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„miCh häLt Kein banD, miCh feSSeLt Keine SChranKe, 
frei SChWing’ iCh miCh DurCh aLLe räume fort. 
mein unermeSSLiCh reiCh iSt Der geDanKe, 
unD mein gefLügeLt WerKzeug iSt DaS Wort.”

mit diesen Worten stellt sich die Dichtkunst in friedrich Schillers Schauspiel Die Huldigung der Künste dem 
publikum vor. Worte als Werkzeuge stehen grundsätzlich jedem zur verfügung – doch fällt ihr einsatz 
nicht immer leicht. gleichwohl können Jugendliche Sprache und Worte als eigene ausdrucksmittel für sich 
entdecken, insbesondere bei der arbeit mit Literatur in ihrem weitesten verständnis – vom klassischen 
Drama bis zum Comic, von der ballade bis zum raptext, von briefen bis zur fotostory.

Jugendkulturen und literarische texte der Weimarer Klassiker teilen das interesse an individueller 
und neuartiger formensprache sowie die suchende auseinandersetzung mit Werten und der eigenen 
verankerung in der gesellschaft. an historischen orten und durch die auseinandersetzung mit musealen 
objekten und Kunstwerken in Weimar können diese gemeinschaftlichen anliegen verständlich und produktiv 
erschlossen werden. So konstituiert der Dreiklang von Jugendkultur, literarischem text und historischem ort 
das Literaturvermittlungsprojekt Zwischen den Zeilen, das 2012-2013 vom bundesbeauftragten für Kultur und 
medien als modellprojekt gefördert wurde. 

bei der entwicklung der methoden und ihrer erprobung mit Schüler_innen aus förder- und regelschulen 
stellte sich wiederholt die frage danach, was Literaturvermittlung im rahmen dieses projektes eigentlich 
bedeuten kann. Welche ziele sind mit blick auf die vermittlung des literarischen textes zu setzen? auf welcher 
ebene lassen sich text und Jugendkultur miteinander verknüpfen, sodass beide gleichberechtigt auftreten 
und nicht eines mittel zum zwecke des anderen wird? Welche texte und Jugendkulturen, welche methoden 
sind besonders geeignet, um Jugendliche an Sprache heranzuführen? über welche inhalte kann man einen 
zugang zur Lebenswelt der Jugendlichen finden? 

Dieses heft möchte erste antworten vorstellen und zu einer weiteren konstruktiven Diskussion einladen. 

elke Kollar und anna Christina Schütz 
(projektleitung)





Das Projekt

Das projekt Zwischen den Zeilen – Literaturvermittlung in Weimar will Jugendlichen ermöglichen, zugänge 
zu klassischer Literatur im Kontext historischer objekte und orte zu entwickeln und ihre inhalte mit der 
eigenen jugendlichen Lebenswelt zu verknüpfen. in diesem Dreieck von erleben historischer orte, gezielter 
auseinandersetzung mit klassischer Literatur und kreativer arbeit in jugendkulturellen praktiken sollen 
Jugendliche befähigt werden, Literatur, Sprache und Schreiben als eigene ausdrucksformen zu erkennen.  
Das projekt richtet sich an Jugendliche ab der 8. Jahrgangsstufe von regel- und förderschulen.

Der zugang zu den literarischen Werken goethes und Schillers erfolgt über fragestellungen, die auch in 
der Lebenswelt der Schüler_innen eine bedeutende rolle spielen: Welchen Wert hat eine freundschaft? 
Was bedeutet respekt? Wie erleben wir freiheit? Die literarischen texte können an den historischen 
Schauplätzen erschlossen werden und geben so den anstoß zur formulierung eigener vorstellungen. So 
finden die Schüler_innen über eine ihnen zunächst fremd anmutende Schrift und Sprache zu eigenen 
Worten und gedanken. Diese faszination für Sprache und die im projekt geforderten Softskills können das 
Selbstvertrauen der Jugendlichen und ihre aktive teilhabe an der gesellschaft stärken. 

gemeinsam entwickelten und erprobten die Klassik Stiftung Weimar, der verein Cultures interactive e.v. 
und die europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (eJbW) im projekt Zwischen den 
Zeilen methoden der Literaturvermittlung, die jugendkulturelle formen, klassische Literatur und besuche 
historischer orte und museen zusammenbringen. 

Die Klassik Stiftung Weimar umfasst zahlreiche museen und historische Dichterhäuser, aber auch archive 
und bibliotheken. ihre umfangreichen Sammlungen ermöglichen vernetzendes Lernen, ästhetische 
Wahrnehmungsprozesse und eine auseinandersetzung mit der materialität von objekten. Sie verfolgt das ziel, 
eine brücke zwischen dem historischen erbe und den ästhetischen praktiken und gesellschaftlichen belangen 
der gegenwart zu schlagen, insbesondere auch mit blick auf die Literatur. 

