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Spielregeln fur ein Streitgesprách oder eine Pro- und Contra-Debatte

1. Zunachst musst IhrEueh mi/dem Thema, dem
Problem oder der Fragestellung vertraut machen. FUhrt in einer Abstim-

mung ein erstes Meinungsbild herbei: Wie steht Ihr zu dem Problem oder der Frage?

'/. Bilder nun Gruppen for die jeweiligen Positionen, Am besten ist es, wenn die Gruppen durch Los oder ein
Zufallsprinzip gebildet werden -tz: dem verschíedenfarbíge Spielkarten gezogen werden l. Es 'geht namlích jetzt

, nieht um die eigene Meinung tu"' m, sonderndarum. Begrundungen fUreinen Standpunkr vorzutragen. in den man
sieh hineinversetzt.

3. Die Gruppen setzen sich nun anha
punkte. Dabei sollten sie aueh Argume

líen vertíefend mil "ihren~ Fositíonen auseinander und eršrbeíten sieh begrundete Srand-
ischen Partei erkennen und Uberlégen,'Wie man sil' 'widerlegen kann. Ansehliei3end besnm-

eher./-in·' , •
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Planungsbogen fur die selbstandige Arbeit (4)

4. Arbeitsschritt: diě eigenen und fremden.Arbeitsergebnisse bewerten 'und liber den Ai'beitsprozess nachdenken. - -
a) Leitfrage: nach welchen Kriterien b~erten wir die Arbeitsergeb-riiss;; und wi; konpen wir unsere Arbeit verbessern?

;.' . ;-. "\.- ". _.r -.' o-

b) Arbeits- und Ers(hlieBungsf~agen:

• Sind wir mit unseren Ergebníssen zufrieden?
• Welche Schwiei:igkeiten oder Reibungen sind aufg~ auchi? .'
• Wie haben wír sie versucht zu losen? . - -i'. , I '

• Was mussen wir das nachste Ma'landers oder besseř rnacneÓ?
• -,,~ I,. I •

" "',":

c) Methoden- und Arbeitstechniken. LB. i.

• Kártenabfrage
• Blitzlichť '
• Unrernchtsgesprach
• Auswertungsbogen und Evaluationsscheibe

Evaluiltiol1ssthe,ibe·
1 • sehr gú~
5 . sehr negativ
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---------------------------------------------------- ----

"Was fallt Euch eigent1ich ein?"
oder: Assoziationen und Gedanken zu einem Thema aufšern: mit Begriffsimpulsen

Zu den meisten Themen aus dem Bereieh Gesellsehaft oder Politik
haben wir Ansiehten. Meinungen. Vor ( ?) -Urteíle. Manehmal geht damit
Ablehnung. manehmal Zustimmung oder aueh eine noeh unbestimmte
Haltung zu versehiedenen Fragen einher. Diese Vor-Einstellungen. die
aueh manehmal ganz unbewu13t sind und erst dureh ein Gesprěch ap 1

die Oberflache gelangen. soli ten zu Beginn einer Auseinandersetzung,mit
einern Thema oder einem Problem zur Spraehe kommen. Dabeí konnen
aueh Fragen. Interessen und Wunsehe. die die Schulerinnen .undSchu
ěulšern, in die Planung einer Unterriehtseinheit miteinbezogeh werd
Ein interessantes Verfahren dazu ist die im Folgetext béschríebene
Methode.

"Was tallt Euch eigentlich ein?"
Der lehrer oder die lehrerin gibt einen Satzanfang als Impuls vor. der
einen zentralen Begriff des vorgesehenen Unterriehtsthemas enthalt, z.
.Familie" .• Dritte Welť .• Parteien", Die lernenden vollenden diesen Satz.
indem sie ihre Gedanken zu dem Begriff aufsehreiben.

Beispiele fur solche Aufgaben kennen sein:
a) ..Wenn ieh an Farnilie' denke ... : [freíe Assoziationen )
b ~ .Parteíen' sind fur mieh .. ř [freíe Assozíatíonen ]
c) ..Bei .Freundsehafť denke ieh an ..: [freie Assozíatíonen )
d ) .Schreibt funf Begriffe auf. die Eueh zu dem Impulswort

..Meine Zukunft" einfallen",

e ) .Bíldet mit den Anfangsbuehstaben des lmpulswortes
Demokratíe' Begriffe. díe Ihr mit dem Impulswort verbindeť.

f) .Nehmt die Buehstaben des ABCals Anfangsbuehstaben fur
Worter. die Ihr mit dem Impulswort .Umwelť verknupfť.

Dle lerngroppe sollte sieh aber zu Beginn auf eíne gemeinsame Impuls-
'aufgabe Iestlegen.

eder .assoziiert" nun zu dem Impulssatz oder dem Impulswort und
hrt miteigenen Gedanken den Satzanfang weiter oder schreibt die
črter zu denclmpulsbegriffen auf. díe ihm dazu einfallen.

nschlielšend konnen die lernenden mit der Methode des .Rotterenden
Partnergesprachs" (síehe Methodenkarte 7 AlB) díe assoziierten Be-
gríffe oder Satze austausehen.

