
Stand der Forschung zum Gattungsbegdff ,,Kinder- und Jugendlileratur'

Anfiinge der Erforschung der KJì-

Da die Kinder- und Jugendliteratur ftir eine bestimmte Konsumentengruppe gedacht und von
dieser rezipiert wird, spielten bei der Erforschung der KJL eine groBe Rolle
Literatulpedagogen. Einige Narnen der Theoretiker bleiben bis heìrtzrìtage pÉsent, wie z. B.
Heinrich Wolgast, Hermann Leopold Kóster, Richard Bamberger.
Heinrich Joachim Wolgast (1860-1920), Volksschuilehrer, Literatury?idagoge und
Schulrefomer ùbte in seinem 1896 veròffentlichten Werk D as Elend unserer Jugendliterutur
eine vehemente Kritik der Kìnder- und Jungedliteratur des 19. Jabrhunderts, die den
Erfordemissen des Marktes vóllig unterordnet war. Er kitisierte das niedrige Niveau der
schulischen Lektiire und die groBe Vorliebe fìir die Triviallitemtur. Das iisthetische
Empfiuden derjungen Menschen soll nach Wolgast dadùrch entwickelt und unterstùtzt
\rerdeî, ..."i dem di.e .isthetische Genuffcihîgkeit der junSen Menschen enl:i,ickelt und íhr
literarisches Interesse aufdiese Weìse ín andere Baùnen gelenkt wírd." \lolgast

H.J. Wolgast war grundsàtzlich gegen die qùalitative Trennung von Kinderliteratur und der
sogn. Erwachsenenliteratur. In seinen Werk plàdierte er fur die Auswahl und die
Ùbcrwachung der Jugendlektiire von den Eltem ùnd Erziehem:
,,Die Erzíehung hat in erster Linie den unentwíckelten Zustand des Kindes ín Belrachl zu
nehmen. Ein geríngeres Erkenntnísvermògen, eín riickttàndiges Geliihlsleben, ein
schwcicherer Mlle unterscheiden das Kind rom Erwachsenen. Díese Thafsachen mùssen bei
der Auswahl der Pri'atlekùre der Kinder noch sorgfàltíger beùcl.,sichtìgt werden, qls beí der
Zusammenstellung des Schullesebuclrcs, beí dessen Lekùre doch immer die Erlciuterung und
die anspornende Nachhtilfe des Lehrers der Schwachheít des Kindes aulhi|fr." \lolgast
[Vgl.: Wolgast 1899, S. 29]

H. J. wolgast wurde von der Philosophi€ von Karl Marx beeinfluBt ùÌrd er bildete die These
von der Funktion der Kunst und de. Erziehung aur:, die die Klassen der Gesellschaft
versòbnen kann. Am Anfang des 20. JalÙhundeÍs unterstùtzte er mit einigen Padagogen die
Projellion der Reformschulen als ,,Zukunftsschulen", die aus den Leitgedanken einer
Pàdagogik ,,vom Kinde aus" entwickelt werden sollte.
[Vgl.: Doderer 1984, S. 825]

Gegenwzirtige Forschung der Kinder- und Jugendliteratù am Beispiei des Werkes von Prof.
Hans-Heino Ewers

,,ln einer hochenfwickelten Gesellschaft wíe der unsrígen hat sich auch die Kinder- und
' Jtrgendliteratur zu einem (iuferst komplexen, auJ den ersten Blick geradezu unentwínharen

htlturellen Handlungs- und Symbolsystem enttl'íckelt, dessen ùJàssung nicht ohne eine
gewisse intelektuel le Anstrengung gel íngen l.,ann. "
Hans-Heino Ewers

Mit dieser Worten leitet {iroi l{ans-Heino Ewers seine Publikatioù Literatur fùr Knder und
Jugendliche, mlt de'rl'\Jnteftitel Eíne EÌnfiihrung in grundlegende Aspekte des Hdndlungs-
und Slmbolsystenxs Kínder- und Jugendlilet-arrr ein. Das Buclì wurde im Jahre 2000 in
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Frankfurt a1n Main vefiiffentlicht und stellt ein wichtiges Werk im RahúeÍ der
wissenschaftlichen Forschung zum Gattuogsbegriff,,Kinder- und Jugendliteratur". (Hans-
Fleino Ewers, geb. 1949, Universitàtsprofessor an der Universitat Johann Wolfgang Goethe in
Frantfurt am Main, Wissenschaftsbereich Germanistik, Literaturwissenschaft mit
Sch\rerpunkt Kinder-Ùnd Jugendliteratur. Seit 1990 Di.ektor des InstitÌrts flir
Jugendbuchibrschung der J.W.Goethe-UniversiÍit Frantfirlt am Main. Initiator und
Mitherausgeber des seit 1995 erschienen Jahtb\tc],:ts Kinder- und .l gendliteraturforschung.
Verfasser zahlreicher Studien zu Theorie. Geschichte und Geeenwart der Kinder- und
Jugendliteratur.)

Zum Begriff Kinder- und Jugendìiteraturlbrschuùg

Prof. Hans-Heino Ewers fasst den Gegenslandsbereich der Kinder- und
Jugendlitemturforschung folgend zusarnmen:
Die Kinder- und Jugendliteralurforschung ,,... befasst sich ml einem dusgegrenzten (was
keineswegs schon meint: ghettoisierten) Teil der Literalur. túil einem Ausschnítt qus dem
literafischen Gesdrntangebot/S:fr ist in unseren Augen die l4/is:,enschaft von der als geeignele )z
potentielle Kinder- und Jugendlektùre angesehene Lileralur samÍ deu hieraufbezogcnen
I i ter qr i s c hen H andlun gs sys t em. "
H.-H. Ewers

Beim Definieren des Begriffes Kinder- und Jugendliteraturforschung polemisiert Ewers mit
der Definition des schwedischen Literatùryàdagogen und Jugendbuchtheoretike.s Gòte
Klingbergs (*1918). Klingberg versteht ù1ter dem Fach der Kinder- und
Jugendliteraturforschútg das ,Zusamnxenspiel zwischen der Líteratur und den Kindem und
Jugendlíchen". Klingbery I 973.
Klingberg iiussefe sich zum Begrìfider Ziele der Kinder- und Jugendliteraturforschùng, dass
die KJl-Forschung ... ,den Kíndern und Jugendlíchen eine mòglichst gute Litelatur zu
vermitteln habe. " I{)ingbery.
[Vgl.: Doderer 1984, S. 164]

Ewers halt eine solche Forschung ffir ein ,,interdísziplìnàres Unterfangen", at dem slch
andere auch Disziplinen (wie die Ìiterarische Rezeptionsforschung, die Leserforschung, die
literarische Sozialisationsforschung, die Schulpàdagogik und die Literaturdidaktik) beteiligen.
Ewers bàll ftir eine wichtige Aulgabe die ,,Enf icklung und Pràzísíerung der
Fachtermínologíe", weil oft die Dehnitionen nicht identisch sind, sich nicht entsprechen und
die verwendeten Termini unbestimmt und vage wirken. Die Aufgabe ist es, ,,die Einigkeit
iiber eine Termínologie zu erlangen".
[Vgl.: Ewers 2000, S.35]

