artikel. Dann kann solch 
durch so ersetzt werden:
solch ein Mann (= so ein Mann) solch eine Frau (= so eine Frau)

2. Steht solch- als Adjektivattribut nach dem unbestimmten Artikel, wird es wie
ein Adjektiv dekliniert (siehe § 39, II):
ein solcher Mann eine solche Frau
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Deklination „derselbe, dieselbe, dasselbe"; „derjenige, 
diejenige, dasjenige"

Singular 
maskulin

Nom. derselbe Mann
Akk. denselben Mann
Dat. demselben Mann
Gen. desselben Mannes

feminin

dieselbe Frau 
dieselbe Frau 
derselben Frau 
derselben Frau

neutral
Plural 
m + f + n

dasselbe Kind dieselben Manner... 
dasselbe Kind dieselben Manner... 
demselben Kind denselben Mannern. 
desselben Kindes derselben Manner...

1. Die genannten Demonstrativpronomen werden im ersten Wortteil (der-, die-, das-) 
wie der bestimmte Artikel dekliniert; die tndung entspricht der Adjektivdeklination 
(siehe § 39, I).

2. derselbe, dieselbe, dasselbe bezeichnet eine Person oder Sache, die mit einer 
vorher genannten identisch ist:
Heute hast du schon wieder dasselbe Kleid an wie gestern und vorgestern.

3. derjenige, diejenige, dasjenige weist auf eine Person oder Sache hin, Qber die in ei
nem nachfolgenden Relativsatz Genaueres gesagt wird. Das Demonstrativpronomen 
steht ohne Substantiv, wenn der Relativsatz als Information ausreicht:
Man hatte denjenigen Bewerber ausgewahlt, der ausreichend Fremdsprachen- 
kenntnisse besafi. - Diejenigen, die zuviel rauchen und trinken, schaden sich 
selbst.

Anmerkung

dergleiche, die gleiche, das gleiche (in zwei Wortern geschrieben) bezeichnet eine 
Person oder Sache, die genauso beschaffen ist wie die vorher genannte, die aber 
nicht mit ihr identisch ist:
Meine Freundin hat sich zufallig das gleiche Kleid gekauft wie ich.

Deklination „der, die, das" (als Demonstrativpronomen) \

Singular
maskulin feminin neutral

Plural 
m + f+ n

Nom. der die das die
Akk. den die das die
Dat. dem der dem denen
Gen. dessen deren dessen deren (derer)

1. Die DemonstrativDronomen der, die, das werden im Nominativ, Dativ und Akkusativ 
als selbststandiges Subjekt oder Objekt gebraucht. Sie beziehen sich auf ein vorher 
genanntes Satzglied oder auch auf einen nachfolgenden Relativsatz:
Sind Ihre Fenster bei der Explosion kaputtgegangen?
Ja, die mussen erneuert werden.
Haben Ihre Nachbarn wieder so viel Krach gemacht?
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Ja, denen werde ich bald mal meine Meinung sagen.
Den, der mich gerade so beschimpft hat, kenne ich gar nicht.
M it denen, die Physik studieren wollen, muss ich noch sprechen.

2. Die Demonstrativpronomen aer, die, das haben die gleichen Formen wie die Relativ
pronomen, durfen aber nicht mit ihnen verwechselt werden:
Kennst du den Film? - Nein, den kenne ich nicht.
Uber einen Film, den ich nicht kenne, kann ich nichts sagen.

3. der, die, das werden gebraucht, wenn die Wiederholung eines Substantivs unnotig 
ist, weil sich im nachfolgenden Satz nur das Attribut andert:
Die Sprechweise des jungen Schauspielers ahnelt der seines Lehrers.
Die Treppe in eurem Haus erinnert mich an die in Goethes Geburtshaus.

4. a) das, verstarkt durch alles oder all, kann sich auf einen vorher genannten Satz
oder Zusammenhang beziehen.
Habt ihr von seinem Erfolg gehort? - Ja, das hat uns sehr erstaunt.
Er hat zwei Stunden lang geredet, aber all das wissen wir doch langst.
Sieh dir das dicke Buch an. Als Pharmaziestudent muss ich das alles 
(oder: alles das) auswendig lernen.

b) In Satzen mit sein und werden steht das Demonstrativpronomen das auch wenn 
ein maskulines oder feminines Substantiv folgt oder sogar ein Substantiv im Plu
ral, denn das bezieht sich auf die vorherige Aussage. (Das Substantiv nach sein 
und werden nennt man Pradikatsnominativ; steht dieses im Plural, steht auch das 
konjugierte Verb im Plural.) (Siehe § 14, VII, Anm.)
Da geht eine Dame in einem blauen Pelzmantel. Das ist meine Chefin. 
Offentliche Telefonzellen werden haufig demoliert. Das ist eine Schande. 
Hier darf man nicht nach links abbiegen, dort nicht nach rechts.
Das sind unnotige Vorschriften.
Es regnet schon seit drei Wochen. Das wird ein nasser Urlaub.

c) Unterscheiden Sie das und es.
das bezieht sich auf einen vorherigen Zusammenhang; es bezieht sich auf eine 
nachfolgende Erklarung oder Aussage.
Kannst du diese acht Kisten allein in den 5. Stock hochtragen? - Nein, das 

ist unmoglich.
Es ist unmoglich, dass ich diese acht Kisten allein in den 5. Stock hochtrage.

5. a) Die Demonstrativpronomen im Genitiv dessen und deren werden nur selten
gebraucht; meistens kann man sie durch Possessivpronomen ersetzen:
Hast du mit dem Professor selbst gesprochen? - 
Nein, nur mit dessen (seinem) Assistenten.
Kommen Herr und Frau Sommer heute Abend auch? - 
Ja, und deren (ihre) alteste Tochter.

b) Die Demonstrativpronomen dessen und deren mussen gebraucht werden, wenn 
mit demselben Possesivpronomen nicht klar wird, von wem gesprochen wird 
und Verwechslungen auftreten konnen.
Heute besuchte uns der Direktor mit seinem Sohn und dessen Freund.
(= der Freund des Sohnes; „... und seinem Freund" konnte heifien: der 
Freund des Direktors)
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с) Die Sonderform im Genitiv Plural derer weist auf einen nachfolgenden Relativsau. 
hin, derer entspricht dem Demonstrativpronomen derjenigen (= Genitiv Plural): 
Die Kenntnisse derer (derjenigen), die Physik studieren wollen, sind 
ausreichend.

Anmerkungen

1. selbst bezieht sich auf ein vorangehendes Satzglied und bestatigt die Identitat. selbst 
wird nicht dekliniert.

2. selbst (oder umgangssprachlich selber) steht
a) direkt hinter seinem Beziehungswort zur starkeren Betonung:

Ich selbst habe keine weiteren Fragen.
Die Sache selbst interessiert mich.
In der Stadt selbst hat sich wenig verandert.

b) frei im Satz:
Die Arbeiter konnen selbst entscheiden.
Er kam dann endlich selbst um nachzusehen.

3. Wenn selbst vorangestellt wird hat es die Bedeutung „sogar" (siehe § 51):
Selbst der Dummste muss das doch einsehen.
Er war selbst dann vergnugt, wenn es ihm schlecht ging.
Sie hat immer gearbeitet, selbst wenn sie sich krank ftihlte.

1 Nennen Sie die weibliche Entsprechung und die Pluralformen der Substantive. 
dieser Student: die se Studentin, diese Studenten, diese Studentinnen

1. derjenige Schuler 5. durch denjenigen Polen
2. mit diesem Schweizer 6. ein solcher Student
3. von jenem Osterreicher 7. trotz dieses Richters
4. wegen jenes Zollbeamten 8. solch ein Schauspieler 

(PI.: solche Schauspieler)

2a Im Warenhaus
Kuhlschrank (m) / klein
Was haiten Sie von diesem Kuhlschrank hier?
Also diesen Kuhlschrank nehme ich nicht, der ist mirzu klein.

1. Waschmaschine (f) / teuer 4. Elektroherd (m) / unmodern
2. Ktichenmobel (PI.) / bunt 5. Dampfbiigeleisen (n) / kompliziert
3. Nahmaschine (f) / unpraktisch 6. Sptilbecken (PI.) / empfindlich

b Schrank (m) / neben / Bett (n) / Bruder
Wie gefallt Ihnen der Schrank neben diesem B e tt?
Der gefallt mir redi t  gut; denselben hat mein Bruder.

1. Einrichtung (f) / in / Kuche (f) / Schwester
2. Sessel (m) / an / Kamin (m) / Eltern
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3. Bticherregal (n) / in / Flur (m) / Freundin
4. Stehlampe (f) / neben / Sitzecke (f) / Freund
5. Stuhl (m) / vor / Schreibtisch (m) / Nachbar
6. Rauchtischchen (n) / in / Ecke (f) / Untermieter

с Fernseher (m) / sehr zuverlassig
Welchen Fernseher konnen Sie mir empfehlen?
Ich empfehie Ihnen diesen Fernseher, der is t sehr zuverlassig.

1. Kofferradio (n) / angenehm leicht
2. Cassettenrecorder (m) / sehr gut
3. Lautsprecher (Pl.) / sehr preiswert
4. Videorecorder (m) / wirklich sehr zuverlassig
5. Taschenrechner (m) / unglaublich preiswert
6. Schreibmaschine (f) / zur Zeit im Sonderangebot

3 Erganzen Sie - aber nur, wo es notig ist.

1. Kauf dir doch auch solch_ ein_ 
Schal (m)! Dann haben wir beide 
d_ gleich_ Schals.

2. Bist du auch mit dies_ Zug (m) ge
kommen? Dann haben wir ja in 
d_selb Zug gesessen!

3. Was machst du eigentlich zur Zeit?
- D_ mochtest du wohl gern wis
sen? Ich treibe mal dies_, mal jen_, 
mal lebe ich in dies_ Stadt, mal in 
jen_.

4. Sie sprachen von dies_ und jen_, 
aber d_ hat mich alles nicht inter
essiert.

5. Wird Ladendiebstahl schwer be- 
straft? - D_ weifi ich nicht; frag 
doch mal Gisela, d_ Mutter (Giselas 
Mutter!) ist doch Rechtsanwaltin, 
d_ muss es wissen.

6. Niemand kennt die Namen d_ 
(Gen.), die hier begraben liegen.

7. Die Angst d_jenig_ (Gen.), die auf 
dem brennenden Schiff waren, war 
unbeschreiblich.

8. Von dies_ Bekannten habe ich 
noch d_ 100 Mark zuriickzubekom- 
men, die ich ihm Ostern geliehen 
habe.

9. Ich spreche von d_jenig_, die im
mer das letzte Wort haben. Dies_ 
Leute sind mir nicht sympathisch.

10. D_jenig_, der meine Brieftasche 
findet, wird gebeten, dies_ gegen 
Belohnung bei mir abzugeben.

11. W ir sind beide in d_selb_ Ort (m) 
geboren und auf d_selb_ Schule ge- 
gangen.

12. Solch_ ein_ Teppich (m) mochte 
ich haben! Ein_ solch_ Stuck (n) 
besitzt meine Schwiegermutter; d_ 
ist ganz stolz darauf.

13. Ich wundere mich, dass er von 
solch_ ein_ Hungerlohn (m) leben 
kann und dass er dann ein_ solch_ 
Wagen fahrt.

14. Dies_ Zug fahrt abends wieder 
zuruck; wir treffen uns dann wieder 
in d_selb_ Abteil (n).

15. Es herrscht wieder dies_ November- 
stimmung (f); d_ macht mich ganz 
krank. An ein_ solch_ Tag mochte ich 
am liebsten im Bett liegen bleiben.
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1. Ein betrunkener Autofahrer ist di
rekt auf mich zugefahren. ... ist der 
Grund, weswegen ich jetzt im 
Krankenhaus liege.

2. Wenn Kinder krank sind, soli man 
ihnen spannende Geschichten er- 
zahlen, ... hilft oft mehr als die be- 
ste Medizin.

3. Natiirlich war ... traurig, dass der 
begabte Kiinstler nie Erfolg gehabt 
hatte.

4. Ich war gestern im Moskauer 
Staatszirkus. ... war erstaunlich zu 
sehen, wie exakt die Artisten arbei
ten.

5. Glaubt ihr, dass ihr in Munchen so 
einfach eine Wohnung bekommen 
konnt? ... musste schon ein 
Glucksfall sein.

6. Du musst endlich deine Steuerer- 
klarung machen. ... ist unverant- 
wortlich, dass du die Sache noch 
weiter hinausschiebst.

4 Erganzen Sie „das" oder „es".

7. Dass ein 18-jahriger Schuler den 
Nobelpreis bekommen hat, kann 
ich nicht glauben. ... ist doch un
moglich.

8. Ich habe viermal angerufen, aber 
die alte Dame hat sich nicht gemel- 
det. ... hat mich misstrauisch ge
macht und ich bin zur Polizei ge
gangen.

9. Bitte schreib mir offers. ... macht 
mich froh, wenn ich von dir hOre.

10. Aber ein Glas Rotwein wirst du 
doch trinken durfen. ... macht 
doch nichts. Du fahrst doch erst in 
zwei Stunden nach Hause.

11. Er war bereits morgens betrunken, 
wenn er zur Arbeit kam. Deshalb 
w ar... nicht verwunderlich, dass er 
entlassen wurde.

§ 37 Indefinite Pronomen

Vorbemerkung

Indefinite Pronomen zeigen an, dass Personen oder Sachen unbestimmt, unbekannt 
oder nicht naher bekannt sind. Sie werden kleingeschrieben.

I Indefinite Pronomen, die selbststandig als Subjekt 
oder Objekt gebraucht werden

Nom.] man 
Akk. ! einen 
Dat. ! einem 
Gen. ! -

jemand
jemand(en)
jemand(em)
jemandes

einer, -e, -(e)s 
einen, -e, -(e)s 
einem, -er, -em

irgendwer etwas / nichts 
irgendwen etwas / nichts 
irgendwem
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1. man bezeichnet eine Mehrzahl unbekannter Personen oder eine unbestimmte Allge- 
memheit, man steht im Singular.
In der Tagesschau kann man sich iiber die Ereignisse des Tages informieren.
Die Tagesschau gibt einem nicht gentigend Informationen.
Das Fernsehprogramm kann einen schon manchmal argern!

2. jemand und niemand bezeichnen im positiven wie im negativen Sinn eine oder meh- 
rere unbekannte Personen. Beide Pronomen werden nur im Singular gebraucht. Die 
Endungen im Dativ und Akkusativ konnen weggelassen werden:
Zum Gluck hat mir jemand beim Einsteigen geholfen.
Ich wollte, ich ware auf niemandes Hilfe angewiesen.
Wahrend der Fahrt habe ich mit niemand(em) gesprochen.
Beim Aussteigen habe ich jemand(en) um Hilfe gebeten.

3. einer, eine, eines bezeichnet eine Person aus einer Gruppe oder eine Sache von vielen 
(PI. welche); negativ: keiner, keine, keines (PI. keine):
Zehn Leute haben am Seminar teilgenommen, einer hat Protokoll gefiihrt.
Hier soil es gunstige Anztige geben, aber ich habe noch keinen gesehen. Hast du 
welche entdeckt?

Die Form einander steht fur den Dativ und den Akkusativ:
Zu Neujahr wtinscht man einander viel Gliick. (= einer dem anderen)
Sie kannten einander gut. (= einer den anderen)

einander kann auch mit einer Praposition zusammen stehen und wird dann immer 
zusammengeschrieben:
W ir haben beieinander gesessen, miteinander gesprochen und voneinander gelernt.

4. irgendwer und irqendjemand bezeichnen eine oder mehrere Personen, die beliebig 
und nicht naher bezeichnet sind:
Hast du noch irgendwen in der Firma erreichen konnen?
Das hat irgendjemand erzahlt, ich weifi nicht mehr, wer.

5. etwas und nichts werden fur Sachen, Begriffe und allgemeine Zusammenhange ge
braucht:
Ich habe dich etwas gefragt!
Er hat bei dem Geschaft nichts verdient.

1 Erganzen Sie sinngemali „jemand" oder „niemand". Verwenden Sie die deklinierte 
Form.

1. Er war enttauscht, denn seine Arbeit wurde von ... anerkannt.
2. Ich kenne ..., der die Reparatur ausftihren kann; aber er ist ziemlich teuer!
3. Wenn du ...(Gen.) Rat annehmen willst, ist dir nicht zu helfen.
4. Er langweilte sich auf der Party, denn er kannte ...
5. Wenn ich ... wirklich gern helfen wurde, dann bist du es.
6. Ich musste alles allein machen; ... hat mir geholfen.
7. Alte Leute sind oft allein stehend und haben ..., der sich um sie kummert.
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Uben Sie „einer" - „keiner"

Hat jemand ein Taschenmesser?

1. Mochte jemand ein Butterbrot?
2. Mochte jemand einen Aperitif?
3. Hat jemand ein Lexikon?
4. Hat jemand vielleicht ein Ftinf- 

marksttick?

Ja , ich habe eine.
Nein, ich habe keine.

5. Backt jemand wieder einen 
Kuchen?

6. Braucht jemand einen Kalender?
7. Hat jemand einen Fahrplan?

Indefinite Pronomen, die mit oder ohne Substantiv 
stehen konnen

Deklination „jeder, -e, 
PI.: „manche"

-es", PI.: „alle' ; „samtliche" - „mancher, -e, -es",

Singular Plural
maskulin feminin neutral m + f + n

Nom. jeder Mann jede Frau jedes Kind alle Manner...
Akk. jeden Mann jede Frau jedes Kind alle Manner...
Dat. jedem Mann jeder Frau jedem Kind alien Mannern...
Gen. jedes Mannes jeder Frau jedes Kindes aller M anner...

Die genannten indefiniten Pronomen haben die gleichen Endungen wie der 
bestimmte Artikel und konnen an seiner Stelle gebraucht werden.

1. jeder, -e, -es wird nur im Singular gebraucht; der entsprechende Plural lautet alle 
oder bei starkerer Betonung samtliche:
Zu dem Gartenfest soli jeder Hausbewohner etwas mitbringen.
Jeder muss helfen.
Alle Hausbewohner feierten bis zum spaten Abend. Alle waren sehr vergnugt.
Ich habe bei dieser Gelegenheit samtliche Hausbewohner kennen gelernt.

2. mancher, -e, -es, PI.: manche bezeichnet (auch im Singular) mehrere nicht naher 
bestimmte Personen oder Sachen.
Die Sozialhelferin hat schon manchem einsamen Menschen geholfen.
Manche (Menschen) wollen sich nicht helfen lassen.
W ir haben schon so manches erlebt.

3. a) Die neutrale Form Singular alles (Nom., Akk.), allem (Dat.) wird gebraucht, wenn
ein verstandlicher Zusammenhang besteht:
Jetzt war alles wieder genauso wie vorher.
Man kann mit allem fertig werden, wenn man Mut hat.
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b) Der Singular all- steht vor substantivierten Adjektiven (GroRschreibung!) 
und artikellosen Substantiven (siehe § 39, Anm.). Er wird wie der bestimmte 
Artikel dekliniert.
Ich wiinsche Ihnen alles Gute. (Akk. Sg. n)
Zu allem Ungliick ist er auch noch krank geworden. (Dat. Sg. n)
Sie trennten sich in aller Freundschaft. (Dat. Sg. f)
Sie hat sich alle Miihe gegeben. (Akk. Sg. f)

c) Die verkiirzte Pluralform all steht vor dem bestimmten Artikel, einem Demon
strativpronomen oder einem Possessivpronomen.
Die Kinder freuten sich iiber all die vielen Geschenke.
Wer kann sich schon all diese Sachen leisten?
Er hat all seine Kinder und Enkelkinder um sich versammelt.

3 Erganzen Sie ,,jed-" oder „all-" mit der richtigen Endung.

... Gaste waren ptinktlich eingetroffen. 
Fast ... Gast hatte einen Blumenstraufi 
mitgebracht. ... einzelne wurde gebeten 
sich in das Gastebuch einzutragen, aber

5 nicht ... taten es. Das Btifett war schon 
vorbereitet und ... nahm sich, was er 
wollte. ... mussten sich selbst bedienen, 
aber bei ... den guten Sachen wusste 
mancher nicht, was er zuerst

nehmen sollte. Nattirlich gab es fiir ... ic 
Geschmack etwas zu trinken: Sekt, 
Wein, Bier, aber auch verschiedene Saf- 
te, denn nicht ... mochte oder durfte 
Alkohol trinken. Die Hausfrau hatte 
sich wirklich ... M iihe gegeben. ... is 
schmeckte es offenbar grofiartig, denn 
nach zwei Stunden war so gut wie ... 
aufgegessen.

Deklination „andere", „einige", „einzelne", „mehrere", „viele", „wenige"

i Plural
I
I

Nom. J viele Leute
Akk. | viele Leute
Dat. ! vielen Leuten
Gen. ! vieler Leute

1. Die genannten indefiniten Pronomen haben die gleichen Endungen wie das artikel- 
lose Adjektiv im Plural (siehe § 39, II). Meistens werden sie im Plural gebraucht:
Es gibt viele Probleme in der Landwirtschaft.
Vor einigen chemischen Substanzen muss gewarnt werden.
Andere Mittel konnen ohne Schaden fiir die menschliche Gesundheit 

verwendet werden.
Nach dem Streit veriiefien einige den Raum, andere diskutierten weiter.
Einzelne teilten die Ansicht des Redners, mehrere waren dagegen.
Das Urteil einiger wiegt oft schwerer als die Einwande vieler.
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2. a) ander-, einzeln- und folgend- konnen auch als Adjektiv im Singular gebraucht
werden.
Ich habe einen anderen Film gesehen.
Er erzahlte den folgenden Witz
W ir mussen jeden einzelnen Fall diskutieren.

b) Die neutralen Formen im Singular anderes (Nom. Akk.), anderem (Dat.), 
einiges, einigem, vieles, vielem, weniges, wenigem werden gebraucht, wenn ein 
verstandlicher Zusammenhang besteht:
Vieles war noch zu besprechen.
Sie war nur mit wenigem einverstanden.

3. Die endungslosen Formen mehr, viel, wenig werden mit artikellosen Substantiven im 
Singular gebraucht (siehe § 3, III und § 39, IV):
Er hatte nur sehr wenig Geld.
Kinder sollten mehr Obst essen.

4. Die endungslose Form mehr steht auch vor einem Substantiv im Plural. Meistens 
handelt es sich um einen Vergleich (siehe §31,11 und § 40, III):
Es werden mehr Arzte ausgebildet, als gebraucht werden.

Anmerkungen

1. Die Form anders (Adverb) antwortet auf die Frage wie?:
Sie kleidet sich jetzt anders als friiher.

2. Unterscheiden Sie anders und anderes:
Was meinst du eigentlich? Neulich hast du die Sache anders erklart. (= Wie?) 
Tatsachlich ist aber etwas anderes geschehen. (= Was?)

Setzen Sie die in Klammer angegebenen Pronomen mit der richtigen Endung ein.

1. a) Er hatte sich m it...... zusam-
mengetan und Lotto gespielt. (eini
ge andere) b) Die Gruppe hat ge- 
wonnen; was machen sie jetzt mit 
dem ... Geld? (viel)

2. a) Er hat eine Briefmarkensamm- 
lung mit sehr... Marken. (viel)
b) ... Stticke sind ... als 1000 Mark 
wert. (einige / mehr)

3. a) Sie h a t... exotische Pflanzen in 
ihren Garten eingepflanzt. (viel)
b) M it ... hat sie Gluck gehabt, sie
sind gut angewachsen; m it.......
hat sie weniger Gluck, sie wollen 
nicht recht wachsen. (einige / eini
ge andere)

4.

5.

a) Die Zollbeamten untersuchten 
jeden ... Koffer der Schauspielerin. 
(einzeln) b) Bei ... Leuten waren sie 
wieder nicht so genau. (andere)
a) Die Einwohnerzahlen ... Bundes- 
lander in Deutschland sind in letz- 
ter Zeit gestiegen. (viel) b) Die Ein
wohnerzahlen .......Lander sind
jedoch gefallen. (einige wenige)
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§ 38 Zahlworter

I Kardinalzahlen

1. Der unbestimmte Artikel ein, -e, ein kann als Zahlwort gebraucht werden. Er wird 
dann beim Sprechen betont:
Hinter dem Sportplatz steht nur noch ein Haus.
Ich habe einen Zentner Kartoffeln gekauft, nicht zwei.

2. Die Kardinalzahl eins hat als selbststandiges Zahlwort die Endung des bestimmten 
Artikels:
Nur einer von zehn Schulern war anwesend.
Mit nur einem allein kann man keinen Unterricht machen.

3. Wird die Zahl eins mit dem bestimmten Artikel gebraucht, hat sie die Endung des 
Adjektivs nach dem bestimmten Artikel:
Nach dem Streit sprach der eine nicht mehr mit dem anderen.
Im Gegensatz zu dem einen wird oft der andere genannt. (Kleinschreibung!)

4. a) Die Kardinalzahlen zwei und drei werden nur im Genitiv und im Dativ dekliniert:
W ir begrufien die Anwesenheit zweier / dreier Prasidenten.
Sie hatte viele Enkel: mit zweien / dreien hatte sie standig Kontakt.

b) Alle weiteren Kardinalzahlen bis 999 999 werden nicht dekliniert.

5. Kardinalzahlen konnen als Substantive gebraucht werden. Sie werden dann 
grofigeschrieben:
Eine Null hinter einer Ziffer bedeutet einen Zehnerabstand.
Der Schuler bekam eine Eins fiir seine Arbeit.
Die Zehn halt da hinten. (StraEenbahn)

6. Ebenfalls grofigeschrieben werden eine Million, zwei Millionen; eine Milliarde, -n; 
eine Billion, -en:
Bei dem Geschaft hat er eine Million verdient.

Anmerkungen

1. beide, beides entspricht der Zahl zwei, bezieht sich aber zuruck auf schon erwahnte 
Personen oder Sachen (beide) oder Zusammenhange (beides). Die Endungen sind 
die des bestimmten Artikels:
Ich habe mit dem Personalchef und dem Abteilungsleiter gesprochen; beide 

haben mir die Stellung zugesagt.
Die Politik unserer Partei war schwankend, das Wahlergebnis war schlecht; 

beides enttauschte mich sehr.
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2. ein Paar (Grofischreibung) bedeutet zwei Personen oder Sachen, die zusammen- 
gehoren:
Die beiden heiraten heute; sie sind ein hubsches Paar.

ein paar (Kleinschreibung) bedeutet einige Personen oder Sachen:
Ich habe ftir den Balkon ein paar Blumen gekauft.

3. Zwolf gleichartige Personen oder Sachen nennt man ein Dutzend:
Ein Dutzend Eier sind zwolf Eier.

4. Hunderte, Tausende usw. (= mehrmals die Zahl 100 oder 1000) wird als Subjekt oder 
Objekt gebraucht und dekliniert.
Seit dem Erdbeben leben noch Hunderte in Baracken.
Zum Oktoberfest kommen Tausende nach Munchen.
Bei der nachsten Demonstration rechnet die Polizei mit Zehntausenden.

5. Als Substantiv gebrauchte Zahlen mit der festen Endung -ersind deklinierbar:
Ftir den Automaten fehlt mir ein Zehner. (= 10 Pfennig oder 10 Mark)
Man spricht oft von dem raschen Wirtschaftswachstum in den Funfzigern.

(als Adjektiv aber undeklinierbar: in den ftinfziger / 50er Jahren / Funfziger- 
jahren)

Bewundernswert war die sportliche Leistung eines Achtzigers. (= eines Mannes 
zwischen 80 und 90 Jahren)

6. Die Anzahl der Personen kann man auch mit der Konstruktion zu -t angeben: 
Gestern waren wir zu viert im Kino.
Meiers fahren dieses Jahr nicht mit der ganzen Familie, sondern nur zu zweit 
in Urlaub.

Beispiele fur den miindlichen Gebrauch von Kardinalzahlen
1. Uhrzeiten

9.00 gesprochen: neun Uhr
8.45 acht Uhr fiinfundvierzig

oder: Viertel vor neun 
13.30 dreizehn Uhr dreifiig

oder: halb zwei (= nachmittags)
14.50 vierzehn Uhr funfzig

oder: zehn (Minuten) vor drei (= nachmittags)
2. Zahlungsmittel in den deutschsprachigen Landern 

Deutschland die Deutsche Mark (DM) der Pfennig, -e 
17,11 DM = siebzehn Mark elf 

Osterreich der osterreichische Schilling, -e (6S) der Groschen, - 
12,06 6S = zwolf Schilling sechs 

die Schweiz der Schweizer Franken, - (SF) der Rappen, - 
6,10 SF = sechs Franken zehn 

weitere Beispiele:
200,— DM gesprochen: zweihundert Mark

2,98 DM zwei Mark achtundneunzig
—,55 DM fiinfundfunfzig Pfennig(e)



206 §38 Zahlworter

\

3. Temperaturen 
14°C 
0°

2° -  

2° +

29,9°C

gesprochen: vierzehn Grad Celsius 
null Grad 
zwei Grad minus 
zwei Grad plus
neunundzwanzig Komma neun 
Grad Celsius

4. Rechenarten 
2 + 2 = 4 
3-2= 1 
3x3 = 9 

21 : 7 = 3

gesprochen: zwei plus / und zwei ist / gleich vier 
drei minus / weniger zwei ist / gleich eins 
drei mal drei ist / gleich neun 
einundzwanzig dividiert / geteilt durch sieben 

ist / gleich drei
5. Jahreszahlen

im Jahr(e) 33 v. Chr. gesprochen: dreiunddreiSig vor Christus
im Jahr 1024 n. Chr. (ein)tausendvierundzwanzig nach Christus
1492 vierzehnhundertzweiundneunzig
1800 achtzehnhundert
1984 neunzehnhundertvierundachtzig
2000 zweitausend

Anmerkung

Jahreszahlen werden im Deutschen entweder ohne jeden Zusatz gebraucht oder 
man stellt im jahr(e) davor. Die Endung -e ist eine alte Dativendung, die man auch weg- 
lassen kann.

II Ordinalzahlen

1. Man schreibt die Ordinalzahlen entweder in Ziffern + Punkt (der 2.) oder in Buch- 
staben (der zweite). Sie werden immer mit der entsprechenden Adjektivendung ge
sprochen und gelesen (siehe § 39 I).

2. Die Frage nach einer Ordinalzahl lautet der, die, das wievielte?

3. Die Ordnungszahlen werden von 2 bis 19 mit -t gebildet (auch 102 bis 119 und
1002 bis 1019 usw.); alle weiteren mit -st. der/ die/ das erste, der/ die/ das dritte und 
der/ die/ das achte sind Sonderformen:
der, die, das erste der, die, das zwanzigste

zweite einundzwanzigste
dritte
vierte hundertste

hundertmfe
siebente (oder: siebte) hundertzweite
achte (nur ein t)

hundertdreifiigste 
neunzehnte tausendste

tausendmte

tausenddreiftigste
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4. Ordinalzahlen werden wie Adjektive dekliniert (siehe § 39).
a) In Verbindung mit einem Substantiv:

Ich habe heute mein zweites Examen bestanden.
Sie arbeitet mit ihrem dritten Chef genauso gut zusammen wie mit 

ihrem ersten und zweiten (Chef).
b) Ohne Artikel und Substantiv:

Beim Pferderennen wurde er Erster.
Sein Konkurrent kam erst als Dritter durchs Ziel.

c) Datumsangaben:
Der 2. Mai (= der zweite Mai) ist kein Feiertag.
Er kommt am Freitag, dem 13. (= dem Dreizehnten)
W ir haben heute den 7. Ju li (= den siebten Juli)
Briefkopf: Frankfurt am Main, den 20.8.1984 (= den Zwanzigsten Achten...) 
Heute habe ich Ihren Brief vom 28.8. (= vom Achtundzwanzigsten Achten) 
dankend erhalten.

d) Romische Ordinalzahlen:
Karl I. (= Karl der Erste) wurde im Jahr 800 zum Kaiser gekront.
Unter Kaiser Karl V. (= Karl dem Ftinften) waren Deutschland und 
Spanien vereint.

5. Ordinalzahlen ohne Endung nach zu zur Angabe der Anzahl der Personen (vgl. I, 6.): 
Zu meinem Geburtstag waren wir nur zu dritt.
Er brachte seine gesamte Familie mit; sie waren zu sechst.

6. Ordinalzahlen ohne Endung mit einem Superlativ:
Der zweitschnellste Laufer kam aus Argentinien.
Die besten Skilaufer kamen aus Osterreich, die drittbesten aus Schweden. 

Anmerkungen

1. Am Anfang einer Reihe steht der erste-, am Ende steht der letzte:
Die ersten Besucher bekamen gute Platze, die letzten mussten stehen.

2. Wenn in einem vorhergehenden Zusammenhang zwei Personen oder Sachen 
erwahnt werden, gebraucht man zur besseren Unterscheidung der/die/das erstere 
und der/die/das letztere (auch im Plural):
Der Geselle und der Meister stritten sich. Der erstere fuhlte sich unterdriickt, 
der letztere (fuhlte sich) ausgenutzt.

Weitere Zahlworter

1. Bruchzahlen bezeichnen einen Teil eines Canzen.

a) Die Halfte des Canzen ist ein halb:
У2 ■ У2 — У, (ein halb mal ein halb ist ein viertel) 
als Adjektiv: Ein halbes Kilo Kirschen, bitte.
Zahl + Bruchzahl: W ir mussen noch ca. viereinhalb Kilometer laufen.
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Er war anderthalb Jahre in Persien.
(= ein und ein halbes Jahr)

b) Alle weiteren Bruchzahlen bildet man aus den Ordinalzahlen und -el.
Sie werden nicht dekliniert.
als Substantiv: Ich gebe ein Drittel meines Gehalts fiir Miete aus.

Ein Fiinftel der Einwohner sind Bauern.
Bruchzahl + Substantiv: Sie bearbeitet ein Maschinenteil in einer achteI

Minute.
Die letzte viertel Stunde (oder: Viertelstunde) war 

qualend.
Zahl + Bruchzahl: Er lernte die Sprache in einem dreiviertel Jahr.

Er siegte mit einem Vorsprung von fiinfachtel 
Sekunden.

2. Einteilungszahlen bezeichnen die Reihenfolge in Aufzahlungen. Man bildet sie aus 
den Ordinalzahlen und -ens. Sie werden nicht dekliniert.
Aufzahlung in Ziffern: Bei uns herrscht Chaos:

1. Die Waschmaschine ist ausgelaufen.
2. Ich habe meinen Autoschliissel verloren.
3. Morgen kommt Tante Emma!

Im fortlaufenden Text: Bei uns herrscht Chaos. Erstens ist die Wasch
maschine ausgelaufen, zweitens habe ich meine 
Autoschliissel verloren und zu allem Ungltick 
kommt drittens morgen Tante Emma!

Zur Satzstellung: Als Ziffern werden 1., 2., 3. etc. meistens vor den Satz gestellt.
Als Worter werden erstens, zweitens ... als Satzglieder gebraucht. Sie stehen 
meistens in der Position I.

3. Wiederholungszahlen antworten auf die Frage wie oft? wievielmal? Als Adverbien 
werden sie mit -mal gebildet und nicht dekliniert. Als Adjektive bildet man sie mit 
-malig und der entsprechenden Adjektivendung.
als Adverb: Ich bin ihm nur einmal begegnet.

W ir haben bei euch schon fiinfmal angerufen. 
als Adjektiv: Das war eine einmalige Gelegenheit.

Nach viermaliger Behandlung war der Patient geheilt.

Anmerkungen

a) Nach einmal zahlt man oft mit einer Ordinalzahl und -mal oder Mal weiter:
W ir klingelten einmal, dann zum zweiten Mal, aber erst beim dritten Mal 
machte jemand die Tur auf.

b) Unbestimmte Wiederholungszahlen sind vielmals, mehrmals, oftmals:
Ich bitte vielmals um Entschuldigung.
Im Kaufhof ist schon mehrmals eingebrochen worden.
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4. Vervielfaltigungszahlen bezeichnen Angaben, die in gleicher Weise immer wieder 
vorkommen. Man bildet sie aus den Kardinalzahlen und -fach. Sie konnen als Ad
verb (undekliniert) oder als Adjektiv (dekliniert) verwendet werden.
als Adverb: Die Tur ist dreifach gesichert.
als Adjektiv: Man muss den Antrag in funffacher Ausfertigung vorlegen.

Anmerkungen

a) Wenn etwas zweimal vorhanden ist, nennt man es doppelt:
W ir mussen doppelt so viel arbeiten wie die anderen.
Das ntitzt nichts, das bringt nur doppelten Arger.

b) Unbestimmte Vervielfaltigungszahlen sind mehrfach, vielfach:
Man kann Kohlepapier mehrfach benutzen.

c) Wenn die Art und Weise besonders hervorgehoben werden soli, gebraucht 
man vielfaltig:
Er erhielt eine vielfaltige Ausbildung.

5. Gattungszahlen bezeichnen verschiedene Arten oder Moglichkeiten. Man bildet 
sie aus den Kardinalzahlen und -erlei. Sie werden nicht dekliniert:
Der Schrank ist aus zweierlei Holz gebaut.
Es gibt hunderterlei Moglichkeiten eine Losung zu finden.

Anmerkung

einerlei hat zwei Bedeutungen:
Das ist mir einerlei. (= egal, gleichgiiltig)
Hier gilt einerlei Recht. (= das gleiche, nur eins)

Zahlenvergleiche
Es stehen D fur Deutschland, A ftir Osterreich und CH fur die Schweiz.
Alle Zahlen sind auf- oder abgerundet. (km2 = Quadratkilometer)

D A CH
Flache in 1000 km2 357 84 39,9
Einwohner in M ill. 81 8 6,9
Einwohner pro km2 228 95 174
Auslander in Mill. 6,9 0,7 1,3
Auslander im Verhaltnis 8,5 % 8,9% 18,8 %
zur Gesamtbevolkerung

Lesen Sie obige Tabelle laut in folgender Weise:
Deutschland hat eine Flache von dreihundertsiebenundftinfzigtausend 
Quadratkilometern und ... Millionen Einwohner, das sind ... pro ...; es leben 
sechs Komma neun Millionen Auslander in Deutschland, d.h. auf hundert 
Einwohner kommen mehr als acht Auslander.
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2 Flachen

(D) ist fast (9) ... wie die Schweiz.
Deutschland 1st fast neunmai so grofi wie die Schweiz.

1. (CH) ist rund (1/9) ... (D). 4. (CH) ist weniger als (1/2) ... (A).
2. (A) ist rund (1/4) ... (D). 5. (D) ist etwa (4) wie (A).
3. (A) ist mehr als (2) ... (CH).

3 Einwohnerzahlen
Verglichen mit (CH) hat (D) fast die (12) ... Einwohnerzahl.
Verglichen mit der Schweiz hat Deutschland fast die zwoiffache Einwohnerzahl.

1. ... (A) ... (D) ... (10). 2. ... (A) ... (CH) ... (1) (fast die gleiche).

4 Bevolkerungsdichte
Die Bevolkerungsdichte in (D) ist etwa (2,5) ... (A).
Die bevolkerungsdichte in Deutschland ist etwa zwei Komma funf mat so groft wie 
in Osterreich.

1. ... (CH) ... (1,8) ... (A). 2. ... (D) ... (uber 1,3) ... (CH).

5 Zahl der Auslander im Verhaltnis zur Gesamteinwohnerzahl
In (D) ist jeder (11) ein Auslander.
In Deutschland ist jeder Eifte ein Auslander.

1. (A) (11) 2. (CH) (5)

6 Zahl der Auslander im Vergleich
Wie viel mehr Auslander gibt es in Deutschland,
a) verglichen mit Osterreich, b) verglichen mit der Schweiz?

7 Grolie Stadte im deutschsprachigen Raum (in Tausend)
Bundesrepublik Deutschland Schweiz
Berlin 3475 Zurich 343
Hamburg 1702 Basel 175
Miinchen 1255 (Genf*) 173
Koln 962 Bern 128
Frankfurt am Main 660
Essen 622
Dortmund 602 Osterreich
Stuttgart 594 Wien 1539
Dtisseldorf 575 Graz 238
Bremen 552 Linz 203
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Duisburg 537 Salzburg 144
Hannover 525 Innsbruck 118
Niirnberg 499
Leipzig 491
Dresden 479
(* im franzosischen Sprachgebiet)

Lesen Sie obige Tabelle laut. Beachten Sie, dass die Zahlen im Tausend 
angegeben sind.

Zurich hat dreihundertdreiundvierzigtausend Einwohner.

8 Wie heifien die drei groflten Stadte der angefuhrten drei Staaten?
Die groiite S tad t Osterreichs ist Wien, die zweitgrdEte i s t ...,

9 An wievielter Stelle der Stadte des Landes stehen:
Munchen und Koln?
Munchen und Koln stehen an der dritten und vierten Stelle der Stad te  
in der dundesrepublik.

1. Dortmund und Dusseldorf? 4. Wien und Graz?
2. Bern? 5. Leipzig und Dresden?
3. Salzburg und Innsbruck?

10 Basel ist die zweitgrolite Stadt der Schweiz.
Und Bern? Stuttgart? Leipzig? Salzburg? Innsbruck? Dresden? Essen? Graz?

11 Vergleichen Sie die Grade der angegebenen Stadte.
Hamburg - Stuttgart
Hamburg ist ungefahr dreima1so groii wie Stu ttgart.

1. Ztirich - Basel 4. Berlin - Dortmund
2. Koln - Niirnberg 5. Koln - Graz
3. Frankfurt - Zurich 6. Wien - Innsbruck

12 Erganzen Sie.
Die Einwohnerzahlen (2) ... Stadte in der Bundesrepublik sind ungefahr gleich 
grofi: Frankfurt und Essen. Erst_ hat ..., Letzt_ ... Einwohner.
Nennen Sie die Einwohnerzahlen (3) ... Stadte in Osterreich. Stuttgart und Miin- 
chen sind GroRstadte in Siiddeutschland; Erst_ ist die Hauptstadt des Landes 
Baden-Wiirttemberg, Letzt_ ist die Hauptstadt des Landes Bayern.

1 3 Uben Sie nach folgendem Beispiel. Lassen Sie die schrag gedruckten Worter weg.
eine Briefmarke fur 80 Pfennig eine achtziger driefmarke
eine Frau von neunzig fahren eine Neunzigerin
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1. eine 40-Wfltt-Birne 7. ein Vuni-Pfennig-Stuck
2. eine 100-Whtt-Birne 8. ein Zwanzig-Mark-Schein
3. ein Wein aus dem Jahr 82 9. die Jahre von 70 bis 79
4. ein rtistiger Mann von 80 Jahren 10. ein Tennisspiel zu viert
5. eine freundliche Dame von 70 Jahren 11. ein Kami fiir zwei Personen
6. eine Buskarte, mit der man sechsmal

fahren kann

14 Erganzen Sie sinngemafi: 
(z.B. zigmal).

-erlei (z.B. dreierlei), -fach (z.B. sechsfach), -mal

1. Bei Ihrer Reise gibt es (viel) ... zu 
bedenken: Sie benotigen einen 
Impfschein in (3) ... Ausfertigung. 
(3) ... mussen Sie bedenken: 1. Die 
Reise birgt (1000) ... Gefahren. 2. 
Das Benzin ist dort (1 'A) ... so teuer 
wie bei uns. 3. Sie bekommen 
(kein) ... Ersatzteile.

2. In diesem vornehmen Hotel zahlst 
du bestimmt das (3) ... fiir die 
Ubernachtung. (10) ... Mentis ste
hen auf der Speisekarte.

3. Wenn du mich besuchen willst, 
musst du (2) ... an der Hausttir 
klingeln. Darerzahle ich dir jetzt 
schon zum (3) ... .

4. Der Trapezktinstler im Zirkus mach
te einen (3) ... Salto. Nach (all-) ... 
Kunststticken Ней er sich ins Netz 
fallen.

5. Auf (viel) ... Wunsch wiederholen 
wir heute das Konzert vom Sonn- 
tag.

6. Ich habe nun schon (zig) ... ver
sucht dich zu erreichen; wo warst 
du blofi so lange?

7. Wenn du so umstandlich arbeitest, 
brauchst du die (3) ... Zeit.

8. Die Bluse gibt es in (2) ... Aus- 
fuhrung: mit kurzem und mit lan- 
gem Arm.

15 Lesen Sie die folgenden Ubung laut und erganzen 
Endungen.

1. Bitte schicken Sie mir die Unterla- 
gen bis spatestens Donnerstag, d_ 
8.4.

2. Ostern ist ein beweglicher Feiertag. 
1983 fiel Ostern auf d_ 11./12.4.

3. Weihnachten hingegen ist immer 
a_ 25./26.12.

4. Hamburg, d_ 28.2.1996

Sie dabei die fehlenden

5. Vielen Dank fiir Ihren Brief v_ 
28.2.!

6. Heute ist d_ 1. Mai!
7. Auf d_ 1. Mai haben wir uns schon 

gefreut.
8. In der Zeit v_ 27.12. bis 2.1. bleibt 

unser Geschaft geschlossen.

16 Lesen Sie laut.
1. Karl V., ein Enkel Maximilians I., 

wurde 1520 in Aachen zum Kaiser 
gekront.

2. Ludwig XIV. lieft das Schloss von 
Versailles bauen. Viele deutsche 
Fursten richteten sich in ihrem ver- 
schwenderischen Lebensstil nach 
Ludwig XIV.

3. Der Preufienkonig Friedrich II., ein 
Sohn Friedrich Wilhelms I. und En
kel Friedrichs I., erhielt spater den 
Beinamen „der Grofte".

4. M it 361 gegen 360 Stimmen des 
Konvents verurteilte man Ludwig 
XVI. 1793 zum Tode.
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17 Lesen Sie die folgenden Uhrzeiten laut, und zwar in zwei Lesearten:
12.20 9.15 11.50 23.57 19.45 14.40

0.03 0.45

18 Lesen Sie die folgenden DM-Betrage laut:
17,20 9,75 376,88 1 022,07 536 307,- 1 054 940,-

19 Losen Sie die Rechenaufgaben und lesen Sie sie laut.
4+ 7= ... 17-8 = ... 9 x 17 = ... 67-44 = ...
9-5  = ... 86+ 14 = ... 84:12 = ... 99:11 = ...

20 Lesen Sie den folgenden Text laut. Stellen Sie dann nach Beispiel 111/2 die Eintei- 
lungszahlen in den Satz.

... entzoqen, weil er erstens zu (er) zweitens ...

Ihm wurde der Fuhrerschein entzogen.
Grtinde:

1. Er war zu schnell gefahren. 3. Er hatte die Kreuzung bei Rot
2. Er hatte 0,4 Promille iiberfahren.

Alkohol im Blut. 4. Er hatte sechs andere Fahrzeuge
beschadigt.

§ 39 Deklination des Adjektivs

I Deklination mit dem bestimmten Artikel

| maskulin feminin neutral

Sg. Nom. der ju ngeMann die junge Frau das kleine Kind
Akk. den jungen Mann die junge Frau das kleine Kind
Dat. dem jungen Mann der jungen Frau dem kleinen Kind
Gen. des jungen Mannes der jungen Frau des kleinen Kindes

PI. Nom. die jungen Manner die jungen Frauen die kleinen Kinder
Akk. die jungen Manner die jungen Frauen die kleinen Kinder
Dat. den jungen Mannern den jungen Frauen den kleinen Kindern
Gen. der jungen Manner der jungen Frauen der kleinen Kinder

1. Im Singular haben die fQnf fett gedruckten Adjektivformen die Endung -e, alle 
anderen haben -en.
Im Plural haben alle Formen die Endung -en.

2. Anstelle des bestimmten Artikels konnen gebraucht werden (siehe § 36 und 37):
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dieser, diese, dieses; Plural: diese
Dieses schone Haus wurde um 1900 gebaut.
jener, jene, jenes; Plural: jene
Jene wirtschaftlichen Probleme, die wir diskutiert haben, sind noch ungelost. 
jeder, jede, jedes; Plural: alle
Jeder dritte Teilnehmer musste wegen Grippe zu Hause bleiben.
Alle abwesenden Teilnehmer erhalten das Protokoll per Post.
mancher, manche, manches; Plural: manche 
Mancher alte Rentner bekommt zu wenig Geld.
solcher, solche, solches; Plural: solche
M it solchem alten Werkzeug kann man nicht arbeiten.
welcher, welche, welches; Plural: welche
Welches’ englische Worterbuch mochtest du dir kaufen?
derjenige, diejenige, dasjenige; Plural: diejenigen
Diejenigen auslandischen Studenten, die eingeschrieben sind, mochten sich bit
te im Zimmer 6 melden.
derselbe, dieselbe, dasselbe; Plural: dieselben
Jeden Morgen steht derselbe rothaarige Polizist an der Ecke.
beide kann anstelle des bestimmten Artikels stehen oder als selbststandiges Adjektiv 
mit dem bestimmten Artikel gebraucht werden:
Beide alten Leute sind am gleichen Tag gestorben.
Die beiden alten Leute waren ftinfzig Jahre verheiratet.
samtliche (= alle), irgendwelche werden im Plural gebraucht:
W ir haben samtliche undichten Fenster erneuert.
Hast du noch irgendwelche alt en Sachen fiir das Rote Kreuz?

Anmerkungen

1. All-, samtlich-, irgendwelch- stehen im Singular vor einem substantivierten 
Adjektiv oder einem artikellosen Substantiv anstelle des bestimmten Artikels 
(siehe § 37, II, 3):
alles Gute, aller graue Beton, mit samtliche»! schweren Gepack, irgendwelches 
unbrauchbare Zeug

2. Ebenso wird einig- gebraucht, aber nur im Singular (Plural siehe § 37, II): 
einiges Wesentliche, nach einiger grofien Anstrengung

3. Es gibt einige Besonderheiten beim Gebrauch des Adjektivs:

a) Adjektive auf -el:
dunkel aber: die dunkle Strafie
edel ein edler Wein
eitel ein eities Madchen
nobel ein nobles Geschaft
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Adjektive auf -er:
sauer aber: der saure Apfel
teuer ein teures Auto
dagegen:
bitter ein bitterer Geschmack
finster ein finsterer Tunnel
hoch aber: ein hohes Gebaude

d) Adjektive auf -a werden nicht dekliniert: 
eine rosa Blume, ein lila Kleid
eine primrt Idee

e) Adjektive, die von Stadtenamen abgeleitet werden, haben die Endung -er. 
Sie werden nicht dekliniert und immer grofigeschrieben.
der Hamburger Hafen, in der Berliner S-Bahn, zum New Yorker Flughafen 
aufierdem: der Schweizer Kase, die Schweizer Banken

1 Erganzen Sie die Endungen.
1. der freundlich_ Herr; die alt_ Da

me; das klein_ Madchen
2. wegen des freundlich_ Herrn; we

gen der alt_ Dame; wegen des 
klein_ Madchens

3. mit dem freundlich_ Herrn; mit 
der alt_ Dame; mit dem klein_ 
Madchen

4. ohne den freundlich_ Herrn; ohne 
die alt_ Dame; ohne das klein_ 
Madchen

5. dieser alt_ Esel; jene klein_ Hexe; 
manches groS_ Kamel; wegen ...; 
von ...; ftir ...

6. dieser dunkl_ Wald; jene nass_ 
Wiese; das tief_Tal; oberhalb ...; 
gegeniiber ...; durch ...

7. der teur_ Mantel; die golden_ Hals- 
kette; das wertvoll_ Schmuckstuck; 
statt...; mit ...; ohne ...

8. derselbe frech_ Junge; dieselbe mu- 
tig_ Frau; dasselbe vergesslich_ 
Madchen; wegen ...; bei ...; ftir ...

2 Erganzen Sie die Endungen.
1. die link_ Politiker; trotz der ...; von 

den ...; iiber die ...
2. die recht_ Parteien; wegen der ...; 

mit den ...; ohne die ...
3. die schwer_ Lastwagen; infolge der 

...; zwischen den ...; durch die ...

4. die zu eng_ Schuhe; trotz der ...; 
mit den ...; ohne die ...

5. samtliche jung_ Manner; trotz ...; 
von ...; gegen ...

6. beide alt_ Freunde; von ...; mit ...; 
ftir...

3 Bilden Sie von Ubung 1 den Plural, von Ubung 2 den Singular.
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II Deklination mit dem unbestimmten Artikel

maskulin feminin neutral

Sg. Norn. ein junger Mann eine junge Frau ein kleines Kind
Akk. einen jungen Mann eine junge Frau eiri kleines Kind
Dat. einem jungen Mann einer jungen Frau einem kleinen Kind
Gen. eines jungen Mannes einer jungen Frau eines kleinen Kindes

PI. Nom. junge Manner junge Frauen kleine Kinder
Akk. junge Manner junge Frauen kleine Kinder
Dat. jungen Mannern jungen Frauen kleinen Kindern
Gen. junger Manner junger Frauen kleiner Kinder

\  1. Im Singular muss man sich die fiinf fett gedruckten Adjektivformen merken, 
alle anderen haben die Endung -en.
Der Plural wird ohne Artikel gebraucht. Dafiir erhalten die Adjektive die Endungen 
des bestimmten Artikels:
Norn.: -e (die) Akk.:-e (die) Dat.:-en (den) Gen.:-er (der)

2. Die Adjektivdeklination ohne Artikel im Plural wird auch nach Kardinalzahlen 
gebraucht:
Zwei kleine Kinder spielen im Hof.
Ich habe dir drei neue Zeitschriften mitgebracht.

3. Wie das Adjektiv ohne Artikel im Plural werden auch folgende unbestimmte Zahl
worter dekliniert: andere, einige, etiiche, folgende, mehrere, verschiedene, viele, wenige: 
Singular: Plural:
mit einem netten Freund mit anderen netten Freunden
das Ergebnis einer lange/7 das Ergebnis einiger langer 

Besprechung Besprechungen
ein alter Baum viele alte Baume

4 Setzen Sie die Beispiele mit den genannten Prapositionen in den richtigen Kasus.

wegen ...; aufier ...; durch ...
1. ein treu_ Hund; 4. eine gefahrlich_ Kurve (f); 7. ein wichtig_ Brief
2. ein tief_ Tal (n); 5. ein zerbrochen_ Glas;
3. ein falsch_ Pass; 6. eine gut_ Freundin;

5 Oben Sie nach folgendem Muster:

A: Ein zerbrochener Spiegel!
3: IVas soil ich denn mit einem zerbrochenen Spiegel?

Einen zerbrochenen Spiegel kann ich doch nicht gebrauchenl

1. ein zerrissen_ Tischtuch 3. ein defekt_ Fernseher
2. ein kaputt_ Auto 4. ein wacklig_ Stuhl
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5. ein abgetreten_ Teppich (m)
6. eine durchgebrannt_ Birne (f)
7. eine ungenau gehend_ Uhr
8. ein verbogen_ Fahrrad

9. ein uralt_ Kinderwagen
10. ein stumpf_ Messer (n)
11. ein alt_ Wecker (m)
12. ein veraltet_ Lexikon (n)

6 Erganzen Sie die Endungen.

1. mit ein_ interessant_ Bericht (m)
2. fur ein schon_ Erlebnis
3. ohne ein_ freundlich_ Grufi (m)
4. aufier ein_ klein_ Kind
5. wahrend ein_ gefahrlich_ Fahrt
6. mit ein_ tuchtig_ Angestellten (f)
7. gegen ein_ starker. Gegner
8. durch ein_ alter_ Arbeiter
9. mit ein_ zuverlassig_ Freund

10. aufier ein_ alt_ Regenschirm (m)
11. statt ein_ freundlich_ Wortes

12. ein hoflich_ Mensch
13. wegen ein_ schwer_ Unfalls
14. infolge ein_ leicht_ Verletzung
15. mit ein_ hilfsbereit_ Schuler
16. ohne ein_ schwer_ Fehler
17. mit ein_ klein_ Pause (f)
18. durch ein_ stark_ Schlag (m)
19. ftir ein_ gut_ Zweck (m)
20. infolge ein_ stark_ Sturms (m)
21. ein intelligent. Junge
22. ein klug_ Madchen

7 Setzen Sie die Beispiele der Ubungen 5 und 6 in den Plural.

8 Uben Sie Singular und Plural. В gibt eine jeweils passende Antwort, z.B.: in der Cam- 
pingabteilung / im 3. Stock usw.

elektrisch / Kaffeemaschine (f)
A: Ich mochte bitte eine elektrieche Kaffeemaschine.
&: Elektrieche Kaffeemaschinen qibt es in der Haushalteabteilunq.

1. tragbar / Fernseher (m)
2. vollautomatisch / Waschmaschine (f)
3. unzerbrechlich / Milchflasche (f)
4. waschbar / Schaffell (n)
5. einbandig / Worterbuch (n)
6. rund / Tischtuch (n)

7. wasserdicht / Taschenlampe (f)
8. lila (!) / Mobelstoff (m)
9. rosa (!) / Handtuch (n)

10. bunt / Kopftuch (n)
11. echt / Perlenkette (f)
12. dreiflammig / Gasherd (m)

III Deklination mit Possessivpronomen

maskulin feminin neutral

Sg. Nom. mein alter Freund meine alte Freundin mein altes Auto
Akk. meinen alten Freund meine alte Freundin mein altes Auto
Dat. meinem alten Freund meiner alten Freundin meinem alten Auto
Cen. I meines

i
alten Freundes meiner alten Freundin meines alten Autos

PI. Nom.
i
meine alten Freunde meine alten Freundinnen meine alten Autos

Akk. meine alten Freunde meine alten Freundinnen meine alten Autos
Dat. meinen alten Freunden meinen alten Freundinnen meinen alten Autos
Gen. meiner alten Freunde meiner alten Freundinnen meiner alten Autos
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1. Im Singular entsprechen die Adjektivformen denen nach dem unbestimmten Artikel. 
Im Plural haben alle Formen die Endung -en.

2. Ebenso wie das Possessivpronomen wird kein, keine, kein; (PI.): keine dekliniert:
Das ist keine besondere Neuigkeit. Das sind keine besondere// Neuig-

keiten.
W ir brauchen kein neues Fahrrad. W ir brauchen keine neuen Fahrrader.

9 Bilden Sie Fragen. Erganzen Sie dabei die Endungen, wenn dies notwendig ist, und 
geben Sie selbststandig eine Antwort.

Wo ist denn dein_ alt_ Fernseher?
A: Wo ist denn dein aiter Fernseher?
3: Meinen alten Fernseher habe ich verschenkt.

