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EinfÚhrung
Wie kann ich in einer neuen Klasse die erste Deutschstunde gestalten?
Kann ich spielerisch in ein Thema einsteigen? Welche Lekttire ist lohnend
und mit welchen Methoden kann man Lesestoff zum Leben erwecken? Wo
k nnen Literaturverfilmungen eingesetzt werden? Wie kann ich Recht-
schreibung und Zeichensetzung auf interessante Weise iiben? Und wie
kann ich in der Klasse eine Gespráchs- und Erzáhlkultur aufbauen? Wo
werde ich im Internet fiindig, wenn ich Informationen fiir das Fach Deutsch
suche? Wie kann ich zusammen mit den Betroffenen Noten finden? Und
welche Formulierungen kann ich ftir Notenbegriindungen wáhlen?
Welche besonderen Htihepunkte kann es in meinem Deutschunterricht ge-

ben? Wie kann ich meinen Deutschunterricht in die Gemeinde oder die Re-
gion hinein Óffnen? Was kann man im Fach Deutsch zu Weihnachten oder
zu Karneval anbieten? Und schlieBlich: Wie kann ich - mit Mitteln des
Deutschunterrichts - von Schiilerinnen und Schiilern Abschied nehmen,
die ich lángere Zeit unterrichtet habe?
Was mache ich in einerVertretungsstunde Deutsch, was an denTagen nach
der Zeugniskonferenz? Was hat ein Fachvorsitzender Deutsch zu tun? Und
was gebe ich den Eltern mit, wenn sie zum Elternsprechtag kommen?
In diesem Band finden sie viele Antworten aď solche Fragen. Die Autoren
haben ihre Aktenordner und Festplatten gepliindert und ein breites Spek-
trum vonAlltags-Know-how zusammengetragen, das man im Deutschunter-
richt immer wieder ben tigt, das aber oft nicht sofort greiÍbar ist. In dieser
Fundgrube finden Sie es an einer Stelle versammelt.
Zunáchst lesen Sie Tipps fiir den táglichen Unterricht' also ldeen, mit de-
nen Sie Variationen in lhren Alltag bringen kÓnnen. Daran schlieBen sich
Vorschláge fiir besondere Hiihepunkte im Jahresverlauf an, z.B. fiir Pro-
jekte, Fahrten oder Feste. Zum Schluss finden SieAnregungen fiir besonde-
re Herausforderungen wie Stunden auBer der Reihe, Fachvorsitz oder El-
ternsprechtag. Die Materialien fiirVertretungsstunden lassen sich sicherlich
auch zur Auflockerung Ihres reguláren Unterrichts verwenden.
Die ldeen und Materialien sind fiir die Sekundarstufen I und II gedacht. In
vielen Bereichen ermÓglichen Ihnen Altersangaben einen schnellen Zugriff.
DieseAngaben sind freilich nur alsVorschláge zu verstehen; denn vielleicht
kommen Sie im Hinblick auf Ihre eigene Klasse zu etwas anderen
Einschátzungen.

Gerd Brenner (Hrsg.)

lnteressanter AIltag

Der Lehreralltag ist heute stark von Zeit konomie geprágt. Gerade im Fach
Deutsch sind die Belastungen oft so stark, dass wenig Zeit bleibt ftir um-
fangreiche fachliche Erkundungen. Unmerklich verfallen wir dann in All-
tagsroutinen; viele Ideen zur Gestaltung des Unterrichts geraten dabei
leicht inVergessenheit. Immer wieder meldet sich aber auch das Bedtirfnis,
die Palette von Handlungsoptionen wieder zu verbreitern - mit einem ver-
tretbaren zeitlichenAufwand. Die folgendenVorschláge fiir den Unterrichts_
alltag sind daher kompakt und zugleich so konkret wir miiglich angelegt.
Sie dienen dazu, das Unterrichtsrepertoire imAlltag zu erweitern und da-
bei auch die eine oder andere Neuentdeckung zu machen. Es geht um Ein-
stiege in Unterrichtsreihen und einzelne Stunden, um methodische Ideen
zur Lesekultur, um Lektiiren und Filme, methodische Tipps zur Belebung
der Schreibkultur inkl. Rechtschreibung und Grammatik, Methoden ftir
sonstige Herausforderungen des Lehreralltags, Tipps fiir Recherchen im
Internet und Hinweise, wie man Bewertung und Benotung im Schulalltag
bewáltigen kann.

r Einmal anders anfangen
A Die erste Stunde in einer Lerngruppe
Eine neue Klasse, ein neuer Kurs, viele neue Gesichter, ein neuer Raum -
auch nach vielen Jahren Unterrichtspraxis bedeutet diese Situation ťiir
Lehrerinnen und Lehrer eine besondere Herausforderung. Wird der Funke
sofort iiberspringen? Wie kann ich mich auf die Schtilerinnen und Sihiiler
einstellen? Wie wird die Klasse, der Kurs mich als Person wahrnehmen?
Kann ich in den ersten Stunden eine entspannte und zugleich produktive
Atmospháre schaffen? Solche Fragen gehen einem durch den Kopf, wenn



T.
r Einmal anders anfangen

man dieTiir aufschlieBt und einige Minuten spáter die - mehr oder weniger
- erwartungsvollen Augen von 20, inzwischen wohl eher 30 Schiilerinnen
und Schiilern auf sich gerichtet sieht. Die folgenden Handlungsideen kÓn-
nen helfen, diese ersten Stunden produktiv und situationsangemessen zu
bewáltigen.

ldeen Ítir v llig neu zusammengesetzte Lerngruppen
Steckbriďe 5_7
Jeweils zwei Schiilet die sich mtiglichst noch nicht kennen sollten, setzen
sich zusammen und entwerfen fiir den Partner einen ,,Steckbrieť'' Darauf
sollen - zunáchst auBer dem Namen - alle mÓglichen Details notiert oder
gezeichnet werden, die ftir diese Person charakteristisch sind. Im Gesprách
erkundigt man sich z.B. nach denVorlieben bei Musik, Lektiire, Kleidung,
Reisen, aber auch nach Merkmalen wie der Ktirper- und SchuhgriiBe. All
das wird auf einem Blatt notiert, dessen erster Teilsatz lautet: ,,Gesucht
wird ..." Es kann auch eine Portrátzeichnung versucht werden. Sind alle
Steckbriefe (ohne Namen!) fertiggestellt, werden sie gestapelt. Aus dem
Stapel zieht nach und nachjeder einen Steckbriefheraus, liest das Notierte
vor oder zeigt die Zeichnung und versucht die zugehtirige Person zu finden.
Dauert das zu lange, ktinnen die anderen nach der Methode ,,HeiB/IQlt"
helfen. Ist die Person identifiziert, schreibt sie ihren Namen auf den Steck-
brief. Die Lehrperson nimmt die Steckbriefe zunáchst mit nach Hause, um
sich mit den neuen Schiilern vertraut zu machen. AnschlieBend werden sie
in der Klasse ausgehángt.

Namenliste 516
Alle Schiiler nennen ihre Namen und drticken beim Aussprechen des Na-
mens ein besonderes Geftihl aus (2.B. Freude, Hass, Angst, Langeweile,
Stolz .. .). Einige andere Schiiler stehen an der Tafel, schreiben die Namen
arbeitsteilig auf unď versuchen ďabei das mitgeteilte Geftihl in der Schrift
auszudriicken. Soll z.B. Angst ausgedriickt werden, so kann ganz zittrig ge-
schrieben werden. Auf spaBige Weise lernen Schiiler und Lehrer so die
neuen Namen.

Uberblick 5-8
Mit diesem Spiel erhált die Lehrperson Informationen iiber die Gruppe, die
fiir die Arbeit in der Klasse und im Fach Deutsch von Interesse sind.

A Die erste Stunde in einer Lerngruppe

Die Spielanweisung lautet: ,,Alle bitte aufstehen, die
* in den Ferien mehr als zwei Biicher gelesen haben,
& in den Ferien keine Biicher gelesen haben,
& Geschwister haben,
S keine Geschwister haben,
I in... wohnen,
tD ab und zu/ofter/nie die Tageszeitung lesen,
* áltere{iingere Geschwister auf derselben Schule haben,
& mit dem Fahrrad zur Schule kommen,
* sich zum Klassensprecher wáhlen lassen wtirden,
& fter in der Woche drei Stunden und mehr fernsehen,
* ab und zu jemandem einen Brief schreiben,
& imletzlen halben Jahr keinen Brief geschrieben haben,
a

Schon lange her 5-ll
A]le Schtiler bringen ein Foto mit, auf dem sie etwa sieben Jahre jÍinger
sind. Die eine Hálfte der Klasse legt ihre Fotos mit der Rtickseite nach oben
auf einen Stapel. Nun zieht jeder Schtiler der zweiten Hálfte aus diesem
Stapel ein Foto heraus unď sucht die abgebildete Person. Haben sich beide
Spieler gefunden, setzen sie sich zusammen und erzáhlen sich, ausgehend
von ihren beiden Fotos, etwas von friiher.

Verteilungskuchen 7-ro
Jeder Schiiler erhált ein Blatt mit einem groBen Kreis. Dieser soll wie ein
Kuchen in einzelne Stticke aufgeteilt werden, die allerdings unterschiedlich
groB sein k nnen. Jeder schreibt seinen Namen auf das Blatt und konfron-
tiert sich dann mit der Frage: ,,Was mache ich gern?" Antworten auf diese
Frage ktinnen mithilfe der unterschiedlich groBen Stiicke des ,,Kuchens"
ausgedrtickt werden. Die ,,Kuchen" werden fiir einen Rundgang der Klasse
ausgelegt oder aufgehángt.AnschlieBend kann die Lehrperson die Blátter
mitnehmen.
Variation: Jeder erhált ein Blatt mit zwei ,,Kuchen". Mit ďen Kuchenstii_
cken soll ausgedriickt werden: 'Auf was verteile ich wáhrend der Schulzeit
tatsáchlich meine Energie?" ,,Wie mÓchte ich sie gerne verteilen?"
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Wurfpuppe 516
Alle sitzen im Kreis. Eine lustige ,,Wurfpuppe" wird benutzt, um dieVorstel-
Iungssituation zu entkrampfen. Die Lehrperson beginnt mit einem Satz
,,Ich heiBe ..." und wirft die Puppe anschlieBend einem Schiiler zu. Dieser
stellt sich nun mit zwei Sátzen vor, z.B.: ,,Ich heiBe ... und esse gerne ..."
und wirft die Puppe weiter. Der náchste soll drei Sátze iiber sich sagen.
Sind sieben Sátze erreicht' geht es Wieder mit zwei Sátzen los.

StÚhlewechseln 5-8
Alle Schtiler sitzen im Ifueis. Je zwei Namen werden aufgerufen und die
beiden Genannten tauschen die Plátze. Die Schiiler, die sich in der Regel
zunáchst neben Mitschiiler setzen' die sie schon kennen, kommen so mit
anderen in Kontakt. Schiiler und Lehrer lernen die Namen.

Fangen im Kreis 5-8
Auch bei diesem Spiel werden mit viel SpaB die Namen gelernt. Die Schtiler
sitzen im Kreis, wáhrend einer mit verbundenen Augen in der Mitte steht.
A]le Plátze miissen besetzt sein (el'tl. einen Stuhl aus dem Kreis herausneh-
men). Im Raum muss es mucksmáuschenstill sein. Die Lehrperson ruft zwei
Namen auf. Die Genannten erheben sich so leise wie mÓglich von ihren
Sttihlen und schleichen auf den jeweils anderen Platz zu. Dabei kÓnnen sie
jedoch von dem Spieler mit verbundenenAugen abgeschlagen werden.Wer

A Die erste Stunde in einer Lerngruppe

abgeschlagen wird, ist der neue Fánger. Tipp ftir die Fánger: Unverhoffte
Schritte zur Seite machen und mit den Armen weit ausladend immer wie-
der die ,,Fluchtráume" einengen!

Zwiebel 5-ro
Die Schtiler bilden einen gleich groBen Innen- und AuBenkreis, sodass sich
je zwei Schíiler gegeniiberstehen oder -sitzen. Alle im inneren Kreis gehen
nach jeder Úbung drei Plátze nach links, um Zufallskombinationen zu er-
reichen. Die beiden, die sich nun gegentiberstehen oder -sitzen, sollen z.B.
& gemeinsam ein Lied summen,
& sich erzáhlen, wen sie in der Klasse bereits kennen,
& sich Riicken an Rticken stellen, sich einhaken und vorsichtig ihre Kráfte

messen,

sich von Biichern erzáhlen, die sie in letzter Zeit gelesen haben,
die Mimik des Partners (eine Grimasse) nachahmen,
sich erzáhlen' was sie am liebsten schreiben,
ein Geráusch des Partners nachahmen,
ihre Lieblingssendung im Fernsehen nennen.

Namenlexikon rr-r3
Anhand eines Namenlexikons bescháftigen sich die Schtiler mit ihren Vor-
namen. Die Lehrperson geht die Namenliste durch und fordert die Lern-
gruppe auf, zu denVornamen nacheinander etwas zu sagen.
& Wer weiB, wo der Name herkommt?
& Wer weiB, was er urspriinglich bedeutete?

Eine Person wird zum Experten gemacht: Sie erhált ein Namenlexikon,
kann die in der Lerngruppe vorkommenden Vornamen nachschlagen und
jeweils kurz aus dem Lexikon vortragen. Das Buch kann ab und zu weiter-
gereicht werden. Die Lehrkraft hat sich vorab einiges zu denVornamen der
Klasse/des Kurses notiert, um Pausen iiberbriicken zu ktinnen. Anschlie-
Bend kÓnnen einige Fragen und Thesen besprochen werden:
& Wisst ihr etwas dariiber, wie ihr zu eurenVornamen gekommen seid?
* Welche Vornamen findet ihr zurzeit interessant?
& Die meisten Vornamen sind Ableitungen von wenigen gesamteuropá-

ischen Standardnamen. So sind die Namen JÓrg, Jiirgen, Hans, Hannes,
Jan, Jean, Johann, John von Johannes abgeleitet. Von Johannes abgelei-
tete Kurzformen: Hensel, Hennes, Hándel, Hanke.

r3
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O Sehr viele (Vor-)Namen wurden aus einer anderen Sprache iibernom-
men. Beispiel: Johannes, hebráisch: Joachanán = Gott ist gnádig.

Liter aturhinw eis : Harm Miigenburg: Mein Vertretungskoffer. In: Geschichte
lernen, 28/7992,S. 59-61.

ldeen ftir Lerngruppen, deren Mitglieder sich bereits kennen
BegrÚBung 5*l r

Die Lehrperson heiBt jeďen Schiiler an der Klassentiir mit Handschlag will-
kommen und wechselt ein paar Worte mit ihm. (Gibt es gemeinsame Be-
kannte wie áltere Geschwister? Wohnort?)

Namen 7-11
Jeder Schiiler stellt sich nicht nur mit Vor- und Nachnamen vor, sondern
auch mit dem, was er mit dem eigenen Namen verbindet. (Woher kommt
der Familienname? Woher der Vorname? Welche besonderen Erlebnisse
sind mit dem Namen verbunden? Gibt er ab und zu in der Klasse oder an-
derswo Anlass zu Bemerkungen?) AnschlieBend kiinnen einige Mitschiiler
den Bericht ergánzen und evtl. auch etwas Íiber den Spitznamen des Schii_
lers erzáhlen.

