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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ III (ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ) ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

 
 
ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ II 

(ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ) ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 2016/2017 ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ / 
Ѐ. Ѐ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ.Ѐ. ЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀ). // ЀЀЀ ЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ. Ѐ. – ЀЀЀЀЀ: ЀЀЀ-ЀЀ 
ЀЀЀЀЀ, 2016. – 40 Ѐ. 

 
 
 
 
 
 

 
ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ. Ѐ., ЀЀЀЀ. ЀЀЀ. ЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ. Ѐ., ЀЀЀЀ. ЀЀЀ. ЀЀЀЀ 

 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ.Ѐ., ЀЀЀЀ. ЀЀЀ. ЀЀЀЀ 
 
 
 
 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ 08.09.2016 

ЀЀЀЀЀЀ 60Ѐ84 1/16. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ. ЀЀЀ. Ѐ. 2,0 

ЀЀЀЀЀ 1200 ЀЀЀ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ», ЀЀЀЀЀ, 2016 

© ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ.Ѐ., ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ.Ѐ. 2016 
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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ II (ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ) ЀЀЀЀЀ 
 

1. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. 

2. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀ (ЀЀЀ) 

ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ 

(ЀЀЀ) 

ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀ 

5-6 

ЀЀЀЀЀЀ 

12 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ) 

12 25 

74 + 4 ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ 

47+ ЀЀЀ-

ЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ 1) 

 7 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ) 

(ЀЀЀЀЀ 2) ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

15 14 

ЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ 1) ЀЀ-

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 

11 ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

(ЀЀЀЀЀ 2) ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ – 9 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

20 35 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

(ЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ) 

max 

12 

2-3 + 2 

ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ  

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ – 59 

7-8 

ЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ 1) 

12 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ) 

12 
45 

150 + 4 

ЀЀ ЀЀ-

ЀЀЀЀЀ 

75+ ЀЀЀ-

ЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ 2) ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 8 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ 1) 

7 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ) 

(ЀЀЀЀЀ 2) ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

15 15 

ЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ – (ЀЀЀЀЀ 1) 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ- 

11 ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

(ЀЀЀЀЀ 2) ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ – 9 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

20 40 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

(ЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ) 

max 

12 

2-3 + 2 

ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ  

ЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ 100-150 ЀЀЀЀ) 
20 50 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ – 87 

9 

ЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ 1) 

12 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ) 

12 60 

203 + 5 

ЀЀ  

ЀЀЀЀЀЀ 

95 + 

ЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ 
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ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀ (ЀЀЀ) 

ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ 

(ЀЀЀ) 

ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ 2) ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 8 ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ 1) 

7 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ) 

(ЀЀЀЀЀ 2) ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ-

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ  

15 13 

ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

(ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀ) 

20 30 

ЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ 1)  

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

– 11 ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

(ЀЀЀЀЀ 2) ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ – 9 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

20 40 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

max 

25 

2 ЀЀ ЀЀ-

ЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀ+ 3 

ЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

(ЀЀЀЀЀ 200-250 ЀЀЀЀ) 

20 60 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ – 120 

10-11 

ЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ 1) 

12 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ) 

12 
60 

207+ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀ 

95 + 

ЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ 2) ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 8 

ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ) 
20 30 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ 1) 

7 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ) 

(ЀЀЀЀЀ 2) ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ-

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

15 17  

ЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ – (ЀЀЀЀЀ 1) 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ- 

11 ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

(ЀЀЀЀЀ 2) ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ – 9 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

20  40 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀ. 

25 

2 ЀЀ ЀЀ-

ЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀ + 3 

ЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

(ЀЀЀЀЀ 250-300 ЀЀЀЀ)  

20 60 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ – 120 
 

3. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 5-6-Ѐ, 7–

8-Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ 9-Ѐ, 10–11-Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀ-
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ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

4. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

5. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ). 

6. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ; ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. 

7. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ) ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ. 

8. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. 

9. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ). 

10. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  

11. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ 1-

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. 

12. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  

13. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀ. 

 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  
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Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. 

Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ.  

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ (ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ) Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ.  

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ (ЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 1). 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ.  

Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ: 

-  ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ; 
-  ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ: 
– Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ; 
– ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ.  

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 2), ЀЀ-
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. 
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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 1 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ II ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ( ) ____ ЀЀЀЀЀЀ  

____________________________________________________________________________________ 

(ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ) 

____________________________________________________________________________________ 

 (ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ) 

 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ _________ЀЀЀЀ, (ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ), ЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ.  

(ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ). 

____________________________________________________________________________________ 

 

ЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ 

 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 2 

 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ă___ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ  

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

____________________________________________________________________________________ 

(Ѐ.Ѐ.Ѐ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ) 

 

ЀЀЀЀЀ ( )_______ЀЀЀЀЀЀ ________________________________________________________________ 

(ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ) 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ____________________________________________________________________ 

(ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ) 

ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ _________________________________________________________________________ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ: 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ: ________________________________________________________ 

(ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ.Ѐ.Ѐ. – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ). 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ: _________________________________________________________________________ 

(ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ.Ѐ.Ѐ. – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ). 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ (ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ) ______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ: 

1) ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ; 

2) ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ _____________. 

 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ) ________ (ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ) 

 

 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ  

Ѐ.Ѐ.Ѐ. _____________________________________________(ЀЀЀЀЀЀЀ) 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ  

Ѐ.Ѐ.Ѐ. _____________________________________________(ЀЀЀЀЀЀЀ) 

Ѐ.Ѐ.Ѐ. _____________________________________________(ЀЀЀЀЀЀЀ) 
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ЀЀЀЀЀЀЀ 
 

5–6 ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ 1 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (LESEVERSTEHEN) 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ (A), ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (B), Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (C). ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 25 ЀЀЀЀЀ. 

Vielleicht wird alles gut 
Unbekannte Wörter 
• schlecht in der Schule sein – ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 
• sitzen bleiben – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 
• schimpfen – ЀЀЀЀЀЀ 
• toben – ЀЀЀЀЀЀ 
• abholen – ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ-ЀЀЀЀ 
• versetzen – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 
 

Ich heiße Lena. Ich bin ziemlich schlecht in der Schule. Ich kann nicht gut lesen, 
und beim letzten Diktat hatte ich achtzehn Fehler. „Achtzehn Fehler, Lena!“, hat Frau 
Kammer gesagt. „Ich glaube, du musst dich etwas mehr anstrengen, sonst wirst du wo-
möglich nicht versetzt.“ Ich habe einen großen Schreck bekommen, als ich das hörte. Ich 
will nicht sitzen bleiben. Ich will in keine andere Klasse gehen. Ich mag Frau Kammer 
gern. Und ich möchte weiter neben Regine Öhme sitzen, so wie jetzt. 

„Bitte doch deine Mutter, dass sie jeden Tag mit dir lernt", hat Frau Kammer noch gesagt.  
Aber meine Mutter kann nicht mit mir lernen. Sie geht nachmittags arbeiten. Ich bin 

die Älteste, ich muss die Zimmer sauber machen und einkaufen. 
Um vier kommt mein Vater, der schimpft so viel. Er sieht gleich fern, und meine 

Geschwister toben herum, und dabei soll ich Schularbeiten machen. Mein Bett steht im 
Wohnzimmer, und meistens kann ich nicht einschlafen, weil der Fernseher läuft.  

Nach der Schule wollte ich am liebsten mit keinem reden. Doch Regine kam hinter 
mir. Regine ist noch nicht lange in unserer Klasse. Sie hat sich am ersten Tag ganz von al-
lein neben mich gesetzt, und mittags gehen wir oft zusammen bis zur großen Kreuzung. 

„Sei doch nicht so traurig“, sagte sie. „Ich habe auch elf Fehler. Aber meine Mutter 
diktiert mir jetzt jeden Tag eine Seite, das hilft bestimmt. Das musst du auch machen.“ 
Dann musste ich weinen. „Was ist denn los?“, hat Regine immer wieder gefragt. Da habe 
ich ihr alles erzählt. Sie hat zugehört und ein ganz komisches Gesicht gemacht und nichts 
mehr gesagt. Kein Wort. Nicht mal „auf Wiedersehen“. 

Zu Hause stand ein Haufen Geschirr herum, das musste ich abwaschen. Danach bin 
ich auf die Straße gegangen. Schularbeiten habe ich nicht gemacht. Ich habe mich auf die 
Treppenstufen gesetzt. Auf einmal stand Regine neben mir. „Tag, Lena“, sagte sie. „Ich 
will dich abholen." 

„Warum denn?“, fragte ich und dachte: Das meint sie ja doch nicht ernst. „Du sollst mit 
zu uns kommen“, sagte sie. „Dann können wir zusammen mit meiner Mutter Diktat üben.“ 

„Warum denn?“, fragte ich wieder, und da sagte Regine: „Weil du versetzt werden 
sollst. Ich möchte gern mit dir in einer Klasse bleiben.“ Wirklich, das hat sie gesagt. Zu-
erst wollte ich es immer noch nicht glauben. Aber dann bin ich mit zu ihr gegangen, und 
vielleicht wird jetzt alles gut. 
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1. Lena ist nicht gut in der Schule. 
2. Lena schreibt Diktate immer schlecht. 
3. Frau Kammer ist die Lehrerin von Lena, die sie mag. 
4. Wenn Lena nicht besser lernt, wird sie sitzen bleiben. 
5. Lenas Mutter lernt mit Lena jeden Tag. 
6. Lena hat 2 Schwester und einen Bruder. 
7. Lena hilft den Eltern zu Hause. 
8. Manchmal kann Lena nicht einschlafen, weil der Fernseher läuft.  
9. Regine ist keine Neue in Lenas Klasse. 
10. Regines Mutter diktiert ihr täglich die Wörter und die Sätze auf einer Seite. 
11. Regine lädt Lena zu Gast ein, um mit ihr zu spielen. 
12. Regine möchte gern mit Lena sitzen bleiben. 

 
ЀЀЀЀЀЀЀ 2 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (HÖRVERSTEHEN) 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (A – richtig), ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (B – falsch), ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (C – steht nicht im Text). ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 14 ЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀ I 
1. Der Winter ist schon aus. 
2. Das Wetter ist in dieser Jahreszeit immer schön und warm. 
3. Ostern ist ein Frühlingsfest. 
4. Ostern ist nur für die Eltern und die Großeltern. 
5. Ostern ist ein großes Kinderfest. 
6. Osterei ist ein Symbol für das neue Leben und Auferstehung von Jesus Christus. 
7. Nur in Deutschland bemalt man die Ostereier. 

ЀЀЀЀЀ II 
8. Wohin verstecken die Eltern die Ostereier? 
Ѐ) im Haus oder im Garten   B) im Haus oder im Hof 
9. Wie suchen die kleinen Kinder die Ostereier? 
Ѐ) nicht gern     B) gern 
10. Wer bringt den deutschen Kindern die Ostereier? 
Ѐ) der Ostermann     B) der Osterhase 
11. Bringen die Osterhasen in Russland die Ostereier? 
Ѐ) nein      B) ja 
12. Was für Gerichte macht man zu Ostern in Deutschland? 
Ѐ) aus Quark     B) aus Eier 
13. Womit backt man Torten und Kuchen? 
Ѐ) mit Osterdekor    B) mit Ostereier 
14. Was gibt es in Russland? 
Ѐ) Osterbrot, Osterquarkkuchen  B) Osterbrot, Osterkuchen 
15. Wo gibt es schöne Frühlingsfeste? 
Ѐ) in anderen Ländern    B) in anderen Kulturen  
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ЀЀЀЀЀЀЀ 3 
ЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ  

(Lexikalisch-Grammatische Aufgabe) 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 1 Ѐ ЀЀЀЀЀ 2. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 35 
ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ – 20. 

