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2. Zur Tradition empirischer Unterrichtsforschung in 
der politischen Bildung 

Georg WeijJeno 

2.1. Problemstellung 

Die Frage nach dem Zusammenhang von Theorie, Forschung und ihrer Me
thodologie ist konstitutiv fiir jede Wissenschaft; sie betrifft zugleich das 
Selbstverstăndnis und die Eigenstiindigkeit einer Disziplin. Gegenstand der 
Politikdidaktik ist die Erforschung der schulischen (und au6erschulischen) 
Bildung zum Staatsbiirger im weitesten Sinne1• Im Vordergrund des lnteres
ses der FachOffentlichkeit stand bisher die Diskussion iiber Ziele, Inhalte, 
Werte, Bedeutsam-Allgemeines, Stundenplanung, Unterrichtsmethodik, Be
deutung der Bezugswissenschaften. Diese Liste von Gegenstănden macht be
reits deutlich, da6 sich die Suche nach Erkenntnis (Wissenschaft) daraufkon
zentrierte, Aussagen iiber Bedeutung und Inhalt der Fachdidaktik und weniger 
iiber ihre Methodologie, die man zu haben glaubte, zu machen. 

In den Zusammenhang der genannten Gegenstănde gehort die Entwicklung 
von Konzeptionen, die als System von Begriffen und Aussagen den Politikun
terricht als Praxisfeld erhellen und in ibm Handlungen ermoglichen sollen2• 

Mit den Konzeptionen wird das (alte) didaktische Dreieck (Schiiler-Lehrer
Gegenstand) in unterschiedliche Beziehungsgeflechte fachspezifischer Kon
kretisierung gebrachf. Implizit (weniger explizit) werden dabei Vorstellun
gen einer eigenstăndigenfachdidaktischen Methodologie zur empirischen Er
forschung der Gegenstănde entwickelt und angewandt. Die Methodologie ist 
eber instrumentell, indem man die empirischen Ergebnisse zwar fiir den je
weiligen Begriindungszusammenhang filtert und adaptiert, aher Theorie und 
Empirie nicht als verschrănkt betrachtet. Damit einher geht die Gefahr, da6 die 
Aussagen iiber die Unterrichtswirklichkeit zur Konstruktion von Belegstel
lentheorien fiihren4 • Gleichwohl gibt es vereinzelt Ansătze von empirischer 
Unterrichtsforschung, die mehr als ein Diagnoseinstrument fiir die Theorie 
sein will und die fachdidaktische Fragestellungen mit geeigneten Methoden 
untersucht. 

Um das Verhăltnis von Empirie und Theoriebildung genauer zu erfassen und 
weiter zu entwickeln, mochte ich historisch-genetisch vorgehen. Das Aufzei-
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gen der historischen Kontinuittit ist notwendig, wenn mao in einen wissen
schaftlichen Kommunikationszusammenhang eintreten mochte, der jenseits 
denkbarer Polarisierung die Voraussetzung fiir eine empirische Forschung er
ortert. Die Rekonstruktion der Tradition politikdidaktischer Uberlegungen 
dient dazu, die vormals latent gewesenen Strukturen, Regeln und Methoden 
retrospektiv besser zu verstehen als es die betreffende Tradition selbst konnte. 
Ziei der Riickwendung ist es demnach, die bisher angebotenen Argumente 
zum Verhiiltnis von Iheorie und Empirie als Kontingenzerfahrungen im Zu
sammenhang aktueller Probleme interpretieren zu konnen5 • 

