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schwerpunkt: 
Vorlesen

standpunkt:
Lesen belohnen?

Gespräch mit ute weGmann:
Verletzlichkeit statt «Hau-drauf-Komik»



Liebe Leserinnen und Leser 

 

Was haben Sie für Vorleseerinnerungen? Aus der eigenen 

Kindheit kommt mir zwar auch das abendliche Vorlesen mei-

ner Eltern in den Sinn, viel mehr aber noch die Freitagnach-

mittage, die ich ohne meine Geschwister bei meiner Gross-

mutter verbringen durfte. Unzählige Stunden muss sie mir 

damals auf dem Sofa vorgelesen haben, besonders gerne auch 

die Schätze aus ihrer eigenen Kindheit. An sie geschmiegt 

hörte ich zu und versuchte mitzulesen – und lernte so ganz 

nebenbei, die alte Druckschrift zu entziffern.  

    Zugegeben, Fraktur lesen zu lernen ist ein etwas ausgefal-

lener Profit des Vorlesens. Die Vorteile des Vorlesens – neben 

dem Vergnügen, das es Kindern und Erwachsenen bereitet – 

sind aber tatsächlich vielfältig: Kinder und Jugendliche ge-

niessen eine vertraute, konzentrierte und positiv besetzte Zeit 

mit einer nahen Bezugsperson, sie entwickeln ihr Gefühl für 

Sprache und den Aufbau von Geschichten, sie üben ihr Vor-

stellungsvermögen und den sprachlichen Austausch – kurz: 

Vorlesen tut gut. 

    In Hinblick auf den ersten Schweizer Vorlesetag am  

23. Mai 2018 (mehr dazu auf S. 6) widmen wir daher den 

Schwerpunkt dieses Heftes dem Vorlesen. Maria Becker und 

Giulietta von Salis erläutern, wie Vorlesen in der Schule und 

zuhause Kinder stärkt. Wir fragen, wie es ausgestaltet werden 

kann – dialogisch oder klassisch, im Dialekt oder auf Hoch-

deutsch? Und Christiane Schurian-Bremecker erklärt, wie das 

Ritual der Gute-Nacht-Geschichte eigentlich entstanden ist. 

    Wir wünschen Ihnen viele spannende, kuschelige und 

durch und durch schöne Vorlesemomente – und dass mög-

lichst jeder Tag ein Vorlesetag ist! 

 

 

Elisabeth Eggenberger 

Redaktorin Buch&Maus 

 

TITELBILD AUS:  

MATTIAS DE LEEUW: ZIRKUSNACHT. 
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Ob kräftig oder murmelnd, in der Antike war das laute Lesen 

nicht nur vor einer öffentlichen Gruppe, sondern sogar wäh-

rend des privaten, kommunikationsfreien Lesens üblich. Erst 

um 1800 war man an das stille Lesen für sich selbst gewöhnt 

und begriff das laute Lesen als einen mit dem Publikum ver-

bundenen Akt, der sich sogar zur beruflich erlernbaren Kunst-

form, der Deklamation, entwickelte. Inzwischen ist die Dekla-

mation, d. h. der gesprochene Vortrag oder das künstlerisch 

gestaltete Sprechen eines Textes, aus der Mode. Doch finden 

Vorleseaktivitäten in der heutigen (Medien-)Kultur sehr wohl 

ihren Ausdruck: von Autorenlesungen oder Radioveranstal-

tungen über den Boom der Hörbuch-Industrie bis hin zu einer 

Vielzahl öffentlicher Poetry-Slam-Veranstaltungen. Wirkliche 

Bedeutung erfährt das heutige Vorlesen aber vor allem im Be-

reich der Lesesozialisation, weil es in familiären Settings und 

schulischen oder ausserschulischen Bildungsinstitutionen 

fest verankert ist. Auf der Ebene der Sozial isationsinstanzen – 

Familie, Bibliotheken, Kindertagesstätten, Kindergarten oder 

Schule – spielt das Vorlesen eine solch zentrale Rolle, weil es 

wiederum auf die individuelle Lesekultur Einfluss nimmt. Das 

gilt insbesondere für den Literacy-Erwerb in der frühen Kind-

heit. Durch das regelmässige Vorlesen wird die sprachlich-ko-

gnitive Entwicklung unterstützt. Vorleseaktivitäten können 

aber auch die Lesemotivation stärken und eine positive 

Grund haltung zur Literatur fördern. Durch das Hören von Ge-

schichten lernen Kinder die emotional-hedonistische, die ge-

nussvolle Seite des Mediums kennen: Literatur macht Spass. 

Darüber hinaus fördern Vorleseaktivitäten die literarästheti-

sche Bildung und das Lesen(lernen) von Kindern sowie von Ju-

gendlichen und Erwachsenen. 

    Das Vorlesen kann literarische Kompetenzen fördern, so-

wohl in der familiären Interaktion als auch in der schulischen 

Umgebung. Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem pri-

vaten und schulischen Vorlesen besteht im Setting, da in der 

Klassensituation nicht nur eines oder wenige Kinder zuhören, 

sondern viele SchülerInnen beteiligt sind und eine anregende 

Atmosphäre erst geschaffen werden muss. Wesentlichen Ein-

fluss auf das Gelingen des Vorlesens und auf die damit ver-

bundene Förderung des literarischen Lernens haben demnach 

die Leseumgebung – in der Schule etwa die Anordnung im 

Sitzkreis oder auf bequemen Kissen – sowie die vorlesenden 

LehrerInnen oder Eltern selbst.  

 

Lebendiges Vorlesen fördert literarische Kompetenzen 

 

Eine der wichtigsten literarischen Teilkompetenzen ist ge-

mäss dem Modell des Lesedidaktikers Kaspar Spinner (2006) 

die Entwicklung des Vorstellungsvermögens. Anders als beim 

Lesen von Sach texten, geht es bei der Rezeption von fiktiona-

len Texten nicht um die kognitive Verarbeitung von Informa-

tionen, sondern um das Erleben derselben. Wer liest oder zu-

hört, macht sich ein Bild von der literarischen Welt, von den 

Figuren, Räumen, Handlungen und Stimmungen. Das Vorle-

sen fördert diese Imaginationsfähigkeit besonders dann, 

wenn es lebendig geschieht, etwa durch die Betonung von 

Schlüsselstellen, durch Atempausen oder der wirkungsvollen 

Variation von Tempo- und Lautstärke. Eine Textstelle mit Hilfe 

von Tempo- und Lautstärkereduzierung atmosphärisch aus-

zugestalten, steigert die Dynamik und Spannung des Gelese-

nen und erhöht die Vorstellungskraft der Kinder. Über Sprech-

techniken hinaus spielen auch extraverbale Ausdrucksmittel 

wie der Blickkontakt, die mimische und ges tische Unterstüt-

zung eine Rolle. Werden die Techniken und Ausdrucksmittel 

besonders inszeniert, wird von einer theatralen Form der Prä-

sentation (vgl. Belgrad/Schünemann 2011) gesprochen. Aller-

dings steigert die theatrale Inszenierung nicht notwendiger-

weise die Qualität der Interaktion. Bereits das «lebendige» 

Vorlesen einer Geschichte kann sinnlich- 

ästhetisches Lernen unterstützen. Auch Menschen mit geisti-

ger Behinderung profitieren von einem lebendigen Vorlesen, 

bei dem sie durch die Erinnerung an bereits Erlebtes die Ge-

schichten nicht logisch-rational, sondern sinnlich und emo-

tional wahrnehmen, wie Marlies Hörger (2002) aufzeigt. 

Literarische Bildung schliesst auch das Nachvollziehen von Fi-

SCHWERPUNKT: VORLESEN

Vorlesen ist wichtig, da sind sich alle einig. Nicht allein literarische Kompetenzen wie die Entwicklung des Vorstel-
lungsvermögens oder das Nachvollziehen von Figurenperspektiven werden damit gefördert, sondern auch 
sprachlich, sozial und emotional profitieren Kinder und Jugendliche davon. Die Forschung zum Thema Vorlesen 
gesichtet und ihre Erkenntnisse zusammengetragen hat MARIA BECKER*.
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*MARIA BECKER, Forschung SIKJM.



gurenperspektiven ein. Unterstützt wird das beim Vorlesen 

besonders, wenn die Sprechmelodie bei der erlebten Figuren-

rede leicht gesenkt wird oder Figuren charakteristische Stim-

men erhalten. VorleserInnen müssen sich in das Feld der 

Sprechgestaltung nicht einlesen oder Sprechtechniken erler-

nen, um gut vorlesen zu können. Erkenntnisse aus der 

Sprechwissenschaft können das Vorlesen aber noch interes-

santer gestalten. Es genügt durchaus, wenn höhere oder tie-

fere Stimmen eingesetzt oder Tempo, Deutlichkeit und Laut-

stärke variiert werden (Eberhart/Hinderer 2014). Generell ist 

es möglich, auch eine einzige Figur unterschiedlich zu inter-

pretieren und entsprechend zu lesen. Ruft die Figur des Bank-

räubers «Endlich habe ich es geschafft!», bietet sich je nach li-

terarischer Vorlage und Kontext ein fröhliches, trauriges, 

erleichtertes, verstörtes oder sogar aggressives oder ent -

täuschtes Sprechen an. In dem Sinne können sich auch ältere 

SchülerInnen das Vorlesen zu Nutze machen: Deu tungs offene 

Textstellen in mehreren Versionen laut zu lesen, kann ihnen 

dabei helfen, zu einer angemessenen Interpretation zu kom-

men. 

    Zugleich lenkt das Vorlesen die Aufmerksamkeit der Zuhö-

rerInnen auf die sprachliche Gestaltung literarischer Texte. 

Gerade in Versen, Reimen oder Gedichten ist die Verfremdung 

der Alltagssprache besonders hoch. Die phonologischen, syn-

taktischen oder semantischen Strukturen der Lyrik treten ge-

rade dann ins Bewusstsein, wenn die Gedichte rhythmisch ge-

lesen, Enjambements durch Atempausen markiert oder 

Reime, Alliterationen, Assonanzen, Anaphern, lautmalerische 

Wörter, Metaphern und Symbole deutlich betont werden. Da-

durch geraten zugleich die gattungstypologischen Merk male 

der Lyrik in den Fokus der ZuhörerInnen, die auf diese Weise 

eine weitere literarische Teilkompetenz ausbilden. 

     

Beziehungen stärken, unabhängig vom Alter 

 

Regelmässig stattfindende Vorlesezeiten schaffen Routineab-

läufe und Rituale, die in familiären, aber gerade auch in schu-

lischen Räumen Zuverlässigkeit und Stabilität bedeuten. 

Dank des gemeinsam erfahrenen Erlebnisses werden soziale 

Beziehungen gestärkt, weil alle an der Vorlesesituation Betei-

ligten in einen kommunikativen Austausch treten. Das Vorle-

sesetting schafft Raum für gemeinsames Lernen und wird 

damit besonders heterogenen Lerngruppen gerecht, in denen 

die Leistungen der SchülerInnen sehr unterschiedlich sind. 

Dass das Vorlesen nicht nur in den unteren Klassen, sondern 

auch noch auf der Sekundarstufe vorteilhaft ist, stellen Jürgen 

Belgrad und Ralf Schünemann (2011) heraus. Laut ihrer Studie 

hat das regelmässige Vorlesen einen nachweislich positiven 

Einfluss auf die Beziehungen zwischen vorlesender Lehrkraft 

und Zuhörenden. 97 % der daran beteiligten LehrerInnen der 

8. Klasse der deutschen Hauptschule sprachen sich für ein fest 

etabliertes und regelmässiges Vorlesen aus, nachdem sie 

ihren SchülerInnen über einen Zeitraum von 13 Wochen vor-

gelesen hatten.  

    Ein interessantes Ergebnis dieser Studie macht deutlich, 

dass Vorleseaktivitäten sogar die basalen Lesefähigkeiten der 

Zuhörenden noch in diesem Alter entwickeln und erweitern 

können. So besteht die Möglichkeit, dass sich der (passive) 

Wortschatz vergrössert oder literarische Wendungen und 

komplexe Satzstrukturen internalisiert werden, die das zu Le-

sende bzw. die Formen, Strukturen und Wendungen schneller 

erkennen lassen und den Prozess des Lesenlernens indirekt 

beschleunigen. Wenn das Zuhören konzentriert erfolgt, wer-

den speziell SchülerInnen mit Leseschwie rigkeiten entlastet, 

da die Dekodierleistung entfällt. Die  

Er gebnisse sprechen dafür, dass dem Vorlesen nicht nur im 

vorschulischen Bereich und in der Primarschule Beachtung 

geschenkt werden sollte: Vorleseaktivitäten können auch die 

Lesefähigkeit und literarische Bildung von älteren Kindern 

und Jugendlichen unterstützen – ganz abgesehen davon, dass 

Jugendliche und auch Erwachsene eine Vorlesesituation ge-

nauso geniessen können wie kleine Kinder. Vorlesen kennt 

also keine Altersbeschränkung. 

 

Vorlesegespräche beeinflussen das Textverständnis 

 

Kinder sind in der direkten Vorlesesituation nicht passiv am 

Vorleseprozess beteiligt, sondern interaktiv involviert. Anders 

als beim stillen Lesen ist das laute Vorlesen keine monologi-

sche, sondern eine dialogische Aktivität. Mit Bezug auf vor-

3

B
U

C
H

&
M

A
U

S 1/2018

Vorlesen fördert die Vorstellungskraft, hilft beim Nachvollziehen von Figurenperspektiven und macht Literatur sinnlich erfahrbar.
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schulische Vorlesesituationen hat Petra Wieler (1997) erstmals 

das Vorlesen als wechselseitige bzw. gemeinsame Bedeu-

tungskonstitution zwischen Müttern und ihren vierjährigen 

Kindern beschrieben, da sowohl (Vor-)LeserIn als auch  

ZuhörerIn wesentlich am Leseprozess beteiligt sind. Das Vor-

lesegespräch kann als Vorstufe des literarischen Gesprächs 

gesehen werden, da es nicht im Anschluss, sondern während 

des Vorlesens stattfindet, ohne den Vorlesefluss im Ganzen zu 

unterbrechen.  

    Vorlesegespräche kommen dem natürlichen Bedürfnis von 

Kindern entgegen, Fragen zu stellen und sich über das Ge-

hörte auszutauschen. Zugleich kann das Vorlesegespräch, ob 

im familiären Rahmen oder in schulischen Kontexten, das Le-

seerlebnis und Verstehen des Textes wesentlich be einflussen. 