Lehrerbefragung 5-ll
Je drei Schiiler setzen sich kurz (drei bis fiinf Minuten) zusammen und
tiberlegen sich mÓglichst viele Fragen' die an die Lehrperson gerichtet
werden sollen. Diese Fragen werden kurz notiert. In einer ersten Frage-
runde stelltjede Gruppe zunáchst eine Frage, die die Lehrperson sofort be-
ant\ /ortet. In einem zweiten Durchgang k nnen die Gruppen weitere Fra-
gen stellen. Wiederholungen sollten dabei vermieden werden.
Variation: Die Kleingruppen iiberlegen sich Fragen, die mit ,,Ja" oder
,,Nein" beantwortet werden kÓnnen. Zugleich fertigen sie sich - ebenso wie
die Lehrkraft - Entscheidungszettel an, auf denen ,,Ja" bzw ,,Nein" steht.
Das Spiel geht dann folgendermaBen: Eine Gruppe trágt eine Frage vor. Al-
le iiberlegen kurz, wie die Lehrperson wohl antworten wird.Auf Komman-
do heben dann alle - auch die Lehrperson - entweder den ,,Ja-" oder den
,,Nein-Zettel" hoch. Kommt es zu Abweichungen, kann dies kurz er rtert
werden.

i
q

A Die erste Stunde in einer Lerngruppe

Zuschreibung 7-11
Alle Schiiler schreiben den Satzanfang 'Was wtirden Sie tun, wenn ..." auf
ein Blatt Papier und ergánzen die Frage auf unterschiedliche Weise. Dabei
soll es um Sachverhalte aus der Schule gehen. AnschlieBend werden alle
Blátter einen Platz nach links weitergegeben. Jetzt versucht jeder, sich in
die neue Lehrkraft hineinzuversetzen und die Antwort aufzuschreiben, die
diese wohl geben wiirde. Wieder werden die Blátter einen Platz nach links
weitergegeben. Nun wird der Satzanfang ,,Ich glaube auch (Ich glaube
nicht)' dass Frau,/llerr ... so reagieren wtirde, weil ..." notiert und ergánzt.
SchlieBlich werden mtiglichst viele der Blátter mit allen ÁuBerungen verle-
sen.Wiederholungen sollten dabei allerdings vermieden werden. Die Lehr-
person kann zu allen oder einigen der ÁuBerungen Stellung nehmen.

Heterogramme 7-lr
Die Namen aller Schiiler der Klasse werden zweimal aus dem Klassenbuch
vorgelesen. Jeder hat die Aufgabe, zu den drei Namen, die aď den eigenen
folgen, jeweils ein ,,Heterogramm" anzufertigen: Der Schrifttyp, die Dicke
und Farbe des Stifts, die GrÓBe der Buchstaben usw. sollen dabei etwas
iiber die betreffende Person aussagen. Man kann den Namen winzig klein
oder in riesigen Lettern schreiben, sauber oder verwischt, in Druckbuch-
staben oder als Krickelkrakel. Dann schneidetjeder seine drei Schriftziige
auseinander und alle Zettel werden eingesammelt. Drei Schiiler sortieren
die Namen in alphabetischer Reihenfolge, sodass fiir jeden die drei Schrift-
ziige zusammen liegen. Zu jedem Namen werden nun die zugehtirigen
Schriftziige gezeigt und der Lehrkraft erláutert.

Standbild 7-10
Die Klasse' die sich schon seit mehreren Jahren kennt, prásentiert sich der
neuen Lehrperson in Form eines Standbildes. Dazu baut sich ďie gesamte
Gruppe - wie fiir ein Foto - im Klassenraum oder anderswo áuf, jeaocrr
nicht in der iiblichen Weise. Man kann sich hinstellen, hinlegen, hinsetzen,
auf den Kopf stellen, in Gruppen umarmen, einzeln, einander zu- oder ab-
gewandt stehen. Jeder stellt sich so, wie er gerne m chte. Ist das Standbild
fertig, kann die Lehrperson ein Foto machen. AnschlieBend k nnen einzel-
ne SchiiLler erkláren, was mit dem Standbild ihrer Meinung nach ausge-
driickt worden ist. Die Lehrkraft bekommt so einen ersten intensiven Ein-
druck von der Klasse.
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r Einmal anders anfangen

Fiir die ersten Stunden in einer Klasse, deren Schiiler sich bereits kennen,
eignen sich auBerdem: ,,Úberblick", _+ S. 10, 'Schon lange her", -+ S. 11,
und ,,Fangen im Kreis", -+ S. 12.

Tipps ffir die ersten Stunden in der weiterfiihrenden Schule
Das Fach ,Deutsch" kurz vorstellen 5-l
Bisher kennen die Schiiler aus der Grundschule die Bereiche Lesen, Miind-
licher Sprachgebrauch, Schriftlicher Sprachgebrauch und Rechtschreibung
(NBW_Bezeichnungen; in anderen Bundeslándern áhnlich). Diese Bereiche
werden nun im Fach ,,Deutsch" miteinander verbunden. Hinzu kommen
evtl. schauspielerische und andere Praxisbereiche. Den Schiilern erscheint
,,Deutsch" als ein sehr vielschichtiges Fach.

Schulfiihrung S-7
Die Schiiler werden durch das neue Schulgelánde gefiihrt. AnschlieBend
kann ein kleiner Beader ,,Interessantes iiber die neue Schule" angefertigt
werden, der vervielfáltigt und bei der ,,Einschulung" des náchsten Jahr-
ganges von den ,,Autoren" verteilt wird.

Briefan den Deutschlehrer S-7
Als Hausaufgabe kann ein Brief an die Lehrperson geschrieben werden
zum Thema ,,Deutschunterricht - meine Wiinsche, meine Befiirchtungen".

B Aufirrármen in fijnf Minuten
EdmundWld
An einemVormittag haben Schiilerinnen und Schiiler fiinf und mehr Unter-
richtsstunden zu bewáltigen. Da geschieht es leicht, dass die Stunden inei-
nander verschwimmen. Dieses Kapitel bietet Ihnen Material fiir ďie ersten
fiinf Minuten, mit dem Sie die Schiiler zur konzentrierten Mitarbeit veran-
lassen: Kurzdiktate, die es in sich haben, knifflige Grammatikaufgaben,
Rátsel ... Die Anregungen kiinnen ohne Vorbereitung Íibernommen oder
leicht an die jeweilige Deutschgruppe angepasst werden. Das Material ist
nicht an ein bestimmtes Stoffgebiet gebunden, hat aber immer ein Ziel: Die
Schiilerinnen und Schiiler setzen sich denkend, forschend, ratend und spie-
lend mit dem Medium Sprache auseinander. Das stimmt sie auf die Deutsch-
stunde ein - und sie haben dabei ihren SpaB.

B Aufirvármen in funf Minuten

Superdiktate' Konsonantenw rter und anderes Rátselhafte

Kuzdiktate, die es in sich haben S-E
Die Lehrperson diktiert die Sátze und macht je nach Leistungsstárke der
Gruppe auf die Schwierigkeiten aufmerksam. Die Schtiler schreiben die
Kurzdiktate ins Heft.

r7

Su perku rze Su perdiktate

r. Fiel vielleicht viel Vieh in den Vierwaldstátter See)
2. Die wahren Waren waren wahrlich gut verwahrt.

3. !íillst du mir weismachen, wei8e !íeise seien weiser als schwarze !íeise)
4. Willst du es wagen, auf diesen !íagen !íaagen zu tragenl
5. Kannst du die Kunst ein Gespinst zu spinnen)
6. Man kannte den Mann, der aufeiner Kante Kunststricke konnte.
7. Ein Direktor in einer Republik aB Schokolade, trank Kakao, hÓrte Musik,

rauchte Tabak und ibte Kritik an der Politik.
8' Mit schickem Jackett und einer Perticke kam der ScheckbetrÚger in die

Bank.

9. Das Herz klopft, wenn man voller Schmezen zum AÍzt stÚÍzt.
to. Vom Kai aus sah der Kaiser den Hai in der Bai und warfihm einen Laib Brot

zu.
tt. Wenn im Mai der Laie auíder Geige die Saiten streicht, erbleicht die Maid,

denn er hat ihr Herz erweicht.
tz. Aufeinmal kommt er námlich vielleicht gar nicht.
r3. Ein !íirt wird sich todsicher nicht totarbeiten.
l4. Zwei Balletttánzer aus einer Bonner Balletttruppe mussten Brennnesseln

platttrampeln.
r5. Man sah die Hasen r.iberden Rasen rasen, obwohl sie immerdas Hasten

hassten.
t6. Wer im7oo spát spáht, ob sich die Schlangen heute háuten, versáumt den

Feierabend, zu dem die Glocken den Leuten láuten.
r7. Als Kolumbus Amerika endlich entdeckt hatte, war das Mittelalter endg ltig

vorbei.
r8. ln den meisten Bergstádten hatte er Werkstátten und in der Hauptstadt ei-

ne Ruhestatt.
i9. Bei diesen Liedern senhe er die Lider und sagte, erwerde immer wieder

gráulichen !íiderstand gegen solche widerlichen musikalischen Gráuel
leisten.

zo. ,,Lass das Faulenzen und lies bitte die Ceschichte vor!", sagte Herr Lássig
zu Lars und lieB ihn lesen. Lars las gut.
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Endungen 5-8
Die Lehrperson schreibt die Endungen an die Tafel und die Schiiler suchen
Wiirter mit dieser Endung.

B Aufulármen in funf Minuten

Ganz sch n mutig! t8
Die Lehrperson schreibt einen Begriff der linken Spalte an die Tafel. Die
Schiiler suchen das passende Synonym mit der Endsilbe -mut.

Konsonantenw rter 516
Die Lehrperson sagt Sátze und schreibt Konsonanten, die mit ihremVokal
gesprochen ein Wort ergeben, an die Tafel. Die SchtiLler schreiben die rich-
tigen Wiirter ins Heft.

Gegensátze
Die Schiiler ergánzen zu jedem diktierten Wort einen
Begriff.

6-8
gegensátzlichen

Í
Í
ri

i

Substantive Adjektive Verben

-ung Eignung
-nis Ereignis
-heit Eigenheit
-keit Eitelkeit
-tum Eigentum
-schaft Eigenschaft
-sal Schicksal
_tát ldentitát

-isch brasilianisch
-lich herzlich
-ig innig
-sam seltsam
-bar sonderbar
-haft rátselhaft

-en spielen
-ern klettern
-eln rátseln
-ieren diktieren
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Suche Zusammensetzungen mil -mut, die Folgendes bedeuten:

Grazie Anmut Risikobereitschaft Wagemut

Melancholie Schwermut Trauer Wehmut
Úberheb|ichkeit Hochmut Ausgelassenheit Úbermut

Offenheit Freimut Milde Sanftmut

Ceduld Langmut Ergebenheit Demut

Verdrossenheit Missmut Unzuverlássig- Wankel-

Angstlichkeit Kleinmut keit mut

Arger Unmut Hochherzigkeit Edelmut

Besitzlosigkeit Armut cenerositát Gro8mut

@ CornelsenVerlag Scriptor, Berlin. Fundgrub Deutsch

Adjehive

mausetot
strohdumm
steinreich
bienenfleiBig
nudeldick
br ihwarm
himmelhoch
zucker-f
honigsÚB

Substantive

Pechvogel
Berg
H itze

Verben

werfen
lieben
loben
sprechen
leben

Gltjckspilz
Tal

Kálte

fangen
hassen
tadeln
schweigen
sterben

Reichtum
Krieg
Tag

sitzen
gehen
hasten
lachen
sáen

sterbenskrank
stockhásslich
zentnerschwer
butterweich
feuerrot
taghell
sekunden-
schnell
pechschwarz

Armut
Frieden
Nacht

liegen
stehen
ruhen
weinen
ernten

quicklebendig I kerngesund
blitzgescheit I bildsch n

bettelarm I federleicht
stinkfaul I steinhart
spindeldÚrr I kreidebleich
eiskalt stockfinster
abgrundtief I stundenlang
gallenbitter

schneeweiB
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Merkwiirdige Tiere

Die a gibt Milch.

Der V schlág ein Rad.

Der sL ist stÓrrisch.

Die Kc jagt Máuse.

Der KTR jagt mit.

Der WLP bewacht unser Haus.

Die NT schwimmt auf dem \) asser
und watschelt aufdem Land.

Der RPL watschelt aufdem Land und
schwimmt auf dem Wasser.

Der BR tanzt gerne und liebt Honig.

Die WSP sticht.

:QU
= VAU

=ES+EL
:KA+CE
:KA+TE+ER
:WE+EL+PE
: EN +TE

:ER+PE+EL

:BE+ER

=!íE+ES+PE

Kuh

Pfau

Esel

Katze

Kater

!{/elpe

Ente

Erpel

Bár

!íespe
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!íir iiber uns

RD Darauf leben wir.

!íLN Darauf surfen wir.

DCN Damit stechen wir.

\I/ Das schmerzt uns.

CL Damit schmieren wir uns ein.

TLR Davon essen wir.

BRN Die m gen wir.

SR Das sind wir.

Nc L Das mÓchten wir sein'

BNCL So sehen uns die anderen.

ND Damit horen wir auf.

Verben

r. Die Kinderwerden ihre Eltern brbn.

2. Die Háuser bbn.

3. Diese schlechte Nachricht wird
ihm nicht bhgn.

4. Hunde, die bln, beiBen nicht.

5. Er hat seine Zeit zu kurz bmsn.

6. !íir wollen jetzt den Streit bndn.

7. Der Fels war nicht zu bwgn.

8. Mit dieser Entschuldigung
lassen wir es bwndn.

9. Soll ich mich wirklich als
Verkáuferin bwrbnl

ro. Herr Keller muss die Arbeit
noch bwrtn.

rr. Lumpi soll nicht so an der
Leine crn.

rz. Mochtest du ihm das Geschenk
nicht gbn)

r3. Die Regeln m ssen fÍir alle gltn.

= ER + DE Erde

: WE + EL + EN Wellen

: DE + GE + EN Degen

: wE !íeh

=GE+EL Gel

: TE + EL + ER Teller
: BE + ER + EN Beeren

: ES + ER Esser

= EN + GE + EL Engel

: BE + EN + CE + EL Bengel

= EN + DE Ende

:BE+ER+BE+EN
:BE+BE+EN
:BE+HA+GE+EN

=BE+EL+EN
:BE+EM+ES+EN

=BE+EN+DE+EN
:BE+WE+GE+EN

=BE+WE+EN+
DE+EN

=BE+WE+ER+
BE+EN

=BE+WE+ER+
TE+EN

:CE+ER+EN

:GE+BE+EN

:GE+EL+TE+EN

beerben

beben

behagen

bellen

bemessen

beenden

bewegen

bewenden

bewerben

bewerten

zeÍren

geben

gelten
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B Aufilármen in Íijnf Minuten

Oberbegriff tl8
Die Lehrperson diktiert die Begriffe, die Schiiler ergánzen den oberbegriff.

Prápositionsw rter

Die Schtiler erraten das an derTafel notierte,,Prápositionswort"
5-7

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
lo.
ll.

r. Nacht, Morgen, Abend, Mittag
z. Volkswagen, Mercedes, Opel, Ford

12.

r3.

14.
r5.

r6.
17.

r8.

Dreirad, Skateboard, Lastwagen, Mountain bike
FŮller, Kuli, Bleistift, criffel
Raub, Diebstahl, Mord, Einbruch
Hammer, Zange, Schraubenzieher, Mei8el
Regen, Schnee, Nebel, Hagel, Tau

Adlel Buchfink, Falke, Blaumeise, Milan
Dezembel April, August, Januar
Diktate, Aufsatz, Test, Klassenarbeit
BigMac, Schnitzel, Haxe, Kotelett
Flegeljahre, Lehrzeit, Wachstum, Pubertát
Chanson, Arie, Kanon, Schlager
Weits pri n ger, E istánzer, Radfah re1 Dauerláufer
Bad, KÚche, Saal' Keller, Klassenraum
Drama, KomÓdie, Schattenspiel, Tragodie
Lexikon, Duden, Zitatenschatz, Atlas
N acherzáhlu n g, ErÓrteru n g, Bericht, Beschreibung

r9. Buch, Comic, Zeitung, Pamphlet
zo. Restaurant, Kneipe, Bar, Wirtschaft

Tageszeiten
Automobilmarken
Fahrzeuge
Sch reibwerkzeuge
Verbrechen
Werkzeuge
N iederschláge
Vcigel
Ferienmonate
PrÚfungen
Fleischgerichte

Jugend
Lied
Sportler
Timmer
Schauspiel
Nachschlagewerke
Aufsátze
Lekiire
Gaststátten
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RICHT DEUTSCH Deutsch-
DEUTSCH unter RICHT unterricht

E HimL Himmel

HL HamL Hammel

td HumL Hummel

tťD WanD \)Vand

W in D \x/ind

K in D Kind

S in D sind

L in D lind

4LinG Vierlinge

E
ts

E
E
fĎ
\Ly
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Versteckt! 5-7
Die Lehrperson schreibt die WÓrter oder Sátze (mit Úberschriften) an die
Tafel oder diktiert sie. Die Schiiler unterstreichen das ,,Wort imWort".

