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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное методическое пособие предназначено для студентов гу
манитарных вузов, изучающих немецкий язык как первый или второй 
иностранный язык, а также для преподавателей немецкого языка.

Предложенные задания позволяют установить степень сформиро
ванное™ у студентов навыков аудирования, а также навыков устной ре
чи при обсуждении просмотренных фильмов.

В пособии представлены 8 фильмов “Yasemin”, “Lotte in Wei
mar”, “Die Feuerzangenbowle”, “Die Zlircher Verlobung“, “Schwarzfahrer“, 
„Fruhlmgssmfonie“, „Good bye, Lenin“, „Jenseits der Stille‘\

На основе предложенных заданий со студентами можно провести 
дискуссии по темам: «Параллельные миры» -  что это такое?», «Пробле
мы интеграции иностранцев в Германии», «Свадебные обряды разных 
народов», «Первая любовь -  единственная любовь?», «Каким должен 
быть идеальный учитель?», «Каким должен быть университет будуще
го?», «Что принесло объединение Германии восточным и западным 
немцам?», «Важно ли для Вас мнение родителей при выборе профес
сии?», «Роль музы в жизни творческих деятелей».
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Filme im Unterricht- Sehen(d) lernesi
„Nie hat es eine Zeit gegeben, in der Menschen so vielen Bildem -  vi- 

suellen Reizen — ausgesetzt waren, wie heute. Kino, Fernsehen, Werbeplakate 
imd das Internet sind die Hauptvermittler dieser Bilderflut. Unser Gehim ist 
somit st&ndig beschaffigt, diese Bilder zu sortieren imd zu selektieren. Unser 
Gehim nimmt trotz oder gerade wegen dieser standigen Reiziiberflutung nur 
neue imd interessante Dinge auf, um sie als Wissen zu speichem. Auch im 
Unterricht gewinnen wir durch eine interessante Unterrichtsgestaltung die 
Aufmerksamkeit der Lemenden, denn ,nur was wir mit den Augen fixieren 
oder mit den Ohren fokussieren, hat eine Chance konzeptueil und bewusst zu 
Wissen verarbeitet zu werden. Mit dem Aufmerken beginnt das Merken 
(Assmann in: Ballstaedt, S.4).’

Oftmals schauen wir uns ein Bild nur sehr kurz an, und fuhlen uns be- 
reits im Bilde. Kiare Aufgabenstellungen und Zielorientierung ftihren dazu, 
dass die Lemenden die Kompetenzen entwickeln, die sie brauchen, um die 
Sprache der Bilder zu dekodieren. Erst beim genaueren Hinschauen entde- 
cken sie Details, zusatzliche Bedeutungen und ffintergninde.

Diese Innenbehalten und Entschleunigen ist eine wichtige Fahigkeit, 
die in einem lemerzentrierten Unterricht mit Bildmedien erworben wird.u 
[1:6]

„Wie konnen wir unseren mit Visueilem bereits tibersattigen Lemerin- 
nen und Lemem den kritischen Umgang mit Filmmaterial schmackhafi ma-
chen?

Ganz im Sinne der aktuellen, konstruktivistisch ausgerichteten Lem- 
theorien, verknupfen wir alles, was wir sehen, h5ren oder fuhlen, zunachst 
mit unseren eigenen Erfahrungen. ?Was den Menschen umtreibt, sind nicht 
Fakten und Daten, sondem Gefuhle, Geschichten und vor a Hern andere Men
schen. ’ (Spitzer, S .160)

Dies ist der groBe Schatz, den Filme in den Unterricht transportieren, 
denn sie erzahlen von Menschen und sie erzShlen Geschichten. Wenn diese 
Geschichten mit den Erfahrungen der Lemenden korrespondieren oder kolli- 
dieren, ist dies ein wahrer Fundus fur authentische Sprechanlasse: Die Ler- 
nenden sprechen liber Geschichten und СеШЫе oder besser gesagt: tiber ihre 
Geschichten und ihre Gefuhle.4‘[l:7]

„Uberlegen Sie zunachst, welcher Film, welche Filmsequenz zum Un- 
terrichtsthema passt. Je nach Unterrichtsziel, Niveau der Lerngruppe, techni- 
schen M6glichkeiten und zeitlichem Rah men konnen Sie die gewunschten 
Ubungen und Aufgaben auswahlen bzw. selbst entwickeln. Die Lange der 
einzelnen Sequenz sollte 10» 15 Minuten nicht uberschreiten, um eine optima- 
le Aufmerksamkeit zu sichem.44 [1:10]
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1. „Yasemina
Den Film „Yasemin64 (1988) von Hark В ohm nennt man bereits einen 

deutschen Jugendfilmklassiker.
Die Arbeit an diesem Film beginne ich mit dem Xitel: die Studenten 

йиВет ihre Me inungen, womit sie das Wort ,,Yasemin“ assoziieren, iiberset- 
zen das Wort ins Russische, auBem ihre Vermutungen, worum es in diesem 
Film gehen k6nnte.

Den Film sehen wir in vier Sequenzen. Nach jeder Sequenz stelle ich 
an die Studenten eine Frage: Wie geht die Geschichte weiter?

In der ersten Sequenz machen die Lemenden Bekanntschaft mit den 
handelnden Personen. Die Studenten beantworten die Fragen: Wo sehen wir 
die Helden zum ersten Mai? Wo spielt die Handiung? Was machen die Eltern 
von Yasemin? Welche Unterschiede im deutschen und im tiirkischen Alltag 
kann man im Film bemerken? Wie verbringen die Jugendlichen ihre Freizeit? 
Was macht Yasemin, von weichem Beruf Mumt sie?

Die zweite Sequenz ist der tiirkischen Hochzeit gewidmet, die in 
Deutschland gefeiert wird und wir beobachten sie mit den Augen von Jan, der 
ohne Einladung zu dieser Feier gekommen ist.

Nach dieser Sequenz beschreiben die Studenten diesen Brauch -  eine 
turkische Hochzeit, dann lesen sie einen Text „Die deutsche Hochzeit46 aus 
der Zeitschrift „Der Weg“[2] ttber eine deutsche Hochzeit und erzahlen dar- 
tiber. AnschlieBend berichten sie aus eigener Erfahrung, wie man die Hoch
zeit in den kirgisischen und russischen Familien feiert, vielleicht auch in 
dunganischen, usbekischen, koreanischen Familien, sollte die Gruppe multi
national sein. Sie vergleichen dabei, wie dieser schone Brauch bei verschie- 
denen Volkem gefeiert wird.

Die dritte Sequenz ist der Entwicklung der romantischen Beziehungen 
zwischen Yasemin und Jan gewidmet. Ich versuche die Studenten darauf 
aufmerksam zu machen, dass Jan sich Muhe gibt, die Kultur des anderen 
Volkes, in diesem Fall des tiirkischen Volkes, besser zu verstehen. Er f&ngt 
sogar an, die turkische Sprache zu lemen.

Es ist, meiner Meinung nach, sehr wichtig, dass nicht nur die Aussied- 
ler, Auswanderer und Gastarbeiter sich in dem anderen Land in der anderen 
Kultur, in diesem Fall in der deutschen Kultur, integrieren miissen, sondem 
auch die Deutschen sollten tolerant sein und Interesse an den aus!andisehen 
Mitbtirgem die mit ihnen leben, haben, damit es eine Gesellschaft wird und 
nicht zwei parallele, die, sich ohne aneinander zu begegnen, existieren.

Die vierte Episode ist die dramatischste im Film -  die Prtigelei Jans 
mit dem Vetter von Yasemin, der Versuch ihres Vaters das Madchen in die 
Tlirkei zu bringen, die Selbstmorddrohung von Yasemin im Flughafen, sollte 
der Vater ihr nicht erlauben mit Jan zu gehen und in Deutschland zu bleiben.
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Nach dieser Sequenz spreche ich mit den Studenten liber den Konflikt 
zwischen den einzelnen Generationen, iiber die Rechte und Pflichten der Kin
der und der Eltem, tiber den Einfluss anderer Kulturen auf die Entwicklung 
der Beziehungen zwischen den Freunden und den Fami 1 ienmitgliedem.

Nach dem Film diskutieren die Studenten die Probleme der intematio 
nalen Ehen. Sie lesen den Artikel aus dem Lehrwerk ,,em neu“, Hauptkurs, 
Arbeitsbuch tiber diesen Film:

„Jan hat sich in Yasemin verliebt. Eigentlich nichts Besonderes. Doch 
schnell gibt es riesige, scheinbar unlosbare Probleme fur die beiden, denn Ya
semin ist Turkin. Ihr Vater wacht eifersuchtig tiber die bedrohte Ehre seiner 
Tochter und macht ihr das Leben zur Holle...

Yasemin ist die 17-jahrige Tochter eines tiirkischen Gemusehandlers 
in Hamburg-Altona. Jan ist Judo-Fan und Student. Die Annaherungsversuche 
des jungen Mannes wehrt Yasemin zunadist ab, weil sie vermutet, dass Jan 
sie lediglich einer Wette wegen erobem will. Aus dem anfanglichen Spiel 
entwickelt sich aber schnell eine emsthafte Beziehung. Und Yasemin be- 
kommt plotzlich zu sptiren, was ihr fniher vollig nebensachlich war: Sie ist 
Turkin. Ihr liebevoller Vater verwandelt sich in einen Despoten, der eifer- 
siichtig iiber die Ehre seiner Tochter wacht. Die Manner der Familie fassen 
einen Plan: Yasemin soli in die TUrkei geschafft werden, denn nur da ist sie 
vor dem Deutschen sicher. Als Jan von den Absichten ihres Vaters erfahrt, 
beschlieflt er, Yasemin vor ihrem Schicksal zu bewahren. Gemeinsam fliich- 
ten sie mit Jans Motorrad.

Der Film nimmt die Perspektive der tiirkischen Familie ein und zeigt 
differenziert die Generationskonflikte und Anpassungsprozesse.“ [3:100] 

Dann lesen die Studenten Zeitungsartikel zu diesem Film:
„Mit den Mitteln des Unterrichtskinos, die auch einem jungen Publi- 

kum den Zugang zum Thema ermoglichen, wird unaufdringlich fur ein neues 
Verstandnis zwischen Deutschen und TUrken, besonders den Tiirken in der 
zweiten und dritten Generation, geworben“[3:100].

Zum Schluss suchen die Studenten die Informationen iiber den Film 
im Internet, sie lesen auch tiber die Darsteller des Films und iiber den Regis- 
seur Hark Bohm:

Im Folgenden ein Beispiel aus Wikipedia:
„Yasemin ist ein mehrfach ausgezeichneter deutscher Spielfilm aus 

dem Jahr 1988 von Hark Bohm mit Ay§e Romey und Uwe Bohm in den 
Hauptrollen. Er gilt als moderner Klassiker des Kinder- und Jugendfilms“.
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Entstehung
Dem Schreiben und Inszenieren des Films gingen unmfangreiche Re- 

cherchen des Filmemachers Bohm voraus. Er sprach mit turkischen Familien 
in Deutschland, nahin an ihren Festen teil und studierte ausfuhrlich den Kon- 
flikt dieser „Gratwanderer zwischen zwei Kulturen“ (Liidecke), um die Ttir- 
ken in dem Film m6glichst differenziert zeichnen zu konnen.

Inhalt
Der Film macht deutlich, dass dort, wo so unterschiedliche Kulturkrei- 

se wie der deutsche und der turkische aufeinander stofien, selbst perfekte 
Sprachkenntnisse zwecklos sein konnen, solange die Bemtihung um gegensei- 
tiges interkulturelles Verstehen ausbleibt. Erz&hlt wird die Liebesgeschichte 
zwischen der 17-jahrigen Yasemin, Tochter eines turkischen Irnmigranten in 
Deutschland, und Jan, einem ein lockeres Leben pflegenden 20-jahrigen Stu
denten aus Hamburg-Altona. Im Leben der Gymnasiastin hatte ihre nationale 
Herkunft zuvor nie eine besondere Rolle gespieit Durch die naive, aber bald 
emst werdende Beziehung zwischen der fleiBigen Schtilerin und dem ein lo
ckeres Leben pflegenden Studenten muss sie, als diese ihrer Familie nicht 
verborgen bleibt, ihre turkische Herkunft erstmals in fiir sie unerfreulicher 
Weise zur Kenntnis nehmen. Besonders der Vater, der GemttseMndler Yusuf, 
kann die Beziehungen der Liebenden nicht mit seinen seinerzeit miteinge- 
wanderten Normvorstellungen vereinbaren: Bald plant er, das in Deutschland 
geborene und aufgewachsene Kind in die Tiirkei zu schaffen, um die Bezie
hung mit dem Deutschen zu unterbinden. Yasemin und Jan reagieren mit 
F!ucht.[4]

Hark Bohm (*18. Mai 1939 in Hambum-Othmarschen) ist ein deut- 
scher Schauspieler, Drehbuchautor, Filmregisseur, Produzent und emeritierter 
Professor fur Film am Institut fiir Theater, Musiktheater und Film der Univer- 
sitat Hamburg.

Leben
Nach dem Abitur 1959 absolvierte Bohm ein Studium der Rechtswis- 

senschaften. Sein juristisches Referendariat in Munchen brach Hark Bohm 
1969 ab und engagierte sich nun ganz fiir die Filmkunst. Er war Darsteller in 
einigen Fassbinder-Filmen. Dort setzte ihn Fassbinder vorzugsweise fur pe- 
dantische und autoritare Rollen ein.

1971 grundete Hark Bohm mit anderen Autorenfilmem des Neuen 
Deutschen Films den Filmverlag der Autoren. In den Folgejahren war er Re- 
gisseur und Autor von einigen Kurzfllmen, bevor er dann mit Tschetan, der 
Indianerjimge einen preisgekrdnten Spielfilm drehte. Es folgten diverse Fil
me, die vor allem sozialkritisch verstanden werden wollen.
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Hark Bohm ist auch bekannt ais Mitbegrunder des Hamburger Filmbu- 
ros (1979). Im selben Jahr initiiert er auch das Fiimfest Hamburg zusammen 
mit Werner Herzog, Volker Schlondorff und Wim Wenders mit der so ge- 
nannten Hamburger Erkl£rung. 1993 grundete er das Filmstudium Hamburg 
an der Universitat Hamburg -  wo er auch seit 1992 eine Professur innehatte - , 
das 2004 in die Hamburg Media School integriert wurde.

Er ist der Bruder des Schauspielers Marquard Bohm und Adoptivvater 
des Schauspielers Uwe Bohm, der in einigen seiner Filme bereits als Jugend- 
licher Hauptrollen spielte, meist noch unter seinem eigentlichen Narnen Uwe 
Enkelmann.[5]

Filmdaten

Deutscher Titel: Yasemin

Originaltitel: Yasemin

Produktionsland: Deutschland

Erscheinungsjahr: 1988

Lange (PAL-DVD): 89 Minuten

Originalsprache: Deutsch

Altersfreigabe: FSK 12

Stab

Regie: Hark Bohm

Drehbuch: Hark Bohm

Produktion: Hark Bohm

Musik: Jens Peter Ostendorf

Kamera: Slawomir Idziak

Schnitt: Moune Barius

Besetztuig

© Ay§e Romey: Yasemin
•  Uwe Bohm: Jan
•  §ener §en: Vater Yusuf 
® Ilium Emirli: Dursun
•  Emine Sevgi Ozdamar: Mutter Dilber 
® Toto Karaca: Tante Zeynep
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•  Sebnem Seldun: Nesrin
•  Nurse! K6se: Emine
•  Katharina Lehmann: Susanne
•  Nedim Hazar: Hass an
•  Corinna Harfouch: Frau Rathjens

Nach der Recherche zum Film im Internet fiillen die Studenten die 
folgende Tabelle aus: [6:60]:

Modell zur subjektiven Filmbewertung
Kreuzen Sie die Argumente an, die Ihrer Meinung entsprechen. For- 
mulieren Sie in ganzen Satzen.
Der Film hat mir (nicht) gefallen, w eil... (
[ ] Die Hauptperson/en ist/sind (nicht) uberzeugend.
[ ] Die Filmschauspieler haben (nicht) gut gespielt.
[ ] Die Handlung ist (nicht) realistisch; das konnte auch (kaum) in der 
Wirklichkeit passieren.
[ ] Der Film ist primitiv.
[ ] Der Film bringt zu viele Klischees.
[ ] Die Handlung ist (nicht) spannend.
[ ] Der Film ist langweilig.
[ ] Ich habe (nicht) oft gelacht.
[ ] Ich verstehe die Probleme der Hauptperson/en (nicht).
[ ] Durch den Film habe ich etwas (nichts) gelemt 
[ ] Durch den Film habe ich iiber etwas (nichts) nachgedacht.
[ ] Der Film war mir zu schwer. _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zum Schluss diskutieren die Studenten das Thema: „Was ist das -  pa
rallel Welten?“ Man kann die Schlussfolgerung ziehen, dass „die Situation 
der in Deutschland lebenden Muslime ist ein Leben in und mit unterschiedli- 
chen Kulturen. Was fiir einen als Begrenzung erscheint, driickt der andere als 
Befreiung aus, und umgekehrt. In einer Gesellschaft mit verschiedenen Kultu
ren zu leben, verlangt von alien, Vorurteile durch Neugier und Offenheit zu 
ersetzen. Ohne Respekt vor Andersdenken ist eine Verst&ndigung und die 
Begegnung mit dem anderen, dem Fremden, nicht m6glich.“[45: 18]

Dann diskutieren die Studenten die Themen „Die Rolle des Hochzeits- 
brauches im Leben verschiedener V6lker“, „Die erste Liebe fiir das ganze Le
ben -  ware das moglich?“
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In einer kreativen Gruppe kann man den Studenten vorschlagen, „ihre 
Reaktion auf den Film durch das Malen eines Bildes auszudriicken. Diese 
Bilder, die voraussiehtlich Szenen aus dem Film aufgreifen, werden entspre- 
chend der Chronologie des Films in der Klasse aufgeMngt.“ [7:26]

2. „Lotte in Weimar“
Der Film „Lotte in Weimar“ ist sehr kompliziert. Wir sehen diesen 

Film im 5. Studienjahr, im 9. Semester, wenn wir das Thema „Kunst und Li- 
teratur“ besprechen.

Im Film sind viele Monologe, wenig Ereignisse, an die unsere Jugend- 
lichen aus anderen Filmen gewohnt sind, und so das von den Filmen erwar- 
ten. Aber ich glaube, diese Verfilmung des schonen Werkes von Thomas 
Mann mit der wunderbaren Musik von Mahler -  vielleicht auch nur in Einzel- 
teilen -  sollte man unbedingt mit den Studenten bearbeiten. Die Werke vom 
Nobelpreistrager Thomas Mann sind schon zu Klassikern geworden und die
ses Werk beschreibt die romantische Beziehung des jungen Goethe mit Char
lotte Buff wahrend dessen Tatigkeit als Praktikant in Wetzlar von Mai bis 
September 1772. Von diesen Tagen konnen wir im Goethes Briefroman „Die 
Leiden des jungen Werthers” lesen. Dieser Roman ist in Teilen auch als auto- 
biograflsch zu betrachten. Der Film „Lotta in Weimar“ ist dem Treffen von 
Lotte und Goethe nach 44 Jahren im September 1816 gewidmet.