Zum Beispiel, wenn die VorleserInnen die  

Zuhörenden auffordern, wichtige Textstellen zu deuten, 

Handlungen zu antizipieren, Unbestimmtheitsstellen zu fül-

len oder die Geschichten mit eigenen Erfahrungen in Verbin-

dung zu bringen, um die Textwahrnehmung zu steigern. Darü-

ber hinaus können VorleserInnen dazu anregen, 

Figurenverhalten zu reflektieren, oder Figurenäusserungen 

nachsprechen lassen, um die Empathiefähigkeit zu steigern 

oder den Perspektivwechsel zu unterstützen. Vorlesegesprä-

che können auch schon früh narrative Strukturen festigen, 

INSERAT
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wenn der oder die Vorlesende die Geschichte an Stellen unter-

bricht, die typische Muster des Erzählens aufweisen, zum Bei-

spiel Figuren-Gegensatzpaare wie Gut und Böse oder Hand-

lungsbrüche in Form von unerwarteten Wendungen. Beim 

Vorlesen von Bilderbüchern sind speziell auch die Bildebene 

und die Bild-Text-Korrespondenzen zu berücksich tigen. Das 

ist vor allem dann spannend und wichtig, wenn Bild und Text 

nicht die gleichen Informationen liefern, sondern das Verhält-

nis zwischen ihnen ästhetisch anspruchsvoll gestaltet ist, 

etwa weil sich Bild und Text widersprechen oder Bilder den 

Text ironisch verfremden.  

    Das Vorlesegespräch kann, muss aber nicht (nur) verbal ge-

steuert werden. Es reicht auch, mimische oder gestische Im -

pulse wie Blickkontakt oder Handbewegungen einzu binden.  

Auch zusätzliche Materialien wie Visua lisierungen und Ani-

mationen können zu einem selbstverständlichen Bestandteil 

der Vorlesesituation werden und die Interaktion steuern, 

indem man beispielsweise eine literarische Figur durch eine 

mitgebrachte Puppe sprechen lässt (vgl. Kruse 2009). Eine 

akustische Begleitung durch ruhige oder spannende Hinter-

grundmusik macht das Gelesene mehrsinnlich erfahrbar und 

fördert den emotionalen Zugang. Lichtquellen (etwa eine Ta-

schenlampe im Dunkeln) sowie Kleidung, Kostüme oder Ac-

cessoires steigern das Erlebnis der Zuhörenden und intensi-

vieren Verstehensprozesse. Auf diese Weise können Eltern 

und Lehrkräfte nicht nur anspruchsvolle Literatur durch ihre 

Art des Vorlesens bzw. ihre Sprechgestaltung «vereinfachen», 

sondern auch die Steuerung des Vorlesegesprächs unterstüt-

zen.  

    Das Vorlesen ist eine «semi-theatrale» Interaktionsform 

(Belgrad/Schünemann 2011, 145) und wie die  Literatur selbst 

ein traditioneller Kulturträger, mit dem das genussvolle und 

emotionale Erleben, aber auch die Rezeptionskompetenzen 

und basalen Lesefähigkeiten angeregt und gestärkt werden 

können. Die Erkenntnisse und Tipps aus den Studien können 

den Vorlesenden helfen, das Vorlesen lebendig zu gestalten, 

sie sind aber kein Muss. Wichtig ist, dass Kinder und Jugendli-

che in den Genuss des Vorlesens kommen – schon im Klein-

kindalter und auch dann noch lange, wenn sie selbst zu Lese-

rInnen geworden sind.  
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      «Ich erinnere mich, dass meine Mutter meiner Schwester 

und mir fast jeden Abend vorgelesen hat [...]. Obwohl ich 

schon früh sehr gut lesen konnte, war dieses Vorlesen für 

mich immer noch sehr wichtig. Ich hab mich dann immer 

in mein Bett gekuschelt und gespannt meiner Mutter  

gelauscht»  (VP Nr. 35 in Hurrelmann 2006, 374) 

Die Interviewpartnerin schildert anschaulich das Vorleseri-

tual in ihrer frühen Kindheit. Jeder und jede, der oder die Ähn-

liches erlebt hat, kann sich sofort in solch eine Situation hi-

neinversetzen: ein warmes, kuscheliges Bett, gedämpftes 

Licht, die Nähe zu vertrauten Menschen, Geschichten, die fes-

seln und die einen noch lange begleiten, auch wenn sie längst 

nicht mehr hörbar sind. Nicht nur der Inhalt der Geschichten 

begleitet die Zuhörenden, auch die dichte  

Atmosphäre des Vorlesens bildet einen Teil der Erinnerungen. 

    Die früheste und schon daher wichtigste Instanz der Lese-

sozialisation ist die Familie. Hier finden Leselernprozesse auf 

vielfältige Art und Weise statt: im Vorlesen, im Mitlesen, in Ge-

sprächen über Bücher und Geschichten etc. Das frühe Erleben 

von Lesesituationen, der Kontakt mit Büchern und Geschich-

ten, die atmosphärischen Situationen, die Kinder mit dem 

Lesen verbinden, prägen in entscheidendem Masse deren Zu-

gang zur Welt der Bücher.  

    In vielen Familien wird, wie im Eingangszitat, in den 

Abendstunden am Bett der Kinder gelesen. Doch wie ist dieses 

Ritual der Gute-Nacht-Geschichte entstanden? Seit wann liest 

man Kindern am Bett rand vor? Und wieso eigentlich? 

    Beginnen wir mit dem letzten Punkt. Schon immer und in 

allen Gesellschaften begleiten Erwachsene Kinder beim 

abendlichen Einschlafen. Wir haben längst vergessen, wie be-

drohlich es sein kann, allein im Dunkeln einschlafen zu müs-

sen. Wer versichert mir, dass in der Dunkelheit nicht jemand 

in der Ecke lauert, der sich im nächsten Moment auf mich 

stürzt? Und wer gibt mir die Gewissheit, dass die vertrauten 

SCHWERPUNKT: VORLESEN

Die letzten Momente des Tages, bevor das Kind in den Schlaf findet, sind in vielen Familien für das Vorlesen  
reserviert. Die Entwicklung von begleiteten Einschlafritualen geht eng einher mit der Herausbildung einer spezifi-
schen Kinderkultur in der Zeit der Aufklärung. Eine Kulturgeschichte des abendlichen Vorlesens am Kinderbett  
erzählt CHRISTIANE SCHURIAN-BREMECKER*.
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Menschen, die ich liebe und brauche, am folgenden Morgen 

wieder da sein werden? Dies sind Fragen, die wir längst ver-

drängt haben, die in den kindlichen Gedanken, bewusst oder 

unbewusst,  aber eine grosse Rolle spielen.  

    Um diesen Ängsten zu begegnen, hilft es, wenn ein vertrau-

ter Mensch in der Nähe ist, der das Kind beim Einschlafen be-

gleitet und ihm seine Unsicherheiten und Ängste nimmt. 

Lange Zeit schliefen Menschen gemeinsam in einem Raum. 

Kinder spürten so den körperlichen Kontakt vertrauter Perso-

nen, wenn sie vom Wach- in den Schlafzustand glitten. Diese 

körperliche Präsenz trägt ganz wesentlich zu Gefühlen von 

Vertrautheit, Sicherheit und Schutz bei, die Kinder beruhigt 

einschlafen lassen. Fehlt sie, dann entsteht ein Gefühl der Ver-

lassenheit. Genau diese Isolierung ist der Grund dafür, dass 

Kinder am Abend Ängste entwickeln, nicht einschlafen kön-

nen und vertraute Menschen immer wieder ans Bett rufen. 

Denn heute schlafen Kinder in unserer Gesellschaft üblicher-

weise in einem eigenen Bett in einem eigenen Kinderzimmer.  

 

Wiegenlieder und Nachtgebete 

 

Kinderbetten, die in abgetrennten Zimmern aufgestellt wur-

den, entstanden erst im Zuge der Entwicklung einer spezifi-

schen Kultur für Kinder. Es gibt ergreifende Berichte aus dem 

19. und 20. Jahrhundert, in welchen Chronisten aus der Er-

wachsenenperspektive auf die eigene Kindheit zurückblicken. 

Sie berichten von ihren lähmenden Ängsten, weil sie in einem 

abgeschiedenen, dunklen Zimmer einschlafen sollten.  

    Auf der einen Seite also gab es Ängste, auf der anderen 

Seite birgt die beschriebene Entwicklung einer Kinderkultur 

besondere Möglichkeiten. Die Dichter und Denker der Aufklä-

rung hatten mit dem Blick auf den einzelnen Menschen  

einerseits dessen Verantwortung betont, andererseits aber 

auch dessen Entfaltungsmöglichkeiten hervorgehoben. Diese 

wurden nun, und dies ist das Besondere, nicht nur erwachse-

nen Menschen, sondern auch Kindern zugestanden. Die Tat-

sache, dass die Kindheit als eigene Lebensphase mit speziel-

len Bedürfnissen wahrgenommen wird, ändert das 

Miteinander von Erwachsenen und Kindern ganz entschei-

dend. Nun entstehen nicht nur Kinderbetten und Kinderzim-

mer, sondern eine Fülle von kinderkulturellen Errungenschaf-

ten wie Spielsachen, Lieder, Gebete, Kleidung, Nahrung und 

eben auch eine spezielle Lektüre für Kinder. 

    Als Wegbereiter für die kindlichen Einschlafgeschichten 

dienten Wiegenlieder und Abendgebete als wichtige Ritual -

elemente, um Kinder in den Schlaf zu geleiten. Wiegenlieder 

sind in allen Weltgegenden und schon in frühen Zeiten nach-

weisbar. Sie bestehen aus einfachen, melodischen Konturen 

und Lalllauten, die der anfänglichen Kommunikation zwi-

schen Mutter und Kind nachempfunden sind. Zudem weisen 

sie einen einfachen Rhythmus mit sich wiederholenden Tei-

len auf. Der Begriff Wiegenlieder verweist auf eine Zeit, in der 

es üblich war, dass die Grossmutter, Schwester, Amme oder 

Magd den Säugling in den Schlaf schaukelte. Zu Beginn des 19. 

Jahrhunderts sammelten Dichter erstmals diese Lieder. Zu 

dieser Zeit wurde es üblich, dass die Mutter im bürgerlichen 

Milieu dem Kind vorsang und nicht mehr die Dienstboten 

diese Tätigkeit übernahmen.  

    Ergänzend zu dieser Entwicklung löste das Abendgebet am 

Kinderbett den Abendsegen ab, den der Hausvater der ganzen 

Familie am Abend zugesprochen hatte. Jetzt betete das Kind 

individuell ein eigenes Gebet, begleitet in der Regel von der 

Mutter des Hauses. Es entstanden ausgeklügelte Hygiene- und 

Umkleidungsrituale und nach dem immer gleichen Schema 

ablaufende Verabschiedungssequenzen. Darin zeigte sich 

nicht nur die innige Verbundenheit zwischen den Eltern und 

den Kindern, dieses Ritual festigte darüber hinaus auch die 

Hierarchie und Rollenverteilung innerhalb der Familie.  

    Diese abendlichen Zeremonien, die Lieder und Gebete tru-

gen wesentlich dazu bei, dem Kind Geborgenheit und Sicher-

heit zu vermitteln. Nun konnte sich der Nachwuchs für die 
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Einschlafrituale gewannen in der bürgerlichen Kultur mit dem Aufkommen von eigenen Kinderbetten und Kinderstuben an Bedeutung.
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Nacht geschützt fühlen und eine Vorstellung davon ausprä-

gen, was es heisst, in die Nacht begleitet  zu werden. Genau 

diese Funktion erfüllen auch Geschichten, die den Kindern 

vor dem Einschlafen vorgelesen werden.   

 

Von der Erzähltradition zur Gute-Nacht-Geschichte 

 

Orale Traditionen gibt es in allen Gesellschaften der Welt. Kin-

der haben schon immer die Ohren gespitzt, wenn am Abend 

Geschichten erzählt wurden, auch wenn diese nicht für sie be-

stimmt waren. Vielleicht sassen die Kinder am Abend in einer 

dunklen Ecke eines Zimmers, lauschten einer Geschichte und 

versuchten nicht aufzufallen, um so lange wie möglich dabei 

bleiben zu können. Oder sie kauerten in den Weiten Afrikas 

etwas abseits von den Erwachsenen, wenn ein Geschichtener-

zähler sie mit seinen Erzählungen fesselte. Anderswo nahm 

ein Grossvater seinen Enkel mit in die Vergangenheit, indem 

er von wich tigen Traditionen in eindrücklichen Geschichten 

berichtete. 

    Seit wann aber liest man den Kindern aus einem Buch vor? 

Bücher für Kinder gab es bereits im 16. Jahrhundert. Allerdings 

diente das Kinderbuch bis zum 17. Jahrhundert ausschliess-

lich als didaktisches Mittel für den Schulunterricht. Im Laufe 

des 18. Jahrhunderts wurde die Kinderliteratur zu einem 

wichtigen Teil der Pädagogik. Es ging nun darum, Kinder zu 

belehren und ihnen Wissen mit Hilfe des Buchmediums zu 

übermitteln. Unterhaltungsaspekte waren nachrangig.  

    Schliesslich jedoch gelang das Buch am Abend ans Kinder-

bett. Dies geschah keineswegs plötzlich und in allen Bevölke-

rungsschichten gleichzeitig. Führend waren zunächst die bür-

gerlichen Haushalte, die sich die veränderte Pädagogik zu 

eigen machten. Nach und nach diffundierte diese Gewohnheit 

in die unteren Schichten der Gesellschaft, abhängig von Fak-

toren wie Religionszugehörigkeit, Stadt-Land-Gefälle oder 

sozio-ökono mischer Position. Gut nachvollziehbar ist, dass 

etwa in einem Arbeiterhaushalt, in dem viele Personen auf 

engem Raum zusammenlebten, dieses Ritual erst spät Einzug 

hielt, weil die Mittel für die Anschaffung von Büchern fehlten 

und es keine Musse und Zeit zum Vorlesen gab. 

    Der Begriff der Gute-Nacht-Geschichte taucht erst nach 

dem 2. Weltkrieg auf. Er meint kurze, meist fantastische, nicht 

formstrenge Geschichten, die Erwachsene Kindern vor dem 

Einschlafen vorlesen. Die Bezeichnung geht auf Jella Lepmann 

zurück, die nach 1945 einen Aufruf in der Presse startete, in 

dem sie um die Einsendung von mündlich überlieferten oder 

selbst erfundenen Geschichten für Kinder bat. Auf der Basis 

der eingeschickten Geschichten gab sie einen  Buchzyklus he-

raus (Europa-Verlag, 1951-1968). Der Begriff der Gute-Nacht-

Geschichte umfasst inzwischen eine Fülle kurzer Geschich-

ten, Fabeln und Märchen aus dem Fundus traditioneller 

Kinderliteratur, aber auch Scherz-, Rätsel- und Erzählgedichte 

sowie Anthologien in Bilderbuchform. Seit einiger Zeit findet 

man auch ein breites Angebot an Gute-Nacht-Geschichten in 

anderen Medien, insbesondere im Radio und im Fernsehen. 