. Zum Begriffder Kinder- und Jugendliteratùr

Eine kurze und trotzdem przignante Definition findet man im Lexikon der Kinder- und
Jugendliteratur, die mehr als zwanzig Jabre alt ist:
,,KJL íst die BezeichnungJúr a) alle Texte, welche ausdrùcklich frir Kinder nd Jugendliche
produzíerÍ sind (spe.i.fische KJL), b) alle Schriften, welche von Kindern und Jugenrllichen
konsumìerl werden, ohne dar6 sie fir diese speziell rcrfertigt zu sein brrruchen (2. B. Zeitung),
odcr vonjugendlíchen Lesern rezipiert (Schul-, Lehrbuch) verden (KIL itn v,eiteren Sínne,



auch Kinder- und Jugendlekhire). KIL wird în Bùchern, Heften und anderen
Druckerzeugnissen, im i,eileren Sinn auch in den Massenmedienwie Film, Tonband,
Schallplatte wrbreitel " Klaus Dodercr
[Vgl.: Doderer 1984, S. 161]

Die Aularbeitung und Erweiterung dieses Begriffs von Hans-Heino Ewers entspricht meinel
Meinung nach am besten dem aktuellen Stand der Forschung auf diesem Gebiet. Erstens 7
analysiert Ewers den Gegensland der KJL al s eine].l Textkorpus , also eine Gruppe von Texten,

- die gemeinsame und identische Merkmale haben. Zwejtens bezieht ei lmter deù
{ Sammelbegriff KJL die Kínder- und ,}ugendlekúre ein, also dje Texre, die von Kinde.n und
/ Jugendlichen tatsuichlich kìniùmGlièffibei urte$cheidet El ers im Rahmen des oben

angefiihten Begriffs zwei Phzinomcne: Einerseits handelt es sich um digóchullektiire, die in
der Regel obligarori.ch isr. anderer.eir. digfrei!Àil l i te I elrLre. die Kindìr in ihrerFreizeir, r^ -:---- _;:--- ..le<cH4 Uflttens tuflrl L\^ers den tlcgrill inknLionale Kinaler- undJugcndlitcratu, an.Nach
dieser Definition ... ,, gill als Kínder- und Jugendlíteratur das, was Kíndern und Jugendlichen
seitens der Enrachsenen als Lektùre zugedacht uncl zugeteiJt wírd. " H.-H. Ewels
Wichtige Rolle spieit in diesem Zusammenhang das Modalve r'b sollen: Die Erwachsenen
(Leher, Erzieher, Psychologen etc.) sind der Meinung. dass ein bestimmter Text fft Kinder
und Jugendliche gut geeignet ist - er Jol/ gelesen werden. Auch im Rahmen dieser Kategorie
schlieBt H.-H. Ewers die Schullektùre aus. Die intentionale Kindet- und Jugendliteratu sollte
solche Literatur darstellen, die in der Freizeit konsumiert wird. Viertens flilút Ewers den ?
BegÀff inendicrrc und nichr-inreaJierL, Kincler- unJ.lug, ndte{r1i an]dìe sich miL dem
Koryùs der intentionalen Kinder- und Jugendliteratu ùberschneidet:
,,Bei der intendîelte Kínder- und Jugendlektùre hancÌelt es sichum denTeil der yon Kíndern
unal JuÍ:cndIichcn konsumierte Licratur, det miî den Vorstellunsen der Ena,achsenenvon
RppiRnetcr KinJer- und.lup, ndle ùre kunloun peht. Gcncint sindall die,[exre. dies.tesen

i +weracn so cn u4a la$acn ck akh actesen wefden
z@sind alt tlie 194119 74 zàhlen, dìe Non
Kindern und Jugend!ichen gelcscr uerden. obwohl \ie nicfu Jtir îie bettintu-sind. d h. nichr

- als geeignete poteuìcllc Kinder- und Jugendlckure gelLin . H.-H. Euers
J / Fiinflens arbeitet Ewers mit dem Begrì:f sankiÒnierte w\ó, kícht-sanhionierre Kínder- und

Jugendlíferatur. Sanktioniert sind diejenigen Texte, die preisgekònt wutden, sich auf den
Auswahllisten befinden, die offiziell empfohlen werden. (Es gibt verschiedene Preise wie z.
B. den Deutschen Jugendliteiaturpreis. den ósterreichischen Staatspreis fur Kinder- und

. Jugendliteratur, den Buxtehuder Bullen bzw. den Hans-im-GlLlck-Preis etc.).

9$g!rt"\"t*atr"t 
pwers den BegrifT,rpezìfische Kinder- und Jugendlírera[ur. Darunrer sind

/ all die lèite zu vercteheÍ, ... ,die seitens ihrer l,Jrheber ton yornhereín als potentielle
Kínder- und Jugendlektiire gedacht werden " H.-H. Ewers
Es kann im voraus eitschieden werden, ob ein Text ffir kindljchc bzw. jugendliche Leser
be stimmL sei-r wird.

Z Unter Punkt s-Qbqn reiht Ewers die Zusammensetzung der intclltionalen Kincler- und
Jugendliteratur eìn, und 7-\.\'ar a1s Verbindung iùtentiollaler und spczifischer Kinder- und
Jùgendlite.atur. Wie schon oben cnràhrt wrirA", *- Ai. intenti;;lc- ail;-eratur in der
mùndlichen odcr scluiftlichen Tradition bereits vorhanden. Ilinerseits wurde sie von den
Samnlem (d.i. Dichtem, SclÌiftstellern und Wissenschaftlem deÌ Romaotik) volksliterarisch
ùberliefcrt, die andere Quellc bildeten klassische Originalwerke von groBer Bodcutung. Beide
Gruppen wurden alÌ] Anfang, also seit det 2. HAlfte des 18. JahrhundeÌ1s vereinfacht,
bearbeitet, um de!ì Kindeln literurisch vermitteh werden al kónnen. Ailmàhlich entsprach
dìeser Zustand.jedoch niclÌt nehr dcn neùeù Vorstellunger von Kjndheit und Jugend: ,,So



gewann díe Ansícht an Raum, daÍ eine als Kin<1er- und .Iugendlektùrc tauglíche Literatur
allererst geschaÍèn werden ,nuJ|le. Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert erlangten eigens
ftu Kindet und Jugendliche t erfafte (Origínal-) Ilerke eine wachsende Bedeutung. Díe damit
,1uf den Plan getretefie spezifsche Kinder- und Jugendlíteratur nahm r)on nun an eiken stetíg
wachsendenTeíl der intenlionalen Ki de/- und JugetxdliferÀlur ein. ... Mil el'weile vird ím
Alkagsbewufrs*ein die ínÍentionale fende ziell mil der spezifschen Kínder- und
Jugendlíteratur gleichgesetzt. " H.-H. Ewers

ruL
AbschlieBend spricht H.-H. Ewers ùber drei Ebenen der kinder- undjugendliteraischen
Korpusbildung, die sehr nah zueinander stehen. Die erste von ihrenìst die líterarísche Ebene,
wo Textguppen gebildet werden. Die zweife - mediale Ebene - stellt einen Bereich dar, in
dem,, ... sich eíne Ausdifferenzíerung von kinder und jugendspezijìschen Sonderformen, eíne
Herausbíldung von speziJìschen Kinder- und ,lugendmedien vollziehen." H.H. Ewers
Zum dritten geht es um die Ebene der Literatur bzw. Bùchvermittlung, \ro es ùm j, ...
Zusammenstellu gen |on Texten und / oder Medieneínheiten nach spezÌellen
Adressatengrul'pen oder nach Themen und Molirer " geht. H.-H. Ewers
Der Autor hiílt alle drei Ebenen der Korpusbllùngfir ,gerechtfefiigt und zugieîch
unerltiflich.fùr eine ad.iquate Erfassung des Gegenstdnds Kinder- und Jugendliteratuf". H.-
H. Ewers
[Vgl.: Ewels 2000, S. 16 - 31]