Cultures interactive e.v. ist in der gewaltprävention und interkulturellen bildungsarbeit für heranwachsende 
engagiert. Der verein arbeitet mit jugendkulturellen ansätzen, die an die Lebenswelt der Jugendlichen 
und ihre interessen anknüpfen. in Workshops setzen sich die Jugendlichen intensiv mit verschiedenen 
gesellschaftlichen verhältnissen, mit alternativen formen der bildung und nicht zuletzt mit ihrer eigenen 
biografie auseinander. gezielte pädagogische methodik verhilft den Jugendlichen zu reflexionsprozessen,  
die beispielsweise eine größere offenheit gegenüber ‚klassischen bildungsangeboten‘ bewirken kann.1

Die eJbW bietet Jugendlichen und erwachsenen aus europa einen ort der begegnung und lädt sie zu 
vielfältigen Seminaren, projekttagen und internationalen begegnungen ein. Sie spürt vor allem der frage 
nach, wie Demokratie und demokratische prozesse in politik, gesellschaft und Lebensalltag gefördert 
werden können und wodurch diese gefährdet und in frage gestellt sind.

im rahmen des modellprojekts arbeiteten die projektpartner_innen mit vier förder- und regelschulen aus 
thüringen eng zusammen und entwickelten gemeinsam ein mehrtägiges bildungsprojekt mit verschiedenen 
Workshopangeboten. auch zukünftig sollen Schulklassen in einer projektwoche zwei parallel stattfindende 

1 Die Klassik Stiftung Weimar und Cultures 
interactive haben bereits 2010/11 gemeinsam 
das pilotprojekt KlassikClubCultures entwickelt 
und realisiert. Weitere informationen dazu 
unter: http://www.klassik-stiftung.de/uploads/
tx_lombkswmargcontent/KlassikClubCultures-
Dokumentation-2010_01.pdf
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Workshops angeboten werden, sodass die Schüler_innen je nach persönlichem interesse zwischen einem 
eher text- und einem eher bildorientierten format wählen können – beispielsweise zwischen den formen 
manga und rap oder fotostory und Slam poesie.2 

Der ablauf 
Während der projektwoche arbeiten die Jugendlichen in Weimar an historischen orten und in musealen 
einrichtungen der Klassik Stiftung Weimar sowie in Seminarräumen der eJbW. Die gesamtgruppe wird von 
einem mitarbeiter von Cultures interactive pädagogisch begleitet. in den Workshopgruppen werden die 
Jugendlichen von teamer_innen, die selbst künstlerisch aktiv sind und ihr Wissen und ihre erfahrungen 
mit begeisterung für die eigene arbeit authentisch vermitteln können, und Kulturvermittler_innen, die 
museumspädagogische und fachliche Kompetenz einbringen, angeleitet und unterstützt. in diesem tandem 
wird die vermittlung der klassischen Literatur mit den jugendkulturellen Skills verbunden, wobei die 
Jugendlichen immer als expert_innen für ihre eigene Lebenswelt im mittelpunkt stehen. Dabei wird eine 
grundsätzliche begegnung auf augenhöhe aller projektbeteiligten angestrebt, damit sich die Schüler_innen 
in ihren anliegen ernst genommen fühlen, Selbstvertrauen entwickeln und bei der gestaltung des 
kreativen produktes neue fähigkeiten entfalten. Wichtig ist insbesondere eine enge zusammenarbeit der 
projektbeteiligten, um die verzahnung von literarischem Werk, jugendkultureller form und historischen 
hinterlassenschaften für die Jugendlichen produktiv werden zu lassen.

eine projektwoche bei Zwischen den Zeilen beginnt mit einer offiziellen begrüßung in historischen räumen 
des Weimarer Stadtschlosses, um die Jugendlichen von anfang an einzuladen, sich ungezwungenen in 
historischen räumen zu bewegen. mithilfe spielerischer methoden lernen sich alle projektteilnehmer_innen 
kennen; gruppendynamische übungen tragen zu einer ersten teambildung bei. in einer anschließenden 
Stadtrallye erkunden die Jugendlichen ausgerüstet mit Stadtplan, fotoapparat und rallyekarten in begleitung 
ihrer teamer_innen Weimar. Die thematisch ausgerichteten routen sind auf die jeweiligen jugendkulturellen 
Workshops und die fokussierten literarischen texte abgestimmt. an verschiedenen Stationen werden erste 
informationen zu historischen orten und personen vermittelt; kleine aufgaben lassen die teilnehmer_innen 
aktiv werden. So wird beispielsweise die manga-gruppe aufgefordert, Schiller und goethe auf dem 
Weimarer theaterplatz anhand von Sprechblasen Worte in den mund zu legen, die fotostory-gruppe 
stellt goethe und Charlotte von Stein beim Spaziergang im park nach und die teilnehmer_innen des rap-
Workshops dichten einen vers über goethes gartenhaus. bei einer präsentation stellen sich die beiden 
Workshopgruppen anhand der mitgebrachten fotografien gegenseitig ihre ergebnisse und eindrücke vor. 
Dadurch werden die Jugendlichen nicht nur angehalten, sich mit präsentationstechniken auseinander zu 
setzen, sondern auch, ihre kommunikativen und sozialen Komptenzen zu erweitern.