N

Die Frage klingt verbindlicher, wenn Sie so fragen: Wo ist eigentlich dein alter 
Fernseher geblieben?

Wo ist... / Wo sind...
1. mein_ alt_ Fahrrad? 6. eur_ gestrig_ Zeitung?
2. dein_ gestreift_ Kleid? 7. Ihr_ herrlich_ Bilder?
3. euer_ wertvolL Teppich? 8. dein zweit_ Auto?
4. eur_ chinesisch_ Vase (f)? 9. Ihr_ antik_ Tischlampe?
5. Ihr krank Hund?

10 Bilden Sie Fragen mit Hilfe des folgenden Schemas und finden Sie eine passende 
Antwort.

elegant_ Wagen (m)
Was hast du mein_ schnell_ Motorrad (n)

dein_ alt_ Wohnung (f)
Was habt ihr mit sein_ viel_ Geld (n)

ihr_ frtiher_ Vertrag (m)
Was haben sie unser_ schwarz_ Katze (f)

ohne euer_ alt_ Mobel (Pl.)
Was haben Sie Ihr_ selten_ Briefmarken (Pl.)

htibsch_ Garten (m) 
zweit_ Garage (f)

11 Erganzen Sie, wo es notig ist, die Endungen im Genitiv Singular und Plural.
1. wegen ihr_ frech_ Bemerkung_ 5. wegen ihr_ krank_ Kind_
2. trotz unser_ wiederholt_ Anfrag_ 6. wahrend unser_ lang_ Reise_
3. wegen sein_ interessant_ Bericht_ 7. wegen sein_ ungenau_ Aussage_ (f)
4. trotz sein_ unfreundlich_ Brief_ 8. trotz ihr_ hoh_ Rechnung_



IV Deklination ohne Artikel im Singular

§39 Deklination des Adjektivs 219

; maskulin feminin neutral

Nom. ! guter Wein 
Akk. 1 guten Wein 
Dat. ; gutem Wein

klare Luft 
klare Luft 
klarer Luft 
klarer Luft

reines Wasser 
reines Wasser 
reinem Wasser 
reinen WassersGen. ; guten Weines

1. Das Adjektiv der artikellosen Deklination im Singular erhalt die Endungen des 
bestimmten Artikels, mit Ausnahme des Genitivs maskulin und neutral (Endung -en).

2. Unbestimmte Mengenbegriffe werden oft ohne Artikel gebraucht. Sie sind nicht 
zahlbar und haben deshalb keinen entsprechenden Plural. Dazu gehoren:
a) Materialangaben und FIQssigkeiten, wie Holz, Eisen, Beton, Wasser, 01, Benzin etc. 

(siehe § 3 ,111, 2):
Der Teller ist aus reinem Gold.
Auf dem Bauernhof gibt's frische Milch.
Schon der Geruch starke/; Kaffees belebt mich.

b) Eigenschaften und GefQhle (oft mit Praposition), wie Mut, Ehrgeiz, Angst usw. 
(siehe § 3, III, 2):
Alte Liebe rostet nicht.
Er kampfte mit gro&em Mut und zaher Ausdauer fiir seine Uberzeugung. 
Rastloser Ehrgeiz trieb ihn vorwarts.

3. Nach den endungslosen unbestimmten Zahlwortern allerlei, etwas, genug, mancher- 
lei, mehr, viel, wenig stehen oft unbestimmte Mengenbegriffe:
Im Keller liegt allerlei unbrauchbares Zeug.
Heute trinkt man mehr schwarze/i Tee als friiher.
Ich habe nur noch etwas trockenes Brot.

4. Nach nichts und den oben genannten Zahlwortern allerlei usw. steht oft ein substan- 
tiviertes Adjektiv. Es wird dekliniert und groligeschrieben:
Bei meiner Ankunft habe ich etwas Unangenehmes erlebt.
Dabei hatte ich mit nichts Bosew gerechnet.

Anmerkung

Im Plural haben einige unbestimmte Mengenbegriffe die Bedeutung „verschiedene 
Sorten/Arten", z.B.
Fette = verschiedene von Tieren oder Pflanzen stammende Fettarten, 

z. B. Butter, Schmalz 
Holzer = verschiedene Holzarten 
Weine = Weinsorten

Andere unbestimmte Mengenbegriffe haben im Plural eine festgelegte 
Bedeutung, z.B.
Papiere = Dokumente (Fiihrerschein, Pass etc.)
Gelder = offentliche Geldzahlungen
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Abwasser = schmutziges, verbrauchtes Wasser 
Abgase = Rauch oder schadliches Gas

12 Beginnen Sie den Satz mit „Hier steht bzw. liegt
Hier steht kuhles Bier.

1. ktihl_ Saft
2. rot_ Wein
3. kalt_ Sekt (m)
4. eisgekuhlt_ Wasser
5. echt„ Obstsaft (m)

6. warm_ Milch
7. erfrischend_ Limonade
8. schwarz_ Tee
9. stark_ Kaffee

10. frisch Brot

11. lecker_ Kuchen
12. gesalzen_ Butter
13. gerauchert_ Speck (m)
14. kalt_ Braten (m)
15. heifi_ Suppe

1 3 Nehmen Sie Obung 12. Sagen Sie, womit Sie Ihre Gaste bewirten bzw. nicht bewir- 
ten wollen, z.B.:

\
mit kuhl_ Bier, nicht mit warm_ Milch.

14 Fordern Sie jetzt Ihre Gaste auf: Bitte nehmen Sie noch ein Glas (eine Tasse / einen 
Teller / ein Stuck / eine Scheibe) ..., z.B.:

...ein G las kuhles Bier!

Hoflicher klingt eine Frage in dieser Form: Mochten Sie nicht noch 
ein Glas kiihtes Bier?

V Deklination ohne Artikel im Singular und Plural

maskulin feminin neutral

Sg. Nom. Evas alter Lehrer Evas alte Lehrerin Evas altes Heft
Akk. Evas alten Lehrer Evas alte Lehrerin Evas altes Heft
Dat. Evas altem Lehrer Evas alter Lehrerin m < altem Heft
Gen. - - -

PI. Nom. Evas alte Lehrer Evas alte Lehrerinnen Evas alte Hefte
Akk. Evas alte Lehrer Evas alte Lehrerinnen Evas alte Hefte
Dat. Evas alten Lehrern Evas alten Lehrerinnen Evas alten Heften
Gen. _ - -

Die Adjektivdeklination ohne Artikel im Singular und Plural wird nur in einigen 
Ausnahmefallen gebraucht. Die Adjektivendungen im Plural entsprechen denen des 
unbestimmten Artikels Plural. Die Deklination ohne Artikel steht
a) nach dem vorangestellten Genitiv:

Ich habe mir Roberts neues Haus angesehen.
In unserer Bibliothek stehen Goethes gesammelte Werke.
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b) nach dem Fragepronomen wessen:
Mit wessen altem Auto wollt ihr diesmal nach Spanien fahren?
Wessen klugen Ratschlagen bist du gefolgt?

c) nach dem Relativpronomen im Genitiv dessen, deren, dessen; Plural: 
deren (siehe § 35, II, 2):
Die Freundin, in deren gemutlicher Wohnung ich in den Ferien gewohnt habe, ... 
Der Nachbar, dessen reicher Onkel aus Amerika gekommen ist, ...

d) nach den selten gebrauchten endungslosen Pronomen manch, solch, welch: 
manch guter Freund manch gute Freunde
auf solch fruchtbarem Feld auf solch fruchtbaren Feldern

e) nach dem Personalpronomen als Anrede oder Selbstanrede. Im Singular wird das 
Adjektiv nach der Deklination ohne Artikel dekliniert:
Du armes Kind!
Mir ehrlichem Steuerzahler bleibt nichts erspart.

Im Plural dagegen hat das Adjektiv hier immer die Endung -en: 
wir kleinen Rentner; mit uns schlecht bezahlteH Hilfsarbeitern

15 An der Garderobe ist einiges hangen bzw. liegen geblieben.

rot_ Halstuch (n) ... Ulla
A: Wessen rotes Halstuch ist das?
3: Das ist UUas rotes Halstuch.

1. hiibsch_ Tasche ... Use
2. alt__ H u t... Albert
3. warm_ M antel... Uta
4. gelb_ Miitze (f) ... Ruth
5. holzern_ Armband (n) ... Gisela

6. wollen_ Schal... Richard
7. weifi_ Handschuhe (Pl.) ... Ingeborg
8. blau_Jacke ... Hans
9. braun_ Kamm (m) ... Inge

10. klein_ Kalender (m )... Michael

16a Nehmen Sie llbung 15 und uben Sie nach folgenden Mustern:

Gib mir UUas rotes Halstuch! Ich bring’ es ihr.

b A: Was machst du dem mit UUas rotem Halstuch? 
3: Ich will es ihr bringen.

Gesamtiibungen Adjektivdeklination

1 7 Erganzen Sie die Endungen. Finden Sie zu den Redensarten der linken Seite 
die passenden Erklarungen auf der rechten Seite.

1. ein salomonisch_ Urteil (n) a) ein bestimmt_ Geschehen (n) iiberall
weitererzahlen

2. in den saur_ Apfel beifien b) jdm. einen freundlich_ Empfang
bereiten
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3. jdn. mit offen_ Armen empfangen

4. mit einem blau_ Auge davon- 
kommen

5. jdm. golden_ Berge versprechen

6. wie ein Blitz aus heiter_ Himmel
7. jdm. golden_ Briicken bauen
8. etw. geht nicht mit recht_ Dingen zu

9. dunk_ Geschaft e machen

10. jdn. wie ein roh_ Ei behandeln
11. die erst_ Geige spielen

12. jdm. mit gleich_ Miinze (f) heim- 
zahlen

13. etwas an die grofi_ Glocke hangen

14. sich keine grau_ Haare wachsen 
lassen

15. auf keinen grtin_ Zweig kommen

c) die wichtigst_ Person in einer 
Gruppe sein

d) unrechtmafiig_, betrtigerisch_ Han
del (m) treiben

e) jdm. grofi_ Versprechungen 
machen, aber das gegeben_ Wort 
nicht halten

f) jdm. groRziig Hilfe anbieten
g) eine klug_ Entscheidung
h) sich keine unnotig_ Sorgen 

machen
i) nur leicht_ Schaden (m) erleiden, 

obwohl beinah etwas Schlimm_ 
passiert ware

j) ein ganz unerwartet_ Ereignis (n) 
k) zu einer unangenehm_ Handlung 

gezwungen sein 
1) im Leben keinen recht_ Erfolg 

haben
m) Gleich_ mit Gleich_ vergelten oder: 

jdm. etw. mit der gleich_ Harte 
zuruckgeben 

n) ein unerklarlich_ Geschehen / eine 
ungesetzlich_ Handlung 

o) mit jdm. mit grofi_ Vorsicht (f) 
umgehen

18 Erganzen Sie die Endungen und versuchen Sie eine Erklarung fur die folgenden 
Redensarten:
1. Er wirkt wie ein rot_ Tuch auf mich. 12. mit offen_ Augen ins Ungliick ren-
2. vor sein_ eigen_ Tur kehren nen
3. Er ist ein Schuft reinst_ Wassers. 13. etw. beim richtig_ Namen nennen

(Schuft = boser Mensch) 14. auf dem letzt_ Loch pfeifen
4. etw. ist ftir den hohl„ Zahn 15. Er ist mit dem link_ Bein zuerst
5. sauer verdient_ Geld aufgestanden.
6. alles in rosig_ Licht sehen 16. wie auf gliihend_ Kohlen sitzen
7. am gleich_ Strang (m) ziehen 17. jdm. klar_ Wein einschenken

(Strang = dickes Seil) 18. Er ist ein schwer_ Junge.
8. leer_ Stroh (n) dreschen 19. im siebent_ Himmel sein
9. taub_ Ohren predigen (Dat.) 20. frei_ Hand haben

10. rein_ Tisch machen 21. nur mit halb_ Ohr zuhoren
11. hinter schwedisch_ Gardinen sitzen 22. nur ein halb_ Mensch sein

19a Erganzen Sie die Endungen.
Eine kalifornisch_ Filmgesellschaft woll
te einen spannend_ Goldgraberfilm dre- 
hen, der zum grofi_ Teil in den Waldern

des nordlich_ Kanada spielen sollte. 
Man hatte naturlich das winterlich_ 
Goldgraberdorf in den Filmstudios
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nachbauen konnen und die nachge- 
macht_ Holzhauser, die krumm_ 
Strafien mit weifi_, glitzernd_ Salz be- 

Ю streuen konnen, aber der Regisseur 
wunschte echt_ Schnee, wirklich_ Kalte 
und nattirlich_ Licht; deshalb brachte 
man alles Notwendig_ in mehrer_ 
schwer_ Lastwagen in ein einsam Dorf 

15 an der kanadisch_ Grenze. Etwas Besser_ 
hatten sich die Schauspieler nicht vor- 
stellen konnen, denn es bedeutete fiir 
sie einige herrlich Tage in den ruhig_ 
Waldern Kanadas. Dort war noch kein

20 richtig_ Schnee gefallen und die Schau
spieler faulenzten in der warm_ Okto- 
bersonne, angelten in den nah_ Seen 
und genossen ihre frei_ Zeit. Nach drei

b Urlaub machen - aber richtig!
Drei lang_ Wochen richtig faul sein, 
lang_ schlafen und gut_ Essen geniefien, 
an ein_ schon_ Strand in d_ warm_ Son
ne liegen und gelegentlich ein erfri-

5 schend_ Bad in sauber_ Meerwasser 
nehmen, das ist d_ ersehnt_ Urlaubs- 
traum viel beschaftigt_ Menschen 
(Gen.), die d_ ganz_ Jahr nie Zeit fiir 
sich haben.

Ю Doch gerade dies_ viel geplagt_ Men
schen w ill das plotzlich_ Faulenzen 
nicht bekommen. M it d_ gut_ Schlaf ist 
es nichts. Man fiihlt sich zerschlagen 
und mude. Fiir solch_ Urlaub suchend_ 

is Menschen, die ein ganz_ Jahr lang unter 
stark_ Stress standen, ist das ,,sufi_ 
Nichtstun" nicht erholsam. Und fiir 
d_jenig_, die ohnehin ein geruhsam_

с Wer hat Schuld?
In den siidamerikanisch_ und afrika- 
nisch_ Urwaldern hat in den letzt_ Jah
ren eine okologisch_ Tragodie begon- 
nen. Die Zerstorung des brasilianisch_

5 Urwalds soli hier als warnend_ Beispiel 
stehen: Brasilien, ein Land mit stark zu- 
nehmend_ Bevolkerung, braucht fiir 
viel_ Millionen unterernahrt_ Men
schen neu_ Landwirtschaftsgebiete. Nun 

Ю gibt es am Amazonas riesig_ Urwalder

lang_ Wochen verlor die Filmgesell- 
schaft endlich die Geduld, denn jeder 25 
nutzlos_ Tag kostete eine Menge hart_ 
Dollars (Gen.); so liefi sie zwanzig grofi_ 
Lastwagen voll von teur_ Salz nach Ka
nada kommen, was wieder einiges gut_ 
Geld kostete. Das Salz wurde von капа- зо 
disch_ Sportfliegern iiber das ganz_ Dorf 
verstreut und es war, als es fertig war, ei
ne wunderschon_ Winterlandschaft. In 
der nachst_ Nacht begann es zu schnei- 
en, am friih_ Morgen lag in den 35 
schwarz_ Waldern ringsum dick_ 
Schnee, nur in dem Goldgraberdorf war 
nichts ander_ zu sehen als hasslich_ 
braun_ Matsch (m).

Leben fiihren, ist das Faulenzen in d_ 
dreiwochig_ Ferien in der Regel langwei- 20 
lig. Kein Wunder, dass sich der Hobby- 
urlaub immer grofier_ Beliebtheit erfreut; 
Ferien mit interessant_, abwechslungs- 
reich_ Programm.
Im Aktiv-Urlaub bleibt der Erholung su- 25 
chend_ Mensch tatig. Aktiv-Urlaub, das 
kann mit ein_ vormittaglich_ Sprach- 
kurs, tatig_ Mithilfe bei archaologisch_ 
Ausgrabungen, sportlich_ Segeln, an- 
strengend_ Bergtouren, konzentriert_ зо 
Schachspielen usw. verbunden sein. 
K6rperlich_ und geistig_ Tatigkeit mil- 
dert die ungewohnt_ Belastung durch 
die plotzlich_ Umstellung im Urlaub. - 
Mafivoll_ Stress, das ist wichtig! 35

und es ist verstandlich, dass man diese 
unbewohnt_ Gebiete nutzbar machen 
wollte.
Auf einer Flache von mehrer_ 10 000 
Quadratkilometern wurden samtliche 15 
uralt_ Baume abgeholzt oder abge- 
brannt und die neu_ Siedler, arm_ Leute 
aus den unter_ Schichten der Bevolke
rung, begannen mit ihrer schwer_ Ar
beit. Im erst_ Jahr bekamen sie reich_ 20
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Ernten, das zweit_ Jahr brachte schon 
geringer_ Ertrage und im darauf fol- 
gend_ Jahr zeigte sich eine schrecklich_ 
Katastrophe. Auf dem Boden, der mit so 

25 groft Miihe bearbeitet worden war, 
wuchs nichts mehr. Alle jung_ Pflanzen 
verwelkten, die neugesat_ Saat vertrock- 
nete im unfruchtbar_ Boden. Etwas Un- 
erwartet_ war geschehen? Nein! Der 

30 schon_ Plan der brasilianisch_ Regie- 
rung war ein schwer_ Irrtum! Erst jetzt 
begann man mit geologisch_ Untersu- 
chungen des Urwaldbodens und musste 
feststellen, es ist Sand, locker_, trocken_ 

35 Sand!
Die Frage ist nun, wie solche riesig_ Бай
т е  auf diesem sandig_ Boden tiber- 
haupt wachsen konnten. Nach unseren 
neuest_ Erkenntnissen geschieht das so: 

40 In dem feucht_ und heifi_ Klima vermo- 
dern (= verwesen, verfaulen) herabfal- 
lend_ Blatter und Aste sehr schnell und

bilden ausreichend_ Dtinger ftir die Бай
те , deren weit ausgebreitet Wurzeln 
flach unter dem Sandboden liegen. 45
Nun hatte man aber alle jahrhundert- 
alt_ Baume abgeholzt; im weit_ Umkreis 
von viel_ Kilometern war kein einzig_ 
Baum stehen geblieben, so dass die tag- 
lich_ Sonnenhitze und schwer_ Regen- 50 
falle den schutzlos_ Boden zerstorten. 
Nachdem die Siedler nach Ablauf des 
dritt^ Jahres ihr unfruchtbar Land wie
der verlassen hatten, blieb nichts zuriick 
als eine tot_ Wiiste. 55
Etwas ander_ ware es gewesen, wenn die 
Experten einig_ Jahre friiher genauer_ 
Bodenuntersuchungen gemacht hatten. 
Dann hatten sie rechtzeitig festgestellt, 
dass im Urwaldgebiet grofi_ Flachen un- 60 
brauchbar sind, dass man aber auf klei- 
ner_ Platzen, die vom schiitzend Wald 
umgeben sind, viel_ Menschen ein sinn- 
voll_ Leben ermoglichen kann.

§ 40 Komparation des Adjektivs
Vorbemerkungen

1. Sowohl attributive Adjektive als auch modale Adverbien kann man steigern, d.h. 
man kann im Vergleich die hohere Stufe (= Komparativ) und die hochste Stufe (= 
Superlativ) bilden.

2. Das attributive (hinzugefiigte) Adjektiv steht vor dem Substantiv und ist ihm 
zugeordnet:
der sonnige Tag; ein regnerischer Sonntag.

3. Modale Adverbien beziehen sich auf das Verb des Satzes. Man fragt Wie?:
Der letzte Sommer war heifi.

I Allgemeine Regeln

Adjektivattribut Adverb

Komparativ

Superlativ

das kalte Wetter im Oktober 
das kaltere Wetter im November

der kalteste Januar seit zehn

Im Oktober ist es oft schon kalt. 
Im November ist es meistens 
kalter.
Im Durchschnitt ist es im Januar

Jahren am kaltesten.
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1. Der Komparativ ist eine Vergleichsform, die einen Unterschied anzeigt. Nach dem 
Komparativ steht als (niemals wie\). Man bildet den Komparativ mit -er.
a) Der attributive Komparativ hat -er und die Adjektivendung: 

der starkere Wind; ein leichteres Gewitter
b) Der adverbiale Komparativ hat nur -er:

In Hamburg regnete es starker als in Hannover.
2. Der Superlativ bezeichnet die einmalig hochste Stufe; deshalb wird er immer mit 

dem bestimmten Artikel verwendet. Man bildet den Superlativ mit -st.
a) Der attributive Superlativ hat -st und die Adjektivendung: 

der Icingste Tag des Jahres
b) Der adverbiale Superlativ wird immer mit am ... -sten gebildet:

Am 22. Ju li war die Sieht auf die Alpen am klarsten.

II Gebrauch des Superlativs
1. Der Superlativ ist die hochste Steigerungsstufe:

Der Aquator ist der langste Breitengrad.
2. Meist ist es notwendig, eine Aussage mit einem Superlativ durch Orts- oder Zeitan- 

gaben oder durch andere Hinzufiigungen einzuschranken.
Der Mount Everest ist der hochste Berg der Erde.
Das war der warmste Maitag seit zehn fahren.
W ir wohnen in der hasslichsten Stadt, die ich kenne.

3. Man kann den Superlativ dadurch einschranken, dass man ihn auf eine Gruppe 
gleichartiger Sachen oder Personen (siehe § 37, I, 3) bezieht. Diese Gruppe im 
Genitiv Plural (oder seltener mit von + Dativ) bestimmt die Endung von einer, eine, 
eines.
Der Rhein ist einer der verkehrsreichsten Strome (m).
Die Heuschrecke ist eines der schadlichsten Insekten (n).
Die Konigin lebt in einem der schdnsten Schlosser (n) von England.
Zum Gliick ist meine Wohnung eine der billigsten (Wohnungen) in Frankfurt.

III Sonderformen

1. Einige einsilbige Adjektive bilden den Komparativ und den Superlativ mit 
einem Umlaut: 
arm, armer, am drmsten
Ebenso: alt, dumm, grob, hart, jung, kalt, klug, kurz, lang, scharf, stark, 
schwach, warm; auch: gesund.
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2. a) Adjektive mit unregelmaliiger Komparation:
hoch attributiv das hohe Haus das hohere Haus das hochste Haus

adverbial es ist hoch es ist hoher es ist am hochsten
nah attributiv das nahe Ziel das nahere Ziel das nachste Ziel

adverbial es ist nah es ist naher es ist am nachsten
gut attributiv die gute Art die bessere Art die beste Art

adverbial es ist gut es ist besser es ist am besten
viel attributiv viele Angebote mehr (undekli die meisten Ange

nierbar) Angebote bote
adverbial es gibt viel es gibt mehr es gibt am meisten

gern adverbial das tue ich gern das tue ich lieber das tue ich am
liebsten

\

Anmerkung

1. mehr (undeklinierbar) bezeichnet eine unbestimmte Menge und steht vor arti- 
kellosen Substantiven im Singular und Plural. (Siehe § 37, II, 4 und § 39, III, 3)

2. mehrere (deklinierbar) bezeichnet eine unbestimmte Zahl (= einige; mehr als 
zwei):
Ich musste mehrere Stunden beim Zahnarzt warten.

b) Unregelmaliige Sonderformen auf -stens, die nur adverbial gebraucht werden 
und eine abweichende Bedeutung haben:
hochstens Kleine Kinder sollten hochstens drei Wochen von ihren 

Eltern getrennt sein. 
nachstens W ir werden Sie nachstens genauer informieren.
bestens Er war bestens auf sein Examen vorbereitet.
meistens Ftir seine Verspatung hatte er meistens eine Ausrede.
wenigstens Schick ihm wenigstens hundert Mark, 
mindestens Das Schwein wiegt mindestens vier Zentner. 
zumindest Du hattest zumindest anrufen konnen.

3. a) Adjektive auf -d, -t, -tz, -z, -sch, -ss und -H bilden den Superlativ mit einem Hilfs-e:
wild
breit
stolz
spitz
heifi
krass
hiibsch

wilder
breiter
stolzer
spitzer
heifier
krasser
htibscher

am wildesten 
am breitesten 
am stolzesten 
am spitzesten 
am heiSesten 
am krassesten 
am hiibschesten

b) Ebenso Adjektive, die von einem Partizip Perfekt der schwachen Verben 
abgeleitet sind:
vertraut vertrauter am vertrautesten
beliebt beliebter am beliebtesten

Ausnahmen ohne Hilfs-e;
a) groli, grafter, am groftten
b) Adjektive auf -isch: am neid/schsten, am heim/sc/isfen
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c) Adjektive, die von einem Partizip Prasens abgeleitet sind: 
bedeutend, bedeutender, am bedeutendsfen 
zutreffend, zutreffender, am zutreffendsfen

d) Adjektive, die von einem Partizip Perfekt der schwachen Verben abgeleitet 
sind und auf -ert, -elt oder -tet enden: 
begeistert, begeisterter, am begeisterfsfen 
bektimmert, bektimmerter, am bekimirnerf.sfen 
verzweifelt, verzweifelter, am verzweifelf.sfen 
gefiirchtet, gefiirchteter, am gefurchtefsten

4. Adjektive auf -el oder -er haben Sonderformen: 
dunke/ der dunk/e Keller es wird dunk/er 
edel der ed/e Wein er ist ed/er
teuer der teure Mantel er ist teurer

es ist am dunke/sfen 
er ist am edelsten 
er ist am teuersten

la  Uben Sie den Komparativ.
Sprich bitte laut!
Gut, ich werde je tz t lauter sprechen a\s bieher.

Statt gut kann man seine Bereitschaft freundlicher durch (ja) gern ausdrucken. 
Ein klein wenig Ungeduld zeigen Sie, wenn Sie sagen: Also schon, ich werde ..., 
besonders wenn Sie schon betonen.

1. Schreib bitte schnell! 7. Bediene bitte freundlich!
2. Sprich bitte deutlich! 8. Arbeite bitte sorgfaltig!
3. Rechne bitte genau! 9. Fahr bitte vorsichtig!
4. Hor bitte gut zu! 10. Sei bitte ordentlich!
5. Sei bitte leise! 11. Ub bitte viel!
6. Lauf bitte langsam!

Der Bus fahrt aber nicht sehr schnell!
Dae etimmt, er konnte schneller fahren.

Andere Moglichkeiten der Zustimmung: Da haben Sie Recht, ...; Ja, wirklich, 
...; Da bin ich ganz Ihrer Meinung, ... (Betonung auf „wirklich" oder „ganz".)

1. Der Radfahrer fahrt aber nicht sehr 
vorsichtig!

2. Der Motorradfahrer ist aber nicht 
sehr rticksichtsvoll!

3. Die Fufiganger gehen aber nicht 
sehr schnell iiber die Strafte!

4. Der Autofahrer ist aber nicht sehr 
hoflich!

5. Die Strafienlaternen sind aber nicht 
sehr hell!

6. Die Strafie ist aber nicht sehr gut!
7. Der Bus ist aber nicht sehr billig!
8. Die Haltestelle ist aber nicht sehr 

nah!
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Essen (n) / billig. Dieses Essen ist aber nicht billig!
Stimmt, es konnte b illiger sein.

1. Kellner (m) / hoflich 5. Kartoffeln (PI.) / weich
2. Kaffee (m) / stark 6. Bier (n) / kalt
3. Brotchen (PI.) / frisch 7. Pudding (m) / stifi
4. Suppe (f) / warm 8. Apfel (PI.) / saftig

d Schuhe (PI.) / bequem. Sind die Schuhe nicht bequem?
Sie konnten bequemer sein.

Umgangssprachlich setzt man gern na ja vor die Antwort: Na ja, sie konnten...

1. Jacke (f) / warm 6. Socken (PL) / lang
2. Einkaufstasche (f) / fest 7. Wolle (f) / grob
3. Mantel (m) / leicht 8. Fell (n) / dick
4. Kleid (n) / modern 9. Leder (n) / gut
5. Anzug (m) / billig 10. Giirtel (m) / breit

2 Uben Sie die Steigerungsstufen.

Fritz springt ... als Emil, (hoch / Hans) 
Fritz springt hoherals Emil.
Aber Hans springt am hochsten.

1. Stella spricht ... Deutsch als Mi- 
chaela. (gut / Angela)

2. Muller arbeitet ... als Maier. (zu- 
verlassig / Schulze)

3. Wein trinkt er ... als Bier, (gern / 
Sekt)

4. Seine Kusinen stehen ihm ... als 
seine Tante. (nah / Geschwister)

5. Das Radio war ... als der Platten- 
spieler. (teuer / der Fernseher)

6. Ein Skorpionstich ist ... als ein 
Wespenstich. (gefahrlich / ein 
Schlangenbiss)

7. Mein Schaferhund ist ... als euer 
Dackel. (wild / der Jagdhund des 
Nachbarn)

8. Sie isst Rindfleisch ... als Schwei- 
nefleisch. (gern / Hammelfleisch)

9. Im Einzelhandelsgeschaft ist die Be- 
dienung ... als im Warenhaus. 
(freundlich / im Tante-Emma-Laden)

10. Im Zug reist man ... als im Bus. 
(schnell / im Flugzeug)

11. In der Sahara ist es ... als in Israel, 
(heifi / am Aquator)

12. In Gronland ist es ... als in Schwe- 
den. (kalt / im Nordosten von Russ- 
land)

13. Der Amazonas ist ... als der Missis
sippi. (lang / der Nil)

14. In Asien sind Dialekte ... als in 
Sudamerika. (verbreitet / in Afrika)

15. In Europa ist die Zahl der Deutsch- 
sprechenden ... als die Zahl der 
Menschen, die Englisch als Mutter
sprache sprechen. (hoch / die Zahl 
der Russischsprechenden)
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Ich mochte ein Paar warme Handschuhe.
Haben 5ie keine warmeren?- Nein, das sind die warmsten, die wir haben.

3 Loen  Sie die Steigerungsstufen.

Die Antwort klingt so hoflicher: Nein, leider ...; Nein, es tut mir Leid, ...; oder: 
Ich bedaure, aber das ...

Ich mochte ...
1. .. einen guten Tennisschlager. 6. . . ein Paar leichte Sommerschuhe
2. .. eine grofie Einkaufstasche. 7. . . einen warmen Wintermantel.
3. .. einen kleinen Fotoapparat. 8. . . einen billigen Wecker.
4. .. festes Packpapier. 9. . . einen bequemen Sessel.
5. .. ein Paar schwere Wanderschuhe. 10. . . einen preiswerten Kalender.

4 Herr Neureich ist mit nichts zufrieden.

Die Wohnung ist nicht grofi genug.
Er mochte eine groftere Wohnung.

1. Die Lampen sind nicht hell genug.
2. Die Mobel sind nicht elegant genug.
3. Das Porzellan ist nicht wertvoll 

genug.

4. Der Schrank ist nicht breit genug.
5. Der Orientteppich ist nicht alt genug.
6. Das Fernsehbild ist nicht grofi genug.

5 Im Antiquitatenladen findet man ...

interessante Dinge.
die interessantesten Dinqe.

1. elegante Vasen 4. wertvolle Glaser 7.
2. merkwlirdige Bilder 5. verrtickte Bierkrtige 8.
3. alte Spielsachen 6. teure Mobel

hlibsche Bilderrahmen 
altmodische Stehlam- 
pen

6 Bilden Sie Fragen mit dem Superlativ und veranstalten Sie dann ein Quiz. 
(Losungen S. 323)

1. W ie heifit das (grofi) Saugetier der 9. Wo ist es am (kalt)?
Erde? 10. Wo regnet es am (viel)?

2. W ie heifit das (klein) Saugetier der 11. In welcher Gegend der Erde ist es
Erde? am (sttirmisch)?

3. W ie heifit das Tier mit dem (hoch) 12. Wann ist auf der Nordhalbkugel
Wuchs? der (kurz) Tag?

4. Welches Tier kann am (schnell) 13. Wann ist auf der Nordhalbkugel
laufen? der (lang) Tag?

5. Welche Schlange ist am (giftig)? 14. Wie heiSt das (leicht) Gas?
6. W ie heifit der (grofi) Ozean? 15. Wann sind wir von der Sonne am
7. W ie tief ist die (tief) Stelle des Mee- (weit) entfernt?

res? 16. Wann ist die Sonne der Erde am
8. Welches ist der (klein) Erdteil? (nah)?
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7 Uben Sie nach folgendem Muster:

A: (behauptet) Der alte Turm ist das schonste Gebaude dieser Stadt.
&: (protestiert) Es qibt aber noch andere schone Gebaude in dieser Stad t. 
A: (muse zuqeben) Der alte Turm ist eines der echonsten Gebaude in dieser 

Stad t.

1. Das Herz ist das empfindlichste Or
gan in unserem Korper.

2. Homer war der groftte Dichter im 
Altertum.

3. Diese chinesische Vase ist das kost- 
barste Gefafi in diesem Museum.

4. Das Fahrrad ist die ntitzlichste Er- 
findung seit 200 Jahren.

5. Das Grippevirus ist wahrscheinlich 
das gefahrlichste (Virus). (PL: Viren)

6. Der Zug von Paris nach Marseille 
ist der schnellste (Zug) in Frank- 
reich.

7. Als wir den Professor kennen lern- 
ten, wussten wir nicht, dass er der

bekannteste (Professor) ftir afrikani- 
sche Literaturgeschichte ist.

8. Der franzosische Regisseur hat den 
besten Film in dieser Saison ge- 
dreht.

9. W ir haben an der tollsten Party in 
diesem W inter teilgenommen.

10. In Koln wurde das hasslichste 
Museum (PI. Museen) gebaut.

11. Seit der Renovierung gilt unser 
Haus als das schonste (Haus) im 
Viertel.

12. Wissen Sie, dass Sie mit dem ein- 
flussreichsten Mann in dieser Stadt 
gesprochen haben?

§ 41 Adjektive und Partizipien als Substantive
a) In unserem Abteil saSen einige Jugendliche.
b) Die jungen Leute diskutierten mit den Reisenden.
c) Ein alter Beamter wollte die Argumente der Jugendlichen nicht anerkennen.
Adjektive und Partizipien, die als selbststandige Substantive gebraucht werden, 
werden wie ein Adjektiv dekliniert.

zu a) Folgende gebrauchliche Substantive sind aus Adjektiven entstanden:
der Adlige, ein -er der Jugendliche, ein - er
der Arbeitslose, ein - er der Kranke, ein - er
der Bekannte, ein - er der Lahme, ein - er
der Blinde, ein - er der Rothaarige, ein - er
der Blonde, ein - er der Schuldige, ein - er
der Deutsche, ein - er der Staatenlose, ein - er
der Farbige, ein - er der Taubstumme, ein - er
der Fremde, ein - er der Tote, ein - er
der Geizige, ein - er der Verwandte, ein - er
der Gesunde, ein - er der Weise, ein - er
der Heilige, ein - er der Weifie, ein - er
zu b) Folgende gebrauchliche Substantive sind aus dem Partizip Prasens entstanden 
(Das Partizip Prasens wird gebildet aus dem Infinitiv + -d: fragend, laufend.
Siehe § 46, I):
der Abwesende, ein - er der Leidtragende, ein - er
der Anwesende, ein - er der Reisende, ein - er
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der Auszubildende, ein - er 
der Heranwachsende, ein - er

der Uberlebende, ein - er 
der Vorsitzende, ein - er

zu c) Folgende gebrauchliche Substantive sind aus dem Partizip Perfekt entstanden 
(Bildung des Perfekts siehe § 6, I, 5; § 7; § 8; § 46):
der Angeklagte, ein - er 
der Angestellte, ein - er 
der Beamte, ein - er 
aber: die / eine Beamtin 
der Behinderte, ein - er 
der Betrogene, ein - er 
der Betrunkene, ein - er 
der Gefangene, ein - er

der Gelehrte, ein - er 
der Geschiedene, ein - er 
der Verheiratete, ein - er 
der Verletzte, ein - er 
der Verliebte, ein - er 
der Verlobte, ein - er 
der Verstorbene, ein - er 
der Vorgesetzte, ein - er

1 Uben Sie Definitionen.

der Geizige / moglichst nichts von seinem Besitz abgeben wollen
Ein Geiziger iet ein Mensch, der moglichst nichts von seinem besitz abqeben will.

1. der Betrunkene / zu viel Alkohol 
trinken (Perf.)

2. der Geschiedene / seine Ehe gesetz- 
lich auflosen lassen (Perf.)

3. der Staatenlose / keine Staatszu- 
gehorigkeit besitzen

4. der Taubstumme / nicht horen und 
nicht sprechen konnen

5. der Weise / klug, verniinftig und le- 
benserfahren sein

6. der Uberlebende / bei einer Katastro- 
phe mit dem Leben davonkoinmen 
(Perf.)

7. der Vorsitzende / eine Partei, einen 
Verein o.A. leiten

8. der I^hme / sich nicht bewegen konnen
9. der Auszubildende / eine Lehre ma

chen
10. der Vorgesetzte / anderen in seiner be- 

ruflichen Stellung tibergeordnet sein

2 Definieren Sie in ahnlicher Weise selbststandig.

1. der Weifie
2. der Farbige
3. der Verstorbene
4. der Gefangene

der Reisende 
der Abwesende 
der Anwesende 
der Arbeitslose

9. der Einaugige 
10. der Schuldige

3 Setzen Sie die Definitionen aus Ubung 2 in den Plural.

der Weifie
WeiEe sind Menschen mit heller Hautfarbe.

Erganzen Sie die Endungen.

Ein Betrunken_ fuhr gestern auf der Au
tobahn als sogenannter Geisterfahrer in 
der falschen Richtung. Dabei rammte er 
einen Bus. Trotzdem fuhr der Betrun- 
ken_ weiter. Die Leidtragend^ waren die 
Reisend^ in dem Bus, meist Jugendlich_,

die zu einem Fufiballspiel fahren woll
ten. Der Bus kam von der Fahrbahn ab 
und iiberschlug sich. Das Ergebnis: ein 
Tot und 15 Verletzt . Ein Schwerver- 
letzt_ wurde mit dem Hubschrauber ins 
Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer,

10
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ein Angestellt^ der hiesigen Stadtverwal- 
tung, blieb unverletzt; der Tot_ jedoch

15 ist ein naher Verwandt_ des Fahrers. 
Dem Schuldig_, den man kurz nach 
dem Unfall stoppen konnte, wurde eine

Blutprobe entnommen. Der Fiihrer- 
schein des Betrunken_ wurde sicherge- 
stellt.

§ 42 Adverbien

I Allgemeine Regeln

a) Ich sehe ihn bald.
Er arbeitet sorgfaltig.
Dein Auto steht da hinten.

b) Das Wetter war ungewohnlich gut. 
Sie ist ziemlich ungeschickt.

c) Er hat ein bewundemswert gutes 
Gedachtnis.

Adverbien werden nicht dekliniert. Sie beziehen sich auf das Verb und nehmen eine 
eigene Position im Satz ein (siehe § 22 VII-IX).

zu a) Man fragt: Warum, wie, wo ist oder geschieht etwas?

zu b) Adverbien konnen sich auf andere Adverbien beziehen. Man fragt: Wie unge
schickt war sie? - Antwort: Ziemlich ungeschickt.

zu c) Adverbien konnen sich auch auf Adjektivattribute beziehen. Man fragt: Was 
fur ein Gedachtnis? - Antwort: Ein bewundemswert gutes Gedachtnis.

II Temporaladverbien

Temporaladverbien geben an, wann, bis wann, seit wann, wie lange, wie oft 
etwas ist oder geschieht.

Die folgende Einteilung entspricht der inhaltlichen Bedeutung der Temporaladverbien, 
nicht dem Tempusgebrauch im Satz- und Textzusammenhang:
1. Gegenwart: heute, jetzt, nun, gerade; sofort, augenblicklich; gegenwartig,

heutzutage
2. Vergangenheit: gestern, vorgestern; bereits, eben, soeben, vorhin, friiher,

neulich, kiirzlich; inzwischen, unterdessen; einst, einmal, ehemals, jemals; 
seither, vorher, damals, anfangs

3. Zukunft: morgen, tibermorgen; bald, demnachst, nachstens, kiinftig; nachher,
danach, spater

4. Allgem ein: wieder, oft, oftmals, haufig, mehrmals, stets, immer, immerzu,
ewig; erst, zuerst, zuletzt, endlich; nie, niemals, morgens, mittags, abends, 
nachts, vormittags usw.
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Im gleichen Sinn wird auch der Akkusativ der Zeit gebraucht, z.B.: alle Tage, nachste 
Woche, jeden Monat, voriges jahr usw.

Anmerkung

Ill Modaladverbien

Modaladverbien geben an wie, auf welche Art, mit welcher Intensitat etwas ist oder 
geschieht.

1. Adjektive konnen als modale Adverbien gebraucht werden:
Er fragte mich freundlich.
Es geht mir schlecht.
In dieser Funktion werden sie nicht dekliniert, konnen aber gesteigert werden.

2. Die folgenden Modaladverbien geben der Aussage eine bestimmte Richtung oder 
Farbung. Die meisten beziehen sich auf ein Qbergeordnetes Adverb, und zwar 
verstarkend: sehr, besonders, aufierordentlich, ungewohnlich 
abschwachend: fast, kaum, beinahe; ganz, recht, einigermafien, ziemlich 
in Frage stellend: wohl, vielleicht, versehentlich, vermutlich, moglicher-

weise, wahrscheinlich 
bestarkend: sicher, bestimmt, allerdings, natiirlich, gewiss, folgender-

maften, tatsachlich, absichtlich, unbedingt 
verneinend: gar nicht, iiberhaupt nicht, keineswegs, keinesfalls;

vergebens, umsonst

3. Modale Adverbien , die mit -er + -weise gebildet werden:
Er steht normalerweise um 7 Uhr auf.
Er hat dummerweise den Vertrag schon unterschrieben.
Sie haben glticklicherweise die Prtifung bestanden.
Er hat ihm verstandlicherweise nicht mehr als hundert Mark geliehen.

4. Modale Adverbien zur Angabe eines Grundes oder einer Bedingung, die mit -halber 
oder -falls gebildet werden:
W ir haben vorsichtshalber einen Rechtsanwalt genommen. (= weil wir 
vorsichtig sein wollten)
Das Haus ist umstandehalber zu verkaufen. (= weil die Umstande so sind)
Er wird schlimmstenfalls eine Geldstrafe zahlen mussen. (= wenn es 
schlimm kommt)
Bestenfalls wird er freigesprochen. (= wenn der beste Fall eintritt)

IV Lokaladverbien

Lokaladverbien geben an, wo etwas ist oder geschieht, wohin sich etwas bewegt oder 
woher etwas kommt: —
wo? da, dort, hier; aufien, draufien, drinnen, druben, innen; oben, unten, mitten, 

vorn, hinten, links, rechts
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wohin? dahin, dorthin, hierhin; hinaus, heraus, hinein, herein, hinauf, herauf, 
hinunter, herunter, hinuber, heriiber; aufwarts, abwarts, vorwarts, riickwarts, 
seitwarts - oder mit Praposition: nach unten / oben usw. 

woher? daher, dorther - oder mit Praposition: von unten / drauSen usw.

Anmerkungen

1. Mit Hilfe der Endung -ig konnen aus Adverbien attributive Adjektive gebildet 
werden:
der heutige Tag, im vorigen Monat:
heutig-, gestrig-, morgig-, hiesig-, dortig-, obig-, vorig-

2. aus den Adverbien aullen, innen, oben, unten, vom, hinten usw. konnen ebenfalls 
attributive Adjektive gebildet werden:
aufiere Probleme, innere Krankheiten, das untere oder unterste Stockwerk, die 
hintere oder hinterste Reihe, die vorderen oder vordersten Sttihle

1 Bilden Sie aus dem Adverb ein attributives Adjektiv.

die Zeitung von gestern die qeetrige Zeitung

1. die Nachricht von gestern 5. die Jugend von heute
2. das Wetter von morgen 6. die Zeilen von oben
3. die Stadtverwaltung von hier 7. das Wissen von jetzt
4. die Beamten von dort 8. die Versuche bisher

2 Setzen Sie die folgenden Adverbien sinnvoll ein.

a) bestenfalls b) dummerweise c) folgendermafien d) normalerweise e) oftmals
f) verstandlicherweise g) vorsichtshalber

W ir sind diesen Weg ... gegangen. Dennoch habe ich ... die Wanderkarte 
mitgenommen. Ich denke, wir laufen am besten ... : von hier iiber den Blocks- 
berg nach Ixdorf. ... kann man den Weg in einer Stunde zurticklegen.
Wegen des Schnees braucht man heute ... etwas langer. Jetzt habe ich doch ... 
meine Brieftasche zu Hause gelassen! In meinem Portmonee habe ich 
nur noch fiinf Mark; das reicht ... ftir ein Bier ftir jeden.

3 Formulieren Sie die Satze mit den angegebenen Adverbien.

Wie ist die Wohnung eingerichtet? / schon
Es handeit sich um eine schon eingerichtete Wohnung.

1. W ie grofi sind die Hochhauser? / erstaunlich
2. W ie hoch ist die Miete ftir die Btiroraume? / unglaublich
3. W ie bekannt ist der Schauspieler? / allgemein
4. W ie ist mein neues Auto lackiert? / rot
5. W ie ist das Kind erzogen worden? / gut
6. W ie ist das Haus renoviert worden? / unvollstandig und nicht sachgerecht
7. Wie ist die Einigung zwischen den Partnern entstanden? / mtihsam
8. W ie wurde die Maschine konstruiert? / fehlerhaft
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9. W ie wurden die Vorschriften zum Umweltschutz in der Chemiefabrik 
behandelt? / allzu oberflachlich

10. W ie zahlen die Mieter (Aktiv) / im Allgemeinen regelmafiig
11. Wie wachsen einige Baume? / schnell
12. Wie wurde das Spiel unserer FuSballmannschaft verloren? / haushoch
13. Wie hat die FuSballmannschaft verloren? / haushoch
14. Wie argumentiert die Zigarettenindustrie im Streit mit dem Fernsehen? / 

ungeschickt
15. Wie wurde der Angeklagte verurteilt? / von dem Richter ungerecht
16. W ie hat man das Unfallopfer ins Krankenhaus gebracht? / schwer verletzt
17. Wie ist diese Suppe zu kochen? / besonders leicht
18. W ie sind diese Probleme zu losen? / iiberhaupt nicht oder nur schwer

§ 43 Modale Adverbien mit Dativ bzw. Akkusativ

Auswahl der gebrauchlichsten Adverbien mit Dativ

abtraglich Das Rauchen ist seiner Gesundheit abtraglich.

ahnlich Das Kind ist der Mutter ahnlich.

angeboren Der Herzfehler ist ihm angeboren.

angemessen Ein Studium an einer Fachhochschule ist ihm angemessen.

behilflich Der Gepacktrager war der Dame behilflich.

beschwerlich Lange Zugreisen sind mir zu beschwerlich.

bekannt Seine Aussage ist mir seit langem bekannt.

bewusst Das ist mir noch niemals bewusst geworden.

bose Er ist seiner Freundin bose.
entsprechend Unser Verhalten war dem seinen entsprechend.
fremd Er ist mir immer fremd geblieben.
gegenwartig Der Name war dem Professor im Augenblick nicht gegenwartig.

gelaufig Das Wort ist dem Auslander nicht gelaufig.

gelegen Die Nachzahlung kommt mir sehr gelegen.
gewachsen Er ist den Problemen nicht gewachsen.

gleichgiiltig Die Politik ist mir im Allgemeinen nicht gleichgiiltig.

nahe W ir waren dem Ziel schon nahe.
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peinlich Sein Lob war mir peinlich.
recht Sein Aufenthalt war den Verwandten nicht recht.
sympathisch Die Zeugin war dem Richter sympathisch.

treu Er ist ihr treu geblieben.
iiberlegen Die bayerische Fufiballmannschaft war den Hamburgern 

Iiberlegen.
unterlegen Er war seinen Konkurrenten unterlegen.
vergleichbar Dein Lebensweg ist meinem vergleichbar.
verhasst Dieser Mensch ist mir verhasst.
zugetan Er ist den Kindern sehr zugetan.
zuwider Deine Liigen sind mir zuwider.

II Modale Adverbien mit Zeit- und Mafiangaben im Akkusativ

alt
breit
dick
hoch
tief
lang
schwer
weit
wert

Der Saugling ist erst einen Monat alt.
Das Regal ist einen Meter breit.
Das Brett ist 20 mm dick.
Der Mont Blanc ist fast 5000 m hoch.
Die Baugrube ist etwa zehn Meter tief.
Moderne Betten sind 2,30 m lang.
Das kaiserlicher Silberbesteck war einen Zentner schwer. 
Vogel konnen liber 10 000 Kilometer weit fliegen.
Die Aktien sind nur noch die Halfte wert.

1 Erganzen Sie die Pronomen bzw. Artikel.

1. Ich habe sie offenbar verargert; 
nun ist sie... bose.

2. Der Arzt sagte zu mir: Moglichst 
keine Aufregung! Das is t ... Ge- 
sundheit abtraglich.

3. Er hat sich nicht mal bedankt. Das 
sieht... ahnlich!

4. Sie ist unglaublich gelenkig; das ist 
... angeboren.

5. Ich verstehe mich nicht gut mit ih
nen; sie sind ... fremd.

6. Du musst... Gesundheitszustand 
entsprechend leben!

7. Der altere Herr mag die jungen 
Leute von nebenan. Sie sind ... 
sympathisch und er is t... sehr zu- 
getan; umgekehrt sind sie ... beim 
Einkaufen und Tragen der Sachen 
gefallig.
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8. Es ist... Menschen (PL) nicht 
gleichgiiltig, ob ihr Lebensgefahrte 
... treu ist oder nicht.

9. Es is t ... nicht bewusst, wann ich 
die Leute verargert habe; aber ich 
weiS, ich bin ... verhasst.

10. Sie ist... in Mathematik, aber ich 
bin ... dafiir in Sprachen iiberle

gen. ... Anforderungen in den 
anderen Fachern sind wir beide ge- 
wachsen.

11. Das kom m t... gerade gelegen, dass 
du vorbeikommst! Kannst du ... 
beim Umraumen mal behilflich 
sein?

§ 44 Adverbien mit Prapositionen

Worauf seid ihr stolz?
W ir sind stolz auf sein ausgezeichnetes Examen.
W ir sind stolz darauf, dass er ein ausgezeichnetes Examen gemacht hat.

Auswahl der gebrauchlichsten Adverbien mit Praposition

arm an + D 
angesehen bei + D 
argerlich iiber + A 
aufmerksam auf + A 
begeistert von + D 
bekannt mit + D 

bei + D 
ftir + A 

bekiimmert iiber + A 
beliebt bei + D 
blass vor + D 
bose auf + A 
betroffen von + D 

iiber + A 
besessen von + D 
beunruhigt iiber + A 
eifersiichtig auf + A 
entsetzt iiber + A 
erfreut iiber + A 
erkrankt an + D 
fahig zu + D 
fertig mit + D 

zu(r) + D 
frei von + D 
freundlich zu + D

Phantasie 
seinen Kollegen 
die Verspatung 
die Verkehrsregeln 
dem neuen Backrezept 
seinen Nachbarn 
seinem Vorgesetzten 
seine Unpiinktlichkeit 
seinen Misserfolg 
seinen Kommilitonen 
Neid
seinen Hund
der Gehaltsktirzung
den plotzlichen Tod seines Vetters
den neuen Ideen
die Wirtschaftslage
seine Schwester
den Mord im Nachbarhaus
die rasche Genesung
Kinderlahmung
dieser Tat
dem Kofferpacken
Abfahrt
Gewissensbissen 
alien Menschen
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froh liber + A 
gllicklich iiber + A 
interessiert an + D 
nachlassig in + D 
neidisch auf + A 
ntitzlich fiir + A 
rot vor + D 
reich an + D 
stolz auf + A 
schadlich fiir + A 
tiberzeugt von + D 
verbittert liber + A 
verliebt in + A 
voll von + D 
verrtickt nach + D 
verschieden von + D 
verstandnisvoll gegeniiber + D 
verwandt mit + D 
verwundert liber + A 
voreingenommen gegeniiber + D 
zufrieden mit + D 
zurlickhaltend gegeniiber + D

die neue Stellung
die billige Wohnung
den Forschungsergebnissen
seiner Kleidung
den Erfolg seines Kollegen
den Haushalt
W ut
Talenten
sein gutes Ergebnis 
die Baume
der Richtigkeit seiner Theorie 
den langen Verwaltungsweg 
die Frau seines Freundes 
Begeisterung
einem schnellen Sportwagen 
seinen Geschwistern 
derJugend
der Frau des Ministers 
seine Geschicklichkeit 
berufstatigen Frauen 
der guten Ernte 
seinen Mitmenschen

1 Erganzen Sie die Prapositionen.
1. Der Bauer is t ... seiner Ernte sehr 

zufrieden; aber er ist verbittert 
dar_, dass durch die reiche Getrei- 
deernte die Preise fallen.

2. Der gute Junge ist ganz verrtickt... 
meiner Schwester, aber die is t ... 
ihm Iiberhaupt nicht interessiert. 
Sie hat einen anderen Freund. Er ist 
nun ... ihre Gleichgtiltigkeit recht 
beklimmert und ... den Freund 
nattirlich furchtbar eiferstichtig.

3. Der Stadtverordnete is t ... seinen 
Kollegen sehr angesehen, denn er 
ist bekannt ... seine gerade, mutige 
Haltung. Er ist freundlich ... jeder- 
mann und verstandnisvoll ... den 
Anliegen der Biirger.

4. Viele Menschen sind beunruhigt... 
die politische Entwicklung. Sie sind 
entsetzt... die furchtbaren moder- 
nen Waffen und tiberzeugt... der 
Notwendigkeit, den Frieden zu be- 
wahren.

5. Schon lange war mein Bruder ... 
deine Schwester verliebt. Ich bin 
sehr froh und gllicklich dar_, dass 
die beiden heiraten wollen und 
stolz ... eine so htibsche und kluge 
Schwagerin. Die Eltern sind ihr ... 
noch etwas voreingenommen; aber 
sie wird schon fertig ... ihnen, da_ 
bin ich tiberzeugt.

6. Mein Bruder is t ... Tuberkulose er- 
krankt. Als er es erfuhr, wurde er 
blass ... Schreck. Nun ist er in ei
ner Klinik, die bekannt... ihre Heil- 
erfolge ist. Er ist ganz begeistert... 
der freundlichen Atmosphare dort. 
Der Chefarzt ist beliebt... Personal 
und Patienten.

7. Standig hat der Junge den Kopf 
vo ll... dummen Gedanken! Er ist 
besessen ... schweren Motorra- 
dern, aber nachlassig ... seiner Ar
beit, begeistert... Motorradrennen 
undfah ig ... den verrticktesten 
Wettfahrten!
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8. Jetzt ist er beleidigt, weil du ihm 
mal die Meinung gesagt hast. Er 
wurde ganz ro t ... Zorn und nun 
ist er bose ... dich. Aber es war not

wendig, dass du es ihm mal gesagt 
hast, du kannst ganz fre i... 
Schuldgeftihlen sein.

§ 45 Das Zustandspassiv

aktive Handlung Kurz vor 8 Uhr hat der Kaufmann seinen Laden geoffnet. 
passive Handlung Kurz vor 8 Uhr ist der Laden geoffnet worden.

Die aktive und die passive Handlung drucken gleichermafien aus, dass irgendjemand 
etwas tut. Auch wenn im Passiv der „Tater" nicht mehr genannt wird, weist 
die Partizipform worden auf eine mogliche handelnde Person hin.

Zustandspassiv Jetzt ist es 10 Uhr; seit zwei Stunden ist der Laden 
Prasens geoffnet.
Zustandspassiv Als ich kam, war der Laden schon geoffnet.
Vergangenheit

Das Zustandspassiv wird mit sein und dem Partizip Perfekt gebildet.
1. Im Zustandspassiv hat das Partizip Perfekt eine adverbiale oder attributive Funktion. 

Es driickt einen Zustand aus nach einem vorangegangenen Vorgang. Eine handeln
de Person gibt es nicht mehr. Man fragt: Wie ist der Zustand?

adverbial: attributiv:
Der Teller ist zerbrochen. der zerbrochene Teller
Das Tor war verschlossen. das verschlossene Tor

2. Im Zustandspassiv sind nur zwei Zeiten gebrauchlich, Prasens und 
Prateritum von sein:
Heute sind die Kriegsschaden in Frankfurt fast vollig beseitigt.
1945 war die Altstadt Frankfurts ganzlich zerstort.

Frau Luther kommt spat nach Hause; ihr Mann war schon friiher da.
Wasche waschen
Ich wollte die Wasche waschen, aber sie war schon gewaschen.

1. Teller (PI.) sptilen 6. die Kleider zur Reinigung bringen
2. Geschirr (n) wegraumen 7. den Teppich saugen
3. die Schuhe putzen 8. die Blumen gieften
4. die Betten machen 9. die Treppe wischen
5. die Hemden btigeln 10. das Abendessen zubereiten
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2 Vor der Reise

Fenster schliefien
Verqiss nicht die Fenster zu schlie&en! 
Sie sind schon qeschiossen.

Sie wollen ausdriicken, dass diese Erinnerung ganz unnotig ist, es ist 
langst alles getan: Die sind schon langst geschlossen!

1. die Fahrkarten kaufen 6. den Nachbarn informieren
2. die Zeitung abbestellen 7. die Tiir verschlieRen
3. die Turnschuhe einpacken 8. die Schltissel beim Hausverwalter
4. die Wasserleitung abstellen abgeben
5. die Sicherungen abschalten 9. ein Taxi rufen

\  3 Beim Arzt

Frau Kapp den Verband anlegen
Arzt: Haben Sie Frau Kapp schon den Verband anqeieqt?
Sprechstundenhilfe: Ja , er is t schon anqeieqt.

Die Antwort klingt umgangssprachlich ein klein wenig beruhigend, wenn die 
Sprechstundenhilfe sagt: Ja, ja, der ist schon angelegt. (Bei Personen aber ,,er" 
bzw. „sie"!)

