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Fur viele Leser ist die Unterrichtssituation - sei es in der
Schule oder in der Universitat - die erste, haufig sogar die
einzige Mtiglichkeit zur Auseinandersetzung mit Literatur.
Das gilt ganz besonders fUr fremdkulturelle Literatur.

Die Unter richtssi tuation zeichnet sich vor allem dadurch
aus, daB zwischen der Literatur und ihrem Leser ein Hindernis
steht: der Lehrer. Naturlich versucht dies er als Helfer, als eine
Art Cicerone zu fungieren, irides, wie immer er sich auch
verhalt, seine Rolle ist zwiespaltig, janusktipfig. Er tritt in der
Unterrichtssituation, kommunikationstheoretisch gesehen, als
Sender und Empfanger auf, als Leser bzw. als Empfanger der
literarischen Nachricht und als Sender, als eine Art Co-Autor,
der den Text paraphrasiert, Fragen stellt, ihn strukturiert und
deutet, der hauflg genug an die Stelle des Textes tritt.

DaBzwischen Text und Leser, zwischen Autorenintention
und Leserrezeption ein Vor-Leser tri tt, der in der Regel im
Lehr - und Lern prozeB auch eine gewisse Macht hat, seine
Deutungen fur verbindlich zu erklare n, das kann kaum der
Wunsch der Au to re n sei n . Deren Wirkung will im
Kommunikationsakt Litera tu r direkt sein; Literatur implizi ert
auf beiden Seiten dieser Kommunikatio n souverane Subjekte .

Fragmentos vol. 5 n' 1, pp. 115-125
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Von Souve ranitat kann indes keine Rede sein, wenn der
Leser zu m Entziffern des Textes das Wiirterbuch nicht
entbehren kann, wenn er die Verweise im Text auf historische
und kulturell e Kontexte nicht aufzuschlusseln versteht.
Gerade bei der Lektiire fremdkultureller Literatur ist der
lernende Les er in diesem Sinn nicht kompetent. Die
Intentionalitiif des Textes, seine Apellstruktur kann folglich
nicht oder allenfalls annahernd realisiert werden. Der Leser im
Unterricht braucht also Hil fe; in gewissem Sinne braucht auch
der Text eine Unterstutzung, urn "funktionieren" zu kiinnen:
Der Lehrer ist also unentbehrlich.

Trotzd em bleibt seine Vermit tlungsfunktion heikel; es
gilt, einen Kommunikationsakt moglich zu machen, ohne ihn
zu sto re n. Dabe i mu B er sic h gleicherma Ben auf seine
lernenden Adressaten als auch auf die sehr verschiedenen
Iiterari schen Texte bzw. Kommunikationsakte einstellen und
diesen entsprechend seine Aufgabe stets neu iiberdenken und
neu losen. Das gelingt nicht , wenn man Literaturvermittlung
im weitesten Sinne als Worterklarung und als Information
ub er Ga tt u ng , Ep oche und Autore nbiographie auffaBt.
Li tera tu r didakti k kann a uc h nicht a ls padagogische
Teild iszip lin begriffen werde n, die sich - mehr oder weniger
unabh ang tg vorn jeweili gen Text - mit Fragen der
Motivation, Gruppendynamik, Leserpsychologie etc. befaBt.

Litera turdidaktik ist eine von der Produktionsseite der
Litera tur her zu denkende "Theorie iiir den Umgang mit
Llteratur'" , d .h . s ie is t eine Sei te d es th eoretischen und
pra kti schen Um gangs mit ihr , keine vorgesc ha lte te,
untergeordnete oder vo rwissenscha ftliche Teild isziplin. Fur
den Lehrer bedeutet das - und ich bin mir der Utopie dieser
Forde rung durchaus bewuBt - ein stetes Neubedenken de r
Unterrichtssi tua tion ausgehend jeweils von einem andersartig
strukturierten Text bzw. Iiterarischen Kommunikat ionsakt.
Brechts Anweisung "Lerne, Lehrer, Ierne!" gilt daher ganz
besond ers fiir den Literaturdidaktiker .