& Tarnfarben: Begrijndung, Kugelblitz, Brosamen, Schwei8fi;13e, Reblaus,
Trottel, Froschwarzen, M risli laden

* Merkw rdige Zahlw rter Moselfahrt, Schachtelhalm, Rundreise,
Klavierstunde, Pelzwcilfe, Verzweifl ungstat, Steinschla g, Zehnagel,
Kaffeesiebentleeru ng' Záhneun geheue1 Galapagosechsen

Schattenpflanzen: Br.irosessel, Tunnelkehrel Heftkrakeleien, Kinderwindeln,
Schulbucheinband, Bleičhemie, Schreinerlehre, Dreschesel,
Spontannen nung, Katasteramt

H hlentiere: Freigelánde, Felsterrassen, Unratterrain, Drehleiter,

Jugendstiltisch, Tischwein, Dachschindel, Ziegelei, Plastikrebstock,
Hammerstiel, Pomadendose, Beulenpest, Stra8engraben,
Sumpfdotterblume, Sauerampfer, Babyrassel, Dschunke, Schaftstiefel,
Stoffroschen, Witzecke, I nterviewanzeige, Spiegelei, N adelwald, Festsaal,
Festtagsschmaus, Leselam pe, Schundliteratu r, llggbah n

Land in Sicht: ,,1a, und wo treft ihr den Scheich)" ,,ln Arabien, natijrlich!" -
,,lss deine Suppg ruhig. Sie ist gesund!" - !íenn diese Tijr keinen Griffhat,
lásst sie sich auch nicht offnen. * Markus hatte je panische Angst vor der
Arbeit. - ob an einem so wÚsten ort j9 Menschen wohnen werden) - Nicht
einmal in die Náhe eines Vulkans wÚrde ich mich trauen. - ,,Und jetzt) !ías
unternehmen wirl" ,,Angeln, schage ich vor." - ,,Die Einflugschneise ist zu
engl" ,,Landen mr..issen wir auf jeden Fall!"

w

*
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Vom selben Stamm
Die Lehrperson diktiert das erste Wort, die Schiiler ergánzen
Begriff und schreiben beide.

5-7
den zweiten

bláttern Blatt máchtig Macht bisschen bei8en

f igen Fuge kláglich Klage pfiffig pfeifen

záhlen Zahl spárlich sparen schmissig schmei8en

fallen Fall hásslich Hass grifftg greifen

sáen Saat práchtig Pracht knifflig kneifen
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Fa. Firma
\)íwe. lVitwe
z. l. zum lerl
z.B. zum Beispiel
vgl. vergleiche
Nr. Nummer
NN Name nicht bekannt

Dr. Doktor
ca. circa (etwa)
i.A. im Auftrag
Mio. Millionen
i. V. in Vertretung
Pfd. Pfund

th. Jahrhundert
Pkw Personenkraftwagen
Mrd. Milliarden
d. M. dieses Monats
K.o. Knockout

bitte wenden!
Post Scriptum (Nachschrift)
zur Zeit
beziehungsweise
siehe oben!
unter anderem
evangelisch
und so weiter
eventuel I

deutsch
Akkusativ
Minute
AbkÚrzung

folgende (Seiten)
Technischer
Ú berwachu ngsverein

Akijfi Abk irzungsfimmel

&

b.w.
PS
z.ZI.
bzw.
s. o.
u. a.

ev.

usw.

evtl.
dt.
Akk.
Min.
Abk.

ff.
TÚV

B Aufirármen in ftinf Minuten

Abki,irzen (Der AkÚfi) 5-7
Die Abkiirzungen werden an ďer Tafel notiert, die Schiiler schreiben sie ins
Heft und ergánzen die Bedeutung.
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Weitere Anregungen fiir die ersten fiinf Minuten einer Unterrichtsstunde
-+ Sprachwitze und Rátsel' S. 197; Lustige Rechtschreibung und Zeichen-
setzung, S. 183; Grammatik-Spiele, S. 192; Die Tage nach der Zeugniskonfe-
renz, S. 301.

21,
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C SpielerischerThemeneinstieg
Wenn ein neues Unterrichtsvorhaben interessant beginnt, ist bereits viel
gewonnen. oft ist ein spielerischer Einstieg mÓglich, der wichtige Aspekte
des Themas situativ vergegenwártigt und zugleich einen dynamischen An-
fang setzt. Die folgenden Vorschláge kiinnen mit leichten Abwandlungen
auch auf andere Unterrichtsvorhaben tibertragen werden.

Puzzle-z.B.zum Thema,,Freundschaft" s-to
Mehrere Abbildungen, die einen Bezug zum Thema ,,Freundschaft" haben,
werden zuvor zerschnitten. Das Unterrichtsvorhaben beginnt damit, dass
jeder Schtiler aus einer groBen Schachtel ein Puzzle-Teil entnimmt. Die
Schtiler suchen nun diejenigen in der Klasse, die passende Puzzle-Teile ge-

zogen haben. So ergeben sich Arbeitsgruppen. Sind diese komplett, stellt
jede Gruppe Úberlegungen zu ihrem Bild an. Diese werden anschlieBend
im Plenum zusammenfassend vorgetragen. Das Thema der Unterrichtsrei-
he ist so vielschichtig und anschaulich eriiffnet.

Denkmal - z. B. beim Thema ,Fernsehen" 8-r3
Die Schiiler erhalten zu Beginn des Unterrichtsvorhabens die Aufgabe, in
Kleingruppen ihre Ansichten zum Thema auszutauschen und ein Denkmal
vorzubereiten, das wichtige Aspekte des Themas symbolisch ausdriicken
soll. Sind die Vortiberlegungen abgeschlossen, ktinnen sich alle Gruppen
nacheinander in Form eines Denkmals vor der Klasse aufbauen. Dabei soll
nicht gesprochen werden. Das Standbild bleibt etwa eine Minute stehen
und wird evtl. fotografiert' Nach jeder Prásentation unterhalten sich die
iibrigen Schiiler der Klasse dartiber, was sie dem Denkmal entnommen ha-
ben. Erst ganz zum Schluss erkláren die Darsteller' was sie ausdrticken
wollten.
Beispiel: Dargestellt wird ein Ehepaar vor einem Fernseher (eine Person,
die die Arme rechtwinklig iiber den Kopf hált und grinst), wobei die beiden
Zuschauer durch eine menschliche Wand (drei Personen, die sich breitbei-
nig in einer Reihe zwischen die ,,Ehepartner" stellen) voneinander getrennt
sind.

ldeenstern - z. B. bei der Erarbeitung von Goethes ,Faust" E-r3
Noch vor der háuslichen Lekttire des Textes finden sich die Schiiler in Vie-
rergruppen zusammen und setzen sich jeweils um einen kleinen Tisch he-

!
{
t!

i

.:

pin groBes Blatt Papier. Die Lehrperson verteilt
|ichtiges Zitat aus ďem zu lesenden Text. Dieses

Die Sch-tiler an den 
"". 

.;#:'l" 
ff; if:ffi 

-ffi['T:;Hl 
:'ilíff''"':

strahlenfÓrmig zum Blattrand hin Assoziationen zu dem Ausgangszitat auf.
Diese kÓnnen sich auf den gelesenen Text beziehen, aber auch die Aussage
des Satzes zu aktuellen Erfahrungen in Beziehung setzen. Nach einer fest-
gesetzten Zeit (2.8. drei Minuten) wird ein Zeichen gegeben (2.B. gut ver-
nehmbares Klopfen auf einenTisch), dass alle Gruppen ihr Blatt um 90 Grad
im Uhrzeigersinn drehen sollen. Jeder liest nun erneut das Ausgangszitat
und anschlieBend das, was derVorgánger notiert hat. Er fÍihrt diese Gedan-
ken fort oder widerspricht. Nach weiteren drei Minuten wandert der Ideen-
stern im Uhrzeigersinn weiter, bis nach mehrmaligem Wechsel das Blatt
vollgeschrieben ist. AnschlieBend werden einige oder alle Ergebnisse im
Plenum vorgetragen. Es schlieBen sich jeweils ausftihrliche Eriirterungen
an. Die Ideensterne kÓnnen wieder aufgegriffen werden, wenn die Schiiler
den Text gelesen haben.
Dieses Verfahren eignet sich gut zur Themenentwicklung oder ersten An-
náherung an einen Text. Dabei werden persiinliche Reaktionen auf zentra-
le Aussagen eines Textes festgehalten. Es kommen viele ldeen zur Sprache,
und zwar von vielen Schi.ilern und nicht nur von den Wortfiihrern.
Beispiel: (zu Beginn der ,,Faust"-Lektiire)
Der vorgegebene Satz lautete:

1i ,,lhm hat das Schicksal einen Ceist gegeben,
ť der ungebándigt immer vorwárts dringt ..." (z. 1856 f .)

Zwei ,,Strahlen" auf dem Blatt lauteten:

Seine Gedanken und sein Verstand setzen sich iiber sámtliche Grenzen hinweg.
Er gibt sich nie mit dem zufrieden, was er im Moment wei8 und was ihm im Au-
genblick klar ist, sondern er will sein jeweiliges !íissen immer weiter ausdeh-
nen. Er wird nie vÓllig zur Ruhe kommen. / Der \)íissensdrang steht im Vorder_
grund. ob man sich deshalb glrjcklich schátzen kann oder ob es eher quálend
ist, diese Frage bleibt offen. I Positiv an dem Zitat ist, dass das ein Gegenbei-
spiel zu dem heutzutage weitverbreiteten Desinteresse und der Denkfaulheit
vieler Leute darstellt. / Daraus kann man folgern, dass dieses Zitat auch fÍjr un-
sere heutige Zeit von Belang ist.
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Dieser Mensch scheint wissbegierig zu sein. Er ist glLjcklich zu schátzen, da er
stándig aufder Suche nach \)íissen ist, und das aus eigenem Antrieb. Er hinter_
fragt Dinge und nimmt nichts als selbstverstándlich hin. / lch bin nicht unbe_
dingt der Meinung, dass dieser unheimliche Wissensdurst dazu beitrágt, diesen
Menschen gli]cklich zu machen. Denn er wird von seinem unbándigen ceist
stándig aufgefordert, alles zu hinterfragen. Er ist gezwungen, alles zu erfor-
schen, was ihm eventuell die Ruhe stiehlt. / Dieser Satz beinhaltet also weder
nur eine positive noch eine nur negative Aussage.

Als spielerischer Einstieg fiir eine Lektiire eignen sich ebenfalls: ,,Zettel-
lawine", -+ S. 178, ,,Denkblasen", + S. 35, ,,Brainstorming", -+ S. 1.77.

Vier-Ecken.Entscheidung - z. B. zum Thema ,,Auslánder" 7_1o
Mit Filzstift werden zuvor auf vier Bláttern vier kurze Sátze notiert, die
Wesentliches zum Thema aussagen. A]le Sátze sollten so formuliert sein,
dass sie ein Identifikationsangebot machen und nicht aufAnhieb abgelehnt
werden kiinnen. Die Unterrichtsreihe beginnt damit, dass die Lehrperson
die Sátze vorliest und in jeďer Ecke des Raumes ein Blatt an die Wand hef-
tet. Die Schiiler werden anschlieBend aufgefordert' sich ftir diejenige ÁuBe-
rung zu entscheiden, mit der sie sich am ehesten identifizieren k nnen. Je-
der begibt sich dann in ,,seine" Ecke. Dort unterhalten sich die Gruppen,
warum sie sich ftir ,,ihren" Satz entschieden haben und warum sie die an-
deren Sátze nicht gewáhlt haben. Nach einer gewissen Zeit gehen alle an
ihren Platz zuriick und das Gesprách wird im Plenum fortgesetzt.
Beispiel: In seinem Buch ,,Das Fremde iiberwinden -Vom Umgang mit sich
und anderen" (offenbach 1991' S.97) schlágt Hajo Bticken zum Thema
,,Auslánder" folgende Sátze vor:

r. ,,Auslánder sind wir alle."
z. ,,Auslánder sind anders als wir, aber das finde ich gerade spannend."
3. ,,Auslánder sind ganz anders, das macht mir oft Angst."
4. ,,Auslánder sind ganz anders, das muss man hinnehmen."

j
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Kontrastierung-z..8. bei Lyrikreihen zu den Themen

,,Natur" und oKinder" 9-r3
Bevor die ersten Geďichte analysiert werden, sammeln die Schiiler in einem
spielerischen Verfahren zunáchst die Vorstellungen, die sie mit dem Thema
verbinden, und halten sie schlieBlich schriftlich fest. DabeÍ arbeiten sie in
Kleingruppen nach dem Prinzip ,,Ja, aber ...". Jeweils ein Schtiler nennt ei-

C Spielerischer Ther

ne positive Natur
aufgerufen, das ,

Naturvorstellung Bedrohungen,
usw.
Die positiven Vorstellungen werden in einer ,,Ja-Spalte", die negativen in
einer ,,Aber-Spalte" notiert.Aus der Materialsammlung wird durch Kombi-
nationsproben (Welches,,Ja-Element" ergibt mit welchem,,Aber-Element"
den interessantesten Gegensatz?) ein Kontrasttext zusammengestellt, der
mtiglichst wenige WÓrter enthalten, also lapidar sein sollte. Die Schiiler ha-
ben sich mit diesen Arbeiten bereits in einige lyrische Gestaltungsweisen
eingearbeitet, die im Fortgang der Unterrichtsreihe thematisiert werden
kÓnnen.
Beispiele: (aus einem Deutschkurs der Jahrgangsstufe 12)

Thema: Natur
BlÚhende Felder
Frische Blumen
Strahlender Sonnenschein
Vogelgezwitscher
Lange Spaziergánge
UnberÚhrte Natur
GroBe !íálder

Thema: Kinder
Liebevoll
Liebe
F rsorglich
Verstándnisvoll
Vertrauenswri rd ig
Sanftmtjtig

pie anderen sind dann

lnnen zu der positiven
EinscnranKungerl, Desillusionierungen

durch Stacheldraht eingezáunt
aus dem Entsorgungspark
riber den Smogwolken
auíTonband
auf der Baustelle
auf dem GrÚnstreifen
gestreichelt durch die Záhne der Ságe

das Auto waschen
in den Pullover stricken
zur Oma schicken
Krieg fÚhren
Spiele in die Kiste packen
den Hahn zudrehen

Lexikon-Quiz -z.B.zumThema,Zeitung" 7-13
Dieser Einstieg bietet sich bei Themen an, die eine umfangreichere Fach-
terminologie erfordern. Einige SchiiLler erhalten die Aufgabe, sich zu Hause
oder in der (Schul-)Bibliothek in die entsprechenden Lexikonartikel einzu-
lesen, tiber die Querverweise weiterzďorschen und ftiLr ein Quiz drei nicht
allzu bekannte Fachbegriffe zu notieren. Jeder Schiiler soll sich auBerdem
Notizen machen, mit deren Hilfe die Begriffe spáter definiert werden k n-
nen. In der náchsten Stunde wird dann jeweils ein Begriff vorgelesen und
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ljine unvollstándige Inhaltsangabe des Textes, die zentrale Gesichts-
punkte noch nicht vorwegnimmt, von den Schíilern zu Ende fantasieren
lassen (Ausgestaltung eines Erwartungshorizonts).
Bin interessantes historisches oder aktuelles Dokument zum Themen-
bereich der geplanten Lektiire an die Schiiler ausgeben, sie Vermu-
tungen iiber Herkunft, Funktion undWirkung des Dokuments anstellen
und einen Entwurf fiir ein Dramďeinen Roman erfinden lassen (Figu-
renkonstellation' Konflikte, HandlungshÓhepunkte).
Brainstorming zum Titel der geplanten Lektiire mit Spekulationen zum
vermutlichen Inhalt.