„Als geeigneten Einstieg in das Thema Traum -  oder Phantasiereise 
bietet es sich an, mit den Kindern selbst eine Phantasiereise zu ,untemehmen‘ 
und anschlieBend iiber Geflihle, Gedanken und Erlebnisse zu sprechen, die sie 
wahrend der Reise hatten“.[7: 20]

Deshalb schlage ich den Studenten vor dem Film vor, eine Phantasie
reise in die Orte zu machen, wo sie schon einmal vielleicht verliebt waren. 
Wie waren ihre Gefuhle, Gedanken und Erlebnisse damals? Wie sind ihre Ge- 
fiihle zu jenen Ereignissen jetzt? Wtirden sie tiberhaupt eine solche Reise in 
Wirkiichkeit untemehmen?

Vor dem Film lesen sie die Auszuge aus dem Buch von Astrid Seele 
„Frauen um Goethe“:

„In Weimar lebte seit 1791 Amalie -  die Schwester von Lotte, die mit 
Cornelius Ridel verheiratet ist. Schon 1812 hatte Lotte an Amalie von ihrem 
Wunsch geschrieben, die Schwester wieder zu sehen, und hatte auch nicht 
versaumt hinzufugen: , Wenn Du Goethe siehst, so versichere ihm mein An- 
denken, und wie mich die Erzahlungen aus seinem Leben interessieren, da ich 
so manches davon wie und viele Menschen kenne.‘ Doch erst 1816, nachdem 
durch die endgultige Niederlage Napoleons die Leidenszeit Hannovers vorbei 
ist, kann Lotte sich auf den Weg nach Weimar machen.
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Der Besuch bei ihren Verwandten, bei denen sie sich im Septem- 
ber/Oktober etwa einen Monat aufliait, steht hierbei durchaus im Vorder- 
grund. Dennoch ist Lotte an einem Wiedersehen mit Goethe sehr interessiert 
und wird von diesem, sobald er von ihrer Anwesenheit erfahrt, auch in der 
Tat schon in den ersten Tagen ihres Aufenthaltes zusanimen mit ihrer Tochter 
Clara und den Weimarer Verwandten zum Mittagessen eingeladen, Uber die- 
se Begegnung am 25, September notiert Goethe lakonisch in seinem Tage- 
buch „Mittag Riedels und Mad. Kastner von Hannover“, und Thomas Mann 
setzt ihr in „Lotte in Weimar“ ein literarisches Denkrnal, es existieren aber 
auch Berichte von Lotte und Clara, die unabhangig voneinander an August 
Kastner in Hannover gesandt werden. Man darf, wenn man diese Berichte 
liest, nicht vergessen, dass Goethe seit wenigen Monaten Witwer war.“ 
[8: 49-50]

Die Studenten lesen auch Informationen uber den Film im Internet:
„Die geistreiche und charmante Verfilmung des Thomas Mann- 

Romans: ein DEFA-Klassiker mit der brillanten Lilli palmer als Lotte, Sep
tember 1816: Weimars High Society fiebert der Begegnung des Jahres entge- 
gen. Hofratin Charlotte Kastner ist in der Stadt und m6chte ihre Jugendliebe 
wieder sehen: kein geringerer als Goethe, der sie mit »Die Leiden des jungen 
Weithers« einst unsterblich gemacht hatte. Doch das Treffen verlauft anders 
als erwartet... Mit: Martin Hellberg, Katharina Thalbach, Rolf Ludwig u.v.a. 
Sprache: Deutsch. Extras: Biografien, Bildergalerie, Dokumentation, Berichte
u.a.“ [9]

Dann sehen wir den ersten Auszug ~ den Filmanfang, der der Ankunft 
Sharlotte Kastner, geborene Buff, mit ihrer Tochter in Weimar im September 
1816 gewidmet ist. Sie wollen die Verwandten besuchen und Frau Kastner 
mochte auch Goethe ihre Tochter Clara vorstellen. Sie hat Goethe 44 Jahre 
nicht gesehen. Im Film sehen wir die Aufregung der Weimarer, als sie erfah- 
ren haben, dass „dieselbe Lotteu in Weimar angekommen ist.

Die Studenten sind daran interessiert, wer dieses Madchen ist, das so 
dem Goethe gefallen hat? Und sie lesen weiter die Ausziige aus dem Buch 
von S. Seele: „Charlotte Buff, die am 11. Januar 1753 in Wetzlar als zweite 
Tochter des Deutschordensamtmannes Heinrich Adam Buff und seiner Frau 
Magdalene Ernestine geboren wurde, hatte schon im Alter von achtzehn Jah- 
ren lemen mussen, schwere Verantwortung zu tragen. Ihre Mutter, von Zeit- 
genossen stets tiberschwanglich gepriesen als das Urbild einer guten Mutter 
und Hausfrau und unter dem Namen „die Frau mit vielen schonen Kindem“ 
bekannt (Lotte hatte neben ihrer alteren Schwester noch zehn jUngere Ge- 
schwister), war 1771 gestorben. Von nun an stand Lotte dem groBen Haushalt 
vor und versorgte die Geschwisterschar im „Deutschen Haus“.[8,30]
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Wir lesen auch den beruhmten Brief vom 16. Juni aus Goethes Brief- 
roman „Die Leiden des jungen Werthers44, in dem er erzahlt, wie er Lotte zum 
ersten Mai gesehen hat: „...und da ich die vorliegenden Treppen hinaufge- 
stiegen war und in die Ttir trat, fiel mir das reizendste Schauspiel in die Au- 
gen, das ich je gesehen habe. In dem Vorsaale wimmerten sechs Kinder, von 
elf zu zwei Jahren, um ein Mad с hen von schoner Gestalt, mittlerer Grofie, die 
ein simples weiBes Kleid mit blassroten Schleifen an Ann und Brust, anhatte. 
Sie hielt ein schwarzes Brot und schnitt ihren Kleinen ringsherum jedem sein 
Stuck nach Proportion ihres Alters und Appetits ab, gab’s jedem mit solcher 
Freundlichkeit, und jedes mfte so ungekiinstelt sein: Danke!44 [10: 29]

Und wieder aus dem Buch von S. Seele tiber das erste Wiedersehen 
von Goethe und Lotte: „Kennen gelemt hatten Goethe und Lotte einander am
9. Juni 1772 auf einem Ball in Volpertshausen bei Wetzlar, der durch die 
Schilderung im , Werther’ -Brief vom 16. Juni weltliterarische Beriihmtheit 
eriangte. Goethe hatte Lotte zu diesem Ball abgeholt, da Kastner aus berufli- 
chen Grilnden erst einige Stunden spater nachkommen konnte. Da er nicht 
wissen konnte, dass Lotte nicht mehr frei war, erkundigte er sich tags darauf 
im Deutschen Haus nach Lottes befmden, und an jenem Tag mag sich die in 
Goethes , Werther’ -  Roman geschilderte und in Malerei und Kupferstich 
vielfach verewigte Szene abgespielt haben, in der Lotte ihren Geschwistem 
das Brot schneidet Jedenfalls war Goethe von nun an nahezu taglicher und 
gem gesehener Gast im Deutschen Haus, machte ausgedehnte Spaziergange 
mit Lotte, etwa in den nahe gelegenen Ort Garbenheim, half ihr beim Obst- 
pfliicken und Bohnenschneiden und empfand bald auch herzliche Freund- 
schaft zu Lottes Brautigam. Auch Lottes Vater, der Amtmann Heinrich Buff, 
ein deffiger Charakter, der noch im hohen Alter einen Bauem ohrfeigte, der 
mit der Pfeife im Mund sein Zimmer betrat, schatzte den jungen Rechtsprak- 
tikanten, der mit den Kindem hemmtobte und das muntere Familienleben im 
Deutschen Haus genoss.44 [8: 34-35]

Die Studenten beschreiben die Bilder verschiedener Maler, die die be- 
ruhrende Szene, in der Lotte den kleinen Geschwistem Brot schneidet, in Bil- 
dern ferstgehalten haben:

„Das Bild zeigt eine Szene aus Goethes erstem Roman ,Die Leiden 
des jungen Werthers’, der ihn iiber Nacht benihmt machte. Werther, der Ro- 
manheld, berichtet seinem Freund Wilhelm in Briefen von seiner ungliickli- 
chen Liebe zu Lotte. Er hat sie auf einem Ball kennen gelernt und sich sofort 
in sie verliebt. Aber Lotte ist mit Werthers Freund Albert verlobt, der oft auf 
Reisen ist. Werther besucht Lotte gem. Sie ist schon und alle bewundem sie, 
weil sie sich liebevoll um ihre acht jiingeren Geschwister kummert. Lottes 
Mutter ist tot. Lotte hat Sympathien fiir Werther, aber sie liebt ihren Verlob- 
ten Albert. Weil sie ihn heiratet, endet Werthers Liebe tragisch.44 [11: 29]
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Dann lesen die Studenten weitere Informationen (Iber den Film aus 
dem Internet:

„In Egon Gunthers fiimischer Adaptation des Mannschen Goethe- 
Romans bleibt der Dichter tiber lange Zeit ein Phantom. Oberhofratin Char
lotte Kestner, geb. Buff, wird verkorpert von Lilli Palmer, die der hervorra- 
genden Besetzung mit Rolf Ludwig [als Kellner Mager], Jutta Hoffmann 
[Adele Schopenhauer], Katharina Thalbach und Martin Hellberg ein besonde- 
res Glanzlicht verleiht. Die nicht mehr ganz junge, international gefeierte 
Mimin spielt sich selbst64 [9]

Danach sehen wir uns die zweite Episode aus dem Film an, die den Er- 
innerungen von Lotte gewidmet ist und zwar ihrem ersten Treffen mit Goethe 
in Wetzlar. Dabei bitte ich die Studenten, Aufmerksamkeit dem AuBeren der 
Helden, ihrer Kleidung zu schenken. Sie sollen unbedingt bemerken ein simp
les weiBes Kleid mit blassroten Schleifen an Arm und В rust bei Lotte (das 
gleiche Kleid hat sie nach 44 Jahren nach Weimar mitgebracht) und die Klei
dung des jungen Goethe, die er seinem Held Werther ve\iiehen hat und die 
dank dem Buch eine groB Mode damals war: der blaue Rock und eine gelbe 
Weste.

Dann erzahle ich den Studenten tiber die Entwieklung der Beziehun- 
gen zwischen Lotte und Goethe und uber die Tragodie im Buch von Goethe.

„Die herzliche Freundschaft, die Goethe auch mit Kastner verband, 
lieB ihn die durch den Brautstand der Freunde gesetzten Grenzen respektie- 
ren, zumal Lotte offensichtlich sehr viel unsentimentaler war als ihr literari- 
sches Abbild: „Lottchen wusste ihn so kurz zu halten und auf eine solche Art 
zu behandeln, dass keine Hoffmmg bei ihrn aufkeimen konnte64, so Kastner an 
seinen Freund August von Hennings. Goethe selbst fragt noch einige Jahre 
nach seinem Fortgang aus Wetzlar an „Apropos ist denn Lotte immer noch so 
schnippisch?66, und auch Lottes Sohn August schreibt im Rtickblick tiber sei
ne Mutter: “Geschaffen fur die Wirklichkeit des Lebens, und zwar dessen hei- 
terste Seite, war durchaus kein sentimentales Element in ihrem Charakter, und 
wo die Lotte im Werther mit romanhaften Ideen beschaftigt, wo sie gar tan- 
delnd dargestellt wird, waren die Ztige nicht aus ihrem Leben genommen “ 
Dennoch kam es im August 1772 zu einer Krise, als Lotte Kastner gestand, 
dass Goethe ihr einen Kuss gegeben habe. Kastner verzeichnet in seinem Ta- 
gebuch:66d.l4.Abends kam Goethe von einem Spaziergang vor den Hof. Er 
ward gleichgtiltig traktiert, ging bald fort. D.15. ward er nach Atzbach ge- 
schickt, eine Aprikose der Rentemeisterin zu bringen. Abends gegen 10 Uhr 
kam er und fand uns vor der Ttir sitzen; seine В lumen wurden gleichgtiltig 
liegen gelasseri; er empfand es, warf sie weg. D.16 bekam Goethe von Lott
chen gepredigt; sie deklarierte ihm, dass er nichts als Freundschaft hoffen 
dtirfe; er ward blass und sehr niedergeschlagen.66
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Nun zeichnete sich ab, dass das friedliche, auf wechselseitigem Ver- 
trauen basierende Dreiecksverhaltnis einen Riss bekommen hatte. Freilich: 
dank Kastners nobler Haltung konnte die alte Harmonie zumindest auBerlich 
wiederhergestellt werden, und schon am 28,August, dem Geburtstag sowohl 
Kastners als auch Goethes, fand im Deutschen Haus wieder ein durchaus 
gliickliches Beisammensein statt.

Dennoch reiste Goethe vierzehn Tage spater, am 11. September, aus 
Wetzlar ab, ohne sich von seinen Freunden zu verabschieden. Den Vorabend 
verbrachte er wie iiblich mit den Brautleuten, das Gesprach kam auf das Le
ben nach dem Tod und die Frage einer moglichen Wiederbegegnung im Jen- 
seits, und Goethe, der schon wusste, dass er am nachsten Morgen abreisen 
wurde, empfand verstandlicherweise die ganze Ironie dieses Gesprachs: ,Euer 
Gesprach hat mich auseinander gerissen’, schreibt er noch in der Nacht in 
seinem Abschiedsbrief an Kastner.

Auch das Gesprach vom 10. September ist in ,Die Leiden des jungen 
Werthers’ eingegangen, sogar unter authentischem Datum.“ [8:35-37]

„Am Palmsonntag 1773 hatten Ostner und Lotte geheiratet.“ [8:39] 
„Schon 1774 war der alteste Sohn Georg auf die Welt gekommen, zu dessen 
Paten auch Goethe gehorte. In den folgenden Jahren wurden dem Paar noch 
sieben weitere Sohne und vier Tochter geboren.“ [8:42] Die Familie Kastner 
lebte in Hannover.

Die Studenten sind gespannt, was im Film weiter geschieht. Zur Zeit 
des Wiedersehens waren beide verwitwet.

„Am 29.September berichtet Clara ihrem Bruder, wie enttauscht sie 
von ihrer Begegnung mit Goethe gewesen sei. Seine Gesprache charakteri- 
siert sie als oberfl&chlich und konventionell: ,Dann sagte er, Sie sind eine 
recht reizende Frau, und dergleichen gewohnliche Dinge mehr.’ Ein ahnliches 
Bild, wenn auch ganz ohne Bittemis, zeichnet funf Tage spater, am 4. Okto- 
ber, die Mutter, und Thomas Mann, in dessen fiktiver Gestaltung des Wieder
sehens es uber Lotte heii3t:“ Gem hatte sie den Jugendfreund von der Beflis- 
senheit dispensiert, mit der fur Beschaftigung glaubte sorgen zu mussen“, hat 
sich die Atmosphere, in der das steife Mahl sich abspielte, wohl nicht unzu- 
treffend vorgestellt. Lotte schreibt an August: Von dem Wiedersehen des gro- 
fien Marines habe ich Euch selbst wohl nichts gesagt: Viel kann ich auch 
nicht dariiber bemerken. Nur so viel ich habe eine neue Bekanntschaft von 
einem alten Mann gemacht, welcher, wenn ich nicht wusste, dass er Goethe 
war, und auch dennoch, hat er keinen angenehmen Eindruck auf mich ge~
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macht. Du weiflt, wie wenig ich mir von diesem Wiedersehen, oder vielmehr 
dieser neuen Bekanntschaft versprach, war daher sehr unbefangen: auch tat 
er nach seiner steifen Art alles mogliche, um verbindiich gegen mich zu sein. 
Er er innerte sich Deiner und Theodors mit Inter esse... Deine Mutter Charlot
te Kestner, geb. Buff. “ [42:384]

Dann sehen die Studenten den vorletzten Teil des Films und &uBernih- 
re Meinungen iiber die Szene, die vom Abendessen bei dem Dichter handelt. 
„Die Tafel war mit mehr als burgerlicher Eteganz, mit feinem Damast, Blu- 
men, silbemen Arrnleuchtem, vergoldetem Porzellan und dreierlei Glasern fur 
jedes Convert gedeckt Es bedienten der junge Livrierte und ein landlich rot- 
b&ckiges Haus made hen in Haubchen, Mieder, weiBen Puff-Armeln und di- 
ckem, hausgeschneidertem Rock/‘[42: 3521

„Die Suppe, eine sehr kraftige BrCine mit MarkkloBchen darin, hatte 
ringsherum bereitgestanden, als man seine Platze einnahm. Der Hausherr 
brach mit einer Bewegung, die etwas Weiheachtartiges hatte, sein Brot iiber 
seinem Teller... Mit groBen Augen, in denen es schalkhaft blitzte, sah er in 
dem noch schweigenden Kreise umher, und wie er mit der Gebarde des Brot- 
brechens gleiehsam die Mahlzeit eroffiiete, so schien er das Gesprach an» 
stimmen zu wollen, indem er in seiner bedachtigen, klar artikulierenden und 
wohlgeordneten Sprechweise, die diejenige eines in Norddeutschland gebilde- 
ten Suddeutschen war, in die Runde sagte: “So wollen wir den Himmlischen 
Dank wissen, liebe Freunde, fiir dieses heitere Beisammen, das sie uns aus so 
fi*eudig-wertem Anlass schenken, und uns des bescheidenen, treu bereiteten 
Mahles erfreuen!“[42: 352-353]

„Unterdessen wurden die Teller gewechselt und ein iiberbackenes 
Fisch-Ragout mit Pilzen in Muscheln serviert, das Charlotte, obgleich es ihr 
an Esslust fehlte, sachlich als ausnehmend schmackhaft beurteilen musste. 
Gespannt auf alles, von einer still forschenden Aufmerksamkeit erfiillt, fand 
sie diesen Hochstand der Ktiche sehr interessant und schrieb ihn den Ansprii- 
chen des Hausherm zu.“[42: 355-356]

„Goethe hatte sich als einziger zwei von den Muscheln genommen, 
liefi dann aber die zweite fast unberuhrt. Dass bei ihm, wie man zu sagen 
pflegt, die Augen weiter gingen, als der Magen, zeigte sich auch nachher bei 
dem voraiglichen Filet, das, mit Gemiise reich garniert, auf langen Schiisseln 
herumgereicht wurde, und wovon er sich so uberreichlich auf den Teller hauf- 
te, dass er zuletzt die Halfte iibrig lieB. Dagegen trank er in groBen ZUgen, 
vom Rheinwein sowohl wie vom Bordeaux, und sein Einschenken, das wie
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jenes Brotbrechen jedes Mai etwas Zeremonielles hatte, gait vorzugsweise 
ihm selber. Die Piesporterflasche zumal musste bald ausgewechselt werden. 
Sein ohnedies dunkel getontes Gesicht trat im Laufe der Mahlzeit in noch ent- 
schiedeneren Kontrast zu der Bleiche des Haars.“[42: 356]

„Er sprach noch von Bdhmen, von Franzensbrunn, von Eger imd dem 
gepflegten Reiz seines Tales, schilderte ein Kirchen- und Ernte-Dankfest, 
dem er dort. beigewohnt.“[42:360]

„Das Entremets war eine Himbeer-Creme, sehr duftig, mit Schlagrahm 
geschmiickt, nebst Loffelbiscuits als Zugabe. Gleichzeitig wurde Champagner 
gereicht...“[42:372]

Dann sehen die Studenten den letzten Tei! des Films, der dem letzten 
Treffen der beiden -  Lotte und Goethe -  gewidmet ist und sprechen tiber den 
Theaterbesuch; und sollen auf die Frage, warum Lotte bei der Riickfahrt vom 
Theater, weint, naher eingehen. (Im Buch von Thomas Mann kommt eine sol- 
che Szene nicht vor).