D. Krusche hat auf dieses Problem hingewiesen, als er fur
sein Unter richtsmodell "Lesergesprach" die Exemplumwahl
erlauterte/ und als Kriterien das Alter und die
lit e rat u rhi sto ri sche Rel evanz , d ie Uneindeutigkeit
(Leers te llenbetrag) und eine in verschiedenen Texten
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gemeinsame Thema tik nennt. Krusche schlieBt dabei Texte als
eher ungeeignet fur das Lesergesprach aus, die "eine Tendenz
der Vereindeutigung noch aus sich selbst heraus erzeuge n,
also ins Paranetische, Programma tische, in s Lehrhafte
insgesamt ubergehen'" .

Ma n konnte noch viele weitere Tex te a ls fUr di ese
Unterrichtsform un geeignet ausschlieBen, z.B, Texte, d ie ein
hohes MaB vo n IntertextuaIWit aufweisen, die also ohne den
Bezug auf andere Texte kaum verstand lich sind (A. Schmidt,
G. Benn, H. Broch etc.): gleiches gilt auch fur Texte, die in
hohem MaBe formbestimm t sind, deren Lektiire deswegen vor
allem eine umfangreiche Formanalyse er forde rt und weniger
subjektive Stellungsnahmen in einem als offen intendierten
Lesergesprach,

Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, daB
Krusche im Faile der Brecht-Erzahlung " Die un wiird ige
Greisin" Zweifel an der Eig nu ng dieses Tex tes fiir ein
Lesergesprach au Bert. Er sprich t vo n einem "autoritativen"
Gestus der Erzahlung, die mangeInd e Gesprachsbereitschaft
zur Folge hat. Es ist zu vermuten, daB die Einde utigkeit, der
ausgepragte Ideologiebezug, das 'Vorsc h re iben von
Lese-Ergebntssen" nicht nur fur d ie "U nw iird ige Greisi n"
zutrifft, sondern fiir aile "Kalendergesc hichten", zu denen
diese Geschichte ja auc h gehort (wenn man einmal von den
die Kalendergeschichten abschlieBenden Keuner-Geschichten
absieht).

Die praktische Erfahrung zeigt nun, daB sich d ie
Kalendergeschichten sehr wo hl zum unterricht lichen Umgang
eignen und durchaus Gesprachsb ereitschaft erwecken konnen,
daB sich indes das didaktische Vorgehe n an der Eigena rt
die ser Geschichten selbst orientieren mull.

Zur Beschreibung des Exernpel s, d er gemeinsame n
Diskussion und Erarbeitung der Kalend ergeschichten in einem
zwettagigen Seminar'', bedarf es d er Darste llung einiger
Voriiberiegungen, au s denen sich der eingeschlagene Weg
ableiten laBt.

Es Iiegt nahe, im Umgang mit (literarischen) Texten nach
den Bedingungen des Textverstehens zu fragen. Was muB der
Leser konnen bzw . kennen, urn einen Text adaquat rez ipieren
zu konnen? Eine Antwort darauf gibt die Textwissenscha ft, d ie
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auch di e Frage der Ver steh en ssteuerung durch den Text
untersucht.

M. Scherne r bennent hier vier Bezugsfelder, auf die der
Text verweist und die filr das Textverstehen konstituierend
sind: Sprachbes itz, Horizont, Situation und Kontext", Den Text
versteht Schemer als 'Anweisungsmenge' fur das Herstellen
vo n Ve rk nii p fu ngen des Textes mit den genannten
Bezugsfeld ern. 1m folgenden seien diese kurz erlautert:

Sprachbes itz

Angewandt auf unser Beispiel, die Kalendergeschichten,
und unsere Zielgruppe, Leser fremdkultureller Literatur, ist
de r Bezug auf den Sprachbesitz ein komplexes Problem, zu
d em hi er nur soviel w erden kann, al s daB neben die
gewoh n ten und unver zichtbaren Worterklarungen
(Pa raphrasieru ngen, Obersetzungen) immer auch andere
Lesestra tegie n treten soliten, d ie unbekannte Worter mit Hilfe
von Bed eutungshyp othesen aus dem Kontext zu entschliissein
helfen.

