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Abstracts

Jana Mikota & Carmen Sippl
Zwischen Retro und Zukunft: ökologische Kinder- und Jugendliteratur in der Transforma-
tion 

Welche Rolle kann die Kinder- und Jugendliteratur im Kontext einer nachhaltigen, ökolo-
gischen Bildung spielen? Eine ökologische Kinder- und Jugendliteratur ist seit den 1970er-
Jahren eng verzahnt mit gesellschaftlichen Debatten. Sie kann sowohl als zeitdiagnostisches 
Medium als auch als Gestaltungsmedium im Kontext der Umweltbildung für nachhaltige 
Entwicklung hinzugezogen werden. Die Beiträge in diesem Band zeichnen die Entwick-
lung der ökologischen Kinder- und Jugendliteratur von einer Literatur der Aufklärung und 
Belehrung zu einer Literatur der literarästhetischen Sensibilisierung nach. Der Schwer-
punkt liegt auf der erzählenden Literatur vom Bilderbuch bis zum Jugendroman, auf Lyrik 
und Drama nach 1970. Neben theoretischen Grundlagen zu kultureller Nachhaltigkeit/
CultureNature Literacy, kulturökologischer Literaturdidaktik, Environmental Humanities 
stehen ökologische Narrative und Themen in literaturdidaktisch informierten Analysen im 
Fokus.

Simon Probst
Was ein Axolotl und eine Krone mit den großen Erzählungen unserer Zeit zu tun haben
Narrative und Geschichten in der ökologischen Kinder- und Jugendbuchliteratur 

Der Beitrag fragt kritisch nach dem Verhältnis der Geschichten ökologischer KJL und den 
darin implizierten Narrativen. Ausgehend von einer Klärung des „Narrativ“-Begriffs zeigt 
der Beitrag dessen literaturdidaktische Implikationen auf, weist auf problematische Ten-
denzen von Narrativ-Konzepten im Kontext von ökologischen Transformationsprojekten 
hin und entwickelt einen Vorschlag zur narratologisch informierten Analyse der narrativen 
Neigung von Texten. Die zentrale Hypothese ist, dass die Gestaltung von Erzählinstanzen, 
-perspektiven und -situationen formale Verbindungen zwischen individuellen Geschich-
ten und kollektiven Narrativen herstellt – und dass deren Analyse für Lesende Raum für 
Reflexion ihrer Beziehungen zu diesen Narrativen schafft. Dieser methodische Vorschlag 
wird in Close Readings von Emily Kapffs Mein Traum von deiner Welt (2022) und Linda 
Bondestams Mein Leben als einsamer Axolotl (2023) erprobt – in den Blick kommt die nar-
ratologische Gestaltung der Geschichten im Verhältnis zu dem Narrativ der individuellen 
Verantwortung und dem Narrativ einer posthumanistischen Dezentrierung des Menschen.

Jana Mikota
Ökologie in der Kinder- und Jugendliteratur der DDR und BRD 

Der Beitrag widmet sich der Geschichte der ökologischen Kinder- und Jugendliteratur seit 
den 1970er-Jahren und zeigt Entwicklungen in der BRD und DDR bis 1989, um dann eine 
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gesamtdeutsche ökologische Kinder- und Jugendliteratur vorzustellen. Dabei werden Ver-
änderungen und Gemeinsamkeiten herausgestellt, denn in den beiden Ländern wurden seit 
den 1970er-Jahren Umwelt- und Naturschutz erörtert.

Corinna Lüdicke
Green Speech und Figurenzeichnung
Ebenen der ökologischen Identitätsförderung in Kinder- und Jugendliteratur 

Ökologische Kinder- und Jugendliteratur soll ökologische Themen begreifbar machen, 
sodass ein entsprechendes Umdenken und Aktiv-Werden stattfinden kann. Diese Leser-
lenkung hin zum ökologisch handelnden Individuum kann einerseits über die Sprache und 
andererseits über das Storytelling – und damit auch über die Figur des kindlichen Umwelt-
schützers  – geschehen. Belletristische, ökologische Kinder- und Jugendbücher können 
exemplarisch herangezogen werden, um zu untersuchen, wie sprachliche Gestaltungsspiel-
räume im Kontext von Green Speech zur Wahrnehmungslenkung der Rezipient*innen zur 
Unterstützung des ökologischen Narrativs genutzt werden. Sprachliche Umbenennungen 
können verwendet werden, um durch eindrückliche, spannungsgeladene Bezeichnungen 
eine stärkere Polarisation zwischen Gut und Böse in der Erzählung zu erreichen. Dadurch 
sollen die Rezipient*innen an eine intensivere Auseinandersetzung und Reflexion dieser 
Thematiken herangeführt werden.

Jana Mikota
Umweltschützer*innen in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur 

Der Beitrag wendet sich der Frage zu, wie Umweltschützer*innen seit der Entstehung einer 
ökologischen Kinder- und Jugendliteratur entfaltet werden und zeigt, dass sie sich im Kin-
der- und Jugendbuch unterscheiden und zugleich von einer Fremdbestimmung zu selbst-
ständigen Akteur*innen der Umweltbewegung wurden. Untersucht hierfür wurden Kinder- 
und Jugendromane, die nach 1970 in der BRD erschienen sind.

Berbeli Wanning
Unsere grünen Mitgeschöpfe
Eine dimensionale Ordnung der Pflanzenlektüren für Kinder 

Kindern fehlen häufig Wörter, um die Natur, um Fauna und Flora in ihrer Vielfalt zu benen-
nen. Aktuelle Pflanzenbücher für Kinder schaffen Abhilfe: Sie zeigen Pflanzen als grüne 
Mitgeschöpfe in Sachbüchern und fiktionalen Texten, eröffnen so neue Perspektiven: Pflan-
zen können die Hauptfiguren sein, Kinder und Pflanzen interagieren, erleben Abenteuer 
zusammen, und manchmal sind auch Fantasiewesen dabei. Doch auf welche Weise lässt sich 
dieses breite Angebot didaktisch nutzen? Der Beitrag plädiert dafür, nicht nur kategorial zu 
denken, sondern dimensional. Erfolgt die Auswahl der Lektüren nach Dimensionen und 
nicht ausschließlich nach Kategorien, werden die Bedürfnisse der Kinder stärker berück-
sichtigt. Das Wissen über Pflanzen wird über mehrere Kanäle aufgebaut, kognitiv, affektiv-
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emotional und konativ. So lässt sich das volle Potenzial der aktuellen Kinder-Pflanzenlitera-
tur zur nachhaltigen Bildung und literarisch-nachhaltigen Erziehung nutzen.