Die nächsten tage beginnen mit treffen der großgruppe, in denen zur weiteren Stärkung der 
gruppendynamik vor allem teambildende maßnahmen wie Kooperationsübungen eingesetzt werden. 
grundlegende fähigkeiten zur gruppenarbeit werden spielerisch vermittelt und reflexiv nachvollzogen. 
Durch den einsatz von feedbacktechniken erlernen die Jugendlichen methoden, mit denen sie den eigenen 
Standpunkt kommunizieren können. 

bei der arbeit in den Workshops kommt das konzeptuelle Dreieck von der beschäftigung mit einem 
literarischen text, den besuchen der historischen orte und der auseinandersetzung mit der Jugendkultur zum 
tragen. am zweiten tag stehen vor allem die vermittlung des literarischen textes sowie eine einführung in 
die jugendkulturellen techniken im vordergrund. Diese werden in den darauffolgenden tagen miteinander 
verknüpft, wenn ausgehend vom literarischen text ein eigenes kreatives produkt entwickelt wird. Der 
literarische text bietet die inhaltliche ausgangsbasis für die auseinandersetzung mit einem bestimmten 
thema, das von den Jugendlichen in ihrem jugendkulturellen produkt aufgegriffen und aus ihrer perspektive 
dargestellt werden kann. So sind sie einerseits aufgefordert, sich direkt mit dem literarischen text, seinem 

2 erprobt wurden während des modellprojektes 
die Formate Graffiti, Manga, Rap, Web.2.0., 

fotostory und Slam poesie.
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inhalt und der Sprache zu befassen, andererseits beziehen sie selbst Stellung zu einem thema und drücken 
ihre meinung in der jugendkulturellen form mit ihren eigenen Worten aus. Die besuche der historischen 
orte und museen dienen in diesem rahmen zum einen der thematischen vertiefung des literarischen 
textes und seiner einbettung in den kulturhistorischen Kontext. zum anderen ermöglichen sie ästhetische 
erfahrungen und eröffnen damit die gelegenheit, auf subjektiven eindrücken basierend einen Standpunkt 
zu bestimmten gegenständen und dem jeweiligen thema auszubilden. Durch die intensive begegnung mit 
Kunstwerken, historischen objekten und räumen kann zudem eine Sensibilisierung für die formensprache 
der eigenen kreativen arbeit erreicht werden. 

am letzten tag präsentieren die Schüler_innen sich gegenseitig und einem kleinen publikum ihre kreativen 
produkte und berichten von den im Laufe der Woche gemachten erfahrungen. Diese präsentation findet in 
demselben historischen raum des Weimarer Stadtschlosses statt wie die begrüßung am ersten tag. So wird 
ein angemessener rahmen für die präsentation geschaffen; zugleich können die Schüler_innen zeigen, dass 
sie einen vormals fremden ort für sich erorbert haben: im Laufe der Woche soll der aufenthalt in musealen 
räumen und an historischen orten für die Jugendlichen selbstverständlich werden. bevor die Schüler_innen 
abreisen, evaluieren sie in einer feedbackrunde die gesamte Woche. 

exeMPlarIscher ablauf eInes raP-WorkshoPs

Montag DIenstag MIttWoch Donnerstag freItag

9.00 ankunft Warm up,  
teambuilding

Warm up,  
teambuilding

Warm up,  
teambuilding

vorbereitung der 
abschlusspräsentation

10.00 begrüßung und  
Kennernlernen im 
Schlossmuseum Weimar

Workshopeinheit Workshopeinheit Workshopeinheit abschlusspräsentation 
und feedbackrunde

12.00 mittagspause mittagspause mittagspause  mittagspause abreise

14.00 Stadtrallye besuch des goethe-
Wohnhauses

besuch des Schloss-
museums Weimar

besuch des goethe-
nationalmuseums

15.30 präsentation Workshopeinheit Workshopeinheit Workshopeinheit

18.00 abendessen abendessen abendessen abendessen
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DIe WorkshoPs

in den Workshops im projekt Zwischen den Zeilen sind nicht nur die teilnehmer_innen, sondern auch 
die Workshopleiter_innen gefordert: einerseits setzen sie sich gemeinsam mit einer Jugendkultur, ihrer 
geschichte und ihren spezifischen künstlerischen techniken auseinander. anderseits entdecken sie 
zusammen einen literarischen text, diskutieren seine handlung und vertiefen bestimmte thematische 
aspekte bei besuchen der musealen und historischen orte. Die unterschiedlichen eindrücke werden bei der 
entwicklung und gestaltung der eigenen kreativen arbeit zusammengeführt und produktiv umgesetzt. im 
folgenden werden die jugendkulturellen Workshops, literarischen texte und historischen orte vorgestellt, 
deren Kombination sich im rahmen des modellprojektes besonders bewährt hat. in einer Woche werden 
immer zwei Workshops angeboten, um den Jugendlichen interessengeleitetes Lernen zu ermöglichen.