In der folgenden wissenschaftsimmanenten Betrachtung der Traditionen 
werden vier Phasen unterschieden, die sich zeitlich vielfach iiberschneiden 
und hier lediglich im lnteresse der analytischen Klarheit voneinander abgeho
ben sind. Die Rekonstruktion politikdidaktischer Traditionen bleibt allerdings 
in diesem Beitrag auf der Ebene der Theorie-Struktur, da alle Phasen auch 
wiederum empirisch untersucht werden konnen6 • Die Rezeptionsgeschichte 
der eigenen Disziplin wird iiberdies von Einfliissen aus den Erziehungs- und 
Sozialwissenschaften mit ihrem jeweiligen wissenschaftstheoretischen Kon
text iiberlagert. So haben die bildungstheoretische, die unterrichtstheoreti
sche, die kritisch-emanzipatorische Didaktik einerseits und die normativ
ontologischen, die empirisch-analytischen, die funktionalistischen, die 
kritisch-dialektischen Ansătze in den Sozialwissenschaften andererseits die 
politikdidaktische Diskussion beeinfluBt und jeweils unterschiedliche Auswir
kungen auf das Verstăndnis von Theorie und Empirie gehabt. 

Ziei der Rekonstruktion ist es, die Eigenstăndigkeit der Politikdidaktik und ih
rer Methoden im Medium ihrer Theoriegeschichte zu suchen; dabei wird zu zei
gen sein, daB die Politikdidaktik von ihrem Selbstverstăndnis her nicht von einer 
"ungeklărten Rolle der Fachdidaktik"7 ausgehen muB und daB sie keine "Dis
ziplin ohne Gegenstand"8 ist, aber gleichwohl eine Disziplin, die bisher -
ganz im Gegensatz zu ihren Bezugswissenschaften - die empirische Erfor
schung ihrer Gegenstănde und die methodologische Reflexion dieser For
schungspraxis vemachlăssigt hat. Moglicherweise bat dies auch damit zu tun, 
daB zwar sehr oft vom angeblichen Scheitem politischer Bildung in der Praxis 
gesprochen wird und daB immer wieder die fehlende Unterstiitzung in der all
tăglichen politischen Auseinandersetzung beklagt wird9 , daB aber aus den Pra
xisproblemen kaum SchluBfolgerungen fiir die Reorganisation der Disziplin un
ter der Perspektive eines empirischen MethodenbewuBtseins erhoben werden. 
Jedenfalls wird die Forderung nach "institutionalisierter Grundlagenfor
schung"10 erst vereinzelt und injiingster Zeit erhoben. Meine Ihese ist, daB die 
Moglichkeiten einer empirischen Erforschung des Gegenstandes Politikunter
richt geklărt und fachdidaktisch motivierte Studien durchgefiihrt werden miis
sen, um Politikdidaktik als wissenschaftliche Disziplin zu etablieren und das 
bisher geringe Wissen iiber die Unterrichtswirklichkeit zu verbreitem. 
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2.2. Die Phase der geisteswissenschaftlich-hermeneutischen 
Politikdidaktik 

Sieht mao einmal von Versuchen der Besatzungsmiichte "durch eine re
education, eine Umerziehung des deutschen Volkes, den Boden fiir eine demo
kratische Neuordnung zu bereiten" 11 ab, so beginnt die Nachkriegsgeschichte 
der Theoriebildung der politischen Bildung in den fiinfziger Jahren u.a. mit 
den konzeptionellen Arbeiten von Oetinger und Litt. Oetinger kritisierte die 
bisherige "Staatserziehung", die Einordnung in das gro6e Ganze der staatli
chen Gemeinschaft. Er pliidiert fiir eine Partnerschaftserziehung in Orientie
rung am amerikanischen Pragmatismus, einer Erziehungsphilosophie, die 
sich der lebenspraktischen Probleme des Zusammenlebens zuwendet. Politik 
wird in "mitbiirgerlicher Kooperation" aufgesucht12 • Diesen Thesen wider
sprach Litt, der den Einblick in das Wesen des Staates vermi6t und fiir eine 
"Erziehung zum Staat" pliidiert. Die dialektische Verschriinkung von Staat 
und Einzelwesen soli vermittelt werden13 • 