Die Studenten schreiben einen Aufsatz und beschreiben ihre Lieb- 
lingsszene aus dem Film.

Zum Schluss lese ich den Studenten noch einige Episoden aus dem 
Buch von A. Seeie tiber die Schicksale beider Familien vor.

„Am 16. Januar 1828, einige Tage nach ihrem funfimdsiebzigsten Ge- 
burtstag, stirbt Charlotte Kastner in Hannover “[8:52]

In dieser Zeitperiode -  44 Jahre -  haben sich Lotte und Goethe nicht 
gesehen, aber sie schreiben einander Briefe und „als ihr Sohn Theodor sich 
nach seinem Medizinstudium als Arzt in Frankfort niederlassen mdchte, hier- 
zu als Auslander aber die Zustimmung des Frankfurter Rates bendtigt, wendet 
sich Lotte am 15. Oktober 1803 an Goethe mit der Bitte um Protektion.“ 
[7: 47] Und Goethe hat ihr geholfen: „Sie haben mir, liebe Freundin, durch 
Ihren Brief und diesen Auftrag groBe Freude gemacht.“[8:49]

Und noch einmal haben sich die Lebenswege dieser beiden Familien 
gekreuzt, als Goethes einziger Sohn August am 26. Oktober 1830 in Rom 
starb. „In Italien weilende deutsche Freunde des Vaters sorgten fiir die Auf- 
bewahrung seines Nachlasses und fiir eine ehrenvolle Bestattung in Rom. Ei
ner dieser Freunde war besonders liebevoll darum bemiiht, dem Vater in 
Weimar die Schreckensnachricht moglichst schonend beibringen zu lassen. 
Der Name dieses so riihrend besorgten Freundes, der schon im Jahre 1817 als 
hannoverscher Gesandtschaftssekretar nach Rom gekommen war und seither 
als Diplomat, melir noch aber als Kunstsammler in Rom lebte und dessen 
1 laus dort als beliebte Adresse fur die deutschen Kunstler in Italien gait, ist 
August Kastner“[8:30], also der Solm von Lotte.
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August Kastner „wird sechsundzwanzig Jahre nach dem Tod der Char
lotte Kastner auch durch die Edition der fiir die , Werther’ -  Forschung ein- 
schlagigen Quellensammlung ,Goethe und Werther’ die Identifikation seiner 
Mutter mit Werthers Lotte auf ewig befestigen. Doch ist auch diese Quellen
sammlung nochmals ein sch6ner Beweis fur den Buff -  Kastnerschen Famili- 
ensinn. Lange hatten sich einige Mitglieder der Familie gegen die Publikation 
der privaten Briefe und Tagebuchblatter gestraubt. Doch als ihr Sammler 
1854 gestorben war, stand aus Respekt vor dem Wunsch des Verstorbenen 
kein Familienmitglied me hr ihrer Veroffentli chung im Wege, und 1854 konn
te das Buchlein „Goethe und Werther44 postum erscheinen und die biographi- 
sche „Werther44 -  Forschung ihren Lauf nehmen.44[8:53]

3. „Die Feuerzangenbowle64 
Dieser Film gilt als Klassiker des deutschen Films. Der Film wurde 

vom Regisseur Helmut WeiB im Jahre 1944 gedreht, die Hauptrolle spielt der 
beruhmte Schauspieler Heinz Ruhmann. Der lustige Spielfilm ist auch heute 
noch interessant zu sehen. Besonders empfehlenswert ist dieser Film fiir Stu
denten, die den Beruf „Fremdsprachenlehrer44 gewahlt haben, denn die Hand
lung im Film spielt in der Schule. Wir sehen uns diesen Film mit den Studen
ten vor ihrer ersten Schulpraxis an. Vor dem Film bitte ich die Studenten, sich 
daran zu erinnem, welche interessanten, lustigen Geschichten sie in ihrer 
Schulzeit erlebt haben, ob sie in der Klasse solche Kinder gehabt haben, die 
standig Ausreden ausgedacht hatten, um den Unterricht zu versaumen. Denn 
dieser Film ist den Streichen der Jugendlichen gewidmet, von denen die er- 
wachsenen Manner einander beim Trinken des heifien Weins “Feuerzangen- 
bowle” erzahlen. Der Name dieses Getranks wurde zum Titel des Films.

Die Studenten lesen Informationen zum Film aus dem Internet:
„Die Feuerzangenbowle44 -  Film-Inhalt und Kritik:
,Pfeiffer mit 3 f  ~ die Paraderolle fiir Heinz Ruhmann, die ihn ein Le

ben lang begleiten sollte. Er spielt den inzwischen schon reiferen und erfolg- 
reichen Schriftsteller Dr. Johannes Pfeiffer, der nicht mitreden kann, als er ei- 
nes Tages mit alten Freunden bei einer Feuerzangenbowle zusammen sitzt 
und die sich uber ihre Schulzeit und ihre Streiche unterhalten. Pfeiffer ging 
namlich als Junge nicht in eine ,normale Penne’, sondem wurde von einem 
Privatlehrer unterrichtet.

Aber es ist nie zu spat: Pfeiffer beschlieBt, alles nachzuhoien. Er setzt 
noch einmal die Pennalermutze auf und besucht ein Provinzgymnasium. Und 
dort triffi er all die skurrilen Charaktere, von denen ihm seine Kollegen er-
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z&hlt hatten: Den gestrengen Direktor Knauer {Hans Leibelt), den gutmutigen 
Professor Bommel (Paul Henckels), den kauzigen Prof. Grey alias „Schnauz66 
(Erich Ponto). -  aber auch die Tochter des Direktors Eva {Karin Himboldt), 
in die er sich verliebt -  obwohl er doch im „wirkiichen Leben66 l&ngst verge- 
ben ist....

Was soil man iiber einen Kultfilm grofi erzahlen? Vielleicht sich fra- 
gen, warum er zum Kultfilm geworden ist? Wahrscheinlich ist es ein Wunsch, 
der in den meisten schlummert: Noch einma! Kind sein und zur Schule gehen. 
Und noch einmal all die Streiche erleben, von denen man spater nur noch 
nicht ohne eine gewisse Wehmut erzahlt. Genau diesen Traum lebt Pfeiffer 
alias Ruhmann in der , Feuerzangenbowle’ perfekt aus. Zudem hatte man sich 
eine bessere VerkSrperung des ewig -  jungen- Schiilers als Ruhmann kaum 
vorstellen konnen. Es muss halt einiges zusammen kommen, um einen guten 
Film unsterblich zu machen64. [12]

„Vier alte Herren erinnem sich bei einer dampfenden Feuerzangen
bowle vergniigt an die Streiche ihrer Schulzeit. Dem Benjamin ihrer feucht- 
frohlichen Runde, Dr. Johannes Pfeiffer, ist ihre prustende Heiterkeit aller- 
dings unverstandlich: Als einziger in der gemutlichen Runde um die Feuer
zangenbowle, kann er nSmlich nichts iiber witzige Schulerlebnisse, iiber 
Spitznamen von geliebten und verhassten Lehrem, von Streichen und Mit- 
schiilem berichten. Denn der Armste war nie auf einer Schule, sondem hatte 
einen Hauslehrer.

Um ihm nachtr&glich zu zeigen, was ihm damit entgangen ist, heckt 
man gemeinsam einen verriickten Plan aus. Zu vorgeriickter Stunde fallt die 
Entscheidung: Dr. Johannes Pfeiffer wird als Oberprimaner ein Gymnasium 
besuchen!

Auf die entgangenen Erfahrungen muss er nun nicht mehr lange ver- 
zichten. Schon driickt er die Schulbank, der Dr. Pfeiffer: Klassenbucheintra- 
ge, Bestrafungen aller Art, Karzer, Streiche mit gutem und bosem Ausgang, 
die typische Zimmerwirtin -  das alles macht Pfeiffer, nunmehr Pennaler ohne 
akademischen Grad, mit Freuden durch und wird zum Sorgenkind des ehr- 
wurdigen Lehrerkoilegiums.

Die anderen Oberprimaner amiisieren sich sehr iiber seine komische 
Schiilermtitze; Professor Grey, genannt Schnauz, findet ihn etwas albem, aber 
bald zeigt sich, dass dieser Pfeiffer es faustdick hinter den Ohren hat. Vor al- 
Icm Schnauz bekommt das zu spiiren, als er die alkoholische Garung im 
Chemieunterricht mit selbst gebrautem Heidelbeerwein demonstrieren will.
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Ein Streich jagt den anderen, und nur Professor Bomrnel fmdet mitun- 
ter Mittel und Wege, um Pfeiffer zu bremsen. Mit Eva, des Schuldirektors 
hiibscher Tochter, in die er sich inzwischen verliebt hat, hat Pfeiffer ailer- 
dings gewisse Probleme. Sie glaubt ihm einfach nicht, wer er wirklich ist.“ 
[13]

Der Film lauft 94 Minuten und wir sehen ihn in drei Teilen.
Im ersten Teil sehen wir im Restaurant drei erfolgreiche ziemlich alte 

Manner, die mit Lachen von den lustigen Streichen aus ihrem Schulleben er
zahlen und dabei ihr Lieblingsgetrank -  Feuerzangenbowle -  trinken. Hier 
machen wir Bekanntschaft mit dem Haupthelden des Films -  dem Schriftstel- 
ler Johannes Pfeiffer. Nur er kann nichts von seinen Mitschulern, von seinen 
und ihren Streichen erzahlen, weil er nie die Schule besucht hat, sondern von 
Privatlehrem unterrichtet wurde. ^

Deshalb zieht er die Schuluniform an und geht in die Provinzschule, 
wo ilm niemand kennt, um alle Freuden des Schullebens zu genieBen.

Nach diesem Teil inszenieren die Studenten sehr gem die Episode der 
Bekanntschaft des Lehrers mit dem neuen Schuler Pfeiffer: „Wie heiBen 
Sie?” „Pfeiffer.” „Mit wie viel F’s?” „Mit dreien: eins vor dem Ei, zwei nach 
dem Ei.” Auch der Dialog mit der Wohnungswirtin, wo Pfeiffer wohnt, wird 
nachgespielt. Die Studenten denken sich einen Titel fur diesen Teil des Films 
aus.

Im zweiten Teil des Films lachen die Studenten iiber die zahlreichen 
Streiche von Pfeiffer und seinen neuen Freunden, einige werden auch insze- 
niert. Besonders ausftihrlich besprechen wir die Szene mit einer Anzeige, dass 
wegen der Reparaturarbeiten der Unterricht ausf&llt.

Die Studenten erzahlen von Fallen, wenn in ihren Schulen der Unter
richt nicht stattfindet.

Im dritten Teil beobachten wir Pfeiffer und seine Freunde wahrend des 
Besuches des Chemielehrers.

Dann beantworten die Studenten die Fragen, warum sich die Deut
schen diesen Film so gem *vor Weilmachten ansehen? Wamm wurde dieser 
Film im nationalsozialistischen Deutschland einige Zeit verboten?

Sie lesen einen Auszug aus dem Buch von Gregor Ball „Heinz Ruh
mann. Seine Filme -  sein Leben“:

„Der Spoerl-Film Die Feuerzangenbowle wurde durch den Reichsmi- 
nister fiir Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung (Rust) verboten. Seiner 
Ansicht nach mac hie der Film die Padagogen lacherlich — und er habe bereits 
ohnedies Schwierigkeiten genug, Nachwuchs fur den Lehrerberuf zu bekom- 
men.
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Zwar hatte auch bisher niemand bei den hohen Funktionaren beson- 
ders viel Humor feststellen кбппеп, aber das brachte Heinz Ruhmann, der 
sich lange Zeit sehr vorsichtig verhalten hatte, auf die Palme. Dieses Verbot 
wollte er keinesfalls stillschweigend hiimehmen, denn dieser Film war und ist 
ihm -  nicht nur wegen der Erinnenmgen an seine eigene Schulzeit -  einer der 
liebsten. Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass die Streiche des Pennalers 
Pfeiffer („mit drei f -  eines vor dem ei, und zwei hinterm ei!“) fiir die braune 
Leinwand wochenlang tabu waren. Denn es ist der vielleicht frohlichste („Je- 
der nur einen winzigen Schlock... “) Ruhmann-Film.

Hilfesuchend wandte er sich an Admiral Canaris, der ihm iiber Goring 
den Weg zu Hitler ebnen sollte.“ [14: 98]

„Jetzt aber hatte die Sache einen Haken. Goring war im Fuhrerhaupt- 
quartier Wolfschanze im ostpreuBischen Rastenburg.

Tatsachlich erhielt Ruhmann die Erlaubnis zum Besuch des Fuhrer- 
hauptquartiers. Noch in derselben Nacht war er mit einer Kopie des Films un
term Arm unterwegs nach Rastenburg/4 [14:99]

„Ein Adjutant Gorings nahm ihm die Kopie ab und versprach fur den 
nachsten Tag eine Entscheidung.“ [14:100]

„Am nachsten Morgen konnte Ruhmann die Kopie beim Adjutanten 
Gorings abholen und erfuhr: ,Das geht in Ordnung! Der Reichmarschall hat 
sich den Film angesehen und darCiber mit dem Fuhrer gesprochen.’ Der soil 
lediglich gefragt haben: ,1st dieser Film zum Lachen?’ Worauf Goring versi- 
chert habe, dass er sogar mehrmals dariiber habe lachen miissen. Darauf Hit
ler: ,Dann ist dieser Film unverzuglich freizugeben!“ [14: 102]

Nach dem Film fullen die Studenten die folgende Tabelle aus: [6:84]:

Arbeit mit Spielfilmeii

L Informationen zu dem Film

Filmtitel:........ .................................................... ............ .......................
Filmlange......... .................................................................. ............................................
Einsetzbar:....................................................................................................................

2. Inhalt des gessunten Films
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3. Ausgewahlte Sequenzen

Nr. Beschreibung Aufgabenstellimg

4. Ihre Erfahrungen/was andere beachten soSSten

Hier sind einige Beispiele der Aufsatze, die die Studenten geschrieben
haben:

Saitanat A. schrieb: „Dieser Film ist interessant, lustig und bewirkt ei
ne Nostalgie. Die Nostalgic iiber lustige und leichsinnige Schulzeit und iiber 
die Jugend. Deshalb sieht man so oft diesen Film vor Weihnachten, wenn 
man frohe Laune haben will und wenn man sich an beste Augenblicke im Le
ben erimiert.

Vier alte Herren erinnem sich bei einer Feuerzangenbowle an die 
Streiche ihrer Schulzeit. Die Hauptperson ist Dr. Johannes Pfeiffer, der einen 
Privatlehrer hatte und niemals in der Schule war. Aber er m5chte das nachho- 
len und seine Freunde schicken ihn auf das Gymnasium als Oberprimaner.

Pfeiffer und seine Kameraden machen viele Streiche: sie verstecken 
den Schuh eines Lehrers, malen eine nackte Frau auf der Tafel, bringen ein 
Schild: ,Wegen Bauarbeiten bleibt die Schule geschlossen’ und niemand 
kommt in die Schule, nur der Direktor. Pfeiffer ahmt dem Chemielehrer nach. 
Er verliebt sich in Direktors Jochter und ihm gefallt sein neues Leben als 
Schuler. Er findet seine Liebe und mochte heiraten.

Es gibt viele komische Situationen im Film, aber dieser Flumor ist 
nicht bissig, sondem hell und lustig, deshalb gefMlt mir dieser Film sehr“.

Sarina B. schrieb: „Dem Inhalt nach ist dieser Film sehr humorvoll 
und spannend. ,Die Feuerzangenbowle’ ist nicht nur fiir unsere Eltem interes
sant, sondem auch fiir uns, junge Generation. Der Film wurde in der Kriegs- 
zeit gedreht, aber wir sehen keine Spur vom Krieg. Gerade im Gegenteil, man 
flihlt den Optimismus und die Sorglosigkeit der Leute. Die Hauptperson
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Pfeiffer ist sehr geheinmisvoll. Wir konnen erstaunliche Umgestaltung beo- 
bachten: anfangs ist der Mann zum Jiingling geworden, dann ist der Schiller 
wieder zum Mann geworden. Als Junge ist er ziemiich fmdig, aber als reifer 
Mann ist Pfeiffer sehr emsthaft Er hat seinen Traum verwirklicht und das hat 
ihm viel SpaB gemacht. Es scheint, dass er wirklich kindlich wurde.

Ich glaube, dass die Intention des Films ist den Leuten Mut zu geben 
und Vergniigen zu machen. Die wichtigste Besonderheit des Films ist sein 
Humor, er ist sehr naiv und harmlos, deshalb erinnert dieser Film an M&r- 
chen.

Es ist schwer zu sagen, was mir besonders im Film gefailen hat. Ich 
kann nicht diesen Film in Sequenzen teilen, weil er fiir mich ganzheitlich ist. 
Es gibt viele Scherze und Streiche im Film, aber besonders gut fmde ich den 
mit Heideibeerenwein, als die Schiller die Betrunkenen gespielt haben. Der 
arrne Lehrer wusste nicht, was los war.

Meiner Meinung nach ist ,Die Feuerzangenbowle’ heiter und harmlos. 
Jedes Mai sehen wir uns diesen Film mit einem hellen Lacheln an.“

Nach dem Film diskutieren wir die Themen „Wie soil ein idealer Leh
rer sein?“, „Wie soil die Schule (die University) der Zukunft sein?“.

4. „Die Zilrcher Verlobung”
Im 4, Studienjahr, wenn die Studenten Deutsch schon das dritte Jahr 

als zweite Fremdsprache lemen oder im 2. Studienjahr fur die, deren erste 
Fremdsprache Deutsch ist, lesen wir den Roman von Barbara Noack „Die 
Zilrcher Verlobung” als Hausiekture. Zum Schluss sehen wir uns den Film 
„Die Zilrcher Verlobung” an. Und die Hauptaufgabe ist der Vergleich des In- 
haltes des Buches und des Films. Die Studenten merken die Unterschiede im 
Buch und im Film, auch im AuBeren der Haupthelden, sie merken auch etwas 
Ahnliches bei der Beschreibung und Darstellung der Ereignisse im Buch und 
im Film.

Zum Schluss argumentieren sie, was ihnen besonders gut gefailen hat -  
das Buch oder der Film.