Texte lesend i nterpretieren
l)ie Kunst des Textvortrags ist bei Schiilern oft sehr unterentwickelt. Da ih-
non zum ,,Vorlesen" meistTexte gegeben werden, mit denen sie sich vorher
gttr nicht auseinandersetzen konnten, ist dies nicht verwunderlich. Ein
'lilxtvortrag, der den Inhalt erschlieBt und deutende Strategien erkennen
liisst, muss gut vorbereitet werden.
lrolgende Schritte, die sich aufdenVortrag eines erziihlendenTextes bezie-
hcn, sind hilfreich:

HÓhepunkte. Bei ihrer individuellen Lektiire sollen die Schiiler ab und
zu innehalten und notieren, wo fiir sie ein erzáhlerischer HÓhepunkt
vorliegt. Zugleich sollen sie Vorschláge machen, wie diese Hiihepunkte
vorgetragen werden sollten. (Besonders schnelles/langsames Lesen?
Lautes oder leises Lesen?)
Vortrd,gston. Die Schiiler notieren auBerdem individuell, welche Gefiihle
derVortragende zumAusdruck bringen sollte und wie er das am besten
macht. Dabei geht es um Lautstdrke,Intonation (Anteile von Normal-
lage' HÓhen und Tiefen der Stimme), vortrq,gstempo, Besonderheiten
der Artikulatťoz (Nuscheln durch die Záhne, Sprechen mit weit geÓff-

netem Mund usw.). Beispiele: Hass: nur wenig geiiffneter Mund, durch
die Záhne gepresster Vortrag; Langeweile: leiser, ziemlich monotoner,
langsamer Vortrag ohne besondere HÓhen und Tiefen der Stimme;
Freude: sehr variable Intonation.
Vortrq,gsstrdtegien. Die Schtiler bringen ihre Vorschláge fiir den Text-
vortrag im Plenum ein und entwickeln gemeinsam eine Vortragsstrate-
gie - die immer zugleich auch eine Interpretation des Textes ist.

die Mitschiiler raten, um was es sich handelt. Nur wenn keiner auf die rich-
tige Definition kommt, greifen die ,,Experten" auf ihr notiertes Wissen zu-
rtick und versuchen eine Definition.

2 ldeen zur Lesekultur
In jeder Jahrgangsstufe stehen Ganzschriften auf dem Lehrplan: erzáh-
lende Texte (Kinder- und Jugendbticher, Novellen, Romane) und Dramen.
Sie in einem endlosen fragend-entwickelnden Unterrichtsgesprách zu er-
schlieBen ftihrt rasch zu Ermtidungserscheinungen: Die Schiilerinnen und
Schiiler sind gelangweilt. Daher sind Methoden gefragt, die die Lernsituati-
on beleben und zusátzliche Zugangswege zum literarischen Text erÓffnen.

Die folgenden Kurzvorschláge sind so vielfáltig, dass fiir jede Ganzschrift
eine angemessene Auswahl getroffen werden kann. Die angegebenen Ver-
fahren helfen, die unterrichtliche Auseinandersetzung mit literarischen
Texten aus der Analyse-Monokultur herauszubringen, die vielen Schiile-
rinnen und Schiilern das Lesen verleidet. Um solche unerwiinschten Ef-
fekte zu vermeiden, mtissen neben den analytischen Aktivitáten auch eine
ganze Reihe synthetischer stehen - oder solche, mit denen Schiilerinnen
und Schiiler ihre persÓnlichen Leseerfahrungen umsetzen und erweitern
ktinnen.

A Methodische Anregungen zum Lesen
Die LektÍire vorbereiten
Zu Beginn der Unterrichtsreihe und noch vor der eigentlichen ,,Bespre-
chung" der Ganzschrift sind oft einige Vorbereitungen sinnvoll, um die
SchÍiler fiir das Thema der Lektiire zu sensibilisieren. Hier einige Hand-
lungsideen zur Vorbereitung der Lektiire:
& tJmfrage zu einer zentralen Fragestellung (mit Kassettenrekorder).
& Biografische Informationen iiber den Autor/die Autorin, insbesondere

solche, die fiir die Lektiire von Bedeutung sind.
& Zeichnungen, Bilder, Skizzen deuten, die mit zentralen Aussagen des

Werkes in Verbindung stehen (eine Geschichte zum Bild schreiben, ei-
nen passenden Hintergrund zeichnen usw.).

a

a

5-8

o
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Leseverz gerung
Die folgenden Vorschláge provozieren ein ',Innehalten" des Lesers, eine
Verz gerung und damit Intensivierung des Leseprozesses, einen Blick zu-
riick oder eine nach vorne gerichtete Spekulation, um eine Textpassage
besser verstehen zu kiinnen.

LÚckentexte 5-r3
Sie sind als Methode der Lernerfolgskontrolle weithin bekannt. Weniger
gebráuchlich ist ďie Verwendung von Liickentexten als Anregung zum le-
senden Interpretieren. Das Verfahren eignet sich besonders zur metho-
dischenVariation der Lyrikinterpretation, aber auch fiir erzáhlende Texte.

Die Schiiler erhalten in Kleingruppen den Abzug eines Gedichtes, in dem -
je nach Schwierigkeitsgrad des Textes und LeistungsvermÓgen der Gruppe

- ein Teil der WÓrter unlesbar gemacht wrrrde. Die Aufgabe besteht darin,
eine sinnvolle Ergánzung des Textes vorzunehmen. Dazu muss der erhal-
tene Rest des Textes genau studiert werden. Auf der Suche nach einem
passenden Wort erarbeiten die Schiiler diskursiv eine Interpretation ďes

Textes. Im Plenum stellen sie ihre Entscheidung fiir bestimmte Liicken-
W rter vor und begrtinden sie. Damit kommen verschiedene Interpretati-
onsansátze in die Diskussion. Auch in Prosatexten kÓnnen Kernstellen zu-
náchst ausgespart und von den Schiilern aufgrund eines genauen Studiums
der Text-Umgebung zunáchst selbst geschrieben werden, bevor das origi-
nal zur Kenntnis genommen wird.

Die Textanord n u ng rekonstru ieren 5-r3
Hierfiir erhalten die Schtiler einen Text in falscher Zusammensetzung.
Durch genaue Priifung der Textteile, deren Anfang und Ende markiert sein
sollten, gelangen sie zu begriindeten Annahmen dartiber, welche Abfolge
derTeile der Gesamtaussage am ehesten entspricht. Die Struktur desTextes
wird so auf eine ungewiihnliche Weise lesend erschlossen.

Textaussagen visualisieren
Bebilderung 5-7
Wichtige Figuren eines erzáhlenden oder dramatischen Textes stellen sich
Schiiler oft sehr genau vor. DieseVorstellungen k nnen - vor allem injiin-
geren Klassen - in Bildern festgehalten werden. Besonders lohnend ist es,

die Gesichter der Figuren zu malen und dabei eine besondere Mimik er.

A Mďhodische Anregungen zur

konnon zu lassen. Diese Ze
trlndo Gespráche, in ďenen
rung der gezeichneten Figuren gehen kann.

Polaritátsprofil s-8
l)lo Schtiler fertigen ftir die Hauptfiguren eines Werkes ein profil aus ge-
gonsátzlichen Eigenschaften an. Diese Methode eignet sich ftir den Anfang
dorTextlektiire und fiir eine spátere geeignete Stelle'

[nr" ,u, u",r-
Iarakterisie-

stark ImáBig ImeBig I stark
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Anďere Gegensatzpaare kÓnnen hinzugefiigt, vorhandene gestrichen wer-

den. Eventuell kann das Profil auch im Unterrichtsgesprách gemeinsam

entwickelt werďen. Am Ranď kÓnnen die Schiiler Textstellen (Seitenzahlen)

notieren, die ihre Einschátzung belegen. Das Polaritátsprofil eignet sich gut

als Vorbereitung einer Personencharakterisierung.

Tableau E-t3
Die Figurenkonstellation in verschiedenen Stadien eines Romans oder

eines Dramas wird in Standbildern dargestellt. Dazu kommen jeweils eini-
ge Schtiler vor die Klasse. Zwei oder drei Mitschiiler erhalten denAuftrag,
diese ,,Figuren" so im Raum zu arrangieren, dass sich ein mtiglichst inten-

siver symbolischer Ausdruck ihrer Beziehung zueinander ergibt. Sie kiin-
nen einander zugewandt oder voneinander abgewandt stehen, einige ktin-

nen liegen, andere knien, wieder andere stehen. Auch Mimik und Gestik

kÓnnen genau iiberlegt und im Standbild umgesetzt werden. Alle anderen
Schiiler beobachten den StandbildauÍbau einige Minuten lang. Dann grei-

fen sie mit Korrekturvorschlágen ein. ohne dass die Lehrperson steuert,

kommt es so oft zu intensiven interpretierenden Gespráchen tiber die Text-
grundlage. Neigen einige zu eher spekulativen ÁuBerungen, so kann man
sie auffordern, fiir Standbild-Vorschláge Belege bzw. Anhaltspunkte im Text

zu benennen. Die fertigen Bilder kÓnnen fotografiert werden.

A Methodische Anregungen zum Lesen

Umrissfigur 74o
ln Partnerarbeit wird der Umriss einer Figur des Textes gezeichnet. Befin-
dot sie sich in einem Konflikt, so ktinnen an ihren Armen verschiedene
Kráfte,,ziehen". Innerhalb des Figurenumrisses werden verschiedene
Stichworte notiert, die den Bereichen ,,Geftihl" (Herz),,,Denken" (Kopf) und
,,'lbn" (Muskeln) zugeordnet werden. Die Figur kann auch januskiipfig ge-
zoichnet werden (mit einem Gesicht vorne und hinten, so zur Seite gedreht,
dass beide Gesichter im Profil sichtbar sind), wenn ausgedriickt werden
srlll, dass es sich um einen zwiespáltigen Charakter handelt. oft liegen ja in
oiner Figur Gefiihle und Einsichten im Widerstreit. Dies kann auch durch
(iegensatzpfeile oder andere Symbole ausgedriickt werden.

Lebenskurve l-13
l)as Leben einer Figur, soweit es der Lektiire entnommen werden kann,
wird mithilfe eines Koordinatensystems visualisiert (x-Achse: Lebensalter;
y-Achse: Hoch-, Wende- und Tiefpunkte). An einigen Stellen ďer Lebenskur-
ve kÓnnen andere wichtige Figuren, Ereignisse usw. notiert werden.

Texte aktional interpretieren
Schiiler kÓnnen besonders dann sinnvoll in Texte eingreifen, wenn Erzáhl-
schritte ausgespart sind oder einzelne Schritte der Handlungsfolge vom
Autor nicht ausgestaltet wurden. Hier sind mÓgliche Methoden:

Telefonkette 7-11
Zugespitzte Handlungssituationen oder Probleme in Romanen, Novellen
und Dramen werden in Form mehrerer fingierter Telefongespráche aufge-
arbeitet. All diejenigen im literarischen Text vorkommenden Figuren, die
sich zu der zugespitzten Handlungssituation áuBern kiinnten, telefonieren
miteinander. Zunáchst wird entschieden, wer welche Figur spielen soll. An-
schlieBend verbindet die Lehrperson jeweils zwei der Figuren miteinander,
die sich iiber den zu besprechenden Sachverhalt austauschen sollen. Dabei
sollen sich die Schiiler bemiihen, die von ihnen gespielten Figuren in Cha-
rakter, Interessenlage und Redeweise mÓglichst genau zu treffen. Nach
oiner Reihe von ,,Telefonaten" wird eriirtert, ob die Figuren in denTelefonge-
spráchen angemessen dargestellt wurden. Zur Unterstiitzung derArgumen-
tation ktinnen dabei Textbelege hinzugezogen werden.
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Rollenspiel/Stegreifspiel (bei erzáhlenden Texten) 5-E
Wichtige Textpassagen, die nicht ausfiihrlich in wtirtlicher Rede gestaltet
sind und zu denen wir als Leser uns also die genauen Abláufe selbst aus-
malen miissen, werďen mit verteilten Rollen ,,erspielt".

lnterview mit einer Figur 5-8
Ein Schiiler spielt eine Romanfigur, einige andere stellen der Figur ein paar
Fragen.

RepoÉage 5-lo
Ein Schiiler stellt sich - mit einem imitierten Mikrofon - irgendwo im Klas-
senraum auf, tut so, als ob er das Roman- bzw. Dramengeschehen aus einer
gewissen Distanz beobachte, und berichtet im Reporterstil, was zu sehen
und zu htiren ist. Es kiinnen auch mehrere Reporter an verschiedenen fik-
tiven Standorten postiert werden, die mehrfach nacheinander berichten.
Aď diese Weise wird eine zusátzliche Perspektive eingenommen und zu-
gleich eine andere ÁuBerungsform gewáhlt.

Flugblatt/Poster 7-10
Die Schtiler entwickeln in Gruppen ein Flugblatt oder ein Poster, mit dem
in eine im Text dargestellte Handlungssituation eingegriffen werden kann.

Milieuwechsel 8-tt
Die Handlung wird in ein ganz anderes Milieu verlegt und in diesem Milieu
nachgespielt. Was passiert mit den Figuren? Wie ándert sich die Sprache?

Figuren-Verpflanzung 5-E
Eine wichtige Figur des Buches wird in eine aktuelle, den SchtiLlern be-
kannte Situation ,,verpflanzt". Die Situation wird mit verteilten Rollen
gespielt.

Sch rei bend auf Texte reagieren

Leerste!len erzáhlen 5-r3
Anspruchsvollere Erzáhltexte enthalten,,Leerstellen", wo erzáhlerische
Schritte, die im Gesamtzusammenhang unerlásslich sind, vom Autor be-
wusst ausgespart wurden. Die Klasse kann solche ,,Leerstellen" (oft

Zeitspriirrge) zunáchst selbst entdecken. AnschlieBend kann dann mitei-
nander tiberlegt werden, wo eine erzáhlerische Ausfti|lung der ,,Leerstelle"

A Mďhodische Anregungen zum Lesen

btrsonders interessant wáre. Jeder Schiiler schreibt dann individuell ein
,.Zusatzkapitel". Diese Zusatzkapitel werden vorgetragen und miteinander
vrrrglichen. Dabei ergeben sich in der Regel interpretatorische Strategien
lllr don Gesamttext (-+ S. 30, ,,Liickentexte").

Trgcbuchblatter 5-ro
ll(lr oine Hauptfigur werdenTagebuchnotizen geschrieben (Was wÍirde die-
lrrr Figur wohl ďurch den Kopf gehen, wenn sie sich abends hinsetzen und
Irr ihr Tagebuch schreiben wiirde?). Das stellvertretende Tagebuchschrei-
llon kann auch die gesamte Lektiire begleiten: Die Lehrperson fordert je-
rlon auf, ein besonderes Tagebuchheft zu gestalten. Nach jedem Kapitel -
ttdor nach kleineren Erzáhleinheiten - schliipfen die Schtiler in die Rolle
tlrtr ausgewáhlten Figur und formulieren eine Tagebucheintragung. Zu-
rlitzlich ktjnnen aktuelle Alltagsdokumente eingeklebt werden, die die
Schiiler mit der Lektiire in Zusammenhang bringen. Oft sind die Schiiler
ttm Ende ihrer Arbeit stolz daraď, ein so umfangreiches Produkt zustande
gobracht zu haben. Zuweilen sind die Hefte liebevoll mit zusátzlichen or-
nomenten und Illustrationen ausgestattet.

Dsnkblasen 5-ro
Manchmal scheinen an wichtigen Stellen eines Textes ÁuBerungen zen-
traler Figuren oder die Schilderung des inneren Geschehens zu fehlen. Fiir
sttlche Stellen ktinnen - áhnlich wie in Comics - ',Denkblasen" geschrieben
worden. Diese sollten ausfiihrlicher sein als in Comics und differenziert
tn(igliche Gedankengánge der jeweiligen Figur entfalten.

Thematisches'liagebuch 8-rr
lilnige Schiiler setzen sich mit der Problemstellung der Lekttire auseinan-
dor, indem sie ein oder zwei Wochen lang ihren eigenen Alltag, ihr eigenes
lirfahrungsfeld genau beobachten und in einemTagebuch mÓglichst detai]-

llort Ereignisse und Beobachtungen wiodergeben, die fiir sie einen Bezug
zur Problemstellung der Lektiire ergeben. Die ,,thematischen Tagebiicher"
worden in der Klasse verlesen. AnschlieBend kann versucht werden, eine
Itlgur der Lektiire in eine der aktuellen Realsituationen eingreifen zu las-
gon (zusátzliches Romankapitel; zusátzliche Szene).
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Anzeige &rt
Figuren einer Erzáhlung oder eines Theaterstiicks wird - bezogen auf eine

bestimmte Phase der Handlung - eine Kontaktanzeige zugeschrieben. Die

Anzeige soll die Figur m glichst genau treffen.