Beide Konzeptionen sind stark beeinflu6t von der erziehungswissenschaftli
chen Diskussion, die im Sinne traditioneller bildungstheoretischer Didaktik 
die empirische Wirklichkeit als Ausdruck geschichtlicher Uberlieferung be
greift und fiir deren normative Auslegung den Begriff der Bildung als zentrale 
Kategorie heranzieht. Die Methode verfiihrt geisteswissenschaftlich
verstehend; sie entspricht der hermeneutischen lnterpretation, die sich als 
wissenschaftliche Bemiihung um Sinnerschlie6ung und Aufkliirung von Be
deutungszusammenhiingen verstand. Dabei erfolgt die Deutung methodisch 
unkontrolliert durch den feuilletonistischen Einbezug eber zufiilliger Unter
richtsbeobachtungen und -analysen, die vom Ethos des Wissenschaftlers ge
tragen sind. Die piidagogische Reflexion befa6t sich dann damit, die in der er
zieherischen Praxis vollzogenen Aktivitiiten nachtriiglich zu kliiren oder als 
bewu6te Vorbesinnung anzugehen. Fiir die traditionelle Hermeneutik geht 
Praxis der Theorie voraus; Theorie ist verstehende Aufkliirung von Praxis 
durch den Blick auf die "Theorien" der Praxis. Dieses methodische Verstiind
nis lenkt das Augenmerk auf die Zielsetzungen der Lehrer und damit der poli
tischen Bildung. 

Die Politikwissenschaft, aber auch die Soziologie und Okonomie werden als 
Bezugsdisziplinen kaum herangezogen. Insofem wird in dieser Phase eben
falls der Gesichtspunkt der fachlichen Gegenstiinde vemachliissigt. Die Poli
tikwissenschaft, die sich ofter auch mit Fragen der politischen Bildung be
schiiftigt, geht damals oft von einem normativen und z.T. ontologischen Poli
tikverstiindnis aus, das sich besonders in ideengeschichtlichen Analysen 
(Voegelin), anthropologischen Abhandlungen (Obemdorfer) und Analysen 
der Institutionen (Eschenburg) zeigt, z.T. aber auch in zeitgeschichtlichen Ar-
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beiten iiber Kommunismus und Faschismus (Nolte, Bracher) sowie in ersten 
empirischen Arbeiten (Stammer). Hervorzuheben ist, da6 die spăteren Arbeiten 
iiber das institutionelle System der BRD sowie iiber einzelne Institutionen von 
Ellwein und Sontheimer die politische Bildung nachhaltig beeinflufien. Mogli
cherweise sind diese Arbeiten im Kontext politischer Bildung zur Institutionen
kunde verkiirzt worden. Eine Reihe von Politikwissenschaftlern (Bergstraesser, 
Hennis, H. Maier, Hăttich, Oberndorfer) ăufiert sich in dieser Phase iiberdies 
immer wieder aus fachwissenschaftlicher Sicht zur Notwendigkeit politischer 
Bildung sowie zu den Gegenstănden und Zielen, nicht hingegen zu methodolo
gischen Fragen; sie fiillen auf diese Weise jene fachliche Liicke, die von der er
ziehungswissenschaftlich orientierten Politikdidaktik gelassen worden ist. 

Weitgehend abgekoppelt von den Hauptlinien der fachdidaktischen Theorie
bildung iiber die Ziele der politischen Bildung sind von Anfang an empirische 
Untersuchungen. Sie werden im Rahmen von Politikdidaktik in dieser Zeit 
kaum umfassend rezipiert. Diese Untersuchungen sind aher nicht zuletzt des
halb entstanden, weil die scheinbar apolitische BewuJ3tseinslage der Bevolke
rung und der Schiiler als Problem empfunden wurde. Bereits in den Anfangen 
werden die nebeneinander existierenden Empirie-Traditionen der soziologi
schen Jugendforschung einerseits sowie der Wirkungsanalysen des Politikun
terrichts andererseits erkennbar. So konstatiert das Emnid-Institut damals per
manent die "unpolitischen" Einstellungen und den defizităren Wissensstand 
der Biirger iiber die Demokratie14 • Gleichzeitig legt Hilligen die erste empi
risch quantitative Bestandsaufnahme des sozialkundlichen Unterrichts im 
Land Hessen vor, in der er Stundenthemen katalogisiert sowie Lehrer und 
Schiiler zum Unterricht befragt15 • 