Kinder- und Jugendliteratur als Handlungssystem

Personeù, bzw. Personengruppen, die auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendliteratur
ha.ndeln, haben bestimmte Rollen (Autoren, Verleger, Buclîindler, Kritiker, Vemritll€r etc.)
und handeln nach einem gewissen Handlungsmuster. Durch ihre beidenseitige lntefaktion
entsteht ein festgelegtes Geflecht, ein Handlungssystem.
lm Bereich des kinder- undjugendlilerarischen Handlungsystems spricht Proi Ewers ùber ein
Polysystem, d.h. úber eine Zusammensetzung der venchiedenen Ebenen, aufdenen die
Kinder- und Jugedliteratù velmitteÌt und geìesen wird, wo ibre Kdtik staÍ qndet ùnd die
nebeùeinander existieren kònnen: Es handelt sich dabei r-rm kulturelle Sektoren, wle,, ..- l//'
den kinder- und jugendlíÍerarischen Buchmark!, das iillcntliche Bibliotheks- bzw.
Bilchereíwesen, das sfaqflîche Erziehung- und Schulwesen, die pAdagogísche
Fachòlfentlichkeit, die kínder- und jugeltdliterarische als Teil der allgemeinen líterarischen
Olfentlichkeít und die allgemeíne kinder und jugendlíterarische nlchóîenttichkeiL " H.-H.
Ewels

Kinder- und jugendliterarische Kommunikation

Beì der Analyse dieses Problens widmet sich H.-H. Ewers der Kinder- und Jugendliteratur als
einem Kommùnikationsvorgang, d.i. der IùteÉkîion zwischen realen Personen. Er spricht von
einer Kinder- und jugendliteralischeù Koùmunikation ... ,, rreaT? ein Sender bzt,. cin
Adressan[ Kinder und Jugendlíche zum Empfanger h^t,. Adressaten seiner lircrarischen
Botschct-ft erklarL Deren Gelíngen hdngt daron ab, ob díe intendíerten Leser dìe ihnen
zugedachte Botschafl I uts dchlich auch empfange n (kònfien). " H.-H. Eweîs
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Bei dieser Analyse begreift er die Kinder- und Jugeùdliteratur als einen Vorgang der schrift-
bzw. buchliterarisclren Kommrulikation. ,, ... Unter líterarischer Kommunikalion wird hie4
eine Interaktíon zwischen i ealen Personen tersfander." H.-fl. Evrels
Kinder betrachtet Ewers als Arîinger im Raluren der literarisclìeD Kommunikatign, die nicht
nur in den Sachen der Lektùrcauswahl flir eine geraume Zeit Beratel benótigen. Hier fiihÌt er
den Beg ffan: ,,... ,óer DriÍte wrmiftelte líterurische KommuniÀ4fior? ", zu denen fl vor
allem BuchhZindler, erwachseqg4iùlFr, bibliothel.arischc Lektoren. Lehrcr. Piida,tosen.
Eltem indiólstige elwachsene Bezugsper'=soncn cinreiht. Diese Persónen beurteilen das
kinder- und iugendliterarische Angebot positiv oder negativ, d.h. es kommt zum Prozess der
SanktionierundCuthejnung) des Literarischen Argebots, bzw. die SanÌtioniemng wird
versagt. Die Literatur wird empfohlen oder nichl empfohlen. Ewers ffìhrt fiir die oben
angeffthte Rolle der Erwachsencn dcn englischen Terminus 'gate-keeper'.

Aufgrund dieses Prozesses kann man nach Ew€m von eir,er 'doppeltadressierten Literatu!'
sprechen, wo zeitlich gesehen die erwachsenen Vermittler die ersten Adressaten der Kinder-
ul1d Jugendliteratur darstellen. EIst nachdem diese p"imiae Kommurikation erfolgreich
wurde, wird der Zugang zù den kindlichen (jntendieften) Lesern móglich gemacht. Dabei
haben die Vermittler eine wichtige Funktìon - sie miissen zwischen dem, was sie flir richtig
halten und den bestehenden Vorlieben der kindlichen Leser einen Mittelweg finden. Die
Doppeltadressiedheit der Kinder- und Jugetdlitertur, die durch die Kommunikation mit den
Vernittiem zùstande gebracht wird, hat sich mit der Zeit verindef. Wobei Erwachsene
(Eltem, Erzieher. Schullehrer, Geistlìche) in den vergangenen JalT hunderten gfftzielle
Adressaten von Kinder- und Jugendliteratur waren, tun sie heutzulage ihre Fùnktion indiekt,
ì.rnterschwellig a!s. Ewers fiiht fìir sie die Bezeicbnung 'ínollìzíelle Adressater' ein. Sie sind
keine eigentlichen Leser, ihre l,esebediirfnisse *erden bei der kindlichen Lektiire nichl
befriedigt (nicht primtu). ln erster Linie haben sje zu berurteilen, ob der vorliegende Text den
MaBsteben der Kinder- und Jùgendlektúre ertspdcht. Diese T:itigkeit dei Erwachsenen
bezeichnet Ewcrs als das 'Mítlesen'. Letztendlich sclrlàgt Ewers aufgrund der oben
angefiirhten Ausfìihrungen vor, ùber den Begriîf 'mehrfachadressierte Kínder- und
.lugendliteratur' zu sprechen. Als ein Beispiel von der Kinder- und Jugendliteratur solchcr
Afi ftihrt Ewels das Werk der Gebriider Grimm Kindc"- und Hqusmdlcfrer? an, wo bereits der
Titel die Mehrfachadressiertheit des Buches signalisiert: Einerseits sind es die Kinder,
andererseits alle, die im Haus wohnen, d.h. auch die Erwachsenen, an die das Werk gezielt
wùrde-

ID1 Rahmen der schift- und buchliterarischen Kommunikation werden bestimmte 74 IA Lf ',

Signalbereiche in Anspruch genommen. Hier arbeitet H.-H. Ewers l,Ìlit dem Termrnus
,,Paratcxt" ( nach Gérard Genette). Der Pantext wird in zwei Kategorien untefieilt: 1. Der
,.Peritext" einbczielrt die mit dem 'l ext zusammenl'iiingenden Signale - d.i. den Titel, den
Untcftitel, das Vor$'ort, die Kapitelùberschdften, die Anmerkungen etc. 2. Der,,Èpitext"
(auktorialer und verlegerischer Epilext) bcinlÌultet ILÌfonnctionen. dìg lfrylg!qb-q!!!9!halb.
des Textes waren und dìe liir die Publikatjon leglejteall s!4jl Zum auktorialen Epitext
góhórèn rià-Ii E-wers z.-È. autorengespdcÍè, I;fom'Ìationen in Fachzeitschiften und
ZeituÍgen etc. bczúglich der Publikation, die an die erwachseren Vennittl€r gemiiút sind.
Den verlegerischen Epitext bilden u.a- Programnankùndigungen, dje an Buchlliindlcr,
Rezensenten und Kritiker veaschickt worden sì[d, u'eìter kónnen diese Funktion beigelegte
Buchprospekte, Plakate und Anzeigen crfùllen.
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Der Autor im kinder- und jugendliterarischen Systen!