Christian Hoiß & Jan-René Schluchter
Ökologische Kinder- und Jugendliteratur und Cultural Literary Animal Studies 

Tiere sowie das Verhältnis von Tieren und Menschen sind fester Bestandteil der Kinder- 
und Jugendliteratur (KJL). In vielfältiger Weise werden hierbei gesellschaftliche Perspekti-
ven auf vorherrschende Tier-Mensch-Verhältnisse (re)produziert, bestätigt oder verhärtet – 
aber zugleich auch Räume für Gegenentwürfe eröffnet. Vor diesem Hintergrund fordern 
die Cultural Literary Animal Studies dazu auf, sich mit der Darstellung von Tieren und Tier-
Mensch-Verhältnissen in der KJL und deren Bedeutung für die gesellschaftliche Konstruk-
tion von Tieren bzw. Tier-Mensch-Verhältnissen zu befassen. Gleichzeitig rückt hierbei die 
Didaktisierung von KJL in den Fokus. Ausgehend von Überlegungen der Cultural Literary 
Animal Studies möchte sich der Beitrag mit den vielfältigen Repräsentationen von Tieren 
und Tier-Mensch-Beziehungen in der KJL auseinandersetzen und Verbindungen zur öko-
logischen KJL entfalten.

Felix Lempp
Dramatische Texte als Medien der ökologischen Kinder- und Jugendliteratur 

Der Artikel skizziert, auf welche Weise das Kinder- und Jugenddrama ökologische Fra-
gestellungen bearbeitet und welche didaktischen Potenziale entsprechende Texte bei der 
Behandlung im Unterricht aufweisen. Er geht dazu in fünf Schritten vor: An die Klärung 
des Gegenstandsbereichs (1) schließt sich eine historische Perspektivierung an, die am Bei-
spiel der Umwelt-Trilogie des GRIPS-Theaters (1977–1990) historische Entwicklungslinien 
des ökologischen Kinder- und Jugenddramas vor dem Hintergrund der Geschichte einer 
ökologischen Kinder- und Jugendliteratur skizziert (2). Darauf folgt die exemplarische Ana-
lyse von Lorenz Hippes Jugenddrama 2050 – ein Tag im November (2008) aus ökokritischer 
Perspektive (3), bevor das vierte Kapitel die didaktischen Chancen ökologischer Stücktexte 
für Kinder und Jugendliche bzw. von Kindern und Jugendlichen entwickelt (4). Am Ende 
werden die vorgestellten Themensetzungen und didaktischen Potenziale des ökologischen 
Kinder- und Jugenddramas zu ausgewählten SDGs in Verbindung gesetzt (5).

Corinna Lüdicke
Der ökologische Kriminalroman 
Navigation zwischen Plot, Clues und Wissensvermittlung 

Die Gattung des Kriminalromans dient dem intellektuellen Genuss und findet seit dem 
18.  Jahrhundert unter dem Titel Jugenddetektivroman auch Einzug in die Kinder- und 
Jugendliteratur. Im ökologischen Kriminalroman steht ein strukturbildendes und hand-
lungsbestimmendes ökologisches Verbrechen im Mittelpunkt, das sich für den*die Leser*in 
am Ende kathartisch aufklärt. Der Öko-Krimi ermöglicht damit eine kindgerechte Ausein-
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andersetzung mit ökologischen Verbrechen und ihren Folgen. Dabei kann durch das Auf-
begehren der Detektive gegen Fehlverhalten und Verbrechen auf unökologisches Verhalten 
aufmerksam gemacht und ökologisches Wissen nebenbei vermittelt werden. Zudem eig-
net sich der Öko-Krimi zur Thematisierung und Kritisierung von Klassenunterschieden, 
Machtgefällen, Ausbeutung, Benachteiligung und Rassismus, da solche Aspekte in dem 
gesellschaftskritischen Genre elegant eingebunden werden können.

Natalie Dederichs
Roots of Evil
Ökohorror im gegenwärtigen Jugendroman 

Im Angesicht globaler Herausforderungen wie etwa dem Klimawandel gewinnen furcht-
erregende und monströse Darstellungen einer sich der menschlichen Herrschaft widerset-
zenden und belebten Umwelt zunehmend an Relevanz in aktuellen Jugendromanen. Gerade 
durch die Darstellung einer handlungsfähigen und auf den jugendlichen Körper einwir-
kenden ‚Natur‘ laden Werke des Ökohorrors dazu ein, die Rolle des Menschen in seiner 
Umwelt – und sein Abhängigkeitsverhältnis zu dieser – neu und inklusiver zu denken. Wie 
dieser Artikel aufzeigt, stellt die so ermöglichte Konfrontation mit potenziell unterdrückten 
Ängsten gegenüber der eigenen Sterblichkeit und Vulnerabilität eine Chance für das litera-
rische Lernen im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung dar: So bietet sie eine 
ideale Basis für eine Aushandlung komplexer Konflikte im Zeitalter des Anthropozäns im 
handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht.

Jana Mikota
Fantastische Kinder- und Jugendliteratur und das Anthropozän 

Im Mittelpunkt des Beitrages geht es explizit um die Frage, ob eine fantastische Kinder- 
und Jugendliteratur eine Ausbildung einer nachhaltigen/ökologischen Haltung unterstützen 
kann. Literarästhetische Texte bieten per se aufgrund ihrer Beschaffenheit die Möglichkeit 
der Vieldeutigkeit, erschaffen fremde Welten, die an die realen Bedingungen geknüpft sind, 
die jedoch Zukunftsszenarien oder technische Entwicklungen zeigen können, die so in der 
realen Welt nicht zu finden sind, und regen so zu einer kritischen Auseinandersetzung an. 
Hinzu kommt das emotionale Erleben während der Lektüre, das Wissen wird erweitert und 
das Politische emotional erfahren. Damit bekommen auch fantastische Texte eine wichtige 
Funktion im Kontext der Futures Literacy und einer nachhaltigen Bildung.