Ausserdem  finden Hörmedien, die es Kindern ermöglichen, 

Geschichten zu hören, ohne dass eine Person anwesend ist, 

eine weite Verbreitung. Damit fehlt jedoch die reale, zwi-

schenmenschliche Beziehung zwischen Eltern und Kindern. 

    Am Abend entfalten Geschichten eine besondere Wirkung, 

das hat das Eingangszitat gezeigt. Sie beruhigen Kinder nicht 

nur und bereiten sie auf einen erholsamen Schlaf vor: Ge-

schichten am Abend übermitteln Wissen, Traditionen, Werte 

und Normen und prägen Kinder ganz entscheidend in ihrer 

Persönlichkeit. Zu einer Zeit, die mit Ungewissheit verbunden 

ist, in der es viele Wahlmöglichkeiten gibt, in der beständig 

unterschiedliche Reize auf die kindliche Persönlichkeit ein-

dringen, ist es wichtig, Ruhe einkehren zu lassen. Eltern kön-

nen sich dann die Zeit nehmen, ihr Kind mit all seinen Sinnen 

spüren zu lassen, dass jemand verlässlich für es da ist.
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Was tun wir eigentlich, wenn wir uns Zeit nehmen, um mit 

einem Kind eine Geschichte zu lesen? Ganz viel Bedeutsames 

für seine Entwicklung und für unsere Beziehung zueinander, 

auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind. 

    Wir wählen zuerst einmal ein Zeitfenster, in dem wir 

nichts anderes machen wollen oder müssen. Wir haben einen 

Moment vor uns, der einen Ausflug ins Imaginäre erlaubt. Der 

Alltag mit seinen Anforderungen wird ausgeblendet, wir 

tauchen in eine andere, eine elastische Geschichtenzeit ein. 

Dies erschafft einen Raum, der auch durch unsere Wahl des 

Ortes gestaltet wird. Die Geschichte soll ja nicht zwischen 

Stuhl und Bank oder im Türrahmen erzählt werden. Nein, wir 

wollen es uns in einer bequemen Ecke gemütlich machen. Sei 

es am Kinderbett, auf dem Sofa oder in der Kuschelecke: Es 

soll ein angenehmer Ort sein, wo der Körper keine anderen 

Bedürfnisse hat, als der Geschichte zu lauschen. So niederge-

lassen, schmiegt sich das Kind auch spontan an uns heran, 

wenn es sich nicht sowieso schon auf unserem Schoss ein-

genistet hat. Wir geniessen die körperliche Nähe und stellen 

uns darauf ein, zu einer gemeinsamen Reise aufzubrechen. 

 

Vorleser-Kind-Buch: Das Aufmerksamkeits-Dreieck 

 

Miteinander richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das 

Buch. Es geht nicht mehr nur um den direkten Dialog, so wie 

er zwischen ganz jungen Babys und ihren Eltern stattfindet, 

sondern wir betrachten gemeinsam ein Objekt, das uns beide 

interessiert. Wir bilden mit dem Buch sozusagen ein 

«Aufmerksamkeits-Dreieck». Zu dieser Intersubjektivität ist 

ein Kind schon ab ungefähr neun Monaten in der Lage. Wir 

werden Kommunikationspartner, beziehen uns auf einen ge -

meinsamen kulturellen Inhalt und reagieren auf die Reaktio-

nen unseres Gesprächspartners. Dies  ist eine der Grundlagen 

kognitiver und affektiver Entwicklung. Vom früheren Dialog 

behalten wir die Spannung, den Rhythmus, die Musik als Teil 

unseres Gesprächs. Wir teilen sie über alle Sinne: Unsere Kör-

per sind in der Spannung verbunden, halten zusammen den 

Atem an, wir sehen dieselben Bilder und hören dieselben 

Laute. Mit jungen Kindern zeigen wir auch gerne mit dem Fin-

ger aufs Bild und nutzen Gesten, die unsere Worte betonen.  

    Jetzt können wir abheben. Der Titel und die Anfangssätze 

bauen die Bühne unseres Gedankentheaters. Kinder lieben es 

auch ganz besonders, eine schon bekannte, ja sogar immer 

wieder dieselbe Geschichte zu lesen, die sie schon längst 

auswendig können. Denn was ist schöner, als den Reiseweg 

schon zu kennen und zu wissen, welche Vergnügen um die 

Ecke liegen? Die Intonation unseres Vorlesens oder Erzählens 

ist dramatisch. Wir befinden uns nicht im Alltagsgespräch, 

sondern in einer Fantasiewelt, in der alles möglich wird. Wir 

lassen uns auf ein Spiel ein. Wir begleiten Personen in ihrem 

Abenteuer und gehen und fühlen mit ihnen mit.  

    Abhängig vom Alter des Kindes und seiner Spracherwerbs -

phase werden die Ebenen der Kommunikation und des Ver-

ständnisses vielfältiger. Aber auch ein ganz junges Kind, das 

die Wörter noch nicht so genau versteht, kann die Musik der 

Geschichte, die Einführung, das Abenteuer, den Höhepunkt 

und die Coda verstehen, es hat diese musikalischen Kommu-

nikationsformen schon seit Monaten mit seinen nächsten 

Bezugspersonen geübt. Es wird auch «mitsingen» und so die 

Geschichte miterzählen. Ein etwas älteres Kind, das schon 

11SCHWERPUNKT: VORLESEN

Sich Zeit füreinander nehmen, die Aufmerksamkeit auf etwas Drittes fokussieren, Gefühle in einer geborgenen 
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Vorlesen heisst auch, sich bewusst Zeit für das Kind zu nehmen.
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spricht und verbale Erinnerungen an seine eigenen Erlebnisse 

hat, wird sich für die Abenteuer einer anderen Person, mit der 

es sich vielleicht auch identifiziert, sehr interessieren. Warum 

hat Max eigentlich nur Blödsinn im Kopf? Warum fühlt er sich 

bei den wilden Kerlen so wohl? Machen diese wilden Kerle mir  

ein bisschen Angst? Was macht mir denn sonst noch Angst? 

 

In Sicherheit mit gefährlichen Gefühlen spielen 

 

So entsteht ein Gespräch zwischen uns und unserem Kind. 

Weisst du noch, als du auch so wütend warst? Warum warst 

du denn wütend? Und wie hast du deine schlechte Stimmung 

überwunden? Oder: Kannst du dir vorstellen, so alleine in 

diesem unheimlichen Wald unterwegs zu sein? Möchtest du 

auch einmal dorthin gehen? Das Kind übt so seine Emotionen 

zu erkennen und damit umzugehen und lernt, mit anderen 

mitzufühlen. Das sind wichtige Fähigkeiten, die wir in jeder 

Lebenssituation brauchen. Beim Geschichtenlesen können 

wir ganz unbeschwert mit Gefühlen experimentieren, denn  

es geht nicht um etwas «Wichtiges», «Wahres», sondern es 

findet alles «nur» in der Geschichte statt. Wir sind in einer 

emotional sicheren Position und haben Musse, mit unan-

genehmen und gefähr licheren Emotionen zu spielen. 

Wenn wir in Fantasiewelten eintauchen, sind wir ausserhalb 

der Macht von Richtig und Falsch. Das Kind kann frei  

as so zi ieren und seine Ideen spielen lassen. Wenn wir ihm 

diesen Raum lassen und auch gerne mitspielen, wird das Kind 

zum kulturellen Akteur und lernt, dass seine Ideen interes-

sant und lustig sind, und genau so wichtig wie diejenigen der 

Erwachsenen. Die alltägliche Asymmetrie zwischen dem Kind 

und seinen Bezugspersonen, in der das Kind alles von den 

Erwachsenen zu lernen hat, weicht einer anderen Art der 

Beziehung, in der es nicht um Wissen geht, sondern um Ge -

dan ken spiele. Dies stärkt das Kind in seinem Gefühl von 

Selbst wirksamkeit und es erfährt die Freude und Lust eines 

spielerischen Austausches. Als Eltern oder Bezugspersonen 

können wir auch von unserem Kind und seinen Gedanken 

überrascht werden und es so besser kennenlernen. 

    Vielleicht fast am wichtigsten ist aber das geteilte Vergnü-

gen, das wir in diesem Moment geniessen. Die lustvollen 

gemeinsamen Erlebnisse stärken unsere Beziehung und 

bilden einen weichen, dicken Teppich, auf dem die härteren 

und unangenehmeren Ereignisse unseres Alltags abgefedert 

werden. Wenn’s strub wird, können wir uns an das letzte 

Geschichtenerzählen erinnern oder uns auf die nächste 

Geschichte freuen. 

Zu zweit die Aufmerksamkeit auf etwas Drittes richten zu können, ist eine der Grundlagen affektiver und kognitiver Entwicklung. 
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Geschichten vorgelesen zu bekommen, ist ein Geschenk. Ein 

Geschenk, das an kein Alter gebunden ist. Geschichten vorzu-

lesen ist Leseförderung. Es macht nicht nur das Lesen zum ge-

meinsamen Erlebnis und motiviert zum eigenen Lesen, es för-

dert, wie die Beiträge in dieser Ausgabe von Buch&Maus 

zeigen, auch viele andere Kompetenzen. 

     Es ist gar nicht so schwierig, gute neue Vorlesetexte zu fin-

den. Kinder wollen vor allem eines: in eine Geschichte ganz 

eintauchen können. Sie brauchen Bücher, mit deren Protago-

nistInnen sie sich identifizieren können und die Themen ver-

handeln, die sie packen. Gute Vorlesegeschichten für die 

Schule sollten darum über einen Spannungsbogen verfügen, 

der trägt; sie dürfen nicht allzu verschachtelt erzählt und –

wenn Vorlesetexte für Klassen mit Kindern mit unterschiedli-

chen Deutschkenntnissen gesucht werden –  sprachlich nicht 

zu fordernd sein. Grundsätzlich aber gilt, dass fast jedes Buch, 

das nicht zu lange reflexive Passagen aufweist, mit vielen Dia-

logen arbeitet und ProtagonistInnen portiert, die alle Kinder 

interessieren, ein Vorlesebuch sein kann. Auch ganz dicke. 

Man darf ja auch mal ein paar Seiten zusammenfassen, um 

vorwärtszukommen, oder das Hörbuch für ein Kapitel beizie-

hen. Letzteres entlastet nicht nur die Stimme der vorlesenden 

Lehrperson, es führt die Zuhörenden auch an andere Sprech-

weisen und -tempi heran. 

 

Wildwolfer und Bärbeiss  

 

«Wildwolfer sind schwer zu erkennen. Ein Wildwolfer gleicht 

weder einem Löwenbändiger noch einem Zirkusdirektor: 

Manche Wildwolfer bekommen ein Leben lang kein einziges 

Zirkuskostüm zu Gesicht. Auf den ersten Blick wirken sie wie 

ganz normale Menschen, aber es gibt Hinweise: Mehr als der 

Hälfte fehlt ein Fingerglied, ein Ohrläppchen, ein oder zwei 

Zehen. Sie wechseln ihre Verbände wie andere Leute die  

Socken. Sie riechen leicht nach rohem Fleisch.» So beginnt 

Katherine Rundells Buch «Feo und die Wölfe». Packend und 

anschaulich wird hier von Drastischem berichtet. Mit den ers-

ten Zeilen gelingt es der Autorin schon, die Neugier der Zuhö-

renden zu wecken. Was sind das für Wesen, diese Wildwolfer? 

Die Geschichte führt ins Russland zur Zarenzeit, zu Feo und 

ihrer Mutter, die beide Wildwolfer sind. Die zwei Frauen wil-

dern Wölfe aus, die dem Adel als Haustiere zu gross und ge-

fährlich geworden sind. Rundell erzählt von der Nähe von Feo 

zu diesen Tieren, und von einem grausamen General, der alle 

Wölfe abknallen will. Ihm stellen sich Feo und ihre Freunde 

heroisch entgegen. Feo ist mutig und uneigennützig. Ihr zur 

Seite gesellt sich Ilja, der gegen seinen Willen vom Vater in die 

Armee des Zaren gesteckt wurde und desertierte. Zusammen 

mit einer mutigen Kinderbande machen sie sich auf durch 

den russischen Winter Richtung St.  Petersburg  

und fordern Freiheit für die Wölfe und ein besseres Leben  

für sich. 

    «Feo und die Wölfe» eignet sich bestens als Vorlesebuch für 

Schülerinnen und Schüler am Übergang von Primarschule zur 

Oberstufe. Die ProtagonistInnen bieten Identifikationspoten-

zial für Mädchen und Jungen, der Roman beinhaltet atemrau-

bende Verfolgungsjagden, listige Aktionen der Kinder, viel 

fremdes Ambiente und vor allem Stoff zum Diskutieren, etwa 

darüber, was Zivilcourage bedeutet, was Vertrauen und 

Freundschaft. Es gibt witzige Dialoge, Humorvolles und Nach-
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«Die kleine Hexe», das «Sams» oder «Tintenherz» – immer wieder werden die gleichen Titel genannt, wenn man 
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*CHRISTINE TRESCH, literale Förderung SIKJM. 

Packende Handlungen in kurzen Episoden lassen sich gut vorlesen.



denkliches. Und das alles wohlproportioniert, in nicht allzu 

langen Kapiteln. 

    Anders getaktet sind die «Bärbeiss»-Geschichten von An-

nette Pehnt für jüngere Kinder. Der Bärbeiss ist das griesgrä-

migste Tier, das in der Tiergemeinschaft von Timbuktu lebt. 

Seine Freunde, unter ihnen das stets gutgelaunte Tingeli, 

haben sich schon lange an seine Raubeinigkeit gewöhnt. Im 

dritten Buch über den Bärbeiss – «Schrecklich gut gelaunt» – 

gibt dieser sich auf einmal so sanft und freundlich, dass es 

den Freunden Wind und Weh wird. Sie können nicht wissen, 

dass sich der Bärbeiss in eine Wolke verguckt hat, in der er die 

Gestalt einer Bärbeissin sah. Mit der rosa Brille des Verliebt-

seins sieht die Welt sogar für den Grummelkauz sonnig aus. In 

kurzen Episoden erzählt Annette Pehnt davon, wie der Bär-

beiss sein Luftschloss suchen geht und seine Freunde, die es 

ohne ihn schon bald nicht mehr aushalten, sich an seine Fer-

sen heften. Unterstufenkinder werden sich in den linkischen 

Bärbeiss genauso einfühlen können wie ins liebenswerte Tin-

geli. Das Hörbuch, gelesen von der unvergleichlichen Katha-

rina Thalbach, bietet Abwechslung im  

Vorlesealltag. 