Es kaùr behauptet werdeq dass jeder Text seinen Urheber, Produzenteg hat. Von einem.
Aùtor kann elsÍ dann gesprocheÍ werden, wcDn der Text als 'sein Wetk' bezeichnet ist. lm
kinder- und jugendliterarischen Bereich spielen hàufig der Titel und das Einzelwerk eine
wichtigere Rolle als der Verfasser, desserì Namen oft nur Fachleute kemen. Die Nachfrage
der Kàufer bezieht sich oft ar einem GeDre, bzw. Gattpng, es wird nach einem guten Bilder-,
Abenteuer-, Miirchenbuch etc. gefragt, kaum wird das Werk eines bestimmten Autors
verlangt. Schon seit dem 18. Jahrhundef versuchten einzelne Kinder- und Jugendliteraten wie
z. B. J.H. Campe oder Ch.F. Weille ifu literarisches Werk mit eiÌÌem Markenzeichen zu
versehen. Bis heutzutage sind jedoch Gesamtausgaben bzw. Auswahlel der V/erke eines
Kinderbuchautorc nur selten.
H.-Il. Ewers findet zwei G inde frir die oben geschilderte Situation:
1. Zueist verwendet er fiir die Erklzirung das Wort 'Machtdispositiy . ,lutotschaft
konstituiert sích nícht allein durch Hervorbringung ei es Werkes, sondern auch durch
Abgrenzung von all denen, die da schreiben, ohne doch eín Werk zu schafen."
H.-H. Ewers
Wàhend des 18. und 19. Jahrhunderts wurde oft beklagt, dass viele ,,Nicht-Literaten" fiir
Kinder und Jugendliche schreiben. Noch Mitte des 20. Jahrhunderls ftigte Erich Kàslner zu
diesem Problen] seine Meinung hinzu: ,,Fas t alle unsere Kindet und Jugendbùchel y'erde
Non Nicht-Schríftsîellern geschríeben. [...] Nur zehn prozent sind oder w.tren gelemte'
SchriÍsteller. [...] neunzíg Prozent Dilettanten, das íst ein bifchen viel!" [Vgl.:KAstner 1957,
556; in Ewers 20001
2. Der Begriff 'Originalautor' hat sich in der Kinder- und Jùgendliteratur ziemlich spàt
gebjldet ,,Kinderliîeratut stellte lange Zeít nichts anderes als eine Auswahl aus dem
ùberliefeúen und dem aktuellen allgemeínliterarischen Angebot dnr." H.-H. Ewers

Die Kinder- und Jugendiiteratur wird ùberwiegend nicht als Autoren-Literatur, soldem als
Zielgruppenliteratur walugenommen und die wichtigste Position haben in diesem Bereich
Vermittler und Zensorcr.: .,Ein kinder- undjugendliteraríscher Autorname als
Qualítàtsgarantíe, als Giitesiegei beím Publikum - so efiras schlierBt den femittler aus,
macht ihn fendentiell ùbetlùssig [...] Etfolgsauroren sínd deshalb í den Augen der
Vermittler stets yerdàchtig - e6t rccht, wenn síe dnfqngen solhen íhre eigenen Vorstellungen
ùher Kinder- und Jugendlitelatur und kindlíche und jugendliche Lehùre zu entuiíckeln. " H.-
H. E\rers
Einige groBe PersónlichkeiteÍ, wie C.F. WeiBe und J.H. Campe haben zur Zeit der Sturm-
und-Drang-Bewegung gegen die Erhebung des Aulors zum,,Dichter-Genie" protestiert. Es hat
sich ffir nótig bewiesen,,. [...] den Kinder- und Jugendschri;ftsteller zu einen Autor sui
generis zu erklàren." H.-H. Ewers

Die aùfgeklàden Pàdagogen stilisiefen sich am Anfang in die Rollen der
.,EÌziehungsschriftsteller" (Baur 1790). Fùr sie war primaiÌ, mit Kindern jn erzieherischer
Absicht zu kommunizieÌen (sic waren hàufig Autoren der sogn. ABC-Búchlein), Wichtig war
dìe Art und Weise, in denen mit Kindem gesprochen \\,urdc:
,, [...J der Erziehungsschríftsteller wei"$, ín flelcher Tonldge mit Kindern zu reden îst, welche

Slilmillel, u)elche Vergleiche angehrdcht sind, welche Textsorten, v'elche G1uungsmuster sich
eignen, in velchem Mafe Komik oder Sp.lnnung einzusetzen sínd u.s.l"r. " ll.-11. Ewors
Von solchem Autor erwaÍete niemand ein Originalschriffsteller ziÌ sein, der Inhalt sollte
ùbermitteit werden. Es ist aber zu sagen, dass die Autoren wie llasedorv, Campe oder
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Salzmann, die gleichzeitig aÌÌch Theologen und Moralphilosophen waren, haben die
Kinderliteratùr um neue Inhalte und Themen bereicheÉ.

.l Der zweite Aurort)?, den ll.-H.Ewers charakte4siert. hat sich aus der,ri erst€n Typ entwickelt.-  
Es  hande l r  s ichumden 'L inder -Lrnd jugend l i re rar ischen l rzZ ih le r . .d .h .d ie f rz iebungu i rd

" durch die Unterhalturìg ersetzt. Zu solchen Autoren gehòren z.È. Astrid Lindgren, Otfried
PreùRler oder Clristine Nóstlinger, die von sich selbst ez:ihlen, es wùrden ihnen in ihrer
Kindheit von ihén GroBeltem oder Eltem sclbst Geschichten erz:ihlt. Nach Bwers ceht es bei
der Kunst des ,,Geschichten-Erzàih1ens.. nicht immer um die Gabe des Erfindens. òfi werden
alte Motive und Stoffe der M?ircherL Sagen und Schwzinke den Kindem aufeine neue Weise
vennittelt 

Aí''u'-Llóz^t

Bei den beiden oben angeftihrten Autodypen (fi-í"r.rJf-hUr) handelt es sich um
Autoren, die aus den Vemittlem eÍtstanden sind. Diesen beidcn gegeniiber stehen,.I..J
Autortwen, díe sichprimtir durch das bestímmen, was sie literarisch hervorbríngenf ..-1,, H.-
H. Ewers
Diese Alúoren haben also ihr eigenes Werk geschaffen. Sie werden danach unterschieden ,, ...
in welch unterschiedlicher Weise sie Kindheit litetari.;ch wrgcgerlrdlrlg.er. ,, H._H. Ewe.s
Es geht darum, \aie die Kindheit bei diesen Autoren dareesteilt wird.
H.JI. Ewers formulielt in der Geschichte der Kinder- und Jugenclliteratù vier AutortJ?en der
Kindheitsschdftsteller; drei von ihnen l.raben vor allem im 1g. _ 19. Jahrhundert ùberwiegt, der
vierte Typ ist ftir die Gegenwart charakteristisch:
1 ) Der Autor bringt a) die von ihm beobachtete iebenswirklichkeit seiner kindlìchen

Adrressaten zur Darstellùng oder b) ef enlwirfl in seinem Werk eine utopische Kindheit.
Im ersteÍ Fall vergegenwtutigt er eine Kindheit im prozess der Eziehung. Es handeit sich
also um 'Erziehungsgeschichten 

mit ki[drichen protagonisten'. Im nàchsten Fari wird eine'ideale Kindheit' als fefiige und vollendete Lebensperiocle dargeboten. Beide
pràsentierten Formen haben eine erzieherische Absicht und sie werden ofi miieinander
kombiniert. Der Aùtor ist in diesen FZillen zwar ein Kindheitsdichter. vor allem
fr]nk lìonien erjedoch als Erzicher.