Umwandlung in ein H rstÚck 5-lo
EinAuszug des Buches, der hierftir besonders geeignet erscheint (interes-

sante Dialoge, gut herstellbare Hintergrundgeráusche usw.), wird in einen

HÓrspiel-Text umgeschrieben' AnschlieBend kann der Vorschlag zur akus-

tischen Umsetzung realisiert werden.

Andere Weichenstellung 7'1o
An einer Stelle, an der ďer Autor bzw. die Autorin eine wichtige Entschei_

dung iiber den Fortgang der Handlung getroffen hat, wird ,,umgesteuert".
Kleingruppen iiberlegen sich, welche alternativen Handlungsverláufe -
ausgehend von der vereinbarten Stelle - mÓglich gewesen wáren. Sie

schreiben dazu eine Verlaufsskizze.

Briďaus der Zukunft 8-t3
Eine Figur des Buches schreibt 10, 20 oder 30 Jahre nach dem Handlungs-

ende einen ,,Brief aus der Zukunft". Sie schaut darin aď die Ereignisse zu_

riick, die in dem Romaďder Novelle/dem Drama dargestellt wurden. Aus
dieser zeitlichen Distanz setzt die Figur sich persÓnlich mit diesen Ereig-
nissen auseinander, wertet sie.

Traumgeschichte 5-lo
In einemTraum wird vieles iibersteigert und verzerrt erfahren. Eine Figur
tráumt von einem Ereignis, das sie vor kurzem erlebt hat. Der Traum soll
miiglichst genau ausfantasiert und detailliert schriftlich wiedergegeben

werden.

Erfundene Biografie 8-t3
Nach der Lektiire des Buches erfinden die Schiiler eine passende Biografie
des Autors. Wie stellt man sich das Leben der Person vor, die ein solches

Buch geschrieben hat? Die erfundene Biografie wird aufgeschrieben und

dann mit der tatsáchlichen Biografie verglichen.

! Anrcgungen zur Lesefrrderung

Bllďen Verlag oder Autor (bei zeitgen ssischer Literatur) 5-l3
livorrtuell als Hausaufgabe entwerfen die Schiiler einen Brief anAutor oder
Vrtrlng, in dem sie etwas iiber ihre Erfahrungen bei der Lektiire eines
llurlhos mitteilen. Die ÁuBerungen ktinnen durchaus wertend sein.

Anregungen, die auch Ítir kuzere Texte geeignet sind
Dlc Perspehive ándern 7-10
Stttt in der Er-Perspektive wird der Text in der lch-Perspektive geschrie-
lxrn. ,leder Schtiler sucht sich eine Figur aus, aus deren Perspektive er die
( ittsr:hichte gerne umschreiben wiirde.

Trxtsortenwechsel 5-8
l)rw (ieschehen wird z.B. als Zeitungs- oder Polizeibericht wiedergegeben.

Eďlndu ng einer Vorgesch ichte 7-10
Ntu:h einer ersten griiLndlichen Auseinandersetzung mit einer Figur erfin-
rlon die Schiiler eine Vorgeschichte, die vor Beginn der eigentlichen Hand-
Irrng spielt. Sie soll verdeutlichen, warum die Figur so geworden ist, wie sie
lst.

Blld.Text-Collage zu einem Gedicht 8-r3
l)kr Schtiler erhalten denAuftrag, sich aus einer kleinen Gedichtsammlung
rrlltttn Text auszuwáhlen und zu diesem - aus Illustrierten, Zeitungen usw. _

rrln aktuelles Foto zu suchen, das fiir sie einen gedanklichen Bezug zu dem
( ilrtlicht hat. Text und Bild werden auf einem Blatt zu einer Collage zusam-
urrrngeklebt. Diese Collagen werden im Unterricht vorgestellt und sind An-
Irrss zu einer rezeptionsorientierten Interpretation der Texte.

B Anregungen zur Leseforderung
lrt allen Jahrgangsstufen sind Anregungen zum Lesen Bestandteil des
l)rrtttschunterrichts. Die Lehrpláne sehen lesefÓrdernde Unterrichtsaktivi-
llilrrn in vielfáltiger Form vor. Trotz der Úbermacht elektronischer Medien
kllruu:n viele Schiiler mit solchen Anregungen erreicht werden. Hier sind
rrlttlt{tl Beispiele fiir Aktivitáten zur Leseftirderung.

t
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ldeen zur Lesef rderung Ílir die Sekundarstufe l

Buchvorstellungen
Die Schiiler stellen in regelmáBigen Abstánden Biicher vor, die sie gerade
gelesen haben und weiterempfehlen k nnen. Sie tragen eine besonders
vvitzige bnv. besonders spannende Stelle (ein bis drei Seiten) vor, verraten
aber noch nicht alles und erkláren, was ihnen an ďem Buch besonders ge-

fallen hat.

BÍicher-Tauschb rse
In der Klasse wird eine Tauschbiirse organisiert. Auf einer Wandzeitung
notieren die Schiiler, wer welchen Titel wann an wen ausgeliehen hat und
welche Ausleihzeit vereinbart worden ist. Die Lehrperson achtet darauf,

dass nach einer gewissen Zeitjeder Schiiler in der Liste auftaucht.

Leseecke
In der Klasse wird fiir die kleinen Pausen und fiir
sonstige freie Zeiten eine Leseecke (einige Sessel,
Regal mit Biichern) eingerichtet.
Als Regel wird vereinbart,
dass diejenigen vorzugs-
weise ďort sitzen
diirfen, die in
einem Buch
schmÓkern
mÓchten.

Videokassetten der Stiftung Lesen

Die Klasse schaut gemeinsam eine der Kassetten der Stiftung Lesen
(-+ S. 40) mitAusschnitten aus Jugendbuchverfilmungen an, um neuen Le-

sestoff zu entdecken.

I Anrcgungen zur Lesefrrderung

Elnr Stunde in der Schillerbucherei
lilttrl l,lntorrichtsstunde findet in der Schiilerbticherei statt. MÓgliche Fra_
gortollungen: Welche Abteilung/welches Regal interessiert euch am meis-
tntt? Wleso? Wer kennt einige Biicher und kann sie vorstellen? Welche
llllrlhor, die ihr hier vermisst, sollten demnáchst angeschafft werden? (Eine
llltllsto der Wiinsche geht an die fiir die Biicherei verantwortliche
l,ohrkraft.)

lnuch einer Bibliothek
l)lrt Klasse besucht eine nahe gelegene Bibliothek mit Kinder- und Jugend-
lltrr:habteilung und lásst sich von einer Bibliothekarin den Bestand zeigen
ttttd ln die Struktur einer Bibliothek eiďiihren.

Lortrgebucher
l)kr Schiiler schreiben Lesetagebiicher zu ihren laufenden Lektiiren, aus
tlrrnon zu festgesetzten Zeiten regelmáBig vorgelesen wird. Die Lekttiren,
ttttt die es geht, sollten mitgebracht und von den Mitschiilern angeschaut
wordon k nnen.

Elncn Buchhándler einladen
liln trrtsansássiger Buchhándler bzw. eine Buchhándlerin kommt in den
llntorricht und stellt einige aus seiner/ihrer Sicht interessante Bticher so-
wlrl diejenigen Titel vor, die erlsie in den letzten Jahren an 13- bis 16_Jáh-
rlgrl bosonders háufig verkauft hat.

ldcen zur Leseftirderung ftir die Sekundarstufe ll
Btruch einer Buchmesse
l)rtr Kurs besucht (el'tl' in Zusammenarbeit mit einer Buchhanďlung) eine
ll ttr:hmesse (Frankfurt, Leipzig).

llrcnsionen
l)lo Schiiler vereinbaren am Anfang des Schuljahres mit der Lehrperson
oltrrr l,ekttireliste, die sie arbeitsteilig in Angriff nehmen. In regelmáBigen
Alrrrtlinden und zu vereinbarten Terminen trágt jeder nach und nach eine
|lrrztrnsion zu einer Lektiire vor. Leitfragen kÓnnen sein: Was ist das The-
trrn'/ Um welche Auseinandersetzung geht es? Wie wird das Thema ange-
pnrrkt'/ Welche Handlungsideen hat der Autor? Was ist an der MacharVder

,
t
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Struktur/dem Stil ďes Buches interessant/weniger interessant/stiirend?
-+ ,,schriftstellerlesungen", S. 256, und ,,Lesenacht, Jugendwoche, Film-
nacht",5.244.

Materialien und Hilfen zur schulischen LeseÍfirderung
Bei der Leseftirderung kann man auf einige Hilfen von au8en zuriickgrei-
fen. Mehrere Institutionen bieten Informationsmaterial, Datenbanken mit
Rezensionen, Veranstaltungen und weitere Anregungen zur Leseftirderung
an.
& Stifiung Lesen - Rtimerwall 40, 55131 Mainz, www.stiftung-lesen.de.

Um den Riickgang der Lesekultur und dasAnwachsen des funktionalen
Analphabetismus in einer zunehmend elektronisch bestimmten Meďi-

enkultur einzudámmen, setzt die Stiftung Schwerpunkte in der LesefÓr-

derung von Kindern und Jugendlichen. Im Stiftungsrat dieser Instituti-

on sind einige Bundeslánder, fiihrende Verlage, Industrieunternehmen
unď Banken vertreten. Ihm geh ren auBerdem Lehrer- und Elternver-
bánde, Kirchen u. a. an. Die Stiftung entwickelt laufend neue FÓrderim-
pulse fiir die Lesekultur in Schule und Freizeit.

& Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJUM) in der GEW -
Bahnhofstr. 43,88662 Úberlingen' www.ajum'de. Die AJuM sichtet und
priift Kinder- und Jugendliteratur unter dem Gesichtspunkt derVerwend-
barkeit in pádagogischenArbeitsfeldern und stellt Rezensionen in einer
Datenbank zusammen.

& Arbeitskreis fiir Jugendliteratur e. V - Metzstr. 1'4c, 81667 Miinchen,
wwwjugendliteratur.org. Der Arbeitskreis gibt Verzeichnisse heraus, in
denen die mit ďem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichneten
Biicher sowie die Biicher der Auswahlliste zum Deutschen Jugendlite-
raturpreis zusammengestellt sind. AuBerdem verÓffentlicht er Medien-
verzeichnisse fiir Kinder und Jugendliche, die von Pádagogen' Buch'
hánďlern und Bibliothekaren zusammengestellt werden.
Biirsenaerein des Deutschen Buchhandels - GroBer Hirschgraben 17-
21', 603 t 1' Fran]<furtÁ{., www.boersenverein' de. Das Referat Leseftirde'
rung des Biirsenvereins organisiert in jedem Jahr einen Vorlesewett'
bewerb ftir Schi.iler der 6. Klassen (www.vorlesewettbewerb.de). Die

Unterlagen hierfiir, die u. a. detaillierte Handlungsanregungen umfas'
sen, werdenjáhrlich an die Schulen verschickt.
Bundesaerband der Friedrich-BÓdecker-Kreise e.V - Kiinstlerhauď
Sophienstr. 2, 30159 Hannover, www.boedecker-kreis.de. Die BÓdecker'

C l(now.how Sachtextanalyse

Kroise in den Bundeslándern f rdernAutorenlesungen in Schulen, aber
ttttch in Kindergárten, Bibliotheken usw

o l)eutsche Akademie fiir Kinder- und Jugendliteratur e.V. - Hauptstr. 42,
97113 1 Volkach, www.akademie-volkach.de. Herausgabe von Leseemp-
tirhlungen, Veranstaltung von Fortbildungen.

) Gesellschaft fiir Medienpiidagogik und Kommunikationskultur in der
Ilundesrepublik eV (GMK) - Ktjrnerstr. 3,33602 Bielefeld, www.gmk-
ltot.de. Die GMK, ein Zusammenschluss von Fachleuten aus den Be-
roit:hen Bildung, Kultur und Medien, vermittelt medienpádagogische
lnfrrrmationen, Projekte und Referenten.

C Intcrnationale Jugendbibliothek (IJB) - Schloss Blutenburg, 81247 MÍin-
r:hon, www.ijb.de. Das Angebot zur Leseftirderung umfasst Publikati-
onon, Ausstellungen, Veranstaltungen und Programme ftir Schulklas-
HOn.

Frchzeitschriften zur Kinder- und f ugendliteratur
) Iltlitriige Jugendliteratur und Medien - vierte!áhrlich; Juventa Verlag,

Wrrinheim. Vormals ,,Iďormationen Jugendliteratur und Medien (Ju-

gondschriftenwarte)", seit 1993 zusammengelegt mit der Zeitschrift
.ltoitráge zur Kinder- und Jugendliteratur", die von derArbeitsgemein-
rr:haft Jugendliteratur und Medien in der GEW (s.o.) herausgegeben
wurde.Alteste Zeitschrift auf dem Gebiet der Jugendlektiire im deutsch-
sprachigen Raum.

) Ilulletin Jugend und Literatur - monatlich; Neuland Verlag, Geest-
hrcht.

o liselsohr - monatlich; Verlag Leseabenteuer, Miinchen.
} l,|tum Lesen - vierteljáhrlich; Zeitschrift der Stiftung Lesen (s.o.); Nach-

rk:hten, Berichte und Meinungen aus der Leseftirderungsszene.
a 'Ittl'it - vierteljáhrlich; Bezug tiber den Arbeitskreis ftir Jugenďliteratur

(s. o.).

C Know-howSachtextanalyse
lilrlltostons seit der ersten PISA-Studie ist die Lesekompetenz (Reading

I.ltrrnr:y) von Schiilern ein zentrales Thema der Deutschdidaktik. Ins Zen-
lrtnrt tlor Aufmerksamkeit geriickt sind dabei besonders verschiedene For-
rurrn von Sachtexten (kontinuierliche Texte und diskontinuierliche Texte,

nlrrr'lirxtverbiinde, die einen Sachverhalt mit mehreren Informationsansát-

t
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zen unter Einbeziehung von Grafiken, Tabellen, Karten, Bildern usw. be-
leuchten). Nach der PISA-Studie wird von Lehrenden verstárkt erwartet,
dass sie Schiilern Kompetenzen der organisation selbsÍstiindiger Sachtert-
erschlieJ|ung vermitteln, so wie sie internationalen Vergleichstests (2. B. pI-

SA-Studie) zugrunde liegen' Erwartet wird auch die Fáhigkeit, Schiilerdefi-
zite in ďiesem Bereich genau zu diagnostizieren und als Reaktion darauf
passende Lernarrangements zu planen. Um solche Unterrichtsplanungen
zu unterstiitzen, werden auf Seite 43 bis 45 wichtigen Kompetenzen der
S achterterschlieJ3ung verschiedene Trainingsansátze und methodische op-
tionen des Deutschunterrichts zugeordnet. Dabei wird auch auf die Termi-
nologie der internationalen Fachdiskussion Bezug genommen.

Literaturhinweise
Brennen Gerd: Methodentraining - Projekt Medien und Meinungsbildung.
(Reihe ,,Kursthemen Deutsch", hrsg. von Dietrich Erlach und Bernd Schurf)
Cornelsen, Berlin 2002.
Brenner, Gerd: Die Facharbeit -Von der Planung zur Prásentation. (Reihe
,,Trainingsprogramm Deutsch Oberstufe", hrsg. von Bernd Schurl Heft 4)
Cornelsen, Berlin 2002.
Deutsches PlSA-Konsortium (Hrsg.): PISA 2000. Basiskompetenzen von
Schtilerinnen und Schiilern im internationalen Vergleich. Leske + Budrich,
Opladen 2001.
Fingerhut, Karl-Heinz: Die Evaluation des Leseverstándnisses durch die
PISA-Studie und der Literaturunterricht in der Sekundarstufe L In: Deutsch-
unterricht, 3/2002. S. 39-45.
Fir, Martin"/Jost, Roland: Sachtexte im Deutschunterricht. Schneider,
Baltmannsweiler 2005.
FWU (Hrsg.): Die Textagenten Deutsch. CD-ROM, erarb. von Scheimann
u.Team sowie Gerd Brenner, Cordula Grunow Ute Fenske, Heinz Gierlich
und Markus Langner, Miinchen 2002.
Hackenbroich- Kr afft, I da./Parey, Ev elore : Aktiv lesen! Methodentraining
ftir die Arbeit mit Sachtexten. (Reihe ,,EinFach Deutsch Lesestrategien")
Schiiningh, Paderborn 2005.
Morgenthau, Lena:Textyerstándnis trainieren.Arbeitstexte und Fiirderauf-
gaben. Verlag an der Ruhr, Miilheim/Ruhr 2004.