Gartenzwerge 
Im Süden Deutschlands – besonders ___A___ Thüringen – kann man oft in kleinen 

____1____vor den Häusern sympathische kleine Skulpturen sehen. Das sind berühmte 
deutsche____2____. Ein Gartenzwerg ___B___ immer einen grauen___3___. Sein Alter 
___C___ unbestimmt. Er trägt eine rote ___4___, lächelt und hat ein freundliches___5___. 
Er ___D___ mitten im Garten ___6___ oder versteckt im Gras liegen.  

Seine ___7___sind verschieden. Ein Zwerg kann oft von Beruf Gärtner ___E___. Er 
kann ___8___ Bergmann sein. Dann hat er ___F___ elektrische Laterne in der__9__. Er 
ist auch Jäger, Angler, Sänger. Seine Lieblingsmusikinstrumente __G___die Ziehharmo-
nika oder die Flöte. Es gibt auch den „gebildeten“ Gartenzwerg, der ein ___10___ liest. 

Rund vierhundert verschiedene Modelle der Gartenzwerge sind ___H___dem 
Markt. ___I___größte Hersteller produziert jedes Jahr über 800000 Exemplare und ein 
Drittel davon geht in den Export. Die lustigen Männchen sind überall beliebt. Manche 
Leute meinen, dass Gartenzwerge im Garten bedeuten: „Hier wohnen ___11___ Men-
schen“. 

ЀЀЀЀЀ I 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ (1-11) ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀ. 6 ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀ.  

 Nummer 
der Lü-

cke 
Buch  

Gesicht  
Bart  

stehen  

Hut  
Gärten  
auch  

Gartenzwerge  
oder  

Hobbys  
Berufe  

Zipfelmütze  
Hand  
Arm  

Zeitung  
böse  
gute  

ЀЀЀЀЀ II 
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ.  

A B C D E F G H I 
         

 
ЀЀЀЀЀЀЀ 4 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (SPRECHEN) 
Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ 1,5 ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀ ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ: 

 das Wetter im Herbst 
 der Schulanfang in Russland und in 

Deutschland 
 die Schüler 

 
 



 11

7–8 ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ 1 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (LESEVERSTEHEN) 
ЀЀЀЀЀ I 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ (A), ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (B), Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (C). ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 25 ЀЀЀЀЀ. 

Warten auf die große Stadt 
„Ich will unbedingt raus aus dieser furchtbaren Enge“, sagt Marion, ein neunzehn-

jähriges Mädchen, das in einem Dorf bei Weilheim wohnt. „Sobald ich mein Abitur habe, 
ziehe ich sofort in eine richtige Großstadt". 

„Schon als kleines Kind haben mich die Großstädte total fasziniert. Wenn ich ein-
mal mit meinen Eltern nachts durch eine große Stadt gefahren war, hatte ich völlig ge-
bannt aus dem Fenster rausgeguckt. Die vielen Lichter und Menschen, die unzähligen Au-
tos – alles war so riesig und beeindruckend. Seitdem träume ich dauernd davon, in einer 
Großstadt zu leben. 

Vor drei Jahren war ich zum ersten Mal ohne meine Eltern im Urlaub. Ich habe 
mich mit meiner Freundin in den Zug gesetzt und bin nach Berlin gefahren. Das war das 
erste Mal, dass ich mich im Urlaub so richtig wohl gefühlt habe – noch viel wohler, als 
wenn ich irgendwo am Meer gesessen oder Gebirgslandschaften genossen hätte: Das Le-
ben auf der Straße, die vielen völlig unterschiedlichen Menschen und die alte Berliner U-
Bahn mit den Straßenmusikern - das fand ich so ungewöhnlich und neu, so richtig toll. 

Wenn ich das Abitur geschafft habe, möchte ich erst einmal ein Jahr lang jobben. 
Möglichst verschiedene Jobs, einfach Erfahrungen sammeln. Und das kann man sicherlich 
am besten in einer großen Stadt verwirklichen. 

Vielleicht ziehen mich Großstädte vor allem deshalb an, weil ich gerne allein bin: In ei-
ner Großstadt ist man doch echt auf eine ganz eigene Art alleine. Man geht dort einfach in der 
Masse unter. Das mag ich besonders. Manche stört es vielleicht, wenn in den Großstädten alles 
so überfüllt ist. Ich dagegen brauche das. Gerade das vermisse ich in meinem kleinen Dorf. 

Ich gehe zum Beispiel gerne einkaufen in einer großen Stadt.  
In einer Großstadt kann man einerseits nicht nur besser allein sein, man hat anderer-

seits auch viel mehr Möglichkeiten, mit Menschen in Berührung zu kommen. In Berlin 
habe ich jeden Tag neue Leute kennen gelernt. 

Menschen zu beobachten ist mein großes Hobby. Am liebsten setze ich mich in ein 
Café und sehe ihnen zu – wie sie zum Beispiel mit ihren Händen gestikulieren, daraus 
kann man auch sehr viel lesen. Ob jemand schüchtern ist oder aufgeschlossen, ob jemand 
ehrlich ist oder ein Schauspieler. In einer richtigen Stadt gibt es so viele verschiedene und 
lustige Typen, dass man sie tagelang gespannt nur anschauen könnte. 

Wenn ich mir jetzt mein weiteres Leben auch für einen kurzen Augenblick in Weil-
heim vorstelle, wird mir schlecht.  

 

1. Marion lebt in einer kleinen deutschen Stadt Weilheim. 
2. Marion will in einer Großstadt leben. 
3. Marion hat das Abitur schon gemacht. 
4. Als kleines Kind hat Marion in einer Großstadt gelebt. 
5. Im Urlaub fühlt sich Marion immer wohl. 
6. Reisen mag Marions am liebsten. 
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7. Die große Stadt gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln 
und zu jobben. 

8. Marion mag allein sein. 
9. Aber manchmal vermisst Marion ihr kleines Dorf.  
10. In einer Großstadt kann man neue Kontakte besser anknüpfen.  
11. Am liebsten sitzt Marion im Café und kommuniziert mit den Menschen. 
12. Die Menschen, ihre Gestikulation interessieren Marion sehr. 

ЀЀЀЀЀ II 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀ (0-Ѐ). ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 20 ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ – 20. 

0. Unter Internet versteht man das globale Netz… 

13. Über Internet kann man…. 
14. Aber Internet übt nicht nur… 
15. Im Internet gibt es auch einige Sachen… 
16. Internet ist praktisch für alle sehr attraktiv… 
17. Die Information aus dem Internet kann… 
18. Es ist für uns wichtig, wenn wir im Internet sind… 
19. Insbesondere wichtig ist es für die meisten jungen Leute, 
20. Das Leben im Internet ist teilweise illusorisch und unecht, 
Fortsetzungen:  
Ѐ) welches alle lokale und globale Nutzer in ein einheitliches System vereinigt. 

Ѐ) nützlich, unnützlich oder sogar schädlich sein. 
Ѐ) einen positiven Einfluss auf unser Leben aus. 
D) alte und neue Freunde finden, Kontakte aufbauen und pflegen, Briefe und Bilder 

austauschen. 
E) alles unter Kontrolle zu halten. 
F) die den Menschen viel Geld, Zeit und Gesundheit entnehmen können.  
G) die Zeit zu kontrollieren, die sie dem Internet widmen. 
H) aus diesem Grund wird es das menschliche Leben nie ersetzen können. 
I) weil dort jeder für sich etwas Interessantes bzw. Nützliches finden kann. 

 

ЀЀЀЀЀЀЀ 2 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (HÖRVERSTEHEN) 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (Ѐ – richtig), ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (B – falsch), ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (C – steht nicht im Text). ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 15 ЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀ I 
1. Malen ist das Hobby von Marko. 
2. Marko träumt davon, Kunstmaler zu werden. 
3. Die Schwester von Marko heißt Marion. 
4. Marko holt seine Schwester immer aus dem Malkurs. 
5. Die Kleinen arbeiten mit einer populären Maltechnik. 
6. Der Malkurs findet in der Schule statt. 
7. Der Malkurs ist nicht teuer. 
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ЀЀЀЀЀ II 
8. Wer besucht den Malkurs? 
A) nur die Mädchen  B) die Mädchen und die Jungen C) drei Jungen 
9. Wie lange beschäftigt sich Marko mit dem Malen? 
A) ein Jahr    B) einige Monate    C) seit 6 Monaten 
10. Was malt der Junge am liebsten? 
A) Menschen, Tiere  B) abstrakte Kunst   C) Natur  
11. Was findet Marko beim Malen am interessantesten? 
A) das Zeigen von vielen Emotionen  
B) dass sein Name auf dem Bild steht  
C) das leere Blatt Papier 
12. Wie viele Lehrer gibt es in dem Malkurs? 
A) einen Lehrer   B) zwei Lehrer    C) viele Lehrer 
13. Was lernt man in dem Malkurs? 
A) verschiedene Maltechniken und was mit den Farben machen kann 
B) die Farbentechniken  
C) abstrakte Kunst 
14. Empfiehlt Marko allen, diesen Malkurs zu besuchen? 
A) ja     B) nein   C) er weiß nicht, ob es allen gefällt 
15. Was gibt es in diesem Malkurs? 
A) einen Probeunterricht  B) einen Deutschunterricht  C) einen Testunterricht 

 
ЀЀЀЀЀЀЀ 3 

ЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ  
(Lexikalisch-Grammatische Aufgabe) 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 1 Ѐ ЀЀЀЀЀ 2.  
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 40 ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ – 20.  

ЀЀЀЀЀ I 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ (1-11) ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀ. 6 ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ.  

Schule – was gefällt euch daran, was würdet ihr gerne ändern? 
Sophie, 13 Jahre alt 

Wenn ich etwas in der Schule ändern könnte, würde ich zuerst mal den Unterricht 
__A___ halb 9 Uhr ___1___lassen. Ich finde, 8 Uhr ist viel zu ___2___, da ist ___B___ 
meistens noch müde, und man muss sonst auch immer so früh aufstehen. Ich muss schon 
um 6 Uhr___3___, ___C___ ich mit dem Bus in die Schule fahre. 

Weil ich so früh aufstehen muss, meinen meine Eltern immer, ich soll auch ganz 
früh ___D___Bett gehen. Das will ich überhaupt nicht, das ___E___ doch öde. Da gibt es 
fast jeden Tag ___4___. 