1. Herrn Muller den Arm rontgen
2. dem Jungen einen Krankenschein 

schreiben
3. diesem Herrn den Blutdruck mes- 

sen
4. Frau Neumann wiegen

§ 46 Die Partizipialkonstruktion

Vorbemerkungen

1. Die Partizipien Prasens (Partizip I) und Perfekt (Partizip II) konnen als Adjektivattri- 
bute gebraucht werden.

2. Man bildet das Partizip Prasens mit dem Infinitiv + d, z.B.: liebend, reiHend usw.
Als Adjektivattribut ist die entsprechende Endung notig, z.B.: die liebende Mutter, 
der reitlende Strom.

5. Frau Ktibler Blut abnehmen
6. dem Verletzten die Wunde reinigen
7. den Krankenwagen benachrichtigen
8. das Rezept fiir Frau Klein ausschrei- 

ben
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; Partizip Perfekt bildet man nach den bekannten Regeln (siehe § 6, I, 5; § 7 
.-o 8). Als Adjektivattribut ist die entsprechende Endung notig, z.B.: die gekauften 

Sachen, die unterlassene Hilfe.

>5 reflexiven Verben gebraucht man das attributive Partizip Prasens mit dem Refle- 
v .  p r o n o m e n  (sich nahern -  das sich nahernde Schiff) und das attributive Partizip 
Perfekt ohne Reflexivpronomen (sich beschaftigen - der beschaftigte Rentner).

AJIgemeine Regeln

Erweiterung:
Erweiterung:

Erweiterung:

Erweiterung:

Das schreiende Kind konnte rasch gerettet werden.
Das laut schreiende Kind konnte rasch gerettet werden.
Das laut um Hilfe schreiende Kind konnte rasch gerettet werden.

Die zerstdrte Stadt war ein schrecklicher
Anblick.

Die durch Bomben zerstdrte Stadt war ein schrecklicher
Anblick.

Die im Krieg durch Bomben zerstdrte Stadt war ein schrecklicher
Anblick.

Das Partizip mit der entsprechenden Adjektivendung steht im Allgemeinen direkt 
vor dem Substantiv, auf das es sich bezieht.

Auf das Partizip konnen sich weitere Angaben beziehen, die dann in der normalen 
Satzstellung vor dem Partizip stehen. Diese Erweiterung bezeichnet man als Partizi
pialkonstruktion.

Die Partizipialkonstruktion steht also meistens zwischen dem Artikel und dem Sub
stantiv bzw. direkt vor dem Substantiv, wenn kein Artikel gebraucht wird:
Am Arbeitsplatz verletzte Personen sind voll versichert.

Vor oder nach der Partizipialkonstruktion kann ein weiteres Adjektivattribut stehen: 
Unser altes, schon ein wenig verfallenes Fachwerkhaus muss renoviert werden.

Die Partizipialkonstruktion mit transitiven Verben 
(= Verben, die ein Akkusativobjekt bei sich haben konnen)

a)
P. Pras. gl.
(Aktiv) gl.

Rel.-S. gl.
(Aktiv) gl.

gl.

Der meinen Antrag bearbeitende Beamte nimmt sich viel Zeit.
nahm sich viel Zeit. 
hat sich viel Zeit ge- 
nommen.

Der Beamte, der meinen Antrag bearbeitet, nimmt sich viel Zeit.
bearbeitete, nahm sich viel Zeit. 
bearbeitet hat, hat sich viel Zeit 
genommen.

* gl. = gleichzeitig
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b)
P. Perf. 
(Passiv)

gl.*
gl.

Nicht mehr beachtete Vorschriften mussen geandert werden. 
Vorschriften, die nicht mehr beachtet werden, mussen geandert 
werden.

P. Perf. V.* | Der gut versteckte Schatz wird gefunden.
(Passiv) V. ii wurde gefunden.

ii ist gefunden worden.
Rel.-S. V. Der Schatz, der gut versteckt worden ist, wird gefunden.
(Passiv) V. worden war, wurde gefunden.

V. worden war, ist gefunden worden.

* gl. = gleichzeitig v. = vorzeitig

zu a) Die Partizipialkonstruktion mit dem Partizip Prasens bezeichnet aktive Handlun
gen, Zustande oder Vorgange, die gleichzeitig - aber meist untergeordnet - neben 
der Haupthandlung herlaufen. Dies erkennt man aus dem Relativsatz im Aktiv. Die 
fiir den Relativsatz notwendige Zeit ergibt sich aus dem iibergeordneten Satz.

zu b) Die Partizipialkonstruktion mit dem Partizip Perfekt bezeichnet passive Handlun
gen, Zustande oder Vorgange. Dies erkennt man aus dem Relativsatz im Passiv. Die 
fiir den Relativsatz notwendige Zeit ist gleichzeitig, wenn es sich um Regeln oder 
Cesetze handelt. In den meisten Fallen ist aber das Ceschehen in der Partizipialkon
struktion schon vergangen, so dass im Relativsatz Perfekt oder Plusquamperfekt ste
hen muss.

Ill Die Partizipialkonstruktion mit intransitiven Verben 
(= Verben, die kein Akkusativobjekt bei sich haben konnen), 
die das Perfekt mit „sein" bilden

Gegenwartiger Vorgang

a) Verben der Bewegung mit sein: 
der ankommende Zug
= der Zug, der gerade ankommt 
die an die Unfallstelle eilenden
Passanten
= die Passanten, die gerade an die 
Unfallstelle eilen

b) Verben der Zustandsanderung mit sein: 
die rasch vergehende Zeit
= die Zeit, die rasch vergeht

Beendeter Vorgang

der angekommene Zug 
= der Zug, der gerade angekommen ist 
die an die Unfallstelle geeilten
Passanten
= die Passanten, die schon an die 
Unfallstelle geeilt sind

die vergangene Zeit 
= die Zeit, die schon vergangen ist

1. Die Partizipialkonstruktion mit dem Partizip Prasens zeigt einen parallelen Vorgang, 
der sich in einen gleichzeitigen Relativsatz im Aktiv auflosen lasst.
Der in Bonn ankommende franzosische Auftenminister begrtifite die Journalisten. 
Der franzosische Aufienminister, der in Bonn ankam, begrtifite die Journalisten.
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I. Die Partizipialkonstruktion mit dem Partizip Perfekt bezeichnet einen beendeten, 
schon abgeschlossenen Vorgang. Der entsprechende vorzeitige Relativsatz wird mit 
Partizip Perfekt + sein gebildet.
Der verspdtet angekommene franzosische Aufienminister wurde besonders 
herzlich begriifit.
Der franzosische Aufienminister, der verspdtet angekommen war, wurde 
besonders herzlich begriifit.

i.rmerkung

Von den intransitiven Verben mit haben (siehe § 12, I, 4 und § 1 В, I) kann man
- jr  das Partizip Prasens bilden:
Ein tief schlafendes Kind sollte man nicht wecken.
Nach 30 Jahren fuhr der in Paris lebende Maler wieder nach Spanien.

fY Die Partizipialkonstruktion mit dem Zustandspassiv

Der seit Jahren verschlossene Schrank wird (wurde) endlich geoffnet.
= Der Schrank, der seit Jahren verschlussen ist (war), wird (wurde) 
endlich geoffnet.

Erst nach Jahren holen (holten) die Bankrauber ihre gut versteekte Beute.
= Erst nach Jahren holen (holten) die Bankrauber ihre Beute, die gut 
versteckt ist (war).

1. Transitive Verben konnen das Zustandspassiv bilden. Man fragt:
Wie ist der Zustand nach einer vorangegangenen Handlung? (Siehe § 45)

2. Der Relativsatz, der dieser Partizipialkonstruktion entspricht, wird nur 
mit dem Partizip Perfekt und sein gebildet.

Anmerkung

Auch Adjektive konnen, entsprechend den Regeln der Partizipialkonstruktion, durch 
weitere Angaben erganzt werden. Im Relativsatz werden dann die Zeitformen von sein 
gebraucht:
der beim Publikum beliebte Schauspieler
= der Schauspieler, der beim Publikum beliebt ist
die seit 40 Jahren notwendige Anderung des Gesetzes
= die Anderung des Gesetzes, die seit 40 Jahren notwendig ist

1 Bilden Sie aus dem Relativsatz eine Partizipialkonstruktion mit dem Partizip I.

die Banditen, die auf die Polizei schiefien
die auf die Polizei echie&ertden Banditen

Was es in diesem Film alles zu sehen gibt! Da sind:
1. die Gangster, die eine Bank aus- 3. die Haftlinge, die durch ein Keller- 

raumen fenster aus der Haftanstalt ausbrechen
2. die Polizisten, die die Banditen 4. die Wachter, die uberall nach den 

jagen Entflohenen suchen



244 §46 Die Partizipialkonstruktion

5. die Gefangenen, die iiber die 
Dacher der Hauser fliehen 
die Hubschrauber, die das Gang- 
sterauto verfolgen 
die Verfolgten, die riicksichtslos 
iiber die Kreuzungen fahren

6 .

7. 10 .

die Entflohenen, die unter einer
Briicke iibernachten
die Sptirhunde, die die Spuren der
Gangster verfolgen
die Gangster, die mit einem Flug-
zeug nach Siidamerika entfliehen

2 Bilden Sie aus dem Relativsatz eine Partizipialkonstruktion mit dem Partizip II.

die • alte Vase, die in einem Keller gefunden worden ist
die in einem Keller gefundene aite Vaee

Was da in einem Heimatmuseum alles zu finden ist:

\

1. eine • drei Meter hohe Figur, die 
aus einem einzigen Stein herausge- 
arbeitet worden ist

2. ein • 5000 Jahre altes Skelett, das 
in einem Moor gefunden worden 
ist

3. eine • zehn Zentner schwere 
Glocke, die bei einem Brand aus 
dem Kirchturm der Stadt gesttirzt 
ist

4. ein Bild der • Stadt, die 1944 durch 
einen Bombenangriff zu 80 %  zer
stort worden ist

5. eine • Bibel, die von dem Begrtin- 
der der Stadt vor 1200 Jahren mit- 
gebracht worden ist

6. eine • wertvolle Porzellansamm- 
lung, die der Stadt von einem rei-

9.

10.

chen Kunstfreund geschenkt 
worden ist
• Gerate und Maschinen, die im 
vorigen Jahrhundert zur Herstel- 
lung von Textilien verwendet wor
den sind
ein • Telegraphenapparat, der von 
einem Biirger der Stadt 1909 erfun- 
den worden ist
eine • genaue Nachbildung des al
ten Rathauses, die aus 100 000 
Streichholzern zusammengebastelt 
worden ist
ein grofies • Mosaik, das von einem 
Kiinstler der Stadt aus farbigen 
Glassttickchen zusammengesetzt 
worden ist

3 Bilden Sie aus den Relativsatzen Partizipialkonstruktionen.

1. Die Ergebnisse, die in langjahrigen 
Wetterbeobachtungsreihen festge- 
stellt worden sind, reichen nicht 
aus, sichere Prognosen zu stellen.

2. Im Gegensatz zu dem sonnigen 
und trockenen Klima, das siidlich 
der Alpen vorherrscht, ist es bei 
uns relativ niederschlagsreich.

3. In den Vorhersagen, die vom Wet- 
terdienst in Offenbach ausgegeben 
werden, hiefi es in diesem Sommer 
meistens: unbestandig und fiir die 
Jahreszeit zu ktihl.

4. Ein Tiefdruckgebiet, das von den 
Ktisten Siidenglands nach Stidosten

zieht, wird morgen Norddeutsch- 
land erreichen.

5. Die Niederschlagsmenge, die am 8. 
August in Berlin registriert wurde, 
betrug 51 Liter auf den Quadratme- 
ter.

6. Das ist ein einsamer Rekord, der 
seit 100 Jahren nicht mehr erreicht 
worden ist.

7. Dagegen gab es in Spanien eine 
Schonwetterperiode, die iiber fiinf 
Wochen mit Hochsttemperaturen 
von 30 bis 40 Grad anhielt.
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• Die allgemeine Wetterlage dieses von Siiden nach Norden um 25
Sommers zeigte Temperaturen, die Grad voneinander abwichen.

S.ioen Sie aus den Partizipialkonstruktionen Relativsatze.

1. Uber die Kosten des durch die Be- 
schadigung einer Gasleitung ent- 
standenen Schadens konnen noch 
keine genaueren Angaben gemacht 
werden.

2. Der bei seiner Firma wegen seiner 
Sorgfalt und Vorsicht bekannte 
Baggerfiihrer Anton F. streifte bei 
Ausgrabungsarbeiten eine in den 
offiziellen Planen nicht eingezeich- 
nete Gasleitung.

3. Das sofort ausstromende Gas ent- 
ztindete sich an einem von einem 
FuSganger weggeworfenen und

Bilden Sie Partizipialkonstruktionen.

1. Im Zoo von San Francisco lebte ein 
Lowe, der mit beiden Augen in je- 
weils verschiedene Richtungen 
schielte.

2. Er bot einen Anblick, der derart 
zum Lachen reizte, dass es nicht 
lange dauerte, bis er entdeckt und 
zu einem Star gemacht wurde, der 
beim Fernsehpublikum von ganz 
Amerika beliebt war.

3. Der Lowe, der von Dompteuren 
und Tierpflegern fur seine Auftritte 
vorbereitet wurde, stellte sich aller- 
dings so damlich an, dass man ihm 
nur leichtere Aufgaben, die sein 
Fassungsvermogen nicht iiber- 
schritten, zumuten konnte,

4. was aber dem Publikum, das wie 
narrisch in den unmafiig bloden

noch brennenden Zigaretten- 
stummel.

4. Bei der Explosion wurden drei in 
der Nahe spielende Kinder von her- 
umfliegenden Steinen und Erd- 
brocken getroffen.

5. Der telefonisch herbeigerufene 
Krankenwagen musste aber nicht 
die Kinder, sondern eine zufallig 
voriibergehende alte Dame ins 
Krankenhaus bringen, wo sie we
gen eines Nervenschocks behandelt 
werden musste.

Ausdruck des Lowen verliebt war, 
nichts auszumachen schien.

5. Damit die Sendung nicht langwei- 
lig wurde, engagierte man kleinere 
Zirkusunternehmen, die um ihre 
Existenz kampften.

6. Sie nahmen naturlich die Gelegen- 
heit, die sich ihnen bot, mit Freu- 
den an,

7. aber alle ihre Darbietungen, die 
sorgfaltig eingeubt worden waren, 
wurden von dem Publikum, das al
lein auf den schielenden Lowen 
konzentriert war, glatt tibersehen.

8. Auch die Kritiken, die regelmaSig 
am Morgen nach der Sendung er- 
schienen, erwahnten nur beilaufig 
die Akrobaten und Clowns, die bis 
heute unbekannt geblieben sind.
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§ 47 Partizipialsatze

ii

a) Sich auf seine Verantwortung 
besinnend, *

iibernahm der Politiker das schwere Amt.

Der Politiker Qbernahm,* sich auf seine Verantwortung 
besinnend*, das schwere Amt.

b) Napoleon, auf die Insel 
St. Helena verbannt,

schrieb seine Memoiren.

c) Den Verfolgern entkommen,* versteckte sich der Einbrecher in einer 
Scheune.

Der Einbrecher versteckte sich, den Verfolgern entkommen,
in einer Scheune.

* Nach der Rechtschreibreform sind diese Kommas nicht mehr obligatorisch, 
konnen zur Vermeidung von Missverstandnissen aber weiterhin gesetzt 

werden. Die Kommas mussen weiterhin stehen, wenn die Satzkonstruktion 
unterbrochen wird (b und jeweils der zweite Beispielsatz von a und c).

1. Der Partizipialsatz ist fast immer eine Erganzung zum Subjekt des Satzes.

2. Man bildet den Partizipialsatz mit einem endungslosen Partizip, bei dem Erweiterun- 
gen stehen, die sich auf das Partizip beziehen.

3. Im Hauptsatz steht der Partizipialsatz entweder in der Position I oder III (IV).

4. Im Nebensatz steht der Partizipialsatz hinter dem Subjekt:
Der Kranke war tief beunruhigt, nachdem die Arzte, laut uber seinen Fall 
diskutierend, das Krankenzimmer verlassen hatten.

5. Das Partizip Prasens bezeichnet einen aktiven, gleichzeitigen Vorgang, das Partizip 
Perfekt einen passiven oder vorzeitigen Vorgang:

zu a) Der Politiker, der sich auf seine Verantwortung besann, tibernahm das 
schwere Amt. (Aktiv = Partizip Prasens) 

zu b) Napoleon, der auf die Insel St. Helena verbannt worden war, schrieb 
seine Memoiren. (Passiv = Partizip Perfekt) 

zu c) Der Einbrecher, der den Verfolgern entkommen war, versteckte sich in 
einer Scheune. (vorzeitig = Partizip Perfekt)

Anmerkung

Das Partizip Prasens von sein und haben (seiend, habend) steht niemals in einem 
Partizipialsatz. Man verkQrzt dann:
Der Besucher, den Hut in der Hand, plauderte noch eine Weile mit der Hausfrau.
Die Geschwister, ein Herz und eine Seele, besuchten dieselbe Universitat.

1 Bilden Sie Partizipialsatze.

Der Sprecher forderte scharfere Kontrollen zum Schutz der Natur.
(Er kam auf den Ausgangspunkt seines Vortrags zuruck.)
Auf den Ausgangspunkt seines Vortrags zuruckkommend forderte der Sprecher 
scharfere Kontrollen zum Schutz der Natur.
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1. Der Politiker bahnte sich den Weg 
zum Rednerpult. (Er wurde von Fo- 
tografen umringt.)

2. Der Redner begann zu sprechen.
(Er war von den Blitzlichtern der 
Kameraleute unbeeindruckt.)

3. Der Redner begrlindete die Not- 
wendigkeit harterer Gesetze. (Er 
wies auf eine Statistik der zuneh- 
menden Luftverschmutzung hin.)

4. Der Politiker sprach zwei Stunden 
lang. (Er wurde immer wieder von 
Beifall unterbrochen.)

5. Die Besucher verliefien den Saal. 
(Sie diskutierten lebhaft.)

6. Der Redner gab noch weitere Aus- 
kunfte. (Er wurde von zahlreichen 
Zuhorern umlagert.)

2 Nehmen Sie die Satze der Obung 1 und stellen Sie den Partizipialsatz jetzt 
auf Position III (IV).

Der Sprecher forderte, auf den Ausganqspunkt seines Vortrags zuruckkommend, 
scharfere Kontrollen zum Schutz der Natur.

1. Lawinen entstehen vorwiegend um 
die Mittagszeit. (Sie werden meist 
durch Erwarmung hervorgerufen.)

2. Lawinen begraben Jahr ftir Jahr 
zahlreiche Menschen unter dem 
Schnee. (Sie stiirzen von den Ber
gen herunter.)

3. Suchhunde haben schon manchen 
unter dem Schnee Verschlitteten 
gefunden. (Sie wurden ftir diese 
Aufgabe speziell ausgebildet.)

Die Bora fegt Dacher von den Hau- 
sern, Autos von den Strafien und 
bringt Schiffe in Seenot. (Sie weht 
eiskalt von den Bergen des Balkans 
zur Adria herab.)

5. Der Fohn fallt als warmer, trocke- 
ner W ind in die nordlichen Al- 
pentaler. (Er kommt von Stiden.)

6. Arzte vermeiden bei Fohnwetter 
schwierigere Operationen. (Sie wur
den durch negative Erfahrungen 
gewarnt.)

3 Bilden Sie Partizipialsatze nach den Mustern der Ubungen 1 und 2.

4.

Ersetzen Sie die Partizipialkonstruktion durch einen Nebensatz und vervollstandigen 
Sie den Satz, z.B. mit den Teilsatzen a-e.

Nach seiner Meinung gefragt ... (als)
Als man den Politiker nach seiner Meinung fragte, antwortete er nicht.

1.

2.

5.

Seinem Prokuristen das Papier iiber 
den Schreibtisch reichend ... (in
dem)
Im Gras liegend und mit den 
Augen den Wolken folgend ... 
(wahrend)
M it seinen Fausten laut auf das 
Rednerpult trommelnd ... (indem) 
Sich in dem eleganten, teuren 
Mantel vor dem Spiegel drehend ... 
(wahrend)
Nach ihrer Meinung befragt ... (als)

a)

b)
c)

d)

e)

erklarte der Gewerkschaftsfuhrer 
erregt, so konne es keinesfalls wei- 
tergehen.
dachte sie besorgt an ihr Konto. 
dachte er liber den Sinn des Lebens 
nach.
erklarte die bekannte Journalistin, 
auch das gegenwartige Wirtschafts- 
system werde einmal seinem Ende 
entgegengehen.
meinte der Chef: „W ir rationalisie- 
ren oder wir mussen zumachen!"
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§ 48 „haben" und „sein" mit ,,zu"

a) Eine Notwendigkeit, ein Zwang, ein Gesetz:
Aktiv Die Reisenden mussen (sollen) an der Grenze ihre Passe vorzeigen.

Die Reisenden haben an der Grenze ihre Passe vorzHzeigen.
Passiv An der Grenze mussen die Passe vorgezeigt werden.

An der Grenze sind die Passe vorzt/zeigen.

Aktive Satze, die einen Zwang oder eine Notwendigkeit ausdrucken (mit den Mo
dalverben mussen, sollen, nicht durfen) konnen mit haben + zu gebildet werden. Ent- 
sprechende Passivsatze konnen mit sein + zu gebildet werden. Beide Aussagen sind 
inhaltlich gleich. Sie klingen befehlend und oft unhoflich. Bei trennbaren Verben 
steht zu zwischen dem Verbzusatz und dem Stammverb.

b) Eine Moglichkeit oder Unmoglichkeit:
Passiv Die alte Maschine kann nicht mehr repariert werden.

Die alte Maschine ist nicht mehr zu reparieren.

Satze, die in der passiven Form eine Moglichkeit oder Unmoglichkeit ausdrucken 
(mit den Modalverben mussen oder konnen) werden meist mit sein + zu gebildet.

Anmerkung

1. Als Passiversatz (siehe § 19, III, Anm.) werden gebraucht:
1. sein + zu: Das ist weder zu verstehen noch zu beweisen.
2. Adverbien auf -bar, -lich: Das ist weder verstandlich noch beweisbar.
3. lassen + Reflexivpronomen: Das lasst sich weder verstehen noch beweisen.

2. Satze mit Passiversatz sind nach ihrem Inhalt Passivsatze. Also darf nach den Regeln 
(§ 19, II, subjektlose Passivsatze) es nur in der Position I stehen, andernfalls fallt es 
weg.
Es lasst sich nicht erklaren, warum er nicht gekommen ist. 
aber: Warum er nicht gekommen ist, lasst sich nicht erklaren.
Es ist nicht zu erklaren, warum er nicht gekommen ist. 
aber: Sein Verhalten ist nicht zu erklaren.

1 Bilden Sie Satze mit „haben" oder „sein" + ,,zu" + Infinitiv.

Der Autofahrer muss regelmaiiig die deleuchtung seines Wagens prufen. 
Der Autofahrer hat regelmafiig die Beleuchtung seines Waqens zu prufen.

Die dremsen mussen auf Verkehrssicherheit gepruft werden.
Die Dremsen sind auf Verkehrssicherheit zu prufen.

Vorschriften:
1. Der Sportier muss auf sein Gewicht 

achten. Er muss viel trainieren. Er 
muss gesund leben und auf man- 
chen Genuss verzichten.

2. Der Nachtwachter muss in der 
Nacht seinen Bezirk abgehen. Er 
muss die Tiiren kontrollieren. 
Unverschlossene Tiiren miissen zu- 
geschlossen werden. Besondere
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Vorkommnisse mussen sofort ge- 
meldet werden.

3. Der Zollbeamte muss unter be
stimmten Umstanden das Gepack 
der Reisenden untersuchen. Das 
Gepack verdachtiger Personen 
muss ggf. auf Rauschgift untersucht 
werden. Dabei konnen u.U. Spiir- 
hunde zu Hilfe genommen werden.

4. Der Autofahrer muss die Verkehrs- 
regeln kennen und beachten. Er

muss in den Ortschaften die vorge- 
schriebene Geschwindigkeit einhal- 
ten. Er muss Riicksicht auf die an
deren Verkehrsteilnehmer nehmen. 
Der Polizei, der Feuerwehr und 
dem Krankenwagen muss auf jeden 
Fall Vorfahrt gewahrt werden. Er 
muss seinen Fuhrerschein immer 
mitftihren. Das Motorol muss nach 
einer bestimmten Anzahl von Kilo- 
metern erneuert werden.

2 Uben Sie nach folgendem Muster:

A: Ist dieser Schrank verschliefibar?
3: Wie bitte?
A: Ich meine: Kann man dieeen Schrank verschlie&en?
3: Ja  (Nein), dieeer Schrank iet (nicht) zu verechlie&en.

Statt Wie bitte? kann В auch sagen: Was meinten Sie, bitte? Was sagten Sie, bitte?

1. Ist die Helligkeit der Birnen ver- 5. Sind die Teile des Motors austausch-
stellbar? bar?

2. Ist diese Handtasche verschliefibar? 6. Sind diese Batterien wiederaufladbar?
3. Ist dieses Puppentheater zerlegbar? 7. Ist dieser Videorecorder program-
4. Ist diese Uhr noch reparierbar? mierbar?

(nicht mehr) 8. Ist dieser Ball aufblasbar?

3 Uben Sie nach folgendem Muster:

A: Wussten Sie, dass man Altpapier leicht wiederverwerten kann?
3: Naturlich, Altpapier iet leicht wiederzuverwerten.
C: Ja , daee sich Altpapier leicht wiederverwerten Yaeet, iet mir bekannt.

Wussten Sie, . . .
1. dass man viel mehr Energie aus 

W ind erzeugen kann?
2. dass man Textilreste zu hochwerti- 

gem Papier verarbeiten kann?
3. dass es Motoren gibt, die man mit 

Pflanzenol betreiben kann?
4. dass es bei uns Hauser gibt, die 

man fast ausschlieSlich mit Son- 
nenwarme beheizen kann?

5. dass man grofie Mengen von 
Kupfer (Cu) und Blei (Pb) 
aus Schrott gewinnt? (der 
Schrott = Metallabfall)

9.

dass man Autoabgase durch einen 
Katalysator entgiften kann? 
dass man aus Mull Heizgas gewin- 
nen kann?
dass man nicht einmal in der 
Schweiz mit Hilfe des Wassers den 
Strombedarf decken kann? 
dass man, wenn man ein Haus bau
en will, in einigen Bundeslandern 
Zuschusse fur eine Solaranlage be
kommen kann?

4
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10. dass man den Spritverbrauch der stark herabsetzen kann? (der Sprit =
Autos durch langsameres Fahren Kraftstoff, z.B. Benzin)

4 Fuhren Sie kleine Streitgesprache nach folgendem Muster. Die Worter in eckigen 
Klammern entfallen bei В und C.

A: Man kann die Wahrheit seiner Aussage bestreiten.
3: Du irrst! Die Wahrheit seiner Aussage kann nicht bestritten werden.
C: So ist es! Die Wahrheit seiner Aussage ist nicht zu bestreiten.

1. Man kann Lebensmittel nach dem 
Ablauf des Verfallsdatums [noch] 
verkaufen.

2. Man kann dein altes Fahrrad [doch 
nicht mehr] verwenden. (mein / 
noch gut)

3. Man kann die genaue Zahl der Welt- 
bevolkerung [leicht] feststellen.

4. Man konnte den Fehler in der 
Ktihltechnik des Raumfahrzeugs 
finden.

5. Man kann Lebensmittel [auch] in 
Kiihlhausern nicht iiber langere 
Zeit frisch halten. (auch iiber lange
re Zeit)

6. Man kann Salz nicht in Wasser 
losen. (problemlos)

7. [Auch] wenn wir unsere Einstel- 
lung andern, konnen wir die finan- 
ziellen Probleme nicht losen. (mit 
Sicherheit)

8. M it dem Ol von Pflanzen kann 
man [auch] besonders konstruierte 
Motoren nicht betreiben. (ohne 
weiteres)

9. Ob die Nachrichten im Fernsehen 
oder in den Zeitungen wirklich zu- 
treffen, kann der einfache Biirger 
[ohne weiteres] nachpriifen. (von 
dem einfachen ... nicht)

10. Man kann die Anlage einer Mtillde- 
ponie in einem wasserreichen Ge- 
biet [ohne weiteres] verantworten.

5 Zwei „Oberschlaue" miissen natiirlich auch ihre Meinung abgeben. Verwenden Sie 
die Satze von Ubung 4 nach folgendem Muster:

D: Also, das steht fest: Die Wahrheit seiner Aussage lasst sich nicht bestreiten! 
E: Ja ,ja , ganz recht! Die Wahrheit seiner Aussage ist unbestreitbar!

Hilfen fiir „Е " zu den Satzen:

1. nicht mehr verkauflich 6. loslich
2. verwendbar 7. losbar
3. nicht feststellbar 8. betreibbar
4. nicht auffindbar 9. nicht nachpriifbar
5. haltbar (ohne „frisch") 10. unverantwortlich
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§ 49, QasjQeoindivum

Aktiv 
Passiv 
sein + zu 
Gerundivum

eine Aufgabe, die man nicht losen kann.
Die Quadratur eine Aufgabe, die nicht gelost werden kann. 
des Kreises ist eine Aufgabe, die nicht zu losen ist.

eine nicht zu losende Aufgabe.

1. Das Gerundivum ist eine Partizipialkonstruktion mit zu, die sich aus einem Relativ
satz mit sein + zu herleitet (siehe § 48). Damit driickt das Gerundivum eine Moglich
keit oder Unmoglichkeit oder eine Notwendigkeit aus; ob zum Beispiel etwas so sein 
kann oder so sein muss.

2. Auch das Gerundivum ist eine Ersatzform des Passivs: die zu losende Aufgabe = die 
Aufgabe, die gelost werden kann oder muss; trotzdem wird es immer mit dem 
Partizip Prasens (Partizip I) gebildet:
die zu luseude Aufgabe = die Aufgabe, die zu losen ist (= Infinitiv Aktiv)

3. zu steht vor dem Partizip Prasens oder wird bei trennbaren Verben eingeschoben 
(siehe § 16, I):
die einzusetzenden Betrage

1 Uben Sie das Gerundivum.

Ein Fehler in der Planunq, den man nicht wiederqutmachen kann, iet ein nicht ivie- 
derqutzumachender Fehler in der Flanunq.

1. Ein Gerat, das man nicht mehr re
parieren kann, ist ...

2. Eine Krankheit, die man nicht hei- 
len kann, ist ...

3. Ein Auftrag, der sofort erledigt wer
den muss, ist ...

4. Seine Bemtihungen, die man aner- 
kennen muss, sind ...

5. Die negative Entwicklung, die man 
beftirchten muss, ist ...

6. Die Besserung der wirtschaftlichen 
Lage, die man erwarten kann, ist

7.

9.

10.

Die Invasion von Insekten, die 
man nicht aufhalten kann, ist ... 
Der Schaden, den man nicht besei- 
tigen kann, ist ...
Eine Entscheidung, die nicht ver- 
antwortet werden kann, ist ...
Das Komitee, das sofort gebildet 
werden muss, ist ...

2 Bilden Sie mit den Ausdrucken aus Ubung 1 selbststandig ganze Satze.

Ein nicht wiederqutzumachender Fehler in der Flanunq fuhrte zum Zusammen- 
bruch der Firma.

3 Bilden Sie aus den Relativsatzen: a) einen Passivsatz, b) einen Satz mit „sein" + ,,zu", 
c) das Gerundivum = die Partizipialkonstruktion mit ,,zu".
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Die Zahl Pi, die man nie vollstandig berechnen kann, beweist die Unmoglich
keit der Quadratur des Kreises.

a ) Die Zahl Pi, die nie vollstandig berechnet werden kann, beweist die Unmoglichkeit 
der Quadratur des Kreises.

b) Die Zahl Pi, die nie vollstandig zu berechnen ist, beweist die Unmoglichkeit der 
Quadratur des Kreises.

c) Die nie vollstandig zu berechnende Zahl Pi beweist die Unmoglichkeit der Quadra
tur des Kreises.

\

1. Infolge der Erhohung des Meeres- 
spiegels, die man in den nachsten 
Jahrzehnten erwarten muss, wer
den viele Inseln im Meer versin- 
ken.

2. Immer wieder werden die gleichen 
okologischen Fehler gemacht, die 
man nach den neuesten Erkennt- 
nissen leicht vermeiden kann.

3. Die Mediziner mussen sich standig 
mit neuen Grippeviren beschafti- 
gen, die sie mit den vorhandenen 
Mitteln nicht identifizieren kon
nen.

4. Bei sogenannten Preisratseln zu 
Werbezwecken werden oft Aufga- 
ben gestellt, die man allzu schnell 
erraten kann,

5. denn meistens handelt es sich nur 
um den Firmennamen, den man 
an einer bestimmten Stelle ankreu- 
zen muss.

6. Unkomplizierte Steuererklarungen, 
die man leicht bearbeiten kann, 
werden von den Finanzbeamten 
bevorzugt.

7. Die Verantwortlichen haben sich 
um die Akten, die man vernichten 
musste, personlich gektimmert.

8. Fiir die einzige vom Orkan in Hon
duras verschonte kleine Stadt M. 
war der Strom der Fliichtlinge aus 
anderen Landesteilen ein Problem, 
das sie beim besten W illen nicht 
bewaltigen konnte.

9. Der wissenschaftliche Wert von Er- 
kenntnissen, die man nur im Labor 
erreichen kann, ist gering.

10. Bei einem Uberschuss von Agrar- 
produkten werden zum Beispiel 
viele Tonnen von Tomaten und 
Gurken, die man weder verkaufen 
noch exportieren kann, vernichtet.

11. Das Gemtise, das man in kiirzester 
Zeit vernichten muss, wird auf eine 
Deponie gebracht und verbrannt.

12. Diese Verschwendung von Lebens- 
mitteln, die man nicht leugnen 
kann, ist eine aus der Agrarpreispo- 
litik der Europaischen Wirtschafts- 
gemeinschaft resultierende Tatsa
che.

Bilden Sie aus der Partizipialkonstruktion mit ,,zu" (Gerundivum) einen Relativsatz:
a) im Passiv mit einem Modalverb, b) mit „sein" + ,,zu".

1. Wenn die Olquellen in Brand gera- 
ten, konnen каши jetnals wiedergut- 
zumachende okologische Schaden 
entstehen.

2. Die meisten als „Krebs" angesehe- 
nen Tumore sind zum Gltick nur 
ohne Schwierigkeiten operativ zu ent- 
fernende Verdickungen des Zellge- 
webes.

3. Nach der Explosion in dem Che- 
miewerk hat man an einigen beson-

ders zu kennzeichnenden Stellen auf 
dem Fabrikgelande rote Warnlich- 
ter aufgestellt.

4. Von unparteiischen Kollegen nicht zu 
wiederholende chemische oder me- 
dizinische Experimente haben kei
nen wissenschaftlichen Wert.

5. Um einige Schaden am Dach des 
alten Rathauses zu beheben schlug 
eine Firma vor, ein 25 Meter hohes, 
an der Riickwand des Gebaudes auf- 
zustellendes Geriist zu liefern.
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Wegen eines nicht restlos aufzu- 
klarenden Fehlers eines Chirurgen 
litt der Patient jahrelang an 
Riickenschmerzen.
Die einfachen, leicht zu beweisenden

§ 50 Appositionen

Nominativ Nominativ

Friedrich Ebert, der erste President der Weimarer Republik, war ein uberzeugter 
Sozialdemokrat.

Genitiv Genitiv

Der erste President der Weimarer Republik, des ersten demokratisch regierten
Staates in der deutschen Geschichte, 
war Friedrich Ebert.

Dativ Dativ

In der Bundesrepublik Deutschland, dem zweiten demokratisch regierten Staat in
der deutschen Geschichte, gelten die im 
Grundgesetz festgelegten Rechte der Burger.

Akkusativ Akkusativ

Fur den Bundestag, die gesetzgebende Versammlung der Bundesrepublik, sind die 
Artikel des Grundgesetzes bindend.

1. Appositionen sind erklarende Informationen zu einem Substantiv. Sie stehen im 
Allgemeinen hinter dem Substantiv und sind in Kommas eingeschlossen.

2. Appositionen sind Satzteile, die immer im gleichen Kasus wie das Substantiv stehen, 
auf das sie sich beziehen. Auch mehrere Appositionen sind moglich.
Karl V., deutscher Kaiser, Konig von Spanien, Herrscher liber die amerikani- 
schen Kolonien, teilte vor seiner Abdankung sein Weltreich.

3. Appositionen stehen mit als (zur Bezeichnung eines Berufs, eines Rangs, einer Religi
on oder einer Nationalist) oder wie (zur Erklarung durch ein Beispiel). Sie werden 
vor als nicht durch ein Komma abgetrennt, dagegen meistens vor wie:
Der Papst als Oberhaupt der katholischen Kirche wandte sich mahnend 
an alle Regierenden.
In der Steuergesetzgebung werden Abhangige, wie zum Beispiel Kinder,
Alte und Behinderte, besonders berticksichtigt.

4. Datumsangaben:
Heute ist Freitag, der 13. Oktober.
W ir haben heute Freitag, den 13. Oktober.
Ich komme am Freitag, dem 13. Oktober.

tiberzeugten auch seine Kollegen.
8. Aufgrund von nicht zu widerlegen- 

den Tatsachen bewies der Verteidi- 
ger die Unschuld des Angeklagten.
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1 Uben Sie die Apposition.

Das Geburtshaus Goethes • steht in Frankfurt, (der grofite deutsche Dichter)
Dae> Geburtshaue Goethee, dee groEten deutschen Dichtere, steht in Frankfurt.

N

1. M it Eckermann • fiihrte der Dich
ter zahlreiche lange Gesprache. 
(sein bewahrter Mitarbeiter)

2. Goethe schrieb „Die Leiden des 
jungen Werthers" • nach einem 
bitter enttauschenden Liebeserleb- 
nis. (ein Roman in Briefen)

3. Die ersten Alphabete • kamen vor 
ungefahr 3500 Jahren auf. (viel
leicht die grofiten Erfindungen der 
Menschheit)

4. Deutsch • wird in der Welt von et
wa 110 Millionen Menschen ge
sprochen. (eine der germanischen 
Sprachgruppe zugehorige Sprache)

5. Innerhalb der germanischen Spra- 
chen • finden sich grofie Ahnlich- 
keiten. (eine Sprachgruppe in der 
Familie der indogermanischen 
Sprachen)

6. „Alles Leben ist Leiden" ist ein 
Wort Arthur Schopenhauers •. (ein 
bekannter deutscher Philosoph des 
vorigen Jahrhunderts)

7. Von Ortega у Gasset • stammt das 
Wort: „Verliebtheit ist ein Zustand

geistiger Verengung." (ein spani- 
scher Philosoph)

8. Robert Koch • wurde 1905 der No- 
belpreis verliehen. (der Begrtinder 
der bakteriologischen Forschung)

9. Der Dieselmotor • setzte sich erst 
nach dem Tod des Erfinders in aller 
Welt durch. (eine nach seinem Er- 
finder Rudolf Diesel benannte Ver- 
brennungskraftmaschine)

10. Am 28. Februar 1925 begrub man 
den erst 54-jahrigen Friedrich Ebert
• (der erste Prasident der Weimarer 
Republik)

11. Die Tier- und Pflanzenbilder Alb
recht Dtirers • zeichnen sich durch 
sehr genaue Detailarbeit aus. (der 
beriihmte Ntirnberger Maler und 
Graphiker)

12. Am Samstag • jahrte sich zum 
zehnten Mal der Tag, an dem Grofi- 
britannien, Danemark und Irland 
der EG beigetreten sind. (der 1. Ja 
nuar 1983)
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§ 51 Rangattribute

Ich muss deine Aussagen berichtigen: ...
Nicht im November, sondern im Oktober ist das Haus nebenan abgebrannt.
Schon mein erster Anruf hat die Feuerwehr alarmiert.
Auch die anderen Bewohner unseres Hauses haben geholfen.
Selbst die alte Dame aus dem dritten Stock hat einige Sachen gerettet.
Gerade du solltest die Nachbarschaftshilfe anerkennen.
Nur die ausgebildeten Manner von der Feuerwehr konnten wirksam eingreifen. 
Allein dem Mut der Feuerwehrleute ist es zu verdanken, dass niemand 

verletzt wurde.
Besonders der Arzt im Parterre hat Gluck gehabt.
Sogar seine wertvollen Apparate konnten gerettet werden.
Erst spat in der Nacht wurden die letzten Brandwachen vom Ungliicksort 

abgerufen.
1. Rangattribute beziehen sich direkt auf ein Satzglied und bilden mit ihm zusammen 

eine Position im Satz. Sie werden beim Sprechen betont.
Auch seinem eigenen Bruder hat er nicht mehr trauen konnen.
Er hat auch seinem eigenen Bruder nicht mehr trauen konnen.

2. Rangattribute stehen im Allgemeinen vor dem Satzglied, dem sie zugeordnet sind. 

Anmerkung

Beachten Sie die Bedeutungsunterschiede:
1. Er kam auch zu spat, genauso wie ich.

Auch er kam zu spat, obwohl er sonst immer piinktlich ist.
2. Er hat seinen Wagen selbst repariert, denn er ist sehr geschickt.

Selbst er (= Sogar er) hat seinen Wagen repariert, obwohl er doch so 
ungeschickt ist. (Siehe § 36, III)

3. Ich safi eine halbe Stunde allein im Wartezimmer, spater kamen 
noch andere Patienten.
Bei dem Sturm in Norddeutschland sttirzten allein in Hamburg
mehr als zwanzig Baume um. (= auch anderswo sind Baume umgesttirzt,
hier wird aber nur von denen in Hamburg berichtet)

Setzen Sie das passende Rangattribut ein.
1. Nun brechen die Gangster ... am 

helllichten Tag in Banken und Pri- 
vatwohnungen ein! (erst / schon / 
nicht)

2. ... die kleinsten Filialen auf dem 
Land verschonen sie nicht. (nicht / 
gerade / sogar)

3. Im Gegenteil, ... die kleinen Ban
ken sind oft das Ziel von Raubtiber- 
fallen. (erst / iiberhaupt / beson
ders)

4. Neulich haben Gangster... einen 
unterirdischen Gang zu einer Bank 
gegraben. (sogar / ganz / gerade)

5. Den Gang zu graben war wahr
scheinlich ... schon mtihsam. (ganz 
/ so / gar)

6. Dafiir haben sie dann ... eine Rie- 
sensumme „mitgenommen". (nur / 
eben / aber)
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7. Das w ar... eine ... raffinierte Idee, 
(iiberhaupt, ganz / allein, erst / ja, 
besonders)

8. ... die Kriminalbeamten wunderten 
sich iiber so viel Raffinesse (selbst / 
allein / schon)

9. Dennoch, ... kurze Zeit spater hatte 
man die Burschen erwischt. (ganz / 
so / schon)

10. Die Kerle werden ... schone Strafen 
bekommen! (erste / ganz / so)
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Teil IV

§ 52 Der Konjunktiv 

Vorbemerkungen

1. Die Aussageweise (der Modus) des Indikativs - z.B. er geht, er lernte, er hat gesagt - 
wurde in § 6 behandelt. Mit dem Indikativ wird die Aussage als etwas Wirkliches 
oder wirklich Geglaubtes hingestellt.

2. Eine andere Aussageweise (ein anderer Modus) ist der Konjunktiv - z.B. er gehe / er 
ginge, er lerne, er habe / hatte gesagt. Man unterscheidet
a) den Konjunktiv I, auch „Konjunktiv der indirekten Rede" oder „Konjunktiv der 

fremden Meinung" genannt:
a) Indikativ Der Richter sagte: „Das glaube ich nicht."
b) Konjunktiv I Der Richter sagte, er glaube das nicht.

In Beispiel a) wird die Rede wortlich, d.h. genau so, wie etwas gesagt wurde, 
wiedergegeben (zitiert). Die unveranderte Rede wird in Anfuhrungszeichen 
(„ ...") gesetzt.
In b) wird die Rede „indirekt" wiedergegeben, d.h. jemand erzahlt, was der 
Richter gesagt hat. Es wird eine „fremde Meinung", die Rede eines anderen wie
dergegeben. Der Wortlaut muss nicht identisch sein.

b) den Konjunktiv II, auch „Konjunktiv irrealis" (kurz „Irrealis") oder „Konjunktiv 
der Nichtwirklichkeit" genannt:
a) Indikativ Er ist krank, er kann dir nicht helfen.
b) Konjunktiv II Wenn er gesund ware, konnte er dir helfen.

In Beispiel a) handelt es sich um eine Tatsache, in b) um einen Wunsch, 
eine Vorstellung, kurz um etwas Nichtwirkliches.

3. Weil man die Formen des Konjunktivs I zum Teil durch Formen des Konjunktivs II 
ersetzt, wird hier der Konjunktiv II zuerst behandelt.
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§53 Der Konjunktiv II

Bildung der Formen

Indikativ Konjunktiv II

a) er fahrt er fiihre
b) er fuhr л

er ist (war) gefahren j  er ware gefahren
er las •»
er hat (hatte) gelesen j  er hatte gelesen

Der Konjunktiv II hat zwei Zeitformen: a) eine Gegenwartsform, b) eine Vergangen- 
heitsform. Den drei Vergangenheitsformen des Indikativs steht nur eine Vergangenheits- 
form des Konjunktivs II gegeniiber.

I Bildung der Gegenwartsformen

1. Starke Verben

An die Stammform des Prateritums werden folgende Endungen gehangt:

Singular Plural

1. Person -e -en
2. Person -est -et
3. Person -e -en

Bei den Stammvokalen a, o, u bildet man die Umlaute a, o, u:
Infinitiv Indikativ

Prateritum
Konjunktiv II 
Gegenwartsform

sein war ich ware, du war(e)st, er ware ...
bleiben blieb ich bliebe, du bliebest, er bliebe ...
fahren fuhr ich fiihre, du fiihrest, er fiihre ...
kommen kam ich kame, du kamest, er kame ...
ziehen zog ich zoge, du zogest, er zoge ...
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Schwache Verben
e Cegenwartsformen des Konjunktivs II entsprechen den Formen des Prateritums In- 
• at •. Es wird kein Umlaut gebildet.
Infinitiv Indikativ

Prateritum
Konjunktiv II 
Cegenwartsform

fragen
sagen

fragte
sagte

ich fragte, du fragtest, er fragte ... 
ich sagte, du sagtest, er sagte ...

3 Ausnahmen
a Die Modalverben durfen, konnen, mogen, mussen, die Mischverben denken,

bringen, wissen und die Hilfsverben haben und werden haben im Konjunktiv II einen 
Umlaut:
Infinitiv Indikativ

Prateritum
Konjunktiv II 
Cegenwartsform

bringen
haben
konnen
werden

brachte
hatte
konnte
wurde

ich brachte, du brachtest, er brachte ... 
ich hatte, du hattest, er hatte ... 
ich konnte, du konntest, er konnte ... 
ich wiirde, du wurdest, er wiirde ...

с Bei einigen starken und gemischten Verben entspricht der Vokal im Konjunktiv II 
nicht dem Vokal des Prateritums Indikativ. Diese Formen werden aber nur noch sel- 
ten gebraucht. Man bevorzugt die Umschreibung mit wurde + Infinitiv 
(siehe §54 III):
Infinitiv Indikativ

Prateritum
Konjunktiv II 
Cegenwartsform

helfen
werfen
verderben
stehen
sterben

half
warf
verdarb
stand
starb

hiilfe
wiirfe
verdiirbe
stiinde
stiirbe

nennen nannte nennte u.a.

Anmerkung

Bei den Mischverben senden - sandte / sendete und wenden - wandte / wendete 
gebraucht man im Konjunktiv II immer die schwache Form.
In der gesprochenen (und zum Teil auch in der geschriebenen) Sprache 
verwendet man heute die Umschreibung mit wiirde + Infinitiv. Nur bei den 
Modal- und Hilfsverben werden immer ihre Kll-Formen gebraucht.
(Siehe § 54, III)
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II Bildung der Vergangenheitsformen

1. Die Vergangenheitsform wird mit den Hilfsverben haben bzw. sein 
im Konjunktiv II (ware, hatte) und dem Partizip Perfekt gebildet:
Infinitiv Vergangenheit im Konjunktiv II

haben ich hatte gehabt, du hattest gehabt ...
sein ich ware gewesen, du war(e)st gewesen ...
arbeiten ich hatte gearbeitet, du hattest gearbeitet ...
bleiben ich ware geblieben, du war(e)st geblieben ...
kommen ich ware gekommen, du war(e)st gekommen
ziehen ich hatte gezogen, du hattest gezogen ...

2. Den drei Vergangenheitsformen des Indikativs steht nur eine Vergangenheitsform 
des Konjunktivs II gegenQber:
Indikativ Konjunktiv II

Hans kam. Hans ware gekommen.
Hans ist gekommen.
Hans war gekommen.

Ill Das Passiv im Konjunktiv II

Indikativ Konjunktiv II

Gegenwart ihm wird geholfen ihm wurde geholfen
Vergangenheit ihm wurde geholfen

ihm ist geholfen worden 1 , ,, .a , > ihm ware qeholfen wordenihm war geholfen worden I

Konjugieren Sie die folgenden Verben in der Gegenwarts- und Vergangenheitsform 
des Konjunktivs II.

1. rechnen 3. abreisen 5. ausschalten 7. lernen
2. arbeiten 4. sollen 6. telefonieren 8. klettern

2 Ebenso.
1. nehmen 3. schlagen 5. fliegen 7. frieren 9. rufen
2. essen 4. schliefien 6. abfahren 8. erfahren 10. weggehen

3 Ebenso.
1. diirfen 2. denken 3. wissen 4. umbringen 5. absenden
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-1 Setzen sie die Verben in die entsprechende Form des Konjunktivs

1. du stehst 7. sie redeten 13. er handelt
du hast gestanden sie hatten geredet er handelte

2. es verdirbt 8. er freute sich 14. ihr wandert
es verdarb er hat sich gefreut ihr seid gewandert

3. sie widerstehen 9. sie wollen reden 15. ich fasse zusammen
sie widerstanden sie wollten reden ich fasste zusammen

4. wir griifiten 10. ich will 16. du reist ab
wir hatten gegriifit ich habe gewollt du bist abgereist

5. sie wird verhaftet 11. er schneidet 17. ich musste abreisen
sie wurde verhaftet er hat geschnitten ich habe abreisen mussen

6. du erwiderst 12. sie klingeln 18. sie wurden geschlagen
du hattest erwidert sie klingelten sie sind geschlagen wor-

den

§ 54 Gebrauch des Konjunktivs II

I Irreale Wunschsatze

a) Er ist nicht gesund. Er wunscht sich:
Wenn ich doch gesund wcirel 
Ware ich doch gesund!

b) Die Freunde sind nicht mitgefahren. W ir wunschen:
Wenn sie nur (oder: doch nur) mitgefahren waren!
Waren sie nur (oder: doch nur) mitgefahren!

c) Hans beliigt mich immer. Ich wiinsche mir:
Wenn er mir doch die Wahrheit sagte (oder: sagen wurde)\

d) Ich habe Evas Adresse vergessen und wiinsche mir:
Wtisste ich doch (oder: blofi) ihre Adresse!

1. Der irreale Wunschsatz kann mit wenn eingeleitet werden. Dann steht das Verb am 
Ende des Satzes. Wird er ohne wenn gebildet, steht das Verb am Anfang des Satzes.

2. Der irreale Wunschsatz muss mit doch, bloli, nur oder doch nur erganzt werden.
3. Am Ende des Wunschsatzes steht ein Ausrufezeichen (!).

Bilden sie Wunschsatze in der Cegenwartsform.
Sie kommt nicht zuriick. Wenn sie doch zuruckkame!
Es ist so heifi. Wenn es doch nicht so heiE ware!

1. Der Bus kommt nicht. 4. Ich muss lange warten. (so lange)
2. Es ist hier so dunkel. 5. Ich habe nicht viel Zeit. (etwas mehr)
3. Ich habe Angst, (nicht solche 6. Der Zug fahrt noch nicht ab. (doch 

Angst) schon)
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2 Bilden Sie Wunschsatze in der Vergangenheitsform.
Du hast mir nicht geschrieben, wann du kommst.
Wenn du mir doch nur geschrieben hattest, wann du kommst!

1. Du hast mir nicht gesagt, dass du Urlaub bekommst.
2. Ich habe nicht gewusst, dass du nach Spanien fahren willst.
3. Ich habe keine Zeit gehabt Spanisch zu lernen.
4. Du hast mir nicht geschrieben, was du vorhast.
5. Ich habe nicht genug Geld gespart um mitzufahren.

3 Bilden Sie mit den Satzen der Ubungen 1 und 2 Wunschsatze ohne „wenn".

4 Bilden Sie Wunschsatze mit oder ohne „wenn". Achten Sie auf die Zeit!

1. Ich kann nicht zu der Ausstellung 7. Ich werde von der Polizei angehalten.
fahren. 8. W ir mussen noch weit fahren. (nicht

2. Du hast mich nicht besucht, als du mehr so weit)
hier warst. 9. W ir sind noch lange nicht da.

3. Er ist bei diesem schlechten Wetter (bald da)
auf eine Bergtour gegangen. 10. Er schenkte der Stadt sein ganzes Ver-

4. Er ist nicht hier geblieben. mogen.
5. Ich bin nicht informiert worden. 11. Mein Bruder war nicht auf der Party.
6. Ich darf nicht schneller fahren. 12. Er hatte keine Zeit zu kommen.

5 Bilden Sie Wunschsatze.
Er arbeitet langsam. (schneller)
a) Wenn er doch schneller arbeitete!
b) Wenn er doch nicht so lanqsam arbeitete!

J 1. Sie spricht undeutlich. (deutlicher) 4. Ich verdiene wenig Geld, (mehr)
2. Die Fernsehsendung kommt spat. 5. Er stellt das Radio laut. (leiser) 

(friiher) 6. Das Zimmer ist teuer. (billiger)
3. Der Busfahrer fahrt schnell.

(langsamer)

II Irreale Bedingungssatze (Irreale Konditionalsatze)

1. Wenn ich genug Geld habe, baue ich mir ein Haus.
Dies ist ein realer Bedingungssatz, d.h.: Ich spare und eines Tages werde ich bauen. Es 
handelt sich um einen realen Plan.
Wenn ich genug Geld hatte, baute ich mir ein Haus (oder: wurde ... bauen).
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Dies ist ein irrealer Bedingungssatz, d.h.: Ich habe nicht genug Geld, ich kann nicht 
bauen; aber wenn ... - ein irrealer Plan, ein Wunschtraum. Hier steht der Konjunktiv
II im Haupt- und Nebensatz.

I Wenn ich Zeit hatte, kame ich zu dir.
Ich kame zu dir, wenn ich Zeit hatte.
Wenn ich gestern Zeit gehabt hatte, ware ich zu dir gekommen.
Der Nebensatz mit wenn kann vor oder hinter dem Hauptsatz stehen.

Hatte ich Zeit, (so) kame ich zu dir.
Der Bedingungssatz kann auch ohne wenn gebildet werden. Dann riickt das Verb 
an die erste Stelle. Der Hauptsatz kann mit so oder dann eingeleitet werden; er steht 
dann immer hinter dem Bedingungssatz.

Was machtet ihr, wenn jetzt ein Feuer ausbrache?
Hattest du mich gestern besucht, wenn du Zeit gehabt hattest?
Wenn der Bedingungssatz eine Frage enthalt, steht der wenn-Satz hinten.

Er musste ein Taxi nehmen, sonst ware er zu spat gekommen.
Man musste ihn ins Krankenhaus bringen, andernfalls ware er verblutet.
Nach sonst oder andernfalls steht haufig der Konjunktiv II, und zwar in einem 
Hauptsatz, in dem auch die Umstellung moglich ist:
Er musste ein Taxi nehmen, er ware sonst zu spat gekommen.

Es ware mir angenehmer, er kame schon am Freitag.
Es ware besser gewesen, wir hatten vorher mit ihm gesprochen.
Nach unpersonlichen, subjektiven Aussagen im Konjunktiv II, die meist mit einem 
Komparativ gebraucht werden, kann auch ein Hauptsatz stehen.

Die Umschreibung des Konjunktivs II mit „wurde" + Infinitiv

(Wenn ich Karin fragte, berichtete sie mir von ihrer Tatigkeit.)
Ein solcher Satz mit zwei schwachen Verben ist doppeldeutig. Er kann bedeuten:
1. jedesmal, wenn ich sie fragte ... (= Prateritum Indikativ) oder 2. Im Fall, dass ich sie 
fragen sollte ... (= Gegenwartsform Konjunktiv II).
In diesen Fallen wahlt man die Umschreibung mit wurde + Infinitiv. Die doppelte 
Verwendung in Haupt- und Nebensatz sollte man aber vermeiden:

Wenn ich Karin fragen wtirde, berichtete sie mir von ihrer Tatigkeit.
Wenn ich Karin fragte, wurde sie mir von ihrer Tatigkeit berichten.

(Wenn sie mich zur Teilnahme zwangen, trate ich aus dem Verein aus.)
Wenn sie mich zur Teilnahme zu zwingen versuchten, wtirde ich aus dem 
Verein austreten.
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Viele Formen der starken Verben im Konjunktiv II gelten als veraltet (z.B. trate, bate, 
grube); sie werden durch wurde + Infinitiv ersetzt.

6 Sagen Sie, was besser ware.
Er kiimmert sich nicht um sein Examen.
Es ware besser, wenn er sich um sein Examen kummerte. 
Oder: ..., wenn er sich um sein Examen kummern wurde.

1. Der Angestellte kommt nicht 5. Du kaufst keine neuen Reifen fur
ptinktlich zum Dienst. dein Auto.

2. Der Angeklagte sagt nicht die voile 6. Sie geht nicht zum Arzt und lasst
Wahrheit. sich nicht untersuchen.

3. Die Stadt baut keine Radfahrwege. 7. Er kauft sich keine neue Brille.
4. Der Hausbesitzer lasst das Dach 8. Der Motorradfahrer tragt keinen

nicht reparieren. Schutzhelm.

7 Verwenden Sie die Satze der Ubung 6 und bilden Sie die Vergangenheitsform.
Es ware besser qewesen, wenn er sich um sein Examen qekummert hatte.

8 Verwenden Sie die Satze der Ubungen 6 und 7 folgendermalien:
(1) Es ware besser, er kummerte sich um sein Examen.
Oder: ..., er wurde sich um sein Examen kummern.
(2) Es ware besser qewesen, er hatte sich um sein Examen qekummert.