C Xnow-how Sachtextanalyse

SrchtexterschlieBung
lomprtcnzcn Trainingsansátse

r, Gtli ngcnde Tertwah rneh m u ng

t,t PersÓnliche Positionierung
lrrr [hcma eines Textes und
rlrrnlt Aufbau eines Aufnahme-
ltrlllronts Íi.lr den Textinhalt

t.r Krltlsche Distanz zurTert-

3.tl4lt (Entwicklung der Fáhig-

lell, ln Gestaltungsalternativen
ru tlonken)

t Vtntahcn der Textaussage:

I r tlberwlndung sprachlicher
/ rrllngrbarrieren

Ůbungen zur Verbesserung der
Tertwahrnehmung

Vorweg-Fragen an den Text (,,Schau die
Ůberschrift an. Womit konnte sich der Text

bescháftigen!") und damit Aufbau einer
ersten kritischen Einordnungskompetenz
Einstimmung auí ein Textthema (awareness-

Úbungen und pre-readingactivities im angel-

sáchsischen Sprachraum)

- Vorweg_Prásentation eines Bildes/Fotos
zum Thema (thematic anticipation)

- Prásentation von Zitaten aus einem
Sachtext, die nach einem angegebenen
logischen Cesichtspunkt geordnet wer-

den sol len (patchwork a ntici patio n)

- Brainstorming zu einem lVort/dem
Thema des Textes

- Blitzlicht zu einem Themen-Stichwort

- Anspiel zum Thema des Textes

- Zettellawine zum Thema

- Fragen-Baum zum Thema
KontextuierungsUbungen (Cluster zu

,,!ías fallt dir zum Thema des Textes ein)"/
Gedáchtnis nach relevantem Vorwissen
absuchen)

Ankreuzen von Optionen in einem Entschei-
dungsbaukasten (,,Welche Entscheidungen
zur Cestaltung hat der Sachtext-Autor hier
getroffen)")

Úbungen zur St tzung der Verstehensleistung

& ,,Úbersetzungen" aus der Sachtextsprache
(2. B. Zeitungssprache) in die Alltagsspra-
che der SchÚler (z. B. Eintragungen in ein
anzulegendes,,\JVorterbuch der
Zeitungssprache/Wissenschaft ssprache")

&

&

*
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Kompetenzen Trainingsansátze

z.z lnnere Kontextuierung von
Textaussagen (Fáhigkeit, Text.
teile im Hinblick auf ihre Evi-

denzfur ein vorláufiges Ge-
samtverstándnis zu prÚíen)

2.3 Ceistige Verarbeitung der
cesamtaussage (z. B. Fáhigkeit
zur Komplexitátsreduktion und
Fáhigkeit' ein angemessenes.
Situationsmodell des Textes mit
ráumlichen, zeitlichen, persona-
len und kausalen Zusammen-
hángen anzulegen)

aktives Lesen mit Lesespuren/Notizen im
Text
RÚckwártslesen (bei schwieriger Textstelle:

,,!(/elche vorherigen Textstellen k nnen
diese Aussage erkláren helfenl")
Lupenfunktion (Segmentierung sowie Nach-
und-nach-Prásentation komplexer Sátze in

Textwahrnehmungs-Software, dabei Heraus-
arbeitung der Tiefenstruktur von Sátzen,
z. B. Sichtbarmachen der Verbklammer;
vgl. FWU zooz)

Reduzieren von Komplexitát, Verdichtung
des Textes auf das \)íesentliche als Element
strategischer Bedeutu ngsentnahme durch

- tabellarische Wiedergabe der Aussagen
zu Raum (Orte), Zeit und beteiligten
Personen

- Unterteilen des Textes in Sinnschritte

- Markieren von Schlijsselwcirtern/Kern-
aussagen

- Formulieren von Leitfragen, mit denen
der Text sich bescháftigt

- Memos (ÚberprÚfung des Textverstánd-
nisses durch \)íiedergabe einzelner Text-

abschnitte in verschiedenen Korrekt-
heitsstufen bzw. mehr oder weniger
passender Fragen an einen Textabschnitt
in M ultiple-Choice-Form)

Erarbeitu ng der Logizitát/der Aussage-
hierarchie eines Textes durch:

- Mind-Map

- Konzept

- Treppenmethode

- Spinnwebanalyse

- Markieren von Kohásionssignalen
(logisch verkntipíenden Konjunktionen,

Adverbien usw.)

&

&

&

*
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C Know-how Sachtextanalyse 45

Kompetenzen

3. Strategisches Lesen und
metakognitive Kom petenz
(Fáhigkeit' Lesetechniken zu
Íjberblicken und Íiber metho-
dische Optionen des Verstehens
selbst zu entscheiden)

4. Ei n o rd n u ngs- u n d M erkfiihigkeit
im Hinblick auf Tertinformationen
(ÁuBere Danach-Kontextuierung
eines Textes; Kompetenz, Text-

aussagen aufVorwissen zur an-
gesprochenen Thematik zu be-

ziehen, das Textverstehen damit
zu str.itzen und die Textaussagen
der Kritik zugánglich zu machen;
Fáhigkeit' die Evidenz von Text-

aussagen aufder Basis von All-
gemeinwissen zu prtiíen)

Trainingsansátze

* AuÍbau eines Situationsmodells des Textes
(vgl. PISA, S.7z); (Selbst-)Kontrolle der beim
Lesen abgelaufenen Verstehensprozesse,
z. B. durch:

- Paraphrasieren

- Flussdiagramm

- Matrix

- Diagramme

- Umwandlung eines kontinuierlichen
Textes in einen diskontinuierlichen und
umgekehrt (vgl. FWU zooz)

* Entwicklung strategischer Lesetechniken

- Unterscheidung zwischen dem Úber-
fliegen eines Textes (sklmrning) und der
gezielten Suche nach lnformationen im
Text (scanning)

- 5-Schritt-Lesemethode
{S Aneignung des Know-hows, einen Lese- und

Verstehensprozess eigenstándig zu bewálti-
gen (u. a. Nutzung von Erfahrungen der
Freiarbeit)

& Aufbau einer Textreprásentation/eines inne-
ren Abbildes der Textaussage im Cedáchtnis
durch KonfigurationsÚbungen, z' B.

- cedáchtnislandkarten/Cluster

- Themenbaum

- Zeitleiste
& Verkn píung von Textinformationen mit be-

reits vorhandenem Wissen, Rekonstruktion
von Textaussagen in Form von

- Cluster

- Tabelle

- Grafik

Viele der in der Aufstellung aufgeftihrten Methoden kÓnnen Sie nachlesen
in: Gerd Brenner/Kira Brenner: Fundgrube Methoden I - Ftir alle Fácher.
Cornelsen Scriptor, Berlin 2005.
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Lehtire- und Filmempfehlungen
Kinder- und f ugendbticher
ffir die Klassen 5 bis ro

Jáhrlich erscheinen in Deutschland mehr als 5000 Kinder- und Jugendbti_
cher, tiber 3000 davon in Erstauflagen. Rund 60Verlage sind in Deutsch-
land auf Kinder- unď Jugendbiicher spezialisiert und das Angebot fiir Leh-
rerinnen und Lehrer ist ziemlich uniibersichtlich. Die Auswahl ftir den
Unterricht reduziert sich zunáchst dadurch, dass aus Kostengriinden meist
nur Taschenbuchausgaben in Frage kommen. Aber auch der Taschenbuch-
markt fiir Kinder und Jugendliche ist inzwischen so umfangreich, dass eine
Auswahl schwerfállt.
Die folgende Titelzusammenstellung orientiert sich an Empfehlungen, die
Kenner des Jugendbuchmarktes aus den Bereichen Wissenschaft und Pá-
dagogik in den letzten Jahren in einschlágigen Fachzeitschriften publiziert
haben. Sie ist nach Jahrgangsstufen geordnet und enthált neben einer
kurzen Vorstellung der Titel eine BegriiLndung der Klassenzuordnung,
Fundstellen ftir Praxisanregungen und z.T. auch Vorschláge zur ergán-
zenden Lektiire, Hinweise auf Auszeichnungen, aufVerfilmungen (&) una
Audio-Versionen. Die Titelauswahl ist nicht im Sinne eines Kanons zu ver-
stehen. Auf Seite 47/48 frnden Sie die beriicksichtiglen Autoren und Titel
zunáchst in einer alphabetischen Úbersicht.

t n d iesem Kapitel verwendete Rei hen-AbkÍi rzu n gen

detebe Diogenes Taschenbuch
dtv Deutscher Taschenbuch Verlag
es edition suhrkamp
it insel taschenbuch
RBL Reclam Bibliothek Leipzig
Reclam UB Reclams Universalbibliothek
rororo Rowohlts Rotationsromane
st suhrkamp taschenbuch

A Ílndrr. und |ugendb0cher fÍir die Klassen 5 bis ro 47

lnlhbndr Lltcratur

loler

Inndmr
rttollr
rorl

Btfoor
Eunken
ldrlfrldt:
Indr:

tn;rlhrrdt:
lhtmrnn:

hldr
tlnk, Anne:

0mr3cr
l4lnlln3:

Hlu;rnr
ll0hnrrfcld:

frqr
Illlnol

rLrnrtr

i ftlnbrum:

Man darf mit dem cIijck nicht drángelig sein, S. 5

Nicht Chicago. Nicht hiel S. 64
Fototermin, S. 78
Alice im Wunderland, S. 5r

Auí\lViedersehen im Cyberspace, S. 67

Robinson Crusoe, S. 69
Helden der City, S. 8o
Briefe an die K nigin der Nacht, S. 7o
Die unendliche Geschichte, S. 54
Momo, S. 54
Hexen in der Stadt, S. 65

Der lange Weg des Lukas B., S. 7o
Es geschah im Nachbarhaus, S.6o
Keine Angst, Maria, S. 56
Das Tagebuch, S. 68

Julie von den \)ícilfen, S. 66
Ben liebt Anna, S. 5r

Oma, S.5t
Die Nachtvcigel, S. 5o
Der Kampf um Troja, S. 57
Mord in der Sierra, S. 7t
Das fliegende Klassenzimmel S. 53

Emil und die Detektive, S. 5z
Till Eulenspiegel, S. 5z
Blueprint/Blaupause, S. 74
Lise, Atomphysikerin, S. 73

Der Club der toten Dichter, S. Z9
Die Sache mit Christoph, S. 7z
Die eiserne Lerche, S.79
Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen, S. 6r

Mit Jeans in die Steinzeit, S. 57

,,Hau ab, du Flasche!", S. 6z
Die Abenteuer des Odysseus, S. 58

Der gelbe Vogel, S. 77
Mio, mein Mio, S.49
Daphnis und Chloé, S. 77
Hilter der Erinnerung, S. 75
Der Hund, der unteruregs zu einem Stern war, S. 58
Am Berg des Roten Fuchses, S. 6z
So lonely, S. 77

von Lesbos:
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Noack:
Nostlinger:
O'Dell:
Ossowski:

Pausewang:

Plenzdorf:
Pohl:
Pressler:

PreuBler:
Rhue:

Richter:

Rowling:
Schádlich:
Spillner:
Steenfatt:
Stracha n:

ter Haar:
Timm:
Twain:

Vinke:
von der GrÚn:
!íelsh:
!íolíel:
7ac'.

Rolltreppe abwárts, S. 65

!íir pfeifen auf den Gurkenkonig, S. 49
lnsel der blauen Delphine, S. 6z
Die groBe Flatter, S. 7z
Stern ohne Himmel, S. 76
Die letzten Kinder von Schewenborn, S. 67

Die !íolke, S. 69
Die neuen Leiden des jungen !í. , S' 8o
Nennen wir ihn Anna, S. 73

Bitterschokolade, S. 75

Malka Mai, S. 74
Krabat, S. 59
Die Welle, S. 65

Damals war es Friedrich, S. 63
Die Zeit der jungen Soldaten, S. 66
Harry Pottel S. 55

Der Sprachabschneider, S. 6o
Taube Klara, S. 59
Hass im Herzen, S. 64
Moses Beech, S. 7z
Behalt das Leben lieb, S. 63
Rennschwein Rudi Riissel, S. 5o
Tom Sawyers Abenteuer, S. 6r
Das kurze Leben der Sophie Scholl, S. 7r
Vorstadtkrokodile, S. 56

,lohanna, S. 7o
Der rote Ráche1 S.56
Pumas Tochtel S. 68

Theaterstticke ffir Kinder und jugendliche

Bukowski:
Dorst:
Gori:
HÚbner:
Oberender:
Rinke:

Teríehr:

Ob so oder so, S. 78
Korbes, S. 8r

Ein Mensch vor dem Cericht der Tiere, S. 54
Creeps, S. 76
Nachtschwármer, S' 76
Republik Vineta, S. 8r

Bitterschokolade (vgl. Pressler, S. 75)

(Vgl. auch ,,Klassische Schullektiire', S. 81ff.)

A Kinder- und JugendbÍicher flir die Klassen 5 bis ro

Christine N stlinger: \líir pfeifen auf den Gurkenk nig ď
(7972) Beltz & Gelberg/rororo rotfuchs 20153
Inhalt: Ein anmaBender Gurkenk nig, eine skurrile Fantasieflgur, nistet
sich in einer Familie ein und stellt sich in Konflikten auf die Seite desVaters
und gegen den kindlichen Erzáhler.
Klasse: 5 - weÍl die Erzáhlung viele alterstypische Erfahrungen mit Er-
wachsenen {2.B. mit Vater, Mutter, GroBvater und Lehrer) zeigt; weil der
Text die Schlagfertigkeit eines Kindes herausarbeitet und zeigt, wie sich
der Selbstbehauptungswille eines Kindes entwickelt; weil familiáre und
schulische Autoritátsstrukturen bloBgestellt werden.
Auszeichnungen : Deutscher Jugendbuchpreis; Hans-Christian-Andersen-
Preis ftir das Gesamtwerk
Prarisanregungen: J. Ossner u.a. (Hrsg.): Interpretationen & Modelle ftir
den Deutschunterricht. (CD-ROM) Cornelsen (s.u.); - Lehrermaterialien
(kostenlos) als Download unter www.rowohlt.de1ehÍermaterialien.
Weiteffihrende Literatur: Das gesamte Heft 7/92 der Zeitschrift ,,Iďorma-
tionen Jugendliteratur und Medien" fietzt: Beitráge Jugendliteratur und
Medien) befasst sich mit Christine NÓstlinger.

Astrid Lindgren: Mio' mein Mio ď
(7954; ďt. 1955) oetinger
Inhalt: Die Hauptfigur des Buches, das Waisenkind Mio, tritt in das fantas-
tische ,,Land der Ferne" ein, wo es als Prinz Mio seinen Vater, den Kiinig,
findet.
Klasse: 5 - weil die Angst einer Trennung von den Eltern in einer fantas-
tischen Abenteuergeschichte thematisiert wird (das Wiederfinden des Va-
ters als eine fantastische Utopie); weil auf Sagen- und Márchenmotive zu-
riickgegriffen wird.
Auszeichnungen: u.a. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels; Internati-
onaler Jugendbuchpreis; Internationaler Buchpreis der UNESCO
Audio: Hiirspielfassung, Deutsche Grammophon.

Jakob, p556ď u.:a' {H,ršg.}: tnt*rp'r'etátioh**, &';Modé!*ll sir den Dš*tsch. , 
,

untér:riqht' cD'RoM mlit Mate{ialzu tlg Schu|ktagíikern vnd Jlugendbíichs n.