Außerdem sollte es keinen ___5___am Samstag geben. Fünf Tage Unterricht in der 
Woche sind doch wirklich genug, und in den Büros und Banken braucht man ja am Sams-
tag auch nicht zu ___6___.  

Und dann finde ich es blöd, dass man an unserer Schule nur zwei Fremdsprachen 
___7___ kann. Seit zwei ____8___lerne ich Englisch, und in diesem Jahr ____F____ ich 
Französisch angefangen. Ich habe eine ___9___in Athen, und ich würde auch gerne ein 
bisschen ___10___lernen, aber das gibt es nicht als Unterrichtsfach. 

Überhaupt finde ich, sollte es mehr Fächer an der Schule geben, und die Schüler 
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sollten dann selber auswählen können, ____G___ sie gerne lernen wollen. Z.B. bin ich da-
für, ___H___ es zweierlei Musikunterricht geben soll: einen für Klassik und so einen für 
Pop-Musik. Da sollte man wählen können, ich würde natürlich Pop-Musik__11___. Ich 
glaube, da würde man auch lieber ___I___ Schule gehen. 

 Nummer 
der Lücke 

spät  
Ärger  
Freude  

anfangen  
arbeiten  

früh  
aufstehen  

Brieffreundin  
Griechisch  

wählen  
Unterricht  

Jahren  

Monate  
Brieffreund  

Spanisch  
lernen  
spielen  

ЀЀЀЀЀ II 
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ.  
A B C D E F G H I 

         
 

ЀЀЀЀЀЀЀ 4 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (SPRECHEN) 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ 1,5 ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀ ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀ: 
• Sport im Leben der Menschen 
• Die Winter - und Sommersportarten 
• Die Olympischen Spiele 
• Sport in deinem Leben 

 
 

ЀЀЀЀЀЀЀ 5 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ (SCHREIBEN) 

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ – 150 ЀЀЀЀ (ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ). ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀ- 20. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ –50 ЀЀЀЀЀ. 

So eine Bescherung! 
Vor Weihnachten begegnen dem Briefträger meist frohe Gesichter. Aber als er Frau 

Reiman klingelt, macht sie ein trauriges Gesicht. „So viel Post, und da freuen Sie sich 
nicht?“ fragt er. Er drückt ihr vier Karten und zwei Briefe in die Hand. 

„Mein Hansi ist tot“, seufzt Frau Reiman. „Da werde ich morgen den Weihnachts-
abend ganz allein verbringen müssen…“ 

Mittelteil…. 
Als der Briefträger nach den Feiertagen vorbeikommt, hört er wieder fröhliches Ge-

zwitscher bei Frau Reiman. Da weiß er, dass er mit seiner Idee Erfolg gehabt hat. 
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9 ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ 1 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (LESEVERSTEHEN) 
Lesen Sie den Text, dann lösen Sie die darauf folgenden Aufgaben. Bestimmen Sie, ob die 
Aussagen (richtig-A), (falsch-B) sind, oder es gibt solche Information im Text nicht (steht 
nicht im Text – C). Die Zeit ist 40 Minuten. 

Teil I 
Die Ganztagsschulen 

Eine Ganztagsschule hat das Ziel, Schüler während eines großen Teils des Tages unter-
zubringen. Sie ist eine Alternative zum Schulhort und wird teilweise auch als Kooperations-
verbund von Schule und Schulhort betrieben. Die Ganztagsschule grenzt sich ab einerseits 
gegen die Normalschule (ohne Mittagessen, ohne Aufgabenhilfe oder Betreuung außerhalb 
der Lektionen) und andererseits gegen Internate, in denen die Kinder bzw. Jugendlichen auch 
den Abend, die Nacht und überdies je nachdem das Wochenende verbringen. Die Freizeit und 
die Unterrichtszeit sind in der Ganztagsschule verschränkt und bilden eine Einheit. Die Kin-
der müssen für jeden Tag der Woche da sein: sie gehen je nach Schule meist zwischen 16 und 
17 Uhr nach Hause, nachher wird oft eine Spätbetreuung angeboten. Ganztagsschulen stellen 
eine Schulform dar, die im Zuge der Diskussion um Chancengleichheit in ihrer Verbreitung 
zunimmt. 

Als ein Vorteil der Ganztagsschulen gegenüber den Normalschulen wird die Möglich-
keit zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schülern und Lehrern genannt, da es am 
Nachmittag meist lockerer zugeht als während des morgendlichen Unterrichts. Die Klassen-
gemeinschaften verbringen längere Zeit zusammen als in anderen Schulen, was das Sozialle-
ben positiv beeinflusst. Dazu kann der Stundenplan (Abfolge der Fächer, Pausen, etc.) den 
Bedürfnissen der Schüler besser angepasst werden. Damit die Freizeit, die für die individuelle 
Entwicklung einer Persönlichkeit sehr wichtig ist, in einer Ganztagsschule nicht zu kurz 
kommt, werden in den Nachmittagsstunden mehr künstlerische oder sportliche Fächer unter-
gebracht als in der Normalschule. Die so genannten Freizeitstunden sind mit den Unterrichts-
stunden verflochten. Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen und demographischen Ent-
wicklung hält man es für sinnvoll, mittels Ganztagsschulen Möglichkeiten zu schaffen, dass 
beide Elternteile am Erwerbsleben teilnehmen können, da die Kinder einen großen Teil des 
Tages betreut sind. Anders als beim ähnlichen Konzept vormittags Schule, nachmittags Hort 
ist der Nachmittag meist fest in den schulischen Ablauf – mit klarem und unmissverständli-
chem Bildungsauftrag – integriert und hat nicht nur eine erzieherische Betreuung. 

Zentrale Folgewirkung einer ganztägigen Betreuung ist, dass der erzieherische und bil-
dende Einfluss der Eltern auf ihr Kind zu Gunsten des Einflusses der Schule abnimmt. Zudem 
geht den Kindern die zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit notwendige Freizeit verlo-
ren. Zum Teil wird auch befürchtet, dass die Ganztagsschule die Schüler in ihrer psychischen 
und körperlichen Leistungsfähigkeit überfordert sowie dass die emotionale Bindung zu den 
Eltern geschwächt werden, während die Kinder andererseits verstärkt schlechten Einflüssen 
wie zum Beispiel von verhaltensauffälligen Mitschülern ausgesetzt sind. 

Dass andere Länder mit Ganztagsschulsystem, zum Beispiel Schweden und Kanada, 
bei PISA besser abgeschnitten haben, wird von den Kritikern auch auf andere Umstände zu-
rückgeführt. Vielfach seien da die Rahmenbedingungen wie beispielsweise die Ausstattung 
der Schulen erheblich besser. Auch kleinere Lerngruppen tragen dazu wesentlich bei, dass 
sich die schulischen Leistungen verbessern. Zudem ist in beiden Staaten das pädagogische 
und therapeutische Angebot für Problemschüler besser. Dies ist in Deutschland nicht oder 
kaum möglich. 
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Lesen Sie nun folgende Aussagen zum Inhalt des Textes! Wenn die Aussage richtig ist, 
schreiben Sie daneben A. Wenn die Aussage falsch ist, schreiben Sie daneben B. Wenn die 
Aufgabe nicht im Text steht, schreiben Sie daneben C. Tragen Sie Ihre Antworten ins Ant-
wortblatt ein. 

1. Eine Ganztagsschule wird völlig als Kooperationsverbund von Schule und Schul-
hort betrieben. 

2. Es ist obligatorisch, dass der Schüler sich bis 16-17 in der Schule aufhält. 
3. Die Ganztagsschule unterscheidet sich von einer Normalschule auch dadurch, 

dass die Beziehungen von Lehrern und Schülern nicht so starr sind.  
4. Die Vorteile und die Nachteile der Ganztagsschulen werden weit und breit in der 

Gesellschaft besprochen. 
5. Im Mittelpunkt des Konzeptes einer Ganztagsschule steht das künftige Sozialleben.  
6. Die so genannten Freizeitstunden gehen mit den Unterrichtsstunden in Überein-

stimmung. 
7. Im Vergleich zum Schulhort ist der wichtigste Vorteil der Ganztagsschule, dass 

beide Elternteile arbeiten können.  
8. Beim ähnlichen Konzept vormittags Schule, nachmittags Hort ist der Zugang zu 

möglichen Hobbys begrenzt 
9. Die Ganztagsschule braucht in der Zukunft einen klaren und verständlichen Bil-

dungsauftrag.  
10. Als Nachteil der Ganztagsschule gilt hohe Belastung der Schüler durch intensi-

ves Lernen. 
11. Andere Länder mit Ganztagsschulsystem haben größere Erfolge als Deutschland 

erzielt. 
12. In Schweden und Kanada ist das pädagogische und therapeutische Angebot für 

Problemschüler besser.  
Teil II 

Finden Sie eine passende Fortsetzung zu den Sätzen in diesem Text. Die erste Antwort (0-
A) ist schon gegeben. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein. Die Zeit ist 20 Mi-
nuten. 

Wie Kinder und Jugendliche heute lesen 
0. Stell dir folgende Szene vor: Du musst im Unterricht etwas vorlesen, _________ . 
13. Die Hände schwitzen und zittern, du weiβt nicht, _________ . 
14. So geht es sicher manchen Kindern und Jugendlichen, _________  
15. Wegen solcher negativen Erfahrung _________ .  
16. Wie kommt es, dass manche Schüler gar nicht lesen? _________ . 
17. Warum ist Lesen _________  
18. Es erweitert den Wortschatz und das Allgemeinwissen. Das häufige Lesen lässt 

_________  
19. So sorgt es dafür, _________ . 
20. „Es gibt für die lesefaulen Jugendlichen mehrere Buchreihen aus verschiedenen 

Verlagen, _________“, sagte uns ein Mitarbeiter der Stadtbücherei Rudow. 
Fortsetzungen: 
A) jeder konzentriert sich auf dich, dir ist heiβ.  
B) wenn sie laut vorlesen müssen. 
C) eigentlich so wichtig? 
D) dass man auch beim Vorlesen im Unterricht sicherer wird und sich dadurch nicht 

mehr so hilflos fühlt. 
E) was du gerade vorgelesen hast. 
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F) Weil es ihnen keinen Spaß macht, weil sie keine Zeit haben, weil sie nicht schnell 
lesen können oder weil sie teilweise schlechte Erlebnisse hatten – dies jedenfalls waren ein 
paar der Antworten, die wir bei unserer Umfrage erhalten haben. 

G) einen sicherer und schneller werden. 
H) die genau auf diese Gruppe zielen  
I) lesen viele generell nicht gern. 