Verbinden Sie die Satze zu einem irrealen Bedingungssatz mit oder ohne „wenn". 
Achten Sie auf das Tempus!

Er findet meine Brille nicht. Er schickt sie mir nicht.
Wenn er meine Brille fande, schickte er sie mir.
Oder:..., wurde er sie mir schicken.

J Ich habe von seinem Plan nichts gewusst. Ich habe ihn nicht gewarnt.
Hatte ich von seinem P\an qewusst, hatte ich ihn qewarnt.

1. Der Fahrgast hat keinen Fahrschein 
gehabt. Er hat vierzig Mark Strafe 
zahlen mussen.

2. Der Auslander hat den Beamten 
falsch verstanden. Er ist in den 
falschen Zug gestiegen.

3. Die beiden Drahte beriihren sich 
nicht. Es gibt keinen Kurzschluss.

4. Es gibt nicht geniigend Laborplat- 
ze. Nicht alle Bewerber konnen 
Chemie studieren.

5. Ich bin nicht ftir die Ziele der De-

monstranten. Ich gehe nicht zu der 
Demonstration.

6. Du hast das verdorbene Fleisch ge- 
gessen. Dir ist schlecht geworden.

7. Der Apotheker hatte keine Alarm- 
anlage installiert. Die Diebe konn
ten unbemerkt eindringen und 
bestimmte Medikamente mitneh- 
men.

8. Die Feuerwehr hat den Brand nicht 
sofort geloscht. Viele Hauser sind 
von den Flammen zerstort worden. 
(nicht so viele)
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10 Vervollstandigen Sie selbststandig die Bedingungssatze und verwenden Sie dabei 
den Konjunktiv II.

1. Ware sie nicht so schnell gefahren, 6. Hatten die Politiker rechtzeitig ver-
so ... handelt, ...

2. Hatte er nicht so viel durcheinan- 7. Ware der Bus piinktlich gekom
der getrunken, so ... men, so ...

3. Hatte er dem Finanzamt nicht ei 8. Gabe es keine Schreibmaschine,
nen Teil seines Einkommens ver- dann ...
schwiegen, ... 9. Wtirde er aus dem Gefangnis flie-

4. Hatten wir nicht im Lotto gespielt, ... hen, ...
5. Ware er nicht auf die Party seines 10. Ginge ich in der Nacht durch den

Freundes gegangen, ... Stadtpark, ...

ieantworten Sie selbststandig die Fragen mit einem irrealen Bedingungssatz.
Was wurden (vgl. § 54, III) Sie machen, wenn ...

1. Sie ihre Tasche (Brieftasche) mit al 6. Sie im Kaufhaus ein kleines Kind
ien Papieren verloren hatten? nach seiner Mutter schreien hor-

2. Ihr Zimmer (Ihre Wohnung) plotz ten?
lich gektindigt wtirde? 7. Sie bei einem Versandhaus einen

3. Sie eine M illion Mark im Toto ge- Anzug bestellt und ein Fahrrad er
wonnen hatten? halten hatten?

4. in Ihrer Nahe plotzlich jemand um 8. Sie zufallig auf der Strafie ein Flug-
Hilfe riefe? ticket nach New York und zuruck

5. Sie von einer giftigen Schlange ge- fanden?
bissen worden waren?

12 Bilden Sie Satze mit „sonst" oder „andernfalls". Der Nachsatz steht bei dieser 
Ubung immer in der Vergangenheitsform des Konjunktivs II.

Er musste ein Taxi nehmen. (er / zu spat zum Bahnhof / kommen)
E r musste ein Tax/ nehmen, sonst ware er zu spat zum dahnhof gekommen. 4

1 .

2.

4.

5.

Er musste das Dach neu decken las
sen. (ihm / das Regenwasser / in die 6. 
Wohnung / laufen)
Gut, dass du endlich zurtick-
kommst! (ich / dich / durch die Po- 7.
lizei / suchen lassen)
Die Forscher mussten den Versuch 8. 
abbrechen. (es / eine Explosion / 
geben / und / die teure Apparatur / 
zerstort werden) 9.
Sie nahm ihren Studentenausweis 
mit. (sie / den normalen Fahrpreis / 
bezahlen mussen)
Mein Nachbar hat mich in ein lan- 10. 
ges Gesprach verwickelt. (ich /

nicht so spat / zu dir kommen)
In diesem Winter musste man die 
Tiere des Waldes fiittern. (sie / alle / 
verhungern)
Es war schon spat, (wir / bei dir / 
vorbeikommen)
Er musste aufhoren zu rauchen. 
(ihn / der Arzt / nicht mehr behan- 
deln)
Man musste den Patienten an eine 
Herz-Lungen-Maschine anschlie- 
fien. (er / nicht mehr / zu retten 
sein)
Der Arzt entschloss sich zu einem 
Luftrohrenschnitt. (das Kind / er- 
sticken)
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13 Bilden Sie irreale Bedingungssatze. Verwenden Sie fur den eingeklammerten Satz 
die Umschreibung mit „wQrde".

(Du erreichst einen gunstigeren Preis.) Du handelst mit ihm.
Du wurdest einen gunstigeren Preis erreichen, wenn du mit ihm handeltest.

(Die alte Regelung gilt noch.) Dann ist alles viel leichter.
Wenn die aite Kegeiung noch gelten wurde, ware alles viel leichter.

J

1. (Du fragst mir die Vokabeln ab.) Du 5. 
tust mir einen grofien Gefallen.

2. (Du hoist mich von der Bahn ab.) 6. 
Ich brauche kein Taxi zu nehmen.

3. (Er spart viel Geld.) Er heizt etwas 7. 
sparsamer.

4. W ir besuchen ihn. (W ir kennen sei
ne Adresse.) 8.

(Sie richten ihn hin.) Das Volk emport 
sich gegen die Regierung.
(Du liest das Buch.) Du weifit Be- 
scheid.
Man pflanzt in der Stadt Baume.
(Man verbessert die Luft und ver- 
schonert die Stadt.)
(Ich kenne sein Geburtstagsdatum.) 
Ich gratuliere ihm jedes Jahr.

IV Irreale Vergleichssatze (Irreale Komparationssatze)

1. Sie schaut mich an, als ob sie mich nicht verstiinde.
Sie schaut mich an, als ob sie mich nicht verstanden hatte.

Der Vergleichssatz mit als ob oder als (seltener als wenn oder wie wenn) zeigt 
einen irrealen Vergleich: Sie schaut mich so an, aber in Wirklichkeit versteht sie 
mich oder hat mich wahrscheinlich verstanden.

Er hat solchen Hunger, als hatte er seit Tagen nichts gegessen.

Wird der Vergleichssatz mit als eingeleitet, steht das Verb direkt dahinter.

2. Im ersten Teil wird eine reale Feststellung geauftert; das Verb steht daher 
im Indikativ.

14 Bilden Sie irreale Vergleichssatze mit „als ob" oder „ als wenn".

Der Junge tat so, (er / nicht laufen konnen)
Der Junge ta t so, als ob (als wenn) er nicht laufen konnte.

1. Der Angler tat so, (er / einen 
grofien Fisch an der Leine haben)

2. Der Lehrer sprach so laut, (seine 6. 
Schuler / alle schwerhorig sein)

3. Unser Nachbar tut so, (Haus und 
Garten / ihm gehoren) 7.

4. Der Junge hat die Fensterscheibe 
eingeschlagen, aber er tut so, (er /
ganz unschuldig sein) 8.

5. Gisela sprang von ihrem Stuhl auf,
(sie / von einer Tarantel gestochen

worden sein) (die Tarantel = giftige 
Spinne)
Der Rennfahrer safi so ruhig hinter 
dem Steuer seines Rennwagens, (er 
/ eine Spazierfahrt machen)
Der Hund kam auf mich zuge- 
rannt, (er / mich in Stticke reifien 
wollen)
Das Madchen fuhr auf ihren Skiern 
so geschickt den Berg hinunter, (sie / 
das schon tausendmal geiibt haben)
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15 Bilden Sie mit der Ubung 14 irreale Vergleichssatze mit „als".

Der Junge ta t  so, a\s konnte er nicht laufen.

16 Erganzen Sie die Vergleichssatze selbststandig. Verwenden Sie dabei den Konjunktiv II.

1. Der Politiker sprach so laut, als ob 6. Die Musik kam so laut und klar im
Radio, a ls ...

2. Der Busfahrer fuhr so schnell, als 7. Der Koch briet so viel Fleisch,
wenn ... als ...

3. Der Hotelgast gab so hohe Trink- 8. Der Zug fuhr so langsam, als ...
gelder, als ... 9. Das Kind schrie so entsetzlich, als

4. Der Arzt machte ein Gesicht, als ...
5. Der Schriftsteller wurde gefeiert, als 10. Die Kiste war so schwer, a ls ...

1 7 Bilden Sie irreale Vergleichssatze.

Ich ftihle mich bei meinen Wirtsleuten so wohl wie zu Hause.
Ich fuhle mich bei meinen Wirtsleuten so wohl, als ob ich zu Hause ware.

1. Er hatte sich in den Finger gesto-
chen und schrie wie ein kleines 6.
Kind.

2. Die W irtin behandelte ihren Un- 7. 
termieter wie einen nahen Ver
wandten.

3. Er sieht aus wie ein Bettler.
4. Er gibt das Geld aus wie ein Mil- 

lionar.
5. Er bestaunte das Auto wie einer, 

der noch nie ein Automobil

gesehen hat. (... Auto, als ob e r ...) 
Er schaute mich verstandnislos an. 
(nicht verstanden haben)
Der Automechaniker stellte sich an 
wie einer, der noch nie einen Mo
tor auseinander genommen hat.
(... sich an, als ob e r ...)

8. Der Chef sprach mit dem Ange
stellten wie mit einem dummen 
Jungen.

V Irreale Folgesatze (Irreale Konsekutivsatze)

Es ist zu spat, als dass wir noch bei ihm anrufen konnten.
Ich hab' das Tier viel zu gem, als dass ich es weggeben konnte.
Der Folgesatz bezieht sich meist auf ein Adverb mit (viel) zu oder allzu (= Verstarkung). 
zu zeigt an, dass etwas iiber die Grenze des Moglichen oder Ertraglichen hinausgeht, so 
dass die im als-Satz genannte Folge nicht eintreten kann. Daher steht dieser Teilsatz 
mit als dass im Konjunktiv II.

Er hat so viel Zeit, dass er das ganze Jahr verreisen konnte.
Die im Nebensatz mit so ..., dass genannten Folgen werden nicht eintreten; sie 
sind irreal. Der Nebensatz steht daher im Konjunktiv II.
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Er ging weg, ohne dass er sich verabschiedet hatte.
Im ohne dass-Satz ist die erwartete Folge nicht eingetreten. Der Nebensatz steht 
daher meist im Konjunktiv II.

18 Bilden Sie irreale Folgesatze mit ,,zu ..., als dass".

Die Versuche sind zu teuer. Man kann sie nicht unbegrenzt fortsetzen.
Die Versuche sind zu teuer, als dass man sie unbegrenzt fortsetzen konnte.

1. Der Schwimmer ist mit 32 Jahren 
schon zu alt. Er kann keine Spit- 
zenleistungen mehr erbringen. 
(noch)

2. Diese Bergwanderung ist zu gefahr- 
lich. Ihr konnt sie nur mit einem 
Seil machen. (ohne Seil)

3. Die Tour ist zu weit. Sie konnen die 
Strecke nicht an einem Tag schaf- 
fen.

4. Die Wanderer sind viel zu miide.
Sie wollen nicht mehr tanzen. 
(noch)

5. Das Hotel ist zu teuer. W ir konnen 
dort nicht wohnen.

6. Der W ind ist zu kalt. Das Laufen 
macht keinen Spafi mehr. (noch ... 
wiirde)

7. Die Mathematikaufgabe ist zu 
schwierig. Die Schuler konnen sie 
nicht losen.

8. Das Bild ist zu grofi. Ich w ill es mir 
nicht ins Zimmer hangen.

9. Die Reise ist zu anstrengend. Ich 
werde sie nicht mehr machen. 
(noch einmal ... wiirde)

10. Das Fernsehprogramm ist viel zu 
langweilig. Ich sehe es mir nicht 
an.

19 Setzen Sie die Satze 1-5 der Ubung 18 ins Prateritum und bilden Sie Folgesatze.

Die Versuche waren zu teuer. Man konnte sie nicht unbegrenzt fortsetzen.
Die Versuche waren zu teuer, als dass man sie unbegrenzt hatte fortsetzen kon- 
nen.

20 Bilden sie irreale Folgesatze mit „so ..., dass". Achten Sie auf das Tempus!

Die Strafienbahn fuhr (fahrt) so langsam, (man / ebensogut laufen konnen)
Die Strafienbahn fuhr (fahrt) so \angsam, dass man ebensogut hatte laufen kon- 
nen (laufen konnte).

1. Die Sonne schien so warm, (man / 
im Badeanzug auf der Terrasse lie
gen konnen)

2. Sein Geschaft geht so gut, (er / es 
ganz grofi ausbauen konnen)

3. Die Terroristen hatten so viele Waf- 
fen, (man / eine ganze Kompanie 
Soldaten damit ausriisten konnen)

4. Der Sportwagen ist so teuer, (man / 
zwei Mittelklassewagen / sich daftir 
kaufen konnen)

7.

Die Hohle hat so viele Gange, (man 
/ sich darin verlaufen konnen)
Das Haus, in dem er wohnt, ist so 
grofi, (drei Familien / darin Platz 
finden)
Das Gift wirkt so stark, (man / mit 
einem Flaschchen / eine ganze 
Stadt vergiften konnen)
Der Mond schien so hell, (man / 
Zeitung lesen konnen)
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Sie waren oft hier in Wien. Sie haben uns nicht ein einziges Mal besucht.
Sie waren oft hier in Wien, ohne dass sie uns ein einziges Mal besucht hatten.

21 Bilden Sie Satze mit „ohne dass". Achten Sie auf das Tempus!

4.

Der Arzt iiberwies den Patienten 
ins Krankenhaus. Er hat ihn nicht 
untersucht.
Ein Onkel sorgte fiir die verwaisten 
Kinder. Er hat kein Wort daruber 
verloren.
Ein auslandischer Konzern kaufte 
die Fabrik. Es wurde nicht lange 
iiber den Preis verhandelt. (es fallt 
weg!)
Die Tochter verliefi das Elternhaus. 
Sie schaute nicht noch einmal 
zuruck.

5.

6 .

Er wanderte nach Amerika aus. Er 
hat nie wieder ein Lebenszeichen 
von sich gegeben. (ohne dass er je- 
mals wieder)
Luft und Wasser werden von gewis- 
sen Industriebetrieben ver- 
schmutzt. Diese werden dafiir nicht 
zur Verantwortung gezogen.
Sie hat uns geholfen. W ir haben sie 
nicht darum gebeten.
Er verschenkte seine wertvolle 
Mtinzsammlung. Es hat ihm kei
nen Augenblick Leid getan.

У

VI Weitere Anwendungsbereiche des Konjunktivs II

Beinah(e) ware das ganze Haus abgebrannt!
Fast hatte ich den Bus nicht mehr erreicht.
Satze mit beinah(e) oder fast drQcken aus, dass etwas schon Erwartetes doch nicht 
eingetreten ist. Man gebraucht die Vergangenheitsform des Konjunktivs II.

Ich hatte dich besucht, aber ich hatte deine Adresse nicht.
Der Bus ist noch nicht da; dabei hatte er schon vor zehn Minuten kommen 

mussen.
Zur Unterscheidung von Realitat und Irrealitat.

Sollte es wirklich schon so spat sein?
Wiirdest du mir tatsachlich Geld leihen?
In Fragen, die man stellt, wenn man etwas nicht recht glauben will.

Waren Sie so freundlich mir zu helfen?
Konnten Sie mir vielleicht sagen, wie ich zum Bahnhof komme?
Eine hofliche Bitte oder Aufforderung, die man in Form einer Frage auliert.

Wurden Sie mir bitte einen Gefallen tun?
Wurden Sie vielleicht gegen zehn Uhr noch mal anrufen?
Oft gebraucht man bei der hoflichen Bitte die Umschreibung mit wurde + Infinitiv.

Zum Einkaufen dtirfte es jetzt zu spat sein.
(Wie alt schatzt du Gisela?) Sie dtirfte etwa zwanzig sein.
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Wenn man seine Vermutung sehr vorsichtig auliern will, verwendet man durfen 
im Konjunktiv II.

So, das war's fiir heute! (Morgen geht's weiter.)
Das hatten wir geschafft!
Zum Ausdruck, dass ein Teil eines Sachverhalts (hier einer Arbeit) beendet ist.

Ich glaube, dass ich ihm in dieser Lage auch nicht helfen konnte.
Ich meine, dass er sich endlich andern musste.
Eine Unsicherheit iiber einen Sachverhalt kann man auch im Konjunktiv II ausdriicken. 
Im Hauptsatz stehen Verben wie annehmen, glauben, denken, meinen.

Ich kenne keinen anderen Arzt, der dir besser helfen konnte.
Ich wtisste kein Material, das harter ware als ein Diamant.
Der Konjunktiv II steht gelegentlich in Relativsatzen mit einem Komparativ, die von 
einem negativen Beziehungssatz abhangen.

22 Uben Sie den Konjunktiv II der Vergangenheit nach „beinah(e)" oder „fast".

Hast du das Haus gekauft?
Nein, aber beinah (fa s t) hatte ich es gekauft.
Oder: Nein, aber ich hatte es beinah (fa s t) gekauft.

1. Hast du dein Geld verloren?
2. Bist du betrogen worden?
3. Bist du verhaftet worden?
4. Ist das Flugzeug abgestiirzt?

5. Hast du dein Geschaft verkaufen 
miissen?

6. Ist das Schiff untergegangen?
7. Seid ihr zu spat gekommen?

23 Auliern Sie Zweifel in Ihrer Frage.

Ist sie wirklich erst 17? - Ja, das stimmt.
SoHte sie wirklich erst 17 sein? - Ja , das durfte stimmen.

1. Ist dieses Haus wirklich fiir 100 000 6. 
Mark zu haben? - Ja, das stimmt.

2. Hat er wirklich die Wahrheit ge-
sagt? - Nein, das war nicht die 7.
Wahrheit.

3. Ist er wirklich in schlechten finan- 8. 
ziellen Verhaltnissen? - Ja, das trifft 
leider zu.

4. Habe ich fiir diesen Pelzmantel 9. 
wirklich 100 Mark zu viel bezahlt?
- Ja, das stimmt annahernd.

5. Hatte der Sultan wirklich 90 Kin
der? - Nein, es waren nur etwa 50.

Hat er mich mit Absicht falsch in- 
formiert? - Nein, er hat nur wieder 
mal nicht aufgepasst.
Ist der Zug wirklich schon abgefah- 
ren ? - Ja, der ist schon weg.
Hat der Zeuge sich wirklich nicht 
geirrt? - Nein, seine Aussage ent- 
spricht so ziemlich den Tatsachen. 
Hat er seine Steuererklarung wirk
lich ungenau ausgefiillt? - Ja, die 
Angaben waren unzutreffend.
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Nehmen Sie das Paket mit?
Wurden Sie bitte das Paket mitnehmen?
Konnten Sie bitte das Paket mitnehmen?
Wurden Sie so freundlich sein und das Paket mitnehmen?
(... das Paket mitzunehmen?)
Durfte ich Sie bitten das Paket mitzunehmen?
Wurden Sie mir den Gefalien tun und das Paket mitnehmen? 
(... das Paket mitzunehmen?)

24 Bilden Sie hofliche Fragen.

1. Schicken Sie mir die Waren ins 7. Helfen Sie mir den Wagen anzu-
Haus? schieben?

2. Wo ist die Stadtverwaltung? 8. Wird der Eilbrief heute noch zuge-
3. Wie komme ich zum Krankenhaus? stellt? (... mir sagen, ob ...)
4. Reichen Sie mir das Salz? 9. Kommen Sie gegen 5 Uhr noch mal
5. Geben Sie mir noch eine Scheibe vorbei?

Brot? 10. Nimmst du dieses Packchen mit
6. Bringen Sie mir noch ein Glas Bier? zur Post?

25 Sagen Sie, was unter anderen Umstanden moglich ware.

Zu Fufi kannst du den Zug nicht mehr erreichen; (mit dem Taxi / 
noch rechtzeitig zur Bahn kommen)
Zu FuE kannst du den Zug nicht mehr erreichen; mit dem Taxi konnte s t 
du noch rechtzeitig zur Bahn kommen.

1. Ohne Antenne kannst du das Pro- 
gramm von Bayern III nicht emp- 
fangen; (mit Antenne / du / es gut 
hereinbekommen)

2. Hier mussen alle Kraftfahrzeuge 
langsam fahren; (ohne diese Vor- 
schrift / es / viele Unfalle geben)

3. Leider ist unser Auto kaputt; (sonst 
/ wir / heute ins Grune fahren)

4. Ohne Licht darfst du abends nicht 
Rad fahren; (sonst / dir / ein Un- 
gllick passieren)

5. Du brauchst unbedingt eine 
Waschmaschine; (damit / du / viel 
Zeit sparen)

6. Du machst dir keine genaue Zeit- 
einteilung; (sonst / du / viel mehr 
schaffen)

7. Diesen Ofen benutzen wir nur in 
der Ubergangszeit; (im Winter / wir 
/ das Haus damit nicht warm be
kommen)

8. Die Arbeiter mussen zur Zeit Uber- 
stunden machen; (die Firma / an- 
dernfalls / die Liefertermine nicht 
einhalten)

9. Hier darfst du nicht fotografieren; 
(du / wegen Spionage verhaftet 
werden)
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§ 55 Der Konjunktiv I

Bildung der Formen

Indikativ

a) er fahrt
b) er wird fahren

c) er fuhr
er ist / war gefahren 
er sah
er hat / hatte gesehen

Konjunktiv I 

er fahre
er werde fahren

er sei gefahren 

er habe gesehen

Der Konjunktiv I hat drei Zeitformen: a) eine Gegenwartsform, b) eine Zukunftsform 
(auch Vermutung) und c) eine Vergangenheitsform.

I Bildung der Gegenwartsformen

1. An den Infinitivstamm werden die gleichen Endungen gehangt wie beim Konjunktiv
II (siehe § 53, I).

2. Es entstehen folgende Formen:
Starkes Schwaches Verb mit Modalverb Hilfsverb
Verb Verb Hilfs-e

kommen planen schneiden durfen haben werden

(ich (ich (ich ich (ich (ich
komme) plane) schneide) diirfe habe) werde)
du du (du du du du
kommest planest schneidest) diirfest habest werdest
er er er er er er
komme plane schneide durfe habe werde
(wir (wir (wir (wir (wir (wir
kommen) planen) schneiden) durfen) haben) werden)
ihr ihr (ihr ihr ihr (ihr
kommet planet schneidet) durfet habet werdet)
(sie (sie (sie (sie (sie (sie
kommen) planen) schneiden) durfen) haben) werden)

Die Formen in Klammern entsprechen dem Indikativ. Sie werden durch die entspre- 
chenden Gegenwartsformen des Konjunktivs II ersetzt, damit man sie vom Indikativ 
unterscheiden kann. Ist der Konjunktiv II mit dem Prateritum identisch, wird meist 
mit wurde + Infinitiv formuliert. Es entstehen folgende Reihen:
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Starkes Schwaches Verb mit Modalverb Hilfsverb
Verb Verb Hiifs-e

ich ich ich
kame plante schnitte
du du du
kommest planest schnittest
er er er
komme plane schneide
wir wir wir
kamen planten schnitten
ihr ihr ihr
kommet planet schnittet
sie sie sie
kamen planten schnitten

ich ich ich
durfe hatte wiirde
du du du
durfest habest werdest
er er er
diirfe habe werde
wir wir wir
durften hatten wurden
ihr ihr ihr
diirfet habet wiirdet
sie sie sie
durften hatten wiirden

Im Sprachgebrauch halt man sich nicht streng an diese Regel. So wird zum 
Beispiel auch in der zweiten Person Singular und Plural oft der Konjunktiv II 
gebraucht: du kamest, ihr kamet.

Anmerkung

Die Sonderformen in der 2. und 3. Person Singular Prasens der starken Verben wer
den bei der Bildung des Konjunktivs I nicht berucksichtigt: Indikativ: du gibst, er gibt
- Konjunktiv I: du gebest, ergebe.

3. Eine Ausnahme bilden die Formen von sein:
ich sei wir seien
du sei(e)st ihr seiet
er sei sie seien

II Bildung der Zukunftsformen (auch Vermutung)

1. Das Futur I wird mit den obigen Formen von werden und dem Infinitiv gebildet.

ich wurde kommen wir wurden kommen
du werdest kommen ihr wiirdet kommen
er werde kommen sie wurden kommen

2. Das Futur II wird dementsprechend mit dem Infinitiv Perfekt gebildet:
ich wurde gekommen sein ich wiirde geplant haben
du werdest gekommen sein du werdest geplant haben



III Bildung der Vergangenheitsformen

Die Vergangenheitsform wird mit den obigen Formen von haben bzw. sein und 
dem Partizip Perfekt gebildet:

ich sei gekommen ich hatte geplant
du sei(e)st gekommen du habest geplant
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IV Das Passiv im Konjunktiv I

Zur Bildung des Passivs werden die obigen Formen von werden verwendet:

Cegenwart ich wurde informiert, du werdest informiert ...
Zukunft ich wtirde informiert werden, du werdest informiert werden
Vergangenheit ich sei informiert worden, du sei(e)st informiert worden ...

1 Konjugieren Sie in der Gegenwarts- und Vergangenheitsform des Konjunktivs I.

1. reisen 4. fliegen 7. abschneiden 10. fahren
2. ordnen 5. fallen 8. sich argern 11. frieren
3. schicken 6. geben 9. beabsichtigen 12. benachrichtigt werden

2 Setzen Sie die Verben in die entsprechenden Formen des Konjunktivs I.

1. ich stelle 7. ich gehe 13. du fahrst
er stellt du gehst ihr fahrt
er stellte er ist gegangen sie fuhren

2. du bittest 8. sie betet 14. ich rufe an
er bittet sie beten du rufst an
wir baten er betete sie riefen an

3. wir telefonieren 9. sie schneidet 15. du streitest
ihr telefoniert wir schneiden sie streitet
sie telefonierten wir haben geschnitten ihr habt gestritten

4. sie griifit 10. ich antworte 16. er stirbt
sie grtifien er antwortet sie sterben
sie griifiten ihr antwortet sie starben

5. ich werde eingeladen 11. er wird gewogen 17. du wirst bestraft
du wirst eingeladen wir werden gewogen er wird bestraft
du wurdest eingeladen ihr wart gewogen worden sie wurde bestraft

6. du wirst dich erkalten 12. sie wird sich erholt haben
sie wird sich erkalten ihr werdet euch erholt haben
sie werden sich erkalten sie werden sich erholt haben
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§ 56 Gebrauch des Konjunktivs I

Die indirekte Rede

Direkte Rede

In der Wahlnacht spricht der Partei-
vorsitzende. Er sagt unter anderem:
a) „Wir konnen stolz sein auf 

unseren Erfolg."
b) „Ihnen, liebe Parteifreunde, 

danke ich herzlich."
„Jetzt heilit es fur uns alle: 
Vorwarts, an die Arbeit!"

c) „Fur morgen ist ein Gesprach mit 
dem Bundesprasidenten geplant." 
„Hier wird es einige Verande- 
rungen geben."

d) „Ich, als Demokrat, akzeptiere 
das Wahlergebnis, auch wenn es 
anders ausgefallen ware."

Indirekte Rede

Ein Journalist berichtet.
Der Parteivorsitzende sagte, 
dass sie stolz auf ihren Erfolg sein konnten. 
sie konnten stolz sein auf ihren Erfolg. 
er danke seinen Parteifreunden herzlich.

jetzt heilie es fur sie, sofort mit der Arbeit 
zu beginnen.
fur heute, Montag, sei ein Gesprach mit 
dem Bundesprasidenten geplant. 
dort, im Bundestag, werde es einige Ver- 
anderungen geben.
er, als Demokrat, akzeptiere das Wahler
gebnis, auch wenn es anders ausgefallen 
ware.

In der indirekten Rede werden die Aussagen einer anderen Person objektiviert und 
oft verkiirzt wiedergegeben. Von Reden, Schriften, offentlichen Bekanntmachungen 
usw. wird meist nur das sachlich Wichtige berichtet. Durch den Gebrauch des 
Konjunktivs I wird der Abstand zur wortlichen Rede kenntlich gemacht.

zu a) 1. Die indirekte Rede kann mit einem dass-Satz eingeleitet werden. Bei einer lan- 
geren Mitteilung steht der dass-Satz in der Regel nur am Anfang.

2. In der indirekten Rede andern sich die Pronomen sinngemafi. Dabei ist beson
ders zu beachten: a) wer spricht, b) zu wem oder von wem gesprochen wird, c) ge- 
gebenenfalls wer die Rede wiedergibt.

zu b) 1. Anreden, Ausrufe, spontane Redewendungen usw. fallen in der indirekten Rede 
meistens weg.

2. Man kann - damit der Zusammenhang besser verstandlich wird - Namen wie
derholen, Adverbien einfugen oder sinngemafie Satze oder Verben verwenden wie 
bejahen, verneinen, ablehnen.

4

zu c) Adverbiale Angaben des Ortes oder der Zeit mussen sinngemali geandert werden.

zu d) Der Konjunktiv II bleibt in der indirekten Rede erhalten.
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II Die indirekte Frage

Direkte Frage Indirekte Frage

Er fragt: Er fragt,
a) „ Cehst du morgen zur Wahl?" ob ich morgen zur Wahl ginge.
b) „ Wann gehst du zum Wahllokal?" wann ich zum Wahllokal ginge.

„ Welche Partei willst du wahlen?" welche Partei ich wahlen wolle.

Die Frage wird in der indirekten Rede als Nebensatz wiedergegeben.
zu a) Bei Fragen ohne Fragewort wird die Konjunktion ob verwendet.
zu b) Bei Fragen mit Fragewort wird dasselbe Fragewort oder das erweiterte Fragewort 

als Konjunktion verwendet.

Ill Der Imperativ in der indirekten Rede

Direkter Imperativ Indirekter Imperativ

a) „Reg dich doch bitte nicht so auf!" Er bat mich (freundlich), ich moge mich
nicht so aufregen.

b) „Hort jetzt endlich auf Qber das Er befahl uns (scharf), wir sollten aufho- 
Wahlergebnis zu diskutieren!" ren uber das Wahlergebnis zu diskutieren.

Der Imperativ in der indirekten Rede wird durch Modalverben wiedergegeben.
zu a) Bei einer hoflichen Bitte gebraucht man mogen.

zu b) Bei einer Aufforderung oder einem Befehl gebraucht man sollen.

Anmerkung

Der Imperativ in der 3. Person Singular oder in der 1. Person Plural kann mit den For
men des Konjunktivs I ausgedrQckt werden:
Es lebe die Freiheit!
Damit sei die Sache vergessen!
Seien wir froh, dass alles vorbei ist!
Man nehme 15-20 Tropfen bei Bedarf und behalte die Fltissigkeit einige 
Zeit im Mund.
Man nehme ein Pfund Mehl, drei Eier und etwas Milch und verruhre 
das Ganze zu einem Teig.
Die Strecke b sei 7 cm. Man schlage von D aus einen Halbkreis iiber b.

Anmerkungen zur Zeichensetzung in der indirekten Rede

1. Der Doppelpunkt (:) und die AnfQhrungszeichen („...") der direkten Rede fallen 
weg. Vor der indirekten Rede steht nur ein Komma (,).

2. Da von einer Aufforderung, Bitte, einem Befehl oder von einer Frage nur berichtet 
wird, entfallen auch Ausrufezeichen (!) und Fragezeichen (?).
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1 Setzen Sie den folgenden Text in die indirekte Rede. Beginnen Sie so: Fachleute wei- 
sen darauf hin, dass...
„Grofie Teile der Walder in der Bundes- 
republik sind durch schwefelsaurehalti- 
gen Regen von einem allmahlichen Ab- 
sterben bedroht. Nicht nur die 

5 Nadelholzer, sondern auch die Laubbau- 
me werden geschadigt. Sie reagieren 
zum Teil sogar noch empfindlicher als 
Nadelbaume. Als gefahrlichste Verursa- 
cher des Waldsterbens sieht man die 

Ю groSen Kohlekraftwerke an, die die 
Schadstoffe durch hohe Schornsteine 
ableiten. Das entlastet zwar die nachste 
Umgebung, doch wird die Schadigung

weitraumig in Gebiete getragen, die bis- 
her noch okologisch gesund waren; 15 
denn hohe Schornsteine bringen die 
Schadstoffe in hohere Schichten der At- 
mosphare und so konnen sie vom Wind 
ziemlich weit getragen werden.
Gefordert werden neue Gesetze, die das 20 

Ubel an der Wurzel packen. Es mussen 
Anlagen vorgeschrieben werden, die die 
Schadstoffe herausfiltern, so dass sie 
nicht mehr in die Luft gelangen kon
nen." 25

2 Setzen Sie den folgenden Zeitungsbericht in 
Zeitung berichtet, dass Teile Australiens ...
Teile Australiens erleben eine katastro- 
phale Trockenheit. Infolge des Regen- 
mangels droht in fiinf von sechs austra- 
lischen Bundeslandern eine Dtirre- 

5 katastrophe. Neben den Farmern, die 
bereits ihre Ernten und Tierherden ver
loren haben, sptiren jetzt auch die Be- 
wohner der Stadte den Wassermangel 
besonders stark. Fiir sie gilt eine strenge 

Ю Beschrankung des Wasserverbrauchs. Sie 
durfen ihre Garten nicht mehr so inten- 
siv bewassern. Das Giefien ist ihnen 
tagsiiber nur noch mit Kannen und Ei- 
mern erlaubt. Schlauche durfen nur zwi- 

15 sehen 19 und 21 Uhr benutzt werden.

die indirekte Rede. Beginnen Sie so: Die

Die Geldstrafe, die auf Nichteinhaltung 
der Beschrankungen steht, ist von 100 
auf 1000 Dollar erhoht worden. Zwan- 
zig Funkwagen machen Jagd auf Wasser- 
verschwender. 20

In einigen Gemeinden des Staates Victo
ria ist die Not schon so grofi, dass das 
Wasser auf 60 Liter pro Kopf und Tag ra- 
tioniert wurde.
Perioden grofier Trockenheit hat es in 25 
Australien schon oft gegeben. Eine sol
che Katastrophe ist aber in der Ge- 
schichte des weifien Mannes noch nie 
da gewesen.

3 Ebenso. Beginnen Sie so: Der Verteidiger sagte, man ...
Der Verteidiger sagte: „Man muss, wenn 
man ein gerechtes Urteil fallen will, die 
Kindheit und Jugendzeit des Angeklag
ten kennen. Als dieser drei Jahre alt war, 

5 starb seine Mutter. Sein Vater war ein 
stadtbekannter Trinker. Der Angeklagte 
hat noch drei Jahre mit seinem Vater zu- 
sammengelebt. Eine Tante, die den 
Haushalt fiihrte, mochte ihn nicht und 

10 hat ihn oft geschlagen. Als der Ange
klagte sechs Jahre alt war, nahm man 
den ganz verwahrlosten Jungen aus dem

Haushalt seines Vaters und steckte ihn 
in ein Waisenhaus, wo er bis zu seinem 
14. Lebensjahr blieb. Nach seiner Entlas- 15 
sung kehrte der Junge zu seinem Vater 
zuruck. Dieser veranlasste den Jungen 
immer wieder zu Diebstahlen in Waren- 
hausern und Lebensmittelgeschaften.
Mit sechzehn Jahren wurde der Jugend- 20 

liche zum ersten Mal wegen Diebstahls 
vor Gericht gestellt und von diesem in 
eine Jugendstrafanstalt eingewiesen. So 
hat der Angeklagte nie ein normales, ge-
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25 regeltes Leben kennen gelernt; er hat nie 
den Schutz und die Nestwarme erfah- 
ren, die eine Familie einem Heranwach-

4

Der Arzt fragte den Patienten: „W ie lan
ge haben Sie die Kopfschmerzen schon? 
Sind die Schmerzen standig da oder tre- 
ten sie nur manchmal auf? Liegen die

5 Schmerzen hinter den Augen? Haben 
Sie auch nachts Kopfschmerzen? Neh
men Sie Tabletten? Was ftir Tabletten 
haben Sie bis jetzt genommen? Ist der 
Schmerz so stark, dass Sie es ohne Ta-

Ю bletten nicht aushalten? Was ftir eine 
Arbeit verrichten Sie im Btiro? Wie lan-

senden im Allgemeinen bietet. Das muss 
bei einer Verurteilung des Angeklagten 
berticksichtigt werden." зо

ge mussen Sie taglich vor dem Bild- 
schirm sitzen? Haben Sie die Moglich
keit Ihre Tatigkeit zu wechseln?"
Der Patient fragte den Arzt, wie oft er 15 
die Tabletten nehmen solle, ob er im 
Bett liegen bleiben miisse, oder ob er 
wenigstens zeitweise aufstehen diirfe, 
wie lange die Krankheit denn wohl 
dauere und ob er tiberhaupt wieder ganz 20 

gesund werde.

Verwandeln Sie die direkte in die indirekte Rede und umgekehrt.

5 Verwandeln Sie die direkte Rede in die indirekte und umgekehrt.

Der Turnlehrer sagte zu den Schtilern: 
„Stellt euch gerade hin und streckt die 
Arme nach vorn! Bringt jetzt die Arme 
in weitem Bogen nach hinten, lasst den

5 Kopf zurtickfallen und biegt den ganzen 
Korper nach hinten durch! Jetzt kommt 
langsam zuriick, bis ihr wieder gerade 
steht! Lasst nun den Oberkorper nach 
vorn herunterfallen, bis der Kopf die 

10 Knie beriihrt."

Der Lehrer sagt zu der Schiilerin, dass sie 
den Mund schliefien und durch die Na- 
se atmen solle. Sie solle die Ubungen ru- 
hig mitmachen, aber darauf achten, 
dass nichts weh tue. Wenn es ihr zu an- 15 
strengend werde, solle sie aufhoren.
Uta sagte zum Lehrer, er moge sie ent- 
schuldigen, sie fiihle sich nicht wohl 
und wolle nach Hause gehen.

6 Setzen Sie die indirekte Rede in dieser Anekdote in die direkte Rede. Welche Form 
erscheint Ihnen lebendiger?

Der beriihmte Pianist Anton Rubinstein 
unterhielt sich auf einer Konzerttour in 
England mit einem Briten iiber seine 
Auslandserfahrungen. Dabei sprachen 

5 sie auch iiber die Konzertreise des 
Ktinstlers in Spanien. Ob er denn Spa- 
nisch konne, fragte der Englander. Ru
binstein verneinte. Ob er dann wohl

Franzqsisch gesprochen habe. Das habe 
er auch nicht, entgegnete der Kiinstler 10 

schon etwas verargert. Womit er sich 
denn in Spanien durchgeholfen habe, 
wollte der neugierige Herr wissen. „M it 
Klavier!" erwiderte Rubinstein und liefi 
den lastigen Frager stehen. 15
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7 Verwandeln Sie die direkte in die indirekte Rede.

Der H ahn u n d  der Fuchs
Auf einem Baum safi ein alter Hahn. Ein 
Fuchs, der gerade vorbeikam, sah den 
Hahn und da er gerade Hunger hatte, 

5 sagte er: „Komm doch herunter! Allge- 
meiner Friede ist unter den Tieren ge- 
schlossen worden. Komm herab und 
ktisse mich, denn von heute ab sind wir 
Bruder!" „Lieber Freund", entgegnete 

io der Hahn, „das ist eine wunderbare 
Nachricht! Dort sehe ich auch zwei 
Hunde herbeieilen. Sie wollen uns si

cher auch die Friedensnachricht brin
gen. Dann konnen wir uns alle vier kiis- 
sen." „Entschuldige!" rief der Fuchs ei- 15 
lig, „ich habe noch einen weiten Weg.
Das Friedensfest werden wir spater fei- 
ern!" Traurig, dass er seinen Hunger 
nicht stillen konnte, lief er davon.
Der Hahn aber saft auf seinem Ast und 20 

lachte: „Es macht doch Spafi einen Be- 
truger zu betriigen!"

(Nach La Fontaine)

8 Verwandeln Sie die direkte in die indirekte Rede und umgekehrt.

10

15

T otgefragt
Auf einem Dampfer, der von Hamburg 
nach Helgoland fuhr, wendete sich eine 
Dame an den Kapitan und fragte: „Sind 
Sie der Kapitan?" Der Kapitan bejahte. 
„1st es eigentlich gefahrlich auf See?"
Der Kapitan verneinte, zur Zeit nicht, es 
sei ja beinah windstill. Da werde wohl 
keiner seekrank.
„Ach, das meine ich auch nicht", ent
gegnete die Dame, „ich meine nur we
gen der Seeminen." (= Explosivkorper 
zur Vernichtung von Schiffen im Krieg) 
Da sei nichts zu beftirchten, die seien al
le langst weggeraumt.
„Aber wenn sich nun mal eine versteckt 
hat?"
Das konne sie nicht. Die Minen blieben 
immer an der Wasseroberflache und 
auch die allerletzten seien langst ent-

deckt und vernichtet worden. Da konne 
sie ganz beruhigt sein.
„Sie sind ja ein Fachmann. Sicher fahren 
Sie schon lange auf dieser Strecke?"
Er fahre schon vier Jahre.
„So lange fahren Sie schon? W ie hiefi 
doch der Kapitan, der friiher auf diesem 
Schiff fuhr? Es war so ein Grofier, Blon
der."
„Sein Name war Albers."
„Ja, an den kann ich mich noch gut er- 
innern. Lebt er noch?"
„Nein", bedauerte der Kapitan, Albers 
sei schon lange tot.
„Ach, das ist schade! Woran ist er denn 
gestorben?"
Die Reisenden hatten ihn totgefragt, 
entgegnete der Kapitan und liefi die er- 
staunte Dame stehen.

20

25

30

4

35

9 Setzen Sie den Bericht in die indirekte Rede.

Einejunge Arztin erzMhit ein Eriebnis von einer Expedition. Sie berichtet, dass vor 
einiger Z e it ...

„Vor einiger Zeit kam eine Mutter mit 
einem schwerkranken Saugling zu mir. 
Das Kind war schon blau im Gesicht 
und atmete schwer. Nach einer kurzen 
Untersuchung konnte ich feststellen, 
dass eine leichte Form von Diphtherie

vorlag. Nachdem ich, weil mir andere 
Instrumente fehlten, das altmodische, 
aber scharfe Rasiermesser unseres Kochs 
desinfiziert hatte, wagte ich einen 
Schnitt in den Kehlkopf des Kindes. Das 
herausspritzende Blut versetzte die Mut-

10
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ter in helle Aufregung. Sie schrie ver- 
zweifelt: „Sie totet mein Kind! Sie 

15 schlachtet es wie ein Schaf!" Viele Ein- 
wohner des Dorfes liefen mit drohen- 
den Gebarden herbei, so dass ich das 
Schlimmste fiir mein Leben und das des 
Kindes ftirchten musste. Zum Gluck war 

20 der Weg vom Dorf bis zu unserer Station

steil und steinig und als die erregten 
Leute an meinem Zeit ankamen, atmete 
das Kind schon wieder ruhig und hatte is 
seine nattirliche Gesichtsfarbe zuruckge- 
wonnen. Seitdem behandeln die Dorf- 
bewohner mich wie eine Heilige und es 
ist schwierig, sie davon zu uberzeugen, 
dass ich keine Toten erwecken kann." 20

10 Ebenso.
Ein Pilot berichtet Uber seine Erlebnisse bei einer versuchten Flugzeugentfuhrung.

„Genau um 23.37 Uhr, als sich unsere 
Maschine in etwa 500 Meter Hohe iiber 
den letzten Auslaufern des Taunus be- 
fand, teilte mir unsere Stewardess, Frau 

5 Schroder, aufgeregt mit: ,Einem Passa- 
gier ist schlecht geworden; er ist ganz 
bleich und sein Kopf liegt auf der Sei- 
tenlehne seines Sessels.' Ich schickte 
meinen Kollegen, Flugkapitan Berger, in

10 den Passagierraum. Nach kurzer Zeit 
kam Berger zuruck und berichtete: ,Der 
Mann ist erschossen worden. Wahr
scheinlich ist eine Pistole mit 
Schalldampfer benutzt worden, denn 

is niemand hat etwas gehort.'
Diese Nachricht habe ich sofort an die 
Bodenstationen in Miinchen, Wien und 
Mailand weitergegeben. Die Antworten 
lauteten allerdings nur etwa so: ,Fliegen 

20 Sie ruhig weiter und lassen Sie alles ge
nau beobachten. Im Augenblick konnen 
wir Ihnen nichts Genaues sagen. Die Po
lizei ist informiert worden.'
In den nachsten eineinhalb Stunden er- 

25  eignete sich nichts, aber kurz vor der

Landung in Wien erschienen zwei mas- 
kierte Manner in der Ttir zur Pilotenkan- 
zel, richteten ihre Pistolen auf mich und 
Kapitan Berger und befahlen: ,Bewegen 
Sie sich nicht! Sie konnen wahlen: Ent- 30 
weder halten Sie sich an unsere Befehle 
oder Sie werden erschossen! Das Ziel der 
Reise ist Tripolis. Die Maschine wird au- 
genblicklich gesprengt, wenn Sie nicht 
alle unsere Befehle befolgen!'
Ich war ganz ruhig, weil ich mir vorher 
schon alles iiberlegt hatte. Ironisch frag
te ich: ,Was machen Sie denn mit der 
Leiche, wenn wir landen?' Diese Frage 
machte die Leute stutzig. Der eine be- 40 
fahl dem anderen, in den Passagierraum 
zu gehen und nachzusehen. Es gelang 
mir, den hinter mir stehenden Luftpira- 
ten zu Fall zu bringen, indem ich die 
Maschine auf die Seite legte. Kapitan 45 
Berger konnte den Augenblick niitzen, 
den Mann zu entwaffnen. Der zweite 
leistete keinen Widerstand mehr, nach- 
dem er gesehen hatte, dass sein Kompli- 
ze bereits gefesselt war." 50

11 Ebenso.
Ein arztliches Cutachten
Professor B. iiber den Angeklagten E: 
„Es handelt sich bei dem Angeklagten 
um einen iiberaus einfaltigen Men
schen. Seine Antworten auf Fragen nach 
seiner Kindheit lassen auf schwere 
Storungen im hauslichen Bereich 
schliefien. So antwortete er auf die Fra
ge: ,Haben Ihre Eltern Sie oft geschla-

gen?' mit der Gegenfrage: ,Welche El
tern meinen Sie? Den mit den grauen 10 

Haaren hasse ich, aber die beiden Frau
en mit den Ohrringen besuchen mich 
manchmal im Gefangnis und bringen 
mir Kaugummi mit.' Offensichtlich 
wuchs der Angeklagte in derart unge- 15 
ordneten Familienverhaltnissen auf,
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dass nur aufiere Anhaltspunkte wie 
graues Haar oder Ohrringe in ihm einige 
Erinnerungen wachrufen. In einem so

20 gestorten Him wie dem des Angeklagten 
gleiten Erinnerungen und Vorstellungen 
ineinander, Fakten verlieren an Realitat 
und unwichtige Eindriicke nehmen 
plotzlich einen bedeutenden Platz ein."

25 An die Geschworenen gewandt erklarte

Professor B.: „Beachten Sie, dass ein 
Mensch, der nicht angeben kann, wer 
seine Eltern sind, ftir ein Verbrechen, 
das er unter Alkoholeinfluss begangen 
hat, nach dem Grundsatz ,im Zweifel зо 
ftir den Angeklagten' nicht oder nur un
ter der Bedingung strafmildernder Um- 
stande verantwortlich gemacht werden 
darf."

4
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Teil V 
§ 57 Prapositionen 

Vorbemerkungen

Es gibt
1. Prapositionen mit festem Kasus:

a) mit Akkusativ: bis, durch, entlang, fur, gegen, ohne, um, wider
b) mit Dativ: ab, aus, aufler, bei, dank, entgegen, entsprechend, gegeniiber, 

gemafl, mit, nach, nebst, samt, seit, von, zu, zufolge.
2. Prapositionen, die mit Akkusativ oder Dativ gebraucht werden: an, auf, hinter, in, 

neben, uber, unter, vor, zwischen.
Diese Prapositionen unterscheiden sich vor allem bei der Ortsangabe:
a) Wenn eine Bewegung mit Richtung auf ein Ziel angegeben wird, steht die Prapo

sition mit dem Akkusativ. Die Frage lautet wohin?

b) Wenn ein fester Punkt, ein Ort, eine Flache oder ein Raum angegeben
wird, steht die Praposition mit dem Dativ. Die Frage lautet wo? Auf die Frage wo- 
her? steht immer der Dativ.

3. Prapositionen mit Cenitiv siehe § 61.
4. Trennbare Verben verlieren oft ihre Vorsilbe, wenn eine entsprechende prapositiona- 

le Angabe gebraucht wird:
Jetzt mussen wir aussteigen. - Jetzt mussen wir aus dem Zug steigen.
Als der Redner vortrat, lachelte er. - Als der Redner vor das Publikum trat, 
lachelte er.

Anmerkungen

Nicht berucksichtigt werden im Folgenden
1. Prapositionen, die von Verben abhangen (siehe § 15, III) und die entsprechenden 

nominalen Wendungen, z.B.:
sich fiirchten vor Furcht vor
kampfen fiir / gegen / um Kampf fiir / gegen / um

2. Prapositionen, die von Adverbien (siehe § 44) abhangen und die entsprechenden 
nominalen Wendungen, z.B.:
neidisch sein auf Neid auf
reich sein an Reichtum an

3. Prapositionen sind im Deutschen vielseitig verwendbar. Hier werden nur die ge- 
brauchlichsten Verwendungsweisen dargestellt.
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§ 58 Prapositionen mit dem Akkusativ

I bis

1. ohne Artikel

a) zur Orts- oder Zeitangabe:
Bis Hamburg sind es noch etwa 250 Kilometer.
Bis nachsten Montag muss die Arbeit fertig sein.
Er w ill noch bis September warten.

b) vor Zahlenangaben (oft mit zu):
Von 13 bis IS  Uhr geschlossen!
Ich zahle bis zu 100 Mark, nicht mehr.

c) vor Adverbien:
Bis dahin ist noch ein weiter Weg.
Auf Wiedersehen, bis bald (bis nachher, bis spciter).

2. zusammen mit einer anderen Praposition. Die zweite Praposition bestimmt den Ka
sus der folgenden Angabe.

a) bis + Praposition mit Akkusativ:
W ir gingen bis an den Rand des Abgrunds.
Der Zirkus war bis auf den letzten Platz ausverkauft.
Er schlief bis in den Tag hinein.
Bis auf den Kapitan wurden alle gerettet (= alle aufier dem Kapitan).

b) bis + Praposition mit Dativ:
Kannst du nicht bis nach dem Essen warten?
Bis vor einem Jahr war noch alles in Ordnung.
Bis zum Bahnhof w ill ich dich gern begleiten.

II durch

1. zur Ortsangabe:
W ir gingen durch den Wald.
Er schaute durchs Fenster.

2. zur Bezeichnung einer Ursache, eines Mittels oder eines Vermittlers 
(oft in Passivsatzen):
Er hatte durch einen Unfall seinen rechten Arm verloren.
Der kranke Hund wurde durch eine Spritze eingeschlafert.
Diese Nachricht habe ich durch den Rundfunk erfahren.

3. zur Angabe, wie eine Handlung durchgefiihrt wird 
(Nebensatz mit indem siehe § 31, IV):
Durch die Benutzung eines Notausgangs konnten sich die Bewohner retten.
Durch jahrelanges Training starkte der Behinderte seine Beinmuskeln.

XV/
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4. zur Zeitangabe (meist hindurch, nachgestellt):
Den September hindurch hat es nur geregnet.
Das ganze Jahr hindurch hat sie nichts von sich horen lassen.

III entlang

1. zur Angabe einer Langsrichtung auf einem bestimmten Weg (nachgestellt):
Er fuhr die Strafie entlang.
Das Schiff fuhr den Fluss entlang.
Sie gingen den Bahnsteig entlang.

2. zur Angabe einer Langsrichtung neben einer Begrenzung (an + Dativ ... entlang): 
Am Zaun entlang wachsen Kletterpflanzen.
An der Mauer entlang werden Leitungen gelegt.

3. entlang wird gelegentlich mit dem Cenitiv gebraucht und vorangestellt 
(siehe auch langs, § 61):
Entlang des Weges standen Tausende von Menschen.

Anmerkung

Verben der Bewegung mit entlang werden als trennbare Verben gebraucht:
Sie gingen den Bahnsteig entlang. (entlanggehen)
Er rannte an der Mauer entlang. (entlangrennen)

IV fur

1. im Interesse, zur Hilfe oder an die Adresse eines anderen:
Ich tue alles fiir dich.
Der Blumenstraufi ist fur die Gastgeberin.
Er gab eine Spende fiir das Rote Kreuz.

2. anstelle einer anderen Person:
Bitte geh fiir mich aufs Finanzamt.
Er hat schon fiir alle bezahlt.

3. zur Angabe eines bestimmten Zeitraums:
Ich komme nur fiir zwei Tage.
Hier bleiben wir fiir immer.

4. zum Vergleich:
Fiir sein Alter ist er noch sehr riistig.
Fiir einen Architekten ist das eine leichte Aufgabe.
Fiir seine schwere Arbeit erhielt er zu wenig Geld.

5. zur Preis- und Wertangabe:
Wie viel hast du fiir das Haus bezahlt?
Ich habe es fiir 200000 Mark bekommen.



§58 Prapositionen mit dem Akkusativ 285

6. zur Reihung gleicher Substantive ohne Artikel zur Verstarkung:
Dasselbe geschieht Tag fiir Tag, Jahr fur Jahr.
Er schrieb das Protokoll Wort fiir Wort, Satz fiir Satz ab.

V gegen

1. zur Angabe einer Bewegung in eine Richtung bis zur BerQhrung:
Er schlug mit der Faust gegen die Tur.
Sie fuhr mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum.

2. zur ungefahren Zeit- oder Zahlenangabe (etwas weniger als angenommen): 
W ir kommen gegen 23 Uhr oder erst gegen Mittemacht.
Man erwartet gegen 400 Besucher.

3. zur Bezeichnung einer Ablehnung oder eines feindlichen Verhaltens:
Arzte sind gegen das Rauchen.
W ir mussen etwas gegen die Fliegen tun.

4. zum Vergleich oder Tausch:
Gegen ihn bin ich ein Anfanger.
Ich habe die zehn Mark gegen zwei Fiinfmarkstucke eingetauscht.

VI ohne

meist ohne Artikel, wenn keine genauere Bestimmung notig ist:
Ohne Auto konnen Sie diesen Ort nicht erreichen.
Ohne Sprachkennttusse wirst du niemals Chefsekretarin.
Ohne ihren Mann war sie vollig hilflos.
Ohne die Hilfe meiner Schwester hatte ich den Umzug nicht geschafft.

VII um

1. zur Ortsangabe (= um ... herum)

a) ohne Bewegung, rund um einen Mittelpunkt:
Um den Turm (herum) standen viele alte Baume.
W ir safien um den alten Tisch (herum) und diskutierten.

b) mit Bewegung, auf einer Kreislinie:
Gehen Sie dort um die Ecke, da ist der Briefkasten.
Die Insekten fliegen dauernd um die Lampe herum.

2. zur Zeit-oder Zahlenangabe

a) Uhrzeit:
Um 20 Uhr beginnt die Tagesschau.
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b) zur ungefahren Zeit- oder Zahlenangabe (etwas weniger oder mehr):
Die Cheopspyramide wurde um 3000 v. Chr. erbaut.
Um Weihnachten sind die Schaufenster hiibsch dekoriert.
Die Uhr hat um die 300 Mark gekostet.

c) zur Angabe einer Veranderung von Zahlenangaben:
Die Temperatur ist um 5 Grad gestiegen.
Die Preise wurden um 10% reduziert.
W ir mussen die Abfahrt um einen Tag verschieben.

3. zur Angabe eines Verlustes:
Er hat ihn urn seinen Erfolg betrogen.
Vier Menschen sind bei dem Unfall urns Leben gekommen.
Er hat ihn um sein ganzes Vermogen gebracht.

VIII wider

(= gegen, siehe unter V) Einige feste Wendungen:
Er hat wider Willen zugestimmt.
Wider Erwarten hat er die Stellung bekommen.
Wider besseres Wissen verurteilte er den Angeklagten.

1 Setzen Sie die folgenden Prapositionen sinngemafl ein:
a) bis b) durch c) entlang ф  fiir e) gegen f) ohne g) um h) wider.

... Vermittlung eines/Freundes konnte ich meinen alten Wagen ... 2000 
Mark verkaufen. ... das neue Auto brauche ich einen Bankkredit. ... Erwar
ten besorgte mir mein Onkel einen Kredit von einem Geldinstitut. ... zur vol- 
ligen Zuriickzahlung bleibt def. Wagen natiirlich Eigentum der Bank.

5 Tag ... Tag erfindeii die Kindenneue Spiele. Sie rennen ... dieWette ... den 
Sandkasten herum. Sie hiipfen auf einem Bein ... zum Zaun und wieder 
zuruck. Dann rennen sie in entgegengesetzten Richtungen am Zaun ... . Wer 
zuerst wieder zuriick ist, hat gewonnen.
Wenn wir Karten spielen, spielen wir ... Zehntelpfennige. ... hundert verlo- 

Ю rene Punkte zahlt man also zehn Pfennige. Ganz ... Geld macht uns das Kar- 
tenspielen keinen SpaE. In die Karten des anderen zu schauen, ist ... die
Spielregel. W ir spielen meist ........  Mitternacht. Spatestens ... ein Uhr ist
Schluss. \

\
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Prapositionen mit dem Dativ

I ab

1. zur Orts- oder Zeitangabe ausgehend von einem bestimmten Punkt 
(oft ohne Artikel; auch: von ... an):
Ich habe die Reise ab Frankfurt gebucht.
Ab kommender Woche gilt der neue Stundenplan.
Jugendlichen ab 16 fahren ist der Zutritt gestattet.
Ab morgen werde ich ein neues Leben beginnen.