Cornelsen.
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Uwe Timm: Rennschwein Rudi RÚssel ď
(1989) Nagel & Kimche/dtv 70285;Verlag an der Ruhr 8285
Inhalt: Familienbeziehungen und Tierliebe. ,,Wir haben zu Hause ein
Schwein. Ich meine damit nicht meine kleine Schwester ..."
Klasse: 5 - weil Chancen fiir Entfaltung, Autonomie in der Familie und
Miiglichkeiten ďer Solidaritát von Erwachsenen und Kindern aufgezeigt
werďen; weil eine turbulente Handlung geboten wird; weil Kinder sich mit
dem Schwein in der Rolle des Schelms identifizieren kÓnnen.
Auszeichnung: Deutscher Jugendbuchpreis
Prarisanregungen: Dorit Kock-Engelking: Rennschwein Rudi Riissel. Ein
Leseprojekt. (Reihe ,,einfach lesen!", inkl. einer vereinfachten Textversion
fiir leseschwáchere Schtiler) Cornelsen; - Dieter Wrobel: Uwe Timm' Renn-
schwein Rudi Rtissel. {Reihe ,,Klasse! Lektiire" - Modelle ftir den Literatur-
unterricht, Bd. 12, fiir Jgst.5/6) Oldenbourg; - Ulrich Falk: Uwe Timm,
Rennschwein Rudi Riissel. (Reihe,,EinFach Deutsch Unterrichtsmodelle")
Schtiningh; - Lesen in der Schule mit dtv junior. Unterrichtsvorschláge fiir
die Altersstufen 9-72 Jahre. Moderne Kinderromane. (Lehrer-TB 7, Kap. 7)

dtv 81071- dtv-Unterrichtsmodell. (dtv-Download); - Fritz Wehrenberg: Li-
teratur-Kartei,,Rennschwein Rudi Rtissel", Verlag an der Ruhr.
Audio: Lesung mit Musik, HÓrverlag.
Weitere Titel zum Thema .Tiere": GÍinther Feustel: Hora. Ravensburger TB;
Midas Dekkers: Auf eigenen Pfoten. Wie Tierkinder groB werden. Kinder-
buchverlag Luzern; -+ W. Spillner (S. 59).

Tormod Haugen: Die Nachtv gel
(1978) Benziger/dtv junior 7420
Inhalt: Angsterlebnisse eines Jungen und ihre Bewáltigung.
Klasse: 5 - weil kindliche Wahrnehmungsweisen der Angst ohne Anbiede-
rung dargestellt werden; weil ohne pádagogischen Zeigefinger verdeutlicht
wird, wieAngst aus Problemen desVaters und einem versuchten KauÍhaus-
diebstahl resultiert; weil erzáhlt wird, wie Angst iiberwunden werden
kann.
Auszeichnung: Deutscher Jugendbuchpreis
Prarisanregungen: Lesen in der Schule mit dtv junior. Unterrichtsvorschlá-
ge fÍir die Altersstufen 9-12 Jahre. Moderne Kinderromane. (Lehrer_TB 7,

Kap. 1) dtv 8107; - dtv-Unterrichtsmodell. (dtv-Download).

A Kinder- und lugendblicher fur die Klassen 5 bis ro

Peter Hártling: Oma
(1975) Beltz & Gelberg/Gullivers TB;Verlag an der Ruhr 8102
Inhalt: Kalle lebt nach dem Unfalltod seiner Eltern bei seiner Oma; am En-
de muss er sich mit ihrem nahen Tod vertraut machen.
Klasse: 5 - weil Probleme des Zusammenlebens thematisiert werden; weil
gezeig!. wird, wie schwer es ist, im Spannungsfeld zwischen verschiedenen
Werten zu einem angemessenenVerhalten zu finden (fiir 3.-5. Schuljahr).
Auszeichnung: Deutscher Jugendbuchpreis
Praxisanregungen: Bea Herrmann/Anneli Kinzel: Literatur-Kartei,,Oma".
Verlag an der Ruhr 2319; - Hannelore Daubert: Oma - Lehrerbegleitheft.
Beltz & Gelberg.
Weiteffihrende Literatur: Alwin Binder: Zum ,,Elend unserer Jugendlitera-
tur". Kritische Bemerkungen zu Biichern von Peter Hártling, Gudrun Pau-
sewang unď Janosch. In: Diskussion Deutsch, H. 119' 6/1997's.27'],_285.

Peter HáÉling: Ben liebt Anna
(1.979\ Beltz & Gelberg/Gullivers TB;Verlag an der Ruhr 8101
Inhalt: Der 9-jáhrige Ben und das gleichaltrige Aussiedlermádchen Anna
mÓgen sich und verschaffen sich in Familie und Klasse Spielraum fiir ihre
Empfindungen.
Klasse: 5 - weil Freuden und Schwierigkeiten der ,,ersten Liebe" altersge-
recht dargestellt werden; weil das Anderssein von Menschen und der kon-
struktive Umgang damit thematisiert werden; weil gezeigt wird, wie man
seinen Geftihlen auch in einer widrigen UmweltAusdruck verleihen kann.
Prarisanregungen: J. Ossner u.a. (Hrsg.): Interpretationen & Modelle fiir
den Deutschunterricht. (CD-ROM) Cornelsen (-+ S. 49); - Marja Rauch: Pe-
ter Hártling, Ben liebt Anna. (Reihe .Klasse! Lektiire" - Modelle fiir ďen Li
teraturunterricht 5-10) oldenbourg; - Markus RolfeďSigrid Stidhoff: Lite-
ratur-Kartei ,,Ben liebt Anna". Verlag an der Ruhr 2161; - Hannelore
Daubert: Lehrerbegleitheft zu P. Hártling, Ben liebt Anna. Beltz & Gelberg;

- Ben liebt Anna. Literaturblátter. Stolz; - Bernhard Rank (Hrsg.): Erfolg-
reiche Kinder- und Jugendbiicher. Was macht Lust auf Lesen? Schneider,
Hohengehren 1999 (darin Kap. zu ,,Ben liebtAnna").

Lewis Carroll: Alice im !íunderland ď
(1 865) Dressler; it 42 ; Arena Kinderbuch-Klassiker
Inhalt: Ein Mádchen langweilt sich, folgt einem weiBen Kaninchen und er-
lebt unter der Erde viele Abenteuer.
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Klasse:5 - weil der junge Leser in einenWirbelsturm von Unsinn undAben-
teuern gerát; weil die Heldin zwischen Lachanfall und Verárgerung hin-
und hergerissen wird; weil das Buch viele philosophische Fragen kindge-
recht aufwirft.
Audio : Lesung, Cornelsen; Hiirspielfassung, HÓrverlag.

Erich Kástner: Till Eulenspiegel
(1 938) Atrium,/Dressler Kinder-Klassiker
Inhalt: Mit lustigen Streichen hált ein StraBenclown die Leute zum
Narren.
Klasse: 5 - weil Kástner das Volksbuch kindgerecht umgearbeitet hat; weil
Witz und Spott der Titelfigur dem kindlichen Selbstbehauptungswillen ent-
gegenkommen; weil das Spiel mit der Mehrdeutigkeit von WÓrtern viele
Kinder interessiert.
Weitere Titel uon Erich Kiistner in derselben Reihe (in groBer Schrift): Die

Schildbiirger; Don Quichotte; Miinchhausen; Der gestiefelte Kater.

Weiteffihrende Literatur: Petra Bowien u.a.: Runď um Kástner. Kopiervor_

lagen fiir den Deutschunterricht. Cornelsen; - Bernd Dolle-WeinkauÍVllans-
Heino Ewers (Hrsg.): Erich Kástners weltweite Wirkung als Kinderschrift-
steller. Lang Verlag, Frankfurt/M. 2oo2: _ Klaus Doderer: Erich Kástner.

Juventa, Weinheim 2002.
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Klassiker der Kinderliteratur als Bržefmarkenmotiue.

Erich Kástner: Emil und die Detehive ď
(1,928) Dressler Kinder-Klassiker;Verlag an der Ruhr 8066

Inhalt: EmiI bekommt im Zug ein Bonbon angeboten, das ihn betáubt' Ein
Schurke klaut das Geld seiner GroBmutter. In Berlin macht Emil sich mit
Freunden auf die Jagd nach dem Schuft.

A Kinder- und JugendbÚcher Íilr die Klassen 5 bis ro

Klasse:5 -weil ďas Buch dem Interesse dieserAltersgruppe anVerbrechens-
auÍklárung und Verfolgungsjagden entgegenkommt; weil die Leistungs_
fáhigkeit der jungen 

',Detektive" realistisch dargestellt wird; weil auch ein
Mádchen am Aufklárungserfolg beteiligt ist; wei] GroBstadtmilieu und Kin-
derbanden anschaulich vergegenwártigt werden.
Praxisanregungen: Michaela Greisbach: Emil und die Detektive. Ein Lese-
projekt. (Reihe ,,einfach lesen!", inkl. einer vereinfachten Textversion fiir
leseschwáchere Schtiler) Cornelsen; - Karl-Wilhelm Schmidt: Erich Kást-
ner, Emil und die Detektive. (Reihe ,,Klasse! Lektiire" - Modelle ftir den Li-
teraturunterricht 5-10) oldenbourg; - Kerstin Sterz: Erich Kástner, Emil
und die Detektive. (Reihe ,,EinFach Deutsch Unterrichtsmodelle") SchÓ-

ningh; -Annette Coen: Literatur-Kartei ,,Emil und die Detektive",Verlag an
der Ruhr 22571..

WeiterÍiihrende Literatur: Bernhard Rank (Hrsg.): Erfolgreiche Kinder- und
Jugendbiicher. Was macht Lust auf Lesen? Schneider, Hohengehren 1.999
(darin Kap. zu ,,Emil und die Detektive"); - Jubiláums-Sonderausgabe mit
einer SO_seitigen Broschúre 'Auf Emils Spuren durch das Berlin der 20er-
Jahre". Dressler, Hamburg 2004.

Erich Kástner: Das fliegende Klassenzimmer ď
(1.932) dtv junior 70947
Inhalt: Erzáhlt wird von erlebnisreichen Ereignissen in einem Schulinter_
nat in den letzten Tagen vor den Weihnachtsferien. Die Schiiler leben im
Dauerkrach mit Gleichaltrigen in einer benachbarten Schule.
Klasse: 5/6 - weil das Sich-Bewáhren in grtiBeren Gruppen zum Thema
wird und weil auch die Beziehungen zu Erwachsenen (Lehrern und einem
interessanten Einsiedler) angesprochen werden kÓnnen.
Pr aris anr e g un g en : Cornelia Witzmann : Das fl ie gende Klassenzimmer. Ein
Leseprojekt. (Reihe ,,einfach lesen!") Cornelsen; - Sonja Krack: Lektiire Ko-
piervorlagen. Erich Kástner, Das fliegende Klassenzimmer. oldenbourg.

Kirsten Boie: Man darf mit dem GlÍick nicht drángelig sein
(1997) Oetinger
Inhalt: Die elfiáhrige Anna muss die Trennung ihrer Eltern bewáltigen und
sich daran gewiihnen, dass der Vater eine neue Familie mit anderen, ihr
zunáchst unbekannten Kindern hat' Anna hofft heimlich, dass Vater und
Mutter wieder zueinander finden.
Klasse: 5/6 - weil die Probleme von Scheidungskindern und Patchwork-
familien - und die Ángste aller Kinder, die davon erfahren haben - aufge-

fi
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arbeitet werden und weil dargestellt wird, wie Kinder in solchen Situati-
onen ihre Einftihlsamkeit produktiv entwickeln kiinnen.
Prarisanregungen: J. Ossner u.a. (Hrsg.): Interpretationen & Modelle fiir
den Deutschunterricht. (CD-ROM) Cornelsen (+ S. 49); - Jutta Hinne-Fi-
scher: Man darf mit dem Gliick nicht drángelig sein. Ein Leseprojekt.
Cornelsen.

Helen Gori: Ein Mensch vor dem Gericht der Tiere
(1985) Lenos (Theaterwerkstatt ftir Kinder, Bd. 2)

Inhalt: Der Mensch wird angeklagt, das Leben der Tiere durcheinanderzu-
bringen und sie zu schádigen.
Klasse: 5/6 - weil die Einladung, in der Konfrontation zwischen Mensch
und Tier die Sicht der Tiere einzunehmen, der Tierliebe vieler Schiiler die-
ser Klassenstďen entspricht.

Michael Ende: Momo
(1973) Thienemann
Inhalt: Die Erwachsenenwelt liefert sich einem Zeitdiktat aus, welches das
soziale Leben der Menschen belastet; ein Kind gewinnt die Souveránitát
tiber die Zeit zuriick.
Klasse: 5/6n _ weil die innere Stárke eines Kindes Fehlentwicklungen der
Erwachsenenwelt korrigieren hilft; weil der Roman fantasievoll-márchen_
haft erzáhlt ist und weil er in weiten Teilen spannend ist.
Auszeichnung: Deutscher Jugendbuchpreis
Prarisanregungen: Christiane Michaelis: Michael Ende, Momo. (Reihe

,,Klasse! Lektiire" - Modelle fiir den Literaturunterricht, Bd. 1, fiir Jgst. 5/6)

Oldenbourg; - Momo - Lehrerbegleitheft. Thienemann, Stuttgart 1993;
Audio : Htirspielfassung, Karussell.

Michael Ende: Die unendliche Geschichte
(1.979) Thienemann
Inhalt: Nle wollen einem Jungen seine Fantasien ausreden; da entdeckt er
eine Geschichte' die niemals endet;Abenteuer im Land Fantásien; Zusam-
menspiel von Fantasie und Realitát.
Klasse: 5/6 - weil das Buch zeigt, ,,dass man mit Fantasien sehr glůcklich
sein kann; weil man anderen zeigen kann, dass man nicht nur mit den Ar-
men, sondern im Kopf stark sein kann" (Schiilerin); weil Selbstfindung und
Selbststárkung in einer Fantasy-Welt wieder in die Lebensrealitát einge-

A Kinder- und Jugendbocher fur die Klassen S bis ro

bracht werden; weil Fantastik eine Hilfe zur Bewáltigung der Wirklichkeit
wird; weil das Buch viele spannende Elemente enthált.
Audio: H rspielfassung, Karussell.

joanne K. Rowling: Harry Potter und der Stein der Weisen u. a.
(dt. 1998) Carlsen TB 35401
Inhalt: Ein Junge erfáhrt, dass er von Zauberern abstammt und deshalb
die Zauberinternatsschule Hogwarts zu besuchen hat. Dort erlebt er eine
Reihe von Abenteuern und Schliisselsituationen des Aufivachsens.
Klasse:5/6 - weil kaum ein anderer Kinder- und Jugendroman junge Leser
weltweit in den letzten Jahrzehnten so fasziniert hat; weil ein Kind der be-
driickenden Enge und Ohnmacht im Haus von Onkel und Tante entflieht
und sich entfalten kann.
Prarisanregungen: Kopieryorlagen und Materialien zu ,,Harry Potter und
der Stein der Weisen". Cornelsen; - Kopiervorlagen und Materialien zu
,,Harry Potter und die Kammer des Schreckens". Cornelsen; - Karin Com-
fere: Interpretation zu Band 1 des Jugendbuchs von Joanne K. Rowling.
(Reihe ,,Klasse! Lektiire") Oldenbourg; - Jana de BlanVWalther Wulf: Joan-
ne K. Rowling, Interpretation zu BandV der Harry-Potter-Reihe. (Reihe

,,Klasse! Lektiire") Oldenbourg; - Katrin Manz: J. K. Rowling: Harry Potter
und der Stein der Weisen. In: Carlsen in der Schule. Bd. l.: Ideen fiir den
Unterricht Klassen 5-9; - Gabriele BayersdÓrfer/Susanne Dierschke: Joan_
ne K. Rowling: Harry Potter im Unterricht. (Reihe ,,EinFach Deutsch Unter-
richtsmodelle") SchÓningh; - Jiirg Ifuobloch (Hrsg.): ,'Harry Potter" in der
Schule. Didaktische Annáherungen an ein Phánomen. Verlag an der Ruhr;
- :in Deutsch , 3/2O01,: Materialien zu J. K. Rowlings Bestseller, Bd. 1. Berg-
moser + HÓller; - Hans Peter Tiemann: Starke Stunden mit ,,Harry Potter
und der Stein der Weisen". Bezaubernde Unterrichtsideen fiir ďie Klas-
sen 5-7 zum Jugendbuch von Joanne K. Rowling. Auer; - JÓrg Knobloch:
Die Schule der Magier. Ein Leseftirderprojekt zu ,,Harry Potter" fiir die gan-
ze Schule. In: Deutschunterricht, 6/2003.
Weiteffihrende Literatur: Sylvia Zwettler-Otte: Harry Potter und die Bau-
steine eines Welterfolgs. In: ďies. (Hrsg.): Von Robinson zu Harry Potter.
Kinderbuch-Klassiker psychoanalytisch. dtv 36278;- J rg Knobloch: ,,Har-
ry Potter" - Konflikt zwischen Literaturdidaktik und Kommerz. In: Beitráge
Jugendliteratur und Medien, 7/2003, 5.19-27 ; - Jiirg Knobloch: Harry-Pot-
ter-Forschung. In: Beitráge Jugendliteratur und Medien, 7/2004, s. 45-49.
Audio: Lesungen der Harry-Potter-Bánde, HÓrverlag.