 

ЀЀЀЀЀЀЀ 2 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (HÖRVERSTEHEN) 

Hören Sie eine Meinung über Lebenswünsche. Sie hören den Text zweimal. Lesen Sie zuerst die 
Aufgaben 1-15. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. 
Kreuzen Sie bei den Aufgaben 1-7 an: Richtig – A, Falsch – B, im Text nicht vorgekommen – C 

1. Stephan möchte die ganze Welt bereisen. 
2. Seiner Meinung nach sind die Kulturen nicht so wichtig. 
3. Stephan berichtet wie man richtig mit den Menschen in der Gesellschaft klar zu 

kommen kann. 
4. Stephan fordert von vielen Menschen soziales Engagement. 
5. Stephan baut Pläne, etwas in der Gesellschaft zu verändern. 
6. Sein dritter Wunsch ist Zufriedenheit in der Gesellschaft. 
7. Stephan will gegen das Konkurrenzdenken kämpfen. 

Kreuzen Sie bei den Aufgaben 8–15 die Satzergänzung an, die dem Inhalt des Textes ent-
spricht! 

8. Stephan möchte die verschiedenen Menschen und Kulturen kennen lernen und 
auch davon … 

A profitieren    B lernen   C handeln   D engagieren 
9. Der kulturelle Austausch ist … wichtig. 
A nicht immer    B manchmal C selten   D enorm 
10. Ein zweiter Wunsch von Stephan ist, dass viel mehr Menschen nicht nur auf sich 

schauen, sondern auch den Mut haben, … zu übernehmen. 
A Freunde und Nachbarn  B Hilfe   C Verantwortung  D Konkurrenz 
11. Diese Menschen können deswegen von Freunden oder Nachbarn … angesehen 

werden. 
A blöd     B stolz   C freundlich  D verständnisvoll 
12. Ohne soziales Engagement kann man … . 
A alles verlieren    B nichts verändern  
C nicht profitieren   D regelmäßig etwas ändern 
13. Jeder sagt: „Das ist schlecht“, aber nur … haben den … etwas zu tun. 
A einige, Wunsch    B einzelne, Möglichkeit    
C die wenigsten, Mut   D 30%, Mut 
14. Stephan möchte, dass dieses ewige Konkurrenzdenken … . 
A stattfindet   B existiert    C auffällt   D aufhört 
15. Das Konkurrenzdenken … die guten menschlichen Beziehungen. 
A stört    B zerstört    C erfrischt   D entwickelt 

 

ЀЀЀЀЀЀЀ 3 
ЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 

(LEXIKALISCH-GRAMMATISCHE AUFGABE) 
Lesen Sie den Text und erfüllen Sie danach Aufgaben 1 und 2 
Die Zeit ist 40 Minuten. 
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E-Learning wird immer beliebter 
Als E-Learning wird computer- und internetgestütztes Lernen bezeichnet. Dabei 

wird mit einer _ 1_ Wissen vermittelt oder Trainer und Seminarteilnehmer treffen _ A _ in 
sogenannten _ 2 _ Klassenräumen. "E-Learning hat den Vorteil, dass die Lernenden selbst 
_ 3 _ können, wann und wo sie lernen", sagte Scheer. So werden Trainings mit Unterstüt-
zung von Video-, Sprach- und Chatfunktion am PC unabhängig _ B _ einem bestimmten 
Ort durchgeführt. Sehr häufig kommt in der _ 4 _ eine Kombination von Präsenzveranstal-
tungen und E-Learning zum Einsatz, bei dem die Lerneinheiten am Computer _ 5 _ und 
das Wissen vertieft wird. E-Learning entwickelt sich offensichtlich _ C _ einem wichtigen 
Bestandteil der Aus- und Weiterbildung. Eine repräsentative Umfrage des Hightech-
Verbands BITKOM _ 6 _ , _ D _ 17 Millionen Bundesbürger den Computer gezielt zum 
Lernen einsetzen. Das _ 7 _ 36 Prozent der PC- und Internetnutzer in Deutschland. Beson-
ders weit ist E-Learning in der beruflichen _ E _ verbreitet: etwa ANZEIGE 41 Prozent 
der Befragten und _ 8 _ nutzen den Computer _ F _ die persönliche Aus- oder Weiterbil-
dung. Unter Rentnern, Hausfrauen und Arbeitslosen sind es immerhin noch 23 _ G _. "In 
der aktuellen Wirtschaftskrise sollten die _ 9 _ aktiv auf die Weiterbildung ihrer Mitarbei-
ter setzen ", sagte BITKOM-Präsident Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer. „Moderne Trai-
ningsformen _ 10 _ Computer und Internet sollten dabei eine zentrale _ H _ spielen, weil 
E-Learning Zeit und Geld _ 11 _“. _ I _ könnten die Arbeitnehmer insbesondere in Phasen 
der Kurzarbeit mit Unterstützung durch die Arbeitsagenturen rechnen. 
Aufgabe 1. Entscheiden Sie, in welche Lücken (1-11) folgende Wörter hineinpassen. Pas-
sen Sie auf: 6 Wörter bleiben übrig. 

 Num-
mer der 
Lücke  

Praxis  

ergab  

bestimmen  

nachbearbeitet  

Auszubildenden  
Lern-Software  

über  
zusammen  
entspricht  

Unternehmen  
damit  

Einsatz  
per  

lesen  
spart  

virtuellen  
kostet  

Aufgabe 2. Fügen Sie in die Lücken A-I je ein Wort ein, das grammatisch in den Kontext 
hineinpasst. Schreiben Sie Ihre Lösungen ins Antwortblatt. 

A B C D E F G H I 
         

 

ЀЀЀЀЀЀЀ 4 
ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (LANDESKUNDE) 

Lesen Sie die Aufgaben 1 – 10. Kreuzen Sie die richtige Lösung (a, b oder c) an. Tragen 
Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein. Die Zeit ist 15 Minuten. 

1. Die Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg heiratete 
mit ... Jahren den späteren … . 

a) 16, … Zaren Peter III.   b) 14, … Zaren Peter II.  
c)  15, … Zaren Pawel I.   d) 16, … Zaren Alexander I. 
2. Katharina II. war eine außerordentlich gebildete Herrscherin. Für ihre umfangrei-

chen Kunstsammlungen ließ sie in St. Petersburg … bauen. 
a) eine Bibliothek     b) die Kleine und die Große Eremitage  
c) das Russische Museum   d) Das Kunstmuseum  
3. Interessanterweise stammte der erste russische Partisan ebenfalls aus Deutsch-

land. Im Krieg gegen Napoleon im Jahre 1812 befehligte der deutsche Adlige … als Gene-
ral in russischen Diensten ein eigenes Kavallerie-Korps. 
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a) Laurentius Blumentrost   b) Heinrich Gambs 
c) Ferdinand von Wintzingerode  d) Franz Krüger 
4. 1883 nahm … die russische Staatsbürgerschaft an, die Zweigniederlassung der 

Siemens & Halske AG erhielt den offiziellen Status eines kaiserlichen Hoflieferanten. Für 
seine unternehmerischen Verdienste erhob Zar Nikolaus II. … 1895 in den Adelsstand. 

a) Wilhelm Halske    b) Carl von Siemens  
c) Karl von Halske    d) Werner von Siemens 
5. … war maßgeblich beteiligt an der politischen und ökonomischen Modernisie-

rung des russischen Staates, beispielsweise durch die Einführung eines Parlaments, der 
Duma. Zar Nikolaus II. beauftragte ihn 1905 als ersten Regierungschef Russlands mit der 
Kabinettsbildung. Er forcierte den Bau der Transsibirischen Eisenbahn und verantwortete 
eine Währungsreform. 

a) Otto Schmidt  b) Ludwig Stieglitz c) Sergej Witte  d) Peter Struve 
6. … ein russischer Dichter und Diplomat, war längere Zeit bei der russischen Ge-

sandtschaft in München. Zum 200. Geburtstag im Dezember 2003 wurde im Münch-
ner Dichtergarten ein bronzenes Denkmal von … enthüllt. 

a) Fjodor Iwanowitsch Tjuttschew   b) Wassili Schukowskij 
c) Alexander Sergejewitsch Gribojedow d)Pawel Iwanowitsch Katenin 
7. Erste wissenschaftliche Erfahrungen von Lomonossow sind mit der Stadt … ver-

bunden.  
a) Erfurt   b) Marburg   c) Freiburg   d) Magdeburg 
8. In keinem Land außerhalb Russlands lebte der Schriftsteller Fjodor Dostojewski 

so lange wie in Deutschland. In Wiesbaden schrieb Dostojewski das erste Kapitel von „ 
…“, seine Casino-Erfahrungen in Wiesbaden, Bad Homburg und Baden-Baden flossen in 
den Roman „ …“ ein.  

a) „ Idiot“ … „Der Spieler“   b) „Schuld und Sühne“ … „Der Spieler“ 
c) “ Die Dämonen“ … „Idiot“   d) „Der Jüngling“ … „ Die Dämonen“  
9. Der russische Clown … ist der letzte lebende der großen Zirkusclowns des 20. Jahr-

hunderts von Weltgeltung, hat eine Deutsche geheiratet und lebt seit 1991 in Deutschland. 
a) Juri Nikulin  b) Karandasch  c) Grock   d) Oleg Popow 
10. Franz Liszt stellte 1880 in Baden-Baden Erste Sinfonie von … , die von allen 

begeistert wurde, obwohl Musik und Komponieren nur sein Zeitvertreib waren. 
Ѐ) Alexander Borodin    b) Sergej Rachmaninow  
c) Anton Rubinstein    d) Michail Glinka 

Lesen Sie die Aufgaben 11 – 20. Kreuzen Sie die richtige Lösung (a, b oder c) an. Tragen 
Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein. Die Zeit ist 15 Minuten. 

11. In welcher Stadt wurde Wilhelm von Humboldt geboren? 
a) in Berlin    b) in Potsdam   c) in Frankfurt/Oder 
12. Alexander von Humboldt war … . 
a) älter als Wilhelm  b) jünger als Wilhelm  c) Zwillingsbruder von Wilhelm  
13. Schon als 13-Jähriger sprach Wilhelm fließend … und war mit wichtigen Auto-

ren der jeweiligen Literatur vertraut.  
a) Griechisch, Latein und Französisch   b) Griechisch und Latein 
c) Latein und Französisch  
14. In welcher Stadt hatte Wilhelm von Humboldt erste Begegnungen mit Friedrich 

Schiller und Johann Wolfgang von Goethe? 
a) in Jena   b) in Göttingen   c) in Weimar  
15. Alexander von Humboldt wurde als „ … “ gefeiert.  
a) „Naturforscher der ganzen Welt“ b) „Weltforscher“    c) „zweiter Kolumbus“ 
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16. Bereits während seiner … war Alexander von Humboldt zum außerordentlichen 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften ernannt worden. 

a) Amerika-Reise   b) Zentralasien-Reise  c) Russlandexpedition 
17. Den krönenden Abschluss des Reformwerks von Wilhelm von Humboldt bildete 

die Gründung der Berliner Universität … . 
a) 1810    b) 1809    c) 1807 
18. Hat Alexander von Humboldt eine wissenschaftliche Russlandexpedition orga-

nisiert? 
a) nie     b) zweimal    c) ja 
19. Wilhelm von Humboldts Universitätsidee sah für den Universitätsbetrieb und 

das Verhältnis zwischen Dozenten und ihren Studenten die Einheit von … vor. 
a) Organisation und Lehre    b) Dozenten und Studenten  
c) Forschung und Lehre 
20. Die Horizonte seines Denkens waren offen – so offen wie nur selten in der Ge-

schichte des abendländischen Denkens. Wissenschaft und Bildung sollten keine Bildungs-
brocken aufhäufen: Wirkliche Bildung zielte für Alexander von Humboldt vielmehr auf 
eine Kernkompetenz: … . 

a) die Fähigkeit zum Zusammendenken  b) die Fähigkeit zur Forschung  
c) die Fähigkeit zum Zusammenleben 

 

ЀЀЀЀЀЀЀ 5 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (SPRECHEN) 

Äußern Sie bitte Ihre Meinung zum Thema „Ist die Schuluniform heute aktuell?“. Die 
Zeit für die Vorbereitung in Paaren ist 2-3 Minuten. Die Gesprächszeit ist 3- 5 Minuten. 
Folgende Aspekte können dabei besprochen werden:  

• Ist es sinnvoll in der heutigen Schule?  
• Welche Vor – und Nachteile hat das Problem?  
• Stört die Uniform die Entwicklung der Persönlichkeit?  