Manga
mangas sind japanische Comics, die sich durch eine spezielle formensprache und gestaltung auszeichnen. 
im manga-Workshop lernen die teilnehmer_innen, mithilfe selbstgezeichneter bilder eine geschichte zu 
erzählen. zunächst werden zeichnerische grundlagen und Wissen über typische Stilelemente vermittelt. als 
grundlage für die zeichnungen verwenden die teilnehmer_innen selbst angefertigte fotografien. mithilfe 
von pauspapier können schwierig frei zu zeichnende haltungen von der fotografie in die zeichung übertragen 
werden. auf das Character Design folgt die erstellung des Storyboards. Dabei wird genau geklärt, welche 
geschichte mit welchen bildern erzählt werden soll. anschließend geht es an das genaue ausarbeiten der 
figuren und hintergründe und schließlich an das beschriften der Sprechblasen. 

als grundlage bietet sich ein text an, der eine überschaubare geschichte erzählt, die von ausdrucksstarken 
figuren getragen wird, zum beispiel Schillers Die Bürgschaft. Durch die fokussierung auf die freundschaft 
der protagonisten lässt sich für die Schüler_innen ein zugang zur ballade eröffnen, der eng an ihre eigene 
Lebenswelt anknüpft. mithilfe der Sprechblasen-methode (siehe Kapitel methoden) kann der originale 
text in eine überschaubare form gebracht und im rollenspiel mit verteilten rollen nachgespielt werden. 
So lassen sich bereits bei der erarbeitung des textinhalts fotografien anfertigen, die als grundlage für die 
zeichnungen dienen können. Dabei steht es den Schülern offen, das geschehen der ballade zu variieren 
und in ihre zeit zu übertragen – im modellprojekt ließen die Jugendlichen in ihrem manga eine attentäterin 
den anschlag auf den tyrannen ausüben und die protagonisten am ende der geschichte handynummern 
austauschen. 

Durch das fotografieren kann auch während der besuche der historischen Stätten material für den manga 
gesammelt werden. insbesondere der park und das römische haus avancieren zu Schauplätzen des Comics, 
die jedoch nicht einfach als Kulisse behandelt werden, sondern im rahmen eines Spaziergangs durch 
den park in ihrer historizität erfasst werden. Weiterhin werden Schillers Wohnhaus und das Weimarer 
Stadtschloss besucht. Während es in Schillers haus um eine begegnung mit dem autor der Bürgschaft und die 
inhaltliche vertiefung bestimmter aspekte wie tyrannei und freundschaft vor dem hintergrund von Schillers 
biografie geht, stehen im Schloss vor gemälden und in den Dichterzimmern die historischen bilder selbst 
und die Strukturen von bilderzählungen im mittelpunkt. 
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Johann Wolfgang Goethe

Stella

Ein Schauspiel für Liebende

Figuren

Stella

Cäcilie, anfangs unter dem Namen Madame Sommer

Fernando

Lucie

Verwalter

Postmeisterin

Annchen

Karl

Bediente

Ein Postillion

Schauplätze

Posthaus

Anwesen Stellas

fotostory
ob in Jugendzeitschriften wie der Bravo oder im internet – fotostorys, die immer wieder um das thema 
Liebe kreisen, erfreuen sich großer beliebtheit. im fotostory-Workshop entwickeln die Schüler_innen eine 
geschichte, die sie in bildern und durch Sprechblasen erzählen. So lernen die teilnehmer_innen zunächst, 
wie man mit einer Kamera umgeht und wie professionelle fotografien angefertigt werden. Weiterhin geht 
es um die entwicklung eines Storyboards, in dem festgelegt wird, welche geschichte in welchen bildern 
erzählt werden soll. nach verteilung der rollen und der anfallenden aufgaben werden die fotografischen 
aufnahmen gemacht. Während die Schauspieler_innen vor der Kamera dazu angehalten sind, ihre figuren 
überzeugend darzustellen, achten die fotograf_innen darauf, ob die requisite stimmt, der Schauplatz 
überzeugt und ob brauchbare bilder entstehen, die mit dem Storyboard übereinstimmen. Wenn ausreichend 
material produziert wurde, werden die bilder ausgedruckt, zugeschnitten und zu einer bildgeschichte 
angeordnet. Schließlich fehlen noch die Sprechblasen, die den zum verständnis der geschichte nötigen text 
beisteuern.

als ausgangspunkt für die fotostory bietet sich ein literarischer text an, der um das thema Liebe kreist. 
geeignet ist hier insbesondere goethes bühnenstück Stella, das in zwei verschiedenen fassungen ein 
traditionelles beziehungsmodell auf die probe stellt. Während goethe die erste fassung von 1775 mit einer 
Dreiecksbeziehung enden ließ, verläuft die zweite fassung von 1807 tragisch und führt zum tod zweier 
protagonisten. auch hier bietet sich für die textvermittlung die Sprechblasen-methode an. Das theaterstück 
wird in eine überschaubare form gebracht, die im rollenspiel gelesen werden kann. anknüpfend an goethes 
handlung können die Schüler_innen in ihrer fotostory ein neues ende des Stücks entwickeln oder angeregt 
werden, freier mit der textvorlage umzugehen und die problematik der drei Liebenden in einer gänzlich 
eigenen geschichte zu verhandeln.