Anna Rebecca Hoffmann
Ökologische Graphic Novels 

In diesem Beitrag wird ein Überblick über ökologische Graphic Novels gegeben. Dazu 
wird auf eine Einteilung von grafischer Literatur in fiktionale und autobiografische Graphic 
Novels sowie Sachcomics mit fiktionalen Elementen nach Stemmann (2015) zurückgegrif-
fen. Der erste Bereich der fiktionalen ökologischen Graphic Novels wird dabei weiter ausdif-
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ferenziert in fantastische, dystopische und komische Graphic Novels, da hiermit wiederum 
unterschiedliche inhaltliche Schwerpunktlegungen sowie Darstellungsweisen in Bezug auf 
die Darstellung des Verhältnisses von Mensch und Natur und Umwelt einhergehen. Anre-
gungen für mögliche Fokussierungen im unterrichtlichen Umgang mit den Graphic Novels 
werden bereits in den einzelnen Unterkapiteln gegeben. Im abschließenden Kapitel werden 
die Potenziale ökologischer Graphic Novels für den Deutschunterricht noch einmal über-
greifend zusammengefasst.

Sandra Niebuhr-Siebert
Von der Natur- zur Ökolyrik und zurück
Brauchen Kinder Umweltkatastrophen in Versform? 

Der Beitrag stellt die Ökolyrik in den Kontext politisch engagierter Naturlyrik. Vor dem 
Hintergrund aktueller politischer Debatten um Klima- und Umweltschutz ist eine Ausei-
nandersetzung mit der Ökolyrik obligatorisch. Auffallend ist allerdings, dass von den vie-
len umwelt- und klimabezogenen Titeln, die in den letzten Jahren den Buchmarkt für Kin-
der und Jugendliche regelrecht überschwemmt haben, kaum ein Titel im lyrischen Genre 
erschienen ist. Gründe dafür sind u.a. in der empfundenen Gefahr moralischer Überfrach-
tung zu vermuten. In der Auseinandersetzung mit einzelnen Textbeispielen kann allerdings 
gezeigt werden, dass Lyrik insbesondere dann ihre ästhetische Kraft entfalten kann, wenn 
sie Lesenden Möglichkeitsräume offenhält, in denen moralische Autonomie gewährt wird.

Anke Vogel
Green Publishing
Ökologische Nachhaltigkeit im Kinder- und Jugendbuch 

(Kinder-)Buchverlage stehen in Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit derzeit vor großen 
Herausforderungen, können andererseits aber auch große Chancen nutzen und ihre hohe 
gesellschaftliche Relevanz unter Beweis stellen. Sie können als Agents of Change wirken, 
indem sie die Sustainable Development Goals (SDG) in verschiedener Weise unterstützen: 
durch entsprechendes Selektieren, Kuratieren und Distribuieren von Inhalten können sie 
Umweltkommunikation be- und vorantreiben und auf die Bereiche Bildung, Gleichberech-
tigung und Gerechtigkeit einwirken, indem sie denjenigen eine Stimme und eine Plattform 
geben, welche die Gesellschaft und Kultur zum Besseren wandeln. Andererseits sind sie als 
Unternehmen gefordert, nachhaltig zu agieren und Produktionsabläufe und Distributions-
wege kritisch zu hinterfragen und ggf. umzustellen. Green Publishing fasst diese verschie-
denen Perspektivierungen zusammen und macht sie detaillierteren Analysen zugänglich.

Sabine Fuchs
Die Erschaffung der Welt und das Paradies – Geschichten zur Schöpfung 

Die Frage, wie und woraus die Erde, Pflanzen, Tiere und letztlich der Mensch entstanden 
sein könnten, verbunden mit der Frage nach einem Schöpfer, einer Schöpferin, stellen sich 
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die Menschen seit Beginn der Menschheitsgeschichte. So entstanden über Jahrtausende 
hinweg sehr unterschiedliche Erzählungen über das Entstehen von allem, vielfältige Schöp-
fungsmythen, die weltweit erzählt werden und die jeweiligen gesellschaftlichen und geis-
tesgeschichtlichen Strömungen spiegeln. In diesem Beitrag folgt auf einen kursorischen 
Überblick über diverse Modelle von Schöpfungsvorstellungen eine knappe Darstellung der 
aktuellen Leseweise(n) der biblischen Schöpfungsgeschichten. Beispiele von Publikationen 
aus der Kinderliteratur, die durch die Illustration einen neuen Zugang zum Text der Genesis 
anbieten und Publikationen, die biblische Texte als Inspirationsquelle sehen und Schöpfung 
neu interpretieren, bilden den Abschluss.

Julia Kruse & Sabine Röttig
Pflanzen in der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur
Literarische Verbindungen zwischen Mensch und Pflanze 

In der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur wird ein verändertes Bewusstsein für Pflanzen 
sichtbar. Damit rücken diese Texte in das Interesse der Plant Studies, die ausgehend von 
neuen Erkenntnissen der Neurobiologie das (veränderte) Verhältnis zwischen Mensch und 
Pflanze in den Blick nehmen. Der Beitrag zeigt anhand zweier Romane, dass Pflanzen eine 
ausgeprägte Handlungsmacht wie auch eine emotionale Bedeutung erhalten, die Grenzen 
zwischen Pflanzen und Menschen verschwimmen und Pflanzen ein Eigenwert zugespro-
chen wird. Damit haben die untersuchten Texte großes Potenzial, der mangelnden Fähig-
keit, Pflanzen bewusst wahrzunehmen, entgegenzuwirken. In einem didaktisch-methodi-
schen Ausblick wird gezeigt, wie sich in Verbindung mit Methoden der Literaturdidaktik 
und der Wildnispädagogik eine Verhaltensänderung im Umgang mit Pflanzen anbahnen 
lässt.