 

ЀЀЀЀЀЀЀ 6 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 

(Kreatives Schreiben) 
Lesen Sie den Anfang und das Ende der Geschichte. Wie könnte der Handlungsablauf der 
Geschichte aussehen? Erfinden Sie den Mittelteil (200-250 Wörter). Verlassen Sie sich 
dabei auf Ihre eigenen Kenntnisse und Erfahrungen, versuchen Sie sich in die Personen 
hineinzuversetzen. Sie haben 60 Minuten Zeit. 

Ein unvergesslicher Morgen 
Das ist ein gewöhnlicher Morgen. Ich erwache aus einem unruhigen Schlaf. In der 

Wohnung ist es still. Die Mutter muss schon auf die Arbeit gegangen sein. Ich verlasse die 
Wohnung wie immer um 7 Uhr 30. Wie es scheint, schläft das ganze Haus noch. Überall 
herrscht Stille. Ich sehe mich um. Erst jetzt fällt mir auf, dass in den letzten Minuten kein 
einziges Auto an mir vorübergefahren ist, kein Fußgänger, kein Hund, kein Vogel. Lang-
sam wird es mir unheimlich. Ich überquere die Straße bei rot, keiner hindert mich daran. 
Ich gehe an Geschäften vorbei. Kein Mensch weit und breit. Träume ich?  
Ich gehe weiter zu meiner Schule, aber das Schulgebäude ist leer. Panik steigt in mir auf. 
Ich renne - renne - renne. Tränen schießen mir aus Verzweiflung in die Augen. Ich bin al-
lein. Ich denke an meine Freunde, Verwandten, an meine Eltern. Wo sind sie? Ich blicke, 
mehr aus Gewohnheit, auf meine Uhr:  

Mittelteil…. 
Wer könnte sich so was vorstellen! Ich bin wieder glücklich. Ende gut, alles gut! 
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10–11 ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ 1 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (LESEVERSTEHEN) 
Lesen Sie den Text, dann lösen Sie die darauf folgenden Aufgaben. Bestimmen Sie, ob die 
Aussagen (richtig – A), (falsch – B) sind, oder es gibt solche Information im Text nicht 
(steht nicht im Text – C). Die Zeit ist 40 Minuten. 

Teil I 
Willkommen im Club 

Der 22-jährige Sebastian Schnitzenbaumer aus München machte mit seiner jungen 
Firma eine verrückte Karriere. Er gehört zu einem exklusiven Zirkel von Menschen, die an 
der Zukunft des World Wide Web arbeiten.  

Eigentlich müsste es Sebastian Schnitzenbaumer manchmal, wenn er an die letzten 
Monate denkt, ganz schwindlig werden. So wie es jemandem schwindlig wird, der zu 
schnell auf einen Gipfel stürmt, irgendwann nach unten schaut und erst dann merkt, wie 
weit er schon ist. Sebastian ist 1999 weit nach oben gekommen. So weit, dass er jetzt an 
der Zukunft des Internet mitarbeitet. Zusammen mit Computerfirmen wie Hewlett Pack-
ard, IBM und Microsoft, die Zehntausende von Mitarbeitern haben. Sebastian ist erst 22 
Jahre alt, seine Firma hat acht Mitarbeiter und steht noch ganz Anfang.  

Im September vorigen Jahres gründete er gemeinsam mit dem 24-jährigen Pro-
grammierer Malte Wedel in München die Software-Firma Stack Overflow. Beide hatten 
vorher schon als Web-Designer gearbeitet, Makler und Zeitschriften ins Internet gebracht. 
Dabei war ihnen aufgefallen, dass die Layout-Sprache HTML, aus der alle Webseiten be-
stehen, viele Macken hat. "Für manche Aufgaben ist sie wahnsinnig schlecht geeignet", 
erklärt Sebastian. Jedes Mal, wenn etwa der Besucher einer Webseite etwas eintippen 
muss, ist das für den HTML-Programmierer Schwerstarbeit. Sebastian und Malte dachten 
sich also eine Erweiterung von HTML aus. Ein kleines Zusatzprogramm, das dem Pro-
grammierer viel Arbeit abnimmt, das der Besucher der Seite aber gar nicht bemerkt - und 
das mit fast allen Webbrowsern läuft. Eine einfache und ziemlich geniale Idee, an der sie 
fast ein Jahr gearbeitet haben. In Zukunft wird es auch für kleine Firmen leichter, ihre 
Homepages attraktiv zu gestalten. Sebastian und Malte grinsen, wenn sie an ihre Firma 
denken. Weil sie gerade dabei sind, eine Geschichte zu erleben, wie sie sie oft in den In-
ternet-Zeitschriften gelesen haben: eine gute Idee haben, eine eigene Firma gründen und 
reich werden.  

Anfang 1999 schickten die beiden ihr Programm "Mozquito" an das World Wide 
Web Consortium, kurz W3C. "Wir wollten wissen, was die davon halten", sagt Malte. Das 
W3C ist eines der wichtigsten internationalen Gremien im anarchischen Internet. Hier sit-
zen 350 Organisationen und Firmen und versuchen die Regeln festzulegen, nach denen das 
Internet funktioniert. Eine Art Regierung im unregierbaren Internet, die auch über die Zu-
kunft der veralteten HTML entscheidet. Sebastian und Malte glaubten fest, dass ihre Idee 
dabei eine Rolle spielen könnte. Und die Mitglieder des W3C glaubten es offenbar auch, 
denn bald ging bei ihnen eine Mail ein - mit der Aufforderung, doch in der Arbeitsgruppe 
HTML des W3C mitzumachen. Einfach so. Das ist, als würde eine Kreisklasse-
Mannschaft eingeladen, doch mal in der Champions League mitzuspielen. Und dazu 
gleich noch die Fußballregeln neu zu bestimmen. 20 Männer und Frauen sitzen in der 
HTML-Arbeitsgruppe, die an einer modernen Variante der Sprache arbeitet: XHTML. 
Weil die Programmierer in den USA, Japan und Kanada und sonstwo leben, läuft die 
Kommunikation über E-Mail. Jeden Mittwoch um 16 Uhr ist Telefonkonferenz und vier 
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Mal im Jahr treffen sich alle in der Stadt eines Teilnehmers. Damit man auch mal etwas 
trinken gehen kann. Im April fand die erste Konferenz mit Malte und Sebastian in Ams-
terdam statt. Ihre Aufregung legte sich aber schnell: "Das sind alles solche Typen wie wir, 
keine Anzugträger oder so. Eigentlich so wie man sich exzentrische Programmierer vor-
stellt." Der Mann von Hewlett Packard trägt zu seinen langen Haaren gerne knallbunte Ba-
tik-T-Shirts und der Japaner fotografiert ununterbrochen, sogar das Mittagessen. Bei den 
Arbeitstreffen sitzen dann alle um den Konferenztisch, starren in ihre Laptops und disku-
tieren über die Zukunft des Internets. Wenn sich einige langweilen, weil das Thema wie-
der mal sehr trocken ist, lesen sie schnell ihre E-Mails oder schauen online nach, wie es in 
der Firma läuft. Vor ein paar Wochen haben Sebastian und Malte die anderen nach Mün-
chen zum Oktoberfest eingeladen. Da sind sie mit einem Mann von IBM Kettenkarussell 
gefahren und haben einem Internetveteranen erklärt, was eine Maß ist. "Ich hätte nicht ge-
dacht, dass wir so einfach in dieses Gremium reinkommen", sagt Malte. Nur Sebastian hat 
sich nicht darüber gewundert, obwohl die beiden die Jüngsten in der Gruppe sind: "Da 
geht es nicht um Herkunft, Alter, Sprache oder Kleidung. Es geht nur darum, was du drauf 
hast." Ab dieser Woche gibt es ihr Programm "Mozquito" zu kaufen und in ein paar Mona-
ten will Sebastian mit Stack Overflow an die Börse gehen. Er hat keine Höhenangst.  

 

Lesen Sie nun folgende Aussagen zum Inhalt des Textes! Wenn die Aussage richtig ist, 
schreiben Sie daneben A. Wenn die Aussage falsch ist, schreiben Sie daneben B. Wenn die 
Aufgabe nicht im Text steht, schreiben Sie daneben C. Tragen Sie Ihre Antworten ins Ant-
wortblatt ein. 

1. Sebastian Schnitzenbaumer hat beruflich berauschende Erfolge erzielt. 
2. Sebastian hat an der Universität studiert und immer an die Zukunft des World 

Wide Web gedacht. 
3. Bevor Sebastian gemeinsam mit dem 24-jährigen Malte die Firma gründete, hat-

ten die beiden als Web-Designer und Makler gearbeitet. 
4. An der Erweiterung von HTML, einem kleinen Zusatzprogramm, das dem Pro-

grammierer viel Arbeit abnimmt, haben Sebastian und Malte etwa ein Jahr gearbeitet. 
5. In den Internet-Zeitschriften haben sie grinsend über ihre Firma viel gelesen: eine 

gute Idee haben, eine eigene Firma gründen und reich werden.  
6. Die Erweiterung von HTML wurde gleich schnell ausverkauft. 
7. W3C ist der Regierung im unregierbaren Internet gleichzustellen. 
8. Sebastian und Malte schickten eine Anfrage an das W3C. 
9. Bald bekamen Sebastian und Malte eine Mail mit der Forderung, mit einer Kreis-

klasse-Mannschaft in der Champions League mitzuspielen.  
10. Die interne Kommunikation läuft in der Arbeitsgruppe ausschließlich online. 
11. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe entsprechen voll der Vorstellung vom exzent-

rischen Programmierer.  
12. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben viele Hobbies außer Arbeit. 