bei besuchen der Dichterhäuser wird ermittelt, warum goethe die brisante erste fassung von Stella zu einer 
tragödie umarbeiten musste. zunächst wird der fokus auf goethes biografie gelegt: in seinem gartenhaus 
wird goethe als autor des Stücks konturiert und seine beziehungen zu der verheirateten Charlotte von 
Stein und die ‚wilde ehe‘ mit Christiane vulpius diskutiert. bei einem besuch des Wohnhauses Schillers 
kann anhand seiner Liebe zu den beiden Lengefeld-Schwestern die problematik in die gesellschaftliche 
Situation im ausgehenden 18. Jahrhundert eingebettet werden. im Studienzentrum der herzogin anna amalia 
bibliothek werden verschiedene buchausgaben des Schauspiels miteinander verglichen und über fragen zu 
typographie und illustration ein bezug zur gestaltung der fotostory hergestellt.

raP
hiphop ist populär und auf Schulhöfen präsent. ob in form von Kleidung, musik oder graffiti – viele 
Schüler_innen interessieren sich auch heute noch für die in den uSa der 70er-Jahre als protestbewegung 
entstandene Jugendkultur. im Workshop schreiben die teilnehmer_innen gemeinsam einen raptext und 
lernen, wie man ihn zu selbst ausgewählten beats vortragen kann. Sprachspiele und rhythmusübungen 
sensibilisieren die Schüler_innen für den umgang mit gesprochener Sprache, für reime und takt. 
gleichzeitig lernen sie die hiphop-Kultur und ihre geschichte kennen und werden aufgefordert, sich 
kritisch mit in weiten teilen der rapszene gängigen themen wie Sexismus und befürwortung von gewalt 
auseinanderzusetzen. 

als anknüpfungsfähige textgrundlage hat sich goethes Faust erwiesen. vermitteln lässt sich die handlung des 
komplexen Stücks anhand ausgewählter Lithographien des französischen Künstlers eugéne Delacroix. Je nach 
thematischer ausrichtung des Workshops können die figur des faust und seine gedanken- und gefühlswelt 
oder die ereignisse rund um margarete in den mittelpunkt gestellt werden. Wenn die Schüler_innen den 
handlungsverlauf verstanden haben, wird eine für das Workshopthema relevante Szene gemeinsam gelesen 
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und diskutiert. Daran anschließend wird ein eigener raptext entwickelt, der die fokussierte thematik 
aufgreift und in die heutige Lebenswelt der Schüler_innen überträgt. So entsteht beispielsweise ein text, 
in dem sich Jugendliche heute, analog zu den gesprächen über margarete, über ein mädchen unterhalten. 
Das Schreiben des eigenen textes baut auf übungen zu reim und takt auf. Schließlich probt die gruppe 
die aufführung des eigenen Songs. Durch das gemeinsame entwickeln und Lernen des textes sowie das 
intensive proben und schließlich die aufführung entsteht eine produktive Dynamik innerhalb der gruppe. 

Die Faust-Dichtung lässt sich in verschiedenen Weimarer einrichtungen verorten und thematisch fokussieren. 
bei einem besuch des goethe-Wohnhauses können die Schüler_innen goethe als Dichter des Fausts 
kennenlernen und in der ausstellung Lebensfluten – Tatensturm bestimmte aspekte diskutieren, wie zum 
beispiel das thema Kindsmord im 18. Jahrhundert. produktiv ist zudem ein besuch der goethe-galerie 
im Weimarer Stadtschloss, wo anhand eines freskos mit Darstellungen zum Faust nicht nur die handlung 
rekapituliert, sondern durch vergleiche mit den illustrationen Delacroix’ auch bildkompetenz geschult 
werden kann. 

slaM PoesIe 
ziel des Workshops ist weniger ein Poetry Slam, also ein dichterischer Wettkampf zwischen den Jugendlichen, 
als vielmehr gemeinschaftliches dichterisches Schreiben. ausgangspunkt ist die begegnung mit der klassi-
schen Dichtung in gesprochener form, um die Wirkung und Kraft von Sprache erfahrbar zu machen. Durch 
gespräche und berichte von persönlichen erlebnissen werden die teilnehmer_innen ermuntert, auf indivi-
duelle und persönliche Weise mit dem Erzählen zu beginnen und einen biografischen Zugang zu dem litera-
rischen text zu entwickeln. in gemeinschaftsarbeit kann eine neu- oder Weitererzählung eines bestimmten 
literarischen textes geschrieben werden, wobei das format (prosa, Lyrik, rap-poetry oder ähnliches) von 
den teilnehmer_innen selbst gewählt wird.3 Weiterhin wird durch Sprechtraining und übungen der vortrag 
und die performance geübt. 

als fruchtbar für die Slam poesie haben sich die balladen goethes und Schillers erwiesen, die in freund-
schaftlichem Wettstreit zwischen den Dichtern entstanden sind. exemplarisch kann eine ballade in den 
vordergrund gerückt werden. Die textvermittlung erfolgt nach dem prinzip, Dichtung als Sprachkunst 
erfahrbar zu machen und die Schüler_innen anhand eines vortrags für das gedicht zu begeistern. Durch 
wiederholten vortrag des textes und das besprechen des handlungsverlaufs können die Schüler_innen auch 
einen komplexen text wie Schillers Ring des Polykrates verinnerlichen. auf den handlungsverlauf von Schillers 
Stück aufbauend entwickeln die teilnehmer_innen eine neuerzählung, die von ähnlichen handlungsmotiven 
bestimmt ist wie die geschichte des herrschers polykrates. 

bei besuchen der Wohnhäuser goethes und Schillers spielt einerseits die freundschaft zwischen den 
Dichtern eine rolle, andererseits werden ihre persönlichen Schreibstrategien vorgestellt, um den 
entstehungsprozess eines literarischen textes anschaulich zu machen. Weiterhin werden die Schüler_innen 
in die Salonkultur des 18. Jahrhunderts eingeführt und über die thematisierung des gemeinsamen Lesens 
und des literarischen vortrags bezüge zum Workshopformat hergestellt. bei einem abschließenden besuch 
des goethe- und Schiller-archivs wird Dichtung in ihrer materialität erfahrbar, indem handschriften goethes 
und Schillers untersucht und das beschriebene papier auf seine aussagekraft hin befragt wird. 