Simone Breit & Michaela Rottmann
„Die Wiese blüht mit zartem Duft“
Der Lebensraum Wiese als Motiv literarischer Bilderbücher 

Der Beitrag fokussiert auf ökologische Bildung in der frühen Kindheit und widmet sich der 
Wiese als Motiv im literarischen Bilderbuch. Dazu wird der Begriff Wiese eingangs aus drei 
Perspektiven holzschnittartig beleuchtet, ehe allgemeine Überlegungen zur Auswahl öko-
logischer Kinderliteratur mit dem Fokus auf das Bilderbuch angestellt und literarische Bil-
dung in der frühen Kindheit mit BNE verzahnt werden. Der Hauptteil des Beitrags widmet 
sich dem Motiv Wiese im literarischen Bilderbuch, wobei nach einer kurzen historischen 
Einbettung ein Bilderbuchklassiker (Da ist eine wunderschöne Wiese) sowie zwei kürzlich 
erschienene Bilderbücher (Es summt und brummt auf der Wiese sowie Kleine Blume, große 
Welt) analysiert werden und ihr Potenzial, zur ökologischen Bildung beizutragen, einge-
schätzt wird. Abschließend erfolgt exemplarisch eine didaktische Umsetzung für den Kon-
text der Frühpädagogik.
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Ines Heiser
Wiesen – das vertraute Andere
Wiesen und ihre Bewohner*innen in der Kinder- und Jugendliteratur 

Der Beitrag untersucht Wiesendarstellungen in Erzähltexten, aber auch in Sachbüchern für 
ein junges Lesepublikum. Analysiert wird jeweils, wie präsent Wiesendarstellungen in einem 
Genre sind. Daran anschließend wird skizziert, welche Merkmale Wiesen dort zugeschrieben 
werden und welche Funktionen sie erfüllen. In fiktional-realistischen Erzählungen haben 
Wiesen eine untergeordnete Bedeutung. Sie werden in Anlehnung an den Topos des locus 
amoenus hauptsächlich als ein etwas abseits liegender Schutzraum mit wenig individuellen 
Eigenschaften verstanden, der den Blick auf darin entstehende innere Entwicklungen der 
Figuren lenkt. In fantastischen Texten treten Wiesen häufiger auf. Sie erscheinen als fried-
licher, archaischer oder bukolischer Raum, dort Lebende werden als schlicht, aber integer 
beschrieben. In den Sachbüchern werden Wiesen hauptsächlich als Lebensraum für Tiere 
aufgefasst, bei neueren Titeln zeigt sich ein Trend zur Verwissenschaftlichung der Inhalte.

Christiane Hänny
Naturlyrik und Biodiversität
Natur-ästhetische Bildung mit Akrosticha von Robert Macfarlane 

Die beiden illustrierten Lyrikbände von Robert Macfarlane und Jackie Morris nähern sich 
der heimischen Flora und Fauna in unterschiedlich konzipierten Akrosticha sowohl sprach- 
als auch bildästhetisch an. Das zu Beginn der beiden Bände jeweils angedeutete Narrativ 
über die verlorenen Naturbegriffe in der Sprache der Kinder schließt an die romantische 
Verbindung zwischen Natur und Kindheit an und schlägt gleichzeitig eine Brücke zum 
aktuellen Schwinden der Artenvielfalt. Der Beitrag arbeitet das (didaktische) Potenzial der 
deutungsoffenen lyrischen Texte heraus, die ihren Fokus auf die Vielfalt und die Schönheit 
der heimischen Natur setzen und dabei sowohl biologische als auch kulturelle, mystische 
und sprachspielerische Zugänge ganz ohne pädagogischen Fingerzeig wählen.

Sieglinde Grimm
Maja und ihre Nachkommen
Kulturökologisches Lernen mit literarischen Bienendarstellungen 

Ausgehend von Kriterien einer kulturökologischen Literaturbetrachtung werden drei kin-
der- und jugendliterarische Texte zum Thema ‚Bienen‘ beleuchtet. Ziel ist es, die jeweils 
unterschiedliche Darstellung der Bienen als Basis für kulturökologisches Lernen in den Blick 
zu nehmen. Den Anfang bildet Waldemar Bonsels Kinderbuchklassiker Die Biene Maja und 
ihre Abenteuer (1912), der ab 1976 in einer Trickfilmfassung internationale Berühmtheit 
erlangte. Als Beispiel für die zeitgenössische Jugendliteratur dient Petra Posterts Roman Das 
Jahr, als die Bienen kamen (2017), in dem es um die Erfahrungen der 12-jährigen Josy mit 
einem Bienenstock geht. Stellvertretend für das Sachbuch folgt abschließend eine Betrach-
tung des 2017 mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichneten Sachbilderbuchs Bienen (2016) 
von Piotr Socha.
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Inger Lison
Waldsymbolik in der Kinder- und Jugendliteratur 

Dieser Beitrag skizziert die Verwendung des Topos Wald zunächst in der Allgemeinliteratur 
und schlägt im Anschluss einen Bogen zur Kinder- und Jugendliteratur. An ausgewählten 
kinder- und jugendliterarischen Texten der Gegenwartsliteratur und zwei Klassikern, näm-
lich J.R.R. Tolkiens Der Herr der Ringe sowie Astrid Lindgrens Ronja Räubertochter, soll 
aufgezeigt werden, welche mannigfaltigen Funktionen dem Wald dabei in seiner Kontextua-
lisierung zukommen. Abschließend wird der Frage nachgegangen, inwiefern dabei Aspekte 
des Natur- und Umweltschutzes sowie aktuell geführte Diskurse literarisch verhandelt wer-
den.

Sabine Röttig & Julia Kruse
Der Wolf in der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur
Literarische Verbindungen zwischen Mensch und Tier 

Seitdem sich der Wolf in Deutschland wieder ansiedelt, wird der Diskurs um ihn auch in 
der Kinder- und Jugendliteratur verhandelt. Dabei spielen kulturell und medial vermittelte 
Zuschreibungsprozesse eine wesentliche Rolle. Ziel des Beitrags ist es, anhand von jüngst 
erschienenen Kinderromanen das Wirkungspotenzial der Texte, zu einer Übernahme der 
Wolfsperspektive zu gelangen, zu analysieren. Unsere textanalytischen Untersuchungen zei-
gen, dass der Wolf als mehrdeutiges Wesen mit ausgeprägter Handlungsmacht dargestellt 
und die Perspektivierung und literarästhetische Gestaltung zu einer emotionalen Sensibili-
sierung der Leser*in beitragen kann. Auf diese Weise können die Texte auch in der außer-
literarischen Welt eine Verbindung zwischen Mensch und Wolf ermöglichen, ohne den Wolf 
auf ein Bild zu reduzieren. Literaturdidaktische und Methoden der Wildnispädagogik kön-
nen das Potenzial der Texte im Unterricht entfalten.

