
Herbst 2024 Einzelprüftmgsnummer 62418 

Der Aufgabenbereich I ist von allen Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmern zu bearbeiten! 

Zudem ist aus dem Aufgabenbereich I I einer der beiden Aufgabenkomplexe - entweder I I 1 oder 
I I 2 - zu bearbeiten! 

Aufgabenbereich I 

Einer der „Leitgedanken", vv êlche die drei Didaktiker der Alten Sprachen - Theo Wirth, Christian Seidl 
und Christian Utzinger - in ihrem bereits 2006 erschienenen Buch „Sprache und Allgemeinbildung. 
Neue und alte Wege für den alt- und modemsprachlichen Unterricht am Gymnasium" für den gymnasi
alen Sprachunterricht formulieren, lautet: 

Gymnasialer Sprachunterricht muss mehr gewährleisten als „ bloßen " Spracherwerb. Allgemeingültige 
Erkenntnisse über die Hintergründe von Sprache und Sprachen, Verständnis und Wissen von Sprache 
und Sprachen, Freude am „ Wunder Sprache im Sinne einer sprachlichen Allgemeinbildung, müssen 
also Ziele und Inhalte des Sprachunterrichts sein. In der Regel ist „ man " zwar in der Verwendung der 
Sprache intuitiv-kompetent, aber im Wissen über Sprache weitgehend Ignorant Mehr über dieses unbe
kannte Wesen Sprache zu wissen, wäre wichtig und zugleich interessant 

Diskutieren Sie unter Rückgriff auf das Fachprofil des LehrplanPLUS für Latein und das bayerische 
Kompetenzmodell der Alten Sprachen, inwieweit die genarmten Forderungen mit der aktuellen Konzep
tion des Lateinunterrichts in Bayern in Einklang zu bringen sind! 
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Aufgabenbereich I I 

Aufgabe I I 1 (Anlagen 1-3) 

Der beigegebene Auszug ist dem zweiten Band eines in Bayern zugelassenen Lehrwerks für Latein als 
erste Fremdsprache entnommen. Nicht abgedruckt und nicht Teil der Aufgabenstellung sind eine die 
Lektion einleitende Seite zur Sachinformation sowie der Lemwortschatz und die Grammatikdarstellung. 

a) Analysieren Sie ausfuhrlich die didaktisch-methodische Konzeption des vorliegenden Auszugs und 
berücksichtigen Sie dabei das bayerische Kompetenzmodell der Alten Sprachen! 

b) Formulieren Sie eine weitere kompetenzorientierte Aufgabenstellung zum Inhalt des Überset
zungstextes und entwerfen Sie einen knappen Erwartungshorizont! 

Aufgabe I I 2 (Anlage 4) 

a) Ordnen Sie den beigegebenen Text in den aktuell gültigen Lehrplan für Latein an bayerischen Gym
nasien ein und begründen Sie kurz Ihre Entscheidung! 

b) Formulieren Sie eine prägnante Überschrift und einen kurzen Einführungstext, der den Schülerimien 
und Schülern hilft, sich schnell in den Gedankengang des Textes einzufinden! 

c) Konzipieren Sie zwei kompetenzorientierte Aufgabenstellungen zur Interpretation des Textes, von 
denen eine im Sinne des existenziellen Transfers einen Aktualitätsbezug herstellt! Skizzieren Sie zu 
beiden Aufgaben jeweils einen knappen Erwartungshorizont! 
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Anlage 1 zu Aufgabe I I 1 

ARrtsrt-.itz und C a - ^ m a t t Lektion 4 4 

121 Kalypso oder Penelope - wohin geht Odysseus? 

a. he heißt „gehen" Inchheße die Bedeutung der Kompoiita mithilfe der bekannten Präfixe 
b. Zwei der Präfixe kennst du noch nicht. Ordne diesen Komposita folgende Bedeutungen tu: 
vorbei . lurückgehen 
c. iubirt heißt „von unten herangehen, daiuntertreten". Irschließe die übertragene 
Bedeutung in der Wendung läböres subire 

imus eö it itis eunt is 
d. Dies sind die formen von ire im Präsens. Ordne sie und gib an, was dir bei der 1. P. Sg. und 
der i. P Pl. auffallt. 

ibäs irem ibit Ibämus iietis ibunt 
e. Encliiieße bei jeder Form Tempus und Modus und übersetze sie. Beschreibe die Bildung dieser 
Tempora und Modi 

f. Vervollständige zu jedem dieser Tempora und Modi das Konjugationsschema von Ire. 