Vor dem Film suchen die Studenten die Information iiber den Film im 
Internet und auch iiber die Schriftstellerin Barbara Noack:

„Barbara Noack wurde am 28. September 1924 in Berlin geboren. 
Erste schriftstellerische Versuche untemahm sie bereits als Elfjahrige: Mit ih
rem als Trag6die angelegten Stuck ,Hulda fressen die W6lfe’ erzielte sie in 
der Familie einen unerwarteten Heiterkeitserfolg. Nach dem Abitur studierte 
Noack 1944 ein Semester Anglistik und wurde dann zur Arbeit in einer Muni- 
tionsfabrik verpflichtet. Nach dem Krieg malte sie Theaterkulissen und be- 
suchte die Berliner Kunstschule. Ihren Berufsweg begann Barbara Noack als 
Illustratorin und Journal istin. Sie schrieb in erster Linie fiir das Feuilleton
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verschiedener Berliner Zeitungen. Der schriftstellerische Erfolg steilt sich
1955 bereits mit dem Erstling ein -  der Roman ,Die Zilrcher Verlobung’ 
wurde 1957 von Helmut K&utner verfilmt -  und wurde mit zahlreichen heite- 
ren Romanen fortgesetzt. Zu einem besonderen Erfolg geriet ihr Roman ,Bas- 
tian’, der als TV-Serie verfilmt wurde. Elisabeth Boetticher (DIE WELT) nr- 
teilte iiber Noack: ,Das ist LesespaB mit emstem Hintergrund, frisch und flott 
geschrieben, zum Teil in kilnstUch-schnoddrigen Dialogen. Die Autorin ver- 
steht es, ohne erhobenen Zeigefmger Gesellschaftskritik zu ilben und Denk- 
anstoBe zu geben’. [15]

Zum 80. Geburtstag der Schriftstellerin konnte man in einer Zeitung 
lesen: , jene, die wir hOchstens halb so alt sind, sch&tzen die Berlinerin weni- 
ger wegen ihrer ,heiteren’ Rom^ne vom Schlage ,Valentine heiBt man nicht’. 
Auch nicht fiir ihr Debut ,Die Zilrcher Verlobung’, ,das sie 1955 berilhmt 
machte. Sondem, weil sie uns Herbert Herrmann ins Wohnzimmer brach- 
te ../4 [15]

„Die Regie ftlhri im Film Helmut K&utner, die Hauptrollen spielen Li- 
selotte Pulver (Juliane Thomas), Paul Hubschmid (Dr. Jean Berner), Bernhard 
Wicki (Paul Frank, Buffel) und Roland Kaiser (Helge Frank, Pips).

Der Film dauert 106 Minuten und wird in zwei Teile geteilt.
Im Film ist der Inhalt etwas anders, und zwar: die reizende Roman- 

schriftstellerin Juliane Thomas macht mit ihrem Verlobten Jilrgen Kolbe 
Schluss, als sie erfahrt, dass eine andere Frau im Spiel ist. Um ihren Kummer 
zu vergessen, arbeitet sie bei ihrem Onkel Julius als Sprechstundenhilfe in 
dessen Zahnarztpraxis. Im Wartezimmer lernt sie den gutaussehenden Jean 
Berner kennen, der seinen Freund Paul zum Arzt begleitet. Sie ist zwar Hals 
tiber Kopf in Jean verliebt, muss aber zurilck in ihre Heimatstadt Hamburg, 
wo sie von ihrem Ex-Verlobten aufgesucht wird, der sie zurilckgewinnen will. 
Sie schwindelt ihm vor, sich bald mit dem Mann ihrer Тгйите zu verloben. 
Als sie einen neuen Roman schreibt, baut sie geschickt ihre eigenen Erlebnis
se darin ein und erfmdet ein Happy-End mit dem jungen Mann beim Zahn- 
arzt. Als sich eine Filmflrma fur den Stoff interessiert, staunt Juliane nicht 
schlecht, als sie dem Regisseur des Streifens gegenuber steht. Es ist Jeans 
Freund Paul../4 [15]

„Die begabte junge Schriftstellerin Juliane Thomas hat sich gerade von 
ihrem langjahrigen Freund Jurgen Kolbe getrennt. In der Zahnarztpraxis ihres 
Onkels lernt sie kurz danach Jean Berner, einen charmanten Schweizer Arzt 
und seinen ungleich ruppigen Freund Paul Frank, genannt,Buffe!’, einen be-
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kannten Filmregisseur, kennen. Juliane verliebt sich sofort in Jean und als es 
ihr noch gelingt, ihr neuestes Buch als Drehbuchvoriage an eine Filmfirma zu 
verkaufen, scheint ihrem Gluck nichts mehr im Wege zu stehen... Doch der 
Regisseur des geplanten Films ist niemand anderes als , B u f fe l[16]

Zuerst bestimmen die Studenten, ob alle im Buch vorkommenden Per
son en auch im Film auftreten und ob es neue Personen im Film gibt. Da stell- 
te sich heraus, dass als neue Figur im Film -  der Schauspieler Edgar Stefan 
erschien, der die Rolle von Uri spielt, zuerst nach der Bitte von Buffel, dann 
von Julie. Dank dieser neuen Filmfigur wird der Inhalt noch lustiger und ver- 
wirrender, was die Zuschauer noch mehr amtisiert.

Im Film besucht Julie auch noch eine Verwandte von Jean. Es geht um 
seine zahlreichen Verwandten, von denen im Buch nur kurz die Rede ist.

Die Studenten entdecken neue Namen: z„ B.: die verstorbene Frau von 
Buffel war im Buch Bergliot und im Film heiBt sie Astrid.

Auch das Filmstudio heiBt im Film „Samosa-Film”, im Buch geht es 
um die „Grolling-Film”.

Der Hauptheld des neuen Romans von Juliane im Film ist ein bekarm- 
ter Diligent,, dessen Traurne und dessen Arbeit Julie beschreibt, im Buch er- 
fahren wir nichts von seinem Beruf.

Dann gibt es Unterschiede bei der Beschreibung der Erholung in 
Sankt-Moritz, wo Btiffel mit einer schonen Franzdsin Ski iSuft (Buch) und im 
Film ist das eine Amerikanerin.

Sehr auffallend ist auch die Hunderasse von Piippi: im Buch ist das ein 
groBer Bemhardiner, im Film -  ein Pudel.

Im Buch bringt Pips auf der Eisbahn zwei Engl&nderinnen zu Fall, 
nachdem er mit ihnen zusammengestoBen war, denen Jean sehr freundlich 
beim Aufstehen hilft. Im Film spielt Pips mit den Kindem von Buffels 
Freund.

Vie! aktiver ist im Film auch der ehemalige Verlobte von Julie Jtirgen 
und auch ihr Onkel Julius.

Dann vergleichen die Studenten die Komposition des Buches und des 
Films: wo beginnt die Handlung? Im Buch -  in Berlin, in der Zahnarztpraxis, 
im Film -  in Hamburg, in der Wohnung von Julie.

Wo endet die Geschichte? -  Im Buch auf dem Rigi, in der Umgebung 
von Zurich, wo die Verliebten Julie und Buffel die sch5ne Aussicht auf die 
Berge bewundem und im Film sitzen sie im Kinosaal bei der erfolgreichen 
Erstauffiihrung eines Filmes, dessen Drehbuch Julie geschrieben hat und in 
dem Paul Frank (Buffel) Regie gefiihrt hat.

AuBerdem haben die Studenten einzelne Szenen im Buch und im Film 
verglichen, z.B. eine Party bei dem Filmproduzenten Kremer. Im Film ist dort
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Paul Frank mit seinem Sohn und dem Hund erschienen, die Julie zum ersten 
Mai sieht. Im Buch sieht Julie den elfjahrigeo Soho von Buffel zum ersten 
Mai am Eingang ins Filmstudio, als er mit dem Hund aus dem Taxi aussteigt -  er 
ist allein aus Berlin zum Vater nach Hamburg gekommen.

Es gibt auch Unterschiede bei der Autofahrt von Julie mit Frank in die 
Schweiz. Im Auto zeigt Pips Julie seine ,,ScMtze“: Spielzeuge, Talismane, 
die er immer bei sich hat (Buch). Im Film zeigt er ihr Fotos von beruhmten 
Pers5nlichkeiten, die er sammelt.

Oder die Beschreibung des Sportanzuges von Julie, den sie von ihren 
Freunden bekam.

Es gibt auch Unterschiede bei der Szene, die Julie bei Aufwachen nach 
der Neujahrsfeier zeigt.

Zum Schluss beschreibeifdie Studenten diese Unterschiede und argu- 
mentieren, was ihnen besonders gut gefailen hat -  der Film oder das Buch.

Zum Schluss diskutieren die Studenten die Themen „Glauben Sie an 
die Liebe auf den ersten Blick?“, „Die Rolle der Verwandtschaft im Leben 
der Verliebten“, „Wurden Sie wegen der Liebe lugen?“.

Man kann auch einige Ubungen machen, die der Kontrolle der Haus- 
lektiire nach dieser Erzahlung von Barbara Noack gewidmet sind, 
z.B.:[43:15]

Beantworten Sie die Fragen:
1. Wer ist Frau Thomas?
2. Wie arbeitete Julia an dem Expose fur den Lustspielfilm?
3. Was fiir eine Gestalt hat Julia aus dem Berner gemacht?
4. Welche Rolle blieb im Film fur seinen Freund? Wie heiBt er? Wei- 

chen Spitznamen hat er? Warurn?
5. Wer ist Paul Frank?
6. Warum war Julia beim Treffen mit Frank iiberrascht?
7. Warum dachte er, dass sein Freund Berner auf Julia einen groBen 

Eindruck gemacht hat?
8. Warum rief sein Sohn Frank an? Wie heiBt er? Wie kam er in 

Hamburg ins В tiro der Grolling-Film?
9. Wo traf Julia Paul Frank noch einmal in Hamburg?
10. Warum hat sich Julia die Geschichte von der Zurcher Verlobung 

ausgedacht?
11. Wer hat ihr bei dieser Liige geholfen?

26



2. Was passt zusammen?
1 Paul Frank... A ...ist der Name des neuen Verlobten von 

Julie
2 Pips... В ... ist der Filmregisseur
3 Plippi... С ...ist ein Hausm&dchen bei Franks
4 Ella... D ... ist der Name des Hundes
5 Lucie Kramer . .. E ...ist Julies Familienname
6 Dr. Schuster... F ...ist die Frau des Produktionschefs
7 Frau Thomas... G ...ist eine gute Bekannte von Karin
8 Der Bemhardiner... H ... ist der Spitzname des Sohnes von Frank
9 Uri... I ... ist eine groBe Schweizer Hundeart

5. „Schwarzfahrer*5
Im 5. Studienjahr besprechen wir mit den Studenten das Thema „Aus- 

lander in Deutschland”, Und sehr gut passt dazu der Film „Schwarzfahrer”. 
Im Internet lesen wir: „Das ist schon ein Klassiker im DU. Der Film wurde 
1993 gedreht, aber ist heute auch sehr aktueii. Das ist ein Kurzfilm, lauft nur 
12 Minuten, Buch und Regie ist von Pepe Danquart. ,Schwarzfahrer’ ist ein 
ebenso unterhaltsamer wie nachdenklich stimmender Film zum Thema Aus- 
landerfeindlichkeit, der mehrfach auf Festivals ausgezeichnet wurde und 1994 
den ,Oskar’ fiir den besten Kurzfilm erhielt [17]

Die Arbeit beginnen wir so, wie das Natalia Salipjatskich (Lehrerin 
vom GI Almaty, an derem Seminar ich am 6.11. 2008 in Almaty teilgenom- 
men habe) gemacht hat: mit der Titelerkl&rung „Schwarzfahrer”: Die Studen
ten beantworten die Frage: Welche Assoziationen haben Sie mit dem Wort 
„schwarz44?

Dann erkl&ren sie die Bedeutung folgender Redewendungen:
1. Die Nacht war schwarz.
2. Am schwarzen Brett hangen wichtige Nachrichten.
3. Mein Freund hat die schwarze Kunst gelemt.
4. Seit einem Jahr tr&gt sie schwarz.
5. „Schwarzer Peter44 macht den Kindem SpaB.
6. Dieser Mann hat eine schwarze Seele.
7. Die Leute gehen schwarz tiber die Grenze.
8. Viele Arbeitgeber besch&ftigen Schwarzarbeiter.
9. Bist du schon einmal schwarzgefahren?
10. Nach dem Krieg gab es Schwarzmarkte.
11. Er sieht alles schwarz.
12. Der Film ist schwarz-weiB.
(Natalia Salipjatskich (Lehrerin vom GI Almaty, Seminar am 6.11. 2008 

in Almaty).
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Dazu kommen noch andere Redewendungen:
I. <ganz dunkel -  (farbig)>
1. schwarze Diamanten (Steinkohle)
2. der schwarze Tod (die Beulenpest)
3. der schwarze Star (eine Augenkrankheit)
4. die Schwarze Kunst (der Buchdruck)
5. das Schwarze Meer
6. Rot und schwarz (ein Glllcksspiel)
7. Mir wurde [ganz] schwarz vor [den] Augen.
8. Er traf genau ins Schwarze (ins Ziel). [38:558]
9. schwarzes Gold: Ol /
10. der Schwarze (Mensch schwarzer Hautfarbe) [39:689]
11. schwarzer Гее
12. der schwarze Mann (Schomsteinfeger)
13. der Schwarze Erdteil (Afrika)
14. Schwarze Johannisbeere
15. Schwarze Witwe (Spinne) [40: 873]

II. <b5se>
1. ein schwarzes Herz
2. schwarze Gedanken
3. der Schwarze Mann (umg.: Schreckfigur)
4. die Schwarze Kunst (die Zauberei)
5. Er soil irnrner das schwarze Schaf (der Schuidige, Ubeltater) sein 
[38:559]

III. <unglucklich, traurig, ungunstig>
1. schwarzer (makabrer, dUsterer) Humor
2. Das ist ja ein schwarzer Tag [ffir dich].
3. Sie malte die Folgen in den schwarzesten Farben. [38:559]
4. der Schwarze Freitag (Name eines Freitags mit groBen Bdrsenstur- 
zen in den USA) [40: 873]
5. schwarz sehen (umg.): die Zukunftsaussichten negativ und pessi- 
mistisch einschatzen. [41: 823]

IV. <geheim, verborgen, unerlaubt>
1. der schwarze Markt
2. jemanden auf die schwarze Liste (umg.) setzen.
3. Er ging schwarz (umg.: illegal) tiber die Grenze. [38: 559]
4. ein schwarzes Geschaft (verbotenes)
5. ein schwarzes Konto (illegaies) [40: 873]
6. der Schwarzarbeiter
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7. der Schwarzhandel
8. Man hat schwarz Schnaps gebrannt.
9. in den schwarzen Zahlen sein
10. schwarzfahren (umg.) ohne Fahrkarte in einem 6ffentlichen Ver- 

kehrsmittel fahren [41:823]; ohne Berechtigung ein 6ffentliches Verkehrsmit- 
tel benutzen [40: 873]; fahren ohne Genehmigung [39: 689]

Vor dem Film sehen die Studenten das Foto aus dem Arbeitsbuch 
„em-neu“, Abschlusskurs [18: 74] und machen einige Aufgaben,

Sie beantworten die Fragen:
1. „Was ist hier wohl passiert? Und gebrauchen dabei die Stichwdrter:
Die Szene spielt vermutlich in...
Man sieht einen ... und eine ..., die in ...
Der junge Afrikaner ... gerade ..., weil...
Die altere Dame hat ihn vielleicht...
2. Wie geht die Geschichte weiter? Stelien Sie Vermutungen an.
3. Lesen Sie nun eine kurze Inhaltsangabe des Films und prttfen Sie,
ob Ihre Vermutungen richtig waren.
Eine altere Dame sitzt in der StraBenbahn neben einem Afrikaner. Er 

ist fur sie Zielscheibe ihres Hasses gegen Auslander und Asylanten. Sie be- 
schimpft ihn ununterbrochen, ohne einen Grund dafiir zu haben.

Ein Kontrolleur steigt ein und m5chte die Fahrausweise sehen.
Da hat der Afrikaner eine glorreiche Idee. Er nimmt die Fahrkarte der 

Frau imd isst sie grinsend auf. Als der Kontrolleur die Frau um ihr Ticket bit- 
tet und diese behauptet, der Schwarze habe es gegessen, macht sie sich la- 
cherlich. Der Kontrolleur glaubt ihr die unplausible Erklarung nicht und fuhlt 
sich auf den Arm genommen. Fur ihn steht fest: Er hat die alte Dame beim 
Schwarzfahren erwischt“ [18: 75]

Die Materialien fur die Arbeit mit diesem Film sind aus der Zeitschrift 
„Fremdsprache Deutsch“, Heft Nummer 36, genommen.

„In der StraBenbahn sitzt eine altere Dame neben einem Mann schwar
zer Hautfarbe. Dies veranlasst sie, ihn mit einer geballten Ladung gangiger 
Vorurteile gegeniiber Asylbewerbern zu uberschutten.

Die anderen Fahrgaste bleiben passiv, ebenso das Opfer, das alles mit 
imbewegtem Gesicht uber sich ergehen lasst, bis ... eine Fahrtkontrolle statt- 
findet. An deren Ende wird sich zeigen, wer von beiden das , schwarze Schaf 
ist. (Bundeszentrale fiir politische Bildung. AV Medienkatalog).

Wichtiges Ziel des Unterrichts ist, zahlreiche Sprech- und Schreiban- 
lasse zum Thema , Vorurteile und Stereotyped zu ermdglichen und somit die 
individuelle Auseinandersetzung mit diesem Thema zu fordem. Gerade der 
fSchwarzfahrer ’ bietet aufgrund seiner vielschichtigen, aber auch humorvol- 
len Darstellung zahlreiche Ankniipfungspunkte.
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Schritt 1: Einstieg — Aktivierung des Vorwissens (Partner-/Gruppen-
arbeit)

Die Studenten sammeln zu zweit Assoziationen zu dem Begriff ,der 
Schwarzfahrer’, dann sie tauschen sich in Kleingruppen aus und berichten 
sich gegenseitig ihre personlichen Erfahrungen mit , Schwarzfahrer’ oder mit 
, Schwarzfahrem ’.

Schritt 2: Presentation der 1. Sequenz (Gruppenarbeit)
Wir sehen nun die erste Sequenz und ordnen die einzelnen Bilder der 

Personen aus dem Film in der Reihenfolge ihres Auftretens. Die Studenten 
charakterisieren die Darsteller und diskutieren ihre Vermutungen dariiber, 
wer Schwarzfahrer sein konnte: Sie verfassen zu dem gewahlten, potenziellen 
Schwarzfahrer eine fiktive Biografie und stellen diese Peson im Plenum vor.

Schritt 3: Prasentation der 2. Sequenz (nur die Ton spur) -  Einzel -/ 
Partnerarbeit

1. Die Studenten hOren den Monolog der alten Frau und notieren 
stichwortartig ihre Argumente. Dann sprechen sie nach dem Нбгеп zu zweit 
uber die Aussagen der alten Frau und uberlegen, wie die Korpersprache der 
Personen in dieser Filmsequenz aussehen k6nnte.

2. Die Studenten lesen den Monolog der alten Frau und vergleichen 
ihn mit ihren eigenen Notizen. Diese Ubung unterstiitzt die Verstehungsleis- 
tung und festigt den Wortschatz. Zum Schluss lesen die Studenten den Mono
log mit entsprechender Mimik und Gestik laut vor.

Schritt 4: Presentation der 2. Sequenz mit Bild (Plenum)
Die Studenten sehen die 2. Sequenz noch einmal mit Bild. Dann folgt 

eine kurze Diskussion im Plenum zu den folgenden Fragen:
Was hat euch iiberrascht?
Wie geht die Geschichte weiter?
Schritt 5: Prasentation der 3. Sequenz (Gruppenarbeit/Plenum)
Die Studenten sehen die 3. und die letzte Sequenz des Films. Welchen 

(anderen) Titel wiirden Sie diesem Film geben? Die Studenten sammeln in 
den Gruppen moglichst viele yorschlage.

Dann werden diese Titelvorschiage gesammelt und anhand der neuen 
Titel diskutiert, ob sich die anfanglichen Hypothesen bestatigt haben “ [19: 
26-27]

Die Transkription fur diesen Film hat mir Sigurd Bremer ~ ein Pro- 
grammlehrer am Goethe-Gymnasium Nr. 23 in Bischkek im Jahre 2002 zu- 
sammengefasst.