Stephanie Jentgens
Der Baum – Symbol des Lebens und Objekt der Zerstörung 
Oder: Wie der Baum vom Objekt zum Subjekt seiner Geschichte wird 

Der Baum steht in der ökokritischen Kinder- und Jugendliteratur als Symbol für die aus-
gebeutete Natur und gleichzeitig für eine utopische Hoffnung. An seinem Beispiel wird das 
ambivalente Verhältnis des Menschen zur Natur literarisch ausgeführt. Der Beitrag gibt 
einen Einblick in die Geschichte des Baums als Symbol in der Kulturgeschichte, um dann 
an drei Beispielen die literarischen Mittel herauszuarbeiten, mit denen der Baum im Sinne 
des Ecocriticism in aktueller Kinder- und Jugendliteratur ausgestaltet wird. Zur Beschrei-
bung der ökokritischen Perspektive wird das triadische Funktionsmodell nach Hubert Zapf 
(2015) angewendet. Die ausgewählten Werke decken ein breites Spektrum der Kinder- und 
Jugendliteratur ab: vom fantastischen Roman bis hin zur erzählenden Sachliteratur, so dass 
unterschiedliche narrative Muster verdeutlicht werden können.
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Kaspar H. Spinner
Garten in der Kinderliteratur 

In diesem Beitrag wird das Motiv des Gartens in zwei Erzählungen und drei Gedichten der 
Kinder- und Jugendliteratur untersucht. Einleitend wird kurz auf die Geschichte der Gar-
tenkultur eingegangen. Vorschläge für den Unterricht schließen den Beitrag ab.

Jana Mikota
Urban Gardening in der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur 

Der Beitrag zeigt das Phänomen des Urban Gardening in der aktuellen Kinderliteratur und 
geht auf die unterschiedlichen Darstellungen und Funktionen ein. Während das Gärtnern 
einerseits Arbeit und Erholung zugleich verspricht, wird andererseits der urbane Garten 
für Kinder auch ein Zufluchtsort, an dem Freundschaften entstehen können und Konflikte 
ausgetragen werden. Der Garten wird so auch zu einem Begleiter in der kindlichen Ent-
wicklung. Eine Untersuchung des Gartens innerhalb der Kinderliteratur zeigt auch, wie sich 
dieser wandelt und wie kinderliterarische Texte auch an den gesellschaftspolitischen Dis-
kursen um öffentliche Räume beteiligt sind.

Carmen Sippl
„Wer die Steine reden hört“ 
Stein-Geschichten im erzählenden Bilderbuch der Gegenwart 

Steine sind nicht (nur) leblose Materie, sondern (auch) Held*innen von Bilderbuchge-
schichten. In diesem Beitrag werden aktuelle Beispiele aus der Kinder- und Jugendlitera-
tur vorgestellt, die im Sinne des Material Ecocriticism Leser*innen zu einem Perspektiven-
wechsel einladen. Die kulturökologische Lektüre überprüft, wie die materielle Sichtweise 
auf nicht-menschliche Handlungsträger die Wahrnehmung des Mensch-Natur-Verhältnis-
ses im Anthropozän verändert: Welche Art von Handlungsmacht (agency) entfalten Steine 
in kinderliterarischen Text-Bild-Narrationen? Wie formen sie das literarische Raum-Zeit-
Modell? Welche wissenspoetologischen Impulse geben sie für geologisches Denken? Die 
Kurzanalysen werden um methodisch-didaktische Impulse ergänzt, die Stein-Geschichten 
für ästhetisches Forschen in transformativen Bildungsprozessen empfehlen.

Edith Huemer
Heidi – Zurück zur Natur 
Gender, Kulturökologie und Medialität beim Almaufstieg 

Johanna Spyris Erzählung von Heidi, 1880/81 erstmals als Doppelroman veröffentlicht, 
erschien 2015 als Film und als Serie. Auch diese Adaptionen folgen dem bereits bei Spyri 
angelegten ökologischen Narrativ von der Rückkehr zur Natur. Der vorliegende Beitrag 
untersucht dieses Narrativ anhand der Szene von Heidis Aufstieg auf die Alm inter- und 
transmedial sowie geschlechtertheoretisch. Daraus entwickelt er einen didaktischen Vor-
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schlag für gendersensible literarische Bildung mit dekonstruktiver Filmpädagogik und 
Medienverbunddidaktik.

Sophie A. Moderegger
Vom natürlichen zum urbanen Ökosystem
Landschaftliche Transformation im textfreien Bilderbuch 

Urbanisierung und die Transformation von Landschaften als wichtige Themen im Bereich 
der ökologischen Kinder- und Jugendliteratur werden auch im Medium des textfreien 
Bilderbuches aufgegriffen. Eine Analyse von vier zwischen 1973 und 2020 erschienenen 
(nahezu) textfreien Bilderbüchern in Bezug auf die narrative Inszenierung von Raum sowie 
dessen Semantisierung zeigt, dass das ökologische Narrativ der verlorenen Natur über das 
Motiv des Wandels transportiert wird. Über die visuelle Darstellung von Veränderungen 
in einem fokussierten Landschaftsausschnitt, gezielt angelegten Oppositionen und die 
Inszenierung der Protagonist*innen werden Rezipient*innen aktiv in die Konstruktion der 
Erzählung einbezogen. So werden die wahrgenommene Landschaftsbiografie und Erfah-
rungen mit der eigenen Lebenswelt in Zusammenhang gebracht. Auf dieser Grundlage kann 
es gelingen, literar-ästhetisches Lernen und Ziele der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
zu verbinden.