Teil II 
Finden Sie eine passende Fortsetzung zu den Sätzen in diesem Text. Die erste Antwort (0 -
A) ist schon gegeben. Tragen Sie Ihre Antworten ins Antwortblatt ein. Die Zeit ist 20 Mi-
nuten. 

Das Einkaufsverhalten der deutschen Konsumenten 
0. Wie wichtig ist ________. 
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13. In kaum einem Land in Europa sind Discounter ________. 32 % aller Deutschen 
kaufen ihre Lebensmittel dort. 

14. Noch mehr, 58 %, ________.  
15. Dabei will der deutsche Konsument Qualität auf dem Tisch: Für 22 % der Deut-

schen sind frische Lebensmittel wichtig, 13 % wollen beim Essen Bio-Qualität und 
________. 

16. Kaufen also viele Deutsche frisches Gemüse beim Bauern auf dem Markt? Oder 
Bio-Obst im Bioladen? Nein, ________. 

17. 80 % der Deutschen achten auf aktuelle Sonderangebote, ________. Nur 2 % 
kaufen ihr Essen im Bioladen und nur 4 % auf einem Markt. 

18. Vielen deutschen Konsumenten ist auch ________ . 
19. Aber die gibt es nur im Tante-Emma-Laden, ________ nicht im Discounter. 
20. Im Tante-Emma-Laden kaufen aber ________ ein. 
Fortsetzungen: 
Ѐ) den Deutschen Preis und Qualität des Essens. 
B) jeder zweite möchte Lebensmittel aus der Region kaufen. 
C) die Beratung beim Einkauf wichtig. 
D) 46 % auf einen niedrigen Preis. 
E) gehen in den Supermarkt.  
F) nur 3 % der Deutschen. 
G) der Preis scheint wichtiger zu sein. 
H) wo man noch persönlich bedient wird 
I) so beliebt wie in Deutschland.  

 

ЀЀЀЀЀЀЀ 2 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (HÖRVERSTEHEN) 

Hören Sie ein Gespräch über die Unterschiede von Hamburgern und Bayern. Sie hören 
den Text zweimal. Lesen Sie zuerst die Aufgaben 1- 15. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. 
Kreuzen Sie bei den Aufgaben 1 -7 an: Richtig – A, Falsch – B, im Text nicht vorgekom-
men – C 

1. Matthias kommt aus Bayern und hat keinen Dialekt.  
2. Matthias glaubt, dass die Leute in Hamburg Hochdeutsch sprechen. 
3. Es gibt die berühmte bayerische Gemütlichkeit. 
4. Matthias berichtet über viele Radtouren in Bayern. 
5. Christiane glaubt, die Norddeutschen haben eine andere Vorstellung von der Ge-

mütlichkeit. 
6. Christiane erzählt über einen großen Unterschied in Mentalitäten. 
7. Die Hamburger sind ein bisschen konservativ. 

Kreuzen Sie bei den Aufgaben 8-15 die Satzergänzung an, die dem Inhalt des Textes ent-
spricht! 

8. Matthias … 
A spricht Hochdeutsch   B kommt aus Hamburg 
C rollt das „r“    D findet Christiane charmant. 
9. Wenn Christiane mit anderen Deutschen aus anderen Regionen zusammen ist, ist 

ihr Dialekt …  
A gleich zu hören.    B nicht so präsent. 
C als ihre Visitenkarte.   D unverständlich für die anderen. 
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10. In Bayern, wie Matthias sagt, trifft man sich normalerweise am Samstag oder 
am Sonntagnachmittag … 

A in den Bergen.    B in den Parks. 
C in einem Wald.    D im Biergarten.  
11. Die Hamburger essen …  
A nicht so deftig.     B keine Knödel. 
C nicht so viel.     D überhaupt kein Sauerkraut. 
12. Die Hamburger gehen am Wochenende …  
A in den Wald.    B gerne an die Ostsee oder an die Nordsee. 
C 100 km im Hamburger Umland. D gerne ins Restaurant. 
13. Die Bayern reagieren nicht so … wie die Hamburger. 
A schnell   B ernst  C streng  D höflich  
14. Aber die Hamburger brauchen ein bisschen Zeit, um mit einem … zu werden. 
A warm   B kalt   C ernst  D eingeschnappt 
15. Dieses Hochdeutsch der Hamburger und ihre kühle Art werden in Bayern als … 

angesehen. 
A ernst     B konservativ 
C links     D arrogant oder eingebildet  

 

ЀЀЀЀЀЀЀ 3 
ЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ  

(Lexikalisch-grammatische Aufgabe) 
Lesen Sie den Text und erfüllen Sie danach Aufgaben 1 und 2. 
Die Zeit ist 40 Minuten. 

Wo leben die größten Menschen? 
Forscher haben die Körpergröße von über 18 Millionen Menschen auf der 
_ A _ Welt untersucht. Die Ergebnisse zeigen interessante _ 1 _. Allerdings machen 

sie auch auf Probleme in der Welt _ 2 _. 
179,9 Zentimeter – so groß sind deutsche Männer durchschnittlich. Damit sind sie 

die _ 3 _ Menschen weltweit. Deutsche Frauen liegen mit 165,9 Zentimetern auf _ B _ 14. 
Das fanden rund 800 _ 4 _ vom Imperial College London heraus. Sie erfassten die Kör-
pergröße von 18,6 Millionen Probanden von allen Kontinenten der Welt. 

Am _ C _ ist im Durchschnitt der niederländische _ D _ – mit 182,5 Zentimetern. 
Bei den Frauen stehen die Lettinnen mit 170 Zentimetern an der _E _. Was bei den Ergeb-
nissen der Studie _ 5 _: Die durchschnittlich größten Erdbewohner kommen aus _ 6 _ 
Ländern – aus den Niederlanden, Belgien, Estland, Lettland, Dänemark und Tschechien. 
Generell am _ F _ sind die Menschen in Südostasien, Afrika, Mittel - und Südamerika. 

In vielen Ländern der _ G _ sind die Menschen heute größer als noch vor _ 7 _ Jah-
ren, zum Beispiel im Iran, in Spanien und Italien. Finnen, Japaner und US-Amerikaner 
nehmen hingegen nicht an _ 8 _ zu. Sorgen macht den Forschern aber die Entwicklung in 
_ 9 _: Dort _ H _ die durchschnittliche Körpergröße in vielen Ländern während der _ 10 _ 
40 Jahre um bis zu fünf Zentimeter abgenommen. 

„Unsere Studie vermittelt einen Eindruck, wie gesund die Nationen über die letzten 
Jahrhunderte waren“, sagt Majid Ezzati vom Imperial College London. Denn wie groß ein 
Mensch wird, hängt auch _ 11 _ ab, ob er als Kind gut ernährt _ I _ und ob seine Mutter 
während der Schwangerschaft gesund war. Deshalb muss laut Ezzati die Ernährung der 
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Kinder weltweit verbessert werden – „um sicherzustellen, dass jedes Kind den bestmögli-
chen Start ins Leben bekommt“, so Ezzati. 

(Autoren: Brigitte Osterath/Benjamin Wirtz Redaktion: Barbara Syring) 
Aufgabe 1. Entscheiden Sie, in welche Lücken (1-11) folgende Wörter hineinpassen. Pas-
sen Sie auf: 6 Wörter bleiben übrig. 
 Nummer der 

Lücke  
aufmerksam  
Wissenschaftler  
Afrika  
europäischen  
hundert  
elftgrößten  
Amerika  
daran  

auffällt  
ersten  
Entwicklungen  
Niederlande   
Größe  
davon  
fehlt  
afrikanischen  
letzten  

Aufgabe 2. Fügen Sie in die Lücken A-I je ein Wort ein, das grammatisch in den Kontext 
hineinpasst. Schreiben Sie Ihre Lösungen ins Antwortblatt. 

 

ЀЀЀЀЀЀЀ 4 
ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (LANDESKUNDE) 

ЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ Ă 4 ЀЀЀ 9 ЀЀЀЀЀЀ. 
 

ЀЀЀЀЀЀЀ 5 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (SPRECHEN) 

Äußern Sie bitte Ihre Meinung zum Thema „Wie soll ein perfekter Arbeitsplatz sein?“. Die Zeit 
für die Vorbereitung in Paaren ist 2-3 Minuten. Die Gesprächszeit ist 3-5 Minuten. 
Folgende Aspekte können dabei besprochen werden:  

• Brauchen wir Ordnung am Arbeitsplatz?  
• Welche Nachteile hat das Chaos am Arbeitsplatz?  
• Was stört die Konzentration und Effektivität?  
 

ЀЀЀЀЀЀЀ 6 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 

(Kreatives Schreiben) 
Lesen Sie den Anfang und das Ende der Geschichte. Wie könnte der Handlungsablauf der 
Geschichte aussehen? Erfinden Sie den Mittelteil (ca.250- 300 Wörter). Verlassen Sie sich 
dabei auf Ihre eigenen Kenntnisse und Erfahrungen, versuchen Sie sich in die Personen 
hineinzuversetzen. Sie haben 60 Minuten Zeit. 
 

Eine glänzende Idee 
Ein Schüler kam völlig aufgebracht zum Meister: "Ich brauche dringend Hilfe - sonst wer-
de ich verrückt! Meine Lehrer fordern etwas, was ich nicht begreifen kann! Die Eltern 
vertreten die Partie der Lehrer und alles dreht sich im Kreis! Ich bin mit meinen Nerven 
am Ende, ich brülle alle an und schreie. Es ist die Hölle".  
"Versprichst Du, alles zu tun, was ich Dir sage?" fragte der Meister den Schüler.  
Mittelteil…. 
Der Schüler rannte den ganzen Heimweg. Und er kam in einer Woche wieder zum Meister. 
"Wie schön ist das Leben! Das Lernen ist ein Paradies! Die Eltern sind super!" 
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ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

 

5–6 ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ 1 

Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ 12 ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (A) ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ (B), Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ Ѐ ЀЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (C). ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 25 ЀЀЀЀЀ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A C A A B C A B B A B B 

 
ЀЀЀЀЀЀЀ 2 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ  
Ostern in Deutschland und in Russland 

Der Winter ist vorbei. Die Sonne scheint wieder. Es ist wieder warm und schön. Da 
kommt auch ein großes Fest: Ostern. Ostern ist ein christliches Fest und natürlich nicht nur 
für die Eltern. Das ist auch ein großes Kinderfest. In Deutschland wie in Russland bemalt 
man Ostereier, denn Eier sind ein Symbol für neues Leben und Auferstehung. In Deutsch-
land verstecken die Eltern die Ostereier im Haus oder im Garten. Die kleinen Kinder su-
chen sie gern. Sie glauben, dass die Osterhasen die Eier bringen. In Russland kennt man 
keine Osterhasen.  