C»fl So ist ITC gegangen 

isti iimus istis ii iit ienmt 
g. i. t > V />,j . 1 . • . i ;>e (fTi Perfekt Ordne sie und gib den Perfektstamm an. 
Cib an, was dir bei der 2. P. Sg. und Pl auffällt. 
h. Erschließe die form des Infinitivs Perfekt von ire. 

ierant issent ierö ierimus ietam issetis 
/. erschließe bei jeder Form Tempus und Modus und übersetze sie 

j . Vervollständige zu jedem dieser Tempora und Modi das Konjugationsschema von ire. 
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Anlage 2 zu Aufgabe I I 1 

Lekt ion 44 •lunae'-

h^^ä 1. Neptum Rache. Für die Blendung ' '.^ •{ 

Polyphenn will Neptun Odysseui 

leiden lauen - denn Polyphem ist 

Neptum Sohn. Ordne die Komposita 

v'\ ire  r,^ 

„ O d y s s e u s k o n n t e a ls 
S ieger a u s Troja N u n , i L ' 
w i l l er m i t d e m Sch i f f _ ^^_J^% 
n a c h H a u s e . D o c h '1^., ~ 
i ch v-AW d a f ü r s o r g e n , d a s s er noch v i e l e 
G e f a h r e n m u s s . V ie l Ze i t sol l „ bevor 
er e n d l i c h I t h a k a k a n n . " 

s u b i r e - r e d i r e p r a e t e r t r e a d i r e • a b i r e 

2. Magischer Vokal. Andere den letzten 

Vokal jedes Wortes so, dass ein anderes 

lateinisches Wort entsteht. Nenne zu allen 

Wr'U'"' ir-t'fr'r^ un.i Bedeutung 

vos i abora • p r a e t e r e o • 
n o v e m v i x • qu i - se 

3. Schau genau! Sortiere nach Formen von 

ire und von is. ea. id. 

it - id ite ei e u n t • eos is (!} Iis 
eo ( i | i ea i t is e i u s ii ('} e u m 

CS3 

7. Todlicher Gesang - wie entkommt 

Oöy'.seiis dm Sirenen* Uhei'.etTe 

1. U n u s e soCHS U l i x e m a d i e n s d i x i t ; 
2. „ E c c e , ibi i n su l a S i r e n u m es t . C a v e 
S i r e n e s ' 3. N a m cons ta t S i r e n e s a r t e s u a 
voces p u l c h r a s , sed m o r t i f e r a s ' m i t t e r e ' . 
4 . Q u i b u s v o c i b u s S i renes i a m m u l t o s 
h o m i n e s c o n t r a v o l u n t a t e m e o r u m 
i n s u i a m in i re coegeru r i t - ne u n u s q u i d e m 
in pat r ia .m red i i t . " 5. Sed U l i x e s soc l i s 
d i x i t : , ,No l i te t i m e r e ! 6. D o l u m e n i m finxi: 
S u m i t e c e r a m ' ! Q u a c l a u d i t e a u r e s " 
v e s t r a s ; m e a u t e m in v i n c u l a d a t e ! 
7. No i i t e rne l ibe ra re , d u m i n s u i a m 
p r a e t e r i e r i m u s ! 8. Ita et v o c e s S i r e n u m 
a u d i r e et in p a t r i a m redire p o t e r o . " 
1,1 mortiferus, -a, um: todbringend 
2) mittere : hier: e rk l ingen lassen 
3) cera, -ae f: Wachs 4) auris. -is i: Ohr 