Horizont

Fur di e Iiter arische Lekture ist das von Schemer als
Horizont bezeichnete Bezu gsfeld fundamental. Der Begriff,
der nicht zuletz t au f di e herm eneutische Tradition (Gadamer )
verweist, ist eine komplexe Sammelkategorie der dem bzw,
d en Spr echern eigenen Kenntni ssystem e, Normen,
Konventio ne n, kulturell en Konzeptualisierungen etc. In
unserem Fall gehorte in dieses Bezugsfeld di e Kenntnis der mit
dem Gat tungsbegri ff " Kale ndergeschich te"konno tier te n
Iite ra rischen Tra d it io n. Wo ra uf verweis t d ie Form der
Kalendergeschichte, weiche Erwartungen lost sie aus bzw. soli
sie aus losen, weiche Vers tehensanw eisungen gibt sie dem
Leser?
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Sit uati on

H inter diesem Bezugsfeld mochte ic h h ier d en
histor ischen und biographischen Kontext verstehen. Der Text
ve rweist mit Namen, Anspielungen, Parallelen od er Zitat en in
vieWiltiger Weise auf den situativen Kontext des III. Reiches,
des Exils, des Nachkriegs und in vermittelter Weise auch auf
de n neugegriindeten DDR- Staat.

Die stete Thematisierung von histori schen Ereignissen
und Personen in den Kalendergeschichten zeigen, da B da s
Denken iiber Geschichte ein hauptanliegen Brechts darstellt.
Dies erhellt die Wichtigkeit, die dem Bezugsfeld "Situation"
in unserem Zusammenhang zukommen sollte,

Kontext

Unter dem Kontext, dem Vor- und Folgetext, sollte nicht
nur der Text bis zu r jew eiligen Textgrenze verstanden werden,
sondern da es sich ja urn eine Sammlung von Geschichten
handelt - alle Kalende rgesc hichten. Brecht variiert in seinen
Gesc hichten immerwieder bestimmte Themen (histo rische
GroBe, Umgang mit der Vergangenheit bzw. Erinnerung ,
Erwa rtungs - bzw. Rollenbriiche, gesellschaftlich begriindete
Starke und Schwache etc.), Auf di ese Weise werden die Texte
sich gegenseitig zu verstandnisleltenden Kontexten.

Fu r d ie Un te r r ich tsges ta lt u ng bedeuten d ie se
Voriiberlegungen folgendes:

Den Brecht-Texten (daBes sich urn mehrere handeln muB,
erklaren di e Uberlegu nge n zur Kontext-Frage) mussen ein ige
Texte aus der Tradition der Kalendergesc hichte vo rangestellt
werden. Es bieten sich hier vo r allem die Texte Johann Peter
Hebels an, der d ie litera rische sowo hl wie die demokra tische
Tradition der Kalendergeschichte begru nd ete/. In unserem
Falle w urden einige ku rze Kalendergesch ichten aus den
"E rza hlu n gen d e s Rh einl a ndisc hen Ha u s fre undes "
ausgewahlt und der Kontext (Kam pf gegen di e Zen sur,
ErschlieBen neu er , b iir gerl ich er Rez ipienten fu r d ie
Kalenderge schich ten, dialogische r Charakter derselben) kurz
skizziert.
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Dabei ergab sich, daB der Kalender vo n den deutschen
Auswanderern auch nach Brasilien mitgenommen worden ist,
wo es noch heule einen Kalender - wenn auch in veranderter
Form - in deutscher Sprache gibt. Hier zeigte sich, daB der
gal tu ng so r ie n t ie r le Zugang ein Bezugsfeld erschlieBen
konnte, das eine ganz wesentliche Bedingung zur Realisierung
des impliz iten Anweisungscharakters der Form darstellt: Der
eigenen Kenntnis und d er Bestatlgung durch die
Hebel-Geschichten gemaB wurden die Kalendergeschichten
Brechts als beispielhafte, didaktische und wohl auch zum
Dialog a n regend e Ge schichten erwartet, die an der
praktischen und an der historischen Erfahrung der Leser
ankniip fen. Es vers teht sich von selbst, daB die Moglichkeit
des Ankniipfens an den Horizont des Textes nicht bedeutet,
Text und Leser verfiigten uber den gleichen Horizont. Bei der
Lekture von fremdkultureller Literatur geht es nicht urn die
Aufhebung vo n Fremdheit, wohl aber urn das Ankniipfen an
fremde Horizonte und damit urn eine Vermittlung des
Eigenem mit dem Fremdem.