Naeh zwei bis drei Durchgěngen setzen sieh die lernenden in einer
Klemgruppe. ( vier bis funf Personen] zusammen. Sie einigen sieh jetzt
aufBegnffe. die in Bezug aut das Thema von Bedeutung sind. Diese
Begriffe werden aus allen Gruppen zusammengetragen und konnen
dann als Grundlage fur die weitere Bearbeitung des Themas der Unter-
riehtseinheit sein [síehe aueh Methodenkarte 1B).
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.Sich ern Bild machen"

oder: Assoziationen und Gedanken zu einem Thema auBern: mit Begriffsimpulsen

Bilder konnen Vorstellungen und Einstellungen. Erfahrungen und Erleb-
nisse, Meinungen und Ansiehten oft besser darstellen als Worter oder
Satzanfange. Das Spriehwort ..Bilder sagen mehr als tausend Worte" hat
seine Bereehtigung. Bilder lassen sieh viel leiehter empragen, sie bleiben
dauerhaft im Geděchtnis. Síe errnčglichen eíne rasehe Erinnerung .und
lassen sieh sehneller wieder zum Vorsehein bringen. Bilder spreehen den
Betraehter direkter und ausdrueksvoller an und bringen ihn schnell in
Kontakt zu dem dargestellten Problem. Sie eignen sichdeshalb ganz
besonders. um in eine Unterriehtseinheit einzusteigen und eíne Bezie-
hung zwischen den Schulennnen und Schulern und Thema herzustellen

Eine bestimmte Person stellt eine Auswahl von Bildern zu eínem.Jhema
(zb .• Probleme der Jugend"] zusammen - in wenigen Wochen ist aus
lIIustrierten. Tageszeitungen oder aueh aus dem Inter,net einJ kleíne
Sammlung gesehaffen. In der ersten Unterriehtsstunde zu dem Thema
werden die Bilder (Foros, Bilder. Zeiehnungen. Symbole, ...) in der' 'Mitte
des Klassenraumes ausgelegt. Nun sueht sieh jeder Schuler und jede S·ehu-.
lerin ein Bild aus. das ihn bzw. sie besonders ansprieht und bestírnmte.
Gedanken. Vorstellungen. Erfahrungen oder Meinungen auslcst. '

Jeder stellt nun mit der Methode des .Rotíerenden Partnergesprachs"
( siehe Methodenkarte 7) seinem gegenubersttzenden Partner bzw. sei-
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ner Partnerin sein Bild vor und erlautert, warum gerades dieses Bild ihn
. besonders angesproehen hal.

"Uber die Bildgeschichte zur gemeinsamen Unterrichtsplanung"
Naeh zwei bís drei Durchgangen setzt sieh eine Kleingruppe [víer bis funf
Personen] zusammen. Die Aufgabenstellung lautet jetzt: .Bnngt Eure
Bilder in eíne Reihenfolge. 50 dass eíne sinnvolle Bildergesehiehte zu dem
Therna enrsreht. Formuliert eíne Obersehrift: Ihrkonnt aueh die einzelnen
Bíl der der Bíldgeschíchte mit Untertiteln versehen. Stellt dureh einen Spre-
cher oder eine Spreeherin ansehlie13end Eure Bildgesehiehte vor.

Eine andere Mogliehkeil besteht darin. sieh auf ein oder zwei Bilder in-
der Gru·ppe.zu einigen. die fůr die Gruppenmilglieder am aussage-
krěftígsten sind .

.,

Nach den Gruppenvortragen setzt sieh die Kleingruppe wieder zusarn-
rnen, Jetzt, formulieren die Teilnehmer funf Themen oder Fragestel-
lungen. die' im Zusammenhang mil dem Thema der Unterriehtseinheit
wiehtig sind. Wenn alle Themen der Gruppe zusammengetragen. sinnvoll
sortiert (.Clustern" heilšt der Fachbegriff hierfůr}, und mil kleinen
llberschnften versehen sind. hat die lerngruppe das Themen-Gerust [ůr
díe Gliederung der Unterriehtseinheit erstellt.



Fish-Bewl

Eín Físh-Bowl [wortltch; .Fisch-Kugelglas". frei uberserzt: Aquanum l isr ein Verfahren zum Austausch und zur Diskusston von Gruppenarbeitsergebnis-
sen. Anders als irn herkomrnlíchen Unterricht werden die Arbeitsergebnisse von Gruppen nicht nacheinander von ein oder zwei Gruppensprechern vor
der Klasse vorgetragen. sondern der Vortrag und díe Diskussion der Gruppenergebnisse erfolgt durch Gruppensprecher in einern Innenkreis. an der
sich jederzeit auch die zuhorenden Schůlerinnen und Schůler aus dem Au!3enkreis beteiligen konnen.