8. KombinatiO'ngabf gefragt' Bilde 

M'U'vollr Sntrp unil übersetze SIF 

A e n e a e e s t l a b o r e s r e s i s t e r e 

G r a e c o r u m e s t £ i r t ibus C i r c a e c u i a e r e r e 

H e r c u l i s e s t n o v a m p a t r i a m r e d i r e 

U l i x i s e s t d o m u m s u b i r e 

/ 

4. Deine Zauberkünste sind gefragt. 

Verwandle in Formen von ire 

cedo-cedemus •- c e d e r e t - c e d e b a t i s 
cedentes cedarrt c e d u n t c e d e b a s 
ced i s 

5. Zeitenstrudel. Sortiere die formen nach 

Tempora und Modi und übersetze sie 

i b a n t • ab i imius ibo • in i r e s r e d i b u n t • 
praeter i t • s u b i e r a t i s a d i s s e t • ab i t i s 
r e d i s s e m u s i e r a m p r a e t e r i e r i n t 

6. Zaubern quer durch die Zeiten 

Verwand'' -rn von ire 

cessit - c e s s i s s e n t - cessero -

ces s i s t i c e s s e r a t i s c e s s i m u s 

9. Das geht nicht schwer Ubersetze und 

achte dabei auf die Bedeutung der fett 

gedruckten Komposita von ire 

1. Ulixes iter iniit. postquam C r a e c i T r o i a m 
c e p e r u n t . Soc i i e ius t e c t u m C i r cae 
inierunt, 2, U l i x e s S i c i i i am adiit. U l i x e s 
m u i t a pe r i cu l a adiit. 3. ü l i x e m , i n s u i a m 
S i r e n u m praeterisse s c i m u s . Decemi a n n i 
praeterierunt. d u m U l i x e s in p a t r i a m 
red i i t . 

no 
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Anlage 3 zu Aufgabe I I 1 

.esete«t Lektion 4 4 ¥ 
Wenn Menschen Schweine werden 
odysseus schildert seine Erlebnisse auf Kirkes Insel: Er erzählt, wie er, nachdem 
er von der Verwandlung seiner Gefährten durch Kirke f-> S. 108) erfahren hatte, 
sich sofort auf den Weq machte, um sie zu retten. 

a. Stelle feit, welche Personen in Z. 7-\f> auftreten, und leige sie auf dem Bild. 
b. Ubersetze in Z. 17-28 alle Prädikate mit ihren Subjekten außerhalb der wörtlichen Reden 
und entwickle eine Vermutung, wie die Geschichte weitergeht. 

I b a m r e c t ä v i a ad t e c t u m Circae . 
O c c u r n t m i h i i n v i a M e r c u n u s 
deus, qu i i n i u v e n e m m o r t a l e m se 
m ü t ä v e r a t : „ S u m JVle icur ius . 
Quo is, U l i x e s ? M o r t ä l e s r ä r ö 
Circae i n s u i a m m e u n t . " 
Ego: „Ad C i r c a m e ö , q u i a s o c i ö s 
m e ö s i n sues^ m ü t ä v i t et c laus i t ! " 
T u m deus: „Te quoque m u t ä b i t ; 
n u m q u a m redib is . - Sed ego t i b i 
a d e r ö . Ecce f lös : Te s e r v ä b i t con t r a 
artes Circae, Acc ipe e u m . T e c t u m 
Circae ad iens l e ö n i b u s et lupis^ 
occurres . Q u ö s p rae te r i s ine 
t imore ! V i r i sunt , q u ö s ea m ü t ä v i t . 
N u n c i ' Ego i n O l y m p u r n r e d i b ö . " 

Cum M e r c u r i u s abisse t , C i r c a m 
ad i i . Quae me p r o c u l v o c ä v i t : 
„Inträ, hospes! Si t e c t u m m e u m 
inieris, te pöculö-"' d e l e c t ä b ö ! " 