3 Die freiheit, selbst wählen zu können, wie ein 
thema sprachlich gefasst wird, spielt in Slam-
Workshops eine wichtige rolle, denn es fördert 
„das entstehen authentischer texte [...] und 
beim Slam geht es ja gerade um authentizität, 
also darum, einen text zu haben, der formal 
und inhaltlich optimal zum vortragenden passt”, 
so xóchil a. Schütz: mein kleines Workshop-ah 
und oh. in: praxis Deutsch. zeitschrift für den 
Deutschunterricht 208.2008, S. 10-11, hier S. 10.
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Das is ja wie bei Faust /  

ein Hin und ein Her /

Gut oder böse /  

nicht einfach sondern schwer /

Engel und Teufel /  

man hängt an den Seilen /

Faust 2.0 - zwischen den Zeiln
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‚Literatur zu vermitteln‘ bedeutet, einen literarischen text zugänglich und erfahrbar zu machen, einen 
Deutungshorizont zu eröffnen und zur Diskussion zu stellen, aber auch ein ästhetisches Erlebnis an einem 
Sprachkunstwerk zu ermöglichen. Das kann auf verschiedenen Wegen geschehen: Literaturvermittlung 
wird von verlagen betrieben, wenn literarische texte als publikationen verfügbar gemacht werden, und in 
universitäten und Schulen praktiziert, wo das Wissen über Literatur weitergegeben und vervielfältigt wird.4 
aber auch Literaturmuseen und -ausstellungen sind orte der Literaturvermittlung.5 in Dichterhäusern wie 
in den Weimarer Wohnhäusern goethes und Schillers werden objekte präsentiert, die untrennbar mit der 
produktion und rezeption literarischer texte verbunden sind. arbeitszimmer und Schreibutensilien, notizen 
und entwürfe vermitteln einen eindruck von der entstehung eines textes. bücher- und Kunstsammlungen 
geben hinweise darauf, was einen autor inspiriert haben könnte. nicht erst durch die weiterführende einbet-
tung in historische und theoretische Kontexte wird Literaturvermittlung an museen und archiven letztlich teil 
kultureller bildung.6

im projekt Zwischen den Zeilen bedeutet Literatur zu vermitteln aber auch ganz konkret, einen literarischen 
text durch gemeinsame Lektüre für die Schüler_innen erfahrbar zu machen. hierzu wurden verschiedene 
methoden konzipiert, erprobt und evaluiert. Die besondere herausforderung besteht darin, zum teil 
sperrige und umfangreiche texte in ein format zu bringen, das einerseits eine ästhetische erfahrung an 
dem Sprachkunstwerk selbst ermöglicht. andererseits muss das geschehen überschaubar dargestellt 
werden, sodass die handlung von den Schüler_innen erfasst und als grundlage für interpretatorische 
gespräche und schließlich als ausgangspunkt für die eigene kreative arbeit nutzbar gemacht werden kann. 
Die reine Lektüre des gesamten literarischen textes kann dem anspruch des museums als einem außer-
schulischen Lernort nicht genügen, denn er soll nicht nur einen anderen Blickwinkel auf Literatur eröffnen7, 
sondern auch neue zugänge ermöglichen. in manchen fällen würde sie zudem eine zu große herausfode-
rung für die zielgruppe bedeuten, die während der Woche zwar gefordert, aber nicht überfordert werden 
soll. im projekt Zwischen den Zeilen kommen daher verschiedene medien auch an unterschiedlichen (histo-
rischen) orten zum einsatz, um den teilnehmer_innen begegnungen mit dem literarischen text zu ermögli-
chen. Dabei ist stets zu bedenken, dass die verschiedenen medien ihrerseits immer bereits auf bestimmte 
art und Weise den text deuten. 

bIlDer lesen
bilder und Sprache sind durch ein spannungsvolles verhältnis miteinander verbunden. Wenn bilder ver-
stummen, kann Sprache sie zum Sprechen bringen; was Sprache nicht auszudrücken vermag, können bilder 
zeigen. bei der vermittlung von Literatur können bilder ein zugang auf dem Weg zum textverständnis sein: 
als illustrationen können bilder eine texterschließende funktion übernehmen.8 Durch die beschreibung 
von bildern können komplexe handlungen nacherzählt und die anschließende Lektüre des originaltextes 
in auszügen vorbereitet werden. gleichzeitig wird die vorstellungskraft durch den assoziativen umgang 
mit der bildlichen Darstellung angeregt. Dabei gilt es jedoch immer zu beachten, dass das bild per se eine 
eigenständige interpretation des literarischen textes leistet; es ist eine Darstellung des erzählten. gleich-