 

Neue Bucherfahrungen ermöglichen 

 

Mit der Wahl der Vorlesebücher haben Lehrpersonen die 

Chance, ihren SchülerInnen Texte näher zu bringen, die anre-

gende Themen aufgreifen und die diese nicht sowieso schon 

selber lesen. Sie können sie an anspruchsvollere Geschichten 

heranführen und an ungewohnte Sichtweisen. Fürs Vorlesen 

«funktionieren» auch Bücher, deren Cover die Kinder und Ju-

gendlichen nicht zu verführen vermögen. Hat sie der Plot ein-

mal in seinen Bann geschlagen, spielt die Umschlaggestaltung 

keine Rolle mehr. Die Lieblingsbücher, die in der Bibliothek 

ständig ausgeliehen sind, brauchen hingegen kaum Vorlese-

unterstützung – auch wenn SchülerInnen sich wünschen, 

dass «Die Bestimmung» oder «Gregs Tagebuch» zur Schullek-

türe werden. 

    Vorlesende sind Lesevorbilder, ihr Mitgehen mit dem Er-

zählten, ihr Reden über einzelne Passagen im Sinne eines 

«shared thinking» hilft Kindern, denen es nicht so leicht fällt, 

das eigene Kopfkino in Gang zu bringen. Man muss aber auch 

nicht immer jedes Detail verstehen, um einer Geschichte fol-

gen zu können. Und vor allem: Vorlesen ist kein Akt, der eine 

Gegenleistung erfordert. 

    Angie Thomas lässt in ihrem Erstling «The Hate U Give» die 

16-jährigen Afroamerikanerin Starr aus ihrem Alltag berich-

ten, der geprägt ist von Gewalt, Drogen und der Aussichtslo-

sigkeit auf gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe. Starrs 

bester Kumpel Khalil stirbt bei einer Polizeikontrolle. Sie war 

dabei und weiss daher, dass die Schlagzeilen über den Mord 

nicht stimmen. Starr geht einen langen Weg, bis sie die Kraft 

aufbringt, vor einem Geschworenengericht gegen den Polizis-

ten auszusagen, der geschossen hat. Dieser Jugendroman 

greift viele Themen auf, die über die USA hinaus  

aktuell sind – wie die Wirkmacht von Schlagzeilen oder Vorur-

teile über andere Bevölkerungsgruppen. Starrs gradlinige, au-

thentische Erzählweise packt vom ersten Moment an. Ihrem 

Kampf gegen den Alltagsrassismus und ihrer Suche nach Ge-

rechtigkeit werden auch männliche Jugendliche gebannt fol-

gen und dabei erfahren, dass Vorlesebücher den Horizont er-

weitern können und Erfahrungen möglich machen, die im 

Kino oder auf Youtube so nicht zu haben sind. 
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Die Abenteuer des launischen Bärbeiss und seiner Freunde im Land Timbuktu bieten viel Identifikationspotenzial für Unterstufenkinder.
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Stellen Sie sich die folgenden zwei Szenarien vor: In einer  

Bibliothek ist es mucksmäuschenstill, fünfzehn Kinder-

gartenkinder sitzen im Halbkreis auf gemütlichen runden 

Kissen. Sie lauschen gebannt der Bilderbuchgeschichte, die 

ihnen die Bibliothekarin durch bewusste Akzentuierungen 

beim Sprechen und viel Zeit für das Betrachten der Bilder 

präsentiert. In der Kita nebenan geht es turbulenter zu. Ein 

dreijähriger Knirps ist soeben aufgestanden und zeigt mit 

seinem Finger auf eine Stelle im Bilderbuch, das die Kita -

betreuerin der kleinen Gruppe erzählt. Die Pädagogin nimmt 

den Beitrag des Jungen auf, unterstützt ihn beim Formulieren, 

stellt selbst eine Frage und schon bringen sich zwei weitere 

Kinder mit ihren Entdeckungen und ihren sprachlichen 

Möglichkeiten ein. 

 

Sprachförderung oder Zugang zu literarischen Welten 

 

Wenn wir ans Vorlesen denken, kommt uns in der Regel die 

zuerst beschriebene klassische Situation in den Sinn, bei der 

eine erwachsene Person Kindern aus einem Buch vorliest. Der 

oder die Vorlesende hält sich dabei mehr oder weniger an den 

vorgegebenen Text, die Kinder hören mehrheitlich zu. Diese 

Vorlesesituation ist dann beendet, wenn eine Geschichte zu 

Ende gelesen ist. Nach Möglichkeit entsteht im Anschluss 

noch ein Gespräch über die Geschichte, sodass die Überlegun-

gen der Kinder auch hier zum Zug kommen. 

    Davon unterscheidet sich das im zweiten Beispiel 

beschriebene Dialogische Lesen massgeblich. Der Fokus liegt 

weniger auf der Vermittlung einer Geschichte, als vielmehr 

auf der Kommunikation zwischen Kindern und erwachsener 

Person. Die Beiträge der Kinder sind bereits während des 

Erzählens gefragt, werden angeregt, aufgegriffen und mit ver-

schiedenen Strategien erweitert.  

    Der wichtigste Unterschied zwischen dem klassischen Vor-

lesen und dem Dialogischen Lesen ist also, dass bei letzterem 

die aktive Teilnahme der Kinder während des Lesens aus-

drücklich erwünscht ist. Die Redeanteile der Kinder sind 

entsprechend beim Dialogischen Lesen deutlich grösser als 

beim klassischen Vorlesen. 

    Aufgrund des aktiven Sprachgebrauchs der Kinder hat das 

Dialogische Lesen, wenn es sorgfältig geleitet wird, ein hohes 

sprachförderliches Potenzial. Es eignet sich gut, um ver-

schiedene Sprachförderstrategien einzusetzen: Die erwach-

sene Person kann die Beiträge der Kinder indirekt korrigieren, 

differenzieren oder erweitern, aber auch eigene Impulse set-

zen, um die Kinder zum Sprechen zu ermuntern. Dazu 

gehören etwa offene Fragen oder Verknüpfungen zur 

Lebenswelt der Kinder, aber auch Blickkontakt sowie der Ein-

satz von Mimik und Gestik.  

    Das klassische Vorlesen seinerseits fokussiert weniger  

direkt auf sprachförderliche Aspekte. Es befriedigt in erster 

Linie die Lust nach Geschichten, es eröffnet den Zugang zu  

literarischen Welten. Es gibt durchaus Kinder, die schon in 

jungen Jahren sehr konzentriert einfach nur zuhören 

möchten. Wenn eine vorlesende Person bei einem schon 

mehrfach gehörten Text, Satzstellungen oder Wörter verän-

dert, melden sich diese Kinder oft mit einem empörten «Das 

heisst nicht so!».  

    Durch die Nähe zum Text, gerade wenn dieser in der Stan-

dardsprache vorgelesen wird, erleben die Kinder Schrift -

lichkeit in einer mündlichen Form. Sie hören und entdecken 

Satzmuster sowie Worte, die nicht zu ihrer All tagssprache 

gehören. Dieses Herantasten an Schriftlichkeit ist gerade für 

jüngere Kinder im Hinblick auf die Schule und das Schreiben-

lernen eigener Geschichten von grossem Nutzen. 

    Beide Vorlesemethoden haben ihre Berechtigung. Je nach 

Setting, Zusammensetzung und Anzahl der Kinder, aber auch 

durch die Wahl des Buches, ist es ratsam, sich bewusst auf 

eine davon zu fokussieren. Wichtig ist, dass auch den Kindern 

dieser Fokus klar ist. 

    Je jünger die Kinder sind, desto eher steht der sprachförder-

liche Aspekt im Zentrum. Zudem müssen sich die noch 

15SCHWERPUNKT: VORLESEN

Kinder profitieren doppelt beim gemeinsamen Betrachten von Bilderbüchern: durch die nahe Beziehung zur vorle-
senden Person ebenso wie durch die intensive sprachliche Anregung. Die Wahl der Vorlesemethode in einer 
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*BARBARA JAKOB, literale Förderung SIKJM. 



kleinen Kinder das Buch erst als interessantes Medium er-

schliessen und dies geschieht in der Regel besser mit einem 

hohen Anteil an Eigenaktivität. In besonderem Mass gilt dies 

für Kinder, die in einem sprachlich wenig anregenden Umfeld 

aufwachsen und für diejenigen mit Deutsch als Zweitsprache. 

Besonders in kleinen Gruppen profitieren sie stark, weil die 

vorlesende Person sie gezielt einbinden kann und sie  

gleichzeitig von anderen Kindern in der Gruppe lernen. 

 

Die Wahl des Buches ist entscheidend 

 

In grösseren Gruppen ist Vorlesen generell anspruchsvoller, 

besonders aber das Dialogische Lesen. Es gibt zahlreiche Über-

legungen und Interessen, die eingebunden sein wollen, und 

die erwachsene Person ist mit der Lenkung des Gesprächs 

stark beschäftigt. Möglich ist eine dialogische Vorlesesituation 

dennoch; die sprachliche Entwicklung tritt hier einfach zu-

gunsten von sozialem Lernen und viel Entdeckerlust etwas in 

den Hintergrund. 

    Einen entscheidenden Einfluss hat die Wahl des Bilder-

buches. Kleinteilige Illustrationen bieten sich gerade in 

kleineren Gruppen für ein gemeinsames, individuelles Ent-

decken und Versprachlichen eher an als grossflächige Bilder 

mit wenigen, rasch überschaubaren Einzelsituationen. Text-

lose Bilderbücher stellen zwar für die Erwachsenen anfänglich 

häufig eine Hürde dar, weil kein offensichtlich vorzulesender 

Text vorhanden ist. Da sich die Betrachtenden somit die Bilder 

gemeinsam erschliessen müssen, entfaltet sich für alle 

Beteiligten aber rasch ein grosses Dialogpotenzial.  

    Umgekehrt können Bilderbücher mit mehr bzw. sprachlich 

anspruchsvollem oder gereimtem Text die Kinder zum 

Zurücklehnen und parallelen Einwirkenlassen von Bildern 

und Gehörtem anregen und zu individuellen Denkprozessen 

führen. Dieses klassische Vorlesen von Bilderbüchern kann 

dann auch überleiten zum späteren Vorlesen von Kinder- und 

Jugendbüchern ohne Bildunterstützung. 

    Es gilt, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Die 

vorlesenden Erwachsenen haben es in der Hand, für ihre  

Gruppen lustvolle Lesesituationen zu schaffen, in denen 

Kinder vielfältig zum Zug kommen.  
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Dialogisch mit starkem Einbezug der Kinder oder klassisch zum Zurücklehnen und Geniessen: Beide Vorlesemethoden haben ihre Berechtigung.
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WEITERBILDUNGSFOKUS DIALOGISCHES LESEN 
 

Gemeinsam mit der Pädagogischen Hochschule der  

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW bietet das SIKJM  

auch 2018 zielgruppenorientierte Weiterbildungen zum  

Dialogischen Lesen an. Fachpersonen aus Spielgruppen und 

Kitas, Kindergärten und Bibliotheken setzen sich mit den 

Grundprinzipien der Methode auseinander. Zwischen den 

Kurstagen filmen sich die Teilnehmenden in realen Situatio-

nen und reflektieren dann in der Gruppe das eigene Verhalten 

in den Filmsituationen.  

    In den Pilotversuchen 2016/2017 wurde deutlich, dass in 

erster Linie die eigene Haltung der Vorlesenden in der beidsei-

tig aktiven Praxissituation entscheidend ist. Auf die Interes-

sen und Möglichkeiten der Kinder einzugehen ist gerade in 

grösseren Gruppen anspruchsvoll. Ebenso zeigte sich, dass 

auch die Kinder Zeit brauchen, um sich auf das ungewohnte 

Format des Mittuns einzustellen. Wenn diese Fragen aller-

dings geklärt sind, wird bereits in den ersten Versuchen deut-

lich, wie intensiv sprachanregend und lustvoll das Dialogische 

Lesen sein kann. 

 

Weitere Informationen: 

www.sikjm.ch/weiterbildung/lehrgaenge 

www.fruehesprachfoerderung.ch



«Es gruuset d Lina, dass d Ärde under irne Fingernegel chlä-

bet», liest Lea Sorg aus dem Bilderbuch «Opas geheimnisvoller 

Garten» (Orell Füssli 2017) vor. Ihr dreijähriger Sohn Joah hat 

auf dem Bild die «Rüebli» entdeckt und zeigt sie begeistert, 

seine grossen Schwestern Anja und Lili kichern über die Illus-

trationen. Eine ganz normale Vorlesesituation also. Vorlesen? 

Kann man das überhaupt so nennen? Im Buch steht nämlich 

ganz etwas anderes, als die Mutter erzählt: «Aber sie ekelt sich 

vor der Erde, die unter den Fingernägeln hängenbleibt.» Stan-

darddeutsch, natürlich. Lea Sorg tut etwas, was in vielen 

Haushalten mit schweizerdeutscher Familiensprache gang 

und gäbe ist: Sie transferiert den Text des Buches laufend in 

die Mundart, in die Varietät, die sie mit ihren Kindern auch im 

Alltag spricht.  

    «Büechli verzelle» statt «Bücher vorlesen»: ein Phänomen, 

das kaum je besondere Beachtung findet, der vorlesenden Per-

son jedoch einiges abverlangt. Sie muss den Text blitzschnell 

erfassen und in eine neue sprachliche Form bringen. Wieso 

wird das überhaupt gemacht? 

 

Schweizerdeutsch als Sprache der Nähe 

 

Die Sprachsituation in der Schweiz wird vereinfacht als  

«mediale Diglossie» betrachtet: Konzeptuell Schriftliches wie 

Referate, Literatur oder formelle Briefe sind in aller Regel 

Standarddeutsch, konzeptuell Mündliches wie Alltags -

gespräche, Sitzungen, Chat-Nachrichten oder Unterhal-

tungssendungen sind Schweizerdeutsch. Das Vorlesen eines 

Bilderbuchs befindet sich damit genau an einer Grenze: Ein 

literarischer, schriftlich festgehaltener Text gelangt als 

mündliche Rede in eine intime, familiäre Situation. 