Das situative Bezugsfeld der Kalendergeschichten war
weitgehend bekannt. Das Leben Brechts, sein Exil und die
Riickkehr nach Deutschland waren vor unserer Diskusssion
der Kalendergeschichten behandelt worden. Es muB aber
unterstrichen werden, daB die Kenntnis der auBerliterarischen
Si tua tion solc he r politisch -historischen Te xte fiir das
Textverstehen unabdingbar ist und mit dem Text zur Sprache
kommen mu B, au ch wenn man sich, wie in unserern Faile,
darauf beschranken konnte, die Enststehungsgeschichte kurz
nachzu zeichnen .

Wi chtig sc hie n mir, darauf hinzuweisen, daB aile
Geschic hten vor 1945 ents tanden, Ergebnis einer direkten
Ausei na ndersetzung mit dem III. Reich sind und Brecht
1948/49 sehr sorgfalt ig zu einem Ganzen zusammengestellt
wo rden sind".

Nun zu m Bezu gsfeld " Kontext" : Es w urden mehrere
Texte vorges te ll t (Augsburge r Kreidekreis, Fra gen eines
lesenden Arbeiters, Die Teppichweber von Kujan Bulak ehren
Le nin), d .h . d ie vo ra ngega ngene Lektiire wurde
z usa mmenge faBt und paraphrasi ert, auf einzelne
prob lematische Stellen im Einze lnen ve rw iesen. So wurde z.B.
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di e Form ulierung "[ede Seite ei n Sieg. / We r kochte den
Siegesschma us?" d iskutiert. Das erste Vers tandnis ergab fur
"Seite" die Erklarung 'Partei '; d ie Korrektur ('Buschse ite ')
machte da nn daraufaufmerksam, da BBrecht hier wie in vielen
anderen Geschichten eine Kritik an der Geschichtsschreibung
formuliert.

Die ku rze Geschichte " Der Soldat von La Ciotat,,9 sollte
im Mit tel p u nk t unserer Beschaft igu ng mit Brecht s
Kalendergesc hichten stehen. Sie sollt e als "explizite Lekture"
vollzogen we rde n, d .h , die Verweise auf d ie verschiedenen
Bezugsfelder so ll ten moglichst deutl ich und augenfa llig
herausgestellt we rde n.

Ich habe dazu folgendes Vorgehen vorgeschlage n: Nach
der individ uellen Lektiire sollte der Text auf einen groBen
Papierboge n gek leb t und in ge meins a mer
Arbeitsgr u ppena rb e it m it (mbglichs t gu t lesbaren )
Anmerkungen ve rsehen werd en. Die Anmerkungen soliten, so
der Ausgangsvo rsc hlag, auf fol gende Fragen bzw.
Anweisungen antworten:

1. Gliedern Sie den Text! Geben Sie Perspektiven - bzw .
Stilwechsel an!

2. Was finden Sie wic htig, iiberr aschend, un erwartet?
3. Welche Assoziationen lost der Text bei Ihn en aus!
4. Stimmen Sie de n Meinungen des Textes zu?
5. Illustrieren Sie den Text!

Die erste Anweisung des Textes war relativ einfach zu
Ibsen und bezog sich auf das textinterne Verhaltnis von Text
und Kontext bzw. vo n Vor- und Folgetext. Es wurde von den
Teilnehmern die Dreiteilung des Textes herau sgestellt : Ber icht
des Erzahlers, eingeschobene Erk la ru ng d es So lda ten,
rasonierender Kommentar .