Zu Ostern macht man in Deutschland auch oft Gerichte aus Eiern, zum Beispiel Ei-
ersalate. Man backt auch Torten oder Kuchen mit Osterdekor. In Russland gibt es traditio-
nelles Osterbrot (Kulitsch) und Osterquarkkuchen (Pascha), oft nach eigenem Rezept.  

In anderen Kulturen gibt es auch schöne Frühlingsfeste. Welche? Vielleicht wisst 
ihr das? 
(Aus: ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ.Ѐ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 5 ЀЀЀЀЀ: ЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.-Ѐ.ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, 2009. – Ѐ. 157)  

1. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (A – richtig), ЀЀ, 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (B – falsch) Ѐ ЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (C –  
steht nicht im Text). ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 7. 

2. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

3. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ – 2 ЀЀЀЀ ЀЀ 2 ЀЀЀЀЀЀ Ѐ 10 ЀЀЀЀЀ – ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀ: 14 ЀЀЀЀЀ. (ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ 30-Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ). 

4. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ – 15. 
5. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. (2 ЀЀЀ.) 
6. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ. 
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7. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

8. ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
A C A B A A B A B B A B A A B 

 
ЀЀЀЀЀЀЀ 3 

ЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 11.  
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ 9 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ. 

 Nummer der 
Lücke 

Gärten 1 
Gartenzwerge 2 

Bart 3 
Zipfelmütze 4 

Gesicht 5 

stehen 6 
Berufe 7 
auch 8 
Hand 9 
Buch 10 
gute 11 

A B C D E F G H I 
in hat ist kann sein eine sind auf der 

 
ЀЀЀЀЀЀЀ 4 

1. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀ 1,5 ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

2. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

3. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ. 

4. ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ K1 ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 0 ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ – 0. ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ – 12. 

 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 
 

Ѐ 1 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
0 ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

1 ЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

2 ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

3 ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

Ѐ 2 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 
0 ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 
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1 ЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

2 ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

3 ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

Ѐ 3 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 

0 ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

1 ЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

2 ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

3 ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

Ѐ 4 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

0 ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

1 ЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

2 ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 

3 ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

 
7–8 ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ 1 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ 12 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
(A) ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ (B), Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (C). ЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ – 25 ЀЀЀЀЀ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
B A B B C C A A B A B A 

2. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 20 ЀЀЀЀЀ.  

0 13 14 15 16 17 18 19 20 
A D C F I B E G H 
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3. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ – 20.  
 

ЀЀЀЀЀЀЀ 2 
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

Ansagerin: Hallo, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler! Wir begrüßen heute bei 
uns im Studio Marko, er berichtet uns über sein besonderes Hobby. Hi, Marko! Also, was 
für ein Hobby hast du? 

Marko: Na ja, ich gehe seit einiger Zeit in den Malkurs. 
Ansagerin: Malkurs? Warum das denn? Träumst du davon, Kunstmaler zu werden? 
Marko: Nein, eigentlich nicht. Mir gefällt einfach das Malen. 
Ansagerin: Wie bist du auf diese Idee gekommen? 
Marko: Ich habe eine kleine Schwester, die Marion. Die musste ich einmal aus so 

einem Malkurs für kleine Kinder abholen. Da ich kurz auf sie warten musste, konnte ich 
beobachten, wie die Kleinen da mit verschiedenen Maltechniken arbeiten. Dann hatte ich 
auch Lust darauf. 

Ansagerin: Aha! Und wo genau findet dein Kurs statt und wer sind die anderen 
Teilnehmer? 

Marko: Das ist ein Kurs in der Volkshochschule, die meisten Teilnehmerinnen sind 
Mädchen, aber es gibt noch drei Jungs. Aber für mich spielt das überhaupt keine Rolle. 
Hauptsache – es gefällt mir. 

Ansagerin: Und wie lange beschäftigst du dich damit? 
Marko: Ja, so seit einem halben Jahr. 
Ansagerin: Was malst du am liebsten – Menschen, Tiere, Natur oder was Anderes? 
Marko: Ich mag abstrakte Kunst mit sehr bunten Farben, es gibt da eigentlich ganz 

viele Techniken. 
Ansagerin: Was findest du beim Malen am Interessantesten – dass, zum Beispiel, 

dein Name auf dem Bild steht oder? 
Marko: Mein Name?! Nein, nein, das ist gar nicht wichtig. Ich finde es vor allem 

klasse, dass man auf einem leeren Blatt Papier so viele Emotionen zeigen kann. Echt cool! 
Ansagerin: Und was lernt ihr in diesem Kurs? 
Marko: Ja, wir haben dort einen Lehrer, eigentlich zwei. Sie erklären uns, was wir 
mit Farben machen können, zeigen uns, welche Maltechniken es gibt. 
Ansagerin: Würdest du das auch den anderen empfehlen? 
Marko: Allen? Nein, ich weiß es nicht. Allen würde das vielleicht gar nicht gefal-

len. Aber in diesem Kurs gibt es Probeunterricht – ihr könnt kommen und versuchen, 
selbst was zu malen. Dann könnt ihr also verstehen, ob das was für euch ist. 

Ansagerin: Ach so! Man kann also kommen und mal selbst was machen – das ist 
praktisch. Na, liebe Mitschüler und Mitschülerinnen, dann könnt ihr an einem Tag zu-
sammen mit Marko den Kurs besuchen und verstehen, ob ihr das mögt. Und wir verab-
schieden uns von Marko. Danke Marko! 

Marko: Ja, nicht zu danken. 
1. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (A – richtig), ЀЀ, 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (B – falsch) Ѐ ЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (C – 
steht nicht im Text). ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 7. 

2. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 8 ЀЀ 15, ЀЀЀЀЀЀ 
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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
3. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ – 2 ЀЀЀЀ ЀЀ 2,30 ЀЀЀЀЀЀ Ѐ 10 ЀЀЀЀЀ – ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-

ЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ: 15 ЀЀЀЀЀ. (ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ 1.30). 
4. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ – 15. 
5. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. (2 ЀЀЀ.) 
6. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ѐ B A B B B C B C B A B A C A 
 

ЀЀЀЀЀЀЀ 3 
ЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 11.  

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ 9 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ – 20. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 40 ЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀ I 

 Nummer 
der Lücke 

anfangen 1 
früh 2 

aufstehen 3 
Ärger 4 

Unterricht 5 

arbeiten 6 
lernen 7 
Jahren 8 

Brieffreundin 9 
Griechisch 10 

wählen 11 

ЀЀЀЀЀ II 
A B C D E F G H I 

um man weil ins ist habe was  dass zur / in die 
 

ЀЀЀЀЀЀЀ 4 
1. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀ 1,5 ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
2. ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ K1 ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 0 ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ – 0. ЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ – 12. 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ă 4 ЀЀЀ 5-6 

ЀЀЀЀЀЀЀ. 
 

ЀЀЀЀЀЀЀ 5 
1. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀ» ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ.  
2. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 7-8-Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ – 150 ЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
3. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 100 ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
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4. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ – 50 ЀЀЀЀЀ. ЀЀ 15, 10 Ѐ 5 ЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. 

5. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀ 3 ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ – 20. 
 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ – 20 

ЀЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ    
ЀЀЀЀЀЀЀЀ – 10 ЀЀЀЀЀЀ 

9-10 ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ – ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 
Ѐ/ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ.  

8-7 ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 
Ѐ/ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ.  

6-5 ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀ, ЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ/ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ.  

4-3 ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ.  

2-1 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ.  

0 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  
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ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ 10 ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ: ЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

(ЀЀЀЀЀЀЀЀ 2 ЀЀЀЀЀ) 
ЀЀЀЀЀЀЀ 

(ЀЀЀЀЀЀЀЀ 3 ЀЀЀЀЀ) 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

(ЀЀЀЀЀЀЀЀ 3 ЀЀЀЀЀ) 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀЀ 2 

ЀЀЀЀЀ) 
2 ЀЀЀЀЀ  
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. 

3 ЀЀЀЀЀ  
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 
Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀ 1 ЀЀЀЀЀЀ).  

3 ЀЀЀЀЀ  
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀ.  
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
(ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ 1 
ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ). 

2 ЀЀЀЀЀ  
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ 1-2 ЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

1 ЀЀЀЀ  
Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
Ѐ/ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ / ЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ.  

2 ЀЀЀЀЀ  
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 
Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ.  
Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 2-3 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. 

2 ЀЀЀЀЀ  
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ.  
Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 2-4 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

1 ЀЀЀЀ  
Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (1-4) 
Ѐ/ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ (3-4), ЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. 

2 ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ/ЀЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ.  

1 ЀЀЀЀ  
Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
(ЀЀЀЀЀЀ) Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 
Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀ 4-6 ЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ / ЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ. 

1 ЀЀЀЀ  
Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (4-7) ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. 

2 ЀЀЀЀЀЀ  
Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ 4) 
Ѐ/ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ 4), Ѐ ЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

 2 ЀЀЀЀЀЀ  
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ 
/ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀ (7 Ѐ ЀЀЀЀЀ) Ѐ ЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. 

2 ЀЀЀЀЀЀ  
Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀ (8 Ѐ ЀЀЀЀЀ) Ѐ ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ 
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

 

1 ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ: 
- ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ; 
- ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
1 ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. 
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9 ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ 1 

1. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ 12 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀ (A) ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ (B), Ѐ ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (C). ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 40 ЀЀЀЀЀ. 

Teil I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
B A A C Ѐ A Ѐ Ѐ C Ѐ Ѐ A 

2. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ – 20 ЀЀЀЀЀ. 

Teil II 
13 14 15 16 17 18 19 20 
E B I  F  C G  D H 

3. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ – 20. 

 

ЀЀЀЀЀЀЀ 2 
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

Wenn ich drei Wünsche hätte 
Wenn ich drei Wünsche frei hätte, wäre ein Wunsch, dass ich die ganze Welt berei-

sen könnte, die verschiedenen Menschen und Kulturen kennen lernen könnte und auch da-
von lernen könnte. Denn meiner Meinung nach ist ein gegenseitiger kultureller Austausch 
enorm wichtig, um die anderen Menschen zu verstehen und mit diesen auch in der Gesell-
schaft klar zu kommen. 

Ein zweiter Wunsch von mir wäre, dass viel mehr Menschen soziales Engagement 
zeigen und nicht nur auf sich schauen, sondern auch den Mut haben, Verantwortung zu 
übernehmen , auch wenn sie von … vielleicht Freunden oder Nachbarn deswegen blöd an-
gesehen werden. Soziales Engagement ist meiner Meinung nach sehr wichtig, denn ohne 
irgendwelche Verantwortungsübernahme in der Gesellschaft funktioniert nichts, und man 
kann auch nichts verändern. Jeder sagt: „Das ist schlecht“, „Das ist schlecht“, aber nur die 
wenigsten haben den Mut auch etwas zu tun. Und das sollten viel mehr Menschen machen. 

Und als dritter Wunsch möchte ich, dass dieses ewige Konkurrenzdenken in unserer Ge-
sellschaft aufhört und viel mehr eine Harmonie stattfindet hinsichtlich Selbstzufriedenheit und 
Zufriedenheit miteinander, denn dieses Konkurrenzdenken hat zwar auch Vorteile, aber meist 
sehr fleischt es das innere des Menschen und zerstört die guten Beziehungen. 

1. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (A – rich-
tig), ЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (B – falsch) Ѐ ЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (C – steht nicht im Text). ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 7. 

2. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

3. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 2 ЀЀЀЀ ЀЀ 1.30 ЀЀЀЀЀЀ – Ѐ 10 ЀЀЀЀЀ – ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ: 13 ЀЀЀЀЀ. 

4. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ – 15. 
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5. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (2 ЀЀЀ.). 

6. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 
ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ѐ B Ѐ A Ѐ Ѐ Ѐ B D C Ѐ Ѐ C D B 

 

ЀЀЀЀЀЀЀ 3 
Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 20 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ – 20. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 40 ЀЀЀЀЀ. 
Aufgabe 1 

Lern-Software 1 
virtuellen 2 
bestimmen 3 
Praxis 4 

nachbearbeitet 5 
ergab 6 
entspricht  7 
Auszubildenden 8 

Unternehmen 9 
per 10 
spart 11 

Aufgabe 2 
A B C D E F G H I 

sich von zu dass Bildung, Ausbildung für Prozent Rolle dabei 
 

ЀЀЀЀЀЀЀ 4 
ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 10 ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 10 ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ 
Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ – 20. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
a b c b c a b b d a b b a c c a b c c a 

 

ЀЀЀЀЀЀЀ 5 
1. ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ-

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. 

2. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 2 ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ.  

3. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

4. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ: Ѐ1+2+3+4+5+6+7. 

5. ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 1 ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 0 ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 0. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ – 25. 

6. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ). ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ, «ЀЀЀЀЀЀ Ă…, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ă… Ѐ 
Ă….ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ă…». 
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ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ 10 ЀЀЀЀЀЀ) 

Ѐ 1 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀ) 
0 ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ.  
1 ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  
2 ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ-

ЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ.  
3 ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  

4 ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ  

5 ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  

Ѐ 2 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

0 ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  

1 ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  

2 ЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  

3 ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ  

4 ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ  

5 ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ.  

 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀ 15 ЀЀЀЀЀЀ) 
Ѐ3 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
3 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  
2 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ.  
1 ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  
0 ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  

Ѐ4 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
3 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ  

2 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ 
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ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ.  
1 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ.  
0 ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ.  
Ѐ5 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 
3 ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ.  

2 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ.  

1 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ.  
0 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ.  

Ѐ6 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 
3 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-

ЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ.  

2 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ.  

1 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ.  

0 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ.  

Ѐ7 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
3 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ.  
2 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, 

ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ.  

1 ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ.  

0 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ.  

 

ЀЀЀЀЀЀЀ 6 
1. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀ», ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ.  
2. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 9-Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ 

– 200-250 ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

3. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 9-Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 150 ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

4. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ – 60 ЀЀЀЀЀ. ЀЀ 15, 10 Ѐ 5 ЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. 

5. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
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ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀ 3 ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

6. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ – 20. 
7. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ă 5 

ЀЀЀ 7–8 ЀЀЀЀЀЀЀ. 
 

10-11 ЀЀЀЀЀЀ  
ЀЀЀЀЀЀЀ 1 

1. ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ 12 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀ (A) ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ (B), Ѐ ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (C). ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 40 ЀЀЀЀЀ. 

Teil I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A C B A Ѐ B Ѐ B B Ѐ Ѐ C 

2. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ – 20 ЀЀЀЀЀ. 

Teil II 
13 14 15 16 17 18 19 20 
I  E  B G  D  C H F 

3. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ – 20. 

 

ЀЀЀЀЀЀЀ 2 
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

Bayern vs Hamburg ( Matthias – Christiane) 
Chr.: Matthias, du hast einen sehr starken Dialekt. Das fällt mir auf. Wo kommst du 

eigentlich her? 
M.: Ja, das fällt jedem sofort auf. Ich komme aus Bayern. Und was dir wahrschein-

lich auffällt, das allererste ist … dass ich das „r“ so rolle. Das sagen auch meine Schüler, 
wenn ich einen Text vorlese. Dann sind sie ganz erstaunt, dass ich das “r“ so rolle. Meine 
Lehrerin ist dann ganz entsetzt und sagt : „Ja, Matthias kommt halt aus Bayern, da hat man 
einen Dialekt, rollen das „r“. Aber ihr sollt das nicht machen. Ihr lernt Hochdeutsch.“ 

Chr.: O`kay. Würdest du sagen, dass die Leute in Hamburg Hochdeutsch sprechen? 
M.: Ja, auch wenn ich dich so reden höre, glaube ich, dass … dass man in Hamburg 

keinen Dialekt hat. Oder? 
Chr.: Man hat, wir nennen das einen Schnack. Es gibt einen gewissen Dialekt. Aber 

der ist näher am Hochdeutschen angesiedelt. Und wenn ich mit anderen Deutschen zu-
sammen bin aus anderen Regionen, ist er einfach nicht so präsent. Aber ich kann so richtig 
schnacken… 

M.: O`kay. Aber du verstehst mich schon, wenn ich jetzt so rede. 
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Chr.: Ja, und ich finde es sehr charmant. 
M.: O`kay. 
Chr.: Wo sind denn sonst, abgesehen von der Sprache, … würdest du sagen, in Bay-

ern gibt es andere Dinge als in Norddeutschland? Lebt man anders? 
M.: Ja, es gibt da die berühmte bayrische Gemütlichkeit, von der hast du bestimmt 

mal was gehört? 
Chr.: Ja 
M.: Man trifft sich Samstag- oder Sonntagnachmittag im Biergarten und macht zu-

erst eine Radtour, und hockt im Biergarten schön im Schatten, ganz gemütlich, hat einen 
tollen Ausblick auf den See oder die Berge oder einen Wald… Ich glaube, das gibt es in 
Hamburg nicht so. 

Chr.: Doch, das gibt`s auch. Aber ich glaube, die Norddeutschen haben eine andere 
Form von Gemütlichkeit.  

M.: Aha. 
Chr.: Wir sind … , ja… wir trinken, ich glaube, nicht so viel Bier wie ihr. 
M.: Bestimmt nicht. 
Chr.: Wir essen nicht so deftig. Ihr esst ja Knödel und Würste und Sauerkraut… 
M.: Ja 
Chr.: das ist das Klischee 
M.: Ja 
Chr.: Und wir essen eher Fisch und Kartoffeln im Norden und trinken nicht so viel 

Bier. 
M.: O`kay. Was macht ihr, wenn es Sonntag ist und die Sonne scheint? Wohin geht 

ihr am Sonntagnachmittag? 
 Chr.: Wir gehen gerne an die Nordsee oder an die Ostsee, da das sehr nah an Ham-

burg ist, also 100 km oder je nachdem, wenn man im Hamburger Umland wohnt. Aber 
Fahrradtouren oder in Parks gehen … 

M.: Ach, geht ihr dann in die Parks? 
Chr.: Ja, das machen wir auch. Ja, relativ gleich. 
M.: O`kay. 
Chr.: Und glaubst du, es gibt einen Unterschied in Mentalitäten? 
M.: In den Mentalitäten? 
Chr.: Wenn du sagst, ihr seid gemütlich… 
M.: Ja, ich glaube schon… ein bisschen, ein bisschen… 
Chr.: Ja? 
M.: Erstens; wir reagieren nicht so streng wie die Hamburger. Oder? Die Hambur-

ger sind gleich schneller eingeschnappt…  
Chr.: Eingeschnappt? 
M.: … oder nehmen einem übel, wenn man einen flotten Kommentar loslässt. 
Chr.: Meinst du? 
M.: Ich glaube schon. 
Chr.: Die Hamburger sind relativ ernst, das stimmt. 
M.: Ja. 
Chr.: Ja, das stimmt. Das, das ist ja … Das denke ich schon. Aber die Hamburger 

brauchen so ein bisschen Zeit, um mit einem warm zu werden und dann sind sie aber sehr 
herzlich. 
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M.: Siehst du das… Und das empfinden wir als arrogant. Dieses … fast dieses 
Hochdeutsch, wie ihr sprecht, und dann diese kühle Art… 

Chr.: Ja? 
M.: Das wird in Bayern sehr schnell als arrogant oder eingebildet angesehen. 
Chr.: Und wir finden die Bayern arrogant, weil ihr ja ein Freistaat seid. Ihr wollt ja 

zu Deutschland nicht dazugehören! 
M.: Und doch! 
Chr.: Und ihr seid so reich, ihr seid konservativ… Und die Hamburger sind … ja, 

ein bisschen links, würde ich sagen. 
M.: Das stimmt. 
Chr.: Deswegen finden wir euch ein bisschen konservativ… Ja … das schon  
M.: O`kay… 
1. Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ (A – rich-
tig), ЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (B – falsch) Ѐ ЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (C – steht nicht im Text). ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 7. 

2. ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

3. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 2 ЀЀЀЀ ЀЀ 3.50 ЀЀЀЀЀ – Ѐ 10 ЀЀЀЀЀ – ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀ: 17 ЀЀЀЀЀ. 

4. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ – 15. 
5. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ (2 ЀЀЀ.). 
6. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
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ЀЀЀЀЀЀЀ 3 
Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ-ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 20 ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ-

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ – 20. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ – 40 ЀЀЀЀЀ. 
Aufgabe 1 

Entwicklungen 1 
aufmerksam 2 
elftgrößten 3 
Wissenschaftler 4 

auffällt 5 
europäischen 6 
hundert 7 
Größe 8 

Afrika 9 
letzten 10 
davon 11 
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ganzen Platz größten Mann Spitze kleinsten Welt hat wurde 
 

ЀЀЀЀЀЀЀ 4 
ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 10 ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 10 ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ 
Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ – 20. 
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ Ă 4 ЀЀЀ 9 ЀЀЀЀЀЀ. 
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ЀЀЀЀЀЀЀ 5 
1. ЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ-

ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ. 

2. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 2 ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ.  

3. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

4. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ: Ѐ1+2+3+4+5+6+7. 

5. ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 1 ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 0 ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ 0. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ – 25. 

6. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ (ЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ). ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀ, «ЀЀЀЀЀЀ Ă…, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ă… Ѐ 
Ă….ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ Ă…». 

7. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ă 5 
ЀЀЀ 9 ЀЀЀЀЀЀ. 

 

ЀЀЀЀЀЀЀ 6 
1. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ «ЀЀЀЀЀЀ», ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 

ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ, Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ.  
2. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ 10-11-Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ – 250-300 

ЀЀЀЀ. ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀЀЀЀ. 

3. ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 200 ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

4. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ – 60 ЀЀЀЀЀ. ЀЀ 15, 10 Ѐ 5 ЀЀ-
ЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. 

5. ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ. ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 
ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ 
ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ. ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ-
ЀЀЀ 3 ЀЀЀЀЀЀ, ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ, ЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ-
ЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ. 

6. ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀ ЀЀ ЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ – 20. 
7. ЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀ. Ѐ ЀЀЀЀЀЀЀЀЀЀ ЀЀЀЀЀЀЀ Ă 5 

ЀЀЀ 7–8 ЀЀЀЀЀЀЀ. 
 

 
 