    Wenn das Kind noch sehr klein ist und ein Buch gemein-

sam betrachtet wird, ohne zwingend einer Geschichte zu   

folgen, geschieht dies selbstverständlich in der Umgangs -

sprache – in den meisten Fällen also Schweizerdeutsch. Wenn 

aber der Text eine Rolle zu spielen beginnt, kommt es zu  

Unsicherheiten. Denn während die meisten SchweizerInnen 

mit deutscher Muttersprache sich in der geschriebenen Stan-

dardsprache einigermassen zuhause fühlen, ist die Sprach-

haltung dem gesprochenen Standarddeutsch gegenüber oft 

negativ. Vielen Menschen in der Deutschschweiz dürften sich 

in den Ausführungen des Ich-Erzählers im Roman «Bis bald» 

(1992) von Markus Werner wiederfinden: «Es ist uns  

Schweizern, zumindest im mündlichen Verkehr und abgese-

hen von der Furcht vor Kasusfehlern, kaum möglich, auf 

hochdeutsch Liebe oder Leidenschaft zu äussern, ohne uns 

künstlich zu finden. Und umgekehrt, uns klingen Liebesworte, 

hoch deutsch in unser Ohr gestammelt, ein wenig unvertraut, 

ja fast gestelzt, so stammelt man sonst nur am Bildschirm 

und im Schauspielhaus, kurzum, es hat mir immer weh getan, 

dass Fremdheit ausgerechnet im intimen Bereich spürbar 

wurde.» (S. 38-39) 

    Diese Wahrnehmung von Schweizerdeutsch als «Gefühls- 

und Herzenssprache» ist wohl mit ein Grund, wieso in der 

Familie Sorg auch längere Kinderbücher, etwa «Pippi 

Langstrumpf», laufend in den Dialekt übertragen werden. 

Anja und Lili protestieren deutlich, wenn ihre Mutter einen 

Versuch unternimmt, ein Buch auf Standarddeutsch vorzule-

sen. «Das verstömmer nid!», erklärt die siebenjährige Anja auf 

Nachfrage. Das kann kaum der Grund sein: Nur Minuten nach 

dieser Aussage deklamiert die Zweitklässlerin auswendig die 

ersten Verse aus dem Buch, das gerade in der Schule vorgele-

sen werde – auf Standarddeutsch natürlich, das Unter-

richtssprache ist. Auch in Rollenspielen wird ab und zu 

«Hochdeutsch» gesprochen und selbst wenn in den Zürcher 

Kindergärten Mundart vorherrschende Unterrichtssprache 

ist, ist Standarddeutsch schon für die Kindergärtlerin Lili sehr 

präsent. Nach und nach rückt Anja auch heraus, was sie am 

Hochdeutsch der Mutter wirklich stört: «Das tönt komisch!». 

    In der warmen, intimen Situation des Vorlesens wird oft die 

Sprache der Nähe bevorzugt. Der Wechsel der Varietät kann 

dabei als Bruch empfunden werden. Für Lea Sorg ist das Vor-

lesen eine der Möglichkeiten, zumindest die drei älteren ihrer 

vier Kinder in einer gemeinsamen Aktivität zu sammeln und 

zur Ruhe kommen zu lassen. Für sie sind dies wichtige Mo-

mente der Nähe im hektischen Alltag mit Kindern. Unbewusst 
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Wer in der Deutschschweiz vorliest, betätigt sich nicht selten als SimultanübersetzerIn: Laufend wird der stan-
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wird sowohl von ihr als auch von den Kindern das Standard-

deutsch als Hemmnis in dieser Situation erlebt. 

    «Zentral ist, dass Vorlesende und Kinder sich wohlfühlen, 

dass sie gemeinsam eine Geschichte erleben – in welcher 

Sprache oder Varietät auch immer. Das sollte immer an erster 

Stelle stehen», unterstreicht denn auch Prof. Dieter Isler von 

der Pädagogischen Hochschule Thurgau. 

 

Fortlaufendes Übersetzen braucht Übung 

 

Wie funktioniert aber diese Übertragung ins Schweiz-

erdeutsche genau? Auch bei einem noch fremden Buch lese 

sie nicht die ganze Seite, bevor sie mit der «Simultanüberset-

zung» beginne, sagt Lea Sorg. Das bedeutet auch, dass  

manchmal Sackgassen warten: Erst beim Weiterlesen stellt 

sich heraus, dass eine gewisse Satzstruktur im Schweizer -

deutschen nicht funktioniert, oder dass das durch einen 

Dialekt ausdruck ersetzte Wort genau die Pointe der 

Geschichte gewesen wäre. Manche Sätze und Texte lassen sich 

mühelos linear übertragen, andere sperren sich, weil Gram-

matik oder Wortwahl einer schweizerdeutschen Ausdrucks -

weise entgegenlaufen. Das fortlaufende Übertragen braucht 

daher Übung und eine gewisse Flexibilität. Dafür ermöglicht 

es auch viel erzählerische Freiheit: Die Geschichte kann spon-

tan ausge schmückt oder gekürzt, das Kind und seine Inte -

ressen können einbezogen werden.  

    Nicht alle tun dies gleich gerne: Manche entscheiden sich 

dafür, den standarddeutschen Text vorzulesen. Dieter Isler hat 

keine Bedenken, dass jüngere Kinder dies noch nicht verste-

hen könnten: «Verständnis entsteht im Zusammenspiel ver-

schiedener Ausdrucksmittel: Neben der Sprache sind auch 

Gestik, Mimik, die Modulation der Stimme und natürlich die 

Illustrationen am Werk. Zudem sind Dialekt und Standard ja 

sehr nahe verwandt.» Er plädiert dafür, das standarddeutsche 

Vorlesen ruhig einmal zu versuchen, das Kind dabei aber stets  

zu beobachten: Geht es mit der Geschichte mit oder hängt es 

ab? Entsprechend kann dann nachgefragt, erklärt und allen-

falls die Varietät gewechselt werden. 

    Schwierig wird das Vorlesen auf Schweizerdeutsch vor 

allem dann, wenn der standarddeutsche Ursprungstext in 

einer sehr gestalteten Sprache gehalten ist, etwa bei Bilder-

büchern in Reimform. Schon nach wenigen Zeilen muss das 
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Reimschema oft aufgegeben werden, da es in der Mundart 

nicht aufgeht. Dabei stellt sich aber heraus, dass vieles, was 

erzählt wird, allein dem Reim geschuldet ist – auf Schweizer -

deutsch fällt der Text auseinander.  

    Abhilfe könnte ein schweizerdeutscher Text im Buch  

schaffen – so ist Lisa Wengers Klassiker «Joggeli söll ga Birli 

schüttle» ein wunderbares Beispiel für eine rhythmisierte 

Sprache, die direkt abgelesen werden kann. Tatsächlich 

machen Verse-, Lieder- und Reimsammlungen einen grossen 

Teil des Angebots an schweizerdeutscher Kinderliteratur aus. 

Ansonsten sind im Dialekt verfasste Kinderbücher eine Rand -

erscheinung im Gegensatz etwa zu den sehr beliebten Dialekt-

Hörspielen. Wieso schweizer deutsche Kinderbücher keine 

wirkliche Alternative sind, legt Thomas Studer in einer Studie 

dar (1999): Das Lesen von Mundart ist den meisten weit 

weniger vertraut als das Lesen der Standardsprache, das Ent -

ziffern daher mühsam. Und aufgrund der Kleinräumigkeit der 

Schweizer Dialektlandschaft werden die Texte oft trotzdem in 

die eigene Varietät übertragen: Berndeutsch und Zürich -

deutsch etwa unterscheiden sich nicht nur in Phonologie und 

Wort schatz, sondern oft auch im Satzbau. So finden schwei -

zer deutsche Bücher nur in Ausnahmen grössere Verbreitung. 

 

Das Bedürfnis nach dem Immergleichen 

 

Das Vorlesen in der Standardsprache hat auch Vorteile: Es  

bietet die Möglichkeit, eine literarische Sprache zu erleben, 

die dem Kind so im Alltag nicht begegnet – und die es viel -

leicht auch bewusst geniesst.  

    Im Internetforum der «Hausmann-Kolumne» des Migros-

Magazins erzählt etwa Userin «Zisch ga» auf eine Frage nach 

dem Vorlesen auf Schweizer- oder Hochdeutsch: «Als die 

Kinder noch klein waren, übersetzte ich jeweils ins Schweizer -

deutsche. Inzwischen ‹darf› ich nur noch hochdeutsch vor-

lesen, unser Bub besteht darauf.»  

    Den Text «richtig» vorzulesen, das heisst für viele Kinder 

auch: jedes Mal genau gleich. Nur wer sich streng an den Text 

hält, kriegt das hin. Lea Sorg erzählt, dass die Geschichten 

jeweils ganz anders klingen, wenn ihr Mann sie den Kindern 

(ebenfalls im Dialekt) erzählt – und auch bei ihr kann das  

gleiche Buch unterschiedlich daherkommen. Sie liebt es, je 

nach Situation oder verfügbarer Zeit die Geschichte auszu -

schmücken. Das Bedürfnis nach Wiederholung des  

Immer gleichen stillen die Kinder der Familie Sorg dafür mit 

Hörspielen: Diese können sie hundertmal hören – und das ist 

wichtig, sagt Dieter Isler: «Mit jedem Hören erschliesst sich 

das Kind neue Verständnis ebenen.» Versteht es beim ersten 

Mal vielleicht nur die Grundzüge der Handlung, hört es beim 

zehnten Mal die Feinheiten der Sprache, oder kann die 

Gefühle der Protagonisten nachvollziehen. 

    Lockersein ist also die Devise. Wer vorliest, macht sicher 

nichts falsch. Welche Sprache oder Varietät einem auch 

immer am nächsten liegt, Schweizerdeutsch, Standard-

sprache oder auch eine ganz andere Muttersprache: Am meis-

ten profitieren Kinder und Erwachsene immer davon, wenn 

sie gemeinsam ein schönes und intensives Erlebnis teilen 

können – frei von Zwängen und Perfektionsansprüchen.
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Dialekt als Herzenssprache: In der Familie Sorg werden alle Bücher fortlaufend ins Schweizerdeutsche übertragen –  darauf bestehen die Kinder.
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20 STANDPUNKT: LESEN BELOHNEN? 

LESEN SOLLTE SIGH LOHNEN, 
NIGHT BELOHNT WERDEN 
Punkte, Sticker, Fernsehzeit: In Familien und Schulen 

wird auf Belohnungssysteme zurückgegriffen, urn 

leseungewohnten Kindern Bücher schmackhaft zu 

machen. Doch die Aussicht auf eine Belohnung entwer-

tet das Lesen. Viel eher solite es selbst als Belohnung 

wahrgenommen werden. Wie das aussehen könnte, er-

läutert Psychologe und Lerncoach FAB IAN GROLIMUNDt. 

Punktepläne, eine Bonus-Zahiung aufs Taschengeld für 

regelmssiges Lesen oder Lese-Wettkämpfe zwischen 

Kiassenkameradlnnen oder Schulkiassen: In manchen Fallen 

kann dies sinnvoll sein - vor allem dann, wenn das Kind be-

reits viele frustrierende Lese-Erfahrungen gesammelt hat, mit 

einer Leseschwäche zu kämpfen hat oder zu Hause kein Urn-

feld vorfindet, in dem das Lesen gepflegt wird. Denn keine 

Frage: Belohnungen motivieren uns. Sie haben aber den 

Nachteil, dass sie sich oft wie eine Art "Schadensersatz" 

anfühlen: Wenn du dich auf das mühselige Lesen einlässt, 

darfst du dafür nachher etwas Schönes machen. Indirekt wird 

damit das Lesen abgewertet. 

Viel besser ware es, darauf zu achten, dass Lesen für Kinder 

zu einer lohnenswerten Beschäftigung wird, anstatt es zu-

sätzlich zu belohnen. Kinder soliten nicht lesen wollen, weil 

sie sich dadurch eine Belohnung erarbeiten, sondern weil sie 

dadurch Zugang zu wunderbaren Geschichten und interes-

santem Wissen erhalten. Je mehr positive Erfahrungen em 

Kind mit dem Lesen verbindet, desto eher wird es sich freiwil-

hg darauf einlassen. Eltern und andere Bezugspersonen 

können viel dazu beitragen, dass ein Kind die Momente des 

Lesens geniesst. 

Bereits bevor ein Kind die Buchstaben kennt, kdnnen 

Eltern, Kita-Erzieherinnen oder Kindergärtnerinnen vorlesen 

und es damit in die wunderbare Welt der Bücher einführen. 

Mutter und Väter können selbst lesen und ihrem Kind damit 

vermitteln: Lesen ist Teil der Erwachsenenwelt und eine 

schöne Beschäftigung. Besonders wichtig wird these Erkennt-

nis dann, wenn ein Kind die ersten Buchstaben lernt, einzehne 

Wdrter und Sätze entziffert und schhiesslich ganze Seiten 

liest. Ob Kinder gerne lesen und es mit der Zeit haufiger tun, 

hängt davon ab, wehche Erfahrungen sie dabei machen. 

FABIAN GROLIMUND ist Psychologe und Autor. Er leitet die Akademie für 

Lerncoaching in Zurich (www.mit-kindern-lernen.ch). 

In Beratungen und Seminaren vermittein wir Eltern, dass sie 

sich beim Lesen mit ihrem Kind nur auf eine einzige Frage 

konzentrieren sohiten: Hatten wir einen guten Moment und 

hat sich mein Kind wohi gefühlt? Je angespannter die Bezugs-

personen sind, je harscher sie das Kind korrigieren, während 

es vorliest, desto mehr verhiert es seine Freude an der neu ent-

deckten Fahigkeit. Je mehr ihm zu verstehen gegeben wird, 

dass es "für die Schule" lesen muss, desto mehr wächst sein 

innerer Widerstand. 

Für positive Gefühle sorgen 

Vielen Kindern wird der Lernprozess durch unndtige negative 

Gefühle vergällt. Ungeduld oder unnötiger Ehrgeiz führt beim 

Kind zu Stress, giftige Kommentare, bose Blicke oder das 

Lachen der Kiassenkameradlnnen zu Schuld- und Schamge-

fühlen, Wettbewerb mit anderen zu Leistungsdruck. je öfter 

ein Kind soiche Gefühle ernpfindet, desto starker wird es das 

Lesen vermeiden wollen - und desto notwendiger erscheint es 

den Erwachsenen, mit Druck oder Belohnungssystemen nach-

zuhelfen. 

Dabei gibt es so viele Möghichkeiten, für positive Gefühle zu 

sorgen: Spannung und Interesse entsteht durch sorgfahtig 

ausgewähhte Bücher und Gespräche darüber, Stolz und Selbst-

vertrauen durch die Wahrnehmung eigener Fortschritte, 

Freude durch gerneinsames Lachen, einen Einkauf in der 

Buchhandlung oder einen Besuch in der Bibhiothek. Es sind die 

kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Wenn ein Kind in 

sein Legospiel vertieft ist und die Eltern es mit dem Satz "Wir 

müssen noch lesen!" aus dem Spiel reissen, wird Lesen zur 

Strafe. Wenn Eltern hingegen mit ihrem Kind abends im Bett 

lesen und dann, wenn es eigentlich Zeit für das Lichter-

löschen ware, sagen: "Oh, es ist schon spat, aber es ist gerade 

so spannend - wollen wir noch zehn Minuten weiterlesen?", 

schaffen sie eine ganz andere Situation. 