Christian Hoiß & Elisabeth Hollerweger 
Von Maulwurfstadt nach New Valley
Technik in der ökologischen Kinder- und Jugendliteratur 

Kinder- und jugendliterarische Darstellungen von Technik sind seit jeher von Ambiva-
lenzen geprägt, die historisch betrachtet die gesamte Bandbreite zwischen Technikeupho-
rie und Technikskepsis abdecken. Doch obwohl die zunehmende Bedeutung von Technik 
für moderne Gesellschaften in Werken der (ökologischen) Kinder- und Jugendliteratur 
gespiegelt, konterkariert und kritisiert wird, hat sich die Forschung damit bislang nur wenig 
befasst. Ausgehend von historischen Entwicklungen und aktuelleren Tendenzen nimmt der 
Beitrag dieses Desiderat zum Anlass, um anhand von Kuhlmanns Bilderbuch Maulwurf-
stadt und Raichs Roman Equilon Technik und ihre Bewertung in der KJL zu beleuchten. 
Den exemplarischen Analysen der Mehrfachcodierungen von Technik in den beiden Wer-
ken folgen konkrete Impulse für den Einsatz im Literaturunterricht.

Ioana Capatu
Zukünfte vorstellen 
Eine Welt ohne Erdöl in der Kinderliteratur 

Dieser Beitrag erkundet, wie ökologische Kinderliteratur, insbesondere das Sachbuch als 
Medium, nicht nur Auswirkungen auf die Umwelt beleuchtet, sondern auch die Schaffung 
nachhaltiger Zukünfte betont. Analysierte Sachbücher integrieren ästhetische und appellie-
rende Elemente, erweitern die Perspektiven auf Kinder als aktive Akteur*innen und fördern 
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kritisches Denken. Der Fokus auf eine Welt ohne Erdöl inspiriert didaktische Ansätze, wel-
che die Zukunftsvorstellungen Lernender anregen können. Die kindlichen Protagonist*in-
nen in den Sachbüchern agieren als (Zukunfts-)Held*innen und verbinden den Erwerb von 
Wissen mit aktiven Handlungsmöglichkeiten.

Andreas Schumann
Müll im Bilderbuch 

Der Beitrag zeichnet die Geschichte des Motivs ‚Müll‘ im Bilderbuch von den 1970er-Jahren 
bis heute nach, beschreibt Veränderungen in der Gestaltung und der Funktion der han-
delnden Figuren, thematisiert Übergänge zwischen Realistik und Fantastik und akzentuiert 
die Entwicklung hin zu ‚hybriden Texten‘ zwischen Erzählung und Sachbuch als aktuelles 
Phänomen.

Felix Böhm, Nils Lehnert & Jan Sinning
„Mit Vollgas in die Klimakrise“?
Multimodale Perspektiven auf Mobilität in der gegenwärtigen Kinder- und Jugendmusik 

Literarische Darstellungen und Erzählungen von und über Mobilität, dem Erkunden frem-
der Orte oder dem Reisen durch Raum und Zeit sind in Kinder- und Jugendliteratur und 
-medien (KJL/M) omnipräsent. Davon ausgehend richtet dieser Artikel den Blick zum 
einen auf Mobilität, als menscheninduzierte, physikalische und qua Verkehrsmittel unter-
nommene Fortbewegung, und zum anderen auf das Verhältnis der Mobilität zur Ökolo-
gie in der KJL/M, angesichts der Erscheinungsformen und Herausforderungen der Klima-
krise. Vor diesem Hintergrund werden im ersten Schritt Typologien verschiedener Arten 
von Mobilität kulturökologisch eingeordnet sowie ein historischer Abriss über Mobilität 
in KJL/M erstellt, um anschließend spezifisch das Analysefeld Kinder- und Jugendmusik 
auszuloten. Hierfür werden die Songs „Ein ganz normaler Sommertag“ (2020) von Deine 
Freunde und „Weltbewohner“ (2020) der Zuckerblitz Band untersucht, in denen Mobilität 
sowohl als (Mit-)Verursacherin der Klimakrise als auch als möglicher Lösungsweg darge-
stellt wird. Dabei wird von der Annahme ausgegangen, dass sowohl TextM als auch (Musik-)
VideoM als multimodale Kommunikate fungieren, die sich sowohl für literatur- als auch für 
sprachwissenschaftliche Zugänge eignen.

Thomas Kronschläger
Hitze – von wenig Mythologie, viel Dürre, mangelnder sozialer Gerechtigkeit, stark diver-
gierender Temperaturwahrnehmung, und schnell schmelzender Zivilisation in der Kinder- 
und Jugendliteratur 

Hitze ist ein Phänomen, das in literarischen Texten, vor allem in seiner extremen Aus-
prägung, bereits lange verhandelt wird, in der Literaturwissenschaft und in der Literatur-
didaktik aber bislang eher unterrepräsentiert ist. Vor dem Hintergrund der im Zuge des 
anthropogenen Klimawandels in Europa zunehmenden Hitzeperioden erscheint Hitze als 
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guter Fokalpunkt für vielfältige unterrichtliche Fragestellungen für den Zusammenhang 
zwischen Menschheit und der sie umgebenden Umwelt, die zeigt, dass ebendiese Trennung 
sich nicht aufrechterhalten lässt. Dafür werden Hitzedarstellungen in Bilderbüchern, Kin-
der- und Jugendromanen, Adoleszenz- und Postadoleszenzromanen referiert und didak-
tische Ansatzpunkte zu heißen Texten aufgeworfen. Fünf unterschiedliche Dimensionen 
werden dafür betrachtet: mythologische Hitzetexte, Klimadystopien, die hauptsächlich 
Dürre fokussieren, Texte, die Fragen nach sozialer Gerechtigkeit und sozioökonomischen 
Unterschieden thematisieren, die sich besonders an der Urlaubsfrage und dem Entfliehen 
aus den heißen Städten entzünden, und Romane, die unterschiedliche Hitzewahrnehmung 
in Migrationsromanen fokussieren, sowie Texte, die das Abschmelzen der Zivilisiertheit bei 
zu großer Hitze zeigen.