2) Der Kinderdichter, der naive vorstellungen der Kindheit evoziert. Eine solcrre Kindheit
lvird mi1 ,,inem direklen und authentjschen poetischen Ausdruck, al,r autobiographisch
d,atgesfellt. ,,Det kindlích-naive Dichter spricJlt zumeíst yon AuJBeren Dîngen, der Nqtur,
den Tages- unrl .lahreszeiten, den Tieren u.s.w.; cloch hat er ín diese Ge?enstAn.le
unbewuft sein Inneres projíziert, dem er in ihnen begegnet. ohne es alsiolches zu
erkennen-" H.-H.Ewers
In der Gegenrvart verkórpef anr meisten dieses Modell der Kindetlyriker Josef
Guggenmos, von den Kinderepikern wàre es die Kinderschriftstelìe;in Astrid LiÍdsren. Ais
Credo dìeser Form kinderliterafischer Autorschaft sieht H._H. Ewers folpende Woie von
A. Lindgren, die sie beziiglich ihrcs SchaffeÍs sagte: ,, [ ] Man nul in-seme etgene
Kindheít .urùcksinken und sich his in die Seele hinein erinnern, v,ii tlíe llelr tlamals
aussah, v,íe sìe dllrftete und sich anfùhlre und vorùbel \an lachte und weinte, als man eiù
Kind war." fLind.gten 1963, 118. ì-lervorh. H.-H.ÌJ. Vgl.: in Ewcrs 2000]

3) Sentimentale Kiodheitsdichter. Die Kindhcit wird als ein verlorenes, nostalgisches
Paradies evozicÌ1. Solche Kindhcitsdarstellungen erscheinen oft als Genre elnes M:irchens
oder einer Tiergeschichte und Stimmungen wie Welmut, Melancholie und Weltschmerz
kommen zìtr Geltung.

4) Als einen modernen Kindheitsdìchrer der GegenwaÍ lìih't Elvers d.n 'kntischen Autor.
an, in dessen Schaffen sich die Verteidigtùrg dcr kindlichen l_ebensweise projiziert. Ewcrs
bezeichnet ilu auch a1s den 'lilerarischen 

Anwalt. des Kincìes. ln den 70. Jahren des 20.
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Jahrhrutderts, nachdem ùber die sogn. .andere 
Modeme. in der Kinder_ und Jugendliteraturdie Rede war Giehe oben), hat sich der Tlp aes 'neuen'rinderbuJàutoiriorrrt,tui"rt

(Dagnar Chidotue, Christine Nostliner, peter Harrling, Renate Wei;b ;i. ó;;;l;,".",geht es auch wie den oLen g<,n4m1sn pdmtu.. ai" ò*s"tt*g a"ì iiìàí"n". ou."inr, indem die Kinder ihr Leben reflektiercn kónnen. H._H. Ewers deirni"n .oi"t 
"n 

aoro, A,jemanden,der seine eigene Kindheit nichr ,, ... 
"", 

8".àttii;;';;;;'r"i Jrxr"n i"tt",Pro,bleme benutzt, funktionalisiet t sie nicht zur Ftuchtwetthil"E;;cn"ne, sucnt in inn"n
_-.rr.rht.T-:t, Glùch Zufriedenheit, Glaubenssichetheít u.", " U -n i*"r.Kinder beteiligen sich a1n sozialen Leben der Erwachsenen, treten i, ài" Vf"it o*Erwachsenen ein, es gibt keine .heile 

Weltp der Kinder mehr, sonJ"* ,qrrg.i, lo, *a Cfii"twerden gemensam mit den Erwachsenen erlebt. Kritische Kindheits<lichter'Íìihten sich derGesellschaff verpflichtet \)ttd ,, ... ùbernehme" dte Rottn de, miiojitri"ilrrl*r. - u.-u.Ewerc
Wobei flir die sentimentalen Schiftsleller ihl .Erinnerungsvermógen. 

wichtig war, ist demkritischen Kindheitsdichrer die .Beobachtungsgabe.am 
wìchtigstÀ. O". kirrai"l" t".". sott.i"l 

"i:lid*:l qi: Werk erzogeger ffihìcn, son,tem e. so silch ang""p.*lr* n frl"n. 
".sich mit dem kindlichen Helden identitzreren zu kó1]nen_

Das Symbolsystem'Kinder- und Jugendliteratur.

Es_gibt eine allgemeine Auffassung. dass das ,SlTbolsyslem 
Lìteratu,die Formen deruanungen und der Uenres, die Frasen des Stils, der Topik, Motivik rùrd Semantik bilden. FI._H Ewers ist mit den Meinungen àrìerer Liter.rur*irr";r";uftL, 

";;;.àià"i 
urro 

".."it"nsie folsend:
,,Uxtu; dem Slnbolsystem '(Kínder- 

unct Jugend-) Literutw. ist die Gesqmtheit derKonstruktíoksregeln und Sementiken zu ye^tehen, sov)eit síe .lie (Kîra"r:_ ina ng*a_)Litetututproduktion-, -distríbutíok und -rez"ption ,t"r"rr; 
", 

iorrl"iili"ni"lít 
"o" 

,^ 
"rrnungeschri.ebene kulturelte Tradition, die mít tler generellen tntutturoiion ^""n, oder,,enigerunbewufit angeeígnet wird, teiht/eí'e um eit1" g"ihrí"b"nr, 

"ine 
sctriytiictupliete naaition,die wiederum ín zwei/itcher Weìse Drtjsent ìst""t, i, p*tttnn i.r.*.'l,ii$ri"ít"" n"g"t*"rtund als ín -klassischen'fiierken 

giífbare mustergùltige pnaús.., H._Fl. Ewers

Im Rahm€n des Systems 'Kinder- 
und Jugendiitelatùr. existieren Festlegunger! die einennomativen Charakter haben. Solche Normen, die ùber meltere Epo"t 

"i 
io-o.t*t Of"iU"n *adìe ill'e Ciiltigkeit nicht ve"ilieren nennt Ewer",,rrok 

""porhot;;í;;;;;_;;;"'Juge ndl it eratur nor men',.

VierNormen spielen in diesem Bereich eine wichtige Rolle:
1 . Kinder- und Jugendliteratùr als didakrische Litc;ur. Es handelt sich eigentlich um dieVerknùptung von zwei Normen, weir .inerr"its 

"s 
si.h ,nl àJ v"..iii"i* i"*r"m"[".Bildung, urn den Wissenserwerb handelt, andererseits soÌl nroralische, bzw. religióseErziehung vemiuelt werden. Bis Ende dcs t S. rahlunaer.ts ftigìe .ì;';;;" 

"rv",genannten Nomen noch die Norm der .rhetorischen 
Brziehung:, vo. ufi"* orfA". C"ti",des Schuldramas.