Wir können Belohnungen einstreuen. Aber these soilten in 

einem direkten Zusammenhang mit dem Lesen stehen und es 

dadurch aufwerten. Die Klasse hat gut gelesen? Dann darf sie 

sich heute zurücklehnen, während die Lehrperson vorliest. 

Die Khasse hat gemeinsam ein Buch zu Ende gelesen? Dann 

darf sie sich den Film dazu ansehen und danach über die 

Unterschiede zwischen dem Buch und der filmischen 

Umsetzung sprechen. 
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<<WIR HABEN IN DER KLASSE 
273 KILOMETER GELESEN!>> 
Schülerinnen zum Lesen motivieren ist eine gute 

Sache. Gewinnbringender als Punktesysteme, in denen 

jene zusatzlich belohnt werden, die sowieso schon viel 

lesen, sind aber Ansätze, die auf Zugehorigkeit, eigene 

Gestaltungsmoglichkeiten und das Gefühl, sich als 

kompetent zu erleben, setzen. Ein Beispiel für <,Good 

practice>> im Schulbereich gibt Zen trurn -T esen - 

Mitarbeiterin FRANZISKAWEBER<. 

Neben anderen Formen der Lesefbrderung kbnnen Lesebe-

lohnungssysterne in der Schule höchst gewinnbringend 

eingesetzt werden: Sie sollen Schülerinnen dazu anspornen, 

sich der anstrengenden Thtigkeit des Lesens zu widmen und 

dadurch zu Leserinnen zu werden. Besonders motivierend 

und praxistauglich ist das ,,  Kilo meterle sen,,. Mehrere Kiassen 

wetteifern urn die meisten gelesenen Buchkllorneter pro 

Kiasse. Für jedes Buch wird berechnet, wie viele Meter sich 

aus den hintereinander gelegten Buchseiten ergeben würden. 

Das <<Kilometerlesen>' ist deshaib so sinnvoll, weil es 

wichtige Aspekte der Motivationspsychologie berUcksichtigt: 

Schülerinnen lesen ndmlich darn motiviert, wenn sie sich zu-

gehdrig fühlen, sich als kompetent erleben und Gestaltungs-

rndglichkeiten haben. Entscheidend bei diesem wie auch alien 

anderen Lesefdrderverfahren ist die richtige Inszenierung und 

die enge Begleitung der Schülerinnen durch die Lehrperson. 

Das Lesen in Lesezirkein und Lesetandems sowie das Em-

fordern kurzer Leseprotokolle eignen sich dazu besonders. 

Schwächere und stärkere Leserinnen profitieren 

Wbhrend bei Wettbewerben innerhaib einer Klasse die 

starken Leserinnen brillieren, geben die schwbcheren schnell 

auf, da sie über soich ein System keine Anerkennung 

erfahren, sich also nicht als kompetent erleben. Im Gegensatz 

zu den gbngigen Lesepbssen oder der Piattform "Antolin>' 

lesen die Schülerinnen einer Kiasse beim "Kilometeriesen" 

nicht für sich allein, urn Sticker oder Punkte zu ergattern, 

sondern als Kiassenteam. Auf these Weise entwickelt sich em 

starkes "Wir-Gefühi"; alle gehören zum "Kreis der Lesenden". 

Durch das Bereitstellen von stufengerechten, an-

sprechenden Büchern auf verschiedenen Niveaus haben die 

*FFANZISKA WEBER ist wissenschaftliche Mitarbeiterin mit Schwerpunkt 

Leseforderung am Zentrum Lesen der Padagogischen Hochschule FHNW.  

tvtitrinandcr viele Kilometer lesen, statt gogeneitialidri Puneto sommein, 

Schülerinnen whrend stiller Lesezeiten die Moglichkeit, ihre 

Lektüre interessengeleitet auszuwählen. Als Masseinheit 

zbhlen dabei die jeweiligen Buchseiten und nicht etwa die 

gelesenen Zeichen. Deshaib können auch schwbchere Leser-

Innen erheblich zurn Erfoig der Kiasse beitragen, da sie zu 

Büchern mit rnehr Bildern oder grosser Schrift greifen kdnnen 

und dürfen. So erleben sich these Schülerinnen, für die das 

Lesen im Verlauf ihrer Lesesozialisation nicht zur Gewohnheit 

wurde, als kompetent und dazugehdrig. Auch starke 

Leserinnen kdnnen neben dem kompetitiven Anreiz das 

regelrnässige Lesen geniessen und ihre literalen Fbhigkeiten 

verbessern. Die Belohnungen sind beim "Kilometerlesen" 

nicht willkürlich, sondern hängen direkt mit der Leseaktion 

zusammen und geben neuen Input für das Weiterlesen - etwa 

in Form von neuen Büchern für die Bücherkiste oder Lese-

anirnationsanlbssen wie einer Erzählnacht. 

Auf these Weise kann es also durchaus sinnvoll sein, das 

Lesen in der Schule zu belohnen und dadurch alle Schüler-

Innen für das Lesen zu motivieren. Insbesondere zuTrainings-

zwecken sind soiche Vielleseverfahren geeignet. Es gilt als 

Lehrperson jedoch stets darauf zu achten, das reine 

"Mengenlesen'> durch Pausen zu unterbrechen, in denen sich 

die Schülerinrien der Verarbeitung des Gelesenen widmen 

kdnnen. Hier kann die entstandene Lesemotivation genutzt 

werden, indem die regelmbssigen Lesezeiten beibehalten und 

durch differenzierte Lesetagebucher ergbnzt werden. Urn das 

meist lokale Leseverstbndnis zu kontroilieren, kann die Quiz-

plattform "Antolin>' eine sinnvolie Ergbnzung sein. Lehrper-

sonen soilten stets genau prüfen, warm es mehr Input von 

aussen in Form einer Belohnung braucht und warm dieser gar 

nicht notwendig ist, weil die SchülerInnen von sich aus 

wbhrend der Lesezeiten in ihrer Lesewelt verweilen 
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PATENTER HORWORFEL 
AUF ERFOLGSKURS 
Das Prinzip der Horfiguren ist seit der Migros-Storymania im Herbst 2017 in Schweizer Haushalten bekannt. In 

Design und Qualitht auf einer ganz anderen Ebene erobert jetzt die Tonie-Box den Schweizer Markt. Vom robusten 

Hdrwürfel uberzeugen less sich LOTHAR SAND.* 

Der Zauberwürfel des 21. Jahrhunderts hat gepoisterte Seiten 

und spitze 0hrchen. Er kommt in fünf Farben daher und hdrt 

auf den treffenden Namen Tonie. Hinter dem Kästchen mit 

der handlichen Kantenlänge von 12 cm steckt ein ausge-

klügeltes, stabiles Audio-Abspielsystem, das mittels WLAN, 

Cloud und Spielfiguren mit integriertem NFC-Chip kleine und 

kleinste Hörerinnen mit Geschichten und Musik versorgt. Seit 

2016 hat die Toniebox den Markt in Deutschland aufgerollt 

und schickt sich nun an, auch in der Schweiz zu reüssieren. 

Aber so viel Technik für die Jüngsten - wie kann das ange-

hen? Vor allem, weil es den Machern gelungen ist, komplexe 

Prozesse in ein simpel zu bedienendes, haptisch wie optisch 

attraktives Gewand zu kleiden: 1st die Box einmal via Smart-

phone, Tablet oder PC eingerichtet und mit dem heimischen 

WLAN verbunden, reicht es, die magnetische Tonie-Figur auf 

den Würfel zu stellen und die Geschichte startet, herunterge-

laden und für den Offline-Betrieb gespeichert. Die Box, das 

spurt man allenthalben, ist vom User, vom Kind her konzi-

piert. Das war auch der Impuls der beiden Gründer, die sich als 

Vter fragten, wie ihre Kinder abseits der klassischen CD 

modern und motivierend Lieder und Geschichten hören 

könnten. Daraus entwickelte sich die Idee der Tonie-Figur 

samt Technologie; eine Bilderbuch-Erfolgsgeschichte, die an-

dere Start-ups neidisch machen könnte und sich als Glücks-

fall für all jene erweist, die Geschichten produzieren, 

verkaufen und hören. 

Conni und Grüffelo, aber noch kein Globi 

Manches Gadget reklamiert für sich eine "intuitive Benutzer-

führung" und sorgt am Ende für Fragezeichen im Kopf. Die 

Toniebox aber lässt sich ganz leicht in Gang setzen und durch 

Klopfen bedienen. Selbst Knirpse platzieren die Figuren ziel-

sicher auf der Box. Die Einrichtung ist flankiert von einem urn-

fassenden Support durch die Website oder individuell am 

*LOTHAR SAND ist beim Bbrsenverein des Deutschen Buchhandels für 

unabhdngige, kleinere verlage und den inhabergeführten Buchhandel zu-

stdndig. Er ist ausserdem journalistisch tang und Jurymjtglied des Deut-

schen Hdrbuchpreises sowie des Kinderhdrbuchpreises BEO. 

Telefon. Grösstes Problem der Tonies in Deutschland scheint 

aktuell die hohe Nachfrage zu sein. Diese Engpässe sollen aber 

bald behoben sein. Noch abzuwarten bleibt, wie Bibliotheken 

auf die Hörfiguren reagieren: Lassen sich die Tonies in den Be-

stand integrieren? Wenn ja, in welcher Form? 

Und die Inhalte? Im Tonie-Figuren-Ensemble finden sich 

die bekannten Lieblinge der Alterskategorie 0 bis 6: Lillifee, 

Olchis, Sams, Grüffelo, Conni und noch viele weitere aus der 

Champions League beliebter "characters". Das Angebot bildet 

damit den auch bei CDs und Downloads gängigen Kanon ab, 

bietet allerdings nicht die Vielfalt des Gesamtmarktes. 

Hdrbuch-Einzeltitel aus kleineren Verlagen sucht man noch 

vergeblich. Und trotz Markteinführung in der Schweiz fehlen 

die schweizerdeutsche Horspiellieblinge wie Globi oder 

Kasperli bisher völlig. Mit den individuell bespielbaren 

"Kreativ-Tonies" kann man jedoch eigene Inhalte auf die Box 

bringen - von der Lieblings-CD bis zur selbst gesprochenen 

Gutenachtgeschichte. Die erreicht das Kinderzimrner durch 

die Cloud im Zweifel auch aus der Ferne. 

Die Toniebox animiert Kinder buchsthblich spielerisch zum 

Zuhdren und tut darnit viel für die unterschätzte und doch so 

wichtige Kulturtechnik Hören. 

INFO P MAT ION EN 

www.tonies.de  

Schuss mit zerkratzten CDs: Des Design der Tojiiebox ist kindgerecht. 
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VERLETZLICHKEIT 51411 
<<HAU-DRAUF-KOMIK>> 
Kaum eine kennt die deutschsprachige Kinderliteraturszene so gut wie Ute Wegmann: Nicht nur schreibt die 
Kdlnerin selbst realistische Kinderromane, in der Sendung ((Die Besten 7>> im Deutschlandfunk stelit sie seit über 
zwanzig Jahren monatlich die von einer Expertenjury zusammengesteilten Highlights aus der aktuellen Kinder-

undjugendliteratur.  vor. VON ELISABETH EGGENBERGER 

Buch&Maus: Ute Wegmann, Sie machen viele Schullesun-

gen. Lesen Sie sich Ihre Texte auch schon im Schreibpro-

zess vor oder ist das Vorlesen vor Schulkiassen eine ganz 

neue Begegnung mit den eigenen Texten? 

Ute Wegmann: Es ist etwas vollig anderes. Wenn ich denke, ich 

hätte ein Kapitel fertig, lese ich es mir einmal vor. Da spurt 

man schnell, bei weichen Stellen man steckenbleibt und kann 

these nachbessern. Aber dieses Vorlesen hat gar nichts mit 

einer Schullesung zu tun. Da steige ich jeweils mit Erzählen 

em, versuche die Kinder mit Blickkontakt und mit Fragen em-
zubeziehen und lese nur zwischendrin Passagen vor. Dabei 

stelle ich fest, dass ich gewisse Dinge zwar schreiben, aber 

nicht vorlesen kann, weil es dafür Raum für die Reflektion 

braucht, den man in einer Schullesung unmdglich schaffen 

kann. Ausserdem entdecke ich bei der Vorbereitung der 

Lesungen die eigenen Fehier im Text, lasse überflüssige Ad-

jektive und Nebenhandlungen weg. Ich war Regieassistentin 

beirn Hörspiel, da habe ich gelernt, soiche Strichfassungen zu 

machen. Alles, was es zwar im Roman braucht, aber nicht in 

einer konzentrierten Schullesung, streiche ich - zack - weg. 

Die Protagonistinnen in Thren Büchern sind meist neun his 

zwölf Jahre alt, zum Beispiel Linn in c<Dunkelgrün wie das 

Meer", die ihre Freundin nicht wiedererkennt, weil these 

auf einmal fiber Jungs zu kichern beginnt. Wird dieses ver-

meintlich "einfache" vorpubertäre Alter unterschätzt? 

Kinder sind in diesem Alter extrem unterschiedlich: Einige 

sind noch sehr kindlich, andere beginnen sich schon für 

Themen der Jugendlichen zu interessieren. Ich selbst habe 

dieses Alter, das in Deutschland mit dem Wechsel an die wei-

terführende Schule einhergeht, als totale Zäsur ernpfunden: 

Aus dem behüteten Grundschul- und Dorfsystem musste ich 

hinaustreten in die Welt. Ich habe sehr lange gebraucht, urn da 

anzudocken und mich zurechtzufinden. 

In diesem Alter ist man unglaublich verletzbar. Auch 

Mobbing komrnt in der 5. und 6. Klasse sehr häufig vor. Da  

wirdjemand ausgeguckt und auf den wird alles abgeschossen, 

was man selbst nicht verarbeiten kann. 

Es gibt eine Menge toller Bilderbücher, viele sehr span-

nende Jugendromane, aber wenige wirkliche Highlights 

auf dem Buchmarkt für genau dieses Alter - teilen Sie 

these Einschätzung? 

Auf jeden Fall. Es gibt ja in der Literatur für junge Menschen 

Zykien: Zeitweise ist das Jugendbuch sehr stark, dann wieder 

das Bilderbuch. Aber ich babe in den letzten Jahren bei der Ar-

beit für den Deutschlandfunk nur wenige Kinderbücher 

gefunden, mit denen ich glücklich war. Es gibt für dieses Alter 

sehr viel "Hau-drauf-Komik<', vor allem im Serienbereich. 

Aber Bücher wie Stefanie Hdflers <<Tanz derTiefseequalle<', die 

Rico-Oskar-BGnde von Andreas Steinhöfel oder die Bücher von 

Anna Woltz und Bart Moeyaert sind leider viel zu selten. Es 

gibt sie, aber man muss sie suchen. 