2. mit dem Akkusativ zur Angabe des Datums:
Ab ersten Januar werden die Renten erhoht.
Ab Funfzehnten gehe ich in Urlaub.
Aber auch: ab dem ersten Januar; ab dem Funfzehnten

II aus

1. zur Angabe einer Bewegung (= aus ... heraus):
Er trat aus dem Haus.
Er nahm den Brief aus der Schublade.
Sie kommen um 12 aus der Schule.

2. zur Bezeichnung der ortlichen oder zeitlichen Herkunft:
Die Familie stammt aus Danemark.
Diese Kakaotassen sind aus dem 18. Jahrhundert.
Er iibersetzt den Roman aus dem Spanischen ins Deutsche.

3. zur Materialangabe (ohne Artikel):
Die Eheringe sind meistens aus Gold.

4. zur Angabe von Verhaltensweisen, die eine Handlung begrunden (ohne Artikel): 
Er hat seinen Bruder aus Eifersucht erschlagen.
Aus Furcht verhaftet zu werden, verliefi er die Stadt.
Aus Erfahrung mied der Bergfiihrer den gefahrlichen Abstieg.

Ill aufter

1. zur Einschrankung auf eine bestimmte Ausnahme:
Aufier einem Hund war nichts Lebendiges zu sehen.
Aufier Milch und Honig nahm der Kranke nichts zu sich.

2. feste Wendungen (ohne Artikel):
mit sein: aufier Atem, aufier Betrieb, aufier Dienst, aufier Gefahr, aufier Kurs etc. 
etwas steht aufier Frage, aufier Zweifel

287
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etwas aufier Acht lassen; etwas aufier Betracht lassen 
jemand ist aufier sich (= sehr aufgeregt sein), aufier Haus 
M it Genitiv: aufier Landes sein

IV bei

1. zur Ortsangabe (= in der Nahe von):
Hanau liegt bei Frankfurt. - Sie mussen beim Schwimmbad rechts abbiegen.

2. zur Angabe eines Aufenthalts:
Ich war beim Arzt.
Jetzt arbeitet er bei einer Baufirma, vorher war er beim Militar.
Sie wohnt jetzt bei ihrer Tante, nicht mehr bei mir.

3. zur Angabe von gleichzeitigen Handlungen und Vorgangen, die meistens mit einem 
substantivierten Verb gebraucht werden (Nebensatz mit wenn, als siehe § 26 I):
Er hatte sich beim Rasieren geschnitten.
Beim Kochen hat sie sich verbrannt.
Bei der Arbeit solltest du keine Musik horen.

4. zur Angabe eines Verhaltens:
Bei deiner Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt ist der Fehler kaum erklarlich.
Bei aller Vorsicht gerieten sie doch in eine Falle.
Bei seinem Temperament ist das sehr verstandlich.

5. feste Wendungen (meist ohne Artikel):
bei Nacht und Nebel, bei schonstem Wetter, bei Tagesanbruch etc.
jemanden beim Wort nehmen
bei offenem Fenster schlafen
jemanden bei guter Laune halten
etwas bei Strafe verbieten etc.

V dank

zur Angabe einer positiven Leistung:
Dank dem Zureden seiner Mutter schaffte er doch noch das Abitur.
Dank seinem Lebenswillen iiberlebte der Gefangene.

VI entgegen

zum Ausdruck von etwas Gegensatzlichem, das oft unerwartet 
eintritt (vor- oder nachgestellt):
Entgegen den allgemeinen Erwartungen siegte die Oppositionspartei.
Den Vorstellungen seiner Eltern entgegen hat er nicht studiert.
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Anmerkung

Verben der Bewegung mit entgegen werden als trennbare Verben gebraucht: 
Das Kind lief seinem Vater entgegen. (entgegenlaufen)
Er kam meinen Wtinschen entgegen. (entgegenkommen)

VII entsprechend

zum Ausdruck einer Ubereinstimmung (vor- oder nachgestellt):
Er hat seiner Ansicht entsprechend gehandelt.
Entsprechend ihrer Vorstellung von sudlichen Landern haben die Reisenden nur 

leichte Kleidung mitgenommen.

VIII gegeniiber

1. zur Ortsangabe (vor- oder nachgestellt):
Gegeniiber der Post finden Sie verschiedene Reisebtiros.
Der Bushaltestelle gegeniiber wird ein Hochhaus gebaut.

2. bei Personen - Aufterungen von Personen- auch Sachen (nachgestellt):
D ir gegeniiber habe ich immer die Wahrheit gesagt.
Den Bitten seines Sohnes gegeniiber blieb er hart.
Kranken gegeniiber fuhlen sich viele Menschen unsicher.
Den indischen Tempeln gegeniiber verhielt er sich gleichgiiltig.

3. Verben wie sitzen, stehen, liegen, stellen u.a. mit gegeniiber werden als 
trennbare Verben gebraucht:
Sie safi mir den ganzen Abend gegeniiber. (gegeniibersitzen)

IX gemafi

meist juristisch gebraucht (= entsprechend; vor- oder nachgestellt):
Gemaji der Straflenverkehrsordmmg ist der Angeklagte schuldig.
Das Gesetz wurde den Vorschldgen der Kommission gemafl geandert.

X mit

1. zur Angabe einer Verbindung, eines Zusammenhangs:
Jeden Sonntag bin ich mit meinen Eltern in die Kirche gegangen.
M it ihr habe ich mich immer gut verstanden.
W ir mochten ein Zimmer mit Bad.

2. zur Angabe eines Mittels oder Instruments:
W ir heizen mit Gas.
Ich fahre immer mit der Bahn.
Er offnete die Tur mit einem Nachschliissel.
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3. a) zur Angabe eines Gefuhls, eines Verhaltens (oft ohne Artikel):
Ich habe mit Freude festgestellt, dass ...
Er hat das sicher nicht mit Absicht getan.
M it Arbeit, Miihe und Sachkenntnis hat er seine Firma aufgebaut.

b) zur Angabe der Art und Weise, wie etwas ist oder geschieht (oft ohne Artikel): 
Er hat das Examen m itErfolg abgeschlossen.
Die Maschinen laufen mit holier Geschwindigkeit. 
aber: Sie schrieb ihre Briefe immer mit der Hand.

4. zur Bezeichnung des Zeitablaufs:
M it 40 (fahren) beendete er seine sportliche Laufbahn.
M it der Zeit wurde sie ungeduldig.

XI nach

1. zur Ortsangabe ohne Artikel

a) bei Stadten, Landern, Kontinenten und Himmelsrichtungen ... (Ausnahmen bei 
Landern, siehe § 3, III, und Himmelsrichtungen):
Unsere Uberfahrt nach England war sehr sturmisch. 
aber: W ir fahren in die Ttirkei.
Die Kompassnadel zeigt immer nach Norden.
aber: Im Sommer reisen viele Deutsche in den Siiden.

b) bei Adverbien:
Bitte kommen Sie nach vorne.
Fahren Sie nach links und dann geradeaus.

2. zur Zeitangabe
a) ohne Artikel bei kirchlichen Feiertagen, Wochentagen,

Monaten (auch Anfang, Ende ...):
Nach Ostern w ill er uns besuchen.
Ich bin erst nach Anfang (Ende) September wieder in Frankfurt.
Nach Dienstag nachster Woche sind alle Termine besetzt.
Es ist 5 Minuten nach 12.

b) mit Artikel:
Nach dem 1. April wird nicht mehr geheizt.
Nach der Feier wurde ein Imbiss gereicht.
Der Dichter wurde erst nach seinem Tode anerkannt.

3. entsprechend einer Vorlage oder Vorstellung (vor- oder nachgestellt)
(Nebensatz mit so ... wie siehe § 31, I):
Dem Protokoll nach hat er Folgendes gesagt ...
Nach dem Gesetz darf uns der Hauswirt nicht kundigen.
Meiner Meinung nach ist der Satz richtig.
Er spielt nach Noten; er zeichnet nach der Natur.
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4. zur Angabe einer Reihenfolge:
Nach dir komme ich dran.
Nach Medizin ist Jura das beliebteste Studienfach.

XII nebst

(= samt, zusammen mit; meist ohne Artikel):
Er verkaufte ihm das Haus nebst Garage.

XIII samt

(= zusammen mit, auch noch zusatzlich):
Er kam tiberraschend - samt seinen acht Kindern.
Feste Wendung: Sein Besitz wurde samt und sonders versteigert. (= vollstandig)

XIV seit

zur Zeitangabe

a) ohne Artikel bei kirchlichen Feiertagen, Wochentagen, Monaten 
(auch Anfang, Mitte, Ende ...):
Seit Pfmgsten habe ich euch nicht mehr gesehen.
Er ist seit Dienstag krankgeschrieben.
Seit Anfang August hat er wieder eine Stellung.

b) mit Artikel:
Seit der Geburt seiner Tochter interessiert er sich fiir Kinder.
Seit einem Monat warte ich auf Nachricht von euch.
Seit dem 28. Mai gilt der Sommerfahrplan.

XV von

1. zur Ortsangabe:
Ich bin gerade von Schottland zuriickgekommen.
Der W ind weht von Sudwesten.
Vom Bahnhof geht er immer zu Fufi nach Hause.
Das Regenwasser tropft vom Dach.

2. zur Datumsangabe:
Vom 14.7. bis 2.8. haben wir Betriebsferien.
Ich danke Ihnen fiir Ihren Brief vom 20.3.

3. a) von ... ab zur Ortsangabe, eine Richtung angebend:
Von der Briicke ab sind es noch zwei Kilometer bis zum nachsten Dorf; 
von dort ab konnen Sie den Weg zur Stadt selbst finden.
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b) von ... aus zur Ortsangabe, ausgehend von einem bestimmten Punkt:
Vom Fernsehturm aus kann man die Berge sehen.
Von Amerika aus sieht man das ganz anders.

c) von ... an zur Zeitangabe, ausgehend von einem Zeitpunkt (auch: von ... ab): 
Von 15 Uhr an ist das Buro geschlossen.
Er wusste von Anfang an Bescheid.

4. zur Angabe des Urhebers in Passivsatzen:
Er ist von Unbekannten tiberfallen worden.
Der Schaden wird von der Versicherung bezahlt.
Der Polizist wurde von einer Kugel getroffen.

5. a) anstelle eines Genitivattributs, wenn kein Artikel gebraucht wird:
Viele Briefe von Kafka sind noch nicht veroffentlicht.
Man hort den Larm von Motoren.
Zur Herstellung von Papier braucht man viel Wasser.

b) anstelle eines Adjektivattributs:
eine wichtige Frage - eine Frage von Wichtigkeit 
ein zehnjahriges Kind - ein Kind von zehn fahren 
der Hamburger Senat - der Senat von Hamburg

6. mit anderen prapositionalen Angaben zusammen (= feste Wendungen):
von heute auf morgen; in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (vom Dienstag 
zum Mittwoch); von Tag zu Tag; von Ort zu Ort

XVI zu

1. zur Ortsangabe in Richtung auf ein Ziel, bei Ortsangaben mit Artikel 
und bei Personen:
Er schwimmt zu der Insel hiniiber.
Gehen Sie doch endlich zu einem Arzt.
Er bringt seine Steuererklarung zum Finanzamt.
Am Freitag komme ich zu dir.

2. zur Zeitangabe
a) ohne Artikel bei kirchlichen Feiertagen:

Zu Weihnachten bleiben wir zu Hause.
b) mit Artikel zur Angabe eines bestimmten Zeitpunkts:

Zu dieser Zeit, d.h. im 18. Jahrhundert, reiste man mit Kutschen.
Zu deinem Geburtstag kann ich leider nicht kommen.

3. zur Angabe einer Absicht (Nebensatz mit dam it...; um ... zu siehe § 32 und 33): 
Zum Beweis mochte ich folgende Zahlen bekannt geben ...
Man brachte ihn zur Feststellung seiner Personalien ins Polizeiprasidium.
Zum besseren Verstdndnis muss man Folgendes wissen ...

4. zum Ausdruck eines GefQhls:
Zu meinem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen ...
Ich tue das nicht zu meinem Vergniigen.
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5. zur Angabe einer Veranderung:
Unter Druck wurden die organischen Stoffe zu Kohle.
Endlich kommen wir zu einer Einigung.

6. zur Angabe von Zahlenverhaltnissen:
Umfragen ergeben ein Verhaltnis von 1 : 3 (eins zu drei)
gegen das geplante neue Rathaus.
W ir haben jetzt schon zum vierten M al mit ihm gesprochen.
Liefern Sie mir 100 Kugelschreiber zu je 2 Mark.

7. Feste Wendungen

a) ohne Artikel: 
zu Hause sein 
zu Besuch kommen 
zu Gast sein 
zu Fufi gehen 
zu Mittag / zu Abend essen 
zu Bett gehen

b) mit Artikel: 
zur Rechten / zur Linken eines anderen stehen / sitzen 
die Nacht zum Tag machen 
etwas zum Friihstiick essen 
Zucker zum Tee nehmen

XVII zufolge

1. entsprechend einer Aussage (nachgestellt):
Der Diagnose des Arztes zufolge kann der Beinbruch in zwei 
Monaten geheilt werden.

2. Vorangestellt wird zufolge mit dem Genitiv gebraucht:
Zufolge des Berichts wurden einige Keller iiberflutet.

1 Setzen Sie die folgenden Prapositionen sinngemafi ein:
a) ab b) aus c) aulier d) bei e) mit f) nach g) seit.

... zwei Wochen ist die Gewerkschaft schon in Verhandlungen ... der Betriebs- 
leitung. ... den Angaben einiger Gewerkschaftsftihrer hat man sich bis jetzt 
nicht geeinigt. ... Donnerstag wird deshalb gestreikt. ... den Biiroangestellten 
machen alle Betriebsangehorigen mit. Die Biiroangestellten streiken ... dem 
Grande nicht, weil sie in einer anderen Gewerkschaft sind. Die Forderung ... 
Lohnerhohung liegt ... 8 ProXent.

2 Ebenso: a) dank b) entgegen c) gegeniiber d) samt.

Ein Feuer vernichtete den Hof des Bauern Obermtiller ... Stall und Scheune. ... 
der Hilfe der Nachbarn konnte der Bauer wenigstens seine Mobel und die 
Haustiere retten. Einem Nachbarn ... aufierte der Bauer den Verdacht der

zu Boden fallen 
zu Hilfe kommen 
zu Gott beten
zu Ansehen / zu Ruhm kommen 
zu Ende sein
zu Tisch kommen / sitzen
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Brandstiftung. Aber... diesem Verdacht stellte man spater fest, dass ein Kurz- 
schluss die Ursache des Brandes war.

3 Ebenso: a) ab b) aufier c) dank d) gemali e) entgegen.
... den Satzungen des Vereins gehoren der Tierschutz und die Tierpflege zu 
den wichtigsten Aufgaben der Mitglieder. ... zahlreicher Spenden konnte der 
Verein ein neues Tierheim erbauen. ... Katzen und Hunden werden auch alle 
anderen Haustiere aufgenommen. ... einer anders lautenden Mitteilung in der 
Zeitung ist das Tierheim taglich ... sonntags... 9 Uhr geoffnet.

§ 60 Prapositionen mit Akkusativ oder Dativ

I an

1. zur Ortsangabe
a ) mit Akkusativ auf die Frage wohin?:

Er stellt die Leiter an den Apfelbaum.
Sie schreibt das Wort an die Tafel.
W ir gehen jetzt an den See.

b) mit Dativ auf die Frage wo?:
Frankfurt liegt am Main.
Die Sonne steht schon hoch am Himmel.
An dieser Stelle wuchsen friiher seltene Krauter.

2. mit Dativ zur Zeitangabe bei Tageszeiten, Datumsangaben, Wochentagen: 
Am Abend kannst du mich immer zu Hause erreichen.
Sie ist am 7. Ju li 1981 geboren.
Am Freitagnachmittag ist um 4 Uhr Dienstschluss.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Am Monatsende werden Gehalter gezahlt.

3. mit Akkusativ zur Zahlenangabe (= ungefahr, etwas weniger als):
Es waren an (die) fiinfzig Gaste anwesend.
Die Villa hat an (die) 20 Zimmer.

4. an ... vorbei mit Dativ (oft als trennbares Verb gebraucht):
Er ging an mir vorbei ohne mich zu erkennen.
Perfekt: Er ist an mir vorbeigegangen ohne mich zu erkennen.

5. Feste Wendung (irreal):
Ich an deiner Stelle hatte anders gehandelt.
An meiner Stelle hattest du genauso gehandelt.
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auf

1. zur Ortsangabe
a) mit Akkusativ auf die Frage wohin?:

Er stellte die Kiste auf den Gepackwagen.
Plotzlich lief das Kind auf die Strafie.
Er legte seine Hand auf meine.

b) mit Dativ auf die Frage wo?:
Dort auf dem Hiigel steht ein alter Bauernhof.
AufderErde leben etwa 4 Milliarden Menschen.
Auf der Autobahn durfen nur Kraftfahrzeuge fahren.

2. zur Zeitangabe:
Von Freitag auf Sonnabend haben wir Gaste.
Dieses Gesetz gilt auf Zeit, nicht aufDauer.
Der erste Weihnachtstag fallt auf einen Dienstag.
Kommen Sie doch auf ein paar Minuten herein.

3. a) auf... zu mit Akkusativ zur Angabe einer Bewegung in eine Richtung:
Der Enkel lief auf die Grofimutter zu.
Der Enkel ist auf die Groflmutter zugelaufen. (Perfekt)

b) auf... hin mit Akkusativ zur Angabe einer vorausgegangenen Aussage: 
Aufdiesen Bericht hin mussen wir unsere Meinung korrigieren.

c) auf... hinaus mit Akkusativ zur Angabe eines Zeitraums:
Er hatte sich auf Jahre hinaus verschuldet.

4. Feste Wendungen:
a) mit Akkusativ:

Er warf einen Blick auf den Zeugen und erkannte ihn sofort.
Das Schiff nimmt Kurs auf Neuseeland.
Auf die Dauer kann das nicht gut gehen.
W ir mussen uns endlich auf den Weg machen.
Das Haus muss auf jeden Fall verkauft werden.
Auf einen Facharbeiter kommen zehn Hilfsarbeiter.
Sie fahren nur fiir zwei Wochen auf Urlaub.

b) mit Dativ:
Ich habe ihn auf der Reise / auf der Fahrt / auf dem Weg hierher kennen 
gelernt.
Auf der einen Seite (einerseits) habe ich viel Geld dabei verloren, auf der an 
deren Seite (andererseits) habe ich eine wichtige Erfahrung gemacht.
W ie sagt man das auf Deutsch? (oder: in der deutschen Sprache)
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III hinter

1. zur Ortsangabe
a) mit Akkusativ auf die Frage wohin?:

Stell das Fahrrad hinter das Haus!
Das Buch ist hinter das Biicherregal gefallen.

b) mit Dativ auf die Frage wo?:
Das Motorrad steht hinter der Garage.
Er versteckte den Brief hinter seinem Rticken.

2. zur Angabe einer Unterstutzung:
mit Akkusativ: Die Gewerkschaft stellt sich hinter ihre Mitglieder. 
mit Dativ: Die Angestellten stehen hinter ihrem entlassenen Kollegen.

3. hinter ... zuruck mit Dativ:
Sie blieb hinter der Gruppe der Wanderer zuruck.
Sie ist hinter der Gruppe der Wanderer zuruckgeblieben. (Perfekt)

4. Feste Wendungen:
jemanden hinters Lichtfiihren (= jemanden betrtigen) 
hinterm Mond sein (= uninformiert sein)

IV in

1. zur Ortsangabe
a) mit Akkusativ auf die Frage wohin?:

Ich habe die Papiere in die Schreibtischschublade gelegt.
Am Sonnabendvormittag fahren wir immer in die Stadt.
Er hat sich in den Finger geschnitten.

b) mit Dativ auf die Frage wo?:
Die Villa steht in einem alten Park.
Der Schlussel steckt immer noch im Schloss.
Bei diesem Spiel bilden wir einen Kreis und einer steht in der Mitte.

2. mit Dativ zur Zeitangabe
a) zur Angabe eines fest begrenzten Zeitraums:

bei Sekunden, Minuten, Stunden; bei Wochen, Monaten, Jahreszeiten; 
bei jahren, Jahrhunderten usw. Beachten Sie: am Tag, am Abend, 
aber: in der Nacht.
In funf Minuten (= innerhalb von) lauft er einen halben Kilometer.
Im April beginnen die Vogel zu briiten.
Im Jahr 1914 brach der Erste Weltkrieg aus.
Im 18. Jahrhundert wurden die schonsten Schlosser gebaut.
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Anmerkung:
Jahreszahlen stehen entweder allein (1914, 1914-1918) oder mit dem Zusatz 
im lahr(im  Jahr 1914, in den jahren 1914 bis 1918); „in" allein vor der Jahreszahl 
ist im Deutschen falsch.

b) zur Angabe eines spateren Zeitpunkts, von jetzt ab gerechnet:
In funfMinuten ist Pause.
In zwei Tagen komme ich zuriick.
In einem halben Jahr sehen wir uns wieder.

3. mit Dativ zum Hinweis auf eine schriftliche Vorlage oder eine mundliche Aussage:
In dem Drama „Ham let" von Shakespeare steht folgendes Zitat: ...
Im Grundgesetz ist festgelegt, dass ...
In seiner Rede sagte der Kanzler: „ ... "
In  dieser Hinsicht hat er Recht, aber ...

4. mit Dativ zur Angabe von inneren oder aufteren Zustanden 
(oft mit Possessivpronomen):
In seiner Verzweiflung machte er eine Dummheit.
In ihrer Angst sprangen einige Seeleute ins Wasser.
In seinen Familienverhaltnissen ist nichts geregelt.
In diesem Zustand kann man den Kranken nicht transportieren.

5. Feste Wendungen: 
etwas ist in Ordnung 
jemand fallt in Ohnmacht
etwas geschieht im Geheimen / im Verborgenen 
jemand ist in Gefahr 
ein Gesetz tritt in Kraft

V neben

1. zur Ortsangabe \
a) mit Akkusativ auf die Frage wohin?:

Der Kellner legt das Besteck neben den Teller.
Er setzte sich neben mich.

b) mit Dativ auf die Frage wo?:
Der Stall liegt rechts neben dem Bauernhaus.

2. mit Dativ (= zusatzlich, zu etwas anderem):
Neben seinen physikalischen Forschungen schrieb er Gedichte.
Sie betreut neben ihrem Haushalt auch noch eine Kindergruppe.

VI aber

1. zur Ortsangabe
a) mit Akkusativ auf die Frage wohin?:

Der Entenschwarm fliegt iiber den Fluss.
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Der Sportier sprang iiber die 2-Meter-Latte.
Er zog die Mtitze iiber die Ohren.

b) mit Dativ auf die Frage wo?:
Der Wasserkessel hing iiber dem Feuer.
Das Kleid hing unordentlich iiber dem Stuhl.

2. mit Akkusativ (= uberqueren):
Die Kinder liefen uber die Strafie und dann iiber die Briicke.
Der Sportier schwamm iiber den Kanal nach England.

3. ohne Artikel, Zwischenstationen auf einer Fahrt:
W ir fahren von Frankfurt iiber Miinchen nach Wien, dann iiber Budapest 
nach Rumanien.

4. mit Akkusativ und Zeitangabe (meist nachgestellt; = wahrend eines Zeitraums): 
Den ganzen Tag iiber hat er wenig geschafft.
Den Winter iiber verreisen wir nicht. (aber: iibers Wochenende)

5. mit Akkusativ zur Bezeichnung einer Steigerung (= langer als, mehr als):
Die Bauarbeiten haben iiber einen Monat gedauert.
Sie ist iiber 90 Jahre alt.
Das geht iiber meine Krdfte.
Sein Referat war iiber alle Erwartungen gut.

6. mit Akkusativ zur Angabe eines Themas:
Sein Vortrag iiber die Eiszeiten war hochinteressant.
Uber die Franzosische Revolution gibt es verschiedene Meinungen.

7. Feste Wendungen:
Plotzlich, gleichsam iiber Nacht, hat sie sich vollig verandert.
Er sitzt iiber seinen Biichern.
Er ist iiber seiner Lektiire eingeschlafen.
Der Geldfalscher ist langst iiber alle Berge.

VII unter

1. zur Ortsangabe
a) mit Akkusativ auf die Frage wohin?:

Die Schlange kroch unter den Busch.
Sie legte ihm ein Kissen unter den Kopf.

b) mit Dativ auf die Frage wo?:
Die Katze sitzt unter dem Schrank.
Die Gasleitungen liegen einen halben Meter unter dem Strafienpflaster.

2. mit Dativ zur Zeit- oder Zahlenangabe:
Kinder unter zehn Jahren sollten taglich nicht mehr als eine Stunde fernsehen. 
Sein Lohn liegt unter dem Mindestsatz von 700 Mark.
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3. mit Dativ zur Bezeichnung bestimmter Personen oder Sachen, die sich zwischen 
anderen befinden:
Zum Gluck war unter den Reisenden ein Arzt.
Unter den Goldstiicken waren zwei aus dem 3. Jahrhundert.
Unter anderem sagte der Redner...

4. mit Dativ zur Angabe einer Bedingung, wie etwas ist oder geschieht:
Naturlich konntet ihr unter diesen Umstiinden nicht bremsen.
Die Bergwanderer konnten nur unter grofien Schwierigkeiten vorankommen. 
Der Angeklagte stand wahrend der Tat unter Alkoholeinfluss.
Es ist unmoglich, unter solchen Verhaltnissen zu arbeiten.

5. Feste Wendungen:
ein Vergehen / ein Verbrechen fallt unter den Paragraphen ...
etwas unter den Teppich kehren (= nicht weiter verfolgen)
etwas unter Kontrolle bringen / halten
unter Wasser schwimmen / sinken
etwas unter der Hand (= heimlich) kaufen / verkaufen

VIII vor

1. zur Ortsangabe
a) mit Akkusativ auf die Frage wohin?:

Stell den Miilleimer vor das Gartentorl
Beim Gahnen soil man die Hand vor den Mund halten.

b) mit Dativ auf die Frage wo?:
Das Taxi halt vor unserem Haus.
Auf der Autobahn vor Niirnberg war eine Baustelle.
In der Schlange standen noch viele Leute vor mir.

2. mit Dativ zur Zeitangabe:
Vor drei Minuten hat er angerufen.
Der Zug ist 10 Minuten vor 8 abgefahren.
Leider hat er kurz vor der Priifung sein Studium abgebrochen.

3. mit Dativ zur Angabe der Ursache eines Verhaltens:
Vor Angst und Schrecken fiel er in Ohnmacht.
Er konnte sich vor Freude kaum fassen.

4. Feste Wendungen:
Gnade vor Recht ergehen lassen 
ein Schiff liegt im Hafen vor Anker 
vor Gericht stehen 
vor Zeugen aussagen 
vor alien Dingen
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IX zwischen

1. zur Ortsangabe
a) mit Akkusativ auf die Frage wohin?:

Er hangte die Hangematte zwischen zwei Baume.
Sie nahm das Vogelchen zwischen ihre Hdnde.

b) mit Dativ auf die Frage wo?:
Er offnete die Tiir zwischen den beiden Zimmern.
Der Zug verkehrt stiindlich zwischen Miinchen and Augsburg.

2. mit Dativ zur Zeit- oder Zahlenangabe:
Zwischen dem 2. und 4. Mai w ill ich die Fahrprtifung machen.
Zwischen Weihnachten und Neujahr wird in vielen Betrieben nicht gearbeitet. 
Auf der Insel gibt es zwischen 60 und 80 Vogelarten.

3. mit Dativ zur Angabe einer Beziehung:
Der Botschafter vermittelt zwischen den Regierungen.
Das Kind stand hilflos zwischen den streitenden Eltern.

\  4. Feste Wendungen:
zwischen Tiir und Angel stehen 
sich zwischen zwei Sttihle setzen 
zwischen den Zeilen lesen

eine Eltern sind ... 1980 nach Berlin gezogen. ... Friihjahr 1983 habe ich 
f\ier mein Studium begonnen. ... 1988 bin ich hoffentlich fertig. ... 20. Mai 
bfiginnen die Semesterferien. ... Juni fahre ich nach Frankreich. Meine 
Freunde in Paris erwarten mich ... 2. Juni. - ... kommenden Wochenende 

5 besuchen wir unsere Verwandten in Kassel. Mit dem Auto sind wir ... fiinf 
Stur^den dort. ... Sonntag machen wir mit ihnen einen Ausflug in die Umge- 
bung. ... der Nacht zum Montag kommen wir zuruck. Г.. Montag braucht 
mein Vater nicht zu arbeiten.

2 Ebenso.
Noch nie hat sich die Welt so schnell verandert wie ... den letzten zweihun- 
dert Jahren. ... Jahr 1784 entwickelte James Watt die erste brauchbare Dampf- 
maschine. . . . Ju li 1783 liefien die Bruder Montgolfier den ersten Warmluft- 
ballon in die Luft steigen. Keine zweihundert Jahre spater, ... 21.7.1969, 

s landeten die ersten Menschen auf dem Mond. ... 1807 fuhr zum ersten Mal 
ein Dampfschiff 240 Kilometer den Hudson-Fluss (USA) hinauf. ... unserem 
Jahrzehnt sind Dampfschiffe langst unmodern geworden. ... gleichen Jahr 
erstrahlten die Strafien in London im Licht der Gaslaternen. ... 20. Jahrhun- 
dert hat jedes Dorf seine elektrische Strafienbeleuchtung. 

io Die erste deutsche Dampfeisenbahn fuhr ... 7.12.1835 von Niirnberg nach 
Fiirth. Hundert Jahre spater gab es in Deutschland iiber 43 000 Kilometer 
Eisenbahnlinien.
(Fortsetzung Ubung § 61 Nr. 17)

„an n)" oder „in (im )"? Erganzen Sie, aber nur, wo es notwendig ist.
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3 „an (am)" oder „in (im )"? Jetzt bitte ganz schnell!
... einem Monat, ... drei Tagen, ... meinem Geburtstag, ... Morgen, ... 
20 Sekunden, ... der Nacht, ... letzten Tag des Monats, ... Jahresanfang,
... derNeuzeit, ... Jahr 1945, ... Herbst, ... Samstag, ... Juli, ... zwei 
Jahren, ... Nachmittag, ... dritten Tag, ... wenigen Jahrzehnten, ... der 
Zeit vom 1. bis 10., ... der MittagSzeit, ... diesem Augenblick, ... Moment

4 Uben Sie nach folgendem Beispiel das Prasens der Verben „stehen - stellen / sitzen - 
setzen / liegen - legen / hangen (stark) - hangen (schwach)".

Zeitung / auf / Tisch / liegen
Wo liegt denn die Zeitung?
Auf dem Tisch! Du weifit doch, iph lege die Zeitung immer auf den Tisch.

1. Fotos (PI.) / in / Schublade (f) / lie
gen

2. Jacke (f) / an / Garderobe (f) / han
gen

3. Besen (m) / in / Ecke (f) / stehen
4. Puppe (f) / auf / Stuhl (m) j  sitzen
5. Schliissel (PI.) / neben / Ti/r (f) / 

hangen

6. Wecker (m) / auf / Nachttisch (m) / 
stehen

7. Handtuch (n) / neben / Wasch- 
becken (n) / hangen

8. Schallplatten (PI.) / in / Schrank 
(m) / liegen

9. Vogel (m) / in / Kafig (m) / sitzen

5 Uben Sie mit den Wortern der Ubung 4 jetzt das Perfekt.
Ich habe die Zeitung doclj auf den Tisch gelegt!
Ja , sie hat vorhin noch ajuf dem Tisch gelegenI

6 Oben Sie nach folgendem Beispiel: 
auf / Ktichentisch / legen
Wo hast du den Hunde'rtmarkschein gelass&n? Hast du ihn vielleicht auf den
Kuchentiech gelegt? I
Nein, auf dem Kucheniisch liegt er nicht.

4

1. in / Hosentasche (f) / stecken
2. in / Ktichenschrank (m) / legen
3. in / Portmonee (n) / stecken
4. auf / Schreibtisch (m) / legen
5. in / Schreibtischschublade 

(f) / legen
6. hinter / Bucher (PI.) / legen

7. zwischen / Seiten (PI.) eines Buches 
/ legen

8. unter / Radio (n) / legen
9. unter / Handtticher (PI.) / im Wa- 

scheschrank / legen
10. in / Aktentasche (f) / stecken
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7 „Wohin?" - Familie Giinzler zieht um und die Leute von der Spedition helfen. - Er
ganzen Sie die Artikel.

Zuerst hangen sie die Lampen in den Zimmern an ... Decken ( Pl.). Dann le- 
gen sie den grofien Teppich in ... Wohnzimmer, den runden Teppich in ... 
Esszimmer und den Laufer (= langer, schmaler Teppich) in ... Flur (m). Dann 
kommen die Schranke: Sie stellen den Biicherschrank in ... Wohnzimmer an 
... Wand (f) neben ... Fenster (n); den Kleider- und den Wascheschrank stel
len sie in ... Schlafzimmer zwischen ... Fepster und den Geschirrschrank in 
... Esszimmer neben ... Tiir (f). Die Garderobe stellen sie in ... Flur. Sie tra
gen den Tisch in ... Esszimmer und stellen die Stiihle um ... Tisch. Die Bet- 
ten kommen nattirlich'jn ... Schlafzimmer und die Nachttischchen neben ... 
Betten. Auf ... Nachttischchen (Pl.) stellen sie die Nachttischlampen. Dann 
packen sie die Bucher aus und stellen sie in ... Biicherschrank. Tassen, Teller 
und Glaser kommen in ... Geschirrschrank und die Kleider hangen sie in ... 
Kleiderschrank. Die Spiile stellen sie in ... Kiiche (f) zwischen ... Herd (m) 
und ... Kiichenschrank. Nun hangen die Gtinzlers noch die Vorhange an ... 
Fenster (Pl.) In der Zwischenzeit tragen die Leute von der Spedition noch die 
Sitzmobel in ... Wohnzimmer. Dann setzen sich alle erst mal in ... Sessel 
(Pl.) und auf ... Couch (f) und ruhen sich aus. Gott sei Dank! Das meiste ist 
geschafft!

8 „Wo?" Alles hangt, steht oder liegt an seinem Platz.
Die Lampen hangen an den Decken. Der grofie Teppich liegt im Wohnzimmer, 
der runde Teppich ...

Machen Sie selbststandig weiter!

9 „Wo?" oder „Wohin?" Erganzen Sie Praposition und Artikel.
Fiir Familie Giinzler bleibt noch viel zu tun: Herr G. hangt z.B. die Blumenka-
s te n ........  Balkongitter (n), dann kauft er Blumen und setzt sie ........  Ka-
sten (PL). In der Kiiche dauert es lange, bis die drei Hangeschranke ........
Wand hangen, und Frau G. braucht einen halben Tag, bis die Top fe........

5 Schranken stehen und die vielen Ktichensachen alle ........  richtigen Platz
liegen.........  Arbeitszimmer stehen zwei Biicherregale........  Wand, ein
Schreibtisch steht ........  Fenster, ein Schreibmaschinentisch steht ........
Fenster und ... Tiir. Frau G. nimmt die Aktenordner aus den Kartons und
stellt s ie ........  Regale. Die Schreibmaschine stellt sie ........  Schreibmaschi-

io nentisch und das Schreibpapier legt sie ........  Schubladen (PL). „Wo sind
denn die Schreibsachen?" fragt sie ihren Mann. „Die liegen schon ........
Schreibtisch", sagt Herr G., „ich habe sie ........  mittlere Schublade gelegt."

10

15
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§ £1 Prapositionen mit dem Genitiv

1. temporal (Nebensatze mit wenn, als, solange, wnhronrf dp[-ip & ?*-1—чу
anlasslich

aufierhalb
binnen

wahrend

zeit
2. lokal: 

abseits 
aufierhalb

beiderseits
diesseits
inmitten
innerhalb

jenseits
langs, langsseits
oberhalb
seitens, von
seiten
unterhalb
unweit

Anlasslich des 100. Todestages des Dichters wurden 
seine Werke neu herausgegeben.
Kommen Sie bitte aufierhalb der Sprechstunde.
W ir erwarten Ihre Antwort binnen einer Woche.
(auch: innerhalb)
Wahrend des Konzerts waren die Fenster zum Park 
weit geoffnet.
Er hat zeit seines Lebens hart gearbeitet.

Abseits dergrofien Eisenbahnstrecke liegt das Dorf M. 
Spaziergange aufierhalb der Anstaltsgarten sind 
nicht gestattet.
(auch: temporal)
Beiderseits der Grenze stauten sich die Autos.
Diesseits der Landesgrenzen gelten noch die alten Ausweise. 
Inmitten dieser Unordnung kann man es nicht aushalten. 
Innerhalb seiner vier Wcinde kann man sich am besten 
erholen.
(auch: temporal)
Jenseits der Alpen ist das Klima viel milder.
Langs der Autobahn wurde ein Larmschutzwall gebaut.
Die alte Burg liegt oberhalb der Stadt.
Seitens seiner Familie bekommt er keine finanzielle 
Unterstlitzung.
Unterhalb des Bergdorfs soli eine Strafie gebaut werden. 
Unweit der Autobahnausfahrt finden Sie ein Gasthaus.

3. kausal (N£hffisatz-4wtTW#/-stohe-§-27'):
angesichts

aufgrund 
halber (nachge

stellt) 
infolge

kraft
laut (ohne Artikel 
und Genitiv- 
Endung) 

mangels 
zufolge 
zugunsten

wegen (auch nach
gestellt)

Angesichts des Elends der Obdachlosen wurden grofiere 
Summen gespendet.
Aufgrund der Zeugenaussagen wurde er freigesprochen.
Der Bequemlichkeit halber fuhren wir mit dem Taxi.

Infolge eines Rechenfehlers wurden ihm 300 Mark mehr 
ausgezahlt.
Er handelte kraft seines Amtes.
Laut Paragraph I  der Strafienverkehrsordnung war er an dem 
Unfall mitschuldig.

Er wurde mangels ausreichender Beweise freigesprochen. 
(siehe § 59, XV II)
Er zog sich zugunsten seines Schwiegersohnes aus dem 
Geschaft zuruck.
Wegen eines Herzfehlers durfte er nicht Tennis spielen.
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wegen mit Dativ ist nur umgangssprachlich moglich; schriftlich wird der Genitiv 
gebraucht. Nur bei Personalpronomen ist wegen mit dem Dativ allgemein ublich: 
Machen Sie sich wegen mir keine Sorgen. Besser: meinetwegen, deinetwegen,
Ihretwegen ...)

4. konzessiv
trotz Trotz seines hohen Alters kam der Abgeordnete zu

jeder Sitzung.
Aber als Nomen mit Personalpronomen: mir zum Trotz, dir zum Trotz etc. 
ungeachtet Ungeachtet der Zwischenrufe sprach der Redner weiter.

5. alternativ (Nebensatz mit anstatt dass oder Infinitivkonstruktion siehe §-^3): 
statt (oder: anstatt) Statt eines Vermogens hinterlieS er seiner Familie

nur Schulden.
anstelle Anstelle des wahren Taters wurde ein Mann gleichen Namens

verurteilt.
6. instrumental (Nebensatz mit indem siehe £-3T' IV)?

anhand Anhand eines Worterbuchs wies ich ihm seinen Fehler nach.
mit Hilfe So ein altes Bauernhaus kann nur mit Hilfe eines Fachmanns
(auch: von umgebaut werden.
+ Dativ)

mittels, vermittels Mittels eines gefalschten Dokuments verschaffte er sich Zu- 
gang zu den Akten. 

vermoge Vermoge seines ausgezeichneten Gedachtnisses konnte er
alle Fragen beantworten.

7. final (Nebensatz mit damit oder Infinitivkonstruktion mit um ... zu siehe § 32): 
um ... willen Um des lieben Friedens willen gab er schliefilich nach. 
zwecks (meist Zwecks besserer Koordination wurden die Ministerien
ohne Artikel) zusammengelegt.

1 Setzen Sie folgende Prapositionen sinngemafi ein: a) abseits b) anlasslich c) aulier- 
halb d) beiderseits e) binnen f) inmitten g) unweit (2xj h) zeit.

... seines Lebens hatte Herr Sauer von einem eigenen Haus getraumt. Es sollte 
ruhigund ... der grofien Verkehrslinien liegen, also irgendwo drauSen, ... 
der Grofistadt. Andererseits sollte es nattirlich ... einer Bus- oder Bahnlinie 
liegen, damit die Stadt leichter erreichbar ist/
... der Festwoche einer Hilfsorganisation wurden Lose verkauft. Erster Preis: 
ein Einfamilienhaus. - Herr Sauer gewann as! Aber da es ... eines Industriege- 
biets lag, war es sehr laut dort. ... des Grimdstticks (auf beiden Seiten) fiihrten 
Strafien mit viel Verkehr entlang und ... /des Industriegebiets, nur 2,5 km 
entfernt, lag auch noch der Flugplatz. \ . /eines Monats hatte Herr Sauer es 
verkauft. 7

2 Setzen Sie die folgenden Prapositionen sinnvoll in die Satze ein und erganzen Sie die 
Endungen: a) wegen b) dank c) unweit d) h l̂ber e) binnen f) ungeachtet.

1. Ich muss leider ... ein__Monats 2. Geben Sie mir d__Ordnung ...
ausziehen. Ihre Ktindigung bitte schriftlich.
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3. ... d__Hilfe meines Freundes habe
ich ein mobliertes Zimmer gefun
den.

4. Es liegt ... d__Universitat.

5. ... d__Nahe der Universitat habe
ich keine Ausgaben fiir Verkehrs- 
mittel.

6. Deshalb nehme ich das Zimmer .. 
d__hoh__ Miete.

3 Erganzen Sie die Endungen und vervollstandigen Sie die angefangenen Satze 
sinnvoll.

1. Der Sportier konnte ein__schwer__
Verletzung wegen ...

2. In den Alpen gibt es oberhalb ein__
gewiss__Hohe ...

3. Ungeachtetd__grofi__ Gefahr ...
4. Aufgrund sein__schwer__ Erkran-

kung ...
5. Anstelle mein__alt__ Freundes ...
6. Um d lieb Friedens willen ...

7. Unweit mein__alt__ Wohnung ...
8. Abseits d__grofi__ Stadte ...
9. Wenn die Arbeitgeber bei der

Lohnerhohung unterhalb d__4-Pro-
zent-Grenze bleiben, ...

10. Wenn ich nicht innerhalb d__
nachst__vier Wochen eine Stelle
finde, ...

Bilden Sie a) den Nominativ, b) den Genitiv mit der angegebenen Praposition. c) Er
ganzen Sie selbststandig zu einem vollstandigen Satz.

sein__intensiv__ Bemiihungen / dank
seine intensiven Bemuhungen - dank seiner intensiven Bemiihungen 
Dank seiner intensiven Bemuhungen fand er endlich eine Anstellung.

1. . Kenntnisse /sein__technisch_
dank
unser__schnell__ Hilfe / infolge
mein__jtingst__ Schwester / anstel
le
ihr__jetzig__ Wohnung / unter
halb
ihr__gut__Fachkenntnisse / trotz
sein__langweilig__ Vortrag__ /
wahrend
d__erwartet__ gut__ Note / anstatt
d__laut__ Bundesstrafie / abseits
ihr__siebzigst__ Geburtstag__ / an
lasslich

10. sein__wiederholt__Wutanfalle /
aufgrund

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8. 
9.

11 . d__umzaunt__ Gebiet__ / aufier
halb
ein__Meute bellend__Hunde / in
mitten
dies__hoh__ Gebirgskette /
jenseits

14. ein__selbstgebastelt__ Radiosen
der__/ mittels
d__zustandig__ Behorde / seitens

d__geplant__ Reise / statt
d__holland__ Grenze / unweit
sein__schwer wiegend__ Bedenken
(Pl.) / ungeachtet

19. vorsatzlich__Mord / wegen
ein__schwer__ Unfall__ / infolge

12.

13.

15.
16.
17.
18.

20.

4

5 Hier sind die Prapositionen durcheinander geraten. Vertauschen Sie sie so, dass die 
Satze einen Sinn ergeben und erganzen Sie die Endungen.

1. Abseits sein__hundertjahrig__ Be-
stehens veranstaltete der Wander- 
verein einen Volkslauf.

2. Die Wanderstrecke verlief anlasslich 
d__grofi__ Strafien.
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3. Wegen d__grofi__Kalte beteiligten
sich viele Menschen an dem 35 Ki
lometer langen Lauf.

4. Ungeachtet d__stark__ Regens such-
ten die Wanderer Schutz in einer 
Waldhiitte.

5. Dank d__ungeheur__ Anstrengung
gab niemand vorzeitig auf.

6. Trotz d__vorzuglich__Organisati
on gab es keinerlei Beschwerden.

6 Ebenso.

1. Mittels eineft grob__Konstruktions-
fehlers brach die fast neue Brticke 
plotzlich zusammen.

2. Infolge ein__frohlich__ Tanzparty
brach plotzlich Feuer in der Woh
nung aus.

3. Wahrend ein__raffiniert__Tricks
verschaffte der Spion sich Geheim- 
informationen aus dem Computer.

4. Anstelle sein__siebzigsten Geburts-
tags erhielt der ehemalige Btirger- 
meister zahlreiche Gratulations- 
briefe.

5. Trotz d__erkrankt__ Bundesprasi
denten wurde der auslandische 
Staatsmann vom Bundestagsprasi- 
denten begruEt.

6. Anlasslich d__Bemiihungen aller
Beteiligten konnte keine Kompro- 
misslosung gefunden werden.

Gesamtiibungen Prapositionen

7 Tagesablauf eines Junggesellen - Erganzen Sie den Artikel oder auch die Endung, 
z.B. am, ins, einem.

Herr Muller steigt morgens um sieben 
Uhr aus Awn Bett. Als Erstes stellt er sich 
unter Dusche (f); dann stellt er sich 
vor si*** Spiegel (m) und rasiert sich. Er

5 geht zuriick i n i  Schlafzimmer, nimmt 
sich Unterwasche aus Wasche-
schrank, nimmt seinen Anzug vono 
Kleiderstander (m) und zieht sich an. Er 
geht in of/C Ktiche, schtittet Wasser in

io Kaffeemaschine, ftillt drei Loffel Kaf- 
fee in Filter (m) und stellt die Ma- 
schine an. Dann geht er an ф* Haustiir 
und nimmt die Zeitung aus И Briefka- 
sten (m). Nun stellt er das Geschirr auf

15 VHHTisch in 4$  Wohnkuche, setzt sich 
auf eintt-) Stuhl, trinkt Kaffee und liest in 
d u  Zeitung zuerst den Lokalteil. Dann 
steckt er die Zeitung in 1st Aktentasche, 
nimmt die Tasche unter ‘W v> Arm und

20 geht zu seinfeT Bank. Dort steht er den

ganzen Vormittag hinter Schalter 
(m) und bedient die Kundschaft. Zu 
Mittag isst er in d w  Kantine (f) der 
Bank. Am Nachmittag arbeitet er in .'. 
Kreditabteilung (f) seiner Bank. Meist 25 
geht er dann durch >&ft,Park (m) nach 
Hause. Bei schonem Wetter geht er gern 
noch etwas in i Park spazieren und wenn 
es warm ist, setzt er sich auf ein(x Bank, 
zieht seine Zeitung aus .s..i Tasche und зо 
liest. Am Abend trifft er sich oft mit 
seintii Freunden in ein^i Restaurant (n). 
Manchmal geht er auch in l_  Theater 
(n), in ( i l l  Oper (f) oder zu einUT ande
ren Veranstaltung (f). Wenn es einen 35 
Krimi iiH Fernsehen (n) gibt, setzt er 
sich auch mal vor шгп Fernseher. 
Manchmal schlaft er vor Apparat 
ein. Gegen 12 Uhr spatestens geht er 
in£_ Bett. 40
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Gestern Abend fuhr ein Betrunkener Stricke !Uv .f̂ H>eiden StoSstangen des
-&1l1alten Volkswagen .;. :.s-n Main (m). Wagens. Ein Kran zog das Auto so weit
Das Auto stiirzte 4kr Kaimauer (f) .V?n..f!"fWasser, dass man die Tiiren off-
i Wasser und ging sofort unter. Einige nen konnte. Der Fahrer saft, ganz still 15 

5 Leute, die .'ifr Briicke (f) standen, ’Ч & ' Platz 'UK* Steuer; sein Kopf lag 
liefen sofort a/^nachsten Telefon und Lenkrad. Er schien tot zu sein. Vor-
SAP) fiinf Minuten war die Feuerwehr sichtig wurde das Auto .........  trockene
schon da. Zwei Feuerwehrmanner frur Land gehoben, dann holte man den

^a/\ Taucheranztigen und ... Schutzbrillen Verungliickten .........  Wagen. Als man 20

10   Gesicht (n) tauchten inS kalte ihn ......... Boden (m) legte, ...
Wasser. Sie befestigten 4lY) Wasser

8 Erganzen Sie die Prapositionen und Artikel, auch: ins, zum usw.

Fuhren Sie die Ceschichte selbststandig zu Ende.

9 Wohin sind Sie gereist? - Ich bin ... gereist.

I in die Tiirkei, die Schweiz, der Su
dan, die Vereinigten Staaten, die Nie- 
derlande, der Bayerische Wald, das 
Hessenland, die Antarktis, die GUS, 
die Hauptstadt der Schweiz, der Nord- 
teil von Kanada, die Alpen, das En- 
gadin, das Burgenland, meine Heimat- 
stadt.

II nach Kanada, Australien, Oster
reich, Agypten, Israel, Kroatien, Russ- 
land, Bolivien, Nigeria, Hessen, Bay

ern, Bern, Klagenfurt, Sylt, Helgoland, 
Sri Lanka

III a u f die Insel Sylt, die Seychellen 
und die Malediven (Pl.) (= Inselgruppe 
im Indischen Ozean), die Insel Helgo
land, der Feldberg, die Zugspitze, das 
Matterhorn, der Mont Blanc

IV an der Rhein, die Elbe, die Ostsee- 
kiiste, der Bodensee, die Donau, der 
Mississippi, der Amazonas, die Lan- 
desgrenze

Wie lange sind Sie dort geblieben?

I Im  / In  der / den ... bin ich 
ge / Wochen geblieben.

II In  Kanada / ... bin ich ... geblie 
ben.

Та- III Auf dem / der / den ... bin ich 
geblieben.

IV Am Rhein / An der ... bin ich . 
geblieben.

10 Uben Sie - wenn mdglich in der Gruppe. 4

die Buchmesse

der Feldberg

Kanada
mein Onkel
der Neusiedler See

Wohin sind Sie gereist? W ie lange sind Sie dort geblieben?
A: Zur buchmesse.

B: A u f den Feldberg.

C: Nach Kanada.
D: Zu meinem Onkel.

A u f der Buchmesse bin ich einen 
Tag geblieben.

A u f dem Feldberg bin ich einen 
Vormittag geblieben.

In Kanada bin ich ...
Bei meinem Onkel ...

E: An den Neusiedler See. Am Neusiedler See ...

1. Spanien 3. die Vereinigten 4. Polen 6. die Insel Helgo-
2. die Schweiz Staaten 5. der Bodensee land
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7. Australien 11. die Zugspitze 14. Grofibritannien 18. die Chirurgen-
8. Hamburg (= Deutschlands 15. der Urwald Tagung
9. meine Heimat- hochster Berg) 16. der Aquator 19. Wien

stadt 12. der Vierwaldstat- 17. mein Schul- 20. die Automobil-
10. New York ter See freund ausstellung

13. die Atlantikkiiste

11 Ebenso:

das Postamt

mein Freund

Wohin gehst du? 
A: Zum F’ostamt.

£3: Zu meinem 
Freund.

die Gastwirtschaft C: Zur Gastw irtschaft.

die Donau D: Zur Donau. Oder: 
An die Donau.

Was machst du da?
A u f dem F’oetam t hole ich Brief- 

marken. 
dei meinem Freund spielen wir 

Karten. Oder:
M it meinem Freund arbeite ich. 

In der Gastw irtschaft esse ich zu 
Mittag.

An der Donau beobachte ich die 
\Nasserv6qel.

1. der Bahnhof 11. meine Schwester 21. das Land (auf;
2. der Zug 12. der Aussichtsturm eine landliche
3. der Fahrkarten- 13. der Friedhof Umgebung)

schalter 14. die Kirche 22. der Wald
4. der Keller 15. der Supermarkt 23. die Wiese
5. der Dachboden 16. der Zeitungskiosk 24. die Quelle
6. der Balkon 17. Tante Emma 25. der See
7. der Goetheplatz 18. das Theater 26. das Feld
8. die Strafie 19. Hamburg 27. der Rhein
9. das Restaurant 20. das Ausland 28. das Fenster

10. das Reiseburo

12 Wohin gehst (fahrst / steigst / fliegst) du? 
(Manchmal gibt es mehrere Moglichkeiten.)

I an 1. mein Zimmer 10. Herr Doktor Kra 19. das Cafe
Ich gehe (ans) 2. meine Freundin mer 20. die Fabrik

auf 3. die Strafie 11. Frau Atzert 21. die Polizei
(aufs) 4. der Balkon 12. Angelika 22. das Finanzamt
in 5. das Kino 13. das Reiseburo 23. das Militar
(ins) 6. die Garage 14. die Schule 24. die Kirche
nach 7. der Keller 15. der Unterricht 25. der Friedhof
zu 8. die Schlucht 16. das Klassenzimmer 26. die Post
(zum/zur) 9. der Arzt 17. der Metzger 27. die Haltestelle

18. die Backerei 28. der Briefkasten

II 1. die Zugspitze (Berg) 4. das Dach
Ich steige 2. der Zug 5. der Aussichtsturm

3. die U-Bahn 6. die Strafienbahn
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III
Ich fahre

IV
Ich fliege

! 1. Brasilien 7. der Urwald
! 2. die Mongolei 8. der Tunnel
I 3. Los Angeles 9. die Oper
< 4. ein femes Land 10. das Land (d.h. in ein Dorf)
j 5. die Schwarzmeerkiiste 11. meine Freunde . . Berlin

6. die Wtiste
] 1. meine Heimatstadt 6. der Nordpol
! 2. der Schwarzwald 7. die Ttirkei

3. das Gebirge 8. Siidamerika
4. Danemark 9. Spanien

1 5. Tschechien

13 Wo bist du? - Nehmen Sie die Ortsangaben der Ubung 12.

Ich bin in meinem Zimmer / bei meiner Freundin usw.

14 Jeder hat im Urlaub etwas anderes vor. - Erganzen Sie die Endungen und 
Prapositionen (auch: ins, zur, zum usw.).

Miinchen.
d__Insel Helgoland
Kanada.
Land (z.B.
Finnland.
d__Schweiz.
ihr__Onkel ..

Freundin

ein Dorf).

em_
Wien.
.. Oster-

A. fahrt
B. fliegt
C. fliegt
D. geht
E. fahrt
F. fahrt .
G. fahrt
H. reist . 
reich.
I._bleibt (!) ... d__Bundesrepublik und
zwar ... ihr__Eltern.
J. lernt Franzosisch ... Nancy.
K. geht angeln ... Irland.
L. fliegt ... Brasilien und geht ... d__
Urwald.
M. fliegt ... Ostasien.

N. fahrt jeden Tag ... Schwimmbad.
O. spielt taglich zwei Stunden Fufiball
... Stadion (n) oder ... d__Fufiball-
platz.
P. fahrt ... Wandern ... d__Berge.
Q. macht eine Klettertour ... d__Al-
pen.
R. geht ... Krankenhaus und lasst sich 
operieren.
S. geht ... ein Hotel ... d__Feldberg
... Schwarzwald.
T. verbringt den Urlaub ... ein__Bau
ernhof ... Odenwald.
U. geht ... ein__Pension ... Interla
ken ... d__Schweiz.

15 Setzen Sie die folgenden Prapositionen sinngemali ein, aber nur, wo es notwendig 
ist: bei, gegen, nach, um, zu (zum / zur), vor, seit.

Er ist ... wenigen Minuten aus dem 
Haus gegangen, aber er ist ... Punkt 12 
Uhr wieder da. Gewohnlich verlafit er 
das Biiro ... 17 Uhr.

5 ... Anfang der Schiffsreise war ich dau- 
ernd seekrank, ... Schluss hat mir sogar 
ein Sturm nichts mehr ausgemacht.
W ir sind heute ... Hochzeit eingela
den. ... dieser Gelegenheit treffen wir

io einige alte Freunde. W ir sollen ... neun

Uhr zum Standesamt kommen. ... 13 
Uhr (ungefahr) gibt es ein Festessen im 
Hotel Krone. Am Abend ... der Hoch
zeit haben wir viel getanzt. W ir sind erst 
... drei Uhr in der Nacht (spater als 3) 15 
nach Hause gekommen.
... zwei Tagen ist Markttag. ... Zeit 
sind die Erdbeeren preiswert. Wenn 
man ... die Mittagszeit (ungefahr), also

Schluss der Verkaufszeit auf den 20
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Markt kommt, kann man oft am glin- 
stigsten einkaufen.
... Ostern fahren wir meist zum Skifah- 
ren in die Alpen. ... Weihnachten blei-

25 ben wir zu Hause, aber ... Silvester sind 
wir gern bei Freunden und feiern.
Drei Wochen ... seinem Tod hatte er

16 Erganzen Sie: an (am), bei, gegen, in (im),
Morgens stehe ich ... halb sieben Uhr 
auf. ... sieben Uhr (ungefahr) trinke ich 
Kaffee. ... 7.35 Uhr geht mein Bus. 
Kurz ... acht bin ich im Buro. Ich ar- 

5 beite ... acht bis zwolf und ... halb 
eins bis halb fiinf. Dann gehe ich zum 
Bus; er fahrt ... 16.45 Uhr. ... 25 Minu
ten bin ich zu Hause.

... Samstag, dem 3. Marz, abends ... 
Ю acht Uhr findet in der Stadthalle ein 

Konzert statt. ... Beginn spielt das Or- 
chester die dritte Sinfonie von Beetho
ven, dann folgt ... 150. Geburtstag des 
Komponisten die c-moll-Sinfonie von 

15 Brahms. Das Konzert endet ... 22.30 
Uhr (ungefahr).

1 7 Ebenso. Fortsetzung der Llbung § 60 Nr. 2.
... etwa 150 Jahren erfand Samuel Mor
se den Schreibtelegraphen. ... 1876 
entwickelte N. Otto einen Benzinmotor 
und ... Jahr 1879 baute Werner von 

5 Siemens seine erste elektrische Lokomo- 
tive. ... einem Herbsttag des Jahres 
1886 fuhr ... ersten Mal ein Automobil 
durch Stuttgarts Strafien. Gottlieb Daim
ler, geboren ... 17.3.1834, hatte es ge-

io baut. ... seiner ersten Fahrt in dem 
neuen Auto schrien die Leute: „Der Teu
fel kommt!" G. Daimler ist ... 6.3.1900,

18 Jetzt bitte ganz schnell! Verwenden Sie: am
... wenigen Sekunden, ... Mittwoch, 

acht Tagen, ... der Nacht, ... 
Nachmittag, ... 12 Uhr (ungefahr), ... 
Mitternacht, ... diesem Moment, ... 