Die Transkription zum Kurzfilm „Der Schwarzfahrer^:
Farbiger junger Mann; 1st da noch frei?
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Altere Dame:
Sie, Flegel, warum setzen Sie sich nicht wo anders hin? -- Es gibt doch 

genug Platze hier! Heut kann man schon nicht mal mehr StraBenbahn fahren 
ohne bel&stigt zu werden. Wer von unseren Steuern profitiert, k6nnte sich 
wenigstens anst&ndig benehmen. Als ob man sich nicht an unsere Sitten an- 
passen konnte! Warum kommt ihr denn tiberhaupt alle hier? Hat euch denn 
jemand eingeladen? Wir haben es alleine geschafft! Wir brauchen keine Hot- 
tentotten, die uns nur auf der Tasche liegen.

Und jetzt, wo wir selber so viel Arbeitslose haben... Und dann arbei- 
ten sie alle noch schwarz! Als ob das einer kontrollieren k5nnte, wo von de
nen einer aussieht wie der andere.

Man miisste wenigstens verlangen konnen, dass sie die Namen andem, 
bevor sie zu uns kommen. Sonst hat man ja gar keinen Anhaltspunkt. Im Ub- 
rigen riechen sie penetrant, aber das kann man ja schliefilich nicht verbieten. 
Als ob nicht die Italiener und Turken schon genug waren -  jetzt kommt noch 
halb Afrika! Das ware frilher nicht passiert, dass alle rein durfen zu uns. Mein 
Hans sagte immer: ,Lassen wir einen rein, dann kommen sie alle -  die ganze 
Sippschaft.’

Die vermehren sich j a wie die Kamickel da unten, alle quer durchein- 
ander. Kein Wunder, dass die alle AIDS haben. Die kriegen wir nie wieder 
los. Wenn das jetzt so weitergeht bei uns, gibt es bald nur noch Turken, Polen 
und Neger hier.

Man weiB ja schon bald nicht mehr, in welchem Land man lebt.
(Kontrolleur erscheint)
Ich trau mich ja schon nicht mehr uber die StraBe, wenn’s dunkel wird. 

Man liest ja so viel in der Zeitung. Na ja, wir haben uns jedenfalls einen Hund 
angeschafft, als man dem Turken die Wohnung unter uns gegeben hat. Man 
kann ja nie wissen...

Sozialfall -  von wegen! Die wollen alle nicht arbeiten.
(Bei der Kontrolle)
Der Neger hier hat ihn eben aufgefressen!
Kontrolleur: So ’ne bldde Ausrede hab’ ich auch noch nie geh6rt.
Altere Dame: (akustisch schwer zu verstehen): Ich fahre nie ohne 

Fahrschein -  wenn ich Ihnen das sage- horen Sie, ich hatte ihn eben noch. 
Glauben Sie mir doch -  ich bin noch nie ohne Fahrschein... . Sie haben es 
doch alle gesehen... ich versteh’ das nicht. Sie haben es doch gesehen.

Die Studenten arbeiten am Wortschatz
I. „Sie егкШгеп die Bedeutung folgender W6rter und Redewendungen:

1. der Flegel
2. belastigt sein
3. profitieren von etwas
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4. sich anpassen an (Dativ)
5. die Sitten / und Br&uche
6. die Hottentotten
7. auf der Tasche liegen
8. der Anhaltspunkt
9. im Ubrigen
10. sich vermehren
11. quer durcheinander
12. sich trauen
13. anschaffen
14. der Soziaifall
15. die Ausrede
16. riechen (nach Dativ)

II. Sie ordnen die Worter zu:

1 schwarz fahren A sich verhaiten
2 schwarz arbeiten losbekommen
3 sich benehmen В ohne Fahrkarte fahren
4 anstandig С scharf
5 verlangen D arbeiten, ohne Steuern zu bezahlen
6 penetrant E ordentlich
7 die Sippschaft F das Kaninchen
8 die Karnickel G die Verwandtschafl
9 loskriegen H fordem

Die Studenten schauen den Film noch einmal an, um die folgenden 
Fragen zu beantworten: Welche Grimden hat es, dass der Film schwarz-weiB 
ist? Welche Bedeutung hat die Musik? Welche Bedeutung spielen die Einstel- 
lung und die Perspektive der Kamera? Was hatten Sie anders in Szene ge- 
setzt?

Dann schreiben sie Studenten einen tabellarischen Lebenslauf der alten 
Frau “ [19: 28]

Nach dem Film diskutieren die Studenten das Thema „Auslander- 
feindlichkeit“, lesen einige Zeitungsartikel und horen das Lied „Sascha“ der 
deutschen Gruppe „Die toten Hosen“.

Zuerst schreiben die Studenten die Erlautenmgen zu den angegebenen 
Wortem (Angst, Aggression, Frustration, Misstrauen, Ignoranz, Minderwer- 
tigkeitskomplexe), suchen weitere Worter zum Thema und erlautern sich die- 
se gegenseitig in Partnerarbeit und dann pr&sentieren im Plenum.
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„Dann iiberlegen sie, was jeder einzelne gegen den ,alMglichen Ras- 
sismus’ tun kann und entwickeln dazu eine Collage. Die Studenten suchen im 
Internet Informationen zum Thema ,Ausiander in Deutschland’. Sie stellen 
die wichtigsten Fakten und Plakate zusammen. “[20]

„Die Studenten schreiben einen Aufsatz zum Thema „Ausiander bei 
uns“ Sie wahlen eine der folgenden Textsorten: Marchen, Zeitungsbericht, 
Leserbrief..., Falls moglich, wird ein deutscher Gast eingeladen und zum All- 
tag im Gastland interviewt. Dies vertieft den Perspektivenwechsel zu der Fra- 
ge: Wie leben Ausiander eigentlich bei uns? “[19: 28]

Zum Schluss diskutieren Studenten die Thernen: „Was bedeutet tole
rant sein?“5 „Wiirden Sie als Gastarbeiter irgendwo leben und arbeiten -  wo 
und warum?“.

6. „Fruhiingssinfonieu
Im 5. Studienjahr, im 9. Semester, beim Erlemen des Themas ,,Kunst“ 

lesen wir ein Buch „Clara Schumann“ als Hauslekture und anschlieBend se
hen wir uns mit den Studenten den Film „Fruhlingssinfonie“ an.

Dieser Film ist dem beruhmten deutschen Komponisten Robert Schu
mann und seiner Frau -  der bekannten Pianistin Clara Schumann -  gewidmet. 
Das ist eine romantische Geschichte, die von schoner Musik begleitet ist.

Vor dem Film erzahlen die Studenten den Lebenslauf von diesen bei
den prominenten Personlichkeiten, beschreiben ihre Liebe, die Schwierigkei- 
ten, die ihnen auf dem Wege zum Gltick standen und die sie uberwunden ha
ben. Sehr anschaulich charakterisieren die Studenten die Eigenschaften der 
handelnden Personen nach diesem Film.

„Robert Schumann, 1810-1856, Komponist und Musikschriftsteller; 
schuf kraftvoll-poetische Klavier-und Kammermusik, empflndungstiefe Lie- 
der und Zyklen, 4 Sinfonien, Konzerte, Oratorien, 1 Oper. Seine Frau Clara 
Schumann, geborene Wieck, 1819-1896, beruhmte Pianistin.“ [21:838]

„Einer der bedeutendsten und fortschrittlichsten Musiker des 19. Jahr- 
hunderts war Robert Schumann. Besonders in seinen vor der Revolution von 
1848 entstandenen Werken verlieh er den Hoffiiungen und Wunschen, aber 
auch der Kampfkraft und Zuversicht des fortschrittlichen deutschen Burger- 
tums musikalischen Ausdruck. Als Komponist und Schriftsteller wollte er 
Licht senden in die Tiefe des menschlichen Herzens... (Schumann).

Diese hohe Ziel konnte er in vielen Werken meisterhaft erfullen, weil 
cr selbst aktiv am gesellschaftliehen Leben seiner Zeit teilnahm (zum Beispiel 
wahrend seiner zehnjahrigen Tatigkeit als Leiter der von ihm gegriindeten 
, Neuen Zeitschrift fur Musik’) und fur den Fortschritt Partei ergriff.

Der Kunstler soli ins Leben, in der Stube wachsen die Ideen selten. 
Den unbegrenzten Einfluss haben die auBeren Verhaltnisse. (Tagebuchauf- 
zeichnung des 21jahrigen Robert Schumann).
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Das es stets menschliche Lebensprobleme, Stimmungen und Geftihle 
waren, die Schumann zum Schaffen anregten, zeigt auch seine ,Fruhlings- 
symphonie’. [22:127-128]

Die Studenten lesen auch die Auszuge aus dem Buch fiir die Hauslek
ture „Der Weg zur Kunst“, die dem Leben und Schaffen von Robert Schu
mann gewidmet sind:

„Robert sitzt am Klavier. Wie die kleinen Finger geschickt auf den 
Tasten tanzen und hupfen! Jetzt aufgepasst! ,Das ist die Mutter!’ raft der Jun- 
ge zu den Eltem und Geschwistem und spielt mit groBer Fingerfertigkeit eine 
feuere Melodie auf dem Klavier. Man lacht und findet die Charakterzeich- 
nung der lebhaften Frau ganz trefflich. ,Nun der Vater’, sagt der kleine Virtu
ose. Es folgt eine sehr emste Bassfigur. Das soil nun der Vater sein.

Es vergingen einige Jahre. Robert wollte Klaviervirtuose werden, aber 
sein Wunsch konnte nicht in Erfllllung gehen. Durch tibermaBiges Uben auf 
dem Klavier hatte er seine Hand verietzt. Die Folge davon war eine Lahmung, 
erst des Mittelfmgers und dann der ganzen rechten Hand. Da war es nun aus 
mit alien Hoffhungen, ein groBer Klaviervirtuose zu werden. Er wurde sehr 
verzweifelt.

Doch von dieser Zeit an begann er mehr und mehr zu komponieren.“ 
[23:57]

Dann sehen sich die Studenten den Film an und charakterisieren Ro
bert, Clara, ihren Vater, erzahlen von der Arbeit Roberts und seinen Freun- 
den.

Die Studenten suchen auch Informationen im Internet und in den Zei- 
tungen tiber Herbert GrSnemeyer, der die Hauptrolle in diesem Film gespielt 
hat.

Sehr interessant sind die Artikel ,,Gr6nemeyer“ von Jorg Magenau in 
der Zeitschriffc „Deutschland”:

„Wenn ein Popstar sein Herz fiir Afrika entdeckt, gerat er leicht in den 
Verdacht, dass die Werbeeinnahmen rucklaufig sind oder seine CD sich 
schlecht verkauft. Auch das Gute hat seine Unschuld verloren, seit aus der 
Musik eine Industrie geworden ist. Herbert GrSnemeyer ist tiber solche Miss- 
gunst erhaben. Sein Herz hat er sowieso schon langst in Bochum verloren, 
und seine letzte CD ,Mensch’ verkaufte sich drei Millionen mal: so gut wie 
keine zuvor. Mit seinen Konzerten fullt er die gr5Bten Stadien. Er ist ein deut- 
scher Superstar, der zusatzliche Public Relations an der Weltverbesserungs- 
front nicht n6tig hat. ,Ich bin kein Gutmensch’, sagt er uber sich. Und trotz- 
dem tut er es. Das Gute. Er kann es sich leisten. Als sich 26 deutsche Hilfsor- 
ganisationen im Herbst 2003 zu der Aktion ,Gemeinsam fiir Afrika’ zusam- 
menschlossen, sagte Gr5nemeyer zu, die Rolle des ,Botschafters’ zu tiber- 
nehmen.“ [24:21]
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Auch sehr interessant ist der Artikel „Mensch Gronemeyer! “: von Sas- 
san Niasseri in der Zeitung „Der Tagesspiegel”.

„Das Musikmagazin ,Rolling Stone’ nannte Gronemeyer den „deut- 
schesten Musiker tiberhaupi“, da er wie kein anderer Sanger gleichermaflen 
populistisch und gefiihlsbetont agiere, quasi ein Rolienvorbild fur alle Brei- 
ten.

Als der Singer 1998 mit seinen Kmdern nach London zog, war das 
auch eine Flucht. Zuvor waren innerhalb einer Woche sein Bruder Wilhelm 
und seine Frau Anna gestorben. Gronemeyer zog sich aus der Offentlichkeit 
zuriick, es wurde still um ihn.

Er verbarg nicht, wie schwer das Schicksal zugeschlagen hatte: Bei ei
nem Konzert am Brandenburger Tor uberwaltigen ihn die Gefuhle. ,Du darfst 
jetzt aber nicht aufhdren zu singen’, soil seine Tochter nach dem Umzug ge- 
sagt haben, erzahlte Gr6nemeyer nun in London. Zur Pressekonferenz er- 
schien der Sanger als ungewohnt munterer, positiver Unterhalter. Sein neues 
Album ,Mensch’ habe mit Selbsttherapie nicht viel zu tun, es offenbare keine 
Bewaltigungsstrategien, sei vielleicht eher noch ein melancholischer Ruck- 
blick.“ [25:5]
Herbert Gronemeyer Biographie
Daten und Fakten:
1956 -  Herbert Gronemeyer erblickt am 12. April in Gottingen das Licht der 
Welt;
1968 -  Im Alter von zwolf Jahren Grtmdung der ersten Band;
1974 -  Erste Kompositionen fur das Schauspielhaus Bochum, dort auch Ver- 
korperung einer Figur im Theaterstiick „John, Paul, George, Ringo and Bert“;
1975 -  Schulabschluss mit dem Abitur; es folgt -  kurzzeitig -  ein Studium 
der Musikwissenschaft und Jurisprudenz („damit mich im Leben keiner ubers 
Ohr hauen kann“);
1976 -  Musikalischer Leiter am Schauspielhaus Bochum sowie weitere Thea- 
terrollen: Herbert ist in „Till Ulilenspiegelu, als Graf Orlowsky in „Die Fle- 
dermaus“ und als Melchior in Frank Wedekinds „Friihlings Erwachen“ (Re
gie: Peter Zadek) zu sehen;
1977 -  Die Schauspielkarriere wird mit einem Part im Film „Die Geisel“ (mit
O.E. Hasse, Hannelore Hoger und Peter Kern; Regie: Peter Zadek) vorange- 
trieben; in dieser Zeit ist Herbert am Hamburger Schauspielhaus engagiert, 
auch als musikalischer Leiter;
1978 -  Herbert lernt die Schauspielerin Anna Henkel kennen, seine groBe 
Liebe, spatere Ehefrau und Mutter der beiden Kinder Felix und Marie. Rolle 
im Femsehfilm „Uns reicht das nicht“ (an der Seite von Anna Henkel; Regie: 
JUrgen Flimm) und Mitwirkung an der Auffiihrung von „Ein Wintermarchen“ 
am Hamburger Schauspielhaus (Regie: Peter Zadek); Im selben Jahr Verdf-
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fentlichung der ersten Platte der Jazzrock-Gruppe Ocean mit Herbert als Le- 
adsanger („Ocean Orchestra44, seinerzeit nur im Eigenvertrieb erhaltlich);
1979 -  TV-Darsteller in „Daheim unter Fremden44 (Regie: Peter Keglevic); 
Unter der Ftlhrung des Schauspieldirektors Claus Peymann arbeitet Grone
meyer einige Monate am Wurttembergischen Staatstheater in Stuttgart als 
musikalischer Leiter; Engagement am Schauspielhaus K5ln als Lorenzo in 
„Der Kaufmarm von Venedig44; Das Solodebut „Gronemeyer44 erscheint (Gol- 
dene Zitrone fur das hasslichste Cover des Jahres);
1980 -  Herbert Gronemeyer bleibt als Schauspieler und als musikalischer 
Leiter am Kolner Schauspielhaus veipflichtet;
1981 — Das zweite Album unter seinem Namen, schlicht „Zwo44 betitelt, 
kommt auf den Markt; das darauf enthaltene „Ich hab’ Dich lieb44 ist bis heute 
ein Songfavorit der Fans; In Wolfgang Petersens weltweit gefeiertem Kassen- 
schlager „Das Boot44 (nach dem Roman von Lothar-Gimiher Buchheim) tritt 
Gronemeyer als Leutnant Werner auf, umgeben von Kollegen wie Jurgen 
Prochnow, Klaus Wennemann, Martin SemmeJrogge, Heinz Hoenig und Uwe 
Ochsenknecht;
1982 -  „Total Egal44, Album Nummer drei, wird herausgegeben; neben dem 
Titelsong bleiben „Anna44 und „Currywurst44 fur lange Zeit Publikumsrenner; 
Gronemeyer spielt im seiben Jahr in dem Film opus „Die Frtihlmgssinfo- 
nie44, inszeniert von Peter Schasnoni, die Rolle des Rom&ntikers Robert 
Schumann; die Besetzungsliste umfasst des Weiteren andere prominente 
Darsteller wie Nastassja Kinski, Rolf Hoppe, Gidon Krerner, Andre Heller 
und Bernhard Wicki;
1983 -  Veroffentlichung von „Gemischte Gefiihle44 mit Gronemeyers erstem 
amtlichen Hit: „Musik nur, wenn sie laut ist44; Als Peter Beauvais im seiben 
Jahr „Die ewigen Gefuhle44 von Bernard von Brentano verfilmt, ist Grone
meyer neben Michael Degen und Gila von Weitershausen einmal mehr als 
Schauspieler zu sehen;
1984 -  Wechsel von der Plattenfirma Intercord zu EMI Electrola Januar bis 
Marz: Aufnahme von „Bochum44; zum ersten Mai schreibt Gronemeyer alle 
Liedertexte selbst; der Longplayer bringt den Durchbmch im groBen Stil und 
bleibt fast 80 Wochen in den Charts; die Singleauskopplung „Manner44 macht 
Herbert in ganz Deutschland bekannt;
1985 -  Grdnemeyer ilbemimmt an der Seite von Weltstars wie Julie Christie, 
Burt Lancaster und Bruno Ganz den Part des Georg Deutz im Film „Vater 
und Sohne44 von Regisseur Bernard Sinkel;
1986 -  Mit „Sprunge44 gelangt ein weiterer Meilenstein in die Plattenladen; 
Herbert Grdnemeyer bezieht so vehement wie nie zuvor politisch Stellung: 
„Tanzen44 und „Lacheln44 greifen unverhohlen rechtslastige Politiker an;
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„Kinder an die Macht44 ist bis heute eine haufig gespielte Hymne an die Un- 
schuld und Unvoreingenommenheit von Kindem;
1987 -  Geburt von Sohn Felix, dem ersten Kind von Anna und Herbert;
1988 -  „О44 katapultiert den Musiker endgultig in Superstarregionen; 
die darauf enthaltenen Lieder „Halt mich“, „Vollmond44 und „Was soil das“ 
zahlen selbst viele Jahre nach der Erstveroffentlichung noch zu seinen popu- 
larsten uberhaupt; Erstmalig erscheinen Gronemeyers groBte Hits fur eine 
Veroffentlichung in Kanada in englischer Sprache, die Texttibersetzungen fur 
„What’s All This44 besorgt Peter Hammill; der Titelsong des Albums kommt 
dort sofort in die Single-Charts; Herbert geht in Kanada auf Tournee: Toron
to, Quebec, Sudbury, Ottawa, Montreal; Fiir das KaufVideo ,,D6 Tour ,88“ 
wird am 29. September ein Auftritt in der Kolner Sporthalle auf Film ge- 
bannt; Im TV-Film „Sommer in Lesmona44 tritt Herbert nicht nur schauspie- 
lernd in Erscheinung, der Soundtrack (ausgezeichnet mit dem Grimme-Preis 
in Gold) stammt ebenfails von ihm;
1989 ~~ Geburt von Marie, der Tochter von Anna und Herbert;
1990 -  Nach dem Fall der Berliner Mauer veroffentlicht Gr5nemeyer mit 
„Luxus44 eine weitere politisch brisante Platte; in Songs wie „Hartgeld44 oder 
auch dem Title-Track bringt er die damalige Stimmung und gesellschaftliche 
Befindlichkeit in Ost und West adaquat zum Ausdruck;
1991 — Das zweite englischsprachige Werk, wie die hiesige Ausgabe „Luxus44 
benamit, erscheint in Kanada; es offeriert zusatzlich eine franzosische Fas- 
sung von „Marie44 (mit Lyrics von Jean-Paul Dreau); Ein Filmmitschnitt der 
,,Luxus44-Tournee, in der Dortmunder Westfalenhalle festgehalten, kommt auf 
VHS-Video in den Handel;
1992 - Herbert Gr5nemeyer wird bei der ersten Verleihung des Echo - mitt- 
lerweile der begehrteste deutsche Schallplattenpreis -  mit dem Award als bes- 
ter nationaler Kttnstler 1991 ausgezeichnet;
1993 -  Die Erfolgsserie wird in unseren Breitengraden mit „Chaos44 nahtlos 
fortgesetzt; Grdnemeyer nimmt weiterhin kein Blatt vor den Mund und be- 
zieht beredt Stellung zu Themen wie Rechtsradikalismus und der Wiederver- 
einigung Deutschlands; auch das Album kiettert schnurstracks auf Platz eins 
der BRD-Charts; Die dazugehorige Tour sehen in den Folgemonaten weit 
iiber 600.000 Menschen; Am Ende des Jahres gibt Herbert als erster deutscher 
Musiker eine CD-ROM heraus; die ebenfails „Chaos44 betitelte Datendisc fiir 
Windows-PC und Mac versammelt drei Videoclips („Land unter44, „Fisch im 
Netz“, „Chaos44), die Bilder aus dem CD-Booklet, einen Screensaver und ei
nen kurzen Lebenslauf; Das Buch „Grdnemeyer: Photographien von Anton 
Corbijn44 erscheint;
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1994 — Emeute Auszeichnung mit dem Echo als bester nationaler Kunstler; 
Auf Einiadung von MTV spielt Grdnemeyer als erster nicht englischsprachi- 
ger Kunstler ein Unplugged-Konzert fiir den Musiksender;
1995 -  Gleich zwei Konzertdokumente lassen am 30. Oktober die Herzen al- 
ler Anh&nger hoher schlagen: „Unplugged Herbert44 gibt den MTV-Mitschnitt 
des Vorjahres wieder, „Gr5nemeyer Live44 bringt Momentaufnahmen der 
„Chaos44-Toumee von 1993/94 zu; die elektrifiziert rockenden Tonproben 
dieses Albums entstar^den in Wien, Dortmund und Berlin;
1996 -  „Chaos44 geht nach dem intemationalen Erfolg des MTV-Mitschnitts 
nun auch in GroBbritannien, Skandinavien, Frankreich, Spanien, den Bene- 
lux-Staaten, Kanada, Brasilien und Australien an den Start; fiir die Ubertra- 
gung ins Englische zeichnet diesmal XTC-Mitglied Andy Partridge verant- 
wortlich;
1998 ~ Im April wird mit „Bleibt alles anders44 das erste deutschsprachige 
Studiowerk seit funf Jahren veroffentlicht; die Produzententatigkeit teilt sich 
Herbert Gr6nemeyer mit dem Briten Alex Silva; die Abmischung der Songs 
erfolgt in Berlin, Diisseldorf, London und Paris; Mitte des Jahres Umzug von 
Berlin nach London; Viele Stationen der „Bleibt alles anders44 -  Tour sind 
schon mehrere Monate vor dem eigentlichen Term in ausverkauft; am Ende 
des Jahres muss die Konzertreise aus privaten GrUnden abgebrochen werden: 
in der ersten Novemberwoche sterben seine Frau Anna und sein Bruder Wil- 
helm;
1999 ~~ Am 9. Februar wird Herbert Grdnemeyer mit einem „Millenium 
Award44 der „Goldenen Kamera44 fiir seinen Beitrag zur deutschen Rockmusik 
und fiir seine filmischen Leistungen ausgezeichnet; Im Oktober veroffentlicht 
Herbert auf seinem Gronland-Label die 8-CD-Box „Pop 2000. 50 Jahre deut
sche Popmusik und Jugendkultur44 imd die Compilation „Das gibt’s nur ein- 
mal44, auf der Kiinstler von heute sich legend&rer deutscher Hits von gestem 
annehmen; Jan Delays Coverversion von Nenas „Irgendwie, irgendwo, ir- 
gendwann44 wird die erfolgreichste Singleauskopplung und in Deutschland 
mit Platin (fur Uber 500.000 verkaufte Singles) ausgezeichnet;
2000 -  Gronemeyer zieht sich aus dem Rampenlicht weitgehend zurtick und 
widmet seine Zeit der Vorbereitung neuer Projekte; Lediglich vier Konzerte 
gibt er im Millenniumsjahr: zwei zur Erdffhung der EXPO ~ 2000 in Hanno
ver, eins vor dem Brandenburger Tor in Berlin und eins in Bitterfeld; beglei- 
tet wird er dabei vom NDR Hannover Pops Orchestra; Im November doku- 
mentiert die DVDplus „Stand der Dinge44 in vorztiglicher Qualitit den 105—- 
mintttigen Auftritt auf der EXPO; was Gronemeyer am 7. Juni 2000 in der 
Preussag-Arena auf dem Weltausstellungsgelande zu Gehor brachte, die mit 
zahlreichen Features ausgestattete DVDplus wird in Amerika mit drei DVD 
Excellence Awards ausgezeichnet und wird in Deutschland als erste Musik-