Die von Ihnen genannten Autorinnen schreiben - wie Sie 

selbst auch - psychologische Kinderromane. Wieso fühlen 

Sie sich da zuhause? 

Ich glaube, ich kann nichts anderes. Mich beschäftigen 

realistische Themen, wie ich sie in meinen letzten Büchern 

aufgegriffen habe. Wenn man die Kinder in diesem Alter fragt, 

was sie gerne lesen, dann sagen sie immer <<spannend und 

lustig>>. Das ist ja nicht verkehrt. Aber ich möchte auch nicht 

immer nur urkomische Sachen schreiben. Die Texte dürfen 

gerne nebenbei auch lustig sein oder der Humor kann in den 

Figuren stecken. Alle wollen einen Schenkelklopfer und 

fantastische Elemente - aber ich würde mich da selbst zu 

irgendetwas zwingen, was nicht meines ist. 

Wie gelingt es Ihnen, an den Kinderseelen dranzubleiben? 

Bei aller Unterschiedlichkeit der Welt, bei allerWeiterentwick-

lung und Modernisierung, denke ich, dass die Probleme und 
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Ute Wegmann 

TONI 

) 
Ute Wegmanns neustes Kinderbuch erzàhlt von Toni, die bei ihrer Grossmutter auf dem Dorf intensive Beziehungen zu Menschen und listen knupft. 

Gefühle heutiger Kinder diesselben sind wie früher. Die 

Angste, die Sorgen, die Gedanken, die Streitereien und die 

ersten Schmetterlinge im Bauch - das ist alles archetypisch. 

Ich kann mich einfach gut daran erinnern. Dazu kommt wohl 

eine gewisse Menschenliebe. Ich habe eine gute Antenne für 

die Befindlichkeiten von Menschen. Ich will meine Pro-

tagonistlnnen ja alle retten. Ich picke sie raus, treibe sie ins 

Verderben und darn muss ich sie da auch wieder rausholen. 

In Ihrem neusten Roman "Toni" steht - wie auch schon in 
"Hoover - eine Grosseltern-Kind-Beziehung im Zentrum, 

die von wohiwollendem Vertrauen geprägt. Braucht es die 

Grosseltern, weil sie Freiräume schaffen können, in denen 

Kinderabenteuer erst möglich werden? 

Ich sehe überall Eltern, die die Kinder keinen Schritt alleine 

machen lassen. Ich mdchte den Kindern in meinen Romanen 

die Freirbume einrumen, die sie sonst vielleicht nicht haben. 

Eva Ibbotson hat schon gesagt: "Am besten schaltet man die 

Eltern von Vornherein aus." Mit den Eltern hat man in den 

Kinderbüchern immer das Problem, dass sie erziehen müssen. 

Das ist ja ihr Auftrag. Aber mit der Erziehung hat man gleich 

auch die Pädagogik in den Geschichten. Das möchte ich nicht. 

In ',Toni,,  ist eine Grossmutter geschildert, wie ich sie gerne 

gehabt hbtte - oder wie ich vielleicht gerne emmal eine wbre. 

Eine, die wie Ronjas Vater sagt: "Geh zum See, aber ertrinke 

nicht!" Eine Grossmutter auch, die nicht jedem Klischee ent-

spricht. Sie raucht, trinkt Rotwein, und hat ein Faible für alte 

Autos. Ich habe natürlich auch viel Spass dabei, mir soiche 

Figuren auszudenken.  

Die Sendung ist zu einem Zeitpunkt entstanden, als es gerade 

einen Aufschwung in der deutschen Kinderbuchszene gab: 

Hanser und Peter Hammer hatten ein Kinderbuchprogramm 

aufgebaut, der Moritz Verlag war entstanden. Hajo Steinert 

aus der Buchredaktion setzte durch, dass die täglich ausge-

strahlte Sendung "Büchermarkt" am Samstag jeweils dem 

Kinderbuch gewidmet ist. Wir haben eine Kontinuität erhalten 

können, sowohl bei den Besten 7 als auch bei den anderen 

Sendungen im Monat, die Features und Interviews zu Kinder-

und Jugendliteratur bringen, während viele ähnliche Formate 

weggebrochen sind. Ich kampfe für die Gleichwertigkeit, für 

den Respekt vor der Kinder- und Jugendliteratur in den Went-

lichen Medien. Das ist unser Ziel und unserAnspruch. 

Durch die Arbeit für die Besten 7 lesen Sie sehr viel sehr 

gute Kinder- und Jugendliteratur. 1st das eine Inspiration 

für das eigene Schreiben oder hemmt es auch? 

Ich sehe mein Schreiben nie in Konkurrenz zu den BUchern, 

die ich für die Besten 7 lese. Ein gutes Buch ist für mich aber 

immer eine Inspiration für das eigene Schaffen. Ein Buch, das 

ich lesen muss, mich aber nicht interessiert, ist dagegen em 

Albtraum und blockiert mich auch. Zum Schreiben selbst 

muss ich mich komplett in meinen eigenen Kosmos 

zurückziehen und kann darn gar keine Kinderliteratur lesen. 

In letzter Zeit beschäftige ich mich gerne mit der kurzen 

Form, mit Gedichten. Die lassen sich auch zwischendrin 

schreiben. Mal sehen, was sich daraus ergibt! 

LITERATUR UND INFORMATION 

Sie moderieren die Sendung "Die besten 7 Bücher für 
UTE WEGMANN 

junge Leser" beim Deutschlandfunk seit deren Anfang Toni 

1994. Die Bestenliste entsteht durch die Vorschläge einer München: dtv Reihe Hansen 2017. 192 S., Fr. 23.00 

Jury VOfl Ca. 30 Fachpersonen aus Deutschland, 6sterreich 
"Buchermarkt - Bücher für junge Leser" 

und die Schweiz. Wie kam es zu diesem aussergewohn- 
Die Sendungen kbnnen online nachgehort werden 

lichen Format? www.deutschlandfunk.de/buecher-fuer-junge.leeer  
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DAMIT SCHWEIZER KINDER- 
BUCHERN FLOGEL WACHSEN 
Wenn die Schweiz nächstes Jahr an der Internationalen Kinderbuchmesse Bologna als Gastland auftritt, richtet 

sich das Augenmerk der Branche auf die vielseitige Arbeit von Schweizer Autorinnen und IllustratorInnen. Damit 

die Schweizer Kinderliteratur Grenzen mühelos uberspringen kann, braucht es Forderung - und aktive Verlage. Bei 

diesen umgehörthat sich FABIENNE SAURER. 

Im März 2019 ist die Schweiz Gastland an der wichtigsten in-

ternationalen Kinderbuchmesse. Unter anderem wird eine 

Ausstellung Einblicke in das Werk der Künstlerinnen er- 

fend Stil, Humor und Erzahlweise unterscheiden sich selbst in 

unseren Nachbarlbndern zum Teil stark, wie Eva Roth, Lek-

torin des Atlantis-Verlags, erzählt. Eine Blüte erlebt rnomen- 

möglichen - eine ideale Plattforrn für Schweizer Kinderlite- tan China; aligemein geniessen Schweizer Künstlerinnen im 

raturschaffende, urn vom internationalen Publikum ostasiatischen Raum hohes Ansehen. "Manche Schweizer 

wahrgenornmen zu werden. Auch die Schweizer Ver- Klassiker wie Werke von Felix Hoffmann oder Herbert Leupin 

lagshäuser hoffen an einer Lizenzmesse wie Bologna auf das sind in Asien bekannter als in der Schweiz", berichtet 

Interesse ausländischer Verlage. Für sie ist die Präsenz in 

Bologna oder Frankfurt ein wichtiger Vertriebsweg für den 

Verkauf von Abdruckrechten ihrer Titel ins Ausland. Urn der 

Verbreitung von Schweizer Künstlerinnen über Sprach- und 

Landesgrenzen hinweg unter die Arme zu greifen, bietet Pro 

Helvetia seit Jahren ein Unterstützungsprograrnm an und 

macht derzeit mit einer aktualisierten Empfehlungsliste da-

rauf aufmerksam. Im Rahmen dieser Projektunterstützungen 

werden die Ubersetzungs- und ein Teil der Lizenzkosten von 

Werken Schweizer Autorinnen und IllustratorInnen übernorn-

men. Dies erlaubt gerade kleineren auslbndischen Verlagen, 

kostengünstig Bücher von Schweizer Urheberinnen in ihr Pro-

grarnrn aufzunehmen. 

Heidi auf Hindi, Hoffmann in Japan 

Ein Grossteil der Schweizer Kinderliteratur ist auch jenseits 

der Landesgrenzen anzutreffen, da die meisten Bücherjeweils 

im gesarnten, länderubergreifenden Sprachraum verkauft 

werden kdnnen. Ubersetzungen in andere Sprachen sind je-

doch häufig mit einem finanziellen Risiko behaftet, vor allem, 

wenn es sich nicht urn internationale Kiassiker wie etwa den 

"Regenbogenfisch" oder "Heidi" handelt, das neulich auch 

Hindi gelernt hat. Am häufigsten werden Kinder- und Bilder-

bücher schweizerischen Ursprungs deshalb für traditionell 

starke Kinderliteraturmärkte wie Italien, Frankreich oder die 

Niederlande, daneben auch skandinavische und neuerdings 

osteuropäische Lander übersetzt. Gerade anspruchsvolle 

Bilderbücher kommen auf dem Weltmarkt gut an. Schwierig 

haben es Bücher mit kiarem Lokalbezug, und nicht zuletzt 

sind auch die Geschmäcker verschieden: Die Vorlieben betref- 

NordSüd-Verleger Herwig Bitsche. 

Beziehungsaufbau in Argentinien 

Trotz der Förderung der Schweizer Literatur im Ausland wie 

etwa durch die Pro Helvetia ist der Lizenzverkauf auch von 

Trends und Beziehungen abhängig. Neben den besucher-

reichen Lizenzmessen setzen Verlage daher auf den individu-

ellen Aufbau eines Beziehungsnetzes, das zum Beispiel auf 

Verlegerreisen gepflegt wird. Eine vom Schweizer Buch-

handler- und Verlegerverband SBVV organisierte Reise führte 

letztes Jahr nach Argentinien. Aus dern Kinderbuchsegrnent 

waren Atlantis, Baobab sowie der Genfer Verlag La joie de lire, 

der ebenfalls viele Schweizer Künsterinnen im Programrn hat, 

vertreten. Eva Roth von Atlantis zieht eine positive Bilanz: 

Netzwerke zu knüpfen und die Verlegerinnen und Organisa-

tionen vor Ort kennenzulernen trage zu grösserer Wahr-

nehmung auf beiden Seiten und zu Verstiindnis der lokalen 

Verlags- und Sprachlandschaften bei. Inzwischen hätten 

mehrere argentinische Verlage ihr Interesse an Atlantis-Titeln 

angemeldet. NordSüd wiederum produziert viele Bücher von 

Schweizer IllustratorInnen selbst auf Englisch und vertreibt 

these über das Imprint "NorthSouth Books" in den USA. 

Generell lässt sich jedoch ein grosser Wunsch nach mehr 

Aufmerksamkeit für die Schweizer Kinderliteratur im Inland 

und den angrenzenden Sprachraumen feststellen. Noch 

wichtiger als der Effort im Zusammenhang mit Bologna 2019 

sei die kontinuierliche heimische Unterstützung und 

angemessene Anerkennung von Schweizer Kinderbuchschaf-

fenden, sind sich Eva Roth und Herwig Bitsche einig. 



EM AUS OEM INSTITUT I INFOS 

GETROFFEN AM SIKJM 

Die Lernende 

"Bald schhesse ich die dreijdhrige Lehre 
als Fachfrau Information und Doku-
mentation EFZ ab. Drei Tage pro Woche 
arbeite ich hier in der SIKJM-Bibliothek, 
zwei Tage besuche ich die Berufsschule 
Ich katalogisiere viele Bücher: Neuer 
scheinurigen aus der Kinder- undJugend-
literatur, Fachartikel, aber auch alte 
Si nimlungsbestdnde, die noch nicht 
erfasst waren. Ausserdem mache ich Aus-
leihen und berate Besucherinnen. 

Nach der Schule wolite ich auf keinen 
Fall etwas mit Mathematik oder Geo-
metrie machen. Ich lese sehr gerne, you 
allem Mangas, Science Fiction und 

realistische Jugendromane, im Moment 
Lverything, everything,,  von Nicola Yoon 

aufEnglisch. Und ich mages, inRuhezuar-
beiten - daher ist die Lehre in einer Biblio-
thekperfekt fur mich. 

Ich habe einen guten Kontakt zu alien 
Mitarbeitenden am SIKJM, das notiviert 
für die Arbeit. Es ist toll, irnmer de neuen 
Jugendbucher in die Hd n d e zu beko nine n. 
Am SIKJM sehe ich in ganz viele Bereiche 
hinein. So habe ich meine Vertiefungs-
arbeit über die Schweizerische Erzähl-
nacht geschrieben, das ist beirn Lehrer 
sehr gut angekommen! 

Am Anfang waren die Recherchen oft 
eine grosse Herausforderung. Als ich im 
ersten Lehrjahr war, hat mich ein Student 
zum Beispiel nach Fachliteratur zur Re-
präsentation von dunkelhäutigen Kin-
dern in Bilderbüchern gefragt. Da musste 
ich dann Hilfe holen. Jetzt fühle ich mich 
sehr sicher im Job, die praktische Prufung 
im Mai soilte kein Problem sein. 

Nach der Lehre mächte ich erst als 
Bibliothekarin arbeiten und Geld sparen, 
urn dann eine Weltreise zu machen und 
andere Kulturen kennenzulernen. Mein 
grosser Traum ist es aber, einmal als 
Fluglotsin zu arbeiten. Das ist ein Beruf, in 
dem man sehr verantwortungsvoll sein 
muss. Ich glaube, das bin ich." 
AUFOEZEICHNET VON ELISABETH EGG ENB ERG ER  

ü cJM 

Grosse Ehre für einen Leoparden und eine 

Maus und ihre Schdpferinnen 

Der Schweizer Kinder- und Jugendmedienpreis 
2017 ging an Rigo und Rosa" von Lorenz Pauli 
und Kathrin Schlrer. 

