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Wie Schiiler on Texte,,Hond onlegen" kónnen

Sie kónnen:
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Den Text oder Teile des Textes tronsformieren, vercindern,

z.B. unter der Aufgobenstellung: ,,Wie wÚrde die Hond-
lung weilergehen, wenn...?";
Einen Brief on den Autor/die Autorin schreiben und die

eigenen EindrÚcke mitteilen, Frogen stellen usw.;

Briefe enfwerfen. die eine Fiour der onderen sch,'i ;) gri"f" entwerfen, die eine Figur schreibt (Wer

kónnte wem wos schreiben?);

) ) Ein"r. Figur im Text (die mon besonders mog, die einen ir-

ritiert usw.) einen Brief schreiben (wos mon von ihr/ihrem

Verholten hoh, wo mon zustimmt oder onderer Meinung

ist, Frogen hot usw.);

)-;)r Ein Togebuch ous der Perspektive einer Figur schreiben;

1,'i Einen Diolog schreiben, wenn im Text nur erwtihnt wird,

AdoB Figur A und B miteinonder gesprochen hoben;

l Iilsich ein onderes Ende Úberlegen oder Úber dos Ende der
\y' Geschichte hinous schreiben (Wie kónnte die Geschichte

fortgesetzt werden?);
Erzáhlen, wos geschehen ist, bevor die Geschichte beginnt
(um zu erklciren, wos in der Geschichte possiert, um

Hondlungen und Verhohensweisen zu begrŮnden);

Die Geschichte ous einer onderen Perspektive schreiben
(z.B. ,,Hónsel und Gretel" ous der Perspektive der Hexe);

Sich selbst ols neue Figur in den Text einbringen (um Portei

zu ergreifen, zu vermitteln, den Verlouf zu vertindern); 
.

Den'ťex-in'aner onderen Teťsorte schreiben {z.B. wird ei_

ne Kurzgesch ichte in eine Zeitungsnochricht Úbertrogen);

Den Text oder Teile douon ols Hórspiel beorbeiten;

SelbsŤ einen Text (ein Gedicht, eine Fobel) schreiben;

Eine pontomimische Umsekung von Textteilen uersuchen;

Den Text ols Rollenspiel beorbeiten und vorspielen;

Eine Rezension schreiben (2.B. fur die Schul- oder Klossen-

zeitung);

,,Hondlungskosten" oder: Auf eine vorliegende Rezension reogieren {2. B. in Form

eines Leserbriefs);

Ein lnterview mit einer der Figuren vorbereiten: einige

Schuler Úbernehmen die Rolle der/des lnterviewten oder

bereiten sich ouf ihre Rolle onhond der lnŤerviewfrogen Vor;

Ein Bild/eine Colloge/ein Plokot zum Textf zu einigen

sponnenden, wichti gen Textstellen onfertigen;

Bilder und fiEroiiscFéEm elnonder zuordnen/Bilder be-

stimmten Stellen im Text zuordnen und diese Zuordnungen

begrÚnden (die Bilder kónnen sehr unterschiedlich sein

und sollten EindrÚcke wiedergeben kónnen, nicht primtir

den Text illustrieren);

Einen Text ohuolisieren, indem sie die Hondlung ous einer

vergongenen Epoche in die Gegenwortversetzen {Modell

,,Dié neuen Leiden des iungen W" von Ulrich Plenzdorf);

Ein Lesetogebuch ftlhren, in dem olles notiert wird, wos ih-

nen ein- uňd ouffallt, wos ihnen gefallt und miBÍcillt, wos

sie die onderen SchÚler frogen móchten, wo sie interes-

sonte Zitote Íestholten usw.;
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id., E i nen o useino ndergeschn ittenen Text wieder rekon stru -

ieren (die Textteile in die richtige Reihenfolge bringen);

}) Einen LÚckentext ousfÚllen, um die Erfohrung zu mochen,

doB sie die wesentlichen lnholte eines Textes verstehen

kónnen, ohne olles verstehen zu mÚssen;

HondlungslÚcken Íijllen, indem sie den Kontext {olso ouch

dos, wos noch der LÚcke folgt), berÚcksichtigen;

Wortkorten, die Bousteine des HondlungsgerÚsts enthol-

ten, in eine logische {kohórente) Reihenfolge legen; ihre

Geschichte donn mundlich oder schriftlich erzohlen und

donoch mit dem Originol vergleichen;

Versuchen, sich in eine Figur zu versetzen und in Form ei-

nes inneren Monologs outuschreiben, wos diese fuhlt und

denkt;
Alternotive Hondlungen und Holtungen beschreiben, mit

denen eine Figur ihr Ziel besser/schneller/veroniwor-
fungsvoller usw. erreicht hotte.
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Vielleicht hoben Sie ouch noch mehr ldeen.

Auch wáhrend der Lekttire kann man
den LeseprozeB unterbrechen und vor-
hersagen: Welches Wort paBt? Wie geht
der Satz weiter? Was steht in dem fol-
genden Abschnitt? Wie geht die Ge-

schichte zu Ende? Solche Antizipationen
sind dann besonders ergiebig, wenn
eine Figur vor eine Entscheidungssitua-
tion gestellt wird: Wie kónnte sie sich
entscheiden? Was spricht dafůr, was
dagegen? Wie wůrdest du dich entschei-
den?

PERsPEKTIVENŮBERNAHME
Der Schůler/Leser nimmt so die Per-
spektive der jeweiligen Figur ein, er tut
das, was auch Leerstellen im Text von
ihm fordern: er mu8 die fremde Per-
spektive, die fůr ihn ja dreifach fremd ist:

)' als literarischer Text,
> in der fremden Sprache,
)' aus einer fremden Kultur (und mógli-

cherweise noch aus einer zurůcklie'
genden Epoche)

einnehmen, indem er sie antizipiert.
Damii wird er gezwungen, seine Einbin-
dung in seine Lebenswelt und seine kul-
turellen Erfahrungen erst einmal aufzu-
geben und so zu tun, als wůrde er die
fremde Rolle spielen. Die im ,,Hand-
lungskasten" aufgezáhlten handlungs-
und produktionsorientierten Auf gaben-

stellungen und das antizipierend-speku-
lative Verfahren sind also auch Anlei-
tungen zur Perspektivenůbernahme,
und gerade das ist eine entscheidende
Haltung beim Lesen fremdsprachlicher
literarischer Texte: Die Fremdheit des

Textes fůhrt zu Fragen, die der Text auf-

wirft und die der Schůler/Leser an den
Text stellt. Es ist wichtig, daB der Schů-
ler/Leser lernt, seine Fragen an den Text
zu richten, um dann zu versuchen, im
weiteren Verlauf des Textes Antworten
auÍ seine Fragen zu finden.

Auf Seite 14 ff . beschreibt Dominique
Lafargue in seinem Beitrag ,,Jugendbů-
cher im Unterricht" die Klassenlektůre

,,Die Ilse ist weg" von Christine Nóstlin-
ger. Nun kónnte man schon beim Titel
und der Umschlagillustration (siehe
S. i4) die Lernenden bitten, Fragen zu
stellen, auf die der Roman eine Antwort
geben sollte. Die Erfahrung zeigt, daB
die Schůler dann fragen: Wer ist llse?
Was hei8t ,,ist weg"? Warum ist sie weg?

Wohin ist sie gegangen? Wie ait ist sie?
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