4 vgl. neuhaus, Stefan: Literaturvermittlung. 
Konstanz 2009.
5 als „Denk- und erlebnisraum” kann das 
Literaturmuseum das verständnis und die 
Wirkung von Literatur unterstützen; es übt einen 
appellativen Charakter auf die besucher aus 
und ermöglicht eine begegnung mit geschichte. 
vgl. Schmidt, thomas: Das Literaturmuseum 
als Lernort. eine provokation. in: Lernort 
Literaturmuseum. beiträge zur kulturellen 
bildung. hrsg. von burckhard Dücker und 
thomas Schmidt. göttingen 2011, S. 13-37, hier 
S. 17f. 
6 vgl. Dücker, burckhard: Literaturausstellungen 
als orte kultureller bildung: Dichterhäuser. 
in: Lernort Literaturmuseum. beiträge zur 
kulturellen bildung. hrsg. von burckhard 
Dücker und thomas Schmidt. göttingen 2011, 
S. 38-59 und reinwand, vanessa-isabelle: 
Literaturvermittlung als kulturelle bildung. 
http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/
kulturelle-bildung/137304/literaturvermittlung-
als-kulturelle-bildung (zuletzt geprüft am 6.8.13)
7 Vgl. Wolff, Martina Iris: Literatur berührt. 
Kooperationen zwischen Schule und museum 
am beispiel der marbacher Literaturschule 
Lina. in: Lernort Literaturmuseum. beiträge zur 
kulturellen bildung. hrsg. von burckhard Dücker 
und thomas Schmidt. göttingen 2011, S. 121-
131, hier S. 129.
8 vgl. blumensath, heinz/voigt, gerhard: bilder. 
eine methodische hilfe im Literaturunterricht. 
in: praxis Deutsch. zeitschrift für den 
Deutschunterricht 15.1988, S. 12-19, hier S. 16 f.
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zeitig zeigt das bild jedoch auch sich selbst. es hat eine eigene präsenz und sollte als selbstständiges Kunst-
werk betrachtet werden.

im projekt Zwischen den Zeilen wird goethes Faust anhand der Lithographien des französischen Künstlers 
eugéne Delacroix zugänglich gemacht. Die Lithographien werden in chronologischer abfolge gezeigt und die 
Schüler_innen aufgefordert, die bilder zu beschreiben. Dabei richtet sich der fokus auf die figuren und ihr 
tun, auf gesichtsausdrücke oder bestimmte gegenstände. informationen, die für das verständnis der Szenen 
wichtig sind, sich aber nicht aus den bildern erschließen lassen, werden durch mündliche erzählung ergänzt. 
Wenn beispielsweise die thematische ausrichtung des Workshops auf den umgang von männern und frauen 
zielt, wird die Lithographie, die sich auf die Szene Straße I bezieht, in der faust und mephisto das erste mal 
auf margarete treffen, ausführlicher behandelt. allein durch die beschreibung der Körperhaltungen und 
mimiken sowie der Komposition und Lichtgebung kann viel über das verhältnis der drei figuren zueinander 
erschlossen werden. eine anschließende Lektüre der Szene Straße I wird auf diese Weise vorbereitet, sodass 
sich die teilnehmer_innen beim gemeinsamen Lesen des aktes weniger auf die erfassung der handlung, als 
auf die Sprache der figuren konzentrieren können. 

bei einem besuch der goethe-galerie im Weimarer Stadtschloss kann eine weitere Darstellung zum Drama 
Faust betrachtet werden. anhand des gemäldes von bernhard neher können die handlung und einzelne 
Szenen rekapituliert werden. außerdem können die unterschiedlichen Darstellungsweisen miteinander 
verglichen und somit die bildkompetenz der Schüler_innen geschult werden. 

texte sehen
manchmal verrät die Schrift viel über einen literarischen text. zwar lässt sich über eine betrachtung 
des Schriftbildes wenig über den inhalt erfahren, aber durch die untersuchung von autografen können 
beispielsweise rückschlüsse auf seine entstehung gezogen werden. ebenso vermögen bücher und das 
gedruckte Wort etwas darüber zu verraten, wie ein literarischer text von seinen Leser_innen rezipiert 
wurde. auf diese Weise kann der literarische text selbst auf eine greifbare art in historische Kontexte 
eingebettet werden. 

in Weimar lassen sich im goethe- und Schiller-archiv verschiedene handschriftlich verfasste texte wie 
briefe, entwürfe und abschriften untersuchen. anhand des Schriftbildes und des verwendeten materials 
können überlegungen über den zustand eines textes angestellt werden. handelt es sich um einen im prozess 
befindlichen text oder bereits um eine fertige abschrift? Was verraten anstreichungen, ergänzungen und 
andere Korrekturen über die entstehung eines textes? neben dem historischen material eröffnet das archiv 
durch seine architektur und ausstattung neue perspektiven auf die schriftlichen hinterlassenschaften, denn 
fragen wie die nach dem Wert von texten bekommen vor der hightechausstattung der magazine eine andere 
relevanz. Die Schreiberfahrungen der Jugendlichen werden durch den abgleich von selbstverfassten texten 
mit den historischen autografen thematisiert und gewürdigt. 