2 Kinder- und Jugendriteratur ars kind- undjugendmgcmriBc Literatur. Es so[en mcht nur dieFiihigkeiter des Kindes als Empîingcrs des literariichen Werke. t".ti"tJi""t ì,gt ,u"ra"n,wie das spracl.rliche und das intelekiuelle Vermógen, sondem auch seine Bedùrfìtisse undInteressen.
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3. Kinder- und Jugendliteralrr aÌs vollwertige Auspr?igung von Litelatùr. Diese Erwartung hat
schon H. Wolgast in seiner Forderung eines jugendliterarischen Kunsiwerks formulied.

4. Kinder- und JugendliteratuÌ als Wiedergeburt de. Volkspoesi€. Die Gattungen und Genres
der sogn. 'Volkspoesie' als die Dichtungsart (Màrchen, Sage, Schwank, Lied, Sptuch"
Reim etc.) werden zum MaBstab der Kinder- u.rìd Jugendliteratur erklzilt.

Kind- und JugendgemziRheit; kinder- und jugendliterarische Akkolnmodation

Unter der Kiid- und JugendgemàBheit versteht H.-H. Ewers eilìe Eigenschaft der Kinder- und
Jugendliteratur, die sich einmal aÌs 'Textver$andlichkeil', das andere Mal als
'Textattraktivitàt' bostirnmt. Es handelt sich um die QÙalifiziemng eincs Textes in Bezùg auf
den kindlichen rind jugendlìchen Leser als angemessen oder passend. In seinen Ausflihrungen
befasst er siclÌ mit dem Begriff der Kind- und Jugendgem:i8heit eires lilerarischen Werks aì]f
einer a) paratextuelle4 b) splachlichen, c) fomalen und gattrurgsmii$gen, d) stofflichen und
inllaltlichen, e) thematischcn und I nomrativen Ebene.

Zu diesem Zweck definiert Ewers zuerst den Begdff kinder- und jugendliterarische
Akkommodation' als die ,,Arrpassung des Literaturangebots an den kindlichen und
jugendlichen Leser". Es handelt sichjedoch um bestimnrte DiskepanzeÍ:. ,,Eíne
Akkommodation ist t1ùt dofi erforde ích, wo zwîschen dem gegebe en lílerqrischen Angebot
und den kíndlichen undjugendlichen Lesetk Unallgemessenheít besteht, eíne Kind- uild
Jugendgenttil3heít also nícht anders denn miftels einer Abveichung rom 'nomalen

literarîschen Regelsystem zu erlangen íst. H.-H. E\ùers

/ì / Ad a) Paratextùelle AÌtommodatioq. Unler dem Begdff'Paratext' werden fitu diesen Zweck
Begriffe wie Einband, Schutzumschlag, Illustrationen etc. \'erstanden. Es handelt sich um
,,Abweíchungen von allgemeínliterarischen Konrentíonen im Be/eích des Paratexfes." H.-H.
Ewers
In dieses Umfeld werden auch solche Sachen miteinbezogen, die die Auswahl des zur
Ilerstellung eines Buches ven'ondeten Materials betirffen: Einbaùdmaterialien, Papiersote.
Letztendlich handelt es sich um typognphische Problematik.

/, . Ad b l Sprachliche Akkommodation. Es ha{delt sich in erster Linie um Einscbribkungel der
' Ausdrucksmittel, die der Autor benutzen kann. Der Begriffwird um eine stilistische

Akl<onmodatioù erweitert. Dadurch soll die sprachliche Kind- und Jugendgem?i8heit ùberall
dort herbeigefiihrt weiden, wo es allgemeinliterarische Techniken nicht gibt.

C / Ad c) Fonnale und gattungsm:iBige Akkommodation. Es handelt sich um fomaie und
strukturelle Aspekte eines Textes (2. B. im Falle epischer Texte geht es um die
Handlungsshuktur und das FigureneNemble). P m:ii betrifft dìeso Kategorio die beschÉnkte
Fassungskraft des kindlichen und teilweise auch desjugencllichen Lesers. Ein Werk muss
spezifisch strukturiert sein,tm,,.-.von Empfànger aufgenomnten und wrarbeitet werden zu
kònnen. Neben der beschrtinkten FassungskrafÍ sind dabeí die Aulmerksantkeit tmd die
Konzentratio nsfdhìgkeit zu berúcks icht i.ge n. " H.-H. Ewers
Niclìt nur die Verst:indlichkeit des literarischen Werkes, sondem auch seine Atlraktivitet
spielen eìne wichtige Rolle.

/ Ad d) Stoffliche und inhaltliche Akkommodation. l)urch Modifikationen des
,/ allgemeinliterarischeù Stoffrepedoires entstehen neue stoflliche Komplexe, bzw. bestchcnde

kònnen daduch veraindert werden. Durch Verarbeitung des Stoffes entsteht der lnlìait des
literarischen Werkes. ,,Zwìschen StoJfund Inhalt kònken sich be*Achtliche Unterschiede
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ergeben. [...J Dî.e llnterschiede nischen beiden sind [...] umso grófer, je mehr.r,ír es mit
ùbe ieferungsentstellenden bzw. unkonventionellen VerdrbeitunÍ<en zu tun huben. " H.-H.
Ewers LL,L|?"
lm allgerneinen BedarÍìAer Stoff einer besonderen Aufarbeitung, lvenn er zum I nl1 eines
kinder- undjugendliteradschen Werkes v/erden solÌ. Man spricht dann von den'Konventionen de.lnialtsgestaltung'. Eine wichtige Forderungjedoch ist, dass der kindliche
Leser den gestalteten Stoff nachvollziehen kaùì.
Ad e) Thematische Ak:kommodation. Die Begriffe'Thema' und'lnhalt' sind zwei
ùnterschiedliche Begriffe. -,Themen sind von clbstrakler, ideeler Natur und kònne desh'lb auf
unterschiedliche W eíse veranschaulichf werden. " H.-H. Ewers
Inhaltlich aihnliche Werke kònnen vom thematischen Gesichtpunlt unterschiedlich sein.
Ewe.s erw?ihnt a1s eiù passendes Beispiel einen Indianerroman, in $,elchem positivc
Charaktercigenschaften wie Tapferkeit, Mut, Askese etc. dargesteilt wetden und einen
anderen Roman desselben Genres, in dem unterschiedliche Kulturen der weiBen und der
indianischcn Bevòlkerong thematisicrt werden (Romane von Kàthe Recheis).
Ad l) Normative Akkommodation. Ein Autor hat im Grunde gencmmen zwei MÒglichlkeiten:
a) Er abstrahiert boi der Wahi der Stoffe, Inlalte ùÍd Themen davon, was er selbst bevorzugen
wtude ùnd richtet sich nach den Bedúrfnissen uÍrd lntetessen det kindlichen und jugendlichen
Leser. b) Er schreibt zwar darùber, was Kinder und Jugendliche interessieren und ansprechen
wùrde, letzJendlich vermittelt erjedoch seine seir.c Meinung. Wenn der Autor seine
Vorstellungen, seine ethischen Grundsàtze in das Wcrk nicht einflieBen làBt, sondem nur
zum Tràger einer Sichtweise det Jugendlichen wird, fthrt H.-H. E\À?els deù Begriff'Rollendichtung'ein. Derjugendliche (bzw. auch kindliche) Leser findet sich selbst bei der
Lektùfe eines solchen Werkes wieder: ..,/on einer normdtfuen .4kkommodation kann dann dÌe
Rede sein, wenn kindliche undjugendliche Sichtu)eísen ufid ll/ertungsstandpunkfe zur Spruche
gebracht verden, díe im Horizont det Allgemeínliterutur noch keine AfiikalaÍion etfafuen
haben." H.-H.Eweîs