Diese Unterscheidung war insofern niitzlich, als daB die
Querverwei se zwischen den d rei Tex tte ile n (z .B.
" Versch iitt ung vor Verdun" [237] in der Erkla rung des
Soldaten und die erste Sc h luBfrage " Was fur e ine
Ver schiittung, dachten wir , ist das, de r er diese Krankhe it
verdankt ..." [239])deutlich w urden und ze ig ten, daB die
Geschichte sich z.T. selbst erlautert,
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Die Fragen 2-4 zielen auf den oben diskutierten Horizont
und d amit natiirlich auch au f Vers ch ied enheiten und
Ge meins amkeiten von Autoren- und Leserhorizonten.
Themati siert wurde vo n den Teilnehm ern z.B. die Darstellung
des Krieges a ls, 'weltgeschichtlicher Universalkrieg', der
Bezu g zur Riistungsp roduktion und deren internationalen
Lobb y, d ie strukturbes timmende n Opposi tionspaare Leben vs .
Tod , Gegenwa rt vs. Vergangenheit etc. Dariiberhinaus wurde
der Verw eis auf di e ahnliche Aufzahlung historischer
Feldherren und ihrer Soldaten in dem Gedicht " Fragen eines
lesenden Arbeite rs"JO herausgestellt. Diese Anmerkung zeigte,
da B vo n den Seminar teilnehmern erkannt wurde, wie Brecht
durch d ie Komposition der Geschichten einen eigenen
Hori zont , ein ei genes Konzept des Geschichts- und
Weltversteh ens aufbaut und wie er den Leser durch zahlreiche
motivisch e oder thematische Querverweise in dieses Denken
einbinden will. Damit wird die Autorenintention erfaBt: Brecht
verstand die Kalendergeschichten als Hilfe und Nachhilfe fur
die Nac hk riegsd eu tschen, mit ihrer Vergangenh eit
um zu gehen . In jeder Gesch ich te wird d eswegen die
Pers pektive auf die Vergangenheit (und sei es auf die familiare
Vergangenhe it , d ie in der greisen Mutter nu r schei nbar
festgeschrieben ist und deren Offenheit fUr die Nach- und
Mitlebenden zum Problem werden kann) neu thematisiert, urn
so e ine Eins tel1u ng a u fb aue n zu helfen, die iiber e in
ve ra nder tes Verha ltnis zur Vergangenheit (groBe Manner,
g roBe Kriege) ei nen neu en Um gang mit der Gegenwart
e rm6glic hen so ll te . Die Dialektik von (gegenwartiger )
Erinneru ng und gelebter Gege nwa rt ist indes nicht auf d ie
Situation nach 1945 beschrankt: sie scheint in Brasilien eine
ahnliche Aktualitat nach dem Riicktritt der Militarregierung
1984 zu haben .

Der H inw ei s a u f den, ' w eltg esch ich t li chen
Universalkrieg' (von Alexander d . Gr. bis Verdun) entgrenzte
also de n Bericht vom in Verd un verschiitte ten Solda ten un d
machte den so verstandene n Krieg auch zum Hintergrund der
e igenen (b ras ilia n ischen) Geschic h te, e rm6glic h te d ie
Verkniip fung des Erza hlten mit dem eigenen Horizont.

Die Illustrat ion des Textes (Nr. 5 der Aufgabenstellun g)
gescha h einma l zeichne risc h (die Sta ture, der }ahr ma rkt,
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Industrie und Waffen), zum andern mit Hilfe von
zeitgenossischen Fotos, Zeichnungen und Karikaturen, die
den I. bzw. II. Weltkrieg zetgten!'.