"Eine wahrhaftige Ode, ein Lobgesang auf 
die Zwei- und Gemeinsamkeit", nannte 
Schriftsteller Klaus Merz in seiner 
Laudatio die 28 Geschichten über den 
Leoparden Rigo und das Mäuschen Rosa, 
für die Autor Lorenz Pauli und Illustratorin 
Kathrin Schärer am 26. November in Bern 
den mit 10,000 Franken dotierten 
Schweizer Kinder- und Jugendmedien-
preis 2017 entgegennehmen durften. 
Bevor sie dies taten, wurden aber vor dem 
im Kulturzentrum Progr versammelten 
Publikum auch alle anderen der sechs 
nominierten Bilder-, Kinder- und Jugend-
bücher von der Jury gebührend gewürdigt: 
Francesca Sannas "Die Flucht", 
"Marta&ich" von It's raining elephants, 
Luisa Campaniles "La Friche", Paloma 
Canonicas "Amici" und "Le petit 
bonhomme et le monde" von Sylvie 
Neeman und Ingrid Godon. Literatur-
kritikerin Christine Lötscher führte ent-
sprechend der vielfältigen Shortlist gleich 
in vier Sprachen durch die Feier. 

Die BilderbOcher des Berner Autors 
Lorenz Pauli und der Basler Illustratorin 
Kathrin Schärer gehdren in vielen 
Familien und Kindergarten längst zur 
Grundausstattung. Mit den nachdenklich-
humorvollen kurzen Episoden in "Rigo 
und Rosa" (Atlantis 2016) haben sie sich an 
ein neues Format gewagt. Dies wurde von 
Laudator Klaus Merz honoriert. Indem wir 
durch Rigo und Rosa angestiftet würden, 
"die Welt immer wieder so zu seheri, wie  

sie nicht nur ist, sondern auch noch sein 
kdnnte, wird sie nie alt, wirkt sie nie kalt". 

Bei einem Apéro, organisiert von KJM 
Bern-Freiburg, wurden anschliessend auf 
die Nominierten und Ausgezeichneten 
und ihre Bücher angestossen. 
www.sikjm.chlkulturarbeit/schweizer-kjm-preis 

SIKJM 

,,In alien Farben" - ErzShlnacht 2018 

Am 9. November geht's kunterbunt zu und her. 

Am 9. November 2018 wird grünes Licht 
gegeben, ins Schwarze getroffen, werden 
rote Fbden gesponnen, alle dürfen die Welt 
durch die rosarote Brille sehen und 
niemand soll Blau machen. Denn das 
Motto der diesjahrigen Erzählnacht 
lautet: ,In allen Farben - Multicolore! - Di 
tutti i colon- Da tut las colurs." 

Kinder und Jugendliche in der ganzen 
Schweiz werden die Farbenpracht der 
Bücher erleben. Sie werden von grossen 
Künstlernlnnen und neuen Farben hdren, 
Geschichten von Grdnschnbbeln und bun-
ten Hunden lesen, sich über Unterschiede, 
Gemeinsamkeiten und Vielfalt austau-
schen, malen, pinseln und sprayen und 
dabei ihrblauesWundererleben. 

Das Plakat für die Erzählnacht 2018 wird 
von der Illustratorin Catherine Louis aus 
La-Chaux-de-Fonds umgesetzt. Ideen zur 
Umsetzung und Materialien stehen ab 
dem 1.Juni zum Download auf der SIKJM-
Seite bereit.Von August bis November sind 
Veranstaltenlnnen gebeten, ihre Ver-
anstaltung online zu registrieren. 

Am 5. und 7.Juni 2018 findetje ein Kurs 
mit Hinweisen und Tipps zur Gestaltung 
der Erzählnacht am SIKJM statt. Neuein-
steigerinnen buchen den gesamten Kurs 
von 17.00 bis 20.15 Uhr, erfahrene yen- 

Fatos yilmaz 
Lernende I+D 
SIKJM- 
B ibliothek 
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An den Literaturtagen mischen such die Kleinsten mit. Auch diesen Mai sind sie wieder nach Solothurn eingeladen. 

anstalterinnen nur den zweiten Teil von 

18.15 bis 20.15 Uhr. 

www.sikjm.ch/erzaehlnacht  

KJM ZURICH / KJM BASEL 

Vorlesetag in Winterthur und Base! 

Die KJM-Regionalorganisationen bereiten sich auf 

den Schweizer Vor!esetag vor. 

KJM Zurich kombiniert die Vorstellung 

seines Infomobils mit demVorlesetag: Am 

23. Mai macht die fahrbare Bibliothek auf 

dem Pausenplatz des Schuihauses Geisel-

weid in Winterthur halt und lbdt nachmit-

tags zum "Tour-Zvieri". Verlagsvertreter, 

Presse und Interessierte können sich em 

Bild des Infomobils im Einsatz machen. 

Von 16 bis 17 Uhr kommt "Der kleine 

Drache Kokosnuss" zu Besuch und liest 

zusammen mit einer Winterthurer Per-

sdnlichkeit für Kinder ab fünfjahren vor. 

In Zusammenarbeit mit dem "Club der 

Vorlesenden" plant KJM Region Basel am 

VorlesetagAktivithten in den Quartierzen-

tren. Genau eine Woche sphter, am 30. Mai 

2018, findet die GV in der Kantonalbiblio-

thek Liesthalstatt. 

www.kj m-zh.ch  

www. kjm-basel.ch  

KJM BERN-FREIBURG 

Empowerment durch em "Ve!ofl!ckbuch" 

KJM Bern-Freiburg lSdt am 16. Mai zu einem 

Abend mit I1!ustratorin Nora Ryser. 

Selbstermächtigung im Kindersachbuch: 

Was macht frau als selbstbndige Illus-

tratorin? Viele Auftragsarbeiten, aber 

lieber Bücher. So entstand das "Veloflick-

buch" (Werd&Weber), mit dem die Berner 

Illustratorin und Grafikerin Nora Ryser im 

Frühling 2018 debütiert. Am 16. Mai 2018 

erzUhlt sie für die Mitglieder von 

KJM BE-FR und she Interessierten an der  

Schule für Gestaltung Bern von der Kon-

zeption eines Kindersachbuches und von 

Zusammenspiel zwischen Text und Illus-

tration in Anleitungen. Aber auch von der 

Mdglichkeit, zwischen den Zeilen zu kom-

munizieren: von feministischen Trdumen 

und Empowerment. Des Weiteren stellt sie 

ihre aktuellen Projekte vor. 

www.kjmbefr.ch  

SOLOTHURNER LITERATURTAGE 

Vie!fältiges Programm rund urns Kinderbuch 

In Solothurn stehen Kinder- und Jugendbucher 

und ihre Macherinnen im scheinwerferlicht. 

Direkt vor den Solothurner Literaturtagen 

bieten die Veranstalterinnen auch 2018 

wieder ein reichhaltiges Programm für 

Schulklassen vom Kindergarten bis zur 

Oberstufe an. In den Workshops und 

Lesungen von Montag, 7. bis Mittwoch, 

9. Mai 2018 wirken SchweizerAutorinnen, 

IllustratorInnen und Spoken-Word-

Künstlerinnen wie Albertine und 

Germano Zullo, Bhnz Friedli, Franco 

Supino oder Patti Basler mit. 

WUhrend der Literaturtage vom 11. his 

13. Mai 2018 finden Veranstaltungen für 

Familien statt, aber auch für Vermitt-

lerinnen von Kinder und Jugendliteratur. 

Neben GesprUchen mit Kinderlite-

raturschaffenden organisiert Bibliomedia 

wieder die Bibliomedia Talks, diesmal zu 

den Themen "Vorlesen" und "Einfache 

LektOre". 

www.Iiteratur.ch  

ARBEITSKREIS FOR JUGENDLITERATUR 

Kranichsteiner Stipendium für Flurin Jecker 

Schweizer Autor wird ausgezeichnet. 

Der Deutsche Literaturfonds und der Ar-

beitskreis fUrJugendliteraturvergeben am 

15. Mhrz 2018 auf der Leipziger Buchmesse  

die Kranichsteiner Jugendliteratur-

Stipendien. Die Auszeichnungen gehen an 

Manja Präkels für ihren Roman "Als ich 

mit Hitler Schnapskirschen ass" (Ver-

brecher Verlag) und an den jungen 

Schweizer Autor Flurin Jecker für sein 

Debut "Lanz" (Nagel & Kimche). 

Beide Autorenlnnen erhalten em 

jeweils sechsmonatiges Stipendium in 

Höhe von 12000 Euro. Die Kranichsteiner 

Jugendliteratur-Stipendien dienen dazu, 

deutschsprachige Jugendbuchautorin-

nen, die bereits erste überzeugende Titel 

verdffentlicht haben und eine positive 

literarische Entwicklungerkennen lassen, 

in ihrer Position zu stärken. 

LANDESMUSEUM ZURICH 

"Joggeli, Pitschi + G!obi" im Landesmuseurn 

Eine Ausstellung lSsst historische Schweizer 

Bilderbuchwe!ten wiederaufleben 

Lisa Wengers Joggehi, der die Birnen nicht 

schOttelt, das Kätzchen Pitschi, die Kinder 

aus dem Maggi-Liederbuch oder der 

TeddybUr, der nach Tripiti aufbricht - über 

Generationen begeistern die Figuren aus 

Schweizer Bilderbüchern unzhhlige Lese-

rinnen und Leser. Einige Schweizer 

Künstler wurden dank ihrer Illustrationen 

auch iffier die Landesgrenzen hinaus 

bekannt, so Ernst Kreidolf, Felix Hoffmann 

oder Hans Fischer. 

Vom 15. Juni bis zum 14. Oktober 2018 

lhsst die Familienausstellung "Joggeli, 

Pitschi + Globi. Beliebte Schweizer Bilder-

bücher" im Landesmuseum Zurich Kinder 

in die Bilderbuchwelten eintauchen und 

spielend erleben. Erwachsene begegnen 

ihren einstigen Liebhingen im kulturellen 

Kontext. Die Ausstellung wird von einem 

reichhaltigen Rahmenprogramm für die 

ganze Familie begleitet. 

www.!andesmuseum.ch 
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VERZE!CHN!S DEl! REZENSIERTEN MEDIEN AGENDA BUCH&MAUS 

ALIRE SAE NZ, BENJAMIN Die unerkldrliche Logik meines Lebens, S. 36 

AVERY, LARA: Was von mir bleibt, S. 34 15. bis 18. Mãrz 2018 
BAGIEU, PENELOPE: Unerschrocken - Fünfzehn Portrdts aussergewBhnlicher Frauen, S. 37 Leipzig (D): Leipziger Buchmesse. 
BARN HI LL, KELLY: Das Mddchen, das den Mond trank, S. 32 www.leipziger-buchmesse.de  
BAUER. MICHAEL GERARD: Die Nervensage, meine Mutter, SirTiffy, der Nerd und ich, S. 33 

BOLLIGER, MAX! JACOB, LIHIE: I<omrn nur herein! S.26 26. bis 29. März 2018 
BRON N ER, N ELE: DasTigerei, S.28 Bologna (I): Internationale KinderbuCh- 
BROWN, MONICA! PARRA, JOHN: Frida Kahlo und ihreTiere, S.27 messe Bologna mit Gastland China 
DANOWSKI, SONJA: Smon Smon, S.30 www.bolognachildrensbookfair.com  
DE LEEUW, MATTIAS: Zirkusnacht, S.26 

FRIEDLI, BANZ: MachswieAbby, Sascha! S.31 2. April 2018 
GREEN. JOHN Schlaft gut, ihr fiesen Gedanken, S. 35 International Children's Book Day 
HERZOG, ANN ETTE ! CLANTE, KATRINE! BREGNHØI, RASMUS: Herzsturm -Sturmherz, S. 37 "The Small is Big in a Book" 
HUPPERTZ, NIKOLA:Als wireinmaiWaisenkinderwaren, S.30 www.ibby.org  
JONSBERG, BARRY: Das ist kein Spiel, S.34 

JONSSON, MARIA: Erbsenalarm, S.26 26. April 2018 
LINDEN BAUM, PIJA: Pudel mit Pommes, S.27 Olten, Stadttheater: Preisverleihung 
LUNDBERG HAHN. KERSTIN: Oskar und das Mandelherz, S. 31 Prix Chronos 2018 
LUNOE. MAJA. Battle, S. 35 www.prix-chronos.Ch 
MACKENZIE. ROSS: Das Wunderreich von Nirgendwo, S.33 

MANCEAU, EDOUARO DerWildeWatz, S. 28 11. bis 13. Mai 2018 
MORSHUIS, MARLOES Mick Mangodieb und die Rezepte der Sieben Weltmeere, S. 32 Solothurn: Solothurner Literaturtage 
PAULI, LORENZ / SCHARER. KATHRIN: Fell und Feder, S.29 www.literatur.Ch 
PEHNT, ANNETTE I BAUER, JUTTA: Der BBrbeiss - Schrecklich gut gelaunt, S. 13 

PORT, MON I! WAEC HTER. PHILIP: Der Flugplatzspatz nahm auf dem Flugblatt Platz, S.30 23. Mai 2018 
PULLMAN, PHILIP: Ober den wilden Fluss, S.35 Erster Schweizer Vorlesetag 
RUNDELL, KATHERINE. Feo und dieWblfe, S.13 www.schweizervorlesetag.ch  
SAMSON, GIDEON Sternschnuppensommer, S.31 

SARIHI. SEPIDEH / yOLK. JULIE: Meine liebsten Dinge müssen mit, S.27 31. Mai bis 2. Juni 2018 
SCHWARZ, REGINA! DURR, JULIA Ich packe meinen Koffer, S.29 Bad UraCh (D): Tagung der GesellsChaft 
STEINER, JENS Die Bratwurstzipfel-Detektive. Das Geheimnis des Roilkoffers, S.32 für Kinder-  und Jugendliteraturfor- 
STEI N HOFEL, DIRK: Nicht urn die Ecke, S. 28 sChung (Parole (n) - Politische Dimensio- 
SUPINO, FRANCO: Hau ab, Bruderherz! S.34 nen und ideologische Interferenzen von 
THOMAS, ANGIE: The Hate U Give, S. 36 Kinder-  und Jugendliteratur/ -medien" 
VON DER GATHEN, KATHARINA / KUHL, ANKE: Das Liebesleben derTiere, S.37 www.gkjf.de  
WEGMANN, UTE: Toni, 5. 23 

ZENTN ER, JEFF Zusammen sind wir Helden, S.36 15. Juni bis 14. Oktober 2018 
Zurich, Landesmuseum: Ausstellung 
<'Joggeli, PitsChi + Globi. Beliebte 
Schweizer Bilderbücher" 
www.nationalmuseum.ch/d/zuerich  

IMPRESSUM 14. bis 19. Juli 2018 
München (D), Internationale 
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Fabienne Saurer (Praktikum), fabienne.saurer@sikjm.ch  Zurich, Kosmos: Jubilbumsanlass 
INSERATE. Silvan Heuberger, silvan.heuberger@sikjm.ch  50 Jahre SIKJM mit Buchvernissage zu 
ABONNEMENTE Mitgheder gratis 
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