ď
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Max von der GrÍjn: Vorstadtkrokodile
(1976\ Bertelsmann;Verlag an der Ruhr 8071
Inhalt: Integtation eines querschnittgeláhmten Jungen in die Ifuododiler-
Bande; Mutproben, geheimer Treffpunkt.
Klasse:5/6 - weil gezeigt wird, welche Rolle Cliquen, ,,Banden", im Kindes-
alter spielen; weil eindringlich dargestellt wird, wie schwer behinderte
Kinder es haben, von Gleichaltrigen akzeptiert zu werden; weil die Hand-
lung spannend ist.
Prarisanre gungen : Simone Schlepp-Pellny: Vorstadtkrokodile. Ein Lesepro-
jekt. (Reihe ,,einfach lesen!", inkl. einer vereinfachten Textversion fiir lese-
schwache Schiiler) Cornelsen; - J. Ossner u.a. (Hrsg.): Interpretationen &
Modelle fiir den Deutschunterricht. (CD-ROM) Cornelsen (-+ S. 49); - Ste-
phanie Reppin: Literatur-Kartei,,Vorstadtkrokodile". Verlag an der
Ruhr 2258; - Barbara DeikerÁVolfgang Gast: Film und Literatur I'Vorstadt-
krokodile u.a. Diesterweg; - Franz Waldherr: Max von der Griin, Vorstadt-
krokodile' (Reihe ,,EinFach Deutsch Unterrichtsmodelle") SchÓningh;-Lese-
tagebuch zu Max von der Griin: Die Vorstadtkrokodile. Schroedel.
Weitere Biicher zum Thema ,,Behinderung": -+ J. ter Haar (S. 63).

Ursula w lfel: Der rote Rácher
(1,9 59) Hoch,/Ravensburger TB
Inhalt: Ein Heimkind leidet darunter, ein AuBenseiter zu sein. Da es von
seiner Tante in den Sommerferien nicht - wie iiblich - eingeladen wird,
fáhrt es heimlich zu ihrem Haus, trifft dort aber auf Unbekannte.
Klasse: 5/6 - weil die Einsamkeit eines AuBenseiters nachvollziehbar ge-

staltet wird; weilÁngste und Niite von Kindern diesesA]ters sowie Ltisungs-
versuche der Hauptfigur dargestellt werden; weil gezeigt wird, wie ein Kind
sich aus seiner Verzweiflung wieďer herausarbeitet.
Praxisanregungen: Ravensburger Arbeitshilfen, Orientierungsstufe. Ursula
WÓlfel: ,,Der rote Rácher". o. Maier.

Anatol Feid: Keine Angst, Maria
(1985) Elefanten Press/rororo rotfuchs 20452
Inhalt: Marias Bruder wird bei einer Razzia von der Polizei erschossen;
Kampf von Kindern gegen Vertuschungsversuche in einem Unrechtsstaat.
Klasse:5/6 - weil eindrucksvoll tiber die Lebensverháltnisse von Kindern in
der sog. Dritten Welt berichtet wird; weil Unterdrtickungsmechanismen in
einer Militárdiktatur und Auswirkungen auf das Leben verarmter Kinder

#

A Kinder- und jugendbiicher Ílir die Klassen 5 bis to

gezeig| werden; weil gezeigt wird' wie Mut und Solidaritát etwas bewirken
k nnen.
Auszeichnungen.' Gustav-Heinemann-Friedenspreis 1986;KatholischerKin-
derbuchpreis 1987
Praxisanregungen : Malte Dahrendorf/Peter Zimmermann (Hrsg.): Lehrer-
hefte Sammelband 3. Taschenbiicher im Unterricht. Rowohlt TB

Paul Hilhnerfeld: Der Kampf um Troia
(1986) Carlsenr dtv 70084
Inhalt: Schicksalhafte Verstrickungen im Trojanischen Krieg.
Klasse: 5/6ft -weil eine der bekanntesten Sagen des klassischenAltertums
konsequent in die Sprache von heute iibertragen wurde; weil spannende
Abenteuer erzáhlt werden; weil altersgerecht in die griechische Mythologie
eingefiihrt wird; weil das Kriegerisch-Heldische zuriickhaltend dargestellt
wird.
Prarisanregungen: Lesen in der Schule mit dtvjunior. Unterrichtsvorschlá-
ge fiir die Sekundarstufen (Lehrer-TB 2, Kap. 3) dtv 8102; - dtv-Unter-
richtsmodell. (dtv-Download).

Weiteffihrende Lektilre: Griechische Sagen. Bearbeitet von Richard Cars-
tensen. 38. Aufl ., Ensslin, Wtirzburg 2003.

Wolfgang Kuhn: Mit teans in die Steinzeit
(1984) Georg Bittner; dtv junÍor 701'44;Yerlag an der Ruhr 8254
Inhalt: Arlf, einer Erkundungstour in einer siidfranziisischen Hiihle werden
die 13-jáhrige Isabelle und ihr Hund durch einen Erdrutsch von ihren Ge-

fáhrten abgeschnitten. Das Mádchen macht eine unheimliche Entdeckung.
Klasse: 5/6 - weil das Abenteuerliche der Erzáhlung die Altersgruppe an-

spricht und weil eine interessante Konfrontation mit der Urgeschichte der
Menschheit stattfindet.
Praxisanregungen: Lesen in der Schule mit dtv junior. Unterrichtsvor-
schláge fiir die Sekundarstufen (Lehrer-TB 2, Kap. 1)' dtv 81'02;'dtv-Un-
terrichtsmodell. (dtv-Download); - Michaele Greisbach: Mit Jeans in die
Steinzeit. Ein Leseprojekt. Cornelsen; - Franz Waldherr: Wolfgang Kuhn:
Mit Jeans in die Steinzeit. (Reihe ,,EinFach Deutsch Unterrichtsmodelle")
Schiiningh; - Uta Hartwig: Literatur-Kartei ,,Mit Jeans in die Steinzeit".Ver-
lag an der Ruhr 2321.
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Auguste Lechner: Die Abenteuer des Odysseus
(1'97 8) TyroliďArena TB
Inhalt: Odysseus nimmt am Trojanischen Krieg teil und iiberlistet die Tro-
janer mit dem ,,HÓlzernen Pferd"; Irrfahrt und viele Abenteuer auf der
Riickfahrt.
Klasse: 5/6 _wei| das Buch spannend und fantasievoll erzáh]t; weil Kinder
diesesAlters Interesse an Helden haben, die sich durch Gefahren hindurch-
kámpfen miissen.
Auszeichnungen: Premio Europeo di Letteratura Giovanile fÍir das Gesamt-
werk; Ósterreichischer Staatspreis
Weitere Romane uon A. Lechner zu Sagenfiguren: Aeneas, der Sohn der
Gtittin; Ilias; Herkules; Ktinig Artus; Parzival; Die Nibelungen; Dietrich von
Bern; Gudrun; Iwein; Die Rolandsage; Die Sage vom Goldenen Mies; Don
Quijote (alle Tlrolia, z. T. auch Arena TB)

Henning Mankel!: Der Hund, der untenuegs zu einem Stern war
(1990, dt.1992) Oetinger; dtv junior 70671.; Junge Bibliothek der SZ
Inhalt: Erster Band der Joel-Tetralogie, der Joel im Alter von elf Jahren
prásentiert. Der Junge lebt allein mit seinemVater, da die Mutter sie verlas-
sen hat.A]s Einzelgánger kámpft Joel mit der Frage, warum die Mutter ge-
gangen ist. Durch einen problematischen Freund gerát er in Lebensgefahr
und wird vomVater gerettet.
Klasse: 5/6 - weil der Verlust, aber auch die Verlásslichkeit von Bezie-
hungen dargestellt wird und weil gezeigt wird, wie der Protagonist an
Selbstvertrauen gewinnt.
Aus zeichnung: Deutscher Jugendliteraturpreis
Prarisanregungen: J. Ossner u.a. (Hrsg.): Interpretationen & Modelle fiir
den Deutschunterricht. (CD-ROM) Cornelsen (+ S. 49); - Dorit Kock-Engel-
king: Der Hund, der unterwegs zu einem Stern war. Ein Leseprojekt. (Reihe

'einfach lesen!", ink]. einer vereinfachten Textversion fiir leseschwáchere
Schiiler) Cornelsen; - Kirsten Kiister/Verena L cke: Henning Mankell: Der
Hund der unterwegs zu einem Stern war. (Reihe ,,EinFach Deutsch Unter-
richtsmodelle") SchÓningh;- Lesen in der Schule mit dtv junior. Unterrichts_
vorschláge frir die Klassen 5-10. AuBenseiter!? (Lehrer-TB 20, Kap. 6),
dtv 8120; - dtv-Unterrichtsmoďell. (dtv-Download).

' 
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Wolf Spillner: Taube Klara
(1987) Kinďerbuchverlag Berlinfl(lopp Verlag; Klett Leseheft
Inhalt: Innerer Konflikt eines Jungen zwischen Tierliebe und Verbunden-
heit mit ďer Mutter; Trauer iiber den Tod einer Taube und des GroBvaters.
Klasse: 5/6 _ ďa die Tierliebe eines 1l_Jáhrigen mit widerstreitenden Inte-
ressen (Sauberkeitsbediirfnis der Mutter usw.) konfrontiert wird; da ein
Kind in einen Konflikt zwischen verschiedenen Lebensmustern und gelieb-
ten Personen gerát, die unterschiedliche Lebensweisen reprásentieren;
weil das Miteinander von drei Generationen gezeigt wird.
Auszeichnung; Deutscher Jugendbuchpreis
Weiteffihrende Literatur: Wolf Spillners Erzáhlung ,'Taube Klara". Ge-
sprách mit dem Autor. In: Beitráge zur Kinder- und Jugendliteratur, H' 84
(1987), S. 34.

otfried PreuBler: Krabat ď
(1 98 1 ) ThienemanďThienemann Schulausgabe ; dtv 2 5087
Inhalt: Ein sorbischer Bauernjunge verdingt sich als Lehrling in einer Miih-
le, deren Besitzer ein gefiirchteter Zauberer ist; Kampf gegen dessen fins-
tere Pláne und Befreiung in einem magischen Spiel.
Klasse: 5/6/7 _ weil der Roman sehr spannend erzáhlt ist; weil Fantasy-
Elemente (wendische Volkssagen) jugendgemáB verwendet werden; weil
der Kampf zwischen Inhumanitát und Mitmenschlichkeit altersgerecht
dargestellt wird.
Auszeichnungen : u. a. Deutscher Jugendbuchpreis 1 971 ; Eichendorff-Lite-
raturpreis; Europáischer Jugendliteraturpreis
Prarisanregungen: Kr abat - Lehrerbegleitheft. Thienemann; - Katrin Com-
fere: Otfried PreuBler, Krabat. (Lektiire Kopiervorlagen ftir Jgst.S-7)
Oldenbourg; - Peter Mareis/Christian Riihle: Rund um ,,Iftabat". Kopiervor-
lagen fiir den Deutschunterricht. Cornelsen; - Bernhard Rank (Hrsg.): Er-
folgreiche Kinder- und Jugendbticher. Was macht Lust auf Lesen? Schnei-
der, Hohengehren 1999 (darin Kap. zu ,,Krabat").
WeiterÍiihrendes Jugendbuch: Jurij Brezan: Die Schwarze Miihle. Klett Lese-
heft 261,970, bearbeitet von Giinter Lange (ebenfalls Geschichte des Zau-
berers Krabat; mit Informationen zur Krabat-Sage, zur ,,Schwarzen Miihle"
und zur Zauberkunst).



3 Lektiire- und Filmempfehlungen

\)Villi Fáhrmann: Es geschah im Nachbarhaus
(1968) Arena
Inhalt: Im 19. Jahrhundert wird einem Juden unberechtigterweise ein
Mord an einem Kind angelastet. Selbst als er aufgrund falscher Zeugenaus-
sagen verhaftet wird, kann sein Sohn auf dessen nichtjiidischen Freund
záhlen.
Klasse: 5/6n - weil gezeigt wird, wie ein Junge - gegen denWiderstand ei-
ner vorurteilsbeladenen Umwelt - zu seinem jiidischen Freund hált, auch
nachdem dessenVater einVerbrechen in die Schuhe geschoben worden ist;
weil die Entstehung und die Wirkungsweisen von Hass undVorurteilen al-
tersnah reflektiert werden kÓnnen.
Praxisanregungen: J. Ossner u.a. (Hrsg.): Interpretationen & Modelle ftir
ďen Deutschunterricht. (CD-ROM) Cornelsen (_+ S. 49); - Udo und UteVolk-
mann: Willi Fáhrmann, Es geschah im Nachbarhaus. (Reihe ,,EinFach
Deutsch Unxerrichtsmodelle") SchÓningh.
M gliche Anschlusslektiire; Will Fáhrmann: Unter der Asche die Glut. Are-
naTB 2710.

Hans |oachim Schádlich: Der Sprachabschneider
(1980) Rowohlt; rororo rotfuchs 20685; Schroedel ,,Texte.Medien" (Text-

ausgabe mit Materialien, Arbeitsheft)
Inhalt: Der Junge Paul begegnet HerrnVielolog, der ihm die Hausaufgaben
macht, dafiir aber nach und nach Buchstaben, ganze Wortarten und die
Flexionsformen des Verbs abkauft. Pauls Sprache reduziert sich immer
mehr, bis er kaum noch verstanďen wird' Mithilfe eines Freundes holt er
sich die Sprache zurtick.
Klasse: 5/6 _weil ein sehr interessanter Zugang zu grammatischen Pháno-
menen angeboten wird; weil Sprachverlust und die daraus folgende Isola-
tion ebenso klar werden wie die Bedeutung von Freundschaft und ungehin-
derter Kommunikation.
Prarisanregungen: P. Bekes/[I. Reichling (Hrsg.): Hans Joachim Schádlich:
Der Sprachabschneider. Informationen fiir Lehrerinnen und Lehrer,
Schroedel.

Mark Twain: Tom Sawyers Abenteuer &
(1876) it 1891; detebe 27369t RavensburgerTB
Inhalt: Zwei Jungen halten mit Streichen und Eskapaden eine ganze Stadt
in stándiger Aufregung.

A Kinder- und |ugendbÚcher fur die Klassen 5 bis ro

Klasse: 6/7 - weil dieser Klassiker der Kinderliteratur nichts von seiner
Faszination eingebiiBt hat; weil Heucheleien der Erwachsenenwelt auf wit-
zige Weise entlarvt werden.
Pr axis anr e g un g en : Michaela Greisbach : Tom Sawyer. Ein Leseproj ekt. (Rei-
he ',einfach lesen!", inkl. einer vereinfachten Textversion ftir leseschwá-
chere Schiiler) Cornelsen.
MÓgliche Anschlusslektíire: Mark Twain: Die Abenteuer des Huckleberry
Finn. Ravensburger TB.
Audio: Lesung, H rverlag.

|ames KrÍiss: Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen ď
(1 962ll.{euausgabe 1 979) Oetinger
Inhalt: Durch einenVertrag mit einem merkwiirdigen Herrn verliertTimm
sein Lachen, gewinnt aber jede Wette. Langes Suchen nach dem verlorenen
Lachen (der Menschlichkeit).
Klasse: 6ft -weil gezeigt wird, wie Geld und Macht humane Verhaltenswei-
sen zersetzen kÓnnen.
Auszeichnungen : Hans-Christian-Andersen-Medaille; Internationaler Ju-
gendbuchpreis fiir das Gesamtwerk 1968
Prarisanregungen: Michaela Greisbach: Timm Thaler oder Das verkaufte
Lachen. Ein Leseprojekt. (Reihe ,,einfach lesen!", mit einer vereinfachten
Textversion fiir leseschwáchere Schiiler) Cornelsen.
Audio: H rspielfassung von 1964, Igel-Records.
MÓgliche Anschlusslektiire: Timm Thalers Puppen oder Die verkaufte Men-
schenliebe. Oetinger.

-Timm Thaler' als Buch, Fernsehserie und Zeichentickfilm.