5 Weihnachten, ... meinem Geburtstag, 
Hochzeit meiner Schwester,

sein Testament geschrieben. ... seiner 
Beerdigung waren viele Freunde und 
Verwandte gekommen. ... seinem Tod зо 
erbte sein Sohn ein grofies Vermogen, 
aber ... wenigen Jahren war davon 
nichts mehr iibrig.

nach, um, von, zu (zum).

... jedem ersten Sonntag ... Monat 
unternimmt der Wanderverein „Schwal
be" ... gutem Wetter eine Wanderung.
Die nachste Fufitour is t... Sonntag, dem 30
6. Juni. Die Mitglieder treffen sich ...
8.10 Uhr am Bahnhof. ... halb neun 
geht der Zug. ... etwa einer Stunde ist 
man in Laxdorf, dem Ausgangspunkt 
der Wanderung. ... 13 Uhr (ungefahr) 35 
werden die Wanderer den Berggasthof 
„Lindenhof" erreichen. ... dem Essen 
wird die Wanderung fortgesetzt. ... 
17.26 Uhr geht der Zug von Laxdorf 
zuruck. Die Mitglieder konnen also ... 40
19 Uhr (ungefahr) wieder zu Hause sein.

a lso ......... Jahren, gestorben. Aus den
Werkstatten von Daimler und C.F. Benz 
entstand ... 1926 die Daimler-Benz-Ak- 15 
tiengesellschaft. ... 1893 bis 97, also 
nur 17 Jahre ... Ottos Benzinmotor, 
entwickelte Diesel einen neuen Motor; 
er wurde ... spateren Jahren nach sei
nem Erfinder Dieselmotor genannt. ... 20 

Jahr 1982, also 82 Jahre ... Daimlers 
Tod, gab es allein in der Bundesrepublik 
Deutschland mehr als 27 Millionen Au
tomobile.

bei, gegen, in (im), um, zu (zur)

Morgen (ungefahr), heute ... 14 Tagen,
... Friihjahr, ... Anfang der Ferien, ... 
Sonnenaufgang, ... nachster Gelegen- 
heit, ... wenigen Augenblicken, ... 10 

August, ... zwei Jahren, ... 17 Uhr
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§62 Verben in festen Verbindungen

Verben, die mit einem Akkusativobjekt in einer festen 
Verbindung stehen

Diese festen Verbindungen werden im Deutschen sehr haufig gebraucht.
Die jeweiligen Verben haben kaum noch eine eigene Bedeutung; sie erganzen 
das Akkusativobjekt und bilden mit ihm zusammen eine Einheit.
Bei Waldbranden ergreifeti die meisten Tiere rechtzeitig die Flucht. (= sie fliehen)
Der Politiker gab im Fernsehen eine Erkldnmg ab. (= er erklarte offentlich)
W ir haben endlich eine Entscheidung getroffen. (= wir haben uns entschieden)
Die folgende Liste enthalt eine Auswahl:

Einfache Verben
1. fallen

a) eine Entscheidung b) ein Urteil
2. finden

a) ein Ende b) Anerkennung c) Ausdruck d) Beachtung/Interesse e) Beifall 
f) Ruhe g) Verwendung

3. fiihren
a) den Beweis b) ein Gesprach/eine Unterhaltung c) Krieg

4. geben
a) jdm. (eine) Antwort b) jdm. (eine) Auskunft c) jdm. (den) Befehl d) jdm. Be- 
scheid e) jdm. seine Einwilligung f) jdm. die Erlaubnis g) jdm. die Freiheit 
h) jdm. die Garantie i) jdm. (die) Gelegenheit j) jdm. eine Ohrfeige k) jdm. 
einen Rat/einen Tip/einen W ink 1) jdm. die Schuld m) jdm. einen Tritt/einen 
Stofi n) (jdm.) Unterricht o) jdm. das Versprechen/sein Wort p) jdm. seine 
Zustimmung q) jdm./einer Sache den Vorzug

5. gewinnen
a) den Eindruck b) die Uberzeugung c) einen Vorsprung

6. halten
a) eine Rede/einen Vortrag/eine Vorlesung b) ein (sein) Versprechen/sein Wort

7. holen
a) Atem b) sich eine Erkaltung/eine Infektion/eine Krankheit c) sich den Tod

8. leisten
a) eine Arbeit b) einen Beitrag c) Hilfe d) Zivildienst e) Ersatz f) Widerstand

9. machen
a) den Anfang b) jdm. ein Angebot c) jdm. Angst d) mit jdm. eine Ausnahme
e) ein Ende f) jdm. (eine) Freude g) sich die Muhe h) eine Pause i) Spafi j) ei
nen Spaziergang k) einen Unterschied 1) einen Versuch m) jdm. einen Vor- 
wurf/Vorwiirfe

10. nehmen
a) Abschied b) Anteil (an jdm./etwas) c) Bezug (auf etwas) d) Einfluss (auf jdn./ 
etwas) e) ein Ende f) Platz g) Rache h) Stellung
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11. schaffen
a) Abhilfe b) Klarheit c) Ordnung d) Ruhe e)Arbeitsplatze

12. stiften
a) Frieden/Unfrieden b) Unruhe

13. treffen
a) mit jdm. ein Abkommen/eine/die Vereinbarung b) eine Entscheidung
c) Mafinahmen d) Vorsorge e) Vorbereitungen

14. treiben
a) (zu viel) Aufwand b) Handel c) Missbrauch d) Sport e) Unfug

15. wecken
a) Erinnerungen b) Gefiihle c) Interesse d) die Neugier 

Trennbare und untrennbare Verben

16. abgeben
a) eine Erklarung b) seine Stimme c) ein Urteil

17. ablegen
a) einen Eid/einen Schwur b) ein Gestandnis c) eine Prtifung

18. abschlieflen
a) die Arbeit b) die Diskussion c) einen Vertrag

19. annehmen
a) den Vorschlag b) die Bedingung c) die Einladung d) (die) Hilfe 
e) Vernunft f) die Wette

20. anrichten
a) ein Blutbad b) Schaden c) Unheil d) Verwiistungen

21. anstellen
a) Berechnungen b) Nachforschungen c) Uberlegungen d) Versuche
e) Unfug/Dummheiten

22. antreten
a) den Dienst b) die Fahrt c) die Regierung

23. aufgeben
a) die Arbeit b) seinen Beruf c) den Plan d) die Hoffnung e) das Spiel
f) den Widerstand

24. ausfiihren
a) eine Arbeit b) einen Auftrag c) einen Befehl d) einen Plan e) eine Repara- 
tur/Reparaturen

25. begehen
a) eine Dummheit b) (einen) Fehler c) einen Mord d) Selbstmord e) Verrat

26. durchsetzen
a) seine Absicht b) seine Forderungen c) seine Idee(n) d) seine Meinung 
e) seinen W illen

27. eitilegen
a) Beschwerde/Protest b) Berufung c) ein gutes Wort (fiir jdn.)

28. einreichen
a) einen Antrag/ein Gesuch b) Beschwerde c) die Examensarbeit
d) einen Vorschlag

29. einstellen
a) die Arbeit b) die Herstellung c) den Betrieb d) das Rauchen e) die Untersu- 
chung f) den Versuch/das Experiment

____________ §62 Verben in festen Verbindungen
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30. ergreifen
a) Besitz (von etwas) b) die Flucht c) die Gelegenheit d) Mafinahmen 
e) das Wort

31. erstatten
a) Anzeige b) (einen) Bericht

32. veruben
a) einen Mord b) eine (bose) Tat c) ein Verbrechen

33. zufugen
a) jdm. Boses b) jdm. Kummer c) jdm. eine Niederlage d) jdm. Schaden
e) jdm. Schmerzen

34. zuzieheti
a) sich eine Erkaltung/eine Grippe b) sich Unannehmlichkeiten c) sich eine 
Verletzung/schwere Verletzungen

la  Beantworten Sie die Fragen im Perfekt. Verwenden Sie dabei die Verben mit fester 
Akkusativ-Verbindung Nr. 1-15.

Wer macht einen Spaziergang? (die Eltern / mit ihren Kindern)
Die Eltern haben mit ihren Kindern einen Spaziergang gemacht.

1. Wer findet Anerkennung? (der Poli
tiker / bei den Wahlern)

2. Wer gibt der Firmenleitung die 
Schuld? (der Gewerkschaftsvertre- 
ter / an den Verlusten)

3. Wer gewinnt einen Vorsprung von 
zwei Metern? (der polnische Lau- 
fer)

4. Wer halt eine Vorlesung? (ein Pro
fessor aus Rom / am 4.5. / iiber 
Goethe)

5. Wer leistet Hilfe? (das Rote Kreuz / 
bei der Rettung der Fltichtlinge)

6. Wer macht mir ein Angebot? (der 
Makler / fiir ein Ferienhaus)

7. Wer macht dem Neffen Vorwtirfe? 
(die Tante / wegen seiner Unhoflich- 
keit)

8. Wer trifft eine Entscheidung? (der 
Chef / am Ende der Verhandlungen)

9. Wer schafft 150 neue Arbeitsplatze? 
(eine Textilfabrik / in der kleinen 
Stadt)

10. Was weckt das Interesse des Wissen- 
schaftlers? (die Arbeit eines Kollegen)

b Ebenso, verwenden Sie aber Nr. 16-34.
1. Wer nimmt die Wette an? (Peter)
2. Wer richtet grofien Schaden an?

(die Fufiballfans / beim Spiel ihrer 
Mannschaft)

3. Wer tritt seinen Dienst an? (der 
neue Pfortner / am 2. Mai)

4. Wer gibt seinen Beruf auf? (der 
Schauspieler / nach drei Jahren)

5. Wer setzt seine Forderungen durch? 
(der Arbeitslose / beim Sozialamt)

6. Wer legt Berufung ein? (der Rechts- 
anwalt / gegen das Urteil)

7. Wer reicht die Examensarbeit end- 
lich ein? (die Studentin / bei ihrem 
Professor)

8. Wer ergreift das Wort? (der Btirger- 
meister / nach einer langen Diskus- 
sion im Stadtparlament)

9. Wer erstattet Anzeige? (der Mieter / 
gegen den Hausbesitzer)

10. Wer zieht sich schwere Verletzun
gen zu? (der Lastwagenfahrer / bei 
einem Unfall)
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11. Wer stellt das Rauchen ein? (die 
Fluggaste / wahrend des einstiindi- 
gen Fluges)

12. Wer hat der Firma grofien Schaden 
zugeftigt? / (ein Mitarbeiter / durch 
Unterschlagungen)

N

Antworten Sie auf die Fragen. Suchen Sie unter der angegebenen Nummer die je- 
weils beste Losung. - Begriinden Sie Ihre Ansicht, wenn verschiedene Antworten 
moglich sind.

Ein junger Familienvater geht zum Wohnungsamt. Was w ill er? (Nr. 28)
Er reicht einen Antrag ein.

1.

4.

5.

Der Junge ist ohne Jacke und Miit- 
ze aufs Eis gegangen. - Was war die 
Folge? (7)
Die Kinder machten das Fenster 
auf, damit der Vogel wegfliegen 
konnte. - Was haben sie getan? (4) 
Ich hatte vergessen die Blumen 
meiner Nachbarin zu giefien. - Wie 
reagierte sie, als sie zuruckkam? (9) 
Die Not in vielen Teilen der Welt 
ist grofi. - Was mussen die reiche- 
ren Lander tun? (8)
W ir wollen diese schone Wohnung 
mieten. - Was mussen wir tun?
(18) (... mit dem Hausbesitzer ei
nen Miet-...)

6 .

7.

10.

Der Hund meiner Tante ist wegge- 
laufen. - Was tut sie? (21)
Der Ktinstler hatte keinen Erfolg. - 
W ie reagierte er? (23)
Der Wasserhahn tropft, deshalb ha
be ich einen Handwerker gerufen. - 
Was hat er gemacht? (24)
Die Elektronik-Firma hat ein nicht 
konkurrenzfahiges Produkt auf den 
Markt gebracht. - Was hat sie dar- 
aufhin getan? (29)
Die Kollegen streiten dauernd mit- 
einander. - Was muss der Chef 
tun? (12)

2a Formen Sie die Satze um. Verwenden Sie dabei den in Klammern angegebenen 
Ausdruck (Nr. 1 -15). Achten Sie auf das Tempus!

1. Das Gericht hat noch nicht ent- 
schieden, ob der Angeklagte freige- 
sprochen werden kann. (la )

2. Der Vortrag des Atomwissenschaft- 
lers interessierte die anwesenden 
Forscher sehr. (2d - bei den ... For- 
schern groftes Interesse)

3. Leere Flaschen mussen abgegeben 
werden, damit sie wieder verwendet 
werden konnen. (2g)

4. Viele Lander, die sich friiher bekrieg- 
ten, sind heute miteinander be- 
freundet. (3c - Krieg gegeneinander 
...)

5. Wenn die Eltern nicht einverstanden 
sind, kann der Fiinfzehnjahrige das 
teure Lexikon nicht bestellen. (4e - 
ihre Einwilligung)

6.

7.

9.

10.

1 1 .

Wie viele Stunden unterrichten Sie 
pro Woche? (4 n)
Glauben Sie, dass er halt, was er 
verspricht? (6b)
Von Zeit zu Zeit mussen die Mee- 
ressaugetiere an die Wasserober- 
flache schwimmen um zu attnen. 
(7a)
Wer einen Gegenstand stark be- 
schadigt, muss ihn ersetzen. (8e - 
muss daftir ...)
Man muss unterscheiden zwischen 
denen, die in der Diktatur die 
Anfiihrer waren, und denen, die 
nur Mitlaufer waren. (9k)
Noch im Hotel verabschiedeten sich 
die Teilnehmer der Veranstaltung. 
(10a) (voneinander)
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12. Die Gaste wurden gebeten sich zu 14. Schon vor Tausenden von Jahren 
setzen. (lOf) handelten Kaufleute mit Salz. (14b)

13. Die Geschwister vereinbarten, jedes 
Jahr in ihrer Heimatstadt zusam- 
menzukommen. (13b)

Ebenso, verwenden Sie aber Nr. 16-34.

1. Im letzten Herbst sind nur 75 Pro- 
zent der Wahler zur Wahl gegangen. 
(16b)

2. Nach langen Verhoren gestand der 
Angeklagte schliefilich. (17b)

3. Alle Soldaten mussten auf die Fah- 
ne schworen. (17a)

4. Nach zwei Jahren war er endlich 
mit seiner Doktorarbeit fertig. (18a)

5. Die Eltern ermahnten ihren sech- 
zehnjahrigen drogensiichtigen 
Sohn, doch vernunftig zu sein. (19e)

6. Ein Wirbelsturm verwiistete grofie 
Teile des Landes. (20d - schwere 
Verwustungen in + D)

7. Die Versicherungsgesellschaft 
forscht zur Zeit nach dem Schiff, das 
im Pazifischen Ozean verschwun- 
den ist. (21b)

8. Punkt neun Uhr ist die Reisegruppe 
losgefahren. (22b)

9. Sie hat keine Hoffhung mehr, dass ihr 
Mann zu ihr zuruckkommt. (23d)

10. Acht Tage hatten die Burger ihre 
Stadt tapfer verteidigt; am neunten 
Tag ergaben sie sich, da sie kein 
Wasser mehr hatten. (23f)

11. Er ist ein Typ, der alles selbst repa
riert. (24e)

12. Er hat falsch gehandelt, als er das 
Zimmer im Studentenheim nicht 
angenommen hat. (25b)

13. Der Gefangene hatte sich in seiner 
Zelle umgebracht. (25d)

14. Er sollte 60 DM Mahngebiihr an 
das Finanzamt zahlen; dariiber hat 
er sich beschwert. (27a - dagegen)

15. Der Betriebsrat hat Verschiedenes 
zur Arbeitszeitverktirzung vorge- 
schlagen und bei der Geschaftslei- 
tung abgegeben. (28d - verschiede
ne Vorschlage)

16. Die Fluggaste werden beim Verlas
sen des Warteraumes gebeten nicht 
mehr zu rauchen. (29d)

17. Das hoch verschuldete Unterneh- 
men konnte nicht weiterarbeiten. 
(29c) (musste...)

18. Viele Menschen sind aus Angst vor 
einem moglichen Bombenangriff 
geflohen.
(30 b)

19. Infolge des nasskalten Wetters ha
ben sich viele Menschen erkdltet. 
(34a)

20. Der Skirennfahrer hat sich beim Ab- 
fahrtslauf schwer verletzt. (34c)

Feste Akkusativ-Verb-Verbindungen mit prapositionalem 
Objekt

Ich nehme Bezug auf Ihr Schreiben vom 15. Januar.
Sie machen sich Hoffhung auf eine billige Wohnung in Miinchen.
W ir wissen seit langem Bescheid iiber seine Schulden.
Das Verb bildet mit seinem Akkusativobjekt zusammen eine Einheit (siehe § 14, VIII). 
Dieser feste Ausdruck ist mit einem Prapositionalobjekt verbunden.
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Auch der Gebrauch oder das Fehlen eines Artikels ist meistens festgelegt. Anstelle eines 
unbestimmten Artikels kann der artikellose Plural stehen:
Sie fiihrten ein Gesprach mit ihm. / Sie ftihrten Gesprache mit ihm.
Sonst gelten alle in § 15, II genannten Regeln:
Sie machen sich Hoffnung darauf, eine billige Wohnung in Munchen 

zu bekommen.
W ir wissen seit langem Bescheid dariiber, dass er hohe Schulden hat.
Die folgende Liste enthalt eine Auswahl:

1. Abschied nehmen von + D den Eltern
2. einen Antrag stellen auf + A Kindergeld
3. die Aufmerksamkeit lenken auf + A das Unrecht darauf, dass
4. Ansprtiche stellen an + A das Leben; 

den Partner
5. Bescheid wissen iiber + A die Steuergesetze dariiber, dass / 

wie / wann / wo
6. Beziehungen haben zu + D Regierungskreisen
7. Bezug nehmen auf + A die Mitteilung
8. Druck austiben auf + A die Politiker
9. Einfluss nehmen auf + A eine Entscheidung darauf, dass / 

wie
10. eine / die Frage stellen nach + D der Bezahlung danach, ob / 

wann / wie
11. sich Gedanken machen iiber + A ein Thema dariiber, dass / 

ob / wie / wo
12. Gefallen finden an + D dem Spiel daran + Inf.-K./ 

wie
13. ein Gesprach / mit + D einem Mitarbeiter dariiber, dass /

Gesprache fiihren iiber + A einen Plan ob
14. sich Hoffnung / 

Hoffnungen machen
auf + A einen Gewinn darauf, dass / 

Inf.-K.
15. die Konsequenz / aus + D dem Verhalten daraus, dass /

Konsequenzen ziehen eines anderen wie
16. Kritik iiben an + D dem Verhalten 

eines Menschen; 
einer Aussage

daran, dass / 
wie

17. Notiz nehmen von + D einer Person; 
einem Ereignis

davon, dass / 
wie

18. Protest einlegen gegen +A eine Entscheidung dagegen, dass / 
wie

19. Rache nehmen an + D einer Person
20. ein Recht haben auf + A eine Erbschaft darauf, dass / 

Inf.-K.
21. Riicksicht nehmen auf + A einen Nachbarn darauf, dass
22. Schritt halten mit + D einem Menschen; 

einer Entwicklung
23. Stellung nehmen zu + D einem Problem dazu, ob / wie
24. einen Unterschied zwischen+ D einer Idee

machen und der Wirklichkeit
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25. eine Verabredung treffen
26. (eine) Verantwortung 

iibernehmen / auf sich 
nehmen / tragen

27. ein Verbrechen / einen 
Mord begehen / veriiben

28. Vorbereitungen treffen
29. Wert legen

30. Widerstand leisten

mit + D 
fiir + A

an + D 
fiir + A 
auf + A

der Freundin 
einen Mitmenschen; 
eine Fehl-
entwicklung

einem Geldboten 
eine Expedition 
Genauigkeit

gegen + A einen Feind;

dafiir, dass / 
Inf.-K.

darauf, dass / 
wie / Inf.-K.

eine Entscheidung dagegen, dass

Erganzen Sie die Prapositionen.

1. Meine Cousine weifi ... unsere ver- 6. 
wandtschaftlichen Beziehungen
besser Bescheid. 7.

2. Ich nehme Bezug ... Ihren Brief 
vom 2. Marz dieses Jahres.

3. Du musst die Konsequenzen ... dei- 8. 
nem Verhalten ziehen; man wird
dir ktindigen.

4. Die Burger legten Protest... die 9. 
Erhohung der Wasser- und Abwas- 
sergebiihren ein. 10.

5. Der Btirgermeister legte W ert... 
eine genaue Darstellung der Vor
gange.

Die Studenten leisteten Widerstand 
... die neuen Priifungsvorschriften. 
Nimm mit deinem Fahrrad ein 
bisschen Riicksicht... die Fufigan- 
ger.
Viele Lander konnen ... dem Tem
po der technischen Entwicklung 
nicht Schritt halten.
Warum musst du n u r... allem Kri- 
tik tiben?
Der Politiker nahm ... der Abwe- 
senheit der Journalisten keine No- 
tiz.

Ersetzen Sie die Verben durch die passenden festen Ausdrucke.

1. Am Ende des Urlaubs auf dem Bau- 6. 
ernhof verabschiedeten sich die
Gaste von ihren Gastgebern. (1)

2. Wenn die Studenten den Zuschuss 
zum Studiengeld nicht beantragen, 
bekommen sie natiirlich auch 7. 
nichts. (2)

3. Ich beziehe mich auf die Rede des 8. 
Parteivorsitzenden vom 1.3. (7)

4. Natiirlich fragten die Arbeiter nach 9. 
der Hohe des Lohnes und den 
sonstigen Arbeitsbedingungen. (Pl.)
(10) 10.

5. Die Werksleitung iiberlegte, ob sie 
das Werk stilllegen sollte. (daruber,
ob) (11) 11.

Den Kindern gefiel der kleine 
Hund auf dem Bauernhof so gut, 
dass die Eltern ihn schliefilich dem 
Bauern abkauften. (so groSen Ge
fallen) (12)
Der Professor sprach mit der Stu- 
dentin iiber ihre Dissertation. (13) 
Die Skifahrer im Sportzentrum 
hofften auf baldigen Schnee. (14) 
Die Bevolkerung der Stadt kritisier- 
te das stadtische Bauamt und seine 
Plane zur Verkehrsberuhigung. (16) 
Viele Menschen interessiert die 
drohende Klimakatastrophe an- 
scheinend gar nicht. (17)
Die Beamten protestierten gegen 
die angektindigte Gehaltskiirzung. 
(18)

X
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12. Er rachte sich an seinen lieblosen 16.
Verwandten und schenkte sein Ver- 
mogen der Kirche. (19) 17.

13. Jedes der drei Kinder kann einen 
Teil des Erbes fiir sich beanspru- 
chen. (20) 18.

14. Die Entwicklung der Technik in 
den industrialisierten Landern ist 19. 
zum Teil so schnell, dass andere 
Lander kaum mithalten konnen.
(damit) (22) 20.

15. Die Burger wurden gefragt, ob sie 
sich zu den Planen der Stadtverwal- 
tung aufiern wollten. (23)

5 Ersetzen Sie die festen Verbindungen durch einfache Verben oder erklaren Sie die
Satze ganz einfach.

1. Es ist nicht gut, wenn Kinder zu 
viele Ansprtiche stellen.

2. Jetzt muss ich aber endlich eine 
Frage stellen.

3. Manche Menschen wollen immer- 
zu auf andere Einfluss nehmen.

4. Er hat schon zu lange Kritik an mir 
geubt.

5. Nachdem er den Film zweimal ge
sehen hatte, fand er doch Gefallen 
daran.

6. Jeder Krahke muss sich Hoffnun- 
gen machen, sonst wird er nie ge
sund.

Ill Funktionsverbgefuge

Vorbemerkungen

1. In der Sprache der Wissenschaft und der Verwaltung findet man oft Satze mit 
bekannten einfachen Verben wie kommen, bringen, nehmen, stellen usw. Diese Ver
ben haben hier kaum mehr eine eigene Bedeutung: Sie sind ein Teil eines GefGges 
(aus Praposition, Akkusativ- bzw. Dativobjekt und Verb) und haben selbst nur 
noch eine grammatische Funktion.

2. So entsteht ein Funktionsverbgefuge, das in seiner Form nicht mehr verandert 
werden kann. Sowohl die Praposition wie der Gebrauch oder das Fehlen eines Arti
kels sind festgelegt.

7. Du musst dir nicht standig uber die 
Probleme anderer Leute Gedanken 
machen.

8. Fiir ihn bin ich eine Null. Er hat 
noch nie Notiz von mir genom- 
men.

9. Gegen diesen Unsinn mussen wir 
jetzt Protest einlegen.

10. Der Sizilianer wollte an seinem 
Feind Rache nehmen.

11. Ich habe mit meiner Freundin eine 
Verabredung getroffen.

12. Fiir die Reise wollen wir rechtzeitig 
Vorbereitungen treffen.

Juristen unterscheiden die Begriffe 
„Eigentum" und „Besitz". (24)
In diesem Wald haben vor 200 Jah 
ren die Dorfbewohner einen Kauf- 
mann ermordet. (27)
W ir mussen uns auf unseren Um- 
zug nach Berlin vorbereiten. (28) 
Fiir meinen Hausarzt ist es wichtig, 
dass die Patienten frei iiber ihre 
Krankheit sprechen. (29)
Die Betriebe sollen rationalisiert 
werden; dagegen wollen viele etwas 
unternehmen. (30)
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Fiir das nachste Jahr stellte der Finanzminister neue Steuergesetze in Aussicht. 
Selbstverstandlich werden die Steuererhohungen bei der Bevolkerung aufAblehnung 

stofien.
Die neue Steuerreform soli so schnell wie moglich zum Abschluss gebracht werden.

Die folgende Liste ist nur eine Auswahl:
1. auf Ablehnung stofien
2. etwas zum Abschluss bringen; zum Abschluss kommen
3. etwas in Angriff nehmen
4. jdn. / etwas in Anspruch nehmen
5. etwas zum Ausdruck bringen; zum Ausdruck kommen
6. etwas in Aussicht stellen; in Aussicht stehen
7. etwas in Betracht ziehen
8. etwas in Betrieb setzen / nehmen
9. etwas unter Beweis stellen

10. etwas in Beziehung setzen; in Beziehung stehen
11. etwas in Brand setzen; in Brand geraten
12. etwas zur Diskussion stellen; zur Diskussion stehen
13. jdn. / etwas unter Druck setzen; unter Druck stehen
14. jdn. zur Einsicht bringen; zur Einsicht kommen
15. etwas in Empfang nehmen
16. etwas zu Ende bringen; zu Ende kommen
17. zu einem Entschluss kommen; zu einem Ergebnis kommen
18. etwas in Erfahrung bringen
19. jdn. in Erstaunen setzen / versetzen
20. etwas in Erwagung ziehen
21. etwas in Frage stellen; in Frage stehen; in Frage kommen
22. in Gang kommen
23. im eigenen Interesse (oder dem eines anderen) liegen
24. etwas in Kauf nehmen
25. in Konflikt geraten / kommen mit jdm. oder etwas
26. etwas in Kraft setzen; in Kraft treten
27. auf Kritik stofien
28. jdn. zum Lachen / Weinen bringen
29. von Nutzen sein
30. etwas zur Sprache bringen; zur Sprache kommen

Anmerkung

Beachten Sie die Bedeutungsunterschiede:
Man bringt die Konferenz gegen Mitternacht zum Abschluss.
Die Konferenz wird gegen Mitternacht zum Abschluss gebracht.
Gegen Mitternacht kommt die Konferenz zum Abschluss.
Man setzte das Gesetz in Kraft.
Das Gesetz wurde in Kraft gesetzt.
Das Gesetz trat in Kraft.
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6 Erganzen Sie das zum festen Ausdruck gehorende Verb.
1. a) Man will jetzt das Kraftwerk in Betrieb ...

b) Man glaubt, seine Wirtschaftlichkeit unter Beweis... zu konnen.
2. a) Ich ... jetzt zum Abschluss meiner Rede.

b) Im Anschluss daran wollen wir das Thema zur Diskussion ...
3. a) Der Bauernhof ist aus unbekannten Grtinden in Brand ...

b) Brandstiftung ... sehr wahrscheinlich nicht in Frage.
4. a) Heute soli wieder das Thema Reinerhaltung der Luft zur Diskussion ...

b) Bei dieser Gelegenheit werden wir das Thema Energie durch Windrader zur 
Diskussion ...

5. a) Die Idee der erneuerbaren Energie ... bei Gegnern immer wieder auf Kritik.
b) Diese Kritik ... vermutlich im Interesse der grofien Stromverbande.

6. a) Die Naturschtitzer wollen zum Beispiel die Nutzung der Solarenergie im 
grofien Stil in Angriff ...
b) Dabei... sie auf Ablehnung bei gewissen Politikern und Unternehmen.

7. a) Der Redner ... noch einmal die Notwendigkeit der Nutzung erneuerbarer 
Energie zum Ausdruck.
b) Man versprach, den verstarkten Einsatz erneuerbarer Energie in Erwagung 
zu ...

8. a) Die Regierung ... finanzielle Hilfe fiir die Errichtung von Solaranlagen in 
Aussicht.
b) Eine entsprechende Verordnung soli am 1. Mai in Kraft ...

9. a) Man fiirchtet, dass man mit den Vertretern der Atomenergie in Konflikt ...
b) Die Sparerfolge der Okologen werden die anderen in Erstaunen ...

10. a) Die Notwendigkeit der Erzeugung von Atomstrom wird von vielen Fachleu- 
ten nicht in Frage ...
b) Ob man in der Streitfrage „M it oder ohne Atomstrom?" jemals zu einem 
klaren Ergebnis ... wird?

7 Verwenden Sie bei Ihrer Antwort den angegebenen Ausdruck.
Hat die neue Verordnung schon Gtiltigkeit? (26a)
Ja , sie wurde schon in Kraft gesetzt.

1. Wurde der neue Gesetzentwurf von 
der Opposition abgelehnt? (1) (bei 
der Opposition)

2. Wollen die Wissenschaftler ihre 
Studie jetzt abschliefien? (2a)

3. Glauben Sie, dass die Arbeit vor 
Jahresende abgeschlossen wird?
(2b)

4. W ill man dann eine neue For- 
schungsarbeit beginnen? (3)

5. Wird man Wissenschaftler einer 
anderen Fakultat zu Hilfe holen?
(4) (die Hilfe von ... soli ...)

6. Wollte der Kiinstler in seinem Bild 
den Wahnsinn des Krieges aus
drucken? (5a)

7. Ist es ihm gelungen, in seinem Bild 
den Wahnsinn des Krieges deutlich 
auszudriicken? (5b) (Ja, in dem Bild 
.. .)

8. Ktindigt die Forschungsgruppe 
neue Erkenntnisse auf dem Gebiet 
der Genforschung an? (6a)

9. Sind ganz neue Erkenntnisse zu er- 
warten? (6b) (Ja, es stehen ...)

10. Wurden bei der Untersuchung der 
Kranken auch ihre Lebensumstan- 
de berticksichtigt? (7)

11. Haben Sie die Gebrauchsanweisung 
gelesen, bevor Sie die Maschine an- 
gestellt haben? (8)
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12. Konnte der Angeklagte seine Un- 
schuld beweisen? (9)

13. Wurde der politische Gefangene 
bearbeitet (13a), so dass er nicht 
wagte die Wahrheit zu sagen?

8 Ebenso.

1. Haben die Schuler ihre Gemein- 
schaftsarbeit noch vor den Ferien 
beendet? (16a)

2. Hast du auch gehofft, dass der Red
ner bald Schluss machen wurde? 
(16b) (zum Ende)

3. Konnte die junge Frau sich nicht 
entschlieEen (17a) die Arbeit anzu- 
nehmen? (zu dem Entschluss)

4. Versuchten die Journalisten denn 
nicht etwas iiber die Konferenz der 
Aufienminister zu erfahren? (18) 
(Doch, sie ...)

5. Uberraschte der Zauberkiinstler die 
Kinder mit seinen Tricks? (19)

6. Sicher musste viel bedacht werden, 
bevor man die neue Industrieanla- 
ge baute? (20) 0a, vielerlei musste 
...)

7. Bezweifelte jemand den Sinn dieses 
Beschlusses? (21a) (Ja, ein Teilneh
mer ...)

14. Sahen die Demonstranten ein 
(14b), dass sie bei der Bevolkerung 
keine Untersttitzung fanden? (zu 
der Einsicht)

15. Empfing der Sieger im Tennis den 
Pokal gleich nach dem Spiel? (15)

8. Ist die Riicknahme des Beschlusses 
ausgeschlossen? (21c) Oa, eine 
Riicknahme ...)

9. Stimmt es, dass Dieselmotoren bei 
grofier Kalte nicht laufen wollen? 
(22)

10. Sind Sie bereit, bei der langen FuS- 
tour Unbequemlichkeiten auf sich 
zu nehmen? (24)

11. Hat es bei deiner Schwarzmarkt- 
tatigkeit Schwierigkeiten mit der 
Polizei gegeben? (25) (Ja, ein paar- 
mal ...)

12. Stimmt es, dass das neue Gesetz ab 
nachsten Monat gelten soil? (26b)

13. Wurde das neue Gesetz nicht allge- 
mein kritisiert? (27) (Doch, ...)

14. Sind denn deine Karate-Kenntnisse 
zu irgendetwas ntitze? (29) (Ja, bei 
einem Uberfall konnen ...)

15. Sind unsere Probleme in der Ver
sammlung besprochen worden? 
(30b)

9 Ersetzen Sie den schrag gedruckten Ausdruck durch ein einfaches Verb. Dabei ist 
manchmal eine Umformung des Satzes notwendig.

Der Richter wollte die Beweisaufnahme zum Abschluss bringen.
Der Richter wollte die Beweisaufnahme abschlie&en.

1. a) Die Vorschlage des Btirgermeis- 
ters stiefien im Gemeinderat aufAb- 
lehnung. b) Weil man aber zum Ende 
kommen wollte, vertagte man die 
Angelegenheit. c) Bei der nachsten 
Sitzung stellte der Biirgermeister die 
Vorschlage erneut zur Diskussion. 
(jdn. bitten etwas zu diskutieren)

2. a) Der Angeklagte behauptete, die 
Polizei habe ihn unter Druck gesetzt. 
(jdn. bedrangen) b) Er gab aber zu, 
dass er mit dem Gesetz in Konflikt 
geraten sei. (das Gesetz tibertreten)
c) Mit dem plotzlichen Gestandnis 
setzte der Angeklagte alle Anwesen- 
den in Erstaunen. (staunen iiber)
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3. a) Die Verkaufsverhandlungen 
wollten nicht recht in Gang kom
men. b) Nattirlich brachten die Kau- 
fer den Umsatz des Geschafts in 
den letzten Jahren zur Sprache. 
(sprechen iiber) c) Die unklaren 
Statistiken stiefien bei ihnen auf 
Kritik. d) Sie meinten, es liege doch 
im Interesse des Verkaufers, wenn

er den Kaufern reinen Wein ein- 
schenke.
a) Der Zirkusclown war bekannt daftir, 
dass er Grofi und Klein zum Lachen 
brachte. b) Zum Schein kam er stets mit 
seinem Kompagnon in Konflikt. (streiten)
c) M it einer wilden aber furchtbar komi- 
schen Priigelei brachte er die Vorstellung 
zum Abschluss.

IV Redensarten und ihre Bedeutung

10 Erganzen Sie den Artikel.

1. kein Blatt vor ... (m) Mund neh
men: seine Meinung offen sagen

2. aus ... (f) Haut fahren: ungedul- 
dig, wtitend werden

3. jemandem auf ... (PI.) Finger se
hen: jemanden genau kontrollieren

4. etwas aus ... (f) Luft greifen: etwas 
frei erfinden

5. ein Haar in ... (f) Suppe finden: 
einen Nachteil in einer Sache fin
den

6. jemandem um ... (m) Hals fallen: 
jemanden umarmen

7. etwas in ... (f) Hand nehmen: ei
ne Sache anfangen und durch- 
ftihren

8. von ... (f) Hand in ... (m) Mund 
leben: sehr arm leben

9. sich etwas aus ... (m) Kopf schla- 
gen: einen Plan aufgeben

10. Er ist seinem Vater wie aus ... (n) 
Gesicht geschnitten: Er sieht sei
nem Vater sehr ahnlich.

11. etwas auf ... (f) Seite legen: etwas 
sparen, zurucklegen

12. ein Spiel mit ... (n) Feuer: eine ge- 
fahrliche Sache

13. das springt in ... (PI.) Augen: das 
fallt stark auf

14. sich aus ... (m) Staub machen: 
heimlich weggehen, fliehen

15. sich jemandem in ... (m) Weg 
stellen: jemandem Schwierigkeiten 
machen

16. sein Geld aus ... (n) Fenster wer
fen: sein Geld nutzlos ausgeben

17. jemandem den Stuhl vor ... (f)
Ttir setzen: jemanden aus dem 
Haus schicken, „hinauswerfen"

18. in ... (m) Tag hinein leben: plan- 
los leben

19. jemandem auf ... (f) Tasche lie
gen: vom Geld eines anderen leben

20. in ... (f) Tinte sitzen: in einer un- 
angenehmen Lage sein

21. unter ... (m) Tisch fallen: eine 
Sache bleibt unbeachtet / un- 
berticksichtigt

22. Die Ferien stehen vor ... Ttir: Es 
ist kurz vor den Ferien.

23. jemanden an ... (f) Wand stellen: 
jemanden erschiefien

24. einer Sache aus ... (m) Weg ge
hen: eine Sache nicht tun, vermei- 
den

25. einen Rat in ... (m) W ind schla- 
gen: einen Rat nicht beachten

26. den Mantel nach ... (m) Wind 
hangen: seine Meinung so andern, 
wie es ntitzlich ist

27. jemandem auf ... (m) Zahn 
fiihlen: jemanden griindlich prtifen

28. mir liegt das Wort auf ... (f) Zun- 
ge: ich weifi das Wort, aber ich 
kann mich im Augenblick nicht 
daran erinnern

29. auf ... (f) Nase liegen: krank sein
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30. jemandem in ... (Pl.) Ohren lie
gen: jemanden mit Bitten qualen

31. jemanden auf ... (f) Palme brin
gen: jemanden in Wut bringen

32. wie aus ... (f) Pistole geschossen: 
ganz schnell

33. unter ... (Pl.) Rauber fallen: in 
schlechte Gesellschaft geraten

34. die Rechnung ohne ... (m) W irt 
machen: sich irren

35. aus ... (f) Reihe tanzen: etwas an- 
deres tun als all die anderen

36. bei ... (f) Sache sein: sich auf et
was konzentrieren

37. etwas auf ... (f) Seite schaffen: et
was stehlen

11 Erganzen Sie Artikel und Praposition. (Wenn 
finden Sie sie in Obung 9.)

Er hat kein festes Einkommen und lebt
........  Hand ........  Mund. Daher hat
er auch keine Moglichkeit jeden Monat
etwas ......... Seite zu legen. Seit zehn

5 Jahren liegt er nun seinem Vater ........
Tasche! Sie hat ihm jetzt klar ihre Mei-
nung gesagt und hat kein Blatt .........
Mund genommen. Das hat ihn natiir-
lich sofort ......... Palme gebracht. Sie

io hat ihm geraten sich endlich um eine 
Stelle zu bewerben, aber er schlagt ja je
den R a t ........  Wind. Er will ja nicht ar
beiten und geht jedem Angebot ........
Weg. Und wenn sie ihm auch immer

15 wieder damit .........  Ohren liegt, er
kiimmert sich nicht darum und lebt
w e ite r........  Tag hinein. Kein Wunder,
dass sie manchmal ......... Haut fahrt!
Es wird nicht mehr lange dauern, dann

Losungen § 40 Nr. 6:

Sie die Praposition nicht mehr wissen,

setzt sie ihm den Stuhl .........  Tiir; 20

dann sitzt er aber ........  Tinte! Sie ver-
dient sauer das Geld und er wirft es ...
... Fenster! Wenn er glaubt, dass das so 
weitergehen kann, dann hat er die
Rechnung ........  W irt gemacht. Soil er
sich doch endlich .........  Staub ma- 25
chen! Aber wenn er ganz allein ist, fallt
er bestimmt bald ......... Rauber. Und
das w ill sie doch auch nicht; sie liebt 
ihn doch so sehr! Ach, soil er doch end
lich mal sein Leben ........  Hand neh- во
men! Aber wenn er schon mal eine Ar
beit angefangen hat, findet er bestimmt
bald ein Haar ........  Suppe. Sie musste
ihm genauer ........  Finger sehen. Statt-
dessen fallt sie dem Faulenzer .........  35
Hals, sobald er nach Hause kommt!

1.derBlauwal 2. die Spitzmaus 3. die Giraffe 4. die Antilope 5. die Kobra
6. der Pazifische oder Stille Ozean 7. 10900 m 8. Australien 9. in der Antark- 
tis 10. auf Hawaii 11. an den Kiisten der Antarktis 12. am 21. Dezember
13. am 21. Juni 14. Wasserstoff (chem. Zeichen: H) 15. am 3. Ju li (!) 16. am
2. Januar (!)
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§ 63 Gebrauch der Tempusformen: Prasens, 
Perfekt, Prateritum, Plusquamperfekt

I Prasens und Perfekt

Prasens: Sprechtempus = Gegenwart in der gesprochenen Sprache
„Dort fliegt ein Storch. Siehst du ihn?" - „Nein, warte einen Augenblick! Ohne
meine Brille kant7 ich ihn nicht sehen."

Perfekt: Sprechtempus = Vergangenheit in der gesprochenen Sprache 
„Gestern ist der erste Storch in diesem Friihjahr voriibergeflogen. Das hat mir 
meine Freundin gesagt. Aber ich habe ihn leider nicht gesehen, weil ich 
meine Brille nicht rechtzeitg gefiinden habe."

Beide Zeiten, Prasens und Perfekt, beziehen sich in der gesprochenen 
Sprache aufeinander.

Prasens

Sprechtempus fiir gegenwartige und zukunftige (siehe § 21) Handlungen, Vorgange 
und Zustande.
„Heute Vormittag macht mein Sohn sein Examen. Er ist der Beste. Er schafft be
stimmt eine ausgezeichnete Note."
Schriftlich wird das Prasens verwendet

• in der direkten Rede
Es war ein bitterkalter Winter und das arme Madchen rief: „Es ist Weihnachts- 
abend. Kauft mir doch ein paar Streichholzchen ab."

• fiir alle Regeln und Gesetze
Wer einem anderen etwas stiehlt und dabei gefasst wird, wird bestraft.

• fiir naturwissenschaftliche Erkenntnisse usw.
Die Erde dreht sich um die Sonne. Die Gravitation ist ein physikalisches Gesetz.

Weitere mogliche Verwendungen des Prasens in schriftlicher Form:

• fur Inhaltsangaben einer Erzahlung, eines Romans, einer Oper, eines Films, eines 
Theaterstiicks usw.
Die Oper „Aida" von Verdi spielt im alten Agypten. Der Prinz verliebt sich 
in Aida und kdtnpft um sie ...

• in Rezensionen, Kritiken im Radio, Fernsehen und in Zeitungen
Der Autor schreibt fltissig und elegant, aber es fehlt ihm an historischen 
Kenntnissen.

• auch in historischen Darstellungen wird manchmal des Prasens benutzt
Am Weihnachtsabend des Jahres 800 wird Karl der Grofie in Rom zum Kaiser ge- 
kront. Der Papst setzt ihm die Krone auf das Haupt.
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Sprechtempus fur vergangene Handlungen, Vorgange und Zustande.
(Siehe auch § 21)
In der Schule habe ich mich immer gelangweilt. Wenn wir auf dem Schulhof Fufiball 
gespielt haben, hat der Hausmeisfer geschimpft...

Schriftlich wird das Perfekt verwendet

• in der direkten Rede
Das arme Madchen mit den Streichholzern dachte: „Heute abend ist meine 
Grofimutter gestorben. Sie hat mich lieb gehabt und mir alles gegebeti."

• fur allgemeine Aussagen, die vor dem Prasens liegen
Seit Emil von Behring einen Impfstoff gegen die Diphtherie entdeckt hat, sterben 
weniger Kinder an dieser schrecklichen Krankheit.

Perfekt

Prateritum und Plusquamperfekt

Prateritum: Schreibtempus fur literarische und berichtende Texte
Es war einmal ein Fischer, der fing einen grofien Fisch. Der Fisch offnete sein 
Maul und sprach mit menschlicher Stimme.
Am 3. September begann die Konferenz in Tokio. Die Prasidenten aller asiati- 
schen Lander versammelten sich in dem prachtigen Saal und begriifiten sich feier- 
lich.

Plusquamperfekt: Schreibtempus fQr alle Handlungen, Vorgange und Zustande, die vor 
dem Prateritum liegen.
Es war einmal ein Fischer, der schon viele Fische gefangen hatte, aber so ein 
grofier Fisch war ihm noch niemals vorher ins Netz gegangen.
Am 3. September begann die Konferenz in Tokio. Obwohl die Prasidenten der 
asiatischen Lander vorher gegeneinander gestritten hatten, begriifiten sie sich 
freundlich.

Beide Zeiten, Prateritum und Plusquamperfekt, beziehen sich in der schriftlichen 
Sprache aufeinander.

Prateritum

Schreibtempus

• in der Prosaliteratur (Romane, Erzahlungen, Geschichten). Die Verwendung der 
Tempusformen in der Literatur ist jedoch in hohem Mafte eine Frage der Stilistik; es 
kommen alle Tempusformen vor.

• Nachrichten in den Zeitungen werden im Prateritum geschrieben, Nachrichten im 
Fernsehen im Prateritum vorgetragen.
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MQndlich wird das Prateritum gebraucht

• bei der Wiedergabe von Marchen und Geschichten:
Die Grofimutter erzahlt: Es war einmal eine schone Prinzessin. Sie lebte in ei
nem Schloss...

• in Berichten iiber personliche Erlebnisse in stilisierter Form:
Heute frtih bin ich aufgestanden, aber plotzlich donnerte es an meiner Tiir. Ich 
rannte hin und da stand ...

• In Briefen wechseln die Deutschen ziemlich willkiirlich zwischen Perfekt und 
Prateritum. Gute Briefschreiber verwenden fur ihre personlichen Aussagen das 
Perfekt, gehen aber zum Prateritum iiber, sobald sie iiber ein Ereignis 
stilisierend berichten.

Plusquamperfekt

Schreibtempus
Diese Zeitform wird als Erzahltempus in der deutschen Prosaliteratur, in Romanen, 
Erzahlungen und Geschichten gebraucht. (Ihre Verwendung in der Literatur ist aller
dings nicht festgelegt. Der Gebrauch der Tempusformen unterliegt oft dem person
lichen Stil des Autors.)
Er stand vor der Hausttir, suchte in seinen Taschen, aber er fand seinen Schliis- 
sel nicht, denn er hatte ihn am Morgen zu Hause vergessen.

MQndlich kann man das Plusquamperfekt verwenden, wenn vor der Perfekt-Handlung 
noch eine friihere Handlung liegt.
Alles, was er mir erzahlt hatte, habe ich mir gemerkt.

Anmerkungen

1. Bei den Modal- und Hilfsverben gebraucht man in der gesprochenen Sprache besser 
das Prateritum statt des Perfekts.
Ich warunruhig (nicht: bin ... gewesen), weil ich meine Brille nicht sofort 
hatte (nicht: gehabt habe) und deshalb den Storch nicht sehen konnte (nicht: 
habe sehen konnen).

2. Bei langeren Passagen im Plusquamperfekt kann der Erzahler ins Prateritum wech
seln.

3. Zeitungs- und Fernsehnachrichten beginnen oft mit einem Satz im Perfekt. Danach 
wird wie iiblich im Prateritum geschrieben.
„Geisterstimmen" in einer Niirnberger Wohnung haben in der Nacht zum 
Freitag zu einem Polizeieinsatz gefiihrt. Die Mieterin wahlte gegen Mitternacht 
den Notruf, weil nach ihren Worten „geisterhafte Stimmen" aus der Wand 
drangen. Die angertickten Beamten waren „hellhorig": Sie fanden den Geist in ei
nem Schrank in Gestalt eines dudelnden Radios.

FAZ, 9.3.1996
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1 Setzen Sie die Verben im richtigen Tempus ein.

Ein Professor, der nachts um 12 Uhr mit 
dem Flugzeug nach New York (reisen 
wollen), (sitzen) miide in seinem Sessel, 
nachdem er alle seine Sachen (ein- 

5 packen), als plotzlich das Telefon (klin
geln). Es (sein) der Freund des Profes
sors, der schon frtih am Abend (schlafen 
gehen) und einen Traum (haben), den 
er jetzt dem Professor (mitteilen): „Ich 

10 (abstiirzen sehen) im Traum ein Flug
zeug mit derselben Nummer, die auf 
deiner Flugkarte (stehen), iiber dem At- 
lantischen Ozean. Bitte (fliegen) nicht 
nach New York." Der Professor (verspre- 

15 chen) dem Freund nicht zu fliegen. 
Als der Professor am nachsten Morgen 
(aufwachen), (rufen horen) er die Zei- 
tungsjungen auf der Strafie: „Flugzeug 
Nr. 265 abgestiirzt!" Er (springen) aus 

20 dem Bett, (greifen) nach seiner Flugkar
te und (erkennen) dieselbe Nummer. - 
Sobald er sich (anziehen), (rennen) er

auf die Strafie, um seinem Freund, der 
ihn (warnen), zu danken. Als er um die 
Ecke (biegen), (zusammenstofien) er so 25 
unglticklich mit einem kleinen Jungen 
auf einem Kinderfahrrad, dass er (stiir- 
zen) und auf das Pflaster (schlagen).
„Das (sein) das Ende!", (denken) der 
Professor, „mein Freund (Recht haben) зо 
doch."
Aber es (kommen) anders: Am spaten 
Nachmittag (erwachen) er in einem 
Krankenzimmer und als sich eine freund- 
liche Pflegerin iiber ihn (beugen), (sein) 35 
seine erste Frage: „Was (geschehen) mit 
den Insassen des Flugzeugs Nr. 265?" - 
„Bitte (aufregen) Sie sich nicht!", (ant
worten) die Krankenschwester. „Nur ei
ne Falschmeldung! Die Maschine (lan- 40 
den) sicher." Bevor der Professor wieder 
in Ohnmacht (sinken), (fltistern) er: 
„Dann (irren) sich mein Freund also."

2 Wie heilien die Verben in den Zeitungsausschnitten im Infinitiv? In welchem Tempus 
stehen sie hier? Begrunden Sie den Gebrauch des Plusquamperfekts in den Texten.

Zweimal liefien Fahrer am Wochenende 
ihre Wagen stehen, nachdem sie zuvor 
erheblichen Schaden angerichtet hat
ten.

5
Der US-Autohersteller Ford hat im 1. 
Quartal 1996 einen dramatischen Ge- 
winneinbruch auf 982 Millionen Mark 
verzeichnet. In der entsprechenden Vor- 

Ю jahreszeit hatte der Konzern noch weit 
liber zwei Milliarden Mark verdient.

Zu einem Vortragsabend mit dem The
ma „Mineralien in den Gesteinen der 

15 Rhon" hatte die Geschaftsleitung der 
Firma Franz Carl Niidling eingeladen. 
Referent Rudolf Geipel stellte unter an- 
derem fest, dass die Rhon noch ein 
weifier Fleck auf der mineralogischen 

20 Landkarte sei.

Die Beamten hatten angehalten, weil 
das Fahrzeug des 27-Jahrigen mit Warn- 
blinklicht auf dem Seitenstreifen der 25 
Autobahn abgestellt war. Der Fahrer ver- 
wies auf eine Panne und die Ollache un
ter seinem Wagen.
Als er von der Streife tiberpruft werden 
sollte, gab er an, keine Papiere dabeizu- зо 
haben. Die Beamten hatten aber eine 
Jacke auf dem Riicksitz des Autos ent- 
deckt, worin sich auch Ausweispapiere 
befanden. Das sei die Jacke seines Bru- 
ders, erklarte der Erfurter. Die nun miss- 35 
trauisch gewordenen Ordnungshtiter 
nahmen den 27-jahrigen mit auf das Re- 
vier.
Hier stellte sich heraus, dass der Be- 
schuldigte gelogen hatte. Den Ftihrer- 40 
schein bereits wegen Trunkenheit am 
Steuer verloren, hatte er versucht seine 
Identitat zu verheimlichen.
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3 Setzen Sie die Verben im richtigen Tempus ein.
Nachdem es, wie es in Landern nordlich 
der Alpen oft (vorkommen), vier Wo
chen lang (regnen), (erscheinen) an ei
nem Maimorgen endlich die Sonne am

5 heiteren Himmel. Sogleich (heraus- 
strecken) ein Regenwurm, der schon 
lange durch die andauernde Kalte beun- 
ruhigt (sein), seinen Kopf aus dem 
feuchten Boden. 

io Bevor er sich noch richtig (warmen kon
nen), (entdecken) er dicht neben sich ei
nen zweiten Regenwurm, den er, wie er 
wohl (wissen), noch nie vorher (sehen). 
Trotzdem (sich verbeugen) er tief und 

is (beginnen) folgende hofliche Rede: „Lie- 
ber Herr Nachbar, als wir uns vor 14 Ta
gen im Dunkel der Erde (treffen), (sagen

4 Ebenso.
Ein Blinder (geschenkt bekommen) 500 
Mark von der Frau eines Freundes, der 
vor einiger Zeit (sterben). Der Blinde 
(denken) niemals vorher an so ein un-

5 verhofftes Geschenk und deshalb (ver- 
stecken wollen) er das Geld, wie es so 
viele arme Leute (tun), in seinem Gar
ten. Nachdem er ein tiefes Loch (gra- 
ben) und seinen Schatz (verpacken und

io hineinlegen), (verlassen) er sehr zufrie
den den Ort seiner Handlung. Wahrend 
dieser Arbeit (beobachten konnen) ihn 
ein Nachbar durch den Gartenzaun. Der 
diebische Mensch (steigen) in der foi

ls genden Nacht in den Garten des Blin- 
den und (nehmen) das Geld an sich. Als 
der Blinde am Morgen (entdecken), dass 
sein Schatz (stehlen / Passiv), (sterben 
wollen) er vor Kummer. Aber Not (ma-

20 chen) erfinderisch. Er (gehen) zu seinem

konnen) ich Ihnen nicht meinen Grufi 
und meine Verehrung, denn leider (sich 
beschaftigen mussen) man dort unten 20 

immer mit Fressen und mit vollem 
Mund (sprechen durfen) niemand, der 
von seinen Eltern gut (erziehen / Pas
siv). Jetzt aber (begriifien durfen) ich Sie 
mit grofiem Vergniigen und (bitten) Sie 25 

um Ihre Freundschaft." In ahnlicher 
Weise (reden) er noch einige Zeit fort,
(sich beklagen) iiber die Schweigsamkeit 
des anderen und (fragen) ihn nach Na- 
men und Herkunft, bis der zweite Re- зо 
genwurm endlich sein Geschwatz (un- 
terbrechen) und mtirrisch (antworten): 
„Quatsch doch nicht so blod, ich bin 
doch dein Hinterteil!"

Nachbarn, den er (verdachtigen) und 
(sagen): „Herr Nachbar, Sie (nachden- 
ken helfen mussen) mir in einer schwie- 
rigen Angelegenheit. Vor einiger Zeit 
(geben / Passiv) mir von einem Freund 25 

1000 Mark, die ich fiir ihn (verstecken 
sollen). Aus Angst vor Dieben (eingra- 
ben) ich die Halfte an einem sicheren 
Ort. Ich (fragen wollen) Sie, ob es gut 
(sein / Konjunktiv), wenn ich auch den 30 

Rest an die gleiche Stelle (legen)?" 
Selbstverstandlich (raten) der Nachbar 
dem Blinden zu dem gleichen Versteck, 
aber sobald der Blinde in sein Haus 
(zuriickkehren), (zurtickbringen) der 35 

Nachbar, der die ganze Summe (haben 
wollen), das gestohlene Geld in den 
Garten des Blinden. Kurze Zeit darauf 
(ausgraben) der Blinde seinen Schatz 
gliicklich wieder. 40
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Die wichtigsten Kommaregeln

I Ein Komma wird gesetzt

1. zwischen vollstandige Hauptsatze, es sei denn, sie sind mit und, oder, beziehungswei- 
se, sowie, wie, entweder... oder, nicht... noch, sowohl... als, weder verbunden:
Alle lachten, aber er machte ein imgliickliches Gesicht.
Es regnete, trotzdem fuhr er mit dem Fahrrad ins Biiro.

2. zwischen Hauptsatz und Nebensatz:
Ich freue mich, wenn du kommst.
Obwohl er uns verstand, antwortete er nicht.

3. zwischen verschiedene Nebensatze:
Ich weifi, dass ich ihm das Geld bringen muss, weil er darauf wartet.

4. zwischen gleichrangige Satzglieder und Satzaussagen. Nur vor und, oder etc.
(siehe 1.) steht kein Komma:
In der gestohlenen Tasche waren Schlussel, Geld, Ausweise und 
personliche Sachen.
Du musst endlich den Professor, seinen Assistenten oder den Tutor danach 
fragen.
Im Urlaub wollen wir lange schlafen, gut essen, viel baden und uns 
einmal richtig erholen.

II In Kommas eingeschlossen werden

wenn sie den Gbergeordneten Satz unterbrechen

1. Relativsatze und Nebensatze:
Der Apfelbaum, den er selbst gepflanzt hatte, trug herrliche Friichte.

2. Appositionen:
Die Donau, der langste Fluss Europas, mundet ins Schwarze Meer.

3. Partizipialsatze
Er schlief, von der anstrengenden Reise erschopft, zwolf Stunden lang.

4. erweiterte Infinitivkonstruktionen und Infinitivkonstruktionen mit um ... zu, 
ohne ... zu, anstatt... zu:,
Sie begann, um bald zu einem Ergebnis zu kommen, sofort mit der Arbeit.