Kinderliteratur als Alrfr ingediteratur

Die liteÍrrischen Texte wetden oÍÌ an den kindlichen Leser angepasst, vereinfacht. H.-H.
Eu,ers setzt aber kein Gleichheitszeichen zwischen das PÉdikat 'kind und jugendgemiiB' und'einfach' ein. Bei der Anpassung eines literarischen Werkes auf den kndlichen Leser handelt
es sich seiner Auffassurg nach licht um die Wahl der einfachen Stoffe, lnhalte rmd Themen,
sondem um die Auswahl solcher Stoffe, die
,, ... Jiìr Kinder und JugendlÌche, nícht abet fí.ir Erwachsene ínteressant sind. [...J Es hondelt
sích ùm eine Anpassung an oder Rùcksichtsnahme auJ den kindlichen oder jugendlíchen
Rezipìenfen in der Totalítdt seiner Fdhígkeiten oder Bedùrfnísse, seiner Vorlíeben und
Inleressen, seíner Wahrnehmungs- und Erlebnísweisen, !einer EinschaitzLmge und
Werlunge ." H.-H. Ewers

In der Geschichle der Kinder- und Jugendliteratu existieren Epochen, die Kinder und
Jugendliche als 'klejne Erwachsene' bctrachteten, wie z.B. in der Zeit der Aù{kfttuùg_ Mit
den Kindern und Jugendlichen sollte nicht einfacher gesprochen werden, sondem genauso wte
mjt den Erwachsenen - nur deutìicher, klarer und elenentarcr. Dagegen die romantische
Epoche betrachtete die Kinder und Jugcndliche als vollkomnene Wesen, nicht'un\ 

ollkommcn euqeeslatrete Frwachsene .

Die Fàhigkeit die Literatur zù verstehen wird nicht angeboren. sie muss crworben werden.
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An dieser Stelle unterscheidet Ewers_zwei passende Termini, a) den LiteratúeN/erb und b)
die 'literarische Bildung'. Unter deniést geDannten velsteht er die Fiihigkeit die literarische
Rede zu verstehen. Sie besteht aus der Aneignung der Regein von Literatur. Den Begriff'literaiische Bildung' erktirt Ewers als den ,-Pruzef der Aneígnung eíner historîsch-konkreteh
líterarischen Traditior?. " Er formuliert die ZieÌe der beiden Kompetenzen, indem er sagt:
,,Zíel des Literaturet't|,erhs wdre dann die Erlangung eíner elaborierten líterarischen
Kompetenz, ZÌel der literarin^chen Bíldung dagegen der Besitz umfangreicherer Kenntnísse
konlve[er literarischer Ttaditio en und WerÀe. " H.-H. Ewers
Bei der Aleignung kultuteller ZeicherÌsysteme kónnen zwei Arten von Regelerwerb
unterschieden werden: Zum Ersten handelt es sich um einen unbewussten Votgzurg, zurr
Zweitcn um eine bewusste Rcgelaneignung, die mcistens im Lemprozess stattfindet. Als
Beispiel kann der Spracherworb genommerì werdcn. Wobei die Muttersprache im ùúhen Alter
des Kindes beilàuhg, unbemerkt erworben witd, passiert der Fremdsprachener.werb
zielbewusst im Rahmen des SchulunteÍiclts. Diescs Mùster làsst sich auch auf den
LiteratureÌwerb alÙveîdeî'. ,, Día Literatur gehòrt zu den kulturellen Zeichensystemen, deren
Regeln zu einem Teil unbemerkt, zu eínem ant,Ieren Teil gezieh in institutíonalisierten, d.h.
zumeíst schulischen Lernproze.gsen angeeignet werden." H.-H. E ners

Mit der Erfindung der intentionalen Kinderliteratur wurden zwei Grundlinicn verfolgt, H.-H.
Ewers bezeichnet sie als Zweckc':,,... solche der a) religiòsen, der stdndisch-sozÌalen, der
moralischen oder der sachlíchen Belehrung oder auch solche der b) blolJen Llnterhaltung."
H.-H. Ewers
Gemeinsm mit Maria Lypp (deutsche Kinder- ùnd Jugeldliteraturwissenschaftlerin) stellt sich
H.-H. Ewers die Frage, aufwelche Weise, durch weÌche Besonderheiten die Kinderliteratur
das Kind in die Literatur flihrell kanù und benutzt die Antwort Maria L)?ps, die lautet: ,, Die
Kínderliteratur kann dies, \,eil sie |on den Stufen geringer KomplexituL eilifacheil Texten,
allmàhlich zu ímmer hòheren KompleîitàIsgraden leitet, weíl sie in sich einen Fortgangron
eínfacher zu konplexerer organisìerten Texten darstelh. "
[Vgl.: Llpp 1989, S.7l; in Ewers 2000, S.249]

KinderliteÌatur und Litetatu.€r\'r'erb

Genauso wie der Prozess des Sprachenverbs, so auch der des Literatuerwerbs stellt einen
ìangwierigen, aus kleinen Segmenten bestehcnden Prozess dar.
Die nàchste Frage, die nach Ewers Zu lÒsen ist, ist ob sich bei der Aneignung der literarischen
Regeln durch das Kinó ,prozessuelle Gesetzm.ifígkeifen ausmachen kònnen". H.-H. Ewers

Den Literatuwerwerb versteht Ewers als Fortschreiten von elementa.en zu komplexen
litera schen Verfalren, wobei als das Ziel d;e literarische Kompetenz angesehen wird. Diese
formuliert er als ,,... die F.ihigkeíL die Gesttzmti?irkcLten und Resuldritutcn lùerarischer
Rede zu bchcrt*hen ai. tiltt ,nrì*"n,lrliii *ircl Junn rcjai, u?nnAill-
Gàiììqftgkz-ì-ten und RegulariÍaten bey)ur\tgemacht uncl mit àen von der poetoÌogischen
Tradition dafùr bereitgestellten Tetmíní benannt werden kónnen."
lvgl.: Ervers 2000, S.2501

Beim Literaturerwerb spielt cine wichtige Rolle das Angebot an passender kindlicher Lekîùre.
Im Prozess dcs Literaturcrwcrbs werden aufdcn verschiedeoen literarischen Ebenen diverse
literadsche Techùiken geltend gemacht. Ès wird vorn Einfachel1 zum Komplexcn
fortgesclùitten- Eine wichtigc Rollep spielen dje Menge, die Lànge und die Anzahl der
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einzelnen Glieder, die die Komplexitait der literarischen Mitteilung bilden. Hier îormuliert H.-
H. Ewers eine Definitlor': ,Qie Einfdchheií \ton Kinderlíte: atur ísf ctuf ganz Nordergrùndige
ll/eise auch eike Frage der Lcinge, des Llnfangs, dcr Ùber."r'haubarkeiÌ ihrer Texte." H.-H.
Ewers
[Vgl.: Ewers 2000, 5. 252]

z"i1I"'LJ
Bei der Erziihlweise unterscheidet Ewers das sogn. eiÍstràngige und mehrsf:ingige Erz:ihlen: '