38



DVD iiberhaupt (fiir 100.000 verkaufte Exemplare) mit Platin geehrt;
2002 -  Inzwischen hat Herbert Grdnemeyer in Deutschland, Osterreich und 
der Schweiz fur den Verkauf von iiber zwolf Millionen Alben bereits 23 Mai 
Platin erhalten; seine Konzerte warden von fast vier Millionen Menschen be- 
sucht, darunter auch GroBveranstaltungen wie im Wiener Praterstadion vor 
50.000 und in Berlin Ahrensfelde vor 100.000 Zuschauem; Anfang August 
erscheint die neue Single „Mensch44, im September folgt das gleichnarnige 
Album. Fiir den November ist eine ausgedehnte Hallentoumee angektindigt, 
die bereits so gut wie ausverkauft ist.
2003 -  Fiir den Fruhsommer sind Open-Air-Auftritte in Stadien im Vorver- 
kauf “ [26]

Zum Schluss diskutieren die Studenten die Themen: „Was ist wichti- 
ger: Liebe, Familie oder Beruf?44, „Die Rolle der Eltem bei der EheschlieBung 
friiher und jetzt44.

7. „Good bye, Lenin!"
Im 5. Studienjahr zum Thema „Die Geschichte der Wiedervereini- 

gung44 sehen wir den Film „Good bye, Lenin!44 Bevor wir den Film anschau- 
en, betrachten die Studenten das Plakat im „em-neu - Briickenkurs44 [27:76] 
und beantworten die Fragen: Warum heiBt der Film so? Woriiber ist dieser 
Film? Warum heiBt die Webseite so? (www.79qmDDR.de) [28]? Gemeinsam 
lesen wir einige Texte in der Zeitschrift „vitamin.de44 Uber die Geschichte der 
Wiedervereinigung Deutschlands, denn der Film ist gerade diesem Thema 
gewidmet. Zum Beispiel, lesen sie dort einen Artikel mit dem Titel „Die 
Wende44, der von der friedlichen Revolution in Deutschland handelt und aus 
dem Internet stammt: „1989 wachst die Unzufriedenheit der Menschen spur- 
bar. Immer mehr DDR-BUrger wollen in die Bundesrepublik ubersiedeln. 
Ungarische Soldaten entfemen im Mai 1989 den Stacheldrahtzaun zur Grenze 
nach Osterreich. Der ,Eiseme Vorhang’ bekommt ein Loch. Viele DDR- 
BUrger benutzen diese M5glichkeit. Tausende fliehen im August 1989 in den 
Westen. Als die DDR die Ausreise Uber die Tschechoslowakei nach Ungam 
erschwert, suchen die DDR-BUrger in den Standigen Vertretungen der Bun
desrepublik Deutschland in Warschau oder Prag Zuflucht. Mehr als 25 000 
DDR-BUrger werden so bis zum 9. November das Land verlassen. Wahrend 
einige BUrger die DDR verlassen, wollen andere den Staat verandem. Btir- 
gerbewegungen entstehen. Sie wollen eine offene, demokratische DDR. Am
7. Oktober, zum 40-jahrigen Jubilaum der DDR, gehen Sicherheitskrafte mit 
Gewalt gegen protestierende DDR-BUrger vor. Zwei Tage spater verlauft in 
Leipzig eine Demonstration mit tiber 70 000 Menschen ohne Gewalt. Unter 
dem Slogan , Wir sind das Volk’ protestieren Menschen auch in anderen Stad- 
ten. Die DDR-Regierung versucht sich der neuen Situation anzupassen. Re-
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gierungschef Erich Honecker wird durch den Politiker Egon Krenz ersetzt. 
Doch die Demonstrationen gehen waiter. Am 4. November 1989 kommt es 
zur groBten Demonstration in der Geschichte der DDR. Auf dem Berliner 
Alexanderplatz versammelten sich mehr als eine halbe Million Menschen/4 
[29:9]

Sie lesen auch aus dem Buch „Ereignisse, die Deutschland verarider- 
ten“ einen Artikel „Spektakel im Scheinwerferlicht“ uber den Fall der Mauer: 
„Am Donnerstag, dem 9. November 1989, urn 18.57 Uhr uberraschte das 
SED~Politburomitglied Schabowski die versammelte Presse mit der Mittei- 
hmg, dass ab sofort DDR-Burger ausreisen durften, Visa warden kurzfristig 
erteilt Uber die Tragweite dieser Entscheidung waren sich die DDR -  Ver- 
antwortlichen wohl nicht ganz im klaren. Denn bereits zwei Stunden spater 
eilten tausende Ostberliner zu den Grenziibergangen. Noch durften nur Perso
nen mit gultigen Reisedokumenten passieren, aber der Ansturm von Autos 
und FuBgangem wurde immer groBer. Gegen 22 Uhr drangten am Ubergang 
Bornholmer StraBe mnd 20 000 Menschen gegen die Sperrgitter und forder- 
ten in Sprechchoren, nach Westberlin durchgelassen zu werden. Die Lage 
drohte auBer Kontrolle zu geraten. Urn 23.14 Uhr gab ein Grenzoffizier den 
Befehl, die Schlagbaume zu offhen. Ungehindert sturmten die Massen nun in 
den Westen, hupende Trabis fuhren durch Spaliere jubelnder Westberliner, 
wildfremde Menschen fielen sich in die Anne und weinten vor Gliick. An den 
anderen Grenziibergangen spielten sich ahnliche Szenen ab. Am Brandenbur- 
ger Tor wurde sogar auf der Mauerkrone getanzt. Viele konnten es immer 
noch nicht fassen: Nach 28 Jahren war die Mauer durchlassig geworden.” 
[30:145]

Die Studenten erfahren aus dem Internet: „Die Mauer wird in ffinfzig 
und auch in hundert Jahren noch bestehen bleiben... Nun, auch Erich Hone
cker kann sich mal irren.“ [28]

Sie erfahren, wie es zur Wiedervereinigung kam, aus dem Lehrwerk 
des Klett-Verlags „45 Smnden Deutschland46 machen wir einige Ubungen 
zum Thema „Wie wurde aus zwei deutschen Staaten wieder ein Staat?“ 
[31:54-55], h5ren den Text „Etappen auf dem Weg zur Wiedervereinigung”:

„Hallo, liebe Horerinnen und Нбгег! Hier ist wieder Ayse Cakir. Unser 
Thema heute: Die Wiedervereinigung. Und naturlich melde ich mich diesmal 
aus Leipzig, der Stadt der Montagsdemonstrationen.

Damals -  im Spatsommer / Herbst 1989 -  war viel los hier in der 
Stadt. Zu den ersten Demonstrationen sind nur ein paar Leute gekommen. 
Aber dann haben von Woche zu Woche mehr Menschen mitgemacht. Viele 
sind ja damals weggegangen aus der DDR. In den Westen. Aber das wollten 
wir nicht. Nein! Wir wollten bleiben und das Land verandem. Deshalb haben 
wir gegen die Regierung protestiert.
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Berliner Passant: Ja, ich war auch dabei. Ich hatte zusammen mit 
Freunden ein groBes Schild gemalt. Darauf stand: ,Wir sind das Volk!’ Damit 
wollten wir sagen: Nicht nur die Regierung, sondem auch das Volk ist wich- 
tig in einem Staat. Aber im Laufe der Zeit haben immer mehr Leute , Wir sind 
ein Volk!’ auf ihre Plakate geschrieben. Nattlrlich haben wir damals nicht 
wirklich an die Wiedervereinigung geglaubt. Doch dann ist plotzlich alles 
ganz schnell gegangen. Es war wirklich unglaublich!

1989 war ein wichtiges Jahr fur die DDR. In der Sowjetimion war Mi- 
chail Gorbatschow an der Macht. Der Kalte Krieg in Europa ging langsam zu 
Ende. Und am 7. Oktober wurde die DDR 40 Jahre alt. Das hat die Regierung 
mit Milit&rparaden gefeiert. Aber schon elf Tage spater musste Staatschef 
Erich Honecker zuriicktreten. Und am 9. November ist dann schon die Mauer 
gefailen.

Ja, das war wirklich unglaublich, wie plotzlich Menschen aus Ost imd 
West auf der Mauer standen und zusammen gefeiert haben. Leipzig ist ja 
ziemlich weit weg von Berlin. Und ich habe das Ganze nur im Westfernsehen 
gesehen. Aber ich hatte Tranen in den Augen.

Politiker aus beiden deutschen Staaten haben dann beraten, wie man 
aus zwei vollig verschiedenen L&ndem wieder ein Land machen kann. Am 1. 
Juli 1990 haben sie einen Staatsvertrag abgeschlossen. Ein Ergebnis dieses 
Vertrags war, zum Beispiel, dass die DDR-Biirger ihr Ost-Geld in D-Mark 
umtauschen konnten. Den Euro gab es damals noch nicht. Und iiber die Zeit 
bis zur Wiedervereinigung habe ich mit meinem Kollegen Michael Reuter ge- 
sprochen. Er war damals Reporter beim Femsehen der DDR und hat iiber die 
Verhandlungen zum so genannten Zwei-plus-Vier-Vertrag berichtet. Was war 
das iiberhaupt?

Die ,2’ steht fiir die zwei deutschen Staaten und die ,4’ fiir die vier 
Siegennachte des Zweiten Weltkriegs. Die alliierte Besatzung musste den 
Pianen zur Wiedervereinigung erst zustirnmen. Hm5 das ist nicht leicht zu 
verstehen: Nach Kriegsende 1945 ist nie ein Friedensvertrag zwischen den 
Siegern und den Verlierern unterzeichnet worden. Eigentlich waren also we- 
der die Bundesrepublik noch die DDR souverane Staaten. Das war vielen 
Menschen in Deutschland damals nicht bewusst. Aber es gab ja in beiden 
Staaten immer noch Besatzungssoldaten. Amerikaner in der Bundesrepublik 
und russische Soldaten in der DDR.

Das heiBt, die Wiedervereinigung konnte es nur geben, wenn die vier 
Siegermachte des Zweiten Weltkriegs einverstanden waren?

So ist es. Aber es hat ja geklappt. Die Feierlichkeiten am Brandenbur- 
ger Tor haben wahrscheinlich die meisten von uns noch vor Augen.

Seit 1990 wird der 3. Oktober als ,Tag der Deutschen Einheit’ gefei
ert.” [31:91]
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Dann suchen die Studenten die Informationen iiber den Film im Inter
net:

„40 Jahre DDR. Wir schreiben das Jahr 1989: Der 21-j&hrige Alex 
(Daniel Briihl) lebt mit seiner Mutter Christiane (Katrin SaB) und seiner 
Schwester Ariane (Maria Simon) in einem Plattenbau. Eine typische Ostber- 
liner Kleinfamilie eben. Christiane ist eine leidenschaftliche Aktivistin und 
eine unermudliche Kampferin fiir eine gerechte und soziale Gesellschaftsord- 
nung. Doch ausgerechnet am 40. Jahrestag der DDR bricht sie zusammen und 
fallt ins Koma. Im Krankenhaus verschlaft sie den Fall der Mauer.” [28]

„Alex lebt sein Leben weiter. Im Krankenhaus verliebt er sich in die 
Schwester Lara (Chulpan Khamatowa). Bald besucht er mehr sie als seine 
Mutter. Fast nebenbei registriert er die Ver&nderungen, die um ihn herum ge~ 
schehen: Fast-Foodketten, Coca-Cola und ,flotte’ Westautos feiem den Em- 
zug in den Osten. Alex hat seine Anstellung bei der abgewickelten PGH- 
Femsehapparatur verloren und arbeitet bei einem Westberliner Untemehmen, 
das den Osten mit Satellitenschiisseln iiberzieht. Alles befmdet sich im Um- 
bruch, alles ist neu -  und alles passiert in einem rasenden Tempo. Doch 
piinktlich zur Wahrungsunion, im Sommer 1990, geschieht das Unfassbare: 
Christiane wacht auf!” [28]

„79 Quadratmeter DDR. So groB die Freude auch ist, gr6Ber ist jedoch 
das Problem: Alex Mutter darf von dem Zusammenbruch der DDR nichts er- 
fahren: Zu angeschlagen ist ihr schwaches Herz, als dass sie die Aufregung 
iiberstehen konnte. Alex ist keine Atempause gegonnt. Um seine Mutter zu 
retten, muss er nun auf 79 Quadratmetern Plattenbau die DDR wieder aufer- 
stehen lassen. Schnell stellt er fest, dass sich dieser Plan schwieriger umset- 
zen lasst als erwartet...

Wo Spreewaldgurken herbekommen, wenn Westwaren die Konsum- 
markte erobem? Wo Tempo-Bohnen, Rondo Melange? Ein Arbeitskollege 
hilfl Alex, eine Sendung der Aktuellen Kamera zu produzieren “ [28]

„Ein Film, der ostalgische Gefuhle weckt. ,Good bye, Lenin!’ ,ist eine 
im wahrsten Sinne des Wortes deutsche Komddie.’ Mit liebvoller Ironie be- 
fasst sich Regisseur Wolfgang Becker, selbst ein ,Westdeutscher’, mit der 
ostdeutschen Kultur. Ostalgiker werden auf ihre Kosten kommen, Wiederer- 
kennungseffekte sind garantiert: sei es die gebliimte Tapete im Schlafzimmer 
der Mutter oder die Erinnerung an die eigene (meist gehasste) Pionierzeit, als 
man mit seinem Halstuch vor die Aktivisten treten und schaurige Heimatlie- 
der singen musste.
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Wer erinnert sich nicht an die grausamen Verpflichtungen im sozialis- 
tischen Wettbewerb, an die lacherlichen Feierlichkeiten in Uniformen, an Zei- 
tungen, die niemand gelesen hat und Nachrichtensendungen, die selten so ak- 
tueil waren, wie der Name versprach, an Pi on iernach m ittage und Wandzei- 
tungen. Oder an das Angebot der Gemiiseladen im Winter, das Telefon, das 
nur ausgew&hlte Leute hatten und last but not least an den Trabbi, auf den 
man mehr als zehn Jahre warten musste...