III Ein Komma kann gesetzt werden

wenn dadurch die Gliederung des Satzes deutlicher wird oder ein Missverstandnis 
vermieden wird

—--------------------------------------- Anhanq
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1. vor erweiterten Infinitivkonstruktionen:
Er hofft(,) jeden Tag ein bisschen mehr Sport treiben zu konnen.
Er hofft jeden Tag(,) ein bisschen mehr Sport treiben zu konnen.

2. vor Infinitivkonstruktionen mit um ... zu, ohne ... zu, anstatt ... zu:
Er ging zur Polizeif,) um seinen Pass abzuholen.

3. bei gleichrangigen Teilsatzen, Wortgruppen und Wortern, die durch und, oder... 
verbunden sind (siehe I, 1.):
Er geht immer zu Fufi zur Arbeit(,) und in die Stadt fahrt er mit dem Bus.

Liste der starken und unregelmafiigen Verben

Vorbemerkungen

1. Die nachfolgenden Verben sind vielfaltig verwendbar, d.h. ihre Bedeutung variiert je 
nach dem Gebrauch von Prafixen, Prapositionen usw. z.B. brechen:
Der Verlobte hat sein Wort (A) gebrochen.
Der Junge hat den Ast afogebrochen.
Vier Haftlinge sind aus dem Gefangnis «(«gebrochen.
Der Gast hat das Glas zerbrochen.
Er hat sich den Arm gebrochen.
Der junge Mann hat mit seinen Eltern gebrochen.
Der Kranke hat dreimal am Tag gebrochen.

2. Die Angaben (N = Nominativ, D = Dativ, A = Akkusativ, Inf.-K. = Infinitivkonstrukti
on) weisen auf den einfachen Gebrauch der Verben hin. Wenn ein Verb nur bedingt 
mit einem Fall gebraucht wird, steht die Angabe in Klammern. Wenn ein Verb nur 
mit Orts- oder Zeitangaben oder mit einem Prapositionalobjekt gebraucht wird, 
steht keine Angabe.
Infinitiv 3. Pers. Sg. 

Prasens
3. Pers. Sg. 
Prateritum

3. Pers. Sg. 
Perfekt

Gebrauch

backen er backt (backt) er backte (buk) er hat gebacken A
befehlen er befiehlt er befahl er hat befohlen D + Inf.-K.
beginnen er beginnt er begann er hat begonnen A
beiden er beifit er biss er hat gebissen A
bergen er birgt er barg er hat geborgen A
bersten er birst er barst er ist geborsten -
betrugen er betrugt er betrog er hat betrogen A
bewegen1 er bewegt er bewog er hat bewogen A + Inf.-K.

1 bewegen (stark): Was hat ihn bewogen, so schnell abzufahren? 
bewegen (schwach): Der Polizist bewegte den Arm.
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Infinitiv 3. Pers. Sg. 
Prasens

3. Pers. Sg. 
Prateritum

3. Pers. Sg. 
Perfekt

Cebrauch

biegen er biegt er bog er hat gebogen A
bieten er bietet er bot er hat geboten DA
binden er bindet er band er hat gebunden A
bitten er bittet er bat er hat gebeten A + Inf.-K.
blasen er blast er blies er hat geblasen (A)
bleiben er bleibt er blieb er ist geblieben -

braten er brat (bratet) er briet er hat gebraten A
brechen er bricht er brach er ist / hat gebrochen (A)
brennen er brennt er brannte er hat gebrannt -

bringen er bringt er brachte er hat gebracht DA
denken er denkt er dachte er hat gedacht -

dingen2 er dingt er dang er hat gedungen A
dreschen er drischt er drosch er hat gedroschen A
dringen3 er dringt er drang er ist / hat gedrungen -

durfen er darf er durfte er hat gedurft -

empfehlen er empfiehlt er empfahl er hat empfohlen D + Inf.-K. 
DA

erloschen4 er erlischt er erlosch er ist erloschen -

erschrecken5 er erschrickt er erschrak er ist erschrocken -

erwagen er erwagt er erwog er hat erwogen A
essen er isst er all er hat gegessen A
fahren6 er fahrt er fuhr er ist / hat gefahren (A)
fallen er fallt er fiel er ist gefallen -

fangen er fangt er fing er hat gefangen A
fechten erficht er focht er hat gefochten -

finden er findet er fand er hat gefunden A
flechten er flicht er flocht er hat geflochten A
fliegen7 er fliegt er flog er ist / hat geflogen (A)
fliehen er flieht er floh er ist geflohen -

flielien er fliefit er floss er ist geflossen -

fressen er frisst er fraft er hat gefressen A
frieren er friert er fror er hat gefroren -
garen8 er gart er gor er ist gegoren -

2 dingen: heute nur noch „einen Morder dingen = der gedungene Morder"
3 ist / hat gedrungen: Das Wasser ist in den Keller gedrungen. - Er hat auf die Ein- 

haltung des Vertrages gedrungen.
4 erloschen (stark): Das Feuer erlosch im Kamin. 

loschen (schwach): Die Feuerwehr loschte das Feuer.
5 erschrecken (stark): Das Kind erschrak vor dem Hund. 

erschrecken (schwach): Der Hund erschreckte das Kind.
6 ist / hat gefahren: Er ist nach England gefahren. - Er hat den Wagen in die 

Garage gefahren.
1 ist / hat geflogen: W ir sind nach New York geflogen. - Der Pilot hat die Maschine 

nach Rom geflogen.
8 gdren (stark): Der Most gor im Fass.

garen (schwach): Schon Jahre vor der Revolution garte es im Volk.
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Infinitiv 3. Pers. Sg. 
Prasens

3. Pers. Sg. 
Prateritum

3. Pers. Sg. 
Perfekt

Gebrauch

gebaren sie gebiert 
(gebart)

sie gebar sie hat geboren A

geben er gibt er gab er hat gegeben D A
gedeihen er gedeiht er gedieh er ist gediehen -
gehen er geht er ging er ist gegangen -
gelingen es gelingt es gelang es ist gelungen D + Inf.-K.
gelten er gilt er gait er hat gegolten -
genesen er genest er genas er ist genesen -
geniellen er genielit er genoss er hat genossen A
geschehen es geschieht es geschah es ist geschehen -
gewinnen er gewinnt er gewann er hat gewonnen (A)
giefien er gielit er goss er hat gegossen A
gleichen er gleicht er glich er hat geglichen D
gleiten er gleitet er glitt er ist geglitten -
glimmen er glimmt er glomm er hat geglommen -
graben er grabt er grub er hat gegraben (D) A
greifen er greift er griff er hat gegriffen (A)
haben er hat er hatte er hat gehabt A
halten er halt er hielt er hat gehalten (A)
hangen9 er hangt er hing er hat gehangen -
hauen er haut er hieb (haute) er hat gehauen A
heben er hebt er hob er hat gehoben A
hei(ien er heiftt er hiefi er hat geheifien (N) AA
helfen er hilft er half er hat geholfen D
kennen er kennt er kannte er hat gekannt A
klimmen er klimmt er klomm er ist geklommen -
klingen er klingt er klang er hat geklungen -
kneifen er kneift er kniff er hat gekniffen A
kommen er kommt er kam er ist gekommen -
konnen er kann er konnte er hat gekonnt A
kriechen er kriecht er kroch er ist gekrochen -

laden er ladt er lud er hat geladen A
lassen10 er lasst er liefi er hat gelassen (D) A
laufen er lauft er lief er ist gelaufen -

leiden er leidet er litt er hat gelitten -

leihen er leiht er lieh er hat geliehen D A
lesen er liest er las er hat gelesen A
liegen er liegt er lag er hat gelegen -
lijgen er liigt er log er hat gelogen -
mahlen er mahlt er mahlte er hat gemahlen A

hangen (stark): Die Kleider hingen im Schrank. 
hangen (schwach): Sie hangte die Kleider in den Schrank. 
lassen (stark): Sie liefi die Kinder zu Hause.
veranlassen (schwach): Die Behorden veranlassten die Schliefiung des Lokals.
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Infinitiv 3. Pers. Sg. 
Prasens

3. Pers. Sg. 
Prateritum

3. Pers. Sg. 
Perfekt

Gebrauch

meiden er meidet er mied er hat gemieden A
melken er melkt er molk (melkte) er hat gemolken A
messen er misst er mad er hat gemessen A
mogen er mag er mochte er hat gemocht A
mussen er muss er musste er hat gemusst -

nehmen er nimmt er nahm er hat genommen DA
nennen er nennt er nannte er hat genannt AA
pfeifen er pfeift er pfiff er hat gepfiffen A
preisen er preist er pries er hat gepriesen A
quellen er quillt er quoil er ist gequollen -
raten er rat er riet er hat geraten D + Inf.-K.
reiben er reibt er rieb er hat gerieben A
reiden11 er reidt er riss er hat / ist gerissen -
reiten12 er reitet er ritt er ist / hat geritten (A)
rennen er rennt er rannte er ist gerannt -

riechen er riecht er roch er hat gerochen (A)
ringen er ringt er rang er hat gerungen -
rinnen er rinnt er rann er ist geronnen -
rufen er ruft er rief er hat gerufen A
salzen er salzt er salzte er hat gesalzen A
saufen er sauft er soff er hat gesoffen A
saugen er saugt er sog er hat gesogen

(saugte) (gesaugt) (A)
schaffen’3 er schafft er schuf er hat geschaffen A
scheiden’4 er scheidet er schied er hat / ist geschieden (A)
scheinen er scheint er schien er hat geschienen -

scheiden er scheidt er schiss er hat geschissen -

schelten er schilt er schalt er hat gescholten A (AA)
scheren er schert er schor er hat geschoren (D) A
schieben er schiebt er schob er hat geschoben A
schieden er schiedt er schoss er hat geschossen (A)
schlafen er schlaft er schlief er hat geschlafen -

schlagen er schlagt er schlug er hat geschlagen A
schleichen er schleicht er schlich er ist geschlichen -
schleifen15 er schleift er schliff er hat geschliffen A
schlieden er schliedt er schloss er hat geschlossen A
schlingen er schlingt er schlang er hat geschlungen (A)

11 hat / ist gerissen: Das Pferd hat an dem Strick gerissen. - Der Strick ist gerissen.
12 ist / hat geritten: Er ist durch den Wald geritten. - Er hat dieses Pferd schon 

lange geritten.
13 schaffen (stark): Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 

schaffen (schwach): Ich habe die Arbeit nicht mehr geschafft.
14 hat / ist geschieden: Der Richter hat die Ehe geschieden. - Er ist ungern von 

hier geschieden.
15 schleifen (stark): Er hat das Messer geschliffen. 

schleifen (schwach): Er schleifte den Sack iiber den Boden.
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Infinitiv 3. Pers. Sg. 
Prasens

3. Pers. Sg. 
Prateritum

3. Pers. Sg. 
Perfekt

Gebrauch

schmeillen er schmeidt er schmiss er hat geschmissen A
schmelzen16 er schmilzt er schmolz er hat / ist geschmolzen A
schneiden er schneidet er schnitt er hat geschnitten (A)
schreiben er schreibt er schrieb er hat geschrieben (D) A
schreien er schreit er schrie er hat geschrie(e)n -

schreiten er schreitet er schritt er ist geschritten -

schweigen er schweigt er schwieg er hat geschwiegen -

schwellen17 er schwillt er schwoll er ist geschwollen -

schwimmen'8 er schwimmt er schwamm er ist / hat geschwommen -

schwingen er schwingt er schwang er hat geschwungen (A)
schworen er schwort er schwor er hat geschworen (D) A
sehen er sieht er sah er hat gesehen A
sein er ist er war er ist gewesen N
senden’9 er sendet er sandte er hat gesandt

(sendete) (gesendet) (D) A
singen er singt er sang er hat gesungen A
sinken er sinkt er sank er ist gesunken -

sinnen er sinnt er sann er hat gesonnen -

sitzen er sitzt er safl er hat gesessen -

sollen er soil er sollte er hat gesollt -

spalten er spaltet er spaltete er hat gespalten A
speien er speit er spie er hat gespie(e)n -

spinnen er spinnt er spann er hat gesponnen A
sprechen er spricht er sprach er hat gesprochen A
sprieflen er spriefit er spross er ist gesprossen -

springen er springt er sprang er ist gesprungen -

stechen er sticht er stach er hat gestochen (A)
stehen er steht er stand er hat gestanden -

stehlen er stiehlt er stahl er hat gestohlen DA
steigen er steigt er stieg er ist gestiegen -

sterben er stirbt er starb er ist gestorben -

stieben er stiebt er stob er ist gestoben -

stinken er stinkt er stank er hat gestunken -

stolen20 er stolit er stieli er hat / ist gestofien -

streichen er streicht er strich er hat gestrichen A
streiten er streitet er stritt er hat gestritten -

hat / ist geschmolzen: Das Wachs ist geschmolzen. - Sie haben das Eisenerz ge- 
schmolzen.
schwellen (stark): Seine linke Gesichtshalfte ist geschwollen. 
schwelleti (schwach): Der Wind schwellte die Segel.
ist / hat geschwommen: Der Fliichtling ist durch die Elbe geschwommen. - Er hat
drei Stunden im Schwimmbad geschwommen.
senden (stark): Sie hat mir ein Weihnachtspackchen gesandt.
senden (schwach): Um 20 Uhr werden die Nachrichten gesendet.
hat/ istgestofien: Ich habe mich an der Kuchentiir gestofien. - Er ist mit dem
Fufi gegen einen Stein gestofien.
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Infinitiv 3. Pers. Sg. 
Prasens

3. Pers. Sg. 
Prateritum

3. Pers. Sg. 
Perfekt

Gebrauch

tragen er tragt er trug er hat getragen (D) A
treffen er trifft er traf er hat getroffen A
treiben21 er treibt er trieb er hat / ist getrieben (A)
treten22 er tritt er trat er ist / hat getreten -

trinken er trinkt er trank er hat getrunken A
tun er tut er tat er hat getan A
verbleichen es verbleicht es verblich er / es ist verblichen -

verderben23 er verdirbt er verdarb er hat / ist verdorben (DA)
verdrielien es verdrielit es verdross es hat verdrossen A
vergessen er vergisst er vergafi er hat vergessen A
verlieren er verliert er verlor er hat verloren A
verschwinden er verschwindet er verschwand er ist verschwunden -

verzeihen er verzeiht er verzieh er hat verziehen DA
wachsen er wachst er wuchs er ist gewachsen -

waschen er wascht er wusch er hat gewaschen (D) A
weichen24 er weicht er wich er ist gewichen -
weisen er weist er wies er hat gewiesen DA
wenden er wendet er wandte er hat gewandt

(wendete) (gewendet) (A)
werben er wirbt er warb er hat geworben (A)
werden er wird er wurde er ist geworden N
werfen er wirft er warf er hat geworfen A
wiegen25 er wiegt er wog er hat gewogen A
winden er windet er wand er hat gewunden A
wissen er weift er wusste er hat gewusst A
wollen er will er wollte er hat gewollt A
wringen er wringt er wrang er hat gewrungen A
ziehen26 er zieht er zog er hat / ist gezogen A
zwingen er zwingt er zwang er hat gezwungen A + Inf.-K.

21 ist / hat getrieben: Sie hat die Kiihe auf die Weide getrieben. - Das Boot ist an 
Land getrieben.

22 hat/ istgetreten: Er ist ins Zimmer getreten. - Er hat mir auf den Fufi getreten.
23 hat / ist verdorben: Er hat mir alle Plane verdorben. - Das Fleisch ist in der Hitze 

verdorben.
24 weichen (stark): Der Bettler wich nicht von meiner Seite. 

weichen (schwach): Die Brotchen sind in der Milch aufgeweicht.
25 wiegen (stark): Der Kaufmann wog die Kartoffeln. 

wiegen (schwach): Die Mutter wiegte ihr Kind.
26 hat / istgezogen: Das Pferd hat den Wagen gezogen. - Er ist in eine neue 

Wohnung gezogen.
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Liste der verwendeten grammatischen Begriffe
(deutsche Begriffe nach der Duden-Grammatik)

das Adjektiv
(das Eigenschaftswort)

das Adverb
(das Umstandswort)

die adverbiale Angabe

adversativ

der Akkusativ
(der 4. Fall, Wenfall)

der Aktivsatz

alternativ

die Apposition
(der Beisatz)

der A rtikel
(das Geschlechtswort)

das A ttribu t

der D ativ
(der 3. Fall, Wemfall)

grim, breit, alt, mutig

Er kommt heute. (Frage: wann?)
Er steht dort. (Frage: wo?)
Er spricht schnell. (Frage: wie?)

Er kommt jeden Freitag um acht Uhr. (Frage: wann?)
Er wohnt in der Gartenstrafie neben dem Postamt.
(Frage: wo?)
Er lauft auf die Strafie. (Frage: wohin?)
Er spricht m it leiser Stimme. (Frage: wie?)

= zur Angabe eines Gegensatzes:
Ich kenne alle Worter, aber ich verstehe den Satz nicht.
= im Satz:
1. das Akkusativobjekt (Frage: wen? oder was?)-.

Ich sehe den Berg.
2. der Akkusativ der Zeit (Frage: wann?):

Er kommt jeden Freitag.
3. der Akkusativ der Mafiangaben (Frage: wie lang? usw.): 

Der Tisch ist einen Meter lang.
Der Saugling ist einen Monat alt.

= die Handlung geht von Personen oder Sachen aus. 
Siehe auch: Passivsatz.
Herr Muller grabt seinen Garten um.
Das Schiff versinkt im Ozean.

= zur Angabe einer anderen Moglichkeit:
Entweder gelingt das Experiment oder wir mussen wieder 
von vorne anfangen.

Herr Meyer, unser neuer Kollege, ist sehr sympathisch.

1. der bestimmte Artikel:
Singular: der, die, das; Plural: die

2. der unbestimmte Artikel:
Singular: ein, eine, ein; Plural: artikellos

1. das Adjektivattribut:
der grune Baum, frische Luft

2. das Genitivattribut:
der Bruder meines Mannes

3. attributive Angaben:
der Kongress in der alten Oper 
die Nachrichten um 20 Uhr 
im Hamburger Hafen

= im Satz: Das Dativobjekt (Frage: wem?)
Ich vertraue meinem Nachbarn.

4
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die D eklination
(die Beugung von 
Substantiv, Artikel, 
Pronomen und Adjektiv)

das Dem onstrativpronom en
(das hinweisende Fiirwort)

Diphthong
(der Doppellaut)

die direkte Rede

die Endung 

der F a ll 

fem inin

fin a l

die Frage

das Funktionsverb 

das Funktiotisverbgefiige 

das Futur

Nominativ: der Mann 
Akkusativ: den Mann 
Dativ: dem Mann 
Genitiv: des Mannes usw.

= zum Hinweis auf bestimmte Personen oder Sachen:
Dieser Turm ist der alteste der Stadt.
W ie man das macht, das weifi ich nicht.
= zusammengesetzt aus zwei Vokalen: an, ei, eu

Er sagte: „Ich gehe jetzt."
Er fragte: „Gehst du jetzt?"
Er befahl: „ Geh jetzt!"

siehe „der Stamm"

siehe „der Kasus"

= weiblich: die Frau, die Beamtin, die Polin, die Bank, 
die Hoffnung

= zur Angabe einer Absicht, eines Zwecks:
1. finaler Nebensatz:

Damit der Fall gekliirt wird, muss ich Folgendes sagen ...
2. finale Infinitivkonstruktion:

Um den Fall zu klaren muss ich Folgendes sagen ...
3. finale Angabe mit Praposition:

Zur Klarung des Falles muss ich Folgendes sagen ...

1. die direkte Frage:
„Kommst du bald?"
„ Wann kommst du?"

2. die indirekte Frage:
Sie fragte, ob er bald komme.
Sie fragte, wann er komme.

3. der Fragesatz als Nebensatz:
Ich weifi nicht, ob er kommt.
Ich weifi nicht, wann er kommt.

= Verb, das mit einem Akkusativobjekt eine feste Ver- 
bindung bildet:
Sie trifft eine Entscheidung.
Er legt Beschwerde ein.

= feste Verbindung aus Verb, Praposition und Akku
sativobjekt:
Er bringt das Problem zur Sprache.
Man kam schnell zu einem Ergebnis.

1. um auszudriicken, dass etwas ganz sicher passieren 
wird:
W ir mussen uns beeilen, es wird gleich regnen. (Futur I) 
Bis morgen werden wir das Problem gelost haben. (Futur II)

2. zum Ausdruck einer Vermutung:
Im Lauf der nachsten Jahre werden wir uns wohl wieder- 
sehen. (Futur I)
Es ist sechs Uhr; sie wird schon nach Hause gegangen sein. 
(Futur II)
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der Genitiv 
(der 2. Fall, Wesfall)

das Genus
(= das Geschlecht)

der Hauptsatz

das H ilfsverb  

der Im perativ

Im perfekt

das Indefinitpronom en
(das unbestimmte Fiirwort)

der Ind ikativ  

die indirekte Rede

der In fin itiv

die Infin itivkonstruktion

instrum ental

Die Zukunft wird im Deutschen normalerweise durch die 
Zeitform des Prasens und eine temporale Angabe ausge- 
driickt:
Herr Koop heiratet nachsten Montag.

= im Satz:
1. das Genitivobjekt (Frage: wessen?)

Man klagte ihn des Diebstahls an.
2. das Genitivattribut:

Der Vortrag des Professors war interessant.
maskulin, feminin, neutral

= ein vollstandiger, unabhangiger Satz. Das konjugierte 
Verb steht in der Position II:
Er gab mir das Buch zuriick.

haben, sein, werden

= die Befehlsform:
Gib mir die Hand!
Denkt an die Zukunft!
Bitte warten Sie!

siehe „Prateritum"

= zur Bezeichnung von unbestimmten Personen / Sachen: 
Jemand hat mich angerufen.
Manches Kiichengerat ist unnutz.

= die Konjugation in der Wirklichkeitsform.
Siehe auch „Konjunktiv".
ich sage, ich habe gesagt; du laufst, du bist gelaufen

= Wiedergabe des Inhalts einer Rede durch eine 
andere Person:
Er sagte, er gehe in die Kirche.
Er sagte, er sei in die Kirche gegangen.

= unkonjugierbare Grundform des Verbs:
1. Infinitiv Prasens Aktiv: iiben, kommen
2. Infinitiv Perfekt Aktiv: geiibt haben; gekommen sein
3. Infinitiv Prasens Passiv: geiibt werden
4. Infin itiv Perfekt Passiv: geiibt worden sein

1. die von bestimmten Verben abhangige Infinitiv
konstruktion:
Er versuchte den Bewusstlosen aus dem Wasser zu ziehen.

2. die Infinitivkonstruktion mit ,,um, ohne, anstatt":
Er besucht den Kurs um Englisch zu lernen.
Er ging vorbei ohne mich anzusehen.
Sie reden nur anstatt zu handeln.

= zur Angabe eines Mittels oder Instruments:
1. instrumentaler Nebensatz:

Sie fanden den Weg aus dem Urwald, indem sie 
einem Fluss folgten.

2. instrumentale Angabe mit Praposition:
Mittels (M it H ilfe) eines Kompasses bestimmen die 
Seeleute ihren Kurs.



340 Anhang

in transitive Verben

irrealer Konjunktiv

die Kard inalzahl
(die Grundzahl)

der Kasus (der Fall) 

kausal

der Kom parativ

konditional

die Konjugation
(die Beugung des Verbs)

konjugiertes Verb

Konjunktion

= Verben, die kein Akkusativobjekt bei sich haben 
konnen:
Er geht nach Hause.
Der Schrank steht in der Ecke.
Das Madchen gefdllt mir nicht.

= Konjunktiv der Nicht-Wirklichkeit:
1. der irreale Wunschsatz:

Wenn sie doch kame! Kame sie doch!
2. der irreale Bedingungssatz:

Wenn ich Geld hatte, fiihre ich nach ltalien!
3. der irreale Vergleichssatz:

Er tat so, als ob er krank ware.

eins, zwei, drei... hundert, tausend ... (1, 2, 3 ...)

Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv

= zur Angabe eines Grundes (Frage: warum?)
1. kausaler Hauptsatz:

Sie kommt heute nicht, denn wir haben uns gestritten. 
W ir haben uns gestritten; darum kommt sie heute nicht.

2. kausaler Nebensatz:
Sie kommt heute nicht, weil w ir uns gestritten haben.

3. kausale Angabe mit Praposition:
Wegen unseres Streits kommt sie heute nicht.

= vergleichende Steigerungsform:
1. als Adjektivattribut:

Der Sekretar ist langere Zeit im Geschaft als sein Chef.
2. als Adverb:

Der Sekretar ist alter als sein Chef.

= zur Angabe einer Bedingung:
1. realer Bedingungssatz:

Wenn er nicht kommt, fahren wir ohne ihn.
2. irrealer Bedingungssatz:

Wenn er jetzt noch kame, konnten wir ihn mitnehmen.

ich gehe 
du gehst 
er geht
wir gehen usw.

= im Satz: Das Verb mit der personalen Endung:
Er geht zu Fufi zur Schule.
Du hast dich erkaltet.
W ir kamen zu spat an.
..., als er gefragt wurde.
..., weil ihr nicht gekommen seid.

= ein satzverbindendes Wort:
1. Hauptsatzkonjunktionen:

Er geht voran und ich folge ihm. (auf Position 0)
Du hast dich nicht verandert; darum habe ich dich 
sofort erkannt. (auf Position I)

2. Nebensatzkonjunktionen (auch: Subjunktionen):
Sein Sohn erbte alles, als er starb.
Er bekam die Erbschaft, weil er fleifiig und tiichtig war.



Anhang 341

der Konsonant (der Mitlaut) 

konzessiv

der Konjunktiv

konsekutiv

lokal

m askulin

m odal

das Modalverb

der Modus
(die Aussageweise)

der Nebensatz

neutral

das Nomen

der Nom inativ 
(der 1. Fall, Werfall)

= die Konjugation in der Moglichkeitsform:
1. Konjunktiv I siehe „indirekte Rede"
2. Konjunktiv II siehe „irrealer Konjunktiv"

= zur Angabe der Folge: 
konsekutiver Nebensatz:
Er war so aufgeregt, dass er stotterte.
Er hatte keine Kinder, so dass sein Neffe alles erbte.
b, c, d, f, g, h usw.

= zur Angabe der Einschrankung
1. konzessiver Hauptsatz:

Ich kann ihn nicht leiden, aber ich lade ihn doch ein. 
Ich kann ihn nicht leiden, trotzdem lade ich ihn ein.

2. konzessiver Nebensatz:
Ich lade ihn ein, obwohl ich ihn nicht leiden kann.

3. konzessive Angabe mit Praposition:
Trotz meiner Abneigung lade ich ihn ein.

= zur Ortsangabe (Frage: wo? oder wohin?)
1. lokale Adverbien oder lokale adverbiale Angaben: 

Dort liegt der Brief. (Frage: wo?)
Im Zug sprach mich ein Herr an. (Frage: wo?)
W ir wollen auf den Berg steigen. (Frage: wohin?)

2. lokaler Nebensatz:
Ich weifi nicht, wo meine Brille ist.
Ich weifi nicht, wohin ich meine Brille gelegt habe.

= mannlich: der Mann, der Backer, der Pole, der Schrank, 
der Staat.

= zur Angabe der Art und Weise (Frage: wie?)
1. modale Adverbien oder modale adverbiale Angaben: 

Seine Hoflichkeit war mir angenehm.
M it freundlichen Worten erklarte er mir meine Fehler.

2. modaler Nebensatz:
Er verhielt sich so, wie ich es erwartet hatte.

3. modaler Vergleichssatz:
a) realer Vergleichssatz:
Er verhielt sich genauso wie friiher.
b) irrealer Vergleichssatz:
Er tat so, als ob er alles wiisste.

konnen, lassen, mussen, sollen, wollen 

= Indikativ, Konjunktiv

= ein abhangiger, unvollstandiger Satz. Das konjugierte 
Verb steht am Ende des Nebensatzes (Ausnahmen siehe 
§18 ff., § 28 und §54, II):
Er versteht mich, weil er mich kennt.

= sachlich: das Kind, das Pferd, das Land, das Fenster, 
das Parlament

= siehe „Substantiv"

= im Satz: Das Subjekt (Frage: wer? oder was?):
Der Polizist zeigte uns den Weg.
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das Objekt

die O rdinalzahl
(die Ordnungszahl)

das Partiz ip  Perfekt ( II)  
(das Mittelwort 
der Vergangenheit)

Partizip  Prasens (I)
(das Mittelwort
der Gegenwart)

die Partizipialkonstruktion

der Partizip ialsatz

der Passivsatz

das Perfekt

das Personalpronomen
(das personliche Fiirwort)

der P lu ra l

= im Satz:
1. das Akkusativobjekt (Frage: wen? oder was?):

W ir lieben den Wein und die Musik.
2. das Dativobjekt (Frage: wem?):

Der Lehrling widerspricht dem Meister.
3. das Genitivobjekt (Frage: wessen?):

Der Handler wurde des Betrugs verdachtigt.

der erste, der zweite ... der hundertste ... (1., 2. ... 100.) 
Am ersten Tag ... / Er war der Erste.

Er ist gekommen.
Er hat mich erkannt.
Er ist eingeschlafen.
Das Dokument ist gefalscht worden.

= Infinitiv + d: lachend, weinend
1. als Adverb (Frage: wie?)

Das Kind lief weinend in die Kiiche.
2. als Adjektivattribut:

Das weinende Kind lief in die Ktiche.

= Erweiterung eines adjektivisch gebrauchten Partizips:
1. Partizip Prasens (1):

Das am Ende der Strafie liegende Hotel ...
= Das Hotel, das am Ende der Strafie liegt, ...

2. Partizip Perfekt (II):
Die durch ein Erdbeben zerstdrte Stadt ...
= Die Stadt, die durch ein Erdbeben zerstort worden 
ist, ...

= Erweiterung eines adverbial gebrauchten Partizips:
Die Zuschauer zeigten Beifall klatschend und laut jubelnd 
ihre Zustimmung.

= nur die Handlung selbst ist wichtig, die handelnden 
Personen sind unbekannt oder uninteressant.
Siehe auch: Aktivsatz 
Hier wird eine Strafie gebaut.

= die Vergangenheitsform im mundlichen Bericht:
1. im Aktiv:

Ich bin gestern zu spat gekommen.
W ir haben das Paket zur Post gebracht.

2. im Passiv:
Gestern ist mein Freund operiert worden.

1. zur Bezeichnung von Personen:
Ich gehe nach Hause.
Leider hast du mir nicht geantwortet.
Ihr habt alles verdorben.

2. als Ersatz fiir vorher schon genannte Personen 
oder Sachen:
Ich kenne meine Freundin. Sie ist sehr zuverlassig.
Der Schuler fragte. Der Lehrer antwortete ihm.

= die Mehrzahl
W ir spielen m it den Kindem.
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das Plusquamperfekt

das Possessivpronomen
(das besitzanzeigende 
Ftirwort)

der Pradikatsnom inativ

das Prafix  

die Praposition

das Prdpositionalobjekt 

das Prasens

das Prateritum

das Pronomen
(das Ftirwort)

das Pronom inaladverb 

das Rangattribut

= die vorzeitige Vergangenheitsform, meist im schriftli- 
chen Bericht:
1. im Aktiv:

W eil er seinen Schltissel vergessen hatte, musste er bei 
uns tibernachten.

2. im Passiv:
W eil dier Fahrpreise erhdht worden waren, fuhren noch 
mehr Leute mit dem eigenen Auto.

= zur Bezeichnung des Besitzes oder der Zugehorigkeit: 
Mein Bruder studiert in Miinchen.
Er argert sich iiber seinen Kollegen.
Ich habe Ihren Brief leider noch nicht beantwortet.

= zur Erganzung der Verben sein und werden usw.:
Die Biene ist ein Insekt.

siehe „Vorsilbe" und „Verbzusatz"

mit Akkusativ: fiir, gegen usw.
mit Dativ: aus, bei usw.
mit Akkusativ oder Dativ: auf, unter usw.
mit Genitiv: wahrend, wegen, trotz usw.

= abhangig von Verben mit Prapositionen:
Ich verlasse mich auf seine Ehrlichkeit.
Er ftirchtet sich vor seinem Examen.

= die Gegenwartsform, auch fiir allgemein gtiltige 
Aussagen
1. im Aktiv:

Was tust du? - Ich hore Musik.
Die Erde kreist um die Sonne.

2. im Passiv:
Ich werde verfolgt.
Seit Jahrtausenden werden die gleichen mathemati- 
schen Regeln angewandt.

= die Vergangenheitsform im schriftlichen Bericht:
1. Aktiv: Er studierte Chemie.
2. Passiv: Er wurde verhaftet.
1. siehe „Demonstrativpronomen"
2. siehe „Indefinitpronomen"
3. siehe „Personalpronomen"
4. siehe „Possessivpronomen"
5. siehe „Reflexivpronomen"
6. siehe „Relativpronomen"

= anstelle eines schon genannten prapositionalen 
Objekts:
(Er denkt an seine Heimat.)
Er denkt daran, in seine Heimat zuruckzukehren.

Nicht der Angeklagte, sondern das Gericht muss die Tat 
beweisen.
Auch seine Stimme sollte gehort werden.
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das Reflexivpronomen
(riickbeziigliches Fiirwort)

die Rektion der Verben

das Relativpronom en
(beziigliches Fiirwort)

der Relativsatz

der Singular 

Stam m  und Endung

Stammform en

das Subjekt

das Substantiv 

der Superlativ

tem poral

= mit einem Verb verbunden, bezieht es sich auf das 
Subjekt zuriick:
Im Urlaub haben wir uns gut erholt.
Er beschaftigt sich nur mit seinen Tauben.
Der Junge und das Madchen trafen sich im Cafe.

= gibt an, weichen Kasus bestimmte Verben verlangen.

der Mann, der ... 
die Frau, die ... 
das Kind, das ... usw.

im Nominativ:
Kinder, die viel Sufiigkeiten essen, haben oft schlechte 
Zahne.
im Akkusativ:
Spat abends kam ein Gast, den niemand kannte. 
im Dativ:
Man hat den Ingenieur, dem ein Fehler nachgewiesen wurde,
entlassen.
im Genitiv:
Der Bauer, dessen Scheune abgebrannt war, erhielt Schaden- 
ersatz.

= die Einzahl:
Ich lese die Zeitung.

Stamm: Endung:
Inf. geb en
du lach st
sie geb en
ihr konnt et
des Kind es

schon er usw.

= Verbformen, aus denen man alle anderen Konjugations- 
formen ableiten kann: 
lachen, er lachte, er hat gelacht 
gehen, er ging, er ist gegangen

= im Satz: Der Satzteil im Nominativ (Frage: wer? oder 
was?):
Die Sonne steht hoch am Himmel.
Endlich kam er zum Essen.

= das Hauptwort als Einzelwort, grofigeschrieben, meist 
mit Artikel:
die Sonne, der Mond, Plural: die Sterne
= hochste Steigerungsstufe:
1. als Adjektivattribut:

Der 21. Juni ist der langste Tag des Jahres.
2. als Adverb:

Um Weihnachten sind die Tage am kiirzesten.

= zur Angabe der Zeit (Frage: wann?)
1. temporaler Hauptsatz:

Es blitzte und donnerte, dami begann es zu regnen.
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das Tempus 
transitive Verben

trennbare Verben 

Um laut

untrennbare Verben 

das Verb
(Zeit- oder Tatigkeitswort) 

der Verbzusatz

der Vokal 

die Vorsilbe

das Zustandspassiv

2. temporaler Nebensatz:
Als er starb, war er 85 Jahre alt.

3. temporale Angaben:
Am 3. Ju li beginnen die Ferien.
Jeden Morgen fahrt er nach Darmstadt.

= die Zeitform des Verbs; siehe unter „Prasens", „Prateri-
Vwvrv" , „ P e t ie V A "  , „V X u sq v ia rcvp e iieV A " u n d  „Yu tA ix "

= Verben, die ein Akkusativobjekt bei sicii haben konnen: 
Sie bauen einen Staudamm.
Er steckte  d e n  G e ld sc h e in  in  d ie  T asch e .

— V erb e n  m it  e in e m  V erbzu satz , der a b g e tre n n t w erd en  
k a n n :
Er reist um 23 Uhr ab. abreisen 
а (аи), о, и
= Verben mit einer Vorsilbe, die nicht abgetrennt wird:
Er zerreifit den Brief.
1. wird als Einzelwort im Infinitiv angegeben: essen, 

abreisen, erkennen, sich unterhalten
2. wird im Satz in der konjugierten Form gebraucht: 

er isst, er reiste ... ab, er erkennt, er unterhalt sich

= ein sinntragendes Wort - meist eine Praposition -, 
das vor ein Verb, ein abgeleitetes Substantiv, Adverb usw. 
gestellt wird, z.B. ab-, aus-, ein-, fort-, vor-, zuruck 
ж/szeichnen, die Auszeichnung, flusgezeichnet; /orfschrei- 
ten, der Fortschritt, /ortschrittlich

a, e, i (ie), о, и
= eine Silbe, die vor ein Verb oder ein abgeleitetes 
Substantiv, Adverb usw. gestellt wird, z.B. be-, er-, ge-, ver-: 
bekennen, das Bekenntnis; die Bekanntschaft, bekannt; 
verwenden, die Verwendung; die Verwandtschaft, ver- 
wandt
= das Partizip Perfekt mit sein kann einen Zustand 
bezeichnen (Frage: wie?)
Die Stadt ist zerstort.
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Index

A
ab § 59 I 
ab- § 7 1. 
abends § 42 II 4. 
aber § 23 I; IV  4.; V I. ;-  doch 

§ 24 II 3. 
abgeben § 62 I 
abhdngen von § 15 III 
ablegen § 62 I 
ablehnen § 16 I I 1. 
auf Ablehmmg stolen § 62 III 
Abschied nehmen § 62 II 
abschlie/Sen § 62 I 
zum Abschluss bringen/kommen 

§ 62 III 
x  abseits § 61 2.

Absicht § 32 
absichtlich § 42 III 2. 
Absichtssatze § 32 
abtrdglich § 43 I 
abwarts § 42 IV 
Abwesende § 41 
achten auf § 15 III 
Achtziger § 38 I Anm. 5. 
Adjektivattribut § 3 II; III 1. 
Adjektiv Deklination § 39; 

Komparation § 40; ~ als 
modales Adverb § 42 III 1.;
- als Substantiv § 41; - auf 
-a § 39 I Anm. 3.; Partizip 
a ls - §45 1., §46, §49;
- auf -el/-er § 39 I Anm. 3.,
§ 40 III 2. Anm. 4.; - auf 
-isch § 40 III 2. Anm. 3.;
- von Stadtenamen abgelei- 
tet § 39 I Anm. 3.

Adlige § 41
Adverb § 42; Komparation 

§ 40 I; modales - mit Dat. 
bzw. Akk. § 43; - mit Prapo
sition § 44 

adverbiale Angabe § 22 V III; 
§56 1

adverbiale und prapositionale 
Angabe § 22 V II 

adverbialer Komparativ § 40 I
1.; - Superlativ § 40 I 2. 

adverbiales Partizip Perfekt 
§45

adversativ § 23 V 1.
Affe §2111.

Afghane § 2 II 
Afrikaner § 2 II 
Agypter § 2 II 
ahneln § 14 II 
dhnlich § 43 I
Akkusativ siehe Deklination;

- der Zeit § 42 II Anm.; § 43
II

Akkusativobjekt bei reflexiv 
gebrauchten Verben § 10 5.; 
Perfekt § 12; Rektion § 14 I,
III, IV, V, V III; feste Verbin
dungen § 62 I, II 

aktiv § 19 (Passiv); § 21 (Aus
druck der Vermutung); § 45 
(Zustandspassiv); § 46 II 
(Partizipialkonstruktion);
§ 47 (Partizipialsatze); § 48 
(haben zu, sein zu)', § 49 (Ge
rundivum)

Algerier § 2 II
Alkohol § 3 III 2.
alle § 37 II
allein § 23 V 2.; § 51
allerdings § 24 II 3.; § 42 III 2.
allerlei § 39 IV  3.
alles + Relativsatz § 35 VI
alles andere § 33 Anm.
allzu § 54 V
als § 26 II (temporal); § 31 I 

(modal); § 40 I 1. (Kompa
ration); § 50 (Apposition); - 
(ob) § 54 IV  1. (irreale Ver
gleichssatze), V (irreale Fol
gesatze) 

also 24 II 2. 
alt § 40 III 1.; § 43 II 
alternativ § 23 V 3. 
alternative Konjunktion 

§ 24 II 5.
Amerikaner § 2 II 
an § 34; § 60 I 
an- § 7 1.
-and § 2 II
ander- § 311 (Komparations- 

satze); § 33 Anm.; § 37 II 
(Indefinitpronomen); § 39
II 3. (Deklination) 

andem § 6 V I 2. 
sich andern § 10 4. 
andemfalls § 54 II

Anderung d. Zustands § 12 I 2. 
anfangen § 12 II 4.; § 16 II 1.;

- mit § 15 III 
anfangs § 42 II 2.
Angaben § 19 II (Passiv); § 22 

V II; V III (Satzstellung) 
angeboren § 43 I 
Angeklagte § 41 
angemessen § 43 I 
angenehm § 16 II 4. 
angenommen § 28 II 
angesehen bei § 44 
angesichts § 61 3.
Angestellte § 41 
in Angriff nehmen § 62 III 
Angst § 3 III 2.; § 39 IV  2. 
anhand § 61 6. 
anklagen § 14 V 
ankommen auf § 15 III 
anldsslich § 61 1. 
sich anmelden § 10 4. 
annehmen § 16 II 1. (dass-Sat- 

ze/Inf.-K.); § 54 V I (Kon
junktiv II); § 62 I (feste Ver
bindungen) 

anpassen an § 15 III 
Anrede § 4 Anm.; § 56 I 
anrichten § 62 I 
in Anspruch nehmen § 62 III 
Anspriiche stellen § 62 II 
anstatt... zu §33 
anstelle § 61 5. 
anstellen § 62 I 
anstrengen, § 16 II 1.
-ant § 2 II 
Antarktis §31111.
Antrag stellen § 62 II 
antreten § 62 I 
antworten § 6 IV  (Konjugati

on); § 12 II 4. (Perfekt);
§ 14 II (Rektion); § 16 II 1. 
(dass-Satze/Inf.-K.) 

anvertrauen § 14 III 
Anwesende § 41 
sich anziehen § 10 4. 
Apposition § 50 
Araber § 2 II
arbeiten §111. (Imperativ) ;

§ 12 II 4. (Perfekt); § 53 II 1. 
(Konjunktiv II)

Arbeitslose § 41
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Architekt § 2 II 3.
Argentinier § 2 II 
argerlich iiber § 44 
argern § 16 II 4.; ~ mit/tiber 

§ 15 III 
sich argern § 10 4. 
arm § 40 III 1.; - an § 44 
Artikel § 3 (Gebrauch); § 1-2 

(Substantivdeklination);
§ 39 (Adjektivdeklination);
§ 35 II 2. (nach Relativpro
nomen)

Arzt § 1 I 
Asiate § 2 II 
atmen § 6 IV 2. 
attributives Partizip Perfekt 

§45
attributiver Komparativ § 40 I

1.; - Superlativ § 40 1 2. 
auch § 51 
auf §60 11 
auf- §7 1. 
aufbliihen § 12 I 2. 
Aufforderung § 11 (Impera

tiv); § 18 I (Modalverben);
§ 54 V I (Konjunktiv II) 

aufgeben § 62 I 
aufgrund § 61 3. 
aufhoren § 12 II 4.; § 16 II 1. 
aufhoren mit § 15 III 
aufmerksam auf § 44 
Aufmerksamkeit lenken § 62 II 
sich aufregen § 10 4. 
aufstehen §1211.
Auftrag § 18 I 
aufwachen § 12 I 2. 
aufwarts § 42 IV 
augenbiicklich § 42 II 1. 
aus § 59 II 
aus- §7 1.
zum Ausdruck bringen/kommen 

§ 62 III
Ausdruck der Vermutung §21 

(Futur) 
ausfiihren § 62 I 
sich ausruhen § 10 3. 
Aussageweise § 52 (Konjunk

tiv)
aufien § 42 IV 
aufier § 59III 
aufierhalb §611., 2. 
aufierordentlich § 42 III 2. 
in Aussicht stellen/stehen 

§ 62 III

Australier § 2 II 
ausweichen § 14 II 
Auszubildende § 41 
Auto § 1 II 
Automat § 2 II 3.

В
bald § 42 II 3. 
bald - bald § 24 II 5.
Bar § 2 II 4.
Bauer § 2 II 4. 
be- §8 1.
beabsichtigen § 16 I, II 1. 
Beamte § 41 
beantworten § 14 III 
sich bedanken § 10 3. 
bedauern § 16 III 2. 
bedeutend § 40 III 2. Anm. 3. 
Bedingungssatz § 28; irrealer 

~ § 54 II 
bediirfen § 14 VI 
sich beeilen § 10 3.
Befehl §11; §18 I 
befehlen § 14 II; § 16 II 3. 
sich befinden § 10 3. 
befreien aus/von § 15 III 
befurchten § 16 I; II 1. 
begegnen § 14 II 
begehen § 62 I 
begeistert § 40 III 2. Anm. 3.;

- von § 44
beginnen § 12 II 4.; § 16 II 1.;

~mit§  15 III 
behaupten § 16 III 2. 
sich beherrschen § 10 4. 
behilflich § 43 I 
Behinderte § 41 
bei § 59 IV 
bei- §7 1.
beide § 38 I Anm. 1.; § 39 I 2. 
beiderseits § 61 2. 
beinah(e) § 42 III 2.; § 54 VI 
beistehen § 14 II 
bekannt § 43 I; ~ bei/fiir/mit 

§44 
Bekannte § 41 
bekennen § 16 III 2. 
beklagen iiber § 15 III 
bekommen § 8 3. 
bekiimmert § 40 III 2. Anm. 3.;

- iiber § 44 
Belgier § 2 II 
beliebt bei § 44
sich betniihen § 10 4.; § 12 II

2.; ~ um § 15 III; § 16 II 2. 
Benzin § 3 III 2.; § 39 IV  2. 
bereits § 42 II 2. 
berichten § 8 4.; § 16 I I 1. 
Beruf § 3 III 3. 
sich beruhigen § 10 4. 
sich beschdftigen § 10 4.; § 12

II 2.
beschdftigen m it § 15 III 
Bescheid wissen § 62 II 
sich beschweren § 10 3.; - 

bei/iiber§ 15 III 
beschwerlich § 43 I 
besessen von § 44 
Besitzer § 5 11. 
besonders § 42 III 2.; § 51 
bestenfalls § 42 III 4. 
bestens § 40 III 2. Anm. 2. 
bestimmt § 42 III 2. 
bestimmter Artikel § 1 I, II 

(Deklination); § 3 I (Ge
brauch); § 39 I (Adjektivde
klination) 

Bestimmungsfrage § 17 II 
besuchen § 8 2.
Beton § 3 III 2.; § 39 IV  2. 
Betonung § 9 I 2. (trennba- 

re/untrennbare Verben) 
in Betracht ziehen § 62 III 
betreuen § 16 III 2. 
in Betrieb setzen/nehmen 

§ 62 III 
betroffen iiber/von § 44 
Betrogene § 41 
Betrunkene § 41 
beunruhigt iiber § 44 
bevor § 26 II 
sich bewegen § 10 4.
Bewegung § 12 I 1. 
unter Beweis stellen §62 111 
beweisen § 14 III 
bewerben um § 15 III 
bewusst § 43 I 
bezichtigen § 14 V 
in Beziehung setzen § 62 III 
Beziehung(en) haben § 62 II 
Beziehungssatz § 16 (dass-Sat- 

ze/Inf.-K.); § 25 (Nebensat
ze)

Bezug nehmen § 62 II 
Bier § 3 III 2. 
bieten § 6 IV 
Billion  § 38 I 6. 
binnen § 61 1.
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Biologe § 2 II 3. 
bis § 26 IV; § 58 I 
Bitte §11; §54 VI 
bitten §11 4.; §16113.;-urn 

§ 15 III 
blass vor § 44
bleiben § 12 I 3. (Perfekt); § 14 

V II (Pradikatsnominativ);
§ 18 III (modaler Ge
brauch); § 53 I 1., II 1. 
(Konjunktiv II)

Blinde § 41 
Blonde § 41 
blofi § 54 I 2. 
borgen § 14 III 
bose § 43 I; ~ auf§ 44 
Bote § 2 II 1.
in Brand setzen/geraten § 62 III 
Brasilianer § 2 II 
brauchen § 16 II 1. 
breit § 40 III 2. Anm. 3.;

§43 II 
brennen § 6 V 3. 
bringen § 6 V 3. (Konjugati

on); § 14 III (m it Dat. und 
Akk.); § 53 I 3. (Konjunktiv 
H)

Brite § 2 II 
Brot § 3 III 2.
Bruchzahlen § 38 III 1.
Bube § 2 II 1.
Buchstabe § 2 II 5.
Bulgare § 2 II 
Bulle § 2 II 1. 
burgenfur §15 111 
Biiro § 1 II 
Biirokrat § 2 II 3.
Bursche § 2 II 1.

С
Chilene § 2 II 
Chinese § 2 II 
Christ § 2 II 2.

D
da § 24 II 4. (Konjunktion);

§ 27 (kausale Nebensatze);
§ 42 IV  (Lokaladverb) 

da(r) + Praposition § 15 II 
(Prapositionalobj.); § 16 II
2. (dass-Satze/Inf.K.); § 22 X 
(Satzstellung); § 35 V I (Rela
tivsatze) 

daher § 24 II 1.; § 42 IV

dahin § 42 IV 
datnals § 42 II 2. 
damit § 32
danach § 24 II 4.; § 42 II 3. 
Dane § 2 II 
dank § 59 V
danken § 12 II 4.; § 14 II; - fur 

§ 15 III
dann § 24 II 4.; § 28 I Anm. 2. 
daraufhin § 24 II 4. 
darum § 24 II 1. 
das § 3 (Artikel); § 35 (Relativ

pronomen); § 36 III (De
monstrativpronomen); - + 
Relativsatz § 35 VI 

das gleiche § 36 II Anm. 
dass-Satz § 14 I 2 (nach un- 

pers. Verben); § 15 II (Pra
positionalobj.); § 16; § 56 I 
(Konjunktiv I)

Dativ siehe Deklination 
Datumsangaben § 38 II 4.;

§ 50 (Appositionen)
Dauer einer Handlung § 12 II

4.
dein § 5 I
Deklination des Adjektivs 

§ 39; - der Personalprono
men § 4; -der Possessivpro
nomen § 5; ~ der Reflexiv
pronomen § 10; - der 
Demonstrativpronomen 
§ 36; - der Indefinitprono- 
men § 37; - des Substantivs
I § 1; ~ des Substantivs II 
§ 2; - von Kardinalzahlen 
§ 38 I; - von Ordinalzahlen 
§ 38 II 4. 

demnach 24 II 2. 
demnachst § 42 II 3.
Demokrat § 2 II 3.
Demonstrant § 2 II 2. 
Demonstrativpronomen § 36;

§ 35 V 2. (Relativsatze) 
denen § 35 II (Relativpro

nomen); § 36 III (Demon
strativpronomen) 

denken § 6 V; § 54 VI; - an 
§ 15 III; § 16 II 2. 

denn § 23 I, IV  5., V 4. 
dennoch 24 II 3. 
der § 3 (Artikel); § 35 I (Rela

tivpronomen); § 36 III (De
monstrativpronomen)

der letzte § 38 II Anm. 1. 
derart § 29 1. 
deren § 35 II (Relativpro

nomen); § 36 III (Demon
strativpronomen); § 39 V 
(m it Adj.) 

derjenige, diejenige, dasjenige 
§ 35 V; § 36 II; § 39 I 2. 

derselbe, dieselbe, dasselbe § 36 
II; § 39 I 2. 

deshalb § 24 II 1. 
dessen § 35 II (Relativpro

nomen); § 36 III (Demon
strativpronomen); § 39 V 
(mit Adj.) 

deswegen § 24 II 1.
Deutsche § 2 II; § 41 
dich § 10 
dick § 43 II
die § 3 (Artikel); § 35 I (Rela

tivpronomen); § 36 III (De
monstrativpronomen) 

dieser, -e, -es § 36 I; § 39 I 2. 
diesseits § 61 2. 
differenzierte Bedingungssatze 

§28 II 
Diplomat § 2 II 3. 
direkte Rede § 56 I 
zur Diskussion stellen/stehen 

§ 62 III
doch § 17 I (Fragen); § 23 V 2. 

(Konjunktion); § 54 I 2. 
(Konjunktiv II); - nur § 54 I
2.

Doktorand § 2 II 2. 
doppelt § 38 III 4. Anm. 
dort § 42 IV 
dorther § 42 IV  
dorthin § 42 IV  
dortig- § 42 IV  Anm. 1. 
draufien § 42 IV 
drinnen § 42 IV  
dritte § 38 II 3.
Drittel § 38 III 1. 
drohen §12 II 4.; §16 I I I .  
Drohung § 21 I 
drtiben § 42 IV  
Druck ausuben § 62 II 
unter Druck setzen/stehen § 62

III 
du § 4
dumm §401111. 
dummerweise § 42 III 3. 
dunkel § 40 III 2. Anm. 4.
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durch § 58 II
durch- §911.; -brechen § 9 I

4.; ~fallen § 9 II 1.; -lesen 
§ 9 II 1.; -queren § 9 II 1.; 
-reifien § 9 II 1.; -schauen 
§ 9 II 1.; ~schlafen § 9 II 1.;
-setzen § 62 I; -streichen § 9
II 1.; -suchen § 9 II 1. 

durfen § 12 II 3. (Perfekt); § 18 
I; § 48 (haben zu, sein zu);
§ 20 II (subjektive Aussage); 
§ 54 V I (irreale Komparati- 
onssatze); § 55 I 2. (Kon
junktiv I)

Dutzend § 38 I Anm. 3.

E
eben § 42 II 2. 
ebenso § 31 I 
edel § 40 III 2. Anm. 4. 
ehemals § 42 II 2.
Ehrgeiz § 3 III 2.; § 39 IV  2. 
eifersuchtig auf § 44 
Eigenschaften § 3 III 2.; § 39

IV  2. 
eigentlich § 20 II 
ein §38 11. 
ein- §71. 
einander § 37 I 3. 
einer, -e, ~(e)s § 37 I 
einerseits - andererseits 

§24 II 5. 
einfache Frageworter § 17 II 
einfalien § 14 II 
Einfluss nehmen § 62 II 
einig- § 37 II; § 39 I Anm. 2.,

II 3.
sich einigen § 10 3. 
einigermafien § 42 III 2. 
einiges + Relativsatz § 35 VI 
einlegen § 62 I 
einmal § 42 II 2. 
einreichen § 62 I 
eins § 38 I 2. 
einschlafen § 12 I 2. 
zur Einsicht bringen/kommen 

§ 62 III 
einst § 42 II 2. 
einstellen § 62 I 
Einteilungszahlen § 38 III 2. 
Einwohner von Landern und 

Erdteilen § 2 II 
einzelne § 37 II 
eisen § 39 IV  2.

ekeln § 16 II 4.
Elefant §2 II 2.
Elektrizitat § 3 III 2. 
emp- §81.
in Empfang nehmen § 62 III 
empfehlen § 14 III; § 16 II 3. 
zu Ende bringen/kommen § 62 

III
endlich § 42 II 4.
Endung siehe Deklination 

und Konjugation 
Energie § 3 III 2.
Englander § 2 II 
ent- §81.
-ent § 2 II 
entgegen § 59 VI 
entgegnen § 14 II 
entlang § 58 III 
Entscheidungsfragen § 17 I 
sich entschliefien § 10 3. 
zu einem Entschluss kommen 

§ 62 III
entschuldigen §114.;-  bei/fur 

§ 15 III; sich ~ § 10 4. 
entsetzt iiber § 44 
entsprechend § 43 I; § 59 V II 
entstehen § 12 I 2. 
entweder - oder § 24 II 5. 
entwenden § 14 III 
entziehen § 14 III 
er § 4 
er- § 8 1.
Erbe §2111. 
sich ereignen § 10 3. 
in Erfahrung bringen § 62 III 
sich erfreuen § 14 VI 
erfreulich § 16 II 4. 
erfreut iiber § 44 
zu einem Ergebnis kommen 

§ 62 III 
ergreifen § 62 I 
erinnern ~ an § 15 III; sich ~

§ 10 4.; § 16 III 2. 
sich erkalten § 10 3. 
erkennen an § 15 III 
erklaren § 8 4.; § 16 III 2. 
erkrankt an § 44 
sich erkundigen § 10 3.; ~ 

bei/nach § 15 III 
erlauben § 14 III; § 16 II 3.,

II 4.
Erlaubnis § 18 I 
-erlei § 38 III 5. 
erloschen § 13 II

ermahnen § 16 II 3. 
erschrecken § 13 II 
erst § 17 I; § 42 II 4.; - spat 

§51
erstatten § 62 I 
in Erstaunen setzen/versetzen 

§ 62 III 
ersticken § 12 I 2. 
ersuchen § 16 II 3. 
ertrinken § 12 I 2. 
in Erwdgung ziehen § 62 III 
erwarten § 16 II 1.
Erweiterung des prapositiona

len Objekts § 16 II 2. 
erwidem § 14 II 
erzahlen § 8; § 14 III 
es § 4 (Personalpronomen);

§ 14 I 2 (unpersonliche Ver
ben); § 16 II 1., 4. (dass-Sat- 
ze/Inf.-K.); § 19 II (Passiv);
§ 36 III 4. (Unterschied zu 
das)

es sei denn § 28 II 
etliche § 39 II 3. 
etwas § 37 I; § 39 IV  3. 
etwas + Relativsatz § 35 VI 
etwas anderes § 33 Anm. 
euch § 10 
euer § 5 I 
Europaer § 2 II 
ewig § 42 II 4.
Experte § 2 II 1.

F
-fach § 38 III 4. 
fahig zu § 44 
Fahigkeit § 18 I 
fahren § 12 I 1., Anm. 1. 