Das Ergebnis der verschiedenen Arbeitsgruppen waren
Collagen - fiir einen Brecht-Text eine rn.E. adaquate Form der
Bearbeitung. Die Collagen wurden prasentiert, erlautert und
kontrovers diskutiert. Fiir die Diskussion (v .a, fur die
engagierte Teilnahme an ihr ) war dabei entscheidend, daB die
Diskus si onsergebnisse augenfall ig vorlagen und ihre
Verschiedenheit deutlich zeigten. Dabei wurde z.B. deutlich:

- daB die Geschichte zwar im I. Weltkrieg situiert ist,
indes auf aile Kriege, vergangene und zukiinftige, zielt:

- daB die Denkmalsfigur auf die Erinnerung an die
ve rga ngenen Kriege verweist und die offizielle
Vergangenheitsbewalt igung, die sich in Denkrnalern
von Ceneralen und nicht von verschiitteten Soldaten
vergegenstand licht, in Frage stellt;

- daB das Bild der erinnerten Vergangenheit verbunden
wird mit der Perspektive auf die (drohende) Zukunft;

- d aB di e hi storische Reihe der gehorchenden und
sterbenden Soldaten auf die Zukunft hin offen ist.

Besond er s kontrovers wurde diskutiert , ob der
unbewegliche Soldat nun aus Fleisch und Blut oder aber aus
Stein sei, ob der eingeschobene Bericht des Soldaten von La
Ciotat den Anspruch erhebt, tatsachlich geschehen zu sein
od er ob d ie Tafel (mit dem Bericht) lediglich ein Einfall sei, urn
ei n wirkliches Denkmal (im brechtschen Sinne) zu
verfremd en.

Die Diskussi on, di e sich letztlich doch fiir die ers te
Moglichkeit entschied, argumentierte mit dem Text fur oder
gegen ei ne bestimmte Deutungsmoglichkeit, um schrieb
wiederho lt die Autoren - und Textintention als Teil der
eige nen Deutung und lieB so die "verschollene Subjektivitat"
des Tex tes wieder lebendig werden. Die du rch den Text
ausgeloste Irritation ve rhaIf in der kollektiven Lektiire12 zu
einer Formulierung der eigenen Position (wiederholt gab es
Que rverweise auf di e brasilianische Geschichte bzw. die an sie
erinnernden Denkmaler); der Text war auf diese Weise der
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Anl aB, di e eigenen Problemfelder zu umreissen und laut
werden zu lassen.

Die gewonnen Erkenn tn isse s ind z us am mengefaBt
folgende:

- Die Aufgabe des Lehrers ist die Vorbereitung einer
mogl lchst und moghchst ex p liziten Lektiire des
literarisehen Textes.
Er muB diese Lektiire vorbereiten, indem er die
wichtigsten Bezugsfelder entfaltel. Diese vorbereitende
Phase ist im we sentliehen lehrerorientiert (oder doeh
zumindest - organisiert).
Die Bewahrung dieser Vorbereitungen gesehieht in
einer kollektiven und expliziten Lektiire, in der der
Lehrer sieh we itgehend zuriiekziehl.
Seine Teilnahme besteht in der Aufgabenstellung, d ie
s ieh au s d em Text und dessen s pez i fise he r
Ver kn iipfung mit Hori zont, Situation, Kontext und
Spraehbesitz erg ib t . (Ein modernes Liebesgedieht
kommt in den meisten Fallen ohne direkte Beziige zur
h isto ri sehen Sit ua tio n a us und appeliert an die
Ho r izon te d es Weltwissens weniger dureh d en
Ga tt ungsbezug a ls dureh Sehliisselbegriffe und 
metaphern).
Das Sichtbarmaehen der untersehiedliehen Lektiiren
h ilft d em Leser, beim Red en iiber Literatur seine
Position im literarisehen Kommunikat ionsakt deutlieh
zu um reissen .

Da s Exem pel zeig t (ho ffe n t liehl, d aB sow oh l d ie
Lehrer rolle wie der didaktisehe Umgang mit Literatur vom
Tex t he r bestimmt werden konnen und so ll ten . Die
Fo lge r u ngen si nd daher aue h nieht a ls fiir ail e Text e
ve rbi nd lie h a nzusehen, sonde rn a ls Erla u te r u ng einer
allgemeine n Uberlegung an einem besondern Beispiel.
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