Die gute alte Zeit, wie es vielerorts noch heute heiBt, wird im Kino auf
79 Quadratmetem wieder lebendig.

,Good bye, Lenin!’ Ist ein skurriler Trip in eine Zeit, die noch gar 
nicht so lange vorbei und doch so fern ist. Ein Erlebnis fiir alle, die sich erin
nem wollen. Und ein Muss fiir all jene, die wissen wollen, wie Geschichte 
gemacht wird.“ [28]

„Es ist die Geschichte des deutschen Mauerfalls -  allerdings so, wie er 
sich aus realsozialistischer Sieht nicht sch5ner hatte zutragen konnen. Just als 
die ersten Montagsdemonstranten ,Wir sind das Volk’ rufen, fallt die enga- 
gierte Genossin Christiane Kemer ins tiefe Koma. Als sie wieder erwacht, ho- 
len sich die DDR-Btirger bereits ihr BegruBungsgeld in D-Mark ab, gewinnen 
BRD und DDR gemeinsam die FuBball-Weltmeisterschaffc und sind die Su- 
permarktregale gefiillt mit Produkten aus dem goldenen Westen. Der Arzt 
verordnet Ruhe fiir die kranke Frau, alles, was sie aufregen k6nnte, mtisse 
von ihr femgehalten werden. Doch nichts wurde den Gesundheitszustand die
ser DDR-BUrger in mit Leib und Seele starker in Gefahr bringen, als Mauer- 
fall und deutsche Einheit.

Deshalb spielt ihr Sohn innerhalb der Zwei-Zimmer-Plattenbau- 
Wohnung waiter DDR-Alltag. Er ftillt die Gurken aus Holland in Glaser mit 
Spreewaldgurken-Etikett um und dreht mit Hilfe von Freund Denis die 
deutsch-deutsche Geschichte um 180 Grad um. Als die Mutter vom Bett aus 
Coca-Cola-Werbeplakate erspaht und bei einem kurzen Ausflug nach drauBen 
mehr Opels als Trabbis sieht, wird ihr kurzerhand erklart, die DDR hatte die 
Mauer gedffhet -  ailzu viele BRD- Burger, frustriert von Kapitalismus und 
Hllbogengesellschaft, hatten um Aufhahme in die DDR gebeten. Die Mutter 
ist beruhigt, was fiir ein Lebensgluck” [28]

„Was sich anhort wie ein herrlicher deutsch-deutscher Komodienstoff 
ist auch einer. Doch es ist der wunderbaren Regiearbeit Wolfgang Beckers zu 
verdanken, dass er daraus viel mehr macht, als ein heiteres Sttick deutscher 
Geschichte. Er hat diese besondere Gabe, der Kom5die tragische Momente
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abzubringen. In der Verkehrung der Geschichte, im Vorspiegeln falscher Tat- 
sachen, liegt auch die groBe Lebensluge der Mutter verborgen. Mit unglaubli- 
cher Leichtigkeit inszeniert -  das ist ja das Schwierige -  wechseln bei ,Good 
Bye, Lenin!’ heitere, unbeschwerte Momente und emste, stilie Augenblicke 
einander ab. Am Ende hat man das Gefilhl, einen Film gesehen zu haben, den 
man gleich noch einmal sehen mochte, so schon war das, was man da gerade 
erlebt hat.

,Good Bye, Lenin!’ bekam als einziger deutscher Film auf der Berlina- 
le 2003 einen Preis. Zwar keinen B&ren, aber dafur den ,Blauen Engel’ als 
bester europaischer Film.” [2§]

Bei Claudia Salokannel habe ich acht Stationen gefunden, die als Plan 
dienen konnen, der hilft, den Film zu sehen und zu bearbeiten:

1. Sommer 1978 - - Familie KERNER in der DDR
2. 7. Oktober 1989 -  Der 40. Jahrestag der DDR
3. Auf Wiedersehen, Lenin!
4. Nachrichten: Der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung
5. Geschichte der Bundesrepublik und der DDR
6. Alltag in der DDR
7. Ostprodukte
8. Spreewaldgurke [32:37]
„Die Aufgaben zur Station 1: (H5r-/Sehverstehen? Wortschatzerweite- 

rung, Sprechen)
1) Im Wohnzimmer eines Plattenbaus in Ostberlin: Alex Kemer (11) 
und seine Schwester Ariane (13) sitzen auf dem Sofa und starren ge- 
bannt auf den Fernseher. Alex sagt:
1. „Am 26. August 1978 waren wir auf Weltniveau.”
a) Wer ist mit „wir” gemeint?
b) Woran zeigt sich das „Weltniveau”?
2) „Mit unserer Familie aber ging es an diesem Tag so richtig den 
Bach runter”
Was bedeutet „ging... so richtig den Bach runter”?
a) die von der Familie geplante Bootsfahrt fiel ins Wasser
b) die Familie ist auseinander
c) ein Konzert von Johann Sebastian Bach, das die Familie gemein- 
sam besuchen wollte, fand nicht statt
3) Die Mutter Christiane (36) ist in ein emsthaftes GespiHch mit zwei 
Herren vertieft.
a) Bei welcher „Firma” sind die beiden Manner Mitarbeiter?
b) Wo ist der Vater von Alex und Ariane? Was denkt Alex, warum er 
dort ist? [32:38]
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„Die Aufgaben zur Station 2: Nationalfeiertag der DDR (Schreiben)
Die Studenten erfahren, dass der Tag der Grundung der DDR am

7. Oktober 1949 war und dass am 7. Oktober 1989 der 40. Jahrestag der DDR 
gefeiert wurde. Aus dem Film erfahren sie, auf welch unterschiedliche Weise 
Alex und seine Mutter Christiane diesen Tag begehen, beschreiben ihre Ge
fuhle, aber davor beantworten sie folgende Fragen:

1. Welchen Nationalfeiertag begeht ihr in eurem Land?
2. Warum ist dieser Tag ein Feiertag?
3. Wie wird er gefeiert?
4. Welche Bedeutung hat er fiir dich personlich?

Die Aufgaben zur Station 3: (Vorwissen aktivieren, Sprechen)
1). Beantworten Sie die folgenden Fragen:
1. Was erwartet ihr von diesem Filmtitel „Auf Wiedersehen, Lenin!“
2. Was hat Lenin mit der DDR zu tun?
3. Warum hat dieser deutsche Film einen englischen Originaltitel?
2) Was wissen Sie schon uber Lenin und sein Werk? (Partnerdiktat: 

ein Lemer liest einen Text mit der Biografie von Lenin vor, der andere ver- 
sucht, parallel dazu ein Arbeitsblatt mit den wichtigsten Daten und Stationen 
aus Lenins Leben zu ergSnzen.

3) Lenin und Christiane Kemer (Horen, Sehen, Sprechen, kreatives 
Schreiben)

Ausgangspunkt fiir diese Aufgabe ist eine kurze Filmszene: Als Alex 
am Bett seiner Mutter einschlaft, nutzt sie die Gelegenheit und geht hinunter 
auf die StraBe. Dort trifft sie v5llig unvorbereitet auf die auf einmal tiberall 
sichtbaren Zeichen des Kapitalismus. Zwischen neu einziehenden Wessis und 
westlicher Zigarettenwerbung fliegt plotzlich ein Hubschrauber mit einer Le- 
nin-Statue an ihr vorbei, der ihr scheinbar seinen Arm zum GruB hinstreckt.

Die Studenten sollen die Gedanken und die Emotionen der Mutter in 
diesem Augenblick in Worte fassen und aufschreiben. Dann werden diese 
Texte im Klassenraum aufgehSngt und kurz besprochen.

4) Die Lenin-Statue -  Film und Wirklichkeit (Diskussion, argumenta- 
tives Sprechen)

In der letzten Aufgabe dieser Station sollen die Studenten am Beispiel 
der Lenin -Statue fiir die hinter der Kinofiktion stehenden Wirklichkeit sensi- 
bilisiert werden. ZuMchst tauschen sie sich uber die beiden Fragen aus:

1. Wer bekommt in eurem Land ein Denkmal?
2. Wer lasst Denkmaler errichten und wozu?
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AnschlieBend sollen die Studenten iiber den umstrittenen Abriss disku
tieren. Das soli ein Rollenspiel sein: Es diskutieren, je nach GroBe der Grup- 
pe, ein Bildhauer, ein В earn ter fiir Denkmalschutz, ein Stadtplaner, ein seit 
zehn Jahren dort wohnender Anwohner, ein PDS-Abgeordneter, ein Ge~ 
schichtslehrer usw. dazu benutzen sie die Kartchen mit bestimmten Redemit- 
teln. [32: 39-40]

„Die Aufgaben zur Station 4: Nachrichten (Aktuelle Kamera): Der Fall 
der Mauer und die Wiedervereinigung (Horen, Sehen, Sprechen, Vorlesen)

Mit einer von Alex und seinem Bekannten selbst produzierten Nach- 
riehtensendung wird am Tag der deutschen Emheit versucht, der Mutter die 
radikalen Veranderungen plausibel zu machen. ,Das neue Staatsoberhaupt der 
DDR’ spricht in der Person des bekannten Kosmonauten Sigmund Jahn iiber 
den Sozialismus und den Fall der Mauer.

Zun&chst sollen sich die Teilnehmer diese fiktiven Nachrichten anse- 
hen und mithilfe einer Zeitleiste drei wahre historische Ereignisse zwischen 
Sommer 1989 und Sommer ’90 identifizieren, die in der Rede eine Rolle spie- 
len, und so einige Falschungen aufdecken bzw. bewusst machen.

AnschlieBend sollen sich die Studenten mit dem eigentumlichen Vor- 
tragsstil dieses Politikers auseinandersetzen. Es ist ihre Aufgabe, den Anfang 
des Nachrichtentextes selbst zu lesen und zwar in bestimmten Rollen: wie ein 
Sportreporter, ein General, eine Opems&ngerin, eine Marchentante usw. Der 
so von ihnen gelesene Text wird mit einem Kassettenrecorder aufgenommen. 
Die nachfolgenden Gruppen konnen das Band abhdren und versuchen zu erra- 
ten, in welchem Stil die anderen den Text gelesen haben. Sie konnen auch die 
Originalrede von Gunter Schabowski (damals Mitglied des DDR-Politburos) 
zur Mauerdffimng am 9.November 1989 auf einer Kassette horen und/oder 
den Text dazu lesen.“ [32:40]

Die Studenten suchen die fnformationen iiber Sigmund Jahn -  den ers
ten deutschen Kosmonauten, der zusammen mit dem sowjetischen Kosmo
nauten Valeri Bykowski am 26. August 1978 in den Kosmos mit dem Raum- 
schifF „Sojus 31“ flog. Sie sehen die Fotos aus dem Buch „Gemeinsam auf 
der Erde und im AH“ (der Band enthalt 274 Fotodokumente), das ich im Jahre
1979 als Geschenk von Sigmund Jahn bekam, als ich den Klub der Intemati- 
onalen Freundschaft in der Schule namens German Titow in Kamenka Alma- 
tinski-Gebiet leitete, der den Namen von Sigmund Jahn trug. Sie lesen den 
Auszug aus diesem Buch:

„In der DDR verfolgen nach der Startmeldung Millionen gespannt die 
Informationen aus Rundfunk und Femsehen, aus den Extrablattem sowie aus- 
flihrlichen PressedarstelJungen.
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Besondere Aufmerksamkeit findet die Femsehubertragung von der 
Kopplung, und nicht nur die Wissenschaftler im Leitzentrum bei Moskau at- 
men erleichtert auf, als Waleri Bykowski uber dem femen Baikal aus einer 
Hohe von 340 Kilometem meldet: ,Ein Blinkzeichen rotes Licht, griines 
Licht. Erkenne Konturen der Station. Kopplungsaggregat ausgezeichnet zu 
sehen. Achtung! Benihrung! Eingerastet!’ Uber zwei Stunden spater folgen 
bewegende Szenen: Die beiden Salut-6 Kosmonauten begriiBen die Gaste, die 
mit Sojus 31 ,festgemacht’ haben, iiberaus herzlich und traditionsgemaB mit 
Brot und Salz. GrtiBe, Briefe, Geschenke und Souvenirs werden ubergeben. 
Unter den symbolischen Gegenstanden im Kosmosgepack Sigmund Jahns be- 
fmden sich Miniausgaben des ,Kommunistischen Manifests’ und des ,Faust’ 
sowie ein goldenes Staatswappen der DDR.” [33:108-109]

„Die Aufgaben zur Station 5: Geschichte der Bundesrepublik und der 
DDR: 1945-1990 (Landeskunde)

Mit der ersten Aufgabe dieser Station кбппеп sich die Lerner einen 
Uberblick uber wichtige Ereignisse der deutschen Geschichte seit 1945 ver- 
schaffen. Dazu miissen sie acht Daten, Ereignisse und Fotos einander zuord- 
nen.

N/N Datum Ereignis
1 Mai 1945 Kriegsende in Deutschland
2 15. September 1945 Griindung der Bundesrepublik 

Deutschland
3 7. Oktober 1949 Griindung der Deutschen Demokra- 

tischen Repub lik
4 17. Juni 1953 Arbeiteraufstand in der DDR
5 13. August 1961 Bau der Mauer
6 Herbst 1989 Protestdemonstrationen in der DDR
7 9. November 1989 Fall der Mauer
8 3. Oktober 1990 Deutsche Einheit

Gerade hier, wie bei alien landeskundlichen Aufgaben, zeigt sich der 
Vorteil der Binnendifferenzierung: Wer mochte, kann hier seine Kenntnisse 
weiter vertiefen.” [32:40]

Zu jedem Ereignis suchen die Studenten in Gruppen einen kurzen Le- 
setext mit weiteren Informationen und prasentieren als Vortrag ihre Projekt- 
arbeit.

„Die Aufgaben zur Station 8: Die Spreewaldgurke (freies Sprechen, 
Ansprechen aller Sinne)
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,Unverfflscht, wurzig imd knackig’ so wird heute fiir die original 
Spreewaldgurke geworben. Ob das auch der Geschmack ist, auf den Christia
ne Kemer im Sommer 1990 -  gerade aus dem Koma erwacht -  plotzlich 
HeiBhunger entwickelt, wissen wir nicht. Da aber die Regale in der Kaufhalle 
leer geraumt sind fur die neuen Waren aus dem Westen, muss Alex, um sei
ner Mutter eine intakte DDR vorzuspielen, wieder einmal einen Trick anwen- 
den: Er fUllt Westgurken in alte Ostgurkenglaser um. Ob die Mutter wirklich 
auf diese iiebevolle F&lschung hereinfallt, bleibt offen. Nach auBen hin ver- 
mittelt sie jedenfalls den Eindruck, als sch6pfte sie keinen Verdacht.” [32:41] 

Wenn es moglich ist, so vergleichen die Studenten den Geschmack der 
Produkte aus Kirgisistan „mit den westlichen, die aus der DDR-Zeiten weiter 
in der BRD in neuen „Outfits” produziert werden, z.B. „Spreewaidgurken”., 
Feuchtigkeitscreme „Florena-Creme”, Kaffee „Rondo”, Waschmittel „Spee”, 
Sekt „Rotkappchen”. Diese Aufgabe dient vor allem als Sprechanlass, denn 
die Entscheidung muss begrundet werden.

Diese gustatorische, olfaktorische und haptische Aufgabe dient neben 
dem Training sprachlicher Handlungen vor allem der landeskundlichen Erfah- 
rung. Die Filmgeschichte wird von der Leinwand in das Klassenzimmer ge- 
holt und hier durch Mund, Nase und Haut nacherlebbar.

In einigen Gruppen miindete diese Ubung sogar in weiterfuhrende 
Diskussionen, angefangen mit der Frage nach dem Einfluss der Werbung auf 
das KaufVerhalten der Verbraucher, nach dem Alltag und Versorgungslage 
der Menschen in der ehemaligen DDR bis hin zu der Frage nach den Befind- 
lichkeiten der ehemaligen DDR-Biirger wahrend und nach der Wende” [32:41] 

Nach dem Filmsehen schlage ich den Studenten einige Aufgaben, z. B. 
einen Test vor, der von unserer Kollegin Lilija Abramowa zusammengefasst 
wurde:

Testaufgabe zum Film von Wolfgang Becker „Good Bye, Lenin!“
L Wo spielt die Handlung? 
a) Leipzig b) Berlin c) Bojm

2. Wann beginnt die Geschichte im Film?
a) 1978 b) 1980 c) 1993

3. Wie lange lag die Mutter im Koma?
a) 10 Monate b) 12 Monate c) 8 Monate

4. Was war Alex’ Mutter von Beruf?
a) Lehrerin b) Arztin c) Pionierleiterin

5. Was war der Vater von Alex und Ariane von Beruf?
a) Kosmonaut b) Arzt c) Ingenieur
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6. Fur wie viel Geld sangen zwei Jungen Pionierlieder fur Mama?
a) fur 20 DM b) fur 10 DM c) fiir 30 DM

7. Aus welchem Grund ist die Mutter nicht nach Westdeutschland ab- 
gehaueri?
a) Weil sie treue Parteigenossin war.
b) Weil sie Angst um ihre Kinder hatte.
c) Weil sie ihren Mann nicht mehr liebte.

8. Wo hat die Mutter das Geld versteckt?
a) in der Schublade; b) im Sparbuch; c) im Briefumschlag
9. Wie viel Geld hat Alex gefunden?
a) 100 000 Mark b) 60 000 Mark c) 30 000 Mark

10. Woffir hat die Mutter ihr ganzes Leben das Geld gespart?
a) fiir die Datscha b) fur den Trabbi c) fur die Wohmmg

11. Warum konnten die Kinder das alte Geld gegen das neue nicht tau- 
schen?
a) Weil der Bankkaufmann grob war.
b) Weil die Geldtauschfrist abgelaufen war.
c) Weil die Kunden der Bank dagegen waren.

12. Aus welchem Land kam Lara?
a) aus Deutschland b) aus der Sowjetunion c) aus den USA

13. Wem war der Taxifahrer ahnfich?
a) einem beriihmten Schauspieler b) seinem Vater c) dem Kosmo
nauten

14. Wie erklarle Alex der Mutter den Umzug der Wuppertaler nach 
Ostberlin?
a) Sie sind Touristen
b) Sie sind Fllichtlinge aus dem Westen
c) Sie sind MobelhSndler

15. Wie haben die Kinder der Mutter die Erscheinung des Coca-Cola- 
Plakates erklart?
a) Das ist die neue Fahne der SED.
b) So hat man das Gebaude zum Tag der Republik geschmiickt.
c) Man hat mit der Coca-Cola-Firm a einen Vertrag unterzeichnet.
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16. Zu welchem Zweck hat Alex fiir seine Mutter das DDR-Leben in- 
szeniert?
a) Er wollte nicht, dass die Wessis nach Ostberlin kommen.
b) Er wollte seine Mutter retten.
c) Er wollte das DDR-Leben fiir sich selbst verlangem.

Dann machen die Studenten auch die Aufgaben aus dem Lehrwerk 
“em.Hauptkurs“: [3:112]

Lesen Sie die Inhaltsangabe. Sind folgende Aussa- 
gen richtig oder falsch? \

richtig falsch

1. Daniels Mutter traumte schon lange vom Sieges- 
zug des Kapitalismus
2. Nach ihrem Infarkt muss sie vor jeder Aufregung 
verschont werden.
3. Ihr Sohn Alex mdchte ihr klar machen, dass Fast- 
Food und Coca Cola einfach zum neuen Leben geh6- 
ren.
4. Alex untemimmt alles M6gliche, um seiner Mut
ter die gute alte Zeit vorzuspielen und die Realitat 
vor ihr zu verstecken.