(Perfekt); § 53; § 53 I 1. 
(Konjunktiv II) 

fallen §1211. 
fallen § 62 I 
falls § 28 I 
Farbige § 41 
fast § 42 III 2.; § 54 VI 
fehlen § 14 II
Feminina auf -in § 1 II Anm.

2.; § 2 II Anm.
Fenster § 1 I 
fern sehen § 7 4. 
fertig mit/zu(r) § 44 
fest- § 7 1.
feste Akkusativ-Verbindung
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§ 62 I; ~ mit prapositiona
lem Objekt § 62 II 

feste Praposition § 15 
feste Wendungen § 3 III 5. 
Finalsatze § 32 
finden §6 III1 .; §62 I 
Firine § 2 II 
fliegen § 12 I 1., Anm. 1 
FIuss § 1 I
Fliissigkeiten § 3 III 2.;

§ 39 IV  2. 
folgen § 6 II; § 14 II 
folgende § 39 II 3. 
folgendermaften § 42 III 2. 
folglich 24 II 2. 
fordem § 16 II 3. 
fordem § 6 VI 2. 
fortfahren §16111.
Fotograf § 2 II 3.
Frage §15 II; §17 
Frage stellen § 62 II 
in Frage stellen/stehen/kommen 

§ 62 III
fragen § 11 1.; § 53 I 2.; - nach 

§ 15 III
Frage mit Fragewort § 17 II; ~ 

mit Verneinung §17 1; — 
ohne Fragewort § 17 I; indi
rekte ~ § 56 II 

Fragesatz als Nebensatz § 34 
Fragewort § 17, § 34; —t- Pra

position § 17 II, § 34; ~ mit 
Substantiv § 17 II 

frei von § 44 
fremd § 43 I 
Fremde § 41 
Freude § 3 III 2. 
freuen § 1 6 1 1 4 ~ auf/iiber 

§ 15 III; sich ~ § 10 3. 
freundlich § 42 III 1.; ~ zu § 44 
Freundlichkeit § 3 III 2. 
froh iiber § 44 
friiher § 42 II 2. 
fiihlen § 18 IV 
fiihren § 62 I
Funktionsverbgefuge § 62 III 
fiir § 58 IV
fiirchten vor § 15 III; § 16 II 2.;

sich ~ § 10 3., 4.
Fiirst § 2 II 4.
Futur I § 6 II 4. (Konjugati

on); § 21 (Vermutung); § 55
II 1. (Konjunktiv I)

Futur II § 55 II 2.

G
in Gang kommen § 62 III 
ganz § 42 III 2. 
gar nicht § 42 III 2. 
garantieren fur § 15 III 
Gattungszahlen § 38 III 5.
.?« - §8  1.

geben § 11 (Imperativ); § 14 I
4. (m it Akk.), Ill (mit Akk. 
und Dat.); § 62 I (feste Ver
bindungen)

Gebot § 18 I
Gedanke § 2 II 5.
sich Gedanken machen § 62 II
Gefdhrte §2111.
gefallen § 12 II 4. (Perfekt);

§ 14 II (m it Dat.); § 16 II 4. 
(dass-Satze / Inf.K.)

Gefallen finden § 62 II 
Gefangene § 41 
Gefuhle § 3 III 2.; § 39 IV  2. 
gefurchtet § 40 III 2. Anm. 3. 
gegen § 58 V 
gegeniiber § 59 V III 
gegenwdrtig § 42 II 1.; § 43 I 
Gegenwartsform § 53 I; § 55 I 
gehen § 6 III, 1. (Konjugation); 

§ 12 I 1. (Perfekt); § 18 III 
(Gebrauch wie Modalverb) 

gehorchen § 14 II 
gehdren § 5 I 1.; § 14 II; - zu 

§ 15 III 
Geizige § 41 
geldufig § 43 I 
Geld § 3 III 2. 
gelegen § 43 I 
Gelehrte § 41 
gelingen § 14 II; § 16 II 4. 
gemdft § 59 IX  
genauso § 311 
Genitivattribut § 3 III 1., 6. 
Genosse § 2 II 1. 
genug § 39 IV  3. 
geniigen § 14 II; § 16 II 4. 
Genus § 35 I 1.; - im Relativ

satz § 35 II 3. 
gerade §42 I I I . ;  §51 
geradeso § 31 I 
geraten in/unter § 15 III 
gem § 40 III 2.
Gerundivum § 49 
Geschiedene § 41 
Geschlecht §5111.
Gesetz § 18 I

gesetzt den Fall § 28 II 
Gesprach fiihren § 62 II 
gestehen §161112. 
gestern § 42 II 2. 
gestrig- § 42 IV  Anm. 1. 
gesund §401111.
Gesunde §41 
gewachsen § 43 I 
Gewichtsangaben § 3 III 4. 
gewinnen § 62 I 
gewiss § 42 III 2. 
gewohnen an § 15 III; § 16 II 2. 
Glas § 1 I; § 3 III 2. 
glauben § 12 II 4. (Perfekt);

§ 14 II (mit Dat.); § 16 I, II
1. (dass-Satze/Inf.-K.); § 54 
V I (Konjunktiv II); - an 
§ 15 III 

gleichgiiltig § 43 I 
Gleichzeitigkeit § 16 III 1.;

§46 III 1. 
gliicklich iiber § 44 
gliicklicherweise § 42 III 3.
Graf §2114. 
gratulieren § 14 II 
grob §401111. 
grofi § 40 III 2. Anm. 3. 
gut § 40 III 2.

H
haben § 6 II, III (Konjugation); 

§ 11 1. (Imperativ); § 12 
(Perfekt); § 14 I 4. (mit 
Akk.); § 47 Anm. (im Parti- 
zipialsatz); § 53 I 3., II 1. 
(Konjunktiv II); § 55 I 2. 
(Konjunktiv I); - zu § 48 

halb § 38 III 1. 
halber § 61 3. 
halten § 62 I 
halten fur/von § 15 III 
handeln um § 15 III 
handelnde Person § 19 II 
Handlung § 19 II 
hangen § 12 II 4.; § 13 I 
hart §401111.
Hase § 2 II 1. 
hdufig § 42 II 4.
Hauptsatz § 16 II, § 28 II 

(dass-Satze); § 19 II (sub
jektlose Passivsatze); § 22 
(Satzstellung); § 23 (Satzver
bindungen); § 25 (Verbin- 
dung von - und Nebensatzen)



Anhang 351

Heide § 2 II 1.
Heilige § 41 
heifi § 40 III 2. Anm. 3. 
heifien § 14 V II 
heizen § 6 V I 1.
Held § 2 II 4.
helfen § 14 II (mit Dat.); § 18

III (Gebrauch wie Modal
verb), IV  (mit zwei Infiniti- 
ven); § 53 I 3., Ill (Konjunk
tiv II) 

her- §71.
Heranwachsende § 41
herauf § 42 IV
heraus § 42 IV
herein § 42 IV
Herr § 2 II 4.
herrschen iiber § 15 III
heriiber § 42 IV
herunter § 42 IV
heute § 42 II 1.
heutig- § 42 IV  Anm. 1.
heutzutage § 42 II 1.
hier § 42 IV
hierhin § 42 IV
hiesig- § 42 IV  Anm. 1.
Hilfsverb § 6 (Konjugation);

§ 12 (Perfekt); § 19 (Passiv); 
§ 21 (Futur); § 22, § 25 
(Satzstellung) 

hin- § 7 1. 
hinauf § 42 IV  
hinaus § 42 IV 
hinein § 42 IV 
sich hinlegen § 10 4. 
hinten § 42 IV 
hinter § 60 III 
hinter- § 8 1. 
hinterbringen § 9 II Anm. 
hinterlassen § 9 II Anm. 
hiniiber § 42 IV  
hinunter § 42 IV  
Hirte §2111. 
hoch § 40 III 2.; § 43 II 
hochstens § 40 III 2. Anm. 2. 
hoffen § 16 I, II 1.; ~ auf§ 15

III
Hoffnung § 3 III 2. 
sich Hoffnung(en) machen § 62

II
holen § 62 I
Holz §3111 2.; §39 IV  2.
horen § 18 Ш
htibsch § 40 III 2. Anm. 3.
Hunderte § 38 I Anm. 4.

I
ich § 4
Idealist § 2 II 2. 
ihr § 4; § 5 I 
im Fall § 28 II 
immer § 42 II 4. 
immerzu § 42 II 4.
Imperativ § 11; § 7 Anm. 2. 

(trennbare Verben); § 8 
Anm. 3. (untrennbare Ver
ben); § 10 Anm. 3. (reflexi
ve Verben); § 56 III (Kon
junktiv I)

Imperfekt siehe Prateritum 
in § 60 IV
in + Relativpronomen § 35 IV 
indefinite Pronomen § 37 
indem § 31 IV 
indessen § 24 II 3.
Indikativ § 52 
indirekte Frage § 56 II 
indirekte Rede § 52 (Konjunk

tiv); § 56 I (Konjunktiv I) 
Infin itiv Prasens Aktiv § 6 

(Konjugation); § 11 Anm .l. 
(Imperativ); §16 1111.; —н 
zu§ 16 I I I . ;  §18 (Modal
verben); § 21 (Futur) 

Infin itiv Prasens Passiv § 19
III (Modalverben); - mit zu 
§ 19 IV; § 21 (Futur)

Infin itiv Perfekt Aktiv § 6 II; 
§21 (Futur II); § 16 III 1. 
(Infinitivkonstruktion); §
20 (subjektive Aussage) 

Infin itiv Perfekt Passiv § 20;
§ 21; ~ mit zu § 19 IV 

Infinitivkonstruktion § 15 II 
(Prapositionalobj.); § 16 
(dass-Satze/Inf.-K.); § 19 IV 
(Passiv); § 32 (Finalsatze);
§ 33 (mit um ... zu, ohne ... 
zu, anstatt... zu) 

infolge § 61 3. 
infolgedessen 24 II 2. 
inmitten § 61 2. 
intien § 42 IV 
innerhalb § 61 2.
Insasse § 2 I I 1. 
insofern 24 II 2.
Intelligenz § 3 III 2. 
im Interesse liegen § 62 III 
interessieren fiir § 15 111 
interessiert an § 44

intransitive Verben § 12 I 1. 
(Perfekt); § 13 (schwer zu 
unterscheidende); § 46 III 
(Partizipialkonstruktion) 

inzwischen § 24 II 4. (Kon
junktion); § 42 II 2. (Ad
verb)

Irak §31111.
Iran § 3 III 1. 
irgendwelche § 39 I 2. 
irgetidwer § 37 1 
irrealer Bedingungssatz § 54 

II; - Folgesatz § 54 V;
- Komparationssatz § 54 IV;
- Konditionalsatz § 54 II;
~ Konsekutivsatz § 54 V;
- Vergleichssatz § 54 IV;
~ Wunschsatz § 54 I

Irrealis § 52
irren ~ in § 15 III; sich ~ § 10

3.
Israeli § 2 II 
-ist § 2 II

J
Jahreszahlen § 38 I 
je ... desto/umso § 31 II 
jeder, -e, -es § 37 II (Indefinit- 

pronomen); § 39 I 2. (Dekli
nation) 

jedoch § 23 V 2. 
jemals § 42 II 2. 
jemand § 37 I 
femen § 3 III 1. 
jener, -e, -es § 36 I (Demon

strativpronomen); § 39 I 2. 
(Deklination) 

jenseits § 61 2. 
jetzt § 42 II 1. 
loum alist § 2 II 2.
Jude § 2 II 1. 
jugendliche § 41 
jung § 40 III 1. 
junge § 2 II 1.

К
Kalk § 3 III 2. 
kalt §401111.
Kamerad § 2 II 4. 
kdmpfen fiir/gegen/mit/um § 15

III
Kapitalist § 2 II 2. 
кaputtfahren § 7 4. 
Kardinalzahlen § 38 I; § 39 II

2. (Deklination)
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Kasus § 5 II 1. (Possessivpro
nomen); § 14 (Rektion);
§ 35 I 2. (Relativpro
nomen), II 3. (im Relativ
satz); § 50 (Apposition) 

Katholik § 2 II 3. 
in Kauf nehmen § 62 III 
Kaufrnann § 1 I 
kaum § 42 III 2. 
kausale Angabe § 22 V III 
kausale Konjunktion § 23 V

4.; § 24 II 1.; § 27 (Ne
bensatze) 

kausale Nebensatze § 27 
kein § 39 III 2. 
kein- § 3 II 
keinesfalls § 42 III 2. 
keineswegs § 42 III 2. 
kennen § 6 V 3.
Kind § 1 I 
klingeln § 6 V I 2. 
klug §401111.
Knabe § 2 II 1.
Kohle § 3 III 2.
Kollege §2111.
Komma § 19 IV  (Infinitivkon

struktion); § 23 I (vor und 
und oder)-, Anhang (Regeln) 

kommen §111. (Imperativ); 
§12 I I .  (Perfekt); §53 I I . ,
II 1. (Konjunktiv II);
§ 55 I 2. (Konjunktiv II) 

Kommunist § 2 II 2. 
Komparation § 40 
Komparativ § 31 I, II (Ver

gleichssatze); § 40 I 1. 
Komplex § 1 I 
Komplize §2111. 
konditionale Nebensatze 

§ 28; § 54 II (Konjunktiv) 
in Konflikt geraten/kommen 

§ 62 III
Konjugation § 6; § 19 I (Pas

siv); § 53 (Konjunktiv I);
§ 55 (Konjunktiv II) 

konjugiertes Verb § 22-24 
(Stellung im Hauptsatz);
§ 25 (Stellung im Neben
satz)

Konjunktion § 19 II (Ne
bensatze im Passiv); § 23 
(Position 0); § 24 (Position 
I); § 25 ff. (Nebensatze);

§ 34 (Fragesatze); § 56 II (in 
direkte Frage)

Konjunktiv § 52 
Konjunktiv I § 52; § 55 (For

men); § 56 (Gebrauch) 
Konjunktiv II § 20 II (subjek- 

tive Modalverben); § 28 I 
Anm. 1. (Bedingungssatze); 
§ 52; § 53 (Formen); § 54 
(Gebrauch); § 55 I 2. (Ersatz 
fiir Konjunktiv I); ~ mit 
wiirde + Infinitiv § 54 III 

konnen § 12 II 3. (Perfekt);
§ 18 I; § 20 I (subjektive 
Aussage); § 53 I 3. (Kon
junktiv II) 

konsekutive Konjunktion 
§ 24 II 2. (Hauptsatze); § 29 
(Nebensatze); § 54 V (Kon
junktiv)

Konsequenz(en) ziehen § 62 II 
konzentrieren auf § 15 III 
konzessive Angabe § 22 IX  

(Satzstellung) 
konzessive Konjunktion 

§ 24 II 3. (Hauptsatze);
§ 30 (Nebensatze) 

kosten § 14 IV 
Kraft § 3 III 2. 
kraft § 61 3.
in Kraft setzen/treten § 62 III
Kranke § 41
auf Kritik stofien § 62 III
Kritik tiben § 62 II
kummern um § 15 III
Kunde §2111.
kunftig § 42 II 3.
Kupfer § 3 III 2. 
kurz §401111. 
kurzlich § 42 II 2.

L
lacheln § 6 V I 2. 
lachen § 6 II; ~ iiber § 15 III 
zum Lachen § 62 III 
Lahme § 41 
Laie §2111.
Landernamen mit bestimmtem 

Artikel § 3 III 1. 
lang § 40 III 1.; § 43 II 
langs § 61 2. 
langsseits § 61 2. 
sich langweilen § 10 4. 
lassen § 6 VI 1. (Konjugation);

§ 18 III (Gebrauch wie Mo
dalverb); sich ~ § 10 Anm.
1.

laufen § 11 1. 
laut § 61 3. 
leben § 12 II 4. 
legen § 13 I
lehren § 14 IV  (mit zwei Akk.); 

§ 18 III (Gebrauch wie Mo
dalverb), IV  (mit zwei Infi- 
nitiven)

Lehrer § 1 I
leiden § 11 4.; - an/unter § 15

III
Leidtragende § 41
leihen § 14 III
leisten § 62 I
lernen § 18 III, IV
lesen § 6 VI 1. (Konjugation);

§ 53 (Konjunktiv II) 
leugnen § 16 III 2.
Libanon § 3 III 1.
Liebe § 3 III 2.
Lieferant § 2 II 2. 
liefern § 14 III
liegen § 12 II 4. (Perfekt); § 13 

I (transitiv/intransitiv); ~ an 
§ 15 III 

links § 42 IV 
Lokaladverbien § 42 IV 
los- § 7 1. 
loschen § 13 II 
Lotse § 2 II 1.
Lowe §2111.
Luft § 3 III 2.

M
machen §11; §62 I 
mal - mal § 24 II 5.
-mal § 38 III 3. 
man § 37 I 
tnanch § 39 V
mancher, -e, -es § 37 II (Indefi- 

nitpronomen); § 39 I 2. 
(Deklination) 

mancherlei § 39 IV  3. 
mangels § 61 3.
Mann § 1 I
maskuline Substantive auf 

-and, -ant, -ent, -ist § 2 II 2.;
- auf -e § 2 II 1.; - aus dem 
Griechischen § 2 II 3. 

Mafiangaben § 3 III 4.
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Materialangaben § 3 III 2. (Ar- 
tikelgebrauch); § 39 IV  2. 
(Deklination) 

mehr § 39 IV  3. 
mehrere § 37 II (Indefinitpro- 

nomen); § 39 II 3. (Deklina
tion); § 40 III 2 Anm. 1. 
(un-/deklinierbar) 

mehrmals § 38 III 3. Anm. 
(Zahlwort); § 42 II 4. (Ad
verb) 

mein § 5 I
meinen § 16 II 1. (dass-

Satze/Inf.-K.); § 54 VI (Kon
junktiv II) 

meistens § 40 III 2. Anm. 2. 
Mengenangaben § 3 III 4. 
Mensch § 2 I, II 1. 
sich merken § 10 3. 
mich § 10 
Milch § 3 III 2.
M illiarde § 38 I 6.
M illion § 38 I 6. 
mindestens § 40 III 2. Anm. 2. 
Mischverben § 6 I 2., V (Kon

jugation); § 53 I 3. Anm. 
(Konjunktiv II) 

miss- §81.; -fallen § 1411;
-lingen § 14 II 

m it § 59 X 
mit Hilfe §616. 
mit- § 7 1. 
mittags § 42 II 4. 
m itteileii § 14 III 
mittels, vermittels § 61 6. 
mitten § 42 IV  
Modaladverb § 42 III; — mit 

Dativ bzw. Akkusativ § 43;
- mit Zeit- und Mafianga- 
ben im Akkusativ § 43 II;
§40 I (Komparation); ~ mit 
-er + -weise § 42 III 3.; - die 
mit -halber oder -falls gebil
det werden § 42 III 4. 

modale Angabe § 22 V III 
modale Nebensatze § 31 
Modalsatze § 31 III, IV  
Modalverb § 6 V 3. (Konjuga

tion); § 12 II 3. (Perfekt); 
§18,- als selbstandige Ver
ben § 18 I; — mit zwei Infi- 
nitiven § 18 IV; § 19 III 
(Passiv); § 20 (Stellung in 
Nebensatzen); - zur subjek-

tiven Aussage § 20; § 18 II;
§ 21 I (mit Futur); § 48 (ha
ben zu, sein zu); § 53 I 3 
(Konjunktiv II); § 55 I, § 56
III (Konjunktiv I)

Modus § 52
mogen § 12 II 3. (Perfekt); § 18

I (Modalverben); § 20 I (zur 
subjektiven Aussage); § 53 I
3. (Konjunktiv II); § 56 III 
(indirekter Imperativ) 

moglich § 16 II 4. 
moglicherweise § 42 III 2. 
Moglichkeit § 18 I (Modalver

ben); § 48 (haben zu, sein 
zu); § 49 (Gerundivum) 

Monarch § 2 II 3.
Mord begehen/veriiben § 62 II 
morgen § 42 II 3. 
morgens § 42 II 4. 
morgig- § 42 IV  Anm. 1. 
Musikant § 2 II 2. 
mussen § 6 V I 1. (Konjugati

on); § 12 II 3. (Perfekt); § 18 
I; § 20 I (zur subjektiven 
Aussage); § 53 I 3. (Kon
junktiv II)

Mut § 3 III 2. (Artikelge- 
brauch); § 39 IV  2. (Dekli
nation)

Mutter § 1 I

N
n-Deklination § 2 
nach § 3 III Anm. (Artikel);

§ 59 X I (m it Dat.) 
nach unten/oben § 42 IV 
nach- § 7 1.
Nachbar § 2 II 4. 
nachdem § 26 III 
nachdenken iiber § 15 III 
nachher § 42 II 3.
Nachkomme § 2 II 1. 
nachldssig in § 44 
Nachsicht § 3 III 2. 
nachstens § 40 III 2. (Kompa

rativ); § 42 II 3. (Adverb) 
nachts § 42 II 4. 
nah § 40 III 2. 
nahe § 43 I 
sich nahem § 14 II 
Name § 2 II 5.
Namen von Stadten, Landern 

und Kontinenten § 3 III 1.

Narr § 2 II 4.
Nationalitat § 3 III 3. 
natiirlich § 42 III 2. 
neben § 60 V
Nebensatz-Konjunktion § 25 
Nebensatze § 25; § 16 I (dass- 

Satze); - der Art und Weise 
§ 31; ~ der Einschrankung 
§ 30; - der Folge § 29; ~ der 
Zeit § 26; - des Grundes 
§ 27; § 34, § 56 II (Frage
satze) 

nebst § 59 X II 
Neffe §2111.
Negation § 22 I 
negative Anweisung § 18 I 
nehmen § 11 1. (Imperativ);

§ 62 I (feste Verbindungen) 
neidisch auf § 44 
nennen § 6 V 3. (Konjugati

on); § 14 IV  (mit zwei Akk.); 
§ 53 I 3. (Konjunktiv II) 

neulich § 42 II 2. 
nicht § 22 I (Satzstellung);

§ 51 (Rangattribute) 
nicht brauchen §18 1 
nicht notwendig § 16 II 4. 
nicht nur - sondern auch 

§ 24 II 5. 
nichts § 33 Anm. (nichts ande

res als); § 37 I (Indefinitpro- 
nomen); § 39 IV 4. (Dekli
nation) 

nichts + Relativsatz § 35 VI 
nie § 42 II 4.
Niederlande § 3 III 1. 
niemals § 42 II 4.
-nis § 1 II Anm. 1. 
noch § 17 I
normalerweise § 42 III 3. 
notig § 16 II 4.
Notiz nehmen § 62 II 
notwendig § 16 II 4. 
Notwendigkeit § 18 I (Modal

verben); § 48 (haben zu, sein 
zu); § 49 (Gerundivum) 

Numerus § 1 (Pluralbildung);
§ 35 I 1.; - im Relativsatz 
§ 35 II 3. 

nun § 42 II 1.
nur § 51 (Rangattribut); § 54 I

2. (irrealer Wunschsatz) 
niitzen § 12 II 4. (Perfekt); § 14

II (m it Dat.)



354 Anhang

von Nutzen sein § 62 III 
niitzlich fur § 44

0
ob § 34 (Fragesatz); § 56 II (in- 

direkter Fragesatz) 
oben § 42 IV 
oberhalb § 61 2. 
obgleich § 30 I 
obig- § 42 IV  Anm. 1.
Objekt § 14; § 22 V III (Satz

stellung) 
obschon § 30 I 
obwohl § 30 I 
Ochse §2111. 
oder § 23 I (Position 0), IV  4.

(Subjektwiederholung), V 3. 
oft § 42 II 4.
oftmals § 38 III 3. Anm. (Zahl

wort); § 42 II 4. (Adverb) 
ohne § 3 III Anm. (Artikelge- 

brauch); § 58 VI (mit Akk.);
- ... dass § 54 V; - ... zu 
§33

01 § 3 III 2. (Artikelgebrauch); 
§ 39 IV 2. (Deklination)

Ordinalzahlen § 38 II

P
Paar/paar § 38 I Anm. 2. 
Pakistani § 2 II 
Partizip als Substantiv § 41 
Partizip Perfekt § 6 I 5. (B il

dung); § 11 Anm. 2. (Impe
rativ); § 12 (Perfekt); § 19 I 
(Passiv); § 22 (Satzstellung); 
§ 45 (Zustandspassiv); § 46 
(Partizipialkonstruktion);
§ 47 (Partizipialsatze) 

Partizip Prasens § 46 (Partizi
pialkonstruktion); § 47 (Par
tizipialsatze); § 49 (Gerun
divum)

Partizipialkonstruktion § 46;
- mit dem Zustandspassiv 
§ 46 IV; § 49 (Gerundivum)

Partizipialsatz § 47 
Passiv § 19; - in der Infin itiv

konstruktion § 19 IV; ~ mit 
Modalverben § 19 III; - mit 
und ohne Subjekt § 19 II;
§ 46 II; ~ im Konjunktiv I 
§ 55 IV; - im Konjunktiv II 
§ 53 III

Passiversatz § 19 III (mit Mo
dalverben); § 48 (haben zu, 
sein zu); § 49 (Gerundivum) 

Pate §2 111. 
peinlich § 43 I 
Perfekt § 6 (Konjugation);

§ 12; -mit haben § 12 II;
- mit sein § 12 I; § 18 II 
(Modalverben); § 19 I (Pas
siv); - + Zeitangabe statt 
Futur II § 21; § 26 (Tempus- 
wechsel); § 63 (Tempusge- 
brauch)

Personalpronomen § 4 (Dekli
nation); § 22 IV  (Satzstel
lung); § 39 V (Adjektivde- 
klination)

Personennamen § 3 III 1. 
personliche Beziehung § 14 II 
pflegen § 16 II 1.
Pflicht § 18 I 
Philosoph § 2 II 3. 
planen § 55 I 2.
Plural § 1 II (Bildung, Sub- 

stantivdeklination); § 3 II 
(Artikelgebrauch) 

Plusquamperfekt § 6 I 6.
(Konjugation); § 12 (mit ha
ben und sein); § 18 II (Mo
dalverben); § 19 I (Passiv);
§ 26 III (Tempuswechsel);
§ 63 (Tempusgebrauch) 

politische Bezeichnungen 
§ 3 III 1.

Polizist § 2 II 2. 
Possessivpronomen § 5; § 39

III (Adjektivdeklination) 
Praposition § 57; § 7 (Verbzu

satz); Verb mit - § 16; Fra
gewort mit - § 17 II; § 22 
Vllff. (Satzstellung); Relativ
satze mit - § 35 III; Adver
bien mit - § 44; - mit dem 
Akkusativ § 58; - mit dem 
Artikel §31; — mit dem Da
tiv § 59; - mit dem Genitiv 
§ 61; - mit Akkusativ oder 
Dativ § 60 

Prapositionalobjekt § 15 I;
§ 16 II 2. (dass-Satze/Inf.K.); 
§ 22 X (Satzstellung)

Prasens § 6 (Konjugation);
§ 18 II (Modalverben);
§ 19 I (Passiv); - + Zeitan

gabe § 21; § 26 III (Tempus
wechsel); § 63 (Tempusge
brauch)

Prasens + Zeitangabe statt 
Futur I § 21 

Prdsident § 2 II 2.
Prateritum § 6 (Konjugation); 

§ 18 II (Modalverben);
§ 19 I (Passiv); §26 III 
(Tempuswechsel) § 63 
(Tempusgebrauch)

Prinz § 2 II 4.
Produzent § 2 II 2.
Pronomen - im Akkusativ 

und Dativ § 22 IV; § 23 III 
(Satzstellung); - im Neben
satz § 25; § 56 I (indirekte 
Rede)

Pronominaladverb § 15 III 
Anm.; § 2 X (Satzstellung) 

prophetisches Futur § 21 
Protest einlegen § 62 II

R
Rabe §2 111.
Rache nehmen § 62 II
rachen ап/fiir § 15 III
Rangattribute § 51
rasen § 6 V I 1.
sich rasieren § 10 4.; § 12 II 2.

(Perfekt) 
raten § 14 II; ~ zu § 15 III 
rauben § 14 III 
Rebell § 2 II 4.
Rechenarten § 38 I 
rechnen § 6 IV  2. (Konjugati

on); § 11 4. (Imperativ) 
rechnen auf/mit § 15 III 
recht § 42 III 2. (Modaladver

bien); § 43 I (m it Dat.)
Recht haben § 62 II 
rechts § 42 IV  
Redensarten § 62 IV  
reflexive Verben § 10; § 12 II

2. (Perfekt); § 15 I (Praposi
tionalobjekt); § 46 Vorbem. 
(Partizipialkonstruktion) 

Reflexivpronomen § 10 1.;
§ 22 V I (Satzstellung) 

regelmafiige Verben § 6 I 3. 
reich an § 44 
reichen § 14 III 
reisen §1211.
Reisende § 41
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Rektion der Verben § 14 
Relativpronomen § 35; § 39 V 

(Adjektivdeklination) 
Relativsatze § 35; ~ mit Prapo

sitionen § 35 III; - mit wo(-) 
§ 35 IV; ~ mit was § 35 VI;
- mit wer, wessen, wem, wen 
§ 35 V; § 36 II 3. (Demon
strativpronomen); - mit 
sein + zu § 49 

rennen § 6 V 3.
Riese §2111. 
rot vor § 44 
Rothaarige § 41 
Riicksicht nehmen § 62 II 
riickwdrts § 42 IV 
rudem § 6 V I 2.

S
sagen § 14 III (m it Dat. und 

Akk.); § 16 II 1. (dass-Sat- 
ze/(Inf.-K.); § 53 I 2. (Kon
junktiv II) 

samt § 59 X III
samtliche § 37 II (Indefinitpro- 

nomen); § 39 I 2. (Adjektiv
deklination)

Satellit § 2 II 3.
Satzglieder § 22 I 
Satzstellung § 22-24 (Haupt

satz); § 25 (Nebensatz) 
Satzverbindung § 23 (Kon

junktionen Pos. 0); § 24 
(Konjunktionen Pos. I)

Saudi § 2 II
schaden § 12 II 4. (Perfekt);

§ 14 II (m it Dat.) 
schcidlich fiir § 44 
schaffen § 62 I 
scharf §401111. 
scheinen § 14 V II (mit Pradi- 

katsnominativ); § 16 II 1.,
4. (dass-Satze/Inf.-K.) 

schelten § 14 IV 
schenken § 14 III 
schicken § 14 III 
schimpfen § 14 IV 
schlafen § 11 1. (Imperativ);

§ 12 II 4. (Perfekt) 
schlecht §42 1111. 
schlimmstenfalls § 42 III 4. 
schmecken § 14 II 
Schmerz § 1 I 
schneiden § 55 I 2.

schon § 17 I (differenzierte 
Entscheidungsfragen); § 51 
(Rangattribut) 

schreiben § 14 III; - an/uber 
§ 15 III 

Schritt halten § 62 II 
Schuldige § 41 
schiitzen § 6 V I 1.; - vor § 15

III
schwach § 40 III 1. 
schwache Verben § 6 I 2. 

(Konjugation); § 53 I 2. 
(Konjunktiv II)

Schweiz §3 1111. 
schwer § 43 II 
schwimmen § 12 I Anm. 2. 
sehen § 18 III 
sehnen nach § 15 III 
sehr § 42 III 2. 
sein § 5 I (Possessivprono

men)
sein §611,111 1. (Perfekt); § 11

1. (Imperativ); § 12 I 3. (Per
fekt); § 14 V II (m it Pradi- 
katsnominativ); § 19 I (Pas
siv); § 45 (Zustandspassiv);
§ 47 Anm. (Partizip Pra
sens); § 53 I 1., II 1. (Kon
junktiv II); § 55 I 3. (Kon
junktiv I) 

sein zu § 48 
Seismograph § 2 II 3. 
seit § 59 X IV  
seit(dem) § 26 IV 
seitens, von seiten § 61 2. 
seither § 42 II 2. 
seitwarts § 42 IV 
selbst § 36 III Anm. (Demon

strativpronomen); § 51 
(Rangattribut) 

senden § 6 V 3. (Konjugation);
§ 14 III (mit Dat. und Akk.) 

senken § 13 II 
setzen § 13 I 
sich § 10 
sicher § 42 III 2. 
sie/Sie § 4
Singular § 1-2 (Substantivde- 

klination); § 3 (Artikelge- 
brauch); § 6 (Verbkonjuga- 
tion) 

sinken § 13 II
sitzen § 12 II 4. (Perfekt); § 13 

I (sitzen/setzen)

Sklave §2111. 
so § 24 II 2. (konsekutive 

Konj.); § 28 I Anm. 2. (Be- 
dingungssatze) 

so dass § 29 
so ... dass § 54 V 
so ..., dass § 29 
sobald § 26 III 
soeben § 42 II 2. 
sofort §42111. 
sogar §51 
solange § 26 II 
solch § 39 V
solcher, -e, -es § 36 I (Demon

strativpronomen); § 39 I 2. 
(Adjektivdeklination)

Soldat § 2 II 3. 
sollen § 12 II 3. (Perfekt); § 18 

I; § 19 III (Passiv); § 20 I 
(zur subjektiven Aussage);
§ 56 III (indirekte Rede) 

Somali § 2 II 
sondern § 23 I, IV 4., V 5. 
sonst § 54 II 
sorgen fiir/um  § 15 III 
Sozialist § 2 II 2.
Soziologe § 2 II 3. 
spa ter § 42 II 3. 
spitz § 40 III 2. Anm. 3. 
zur Sprache bringen/kommen 

§ 62 III
sprechen mit/iiber/von § 15 III 
sprengen § 13 II 
Sprichworter § 3 III 5. 
springen § 13 II 
spiiren § 18 IV 
ss § 1 II
li §111 
Staatenlose § 41 
Stadte- oder Landernamen 

§35 IV 
Stahl § 3 III 2.
Stamm § 6 I 1.
Stammformen § 6 I 4. 
Stammvokal § 6 III 1. 
stark §401111. 
starke Verben § 6 I 2. (Konju

gation); § 53 I 1. (Konjunk
tiv II) 

statt § 61 5. 
staunen iiber § 15 III 
stecken § 12 II 4. (Perfekt);

§ 13 I (transitiv/intransitiv) 
stehen § 12 II 4. (Perfekt); § 13
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I (transitiv/intransitiv); § 53 
I 3. (Konjunktiv II) 

stehlen § 14 III 
stellen § 13 I 
Stellung der Modalverben 

§ 18 II; ~ des konjugierten 
Verbs § 22 I 

Stellung nehmen § 62 II 
sterben § 12 I 2. (Perfekt); § 53

I 3. (Konjunktiv); ~ an/fur 
§ 15 III 

stets § 42 II 4. 
stiften § 62 I
stolz § 40 III 2. Anm. 3.; - auf 

§44
streicheln § 6 V I 2. 
streiten mit/um § 15 III 
Student § 2 II 2.
Subjekt § 16 I; § 22-24 (Stel

lung in Hauptsatzen); § 25 
(Satzstellung in Nebensat- 
zen)

subjektive Aussage § 20 
subjektlose Passivsatze § 19 II 
Sudan §31111.
Superlativ § 3 I (bestimmter 

Artikel); § 40 I 2., II; ~ + Re
lativsatz § 35 VI; § 38 II 6. 
(Zahlworter) 

sympathisch § 43 I

T
tatsachlich § 42 III 2. 
Taubstumme § 41 
teilnehmen § 7 4.; ~ an §15 III 
Temperaturen § 38 I 
Tempora § 6 (Verbkonjugati- 

on); § 12 (Perfekt); ~ in der 
Infinitivkonstruktion § 16 
III; § 19 (Passiv); § 20 I I 1. 
(subjektive Modalverben);
§ 21 (Futur); § 53 (Konjunk
tiv II); § 55 (Konjunktiv I);
§ 63 (Tempusgebrauch) 

Temporaladverbien § 42 II 
temporale Angabe § 22 V III 
temporale Konjunktion 

§ 24 II 4. 
temporale Nebensatze § 26 
Tempusgebrauch § 63 
Terrorist § 2 II 2. 
teuer § 40 III 2. Anm. 4. 
tief §43 11 
Tote § 41

tottreten § 7 4. 
tragen § 6 III, III 1. 
transitive Verben § 12 II 1. 

(Perfekt); § 13 (transitiv/in
transitiv); § 46 II (Partizipi
alkonstruktion)

Trauer § 3 III 2. 
treffen § 62 I 
sich treffen § 10 4. 
treiben § 62 I 
trennbare und untrennbare 

Verben § 9 
trennbare Verben § 7; § 16 I 

(Infinitivkonstruktionen);
§ 57 (Prapositionen); § 62 I 
(feste Verbindungen) 

treu § 43 I 
trotz § 61 4.
trotzdem 24 II 3.; § 30 I Anm.

(obwohl)
Tiirkei §3 1111.

U
uber § 60 VI 
iiber- §911. 
iiberfahren § 9 II 2. 
tiberfallen § 9 II 2. 
tiberfuhren § 14 V 
iiberhaupt nicht § 42 III 2. 
tiberkochen § 9 II 2. 
tiberlassen § 14 III 
iiberlaufen § 9 II 2. 
uberleben § 9 II 2.
Uberlebende § 41 
iiberlegen § 43 I 
sich iiberlegen § 9 II 2. 
iibermorgen § 42 II 3. 
tiberraschen § 9 II 2. 
ubersetzen § 9 II 2. 
ubertreiben § 9 II 2. 
iibertreten § 9 II 2. 
uberweisen § 9 II 2. 
iiberzeugen § 16 II 3. 
tiberzeugt von § 44 
iiberziehen § 9 I 4.
Uhrzeiten § 38 I 
um § 58 V II 
um...willen §617. 
um ... zu § 32; § 33 
um- § 9 I 1. 
umarmen § 9 II 3. 
umbinden § 9 II 3. 
umbringen § 9 II 3. 
umfahren § 9 I 4.

umfallen § 9 II 3. 
umgeben § 9 II 3. 
umkehren § 9 II 3. 
umkommen § 9 II 3.; § 12 I 2.

(Perfekt) 
umkreisen § 9 II 3. 
umringen § 9 II 3. 
umsonst § 42 III 2. 
umstdndehalber § 42 III 4. 
umsteigen § 9 II 3. 
umstellen § 9 II 3.
Umstellung § 22 III 
umwerfen § 9 II 3. 
umziehen § 9 II 3. 
unangenehm § 16 II 4. 
unbedingt § 42 III 2. 
unbestimmte Mengenbegriffe 

§ 3 III 2. (Artikelgebrauch);
§ 39 IV  2., IV  Anm. (Adjek- 
tivdeklination) 

unbestimmte Zahlworter 
§ 39 II 3. 

unbestimmter Artikel § 1 III 
(Substantivdeklination);
§ 3 II; § 39 II (Adjektivdekli- 
nation) 

und §23 1, IV  1. 
unerfreulich § 16 II 4. 
ungeachtet § 61 4. 
ungewohnlich § 42 III 2. 
unmoglich § 16 II 4. 
utmotig § 16 II 4. 
unpersonliche Verben § 14 1

2. (mit Akk.); § 16 II 4. 
(dass-Satze/Inf.-K.) 

unregelmafiige Verben §613. 
uns § 10 
unser § 5 I 
Unsicherheit § 54 VI 
unten § 42 IV 
unter § 60 V II 
unter der Bedingung § 28 II 
unter- § 9 I 1. 
unterbrechen § 9 II 4. 
unterbringen § 9 II 4. 
unterdessen § 42 II 2. 
unterdriicken § 9 II 4. 
untergehen § 9 I, II 4. 
unterhalb § 61 2. 
unterhalten § 9 II 4. 
unterhalten mit/uber § 15 III 
sich unterhalten § 10 4. 
unterlassen § 9 II 4., § 16 II 1. 

(dass-Satze/Inf.-K.)
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unterlegen § 43 I 
unterrichten § 9 II 4. 
unterscheiden § 9 II 4. 
Unterschied machen § 62 II 
unterschreiben § 9 I 
unterstiitzen § 9 II 4. 
untersuchen § 9 II 4. 
untrennbare Verben § 8; § 9 I 

1. (trennbar/untrennbar);
§ 14 I 2. (mit Akk.); § 62 I 
(feste Verbindunbgen) 

unverstandlich § 16 II 4. 
unweit § 61 2.
Urheber einer Handlung 

§ 19 II 
Utopist § 2 II 2.

V
Vater § 1 I 
ver- §8 1.
sich verabreden § 10 3. 
Verabredung treffen § 62 II 
sich verabschieden § 10 4. 
Verantwortung ubemehmen/auf 

sich nehmen/tragen § 62 II 
Verben § 6 (Konjugation) ; 

schwache ~ § 6 II, Anhang; 
starke - § 6 III; ~ mit Hilfs-e 
§ 6 IV; trennbare - § 7; un
trennbare - § 8; trennbare 
und untrennbare - § 9; 
transitive - § 12 I, § 13,
§ 46 II; intransitive - § 12 I 
4., § 12 II, § 13, § 46 III; re
flexive ~ § 10; ~ mit sein im 
Perfekt § 121; ~ m it haben 
im Perfekt § 12 II; - mit Ak
kusativ § 14 I; - mit Dativ 
§ 14 II; - mit Dativ und Ak
kusativ § 14 III; - mit zwei 
Akkusativen § 14 IV; ~ mit 
Akkusativ und Genitiv § 14 
V; - mit Genitiv § 14 VI;
- mit Pradikatsnominativ 
§ 14 V II; - mit Prapositio
nalobjekt § 15; - m it Infin i
tivkonstruktion § 16; — mit 
dass-Satzen § 16; - des Sa- 
gens § 16 II 1.; § 17 I (Posi
tion in Entscheidungsfra- 
gen); § 18 (Modalverben);
§ 22 I (Stellung im Haupt
satz); § 25 (Stellung im Ne

bensatz); ~ in festen Verbin
dungen § 62; 

verbieten § 14 III (m it Dat. 
und Akk.); § 16 II 3. (dass- 
Satze/Inf.-K.) 

verbittert iiber § 44 
Verbot § 18 I 
verboten § 16 II 4.
Verbrechen begehen/veriiben 

§6211 
Verbzusatze § 7 1. 
verddchtigen § 14 V 
verderben § 53 I 3. 
Vergangenheitsform § 6 

(Verbkonjugation); § 12 
(Perfekt); - in der Infin itiv
konstruktion § 16 III; § 19 
(Passiv); § 20 II 1. (subjekti- 
ve Modalverben); § 21 (Fu
tur); § 53 II (Konjunktiv II); 
§ 55 III (Konjunktiv I) 

vergebens § 42 III 2. 
vergehen § 12 I 2. 
vergessen § 16 I I 1. 
vergleichbar § 43 I 
Vergleichssatze § 31 I, II 
verhasst § 43 I 
Verheiratete § 41 
verkurzte Relativsatze § 35 V

1.
verlangen § 16 II 1.
sich verlassen auf § 15 III; § 16

II 2. (dass-Satze/Inf.-K.) 
sich verletzen § 10 4.
Verletzte § 41
sich verlieben § 10 3.; - in § 15

III
verliebt in § 44 
Verliebte § 41 
Verlobte § 41 
vermeiden §16111. 
vermittels, mittels § 61 6 
vermoge § 61 6. 
vermutlich § 42 III 2. 
Verneinung § 3 II 
verriickt nach § 44 
versaumen § 16 I I 1. 
verschieden von § 44 
verschiedene § 39 II 3. 
verschweigen § 14 III 
verschwenden § 13 II 
verschwinden § 13 II 
versehentlich § 42 III 2. 
versenken § 13 II

versichem § 16 III 2. 
versinken § 13 II 
versprechen § 14 III (m it Dat. 

und Akk.); § 16 II 1. (dass- 
Satze/Inf.-K.) 

verstandlich § 16 II 4. 
verstandlicherweise § 42 III 3. 
verstandnisvoll gegeniiber § 44 
verstehen § 8; sich ~ § 10 4. 
Verstorbene § 41 
versuchen § 8 3.; § 16 II 1.

(dass-Satze/Inf.-K.) 
sich verteidigen § 10 4. 
vertiefen in § 15 III 
vertrauen § 12 II 4. (Perfekt);

§ 14 II (m it Dat.); ~ auf 
§ 15 III

vertraut § 40 III 2. Anm. 3. 
veriiben § 62 I 
Vervielfaltigungszahlen 

§ 38 III 4. 
verwandt mit § 44 
Verwandte § 41 
verweigem § 14 III 
verwundert iiber § 44 
verzeihen § 14 II 
verzichten auf § 15 III; § 16 II

2. (dass-Satze/Inf.-K.) 
verzweifelt § 40 III 2. Anm. 3. 
Verzweiflung § 3 III 2. 
viel § 39 II 3., IV  3. (Adjektiv

deklination); § 37 II (Indefi- 
nitpronomen); § 40 III 2. 
(Komparation) 

vielfaltig § 38 III 4. Anm. 
vielleicht § 21 (Ausdruck der 

Vermutung); § 42 III 2. (Ad
verb)

vielmals § 38 III 3. Anm.
Volk § 1 I 
voll von § 44
von § 59 XV; ~ + Dativ § 3 II,

III 1.; - unten/drau/ien § 42
IV

vor § 3 III Anm.; § 60 V III;
- + Fragewort § 34 

vor- § 7 1.
vorangestellter Genitiv § 39 V 
vorausgesetzt § 28 II 
vorbereiten auf § 15 III 
Vorbereitungen treffen § 62 II 
voreingenommen gegeniiber § 44 
Vorgesetzte § 41 
vorgestem § 42 II 2.
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vorher § 42 II 2. 
vorhin § 42 II 2. 
vorig- § 42 IV Anm. 1. 
vormittags § 42 II 4. 
vom § 42 IV 
vorsichtshalber § 42 III 4. 
Vorsilben § 8 1.
Vorsitzende § 41 
vorwarts § 42 IV 
Vorzeitigkeit § 16 III 1.; § 46

III 2.

W
wachen § 12 II 4. 
wachsen § 12 I 2. 
wagen §16 111. 
wahrend § 26 II (temporale 

Konjunktion); § 61 1. (Prap. 
mit Gen.) 

wahrscheinlich § 21 (Ausdruck 
der Vermutung); § 42 III 2. 
(Adverb) 

wann § 17 II; § 34 (Fragesatze) 
warm § 40 III 1.
Wdrme § 3 III 2. 
warnen § 16 II 3.; ~ vor § 15 III 
warum § 17 II; § 34 (Fragesat

ze)
was § 17 II; § 34 (Fragesatze);

§ 35 V I (Relativsatze); ~ fur 
§17 11 

sich waschen § 10 4.
Wasser § 3 III 2. (Artikelge

brauch); § 39 IV 2. (Adjek- 
tivdeklination)

Wasserkraft § 3 III 2. 
wecken § 62 I 
weder - noch 24 II 5. 
weg- §7 1. 
wegen § 61 3. 
weglaufen § 7 
wegnehmen § 14 III 
sichweigern §16 111. 
weil § 27 
Wein § 3 III 2.
Weise § 41 
Weifie §41 
weit § 43 II 
welch § 39 V
welcher, -e, -es § 17 II; § 39 I 2.

(Adjektivdeklination) 
wem § 17 II; § 34; § 35 V 
wen § 17 II; § 34 (Fragesatze);

§ 35 V (Relativsatze)

wenden § 6 V 3. 
wenig § 39 IV  3. 
wenige § 37 II; § 39 II 3. (Ad

jektivdeklination) 
weniges + Relativsatz § 35 VI 
wenigstens § 40 III 2. Anm. 2. 
wenn § 26 I (temporal); § 28 I 

(konditional); § 54 I 1. (ir
reale Wunschsatze), II (ir
reale Bedingungssatze) 

wenn ... auch noch so § 30 II 
wer § 17 II; § 34 (Fragesatze);

§ 35 V (Relativsatze) 
werden § 6 II (Konjugation); 

§11 1. (Imperativ); § 12 I 2. 
(Perfekt); § 14 V II (m it Pra- 
dikatsnominativ); § 19 I 
(Passiv); § 21 I (Futur); § 53 
I 3. (Konjunktiv II); § 55 I 2. 
(Konjunktiv I) 

wer fen § 53 I 3. 
wert § 43 II 
Wert legen § 62 II 
wessen § 17 II (Fragewort);

§ 34 (Fragewort/Nebensatz); 
§ 35 V (Relativsatze); § 39 V 
(Adjektivdeklination) 

weswegen § 34 
wider § 58 V III 
wider- §911. 
widerrufen § 9 II 6. 
sich widersetzen § 9 II 6. 
widerspiegeln § 9 II 6. 
widersprechen § 9 II 6.; § 14 II 
Widerstand leisten § 62 II 
wie § 17 II (Fragewort); § 31 I 

(Vergleichssatze), III 
(Modalsatze); § 34 (Frage
wort/Nebensatz); § 50 
(Apposition); - + Adverb 
§17 II;- v ie le  §17 II 

wieder § 42 II 4. 
wieder- § 7 1.; § 9 I 1. 
wiederbringen § 9 II 5. 
wiederfinden § 9 II 5. 
wiederholen § 9 I 4., II 5. 
Wiederholungszahlen 

§ 38 III 3. 
wiederkommen § 9 II 5. 
wiedersehen § 9 II 5. 
wild § 40 III 2. Anm. 3. 
wir § 4
wissen § 6 V 3., V I 3. 
wo § 17 II (Fragewort); § 34

(Fragewort/Nebensatz) 
wo(r) + Praposition § 15 II 

(Prapositionalobj.); § 35 IV 
(Relativsatze) 

wohin § 17 II (Fragewort); § 34 
(Fragewort/Nebensatz) 

wohl § 21 (Ausdruck der Ver
mutung); § 42 III 2. (Modal- 
adverb) 

wollen § 12 II 3. (Perfekt);
§ 18 I; § 20 I (subjektive 
Aussage) 

womit § 34 
worauf § 34 
worunter § 34 
wundern § 16 II 4.; sich - 

§ 10 3.; sich - iiber § 15 III 
Wunsch § 18 I 
wunschen § 16 II 1. 
wtirde + Infin itiv § 53 I 3.

Z
Zahl § 5 II 1.
Zahlungsmittel § 38 I 
Zahlworter § 38 
Zeichensetzung § 56 III Anm.;

Anhang 
zeigen § 14 III 
zeit § 61 1.
Zeitformen § 6 (Verbkonjuga- 

tion); § 12 (Perfekt); - in 
der Infinitivkonstruktion 
§ 16 III; § 19 (Passiv); § 20 II
1. (subjektive Modalver
ben); § 21 (Futur); § 53 
(Konjunktiv II); § 55 (Kon
junktiv I); § 63 (Tempusge
brauch) 

zer- §81.
zerstort § 40 III 2. Anm. 3. 
Zeuge § 2 II 1. 
ziehen § 53 I 1., II 1. 
ziemlich § 42 III 2. 
zu § 3 III Anm. (Artikelge

brauch); § 54 V (irreale 
Konsekutivsatze); § 59 XV I 
(mit Dat.) 

zu -t (z.B. zu dritt) § 38 I Anm.
6.

zu tun haben mit § 15 III
zu- § 7 1.
zuerst § 42 II 4.
zufolge § 59 X V II (m it Dat.);

§ 61 3. (mit Gen.)
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zufrieden m it § 44
zufiigen § 62 I
zugetan § 43 I
zugunsten § 61 3.
zuhoren § 7; § 14 II (mit Dat.)
Zukunftsform § 21; § 55 II
zuletzt § 42 II 4.
zum Weinen § 62 III
zumal § 27
zumindest § 40 III 2. Anm. 2. 
Zuneigung § 18 I 
zureden § 14 II 
zuruck- § 7 1.
zuruckhaltend gegeniiber § 44 
zusammen- § 7 1. 
zusehen § 14 II 
Zustand(sanderung) § 12 II 4.;

§ 46 III
Zustandspassiv § 45; § 46 IV

1. (Partizipialkonstruktion) 
zustimmen § 14 II 
zutreffend § 40 III 2. Anm. 3. 
zuwenden § 14 II 
zuwider § 43 I 
zuziehen § 62 I 
Zwang § 18 I 
zwar § 24 II 3.
Zweck § 32 
zwecks § 61 7. 
zweifeln an §15 111 
zwingen § 16 II 3. 
zwischen § 60 IX



Konjugation der Verben

Schwache, regelmafiige Verben

ich / du

sagen

schaden

Prasens
Prateritum
Perfekt
Plusquamperfekt 
Futur I 
Futur II

Prasens
Prateritum
Perfekt
Plusquamperfekt 
Futur1 
Futur II

sage
sagte
habe gesagt 
hatte gesagt 
werde sagen 
werde gesagt haben

schade
schadete
habe geschadet
hatte geschadet
werde schaden
werde geschadet haben

sagst
sagtest
hast gesagt
hattest gesagt
wirst sagen
wirst gesagt haben

schadest 
schadetest 
hast geschadet 
hattest geschadet 
wirst schaden 
wirst geschadet haben

genauso alle Verben, deren Stamm auf d, t oder Konsonant (aufier r) + m oder n endet 
Verben auf -ein und -ern siehe § 6 V und VI

Starke, unregelmaftige Verben*

gehen

sprechen

bindett

Prasens gehe gehst
Prateritum ging gingst
Perfekt bin gegangen bist gegangen
Plusquamperfekt i war gegangen warst gegangen
Futur1 werde gehen wirst gehen
Futur II werde gegangen sein wirst gegangen sein

Prasens spreche sprichst
Prateritum sprach sprachst
Perfekt habe gesprochen hast gesprochen
Plusquamperfekt hatte gesprochen hattest gesprochen
FuturI werde sprechen wirst sprechen
Futur 11 werde gesprochen haben wirst gesprochen haben

Prasens binde bindest
Prateritum band bandest
Perfekt habe gebunden hast gebunden
Plusquamperfekt hatte gebunden hattest gebunden
Futur I werde binden wirst binden
Futur II werde gebunden haben wirst gebunden haben



er/sie/es wir ihr

sagt
sagte
hat gesagt 
hatte gesagt 
wird sagen 
wird gesagt haben

schadet
schadete
hat geschadet 
hatte geschadet 
wird schaden 
wird geschadet haben

geht
ging
ist gegangen 
war gegangen 
wird gehen 
wird gegangen sein

spricht
sprach
hat gesprochen 
hatte gesprochen 
wird sprechen 
wircl gesprochen haber

bliulet
band
hill gebunden 
hatte gehinulen 
wird bhulen 
wild gebmulen huben

sagen
sagten
haben gesagt 
hatten gesagt 
wer din sagen 
werdfn gesagt haben

schaden 
schadeten 
haben geschadet 
hatten geschadet 
werden schaden 
werden geschadet haben

gehe 
gingai
sind egangen 
waren gegangen 
werden gehen 
werden gegangen sein

sprechen
spracjien
haben gesprochen 
hatten gesprochen 
werden sprechen 
werden gesprochen haben

binden
baiuten
haben gebiinden 
halten gebiinden 
weiilt'n binden 
werdrn geliunden liaben

sagt 
sagtet 
habt gesagt 
hattet gesagt 
werdet sagen 
werdet gesagt haben

schadet 
schadetet 
habt geschadet 
hattet geschadet 
werdet schaden 
werdet geschadet haben

geht
gingt
seid gegangen 
wart gegangen 
werdet gehen 
werdet gegangen sein

sprecht
spracht
habt gesprochen 
hattet gesprochen 
werdet sprechen 
werdet gesprochen haben

bindet
bandet
habt gebunden 
hattet gebunden 
werdet binden 
werdet gebunden haben



m il <1<‘Ш b rs t lm m lrn  A rtike l

maikulin feminin neutral
Singular dor junge Vater die junge Mutter < das kleine Kind

den jungen Vater die junge Mutter \ das kleine Kind
dem jungen Vater der jungen Mutter ! dem kleinen Kind
des jungeri Vaters der jungen Mutter ! des kleinen Kindes

Plural die jungen Vater die jungen Mutter ; die kleinen Kinder
die jungen Vater die jungen Mutter ! die kleinen Kinder

\ den jungen Vatern den jungen M Cittern ! den kleinen Kindern
der jungen Vater der jungen M litter ! der kleinen Kinder

genauso wie der Artikel: dieser, jener, welcher, jeder (Sg.), mancher; alle, beide, samtliche (PI.)

mit dem unbestimmten Artikel

maskulin - feminin ' neutral1
Singular \ ein alter Freund eine alte Freundin

1
! ein altes Haus

einen alten Freund eine alte Freundin ! ein altes Haus
einem alten Freund einer alten Freundin ! einem alten Haus
eines alten Freundes einer alten Freundin • einesi alten Hauses

Plural* _ alte Freunde . alte Freundinnen
iii alte Hauser

- alte Freunde alte Freundinnen i alte Hauser
- alten Freunden - alten Freundinnen* i alten Hausern
- alter Freunde - alter Freundinnen ii

alter Hauser

genauso mit Zahlwortern (zwei, drei ...)

ohne Artikel

maskulin feminin neutral

Singular guter Wein klare Luft \ reines Wasser*
guten Wein klare Luft [ reines Wasser
gutem Wein klarer Luft 1 reinem Wasser
guten Weines klarer Luft ! reinen Wassers

Plural junge Manner junge Frauen ] kleine Kinder
junge Manner junge Frauen J kleine Kinder
jungen Mannern jungen Frauen I kleinen Kindern
junger Manner junger Frauen 1 kleiner Kinder

* ulcMtlv h mit tl<-i I >«*k 111 t*ii inn ohm* A iiiki'l tin I 'I и i *i I 
I Ml IV и <' 1111.1111. well d ir I ‘ 1111.11« i н 11 it i ц IMMI'IU < *1 i i n cnlli.ill

Unbestimmte Mgngenbegrific* ohne* Artikc*l im Sinful.ir 
sind nicht ziihlbar uiul hahi'ii kciiu n I’lur.il



mit Possessivpronomen

maskulin feminin neutral
mein alter Freund meine alte Freundin mein altes Haus
meinen alten Freund meine alte Freundin mein .iltes 1 laus
meinem alten Freund meiner alten Freundin meinem alten 1 laus
meines alten Freundes meiner alten Freundin meines alten 1 lauses

meine alten Freunde meine alten Freundinnen meine •ilton Hauser
meine alten Freunde meine alten Freundinnen meine alten 1 lauser
meinen alten Freunden meinen alten Freundinnen' meinen alien Hausern
meiner alten Freunde meiner alten Freundinnen meiner alien Hauser

genauso wie das Artikelwort: kein, irgendein (Sg.), irgendwelche (PI.)
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