Der Lehrer/die Lehrerin oder ein Schůlerv'eine Schulenn leiten und moderieren die Diskussion.

lm einzelnen wird wie tolgt vorgegangen:

In den Gruppen soli ten díe Ergebnisse der Arbeítsauftrage in Stichworten festgehalten werden. Nach Beendigung der Gruppenarbeit nehmen ein oder
zwei Sprecher aus jeder Gruppe in einern inneren Sitzkreís in der Mitte des Raumes Platz. Ein Stuhl wird fur den Moderator und ein zusatzlícher [reier
Stuhl in den Innenkreis gestellt. Die Ubrigen Schulerinnen und Schůler bilden den aufšeren Sírzkreís.

Die Gruppensprecher tragen nun die Drskusstonsergebntsse aus ihren Gruppen vor. Es gibt keine strenge Abfolge der Beitrěge. Wer zu Áu!3erungen
eines Gruppensprechers etwas aus seiner Gruppe erganzen rnochte oder eine widersprUchliche Ansicht vortragen will, kann sich direkt an den Vor-
redner anschlie!3en. Auch aus dem Zuhorerkreis kčnnen sich SchUlerinnen und Schůler beteiligen. Wenn sie etwas zu der Diskussion irn Innenkreis
aufšern mochten. serzen sie sích auf den leeren Stuhl und bringen ihren Redebeitrag vor. Anschlie!3end gehen sie wieder in den Au!3enkreis zuruck.
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Fish-Bowl
50 entsteht ein lebendiger Austausch der Diskussionsergebnisse aus den Gruppen im Innenkreis. Die MitschUlerinnen
und -schuler im AuBenkreis verfolgen die Diskussion. konnen aber auch selbst erganzen oder Einwendungen vortragen.

lO Sitzkreis 8 Hufeisen-Form

ee ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ee ee
~ O . Sprecher der Gruppen ~ ~

O ~ O
)( = Moderator ~ )( ~

~ ~ )( = freier Stuhl
O O ~ O O ~

ee • ~ = ůbrige Schuler O~ ~ ~
~

~ee ~
~ ~
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Eine Karikatur ist.elnezeichnerische DarStellungsforni.,iŤlit der deJ' Karikatuři~i.eíne~SachverhaJt,aus Politik. Wirtschaft oder
Gesellschaft in eineroherspitzten'Arf undWeisezum AusdrucR bringt lJt1d'interprefiert Man, íindet Karikaturen sehr oft in Tages-
oder Wochenzeitu!:\gen.,'" ' '" ' ,
, ".,'" :'~ - . '. ' ,.~'. '\-':'.''''' !;.-~ ,~"., -'.'. "'0 .- '.

Die Methode derKARlKA-TolÍr díent.dezu.' mifHilfe unterschíedlřchěn Karikaturen' eínerí Uberblick uber Interpretahonen eines
Gesamtthemas,~~::e~lten,.,Dazu wťJ:ct~l):vler oder sechs Karikatťlreh,an den Wandseiten Eures Kiassenzimmers aufgehangt. In
Kleingruppen b~tť.a~hti~tIhr: Euchl'lurl"(jlf, éinielnen DarsteJ1ul')g~l1:wil síeht der Karíkaturíst das Therna? Auf welches Problem
macht er aufmerkšar!í? Daskonnenfrage(lsein: auf didhreirwAntwof1ďftnden sollt, " '

Nach etwa2- '3 Minut;n wechseln di~,CGr:i:Jp~~~aut efn Signal de~ LeIlF~~i~ UÍ1rtei~~~inn~u~ nachsfen Karikafur. Díese werden
unter der gleichen Fragestellung betr~(htet: Wehn der Růndgangmit: der Kurzhespréchung der ubrigen Karikaturen abgeschlos- '
sen ist, werden die Bild~rabg~n~ng't.'\~ " "'''> " '

Der Lehrer lal3'tnun j~aÚGr~'~~e"~~rdeckt'eih~ Karikatur zíehen, '

Mit Hilfe eines Frage-Leitfadens bespricht n~n jede Gru~pé'ausfuhrlicher .íhre" Karikatur, In dře Iabelle werden 'ili Stichworten
díe Antworten eingetragen.
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METHOOEN'A'TE II
Wie Ihr die Antworten zu den Fragen untereinander austauschen konnt, ohne dass sich einer von Euchvor díe Klassestellen muf3.erfahrt Ihr in der
Methode des ASH-BOWL. (Siehe Methodenkarte ASH-BOWU, .

Frage-Leitfaden und Antwort-Tabelle ZD den Karikaturen

KARIKA-Tour

Was stellt děr Zeichner oder die Zeichnerin dar?
~Aussageoder Thema der Karikatur? ;
Wie und mi! welcherr Mitteln (Fíguren, Objekten, Symbolenl wir.ddasIhema dargesiellt?
.~zeichnerischeElemente ' .'. . .!" , .

Ist .aus der Karikatur eínebesnmmte' Einstéllung_Meinungoder Deutung desZéichn~rs oder der Zeíchnenn erkennbar?
~Tendenz der Karikatur? ' .
Wie beurteílt 'Ihr die Aussage.derl4rikaiur?
~elgene Mein~ng ",' .. '.' .

WelCheFragen ergeben sích fur Euch ausder~.Karikatur?
~weitere Frágen "

Aussage/
Thema
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