Die herzogin anna amalia bibliothek verfügt über zahlreiche historische und zeitgenössische Drucke der texte 
goethes und Schillers, die einiges über die Wirkung der literarischen texte zum zeitpunkt ihres erscheinens 
mitteilen. von welcher Qualität ist das verwendete papier; wie ist die Schrift gesetzt? Sind den Worten bilder 
oder dekorative elemente hinzugefügt worden? Welche angaben werden auf einem titelblatt genannt? beim 
Stöbern und blättern in den historischen ausgaben bekommen die Schüler_innen nicht nur ein gespür für 
den umgang mit einem buch, sondern erfahren darüberhinaus eine Sensibilisierung für die gestaltung ihres 
mangas oder ihrer fotostory. 
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fIguren sPrechen
nicht zu allen literarischen texten sind geeignete bildliche Darstellungen oder schriftliche zeugnisse 
vorhanden. Der literarische text selbst muss komprimiert und in eine überschaubare form gebracht werden. 
es bietet sich an, den text auf die wörtliche rede der figuren zu reduzieren und ausgewählte passagen in 
form von Sprechblasen darzustellen. Damit wird nicht nur eine visuelle anlehnung an die jugendkulturellen 
formen manga und fotostory erreicht, sondern auch eine übersichtliche menge text zusammengestellt, die 
eine begegnung mit der originalen Sprache ermöglicht. Die reduzierte textmenge und die ungewöhnliche 
form rufen bei den Schüler_innen in der regel neugier hervor. mit verteilten rollen können die 
Sprechblasen vorgelesen werden. im gemeinsamen gespräch wird das geschehen erfasst, fehlende 
informationen ergänzt und die handlung Stück für Stück entwickelt. 

in einem zweiten Schritt werden die teilnehmer_innen aufgefordert, bestimmte Szenen im rollenspiel 
nachzustellen und die textpassage vorzutragen. Dabei müssen nicht nur die Charaktere, sondern auch die 
handlung reflektierend erfasst werden: Wie übersetzt man die Worte einer figur in eine Körperhaltung? 
Was sagt man durch seine mimik und gestik aus? Das einnehmen einer rolle erfordert ein Stück weit eine 
identifikation mit der figur und ihrem handeln. Diese erfahrung kann zur grundlage der gestaltung des 
eigenen kreativen produktes werden, indem ein Charakter beispielsweise nachgeahmt oder sein handeln ins 
gegenteil gekehrt wird. 

DIchtung als ereIgnIs
Literarische texte sind Sprachkunstwerke. Sie können durch stilles Lesen rezipiert werden; eine besondere 
Wirkung entfalten sie jedoch, wenn man sie vorträgt. ein hörer kann sich auf den Klang und den rhythmus 
von künstlerisch gestalteter Sprache konzentrieren, während der Leser sprachliche zeichen erst aufnehmen 
und entschlüsseln muss. auch wenn der hörer das gehörte nicht sofort in seiner bedeutung erfasst, da zum 
beispiel unbekannte Wörter das verständnis erschweren – der klangvollen und musikalischen Komponente 
von gesprochener Sprache kann er sich schwer entziehen.9

bei Zwischen den Zeilen wurde Literatur als hörerlebnis im rahmen des Slam-poesie-Workshops erprobt; 
eine anwendung ist aber auch in jedem anderen Workshop, vor allem aber bei rap denkbar, da in diesem 
Workshop die Schüler_innen durch Wort- und reimspiele für gesprochene Sprache sensibilisiert werden. 
Wenn die Jugendlichen mit einem vortrag des literarischen textes konfrontiert werden, bei dem viel 
Wert auf eine deutliche, betonte und rhythmische Sprache gelegt wird, erweckt der Sprechende schnell 
die aufmerksamkeit der Schüler_innen. bei weiteren Deklamationen bekommen die Jugendlichen die 
möglichkeit, den text selbst mitzulesen und unverständliche Wörter zu markieren. allein der wiederholte, 
eindringliche vortrag des literarischen textes kann zur Klärung von unverständlichen formulierungen 
beitragen; bleiben verständnisprobleme, werden sie im gespräch mit der gruppe gelöst.

Da das gemeinsame Lesen und hören von Literatur teil der geselligkeitskultur des ausgehenden 18. 
Jahrhunderts war, lassen sich in den Dichterhäusern bezüge zwischen dem umgang mit literarischen texten 
und den historischen orten herstellen. Wie klingt der text an diesem ort? Wie fühlt es sich für die Leser an, 
den literarischen text in historischen räumen vorzulesen? auch im festsaal des Weimarer Stadtschlosses 
lässt sich Literatur erleben, indem anhand der dekorativen gestaltung die bezüge zwischen Dichtung und 
musik, zwischen gelesener und performativ aufgeführter Sprache offen gelegt werden können.

9 zum einsatz gesprochener Sprache  
in der Literaturdidaktik vgl. müller, Klara: 

Literatur hören und hörbar machen.  
in: praxis Deutsch. zeitschrift für den 
Deutschunterricht 185.2004, S. 6-13.
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