( ... ) lst es iiberhaupt moglich, Giiltiges iiber die "Wirklichkeit" des Unterrichts und iiber 
seine Ergebnisse zu erfahren? Was zwischen Lehrer und Klasse vorgeht, wird in seinem tief
sten Gehalt dem Einblick immer entzogen bleiben; und die Ergebnisse der Erziehung wer
den erst nach Jahren sichtbar und wirksam- solange sie nicht iiberhaupt durch andere Ein
fliisse iiberdeckt oder zunichte gemacht werden. 
Die Frage kann also nur im Hinblick aufbestimmte, durch die Ziele und Methoden der Un
tersuchung eingeschrănkte, erfahrbare Gegebenheiten beantwortet werden. 

Allgemeine Urteile iiber Schulen, Schiiler und Lehrer werden meist aufGrund von Schul
besuchen und Erfahrungsberichten gefâllt. Eindeutige und allgemeingiiltige Antworten aber 
konnen damit nicht gewonnen werden. Schulbesuche geben immer nur iiber einen kleinen 
Ausschnitt der Schulwirklichkeit Auskunft. Erfahrungsberichte konnen zwar wichtige An
regungen enthalten, lassen sich aber nur dann hinreichend vergleichen, wenn sie auf be
stimmte Fragen gegliedert Auskunft geben. Noch weniger Aufschliisse iiber den Bestand ge
ben gelegentliche Aussagen bei Tagungen und Diskussionen; auch sie stellen keinen echten 
Querschnitt aus dem ganzen Bereich dar. Allen genannten Formen ist etwas Zufiilliges und 
die Beschrănkung auf eine geringe Zahl von vergleichbaren Ergebnissen gemeinsam - wo
mit ihnen ihr Wert keineswegs abgesprochen werden soli. ( ... ) 

Wolfgang Hilligen: Plan und Wirklichkeit im sozialkundlichen Unterricht, 1955, S. 12f. 
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In seiner Untersuchung erhebt Hilligen nicht nur Daten, sondem reflektiert sie 
bereits im Rahmen einer hermeneutischen Auseinandersetzung vor dem Hinter
grund politikdidaktischer Positionen. Er sucht "eine Verbindung von der empiri
schen zur normativen Sicht der Probleme" 16; eine Forderung, die auch heute 
nach wie vor aktuell ist. Die empirischen Untersuchungen beeinflussen indes zu
năchst nicht die politikdidaktische Diskussion. Hierzu bedurfte es erst einer Um
orientierung im Wissenschaftsverstăndnis sowie stărkerer Autonomiebestrebun
gen einer jungen Disziplin. Dieser Proze6 setzt dann in den sechziger Jahren ein. 

2.3. Die Phase der Theoriebildung for eine eigenstăndige 
Disziplin 

Die empirische Wende in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften vollzog 
sich bereits in den sechziger Jahren. Der Werturteilsstreit ist hierfiir der Im
puls. Dem Kritischen Rationalismus kommt eine SchHisselrolle zu. Er fordert 
u.a., da6 nach dem Vorbild der ,exakten' Naturwissenschaften geforscht wer
den soli. Wissenschaft beschrănkt sich auf die Aufstellung deskriptiver Aussa
gen, da eine intersubjektive Uberpriifung von Normen bzw. Werturteilen fiir 
unmoglich erachtet wird. Wissenschaftsfahig ist nur das, was einen Bezug zur 
empirisch feststellbaren Realităt bat und so vorkommt, da6 es in Gesetzen bzw. 
Gesetzmă6igkeiten im Kontext von Wenn-Dann-Aussagen (Hypothesen) for
muliert werden kann. Das Programm des schrittweisen Erkenntnisfortschritts 
(Operationalisierung 1 Falsifikation 1 iibergeordnete Theorie) beeinflu6t die 
Methodik der bereits existierenden empirischen Sozialforschung, die nun eine 
prăzisere und detailliertere Datenerfassung anstrebt. In der Folge treten die 
traditionellen Fragestellungen in den Sozial- und Erziehungswissenschaften 
allmăhlich in den Hintergrund17• 