Nach dem Film schreiben die Studenten die Kritik zum Film nach fol- 
gendem Schema: [6:61]:

Leitladen fiir eine Filmkritik

1. Lesen Sie die Stichpunkte zu einer Filmkritik Versuchen Sie in Ihrer Kritik zum 
Film auf die folgenden Punkte einzugehen.

Inhalt..................................... ....................... ...................................... ............... ...................

Zeit/Epoche.

Hauptper
son/en......

Intention des Films
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Besonderheiten im Film

Was mir besonders gefallen/miBgefallen hat,

2. Erganzen Sie fehlende Punkte, die Ihnen selbst fiir eine Filmkritik wesentlich er~ 
scheinen.

Hier sind einige Beispiele der Aufsatze der Studenten:
Galina P. schrieb:

„lm Film „Good bye, Lenin!” geht es um eine gew6hnliche Familie 
der DDR. Der Vater hat die Familie verlassen. Er ging nach Westdeutschland, 
weil er dort bessere Berufschancen hatte. Die Mutter erzog zwei Kinder al
lem, Als die Kinder schon Erwachsene geworden waren, kriegte die Mutter 
einen Herzinfarkt. Wahrend sie im Krankenhaus blieb, wurde die DDR ein 
Teil der BRD. Als die Mutter nach Hause zuruckgekehrt war, mochten ihre 
Kinder tiber dieses Ereignis nicht erzahlen, weil sie die DDR mochte. Dann 
versuchen Alex und Ariane - ihre Kinder - die DDR in ihrer Wohnung schon 
in der BRD zu grunden.

Der Film beginnt im Jahre 1978, als die Kinder noch klein waren. 
Aber der Hohepunkt des Films ist die Zeit der Wiedervereinigung Deutsch- 
lands, also, die Jahre 1989-1990.

Die Hauptpersonen des Films sind die Mutter, der Sohn Alex und die 
Tochter Ariane.

Die Intention des Films ist: uber das Leben in der DDR und iiber die 
Veranderungen dort nach der Wiedervereinigung zu erzahlen.

Mir gefallt die Findigkeit von Alex. Er ist bereit alles zu tun, um nur 
die Mutter nicht zu schaden.”

Schirin K. schrieb:
„In diesem Film geht es um eine Familie, die in der Zeit der Abschaf- 

fiing der DDR und der Vereinigung Deutschlands lebt. Der Vater dieser Fa
milie fahit nach Westen und bleibt da. Seine Frau ist Kommunistin, sie bleibt 
mit ihren Kindem, Alex und Ariane, in Ostberlin. Eines Tages sieht sie ihren 
Sohn auf der Demonstration und wird bewusstlos. Dann ist sie im Koma 8 
Monate. Wahrend dieser Zeit vereinigt sich Deutschland und wird kapitalis- 
tisch. Als die Mutter zu Bewusstsein kam, versucht Alex alles wie in der 
DDR fiir seine Mutter zu machen. Sein Freund und die ganze Familie helfen 
ihm dabei. Endlich glaubt die Mutter, dass Deutschland ein sozialistischer 
Einheitsstaat wird und die stirbt mit diesem Glauben.
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Der Film erzahlt uber die Jahre 1989-1990 -  die Zeit der Abschaffimg 
der DDR und der Vereinigung Deutschlands,

Hauptpersonen sind: Alex(Sohn), Christiane (Mutter), Lara (Kranken- 
schwester) und Ariane(Tochter).

Intention des Films: Der Film zeigt die schwere Epoche der Vereini
gung Deutschlands, die eine Tragodie fiir viele Menschen war, denn fast alle 
Werte warden ge&ndert.

Der Film ist sehr realistisch. Er stellt die historischen Ereignisse wahr- 
heitsgetreu dar. Der Zuschauer kann sich in das Jahr 1989 versetzen und die 
Stimmung jener Zeit fuhlen.

Die Schauspieler ha^en mir gefailen. Die sind sehr naturlich. Der In
halt ist auch sehr interessant. Manchmal glaubte ich, dass der Film ein Do- 
kumentarfilm ist.

Was mir nicht gefailen hat, dass ich nicht verstanden habe, warum der 
Vater in diesem Film seine Kinder nach der Vereinigung Deutschlands nicht 
zu fmden versuchte. Ich glaube, er konnte sie selbst finden.”

Vor der Diskussion zum Thema „Was hat die Wiedervereinigung den 
Ostdeutschen und den Westdeutschen gebracht?” erffillen die Studenten die 
Aufgabe „Welche Folgen hatte die deutsche Einheit fur die Menschen in Ost 
und West?”

Sie ordnen die Satze zu [31:55]:

1 Nach der Wiedervereinigung 
brauchte die Bundesregierung sehr 
viel G eld ,...

A viele Menschen verloren ihren 
Arbeitsplatz.

2 Die Burger in ganz Deutschland 
mussten deshalb ...

В weniger Geid als die Menschen 
im Westen.

3 Viele Betriebe in den neuen L&n- 
dem waren nicht rentabel, deshalb

С zu viel Geld fiir den Wiederauf- 
bau der neuen В undeslander be- 
zahlen mtissen.

4 Es kam zu Massenentlassungen und D fuhlen sich benachteiligt.

5 Weil es nicht genug Arbeits-und 
Ausbildungsstellen gibt, ...

E hohere Steuern zahlen

6 Noch heute verdienen viele Men» 
sehen in den neuen Bundesl&ndem

F gehen noch heute viele junge 
Leute in die alten Bundeslander.

7 Die Menschen in den neuen L8n- 
dem finden das ungerecht und ...

mussten sie schlieBen

8 In den alten BundeslSndem denken 
mane he, dass sie ...

G um die Wirtschaft in den neuen 
Bundeslandem wieder aufzu- 
bauen.
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Zum Schluss diskutieren die Studenten die Themen: „Was hat die 
Wiedervereinigung den Ostdeutschen und den Westdeutschen gebracht?44, 
„Die Rolle der Werbung in unserem Leben14.

80 „Jenseits der StiSlea
Der Film „Jenseits der Stille44 passt auch sehr gut zum Thema „Kunst44 

und zum Thema „Berufswahl44 und auch zum Diskutieren iiber das Thema 
„Kinder und Eltem44

Vor dem Sehen betrachten die Studenten das Plakat im „em-neu” Brii- 
ckenkurs [27:76] und beantworten die Frage: Wovon handelt dieser Film? 
Warum heiBt der Film so?

Die Studenten suchen nach Informationen im Internet und lesen fob 
genden Text: [34]

Filmdaten 
Deutscher Titel: Jenseits

der Stille
Originaltitel: Jenseits

der Stille
Produktionsland: Deutschland
Erscheinungsjahr: 1996
L^nge (PAL-DVD): 112 Minuten
Originalsprache: Deutsch 
Altersfreigabe: FSK 6

Stab
Regie:
Drehbuch:

Caroline Link
Caroline Link, 
Beth Serlin

Produktion: Jakob Claus- 
sen, Thomas 
Wobke, Luggi 
Waldleitner

Musik:
Kamera:

Niki Reiser 
Gemot Roll

Besetzung 
Sylvie Testud: Lara 
Tatjana Trieb: Lara als Kind 
Howie Seago: Martin
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Emmanuelle Laborit: Kai 
Sibylle Canonical Clarissa 
Matthias Habich: Gregor 
Alexandra Bolz: Marie 
Birge Schade: Fr&ulein Mertens 
Hansa Czypionka: Tom 
Doris Schade: Lilli 
Horst Sachtleben: Robert

Jenseits der Stille ist eine deutsche Filmtragddie aus dem Jahr 1996. 
Regie ffihrte Caroline Link. [35]

Handlung
Der Film erzahlt die Geschichte von Lara, die als Tochter gehorloser 

Eltern aufwachst. Lara selbst ist horend und ist der Gebardensprache machtig, 
weswegen sie schon in jungen Jahren in vielen Lebenslagen ftir ihre Eltern 
ubersetzt. So begleitet sie sie zum Beispiel zu Kreditverhandlungen auf die 
Bank und dolmetscht auch den Eltemsprechtag.

An Weihnachten bekommt Lara von ihrer Tante Clarissa, die selbst ei
ne begeisterte Musikerin ist, eine Klarinette geschenkt. Lara entdeckt die 
Welt der Musik, in die ihr ihre Eltern nicht folgen kdnnen. Wahrend der fol- 
genden Jahre entwickelt sich Lara zu einer talentierten Klarinettenspielerin. 
Ihre Mutter Kai stirbt tragisch nach einem Fahrradunfall, und Laras verwitwe- 
ter Vater Martin fxihlt sich im Stich gelassen. Als die mittlerweile 18-jahrige 
Lara auch noch in das Konservatorium (Musikhochschule) nach Berlin wech- 
seln will, scheint das Familienidyll zusammenzubrechen. Der Schluss wirkt 
allerdings versohniich: Laras Vater versucht, die Liebe zur Musik, die seine 
Tochter empfindet, zu verstehen, und ss kommt zu einer vorsichtigen Wie- 
derannahenmg zwischen Martin und Lara.

Kritiken: „Ein Film, der die Stille zu Musik werden lasst und seine 
Starke in der Balance zwischen Lachen und Weinen, Freude und Schmerz 
fmdet. Jenseits der Stille4 ist ein Ereignis unter den deutschen Produktionen 
und hervorragend besetzt.“ (Dirk Jasper FilmLexikon)

„ Ein gelungenes Kinodebut einer Absolventin der Miinchener Film- 
hochschnle. Der Film iiberzeugt sowohl als sensible Gestaltung der Probleme 
von Behinderten als auch in seiner universalen Thematik des Selbstfmdungs- 
prozesses einer jungen Frau und dem Pladoyer fur Verstandnis und Offenheit 
gegeniiber unvereinbar scheinenden Erfahrungswerten. “ (film-dienst 
25/1996)
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„ Dank seiner guten Besetzung in alien Rolien, ixberzeugenden darstel- 
lerischen Leistungen unter sicherer Fiihrung, gelingt eine eindrucksvolle 
Durchdringung der Welt der Gehdrlosen, mit all ihren Problemen der sozia- 
len Eingliederung undfamiliaren Konflikten. “ (FBWLangfilme)

„ Wer erfahren mochte, wie laut der Schnee ist und wie Klarinettento- 
ne Menschen verzaubern konnen, der darf sich diesen Film nicht entgehen 
lassen: Eine deutsche Produktion, die sich eines aufiergewdhnlichen Themas 
jenseits der Beziehungskomodien annimmt und die Geschichte uber den Ab- 
schied von der Kindheit mit leisem Humor und einer eigenwilligen Asthetik 
erzahlt. “ (Fischer Film Almanach 1997)

Sonstiges
Der bekannte Klarinettist Giora Feidman absolvierte in Jenseits der 

Stille einen Gastauftritt.
Im Film spielt Emmanuelle Laborit (Kai) die Mutter von Sylvie 

Testud (Lara). In Wirklichkeit ist Emmanuelle Laborit aber ein dreiviertel 
Jahr junger als Sylvie Testud.

Auszeich nungen
1997: Deutscher Filmpreis in den Kategorien Beste Hauptdarstellerin 

(Testud) und Beste Filmmusik, AuGerdem Filmband in Silber sowie nominiert 
in den Kategorien Bester Spielfilm, Beste Regie und Beste Nebendarstellerin 
(Laborit)

1997: Bayerischer Filmpreis in den Kategorien Beste Nachwuchsregie 
und Beste Filmmusik

1997: Drehbuchpreis und Grand Prix des Tokyo International Film 
Festival

1998: Nominiert fur den Oscar in der Kategorie Bester fremdsprachi- 
ger Film[35]

„Jenseits der Stille66 Deutschland 1996, Caroline Link
Spielfilm, 112 Minuten, Farbe
FSK ab 6, Altersempfehlung ab 10 Jahre
Lara ist acht und in ihrer Familie die einzige, die horen und sprechen 

kann. Fur ihre gehdrlosen Eltern ubemimmt sie deshalb Ubersetzungen in al
ien Lebenslagen -  bei der Bank, bei jedem Telefonat, ist sie diejenige, die die 
Worte ubermittelt. Zu ihrem Vater hat Lara ein besonders inniges Verh&ltnis. 
Ihr gemeinsames Lieblingsspiel ist das Erraten von Ger&uschen. ,Was fur ein 
Gerausch macht die Sonne, wenn sie aufgeht?’ ,Wie klingt der Schnee, wenn 
er auf die Wiese fallt?’ Als Lara ihre Tante Clarissa trifft, entdeckt sie etwas 
ganz Neues: Musik! Und Lara beginnt Klarinette zu spielen -  das Instrument, 
das Clarissa so wunderbar beherrscht. Laras Vater, der sich als Kind mit sei
ner Schwester Clarissa nicht gut verstanden hat, findet an Laras neuen Ideen 
keinen Gefailen. Aber Lara lernt und lernt. Zehn Jahre spater spielt sie so gut
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Klarinette, dass der Musiklehrer ihr rat, eine richtige Ausbildung zu machen, 
Clarissa unterstiitzt Lara in ihrer Absicht und mochte sie gem nach Berlin 
mitnehmen, wo Lara die Musikhochschule besuchen konnte. Vor allem der 
Vater ist sehr dagegen, doch Lara entscheidet sich fur ihre Musik. Es wird 
etwas dauern, bis der Vater begreift, dass auch er, der nicht hort, ihre Welt 
verstehen kann. [36] „Lara (Tatjana Trieb) w&chst aJs Kind gehorloser Eltem 
auf. Ganz selbstverstandlich iibernimmt die Achtjahrige Verantwortung, halt 
Kontakt zur AuBenwelt und regelt wichtige Belange der Kleinfamilie. Beson
ders eng ist Lark mit ihrem Vater verbunden. Erste Probleme tauchen auf, als 
sie von ihrer Xante Clarissa eine Klarinette geschenkt bekommt, Lara ist mu» 
sikalisch und entdeckt eine Welt, die ihren Eltem verschlossen ist. Damit 
nimmt ihr langsamer Abschied vom Eltemhaus und von der Kindheit seinen 
Anfang. Vor allem Laras Vater leidet damnter, denn die Welt der Musik wird 
ihm immer verschlossen bleiben und fuhri ihm die Abldsung seiner Tochter 
noch deutlicher vor Augen. Zehn Jahre spater beherrscht Lara das Instrument 
so gut, dass ihre Tante ein Musikstudium vorschl&gt. Es kommt zum Streit 
mit den Eltem, Lara verl&sst ihr Zuhause und geht nach Berlin. Dort lemt sie 
den Gehorlosenlehrer Tom kennen, er hilft ihr, die Situation besser zu begrei- 
fen, seine Liebe zu ihr starkt ihr Selbstvertrauen. Als Laras Mutter mit dem 
Fahrrad tddlich verungltlckt, kehrt Lara kurzzeitig nach Hause zurtick. Wie
der gibt es Streit mit dem Vater, der Bruch scheint endgtiltig zu sein. Bei La
ras Aufhahmeprtifimg an der Musikhochschule jedoch steht der Vater plotz
lich hinten im Saal und gibt ihr ein Zeichen des Verstehens.“ [36]

„Lara (Tatjana Trieb) lebt in einer kleinen Stadt in Suddeutschland, Ih
re Eltem konnen nicht horen und sprechen. Sie muss oft fur sie ubersetzen. 
Zu Wehnachten schenkt ihr die Tante (Sibylle Canonica) eine Klarinette. Lara 
hat groBes Talent und ihre Tante mdchte, dass sie in Berlin Musik studiert 
Die Eltem wollen nicht, dass Lara geht. Besonders ihr Vater (Howie Seago) 
ist wtitend, weil er sie nicht verlieren mdchte. Lara fahit trotzdem nach Berlin 
und bereitet sich dort auf die Aufhahmeprufung vor. In Berlin lemt sie Tom 
(Hansa Czypionka) kennen. Er ist Lehrer fur gehorlose Kinder und will bald 
nach Washington zum Arbeiten gehen. Als ihre Mutter bei einem Unfall 
stirbt, fahrt Lara sofort nach Hause. Der Vater redet nicht mehr mit ihr. Lara 
geht wieder allein nach Berlin. Als sie aber die Priifung an der Musikhoch
schule hat, sieht sie ihren Vater im Konzertsaal.” [36]

„Der deutsche Debut-Film Jenseits der Stille’ von Caroline Link war 
1998 fur den Oskar in der Kategorie ,bester fremdspraehiger Film* nomi
niert.” [37: 82]
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Nach dem Film machen die Studenten die folgende Aufgabe:
„Bringen Sie die folgenden Textabschnitte in eine s inn voile Reihen-
folge:
1. Das Madchen Lara, Tochter gehorloser Eltem, bekommt zu Weih- 

nachten von seiner Tante eine Klarinette geschenkt.
2. Aber Lara entscheidet sich schlieBlich, auch wenn es sehr schwie- 

rig fur sie ist, fur das Leben „Jenseits der Stille”.
Das Erwachsenwerden und der langsame Abschied vom Elternhaus 
werden fur Lara schmerzliche und traurige Erfahrungen.

3. Da entdeckt sie ihre Liebe zur Musik und stoBt dabei auf das Un- 
verstandnis ihrer Eltem, vor allem ihres Vaters.

4. Die Welt der Musik und die Welt der Eltem, die nicht horen imd 
sprechen konnen, scheinen nicht vereinbar, und Lara ist zwischen 
den beiden hin und her gerissen.

5. Mit 18 beschlieBt sie sogar, nach Berlin zu gehen, um dort die 
Aufhahmepriifung fiir das Konservatorium zu machen.” [37: 82]

Nach dem Film diskutieren die Studenten uber das Thema „Die Rolle 
der Eltem bei der Berufswahl”.

Zum Schluss lese ich den Studenten einen Auszug aus dem Artikel 
von Rainer Stumpf „Meisterin der stillen Momente” aus der Zeitschrift 
„Deutschland” iiber die Regisseurin dieses Films Caroline Link: „Es gibt et
was, das langweile sie furchtbar, hat Caroline Link einmal beklagt: Kinofilme 
aus Deutschland. Viel zu oft seien sie fur Teenager gemacht, ein erwachsenes 
Publikum werde damit nicht erreicht. Heute auf ihren Vorwurf angesprochen, 
winkt sie ab. „Das hat sich wirklich geandert”, sagt die 44-J&hrige. Inzwi- 
schen sei das deutsche Kino ganz anders. Woran die Miinchner Regisseurin 
nicht unschuldig ist. Schon ihr erster Film „Jenseits der Stille”, eine bewe- 
gende Geschichte um eine musikalisch begabte Tochter taubstummer Eltem, 
wurde als bester fremdsprachiger Film fiir den Oskar nominiert. Mit „Nir~ 
gendwo in Afrika” gewarm sie dann 2003 die Trophae. Sechs Millionen Men
schen hat Link mit ihren leisen Filmen allein in Deutschland beriihrt -  Kino 
mit Tiefgang. Garantiert ohne Langeweile.” [44: 20]

So kann man also an den Filmen im Deutschunterricht arbeiten. Wich- 
tig ist es, meiner Meinung nach, an die Geftihle der Studierenden zu appellie- 
ren, so dass die Studenten hoch motiviert sind und sie aufrichtig ihre Gedan
ken, Geftihle und Eindriicke ausdrucken konnen.
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