Ernst Seibert 
Die Sintflut-Thematik als verborgenes Leitmotiv in den Kinderbüchern von Mira Lobe 

Die Vielfalt von Themen, Stoffen und Motiven im Gesamtwerk Mira Lobes lässt sich in 
Gruppierungen überschaubar machen, für die hier einige Vorschläge skizziert werden. 
Als besonderes Grundmotiv ist dabei der immer wiederkehrende Sintflut-Gedanke, die 
Arche-Noah-Szenerie bzw. die Rettung von Tieren vor latenter Bedrohung zu erkennen, 
sowie auch die Solidarisierung von „natürlichen“ Feinden in Notsituationen. In chronologi-
scher Sichtung wird erkennbar, dass sich Mira Lobe diesem Motivkomplex schon sehr früh 
widmet und ihn kontinuierlich fortentwickelt. In den Analysen einschlägiger Werke ist es 
insbesondere darum zu tun, hinter dem vermeintlich Niedlichen das latent Numinose zur 
Geltung zu bringen. So soll erkennbar werden, dass das hohe Maß an Wertschätzung, das 
ihr auch von ihren Schriftstellerkolleg*innen zuerkannt wurde, nicht nur in ihrem sprach-
lichen Können, sondern auch in der variantenreichen Vermittlung ihrer humanistischer 
Gesinnung begründet war.

Ksenia Kuzminykh
Eis als Relikt 

Im Fokus des Beitrags steht die Thematisierung des Eises in der internationalen Kinder- und 
Jugendliteratur. Sein Ziel besteht darin, die narrativen Strategien für die Darstellung des 
komplexen Mensch-Natur-Verhältnisses herauszuarbeiten. Hierfür werden folgende Texte 
nach dem Close-Reading-Verfahren analysiert: Der letzte Bär von Hannah Gold (2022), 
Unter Null Grad. Countdown im Eis von Ele Fountain (2021) und White Zone. Letzte Chance 
von Katja Brandis (2017). Der Artikel beginnt mit einer kurzen Vorstellung und Analyse 
der Texte und wird durch ein didaktisches Modell arrondiert. Es kann festgehalten werden, 
dass in den ökologischen Katastrophen- und Risikonarrativen dystopische Szenarien als 
abwendbar konzipiert werden. Hierfür ist das unverzügliche Mitwirken jedes Individuums 
eine notwendige Disposition. Die narrativen Strategien der Hybridisierung faktualer und 
fiktionaler Inhalte sowie die Genese der Empathie für die bedrohten Tierarten haben das 
Potenzial, die lesenden Personen zu affizieren.
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Susanne Blumesberger
Das Thema Schnee in der Kinder- und Jugendliteratur
Anhand ausgewählter österreichischer Beispiele 

Der Beitrag gibt einen kurzen Einblick, wie das Thema „Schnee“ in der österreichischen 
Kinder- und Jugendliteratur v.a. der 1930er- und 1940er-Jahre vertreten ist. Dabei spannt 
sich ein sehr großer Bogen von sehr positiv, in Verbindung mit Stille und Besinnung sowie 
Spaß bei sportlicher Betätigung, bis zu extrem negativen Berichten, wie Stürzen, Lawinen 
oder Erfrieren. Das Vorkommen oder das Fehlen von Schnee kann jedoch auch eine meta-
phorische oder ökologische Bedeutung haben. Der Umgang mit Schnee prägt, vor allem in 
alpinen Lagen in Österreich, stark den Alltag, in früheren Zeiten noch viel stärker als heute 
und hinterlässt auch Spuren in der Kunst, wie beispielsweise in der Malerei. In den für die-
sen Beitrag ausgewählten literarischen Werken für Kinder oder Jugendliche wird deutlich, 
wie vielfältig und unterschiedlich dieses Motiv eingesetzt wurde und wird.

Anne Hultsch
Wassertropfen in der Hauptrolle 
Tschechische Kinderbücher vom Nutzen des Wassers 

Auf Basis von vier tschechischen Kinderbüchern, die 1935, 1941, 2018 und 2022 entstanden 
sind und in denen mit Wassertropfen in der Hauptrolle eine Erzählung um den Wasser-
kreislauf entfaltet wird, wird untersucht, welcher Nutzen dem Wasser in ihnen jeweils zuge-
schrieben wird. Während in den beiden älteren Büchern der Nutzen des Wassers für den 
Menschen (dessen Gesundheit, Energiegewinnung) im Mittelpunkt steht, nehmen die zwei 
neuen Bücher die Bedeutung des Wassers für die Flora und Fauna in den Blick. Je näher die 
Entstehungszeit der Bücher unserer Gegenwart ist, desto jünger ist das Zielpublikum, das 
bereits für die natürlichen Zusammenhänge sensibilisiert werden soll.

Susanne Drogi & Raila Karst
Sehnsuchtsort oder Müllhalde? 
Meere und Ozeane in der aktuellen ökologischen Kinder- und Jugendliteratur 

Dieser Beitrag widmet sich der Darstellung großer Gewässer, von Meeren und Ozeanen in 
aktueller Kinder- und Jugendliteratur. An diesem Narrativ zeigt sich in besonderem Maße 
die Komplexität zwischen menschlichem Eingriff in ökologische Systeme bei gleichzeitiger 
Abhängigkeit menschlicher Existenz vom Fortbestand stabiler Meere. Im Fokus steht die 
Frage, wie Kinder- und Jugendbücher ihre jungen Leser*innen für die Notwendigkeit des 
Umweltschutzes sensibilisieren können, um die nächste Generation zu verantwortungs-
bewusstem Handeln gegenüber unseren maritimen Ökosystemen zu ermutigen. In einer 
Korpusanalyse werden ausgewählte Werke der letzten fünf Jahre näher betrachtet, um zu 
zeigen, mit welchen Darstellungsstrategien komplexe Umweltveränderungen für junge 
Leser*innen zugänglich gemacht werden, indem bspw. wissenschaftliche Fakten mit fes-
selnden Erzählungen verschmelzen, um so das Bewusstsein für die Veränderung mariner 
Lebensräume zu schärfen. Damit werden ein Beitrag zum Verständnis der Darstellung gro-
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ßer Gewässer in der zeitgenössischen KJL und Einblicke in die Vielfalt narrativer Strategien 
geboten.