Postquam i n i i , Ci rce p ö c u l u m ' >• ; . . . : • . . : : 

m i h i praebui t et v i rgä '* m e te t ig i t 

et i m p e r ä v i t , u t a b i r e m mte r c e t e r ö s sues ' ! Sed ego: „ Q u i d ? N ö n est d o m m a e bonae 
hospi tes in te r sue s ' mittere!" T u m c i ä m ä v i t : „ N e m ö a d h ü c , qu i tectum^ m e u m in ie ra t , 
artibus me i s r e s t i t i t ! Qu i s es? Unde v e m s ? C ü r me adisti?" T u m e g o : „ S u m U l i x e s . 
cu ius d o l ö s n e m ö i g n ö r a t . Certe scis me l a m m.u l tös l ä b ö r e s subisse . E t i a m te 
s u p e r ä b ö , n i s i s o c i ö s m e ö s r e s t i t u e n s e ö s q u e redire s ive r i s ! " P r o f e c t ö Circe mih i 
pärui t . Inteilexit enim> mdhi deum afifuisse. P r a e t e r e ä e i p l a c u i . . . 
1) 4ÜS. s.ns m "f. Schwein / : |upus : nv W c : ' ü pöculum j - i : 8?cnr-r: ^rank virga. se ' f ' j te Z,3ubf"•^t.,^b 

c. Charakterisiere Odysseus, Kirke und Merkur, führe hierzu Belege aus dem Text an 
d. Das Bild stellt mehrere Szenen aus der Geschichte gleichzeitig dar Beschreibe sie. 
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Anlage 4 zu Aufgabe I I 2 

Text: (Sallust, De coniuratione Catilinae 9 f., mit Auslassung) 

Igitur domi militiaeque boni mores colebantur; concordia maxuma, minuma avaritia erat; ius bonumqiie 
apud eos non legibus magis quam natura valebat. lurgia discordias simultates cum hostibus exercebant, 
cives cum civibus de virtute certabant. In supplicüs deorum magnifici, domi parci, in amicos fideles 
erant. Duabus his artibus, audacia in bello, ubipax evenerat, aequitate, seque remque publicam cura-
bant. [...] Sed ubi labore atque iustitia res publica crevit, reges magni bello domiti, nationes ferae et 
populi ingentes vi subacti, Carthago, aemula imperi Romani, ab Stirpe interiit, cuncta maria terraeque 
patebant, saevire fortuna ac miscere omnia coepit: qui labores, pericula, dubias atque asperas res facile 
toleraverant, iis otium divitiaeque, optanda alias, oneri miseriaequefuere. Igiturprimo pecuniae, deinde 
imperi cupido crevit: ea quasi materies omnium malorum fuere. Namque avaritia fidem, probitatem 
ceterasque artis bonas subvortit; pro his superbiam, crudelitatem, deos neglegere, omnia venalia habere 
edocuit. 

So achtete man die gute Sitte in Kriegs- und Friedenszeiten; ihr Gemeinschaftsgeist war sehr groß, ganz 
gering die Habsucht. Recht und Moral hatten bei ihnen Geltung weniger durch Gesetze als durch ihr 
natürliches Gefühl. Streitfälle, Zwistigkeiten und Rivalitäten trugen sie nur mit Landesfeinden aus; die 
Bürger stritten miteinander um die Tüchtigkeit. Bei ihren Götterfesten waren sie großzügig, im eigenen 
Hause sparsam, ihren Freunden gegenüber vertrauenswürdig. Durch diese zwei Eigenschaften, Kühnheit 
im Krieg und Rechtlichkeit nach Friedensschluss, taten sie etwas für sich und ihren Staat. [...] Als sich 
aber der Staat durch ihre Anstrengung und Rechtlichkeit aufgeschwungen hatte, als mächtige Könige im 
Krieg bezwungen, wilde Stämme und große Völker gewaltsam unterjocht waren, Karthago, die Rivalin 
der römischen Macht, bis auf den Grund vernichtet war und nun alle Meere und Länder offenstanden, 
da begann das Schicksal zu wüten und alles durcheinanderzubringen: Denselben Männern, die Mühen 
und Gefahren, unsichere und bedrängte Lagen leicht gemeistert hatten, wurden nun Friedenszeit und 
Reichtum, sonst erstrebenswerte Dinge, zu einer leidigen Last. So wuchs zuerst die Geldgier, dann die 
Herrschgier: Beide bildeten gleichsam den Grundstoff aller Übel. Denn die Habsucht unterhöMte Ver
trauen, Redlichkeit und die übrigen guten Eigenschaften; dafür lehrte sie Überheblichkeit und Rohheit, 
die Götter zu missachten und alles für käuflich zu halten. 

(Übersetzung von Josef Lindauer) 
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