,,Díe mehrstràhgige Erz.ihlung ist nur die aufeine besondere, und d.h. auch: komplízíertere
I;l/eise datgebo lene mehrphasige Geschichle." H.-H. Ewers
Der Schwierigkeitsgrad der Erzlihlung kann dadurch erhòht weideù, wenn anstatt
chronologischer Erziihlweise das retrospektive Erz?ihlen. bzw. das Erz:ihlen in Zeitsprùngen
oder die epische Montage auftreteìi-
VomEillachen zum Komplexen kann auch bei der Figùrengestaltung vorgegangen werden,
wenn der T iger der Aktion (der Protagonist), durch ein àuBerliches Merkmai zu einer
charaktedstischen Gestalt wird. Wenn eine solche Figur bestimmte Charaktereigenschaften
verkòrpert, wird sie zu einem literarischen Typus. Hier spricht Ewers von der'Figurenrede :
.,Dirckte Rede dùrÍe gen.rell eínfacher, daweníger mí elbar als indireke Rede setu.
Bezúglích der Wedergabe ínnerer Rede, Gednnken, Assoziltio ek etc. dÌirfte sichvohl díe
folgende Sequenz ergeben: innere direlde Rede, ínnere indirekte Rede, Gedankenbericht,
erl ehte Rede." H.-H. Ewers

Der Erwerb literarischer Kompetenz findet paralell aufmehreren Lemfeldern statt. Das Kind
eignet sich aufjedem diesea Lenfelder zue$t die elementaÌen Techniken an und konmt
allmàhlich zu komplexeren Tecbaiken. Bezugsprurkte sind die Entwicklungsstadien det
Sprach- und der Ìntellìgenzentwicklung. H.-H. E$'ers móchte klfte|^, ,-welche sprachlichen
und kognítfien FAhigkeítenjeweíls etfolde ích sind, um eine bestimute literarische
Gestaltungsweíse adàquat rcalisieren zu kinnen. "
[Vgì.: Ewers 2000, S.255]

Von der mùndlichen Dichtung zur SchriftliteratLrr

Das Kind macht seine ersten Efafulrngen im Ralunen der Familie oder der peer-group mit der
mi.indlich ùberliefefien Literatur, es haÌìdelt sich also um einen Prozess von der 'Oralil?it zur
Líteranti\t'i ,,Ehe Kinder in der Regel mit sechs Jahren beginnen, Lesen und Schreíben zu
lernen, haben sie sich bercits einen relath) groJlen Bestandyon zum Teil sehr komplexen
poetíschen Schetuata, Gattungsmùsfern und Aussageveisen angeergrel. H.-H. Ewers
Es handelt sich also €inerseits z.B. um den Gesatg, andererseits um das Bùch. Ewels meint,
dass das Kind zunàchst gar nicht die Litcratur erwirbt, sondern die miindliche Dichtuúg bzw.
Poesie: ,,Erworbenwird zunàchst eín anderes kulturelles'l,eichensysÍem, nàmlích (mùndliche)
Dichtung: erst in einen z eìten Schritt gelangt dunn das kulturelle Zeichensysten -Litetu)tur'

zur Aneignung." H.-H. Ewers
Beide gegcnùbergestellten Zeichensystcme, nàmlich 'Dichtung und'Literatur' úbersclmeiden
sich und veÉchn'ìelzen miteinander: ,,Scft/ly'literatur erscheint anJànglich, soweít es sích un1
Dichtu g handelt, generell als blo./le Aufzeichnung mùndlicher poetíscher úberlieferungen -
man denke hier nur an die Verschríftlíchung der grolen ndtionalen Epen. [...] Zahlreiche
heute noch lebendigen Unlerg.Ítungen .let. Lyríh der Epik - Erzàhlgaftungen \ ie
bei,epielsu,eise das Mtirchen, die SaÍ:e, díe Legende, die Anekdote, der Witz, der Schwank, die
Novelle - und der Dramatík haben sích unter Bedingungen reiner Múndlichkeit, t olaten
hzw. Gedachhiskultltren also, herausgebildel. " lVgÌ.: Ervers 2000,S.257-8]
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Die Gattung wie der Roman hat sich neben den haditionellen oralpoetischen
Darstellungsformen als eine ursprúnglich schriftliterarische Darstellungsform entwickelt.

Die Kinderliteratur ist nicht nur Einstiegs- sondem auch ,, ... (hergangslíteratur in medialer
Hínsicht - eine Literctur namlích, die in Rechnung stelh, daJl íhre Leser aus der llelt der
mùndlichen Dichtung kommen und díe (Buch)LiteraÍar als Neuland betreten." [Vgl.: Ewers
)000.  s.2581
Der Ùbergang von Oralitàt zur Literaritiit geschieht nicht abrupl, sondem allmziblich, auf der
Basis zwei ungleicher Partner. Wobei der Etwachsene Mlglied der SchiftLultur ist, gehórt
das Kind deÌ Gedàchtniskultur. H.-H. Ervers unterscheidet in diesem Zusammenhang vier
Stufèn der lyrischen u,rd erzÌihlerischen Komnunikation:
'1. ReLn ùiindLrche poetische Kommuntation. (Der ErwachseDe tràgt dem Kiùd z.B. ein

Gedicht vor, das er selbst irgendwo gelìòf hat.)
2. Der Erwachsene erzfilt ein Gedicht, bzw. eine Geschichte, die er zuvor einer schrifllichen

Ouelle entnonmen hat.
3. Vorlesesituation. Der Erwachsene liest ein Gedicht, bzr,v. eine Geschichte vot, es handelt

sich also um die schiftliche Ouelle der KonìmunìkationssituatioÍ.
4. Schrift- bzw. buchliterarische Kommunikation. Ein Kind liest selbst ein Gedicht bzw. eine

Geschichte ohne physische Anwesenleit des literarischen Kommunikationspartners. IÌn
Rahmen dieser Stìlfe werden noch zwei Situationen unterschieden: Lautes und stilles
Lesen.

Die Kinderliteratur berùcksichtigt immer den Fakt, dass ihre Leserschaft (Kinder) mit
miindlicher Dichtung verhaut ist. Es wird ùber die 'orale Stilistik' der gegenwiirtigen
kinderliterarischen Texte gesprochen. Der kiÍderliterarische Text ist múndlich realisierbar.
gùt hÒrbar, kann also mùndlich leicht nacherzàhlt werden. Das bei der Buchlekttire einsam
entlassene Kind kaDn sich in dle -,qltuetraute mùndliche Erzàhlsitudtion zumindest
p hantas ie mdrSi g zurùc kve r s etz en."
[Vgl.: Ewers 2000, S.263]

Heutzutage spdcht man úber das sogn. Medienzeitalter (Einfluss des Fernsehens, der
Computerspiele, des Videorecorders etc.). Die Schriftliteratùr als Medium hat ibre einstige
ausschlieBliche Position verloren, weil die V/erke der Kinder- und Jugendliteratur meistens als
Verfilmungen zur Verffigung stehen: ,,Der Einstíeg ín dîe Schriftlíteratur íst ím
Medienzeitaller leichter geùorden, dafùl aber ín gleíchem MaJle auch reízloser, d.h.
schu,íeríget zu motirieren. [Vgl.: Ewers 1998; in Ewers 2000, S. 2651
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