Sebastian Bernhardt
Meeresverschmutzung
Aufstörende Perspektiven in der Kinder- und Jugendliteratur 

Problemorientierte Kinder- und Jugendliteratur nimmt sich aktuell insbesondere in Texten 
für jüngere Rezipient*innen der Thematisierung von Meeresverschmutzung an. In diesem 
Beitrag wird gezeigt, mit welchen Ästhetisierungsstrategien kinderliterarische (Bild-Text-)
Medien die Probleme verfremdet darstellen und inwiefern sich aus diesen Darstellungs-
weisen ein Aufstörungspotenzial ergibt. Darauf aufbauend wird untersucht, wie die Texte 
zwischen pädagogischer Wertung und ästhetischer Eigengesetzlichkeit eingeordnet werden 
können. In einem letzten Schritt werden didaktische und unterrichtspraktische Perspekti-
ven zur Sensibilisierung für Nachhaltigkeit ohne explizite Moralisierung entwickelt, wobei 
insbesondere ein kritisch-reflektierender Rezeptionsmodus angeregt werden soll. 

Anja Lange
Die Welt bricht weg – das Thema Küstenerosion in der Kinder- und Jugendliteratur
Erzeugung von Empathie durch eine Identifikation mit den Protagonistinnen 

In diesem Beitrag werden drei Kinder- und Jugendbücher analysiert, die den Fokus auf das 
Phänomen der Küstenerosion legen. Es wird gezeigt, wie diese komplexe Auswirkung des 
Klimawandels altersgerecht präsentiert wird und anhand der Protagonistinnen erfahrbar 
wird. Durch das identifikatorische Lesen entwickeln die Leser*innen Empathie mit den 
Protagonistinnen und stellen sich gleichzeitig die Frage nach den eigenen Handlungsalter-
nativen. In einem Unterrichtsbeispiel wird deutlich, wie das Thema Küstenerosion als Dis-
kussionsgrundlage im Unterricht verwendet werden kann. Schließlich wird im Fazit gezeigt, 
wie Empathie eine Grundlage der interkulturellen Kompetenz sein kann.

Anna Rebecca Hoffmann
Earthboi als „Mahnung an die Menschheit“?
Die ökologische Graphic Novel Unfollow aus der Perspektive Studierender 

Ökologischer Literatur wird in der fachdidaktischen Literatur ein bedeutsamer Bildungs-
wert zugesprochen, wenn es darum geht, Ziele der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) umzusetzen. In der Graphic Novel Unfollow wird die Geschichte von Earthboi als 
Klimaaktivist und Influencer erzählt, dessen Gruppierung sich schließlich radikalisiert und 
zum Massenselbstmord aufruft. Untersucht wird in diesem Beitrag, wie sich Bachelor-Stu-
dierende zu diesem grafischen Text positionieren und welches Potenzial sie diesem für den 
Deutschunterricht zurechnen. Dazu wurde ein literarisches Gespräch unter Studierenden 
aufgezeichnet und mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.
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Alexandra Ritter & Michael Ritter
Ökologische Sachbilderbücher im Seminargespräch
Eine empirische Rekonstruktion 

Im Bildungssektor und in der Gesellschaft gewinnt das Konzept der Bildung für nachhal-
tige Entwicklung (BNE) zunehmend an Bedeutung (vgl. KMK, 2017). Klima- und Umwelt-
schutz sind elementare Bestandteile der BNE. Auch der aktuelle Markt der Kinderliteratur 
spiegelt diese Entwicklung wider, da Kinderliteratur seit jeher eine wichtige Funktion für die 
Bildung und Erziehung Heranwachsender zugesprochen wird, die auch auf dieses Themen-
feld angewendet werden kann. In der explorativen Studie interessieren uns die kollektiven 
Deutungsmuster von Studierenden des Lehramts Grundschule, die sich in Lektüregesprä-
chen zu verschiedenen ökologischen Sachbilderbüchern rekonstruieren lassen. Dabei kön-
nen drei Deutungsmuster hinsichtlich der Wirkung von ökologischen Sachbilderbüchern 
auf die kindlichen Adressat*innen, hinsichtlich der von den Büchern vorgenommenen Wer-
tung und dem Einbezug möglicher Handlungsalternativen rekonstruiert und das Verhältnis 
von literarästhetisch und normativ-wertenden Elementen in den ökologischen Sachbilder-
büchern aus Studierendensicht dargestellt werden. 

Melanie Laibl
Kreativwerkstatt CultureNature Literacy
Impulstexte für Kinder und Jugendliche 

Die Wahrnehmung frisch fokussieren, zu ungewohnten Blickwinkeln inspirieren: Culture-
Nature Literacy als Anthropozänkompetenz (https://cnl.ph-noe.ac.at/) versetzt Leser*innen 
in die Lage, Natur und Umwelt aus ungewohnten Perspektiven wahrzunehmen. In diesen 
Impulstexten erleben sie etwa, wie Wolf und Bärin eine Selbsthilfegruppe gründen, weil 
sie die Spannung zwischen kuscheltierhafter Verniedlichung und konsequenter Verfolgung 
nicht mehr aushalten. Sie teilen die vorausschauenden Überlegungen eines Samens über 
seine möglichen, wahrscheinlichen, wünschenswerten Zukünfte. Sie blicken mit einem 
Stein in die tiefe planetarische Vergangenheit zurück und suchen einen Partner für den 
Pilz im Wood Wide Web. Die sprachspielerischen Texte von Melanie Laibl bedienen dabei 
augenzwinkernd die unterschiedlichsten Textsorten. Und sie sind als Einladung gedacht, 
den kreativen Faden aufzunehmen und im eigenen Denken und Gestalten weiterzuspinnen. 
So unterschiedlich die daraus entstehenden CNL-Umsetzungen naturgemäß ausfallen, es 
eint sie ein Ziel: die Natur als lebendiges Wesen wahrzunehmen und wertzuschätzen – und 
uns Menschen als Teil eines großen Ganzen zu verstehen.


	1Seiten aus 2024-10-24 6388_Mikota,Sippl_Innenteil
	3Seiten aus 2024-10-24 6388_Mikota,Sippl_Innenteil-3