Gleichwohl bleibt die Suche nach theoretischen Bezugsrahmen, in die sich 
die empirisch-quantitativen Forschungen einordnen lassen, erhalten. System
theorien verschiedener Provenienz (Parsons, Luhmann, Etzioni) als Aufli
stungen sich wechselseitig bedingender Faktoren z.B. innerhalb von Institutio
nen wie auch die Kritische Theorie (Adorno, Horkheimer, Habermas) dienen 
als Theorien, die iiber ein Konzept von Gesamtgesellschaft verfiigen. Es stan
den sich vordergriindig zwei Typen von Erkenntnisproduktion gegeniiber, 
"wobei den Positivisten die Rolle der Empiriker, der Kritischen Theorie hinge
gen der Theoriepart zufiel" 18 • Dieses Mi6verstăndnis im Positivismusstreit 
- denn beide Theorien arbeiten empirisch - wird iiberdies durch die gleich
zeitige Auseinandersetzung mit marxistischen Ansătzen gefordert. 

Es sind Vertreter der Kritischen 1heorie, die eine einflu6reiche empirische 
Untersuchung zur Anteilnahme von Studenten an Politik vorlegen. Neben der 
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darin festgestellten Folgelosigkeit des politischen Unterrichts fiir das 
Informationsniveau19 wird in Folgestudien au6erdem auf die fehlende wissen
schaftliche Ausbildung der Lehrer und die Notwendigkeit der Vermittlung so
ziologischer Kenntnisse im Unterricht hingewiesen20 • Der Zustand des Politi
kunterrichts wird als weitgehend folgenlos beschrieben, weil die "Orientie
rung an Gemeinschaft und Gemeinwohl, die abstrakte Dichotomie von idealen 
Normen und schlechter Realitiit, der Idealismus der mittelstiindischen Gesell
schaftsvorstellungen, die apolitischen Denkschemata der Alltagserfahrun
gen"21 dominieren. Bezeichnend ist wiederum, da6 diese Daten vom Institut 
fiir Sozialforschung in Frankfurt und nicht von empirisch forschenden Fachdi
daktikern erhoben werden. Die Politikdidaktik hat diese Ergebnisse, wie auch 
die des Positivismusstreits, zunăchst nur adaptiert und rezipiert; sie verstand 
sich damals schon als Vermittlungswissenschaft. 

( ... ) Von den in der Hauptuntersuchung befragten Studenten sind 81 Prozent in Sozial
kunde, Gemeinschaftskunde, Politik (oder wie immer es genannt sein mag) im Rahmen ei
nes eigenen Fachs zumeist zwei Stunden in der Woche unterrichtet worden. Die Antworten 
lassen zuniichst erkennen, woraus sich die "Kunde", der Stoff der politischen Piidagogik zu
sammensetzte: aus der Besprechung von Thgesproblemen, einer Systematik des Staatsauf
baus, einschlieBlich seiner verfassungsmiiBigen Grundlagen, aus der Behandlung rechtli
cher und wirtschaftlicher Fragen und schlieBiich der Darstellung gesellschaftlicher und po
litischer Theorien, Ideen und Begriffe. 

Das war eingeteilt in sogenannte Sinnkreise, Staat oder so, Biirgerrecht, Pflichten, Aufbau 
des Grundgesetzes, Verfassungsfragen. (Physiker, 3. Sem., Int. 116) 

Es ergiinzte die Deutschstunde. Wir wuBten gerade, wie der Bundestag zusammengesetzt 
war. Die Verfassung wurde durchgekaut. (Mediziner, 7. Sem., Int. 144) 

Es gab einen Uberblick iiber die Grundgesetze und Grundrechte, Vergleich der Verfassun
gen von Frankreich, Amerika und Deutschland, die hessische Verfassung, politische Tages
fragen und dann iiber so einzelne Beriihmtheiten. (Jurist, 7. Sem., lnt. 151) 

Wir behandelten erstens Wirtschaftsfragen, Kapitalismus, Liberalismus, Marxismus. Auf 
der Unterstufe halt die iiblichen Sachen: Bundesgesetzbuch und so, wurden die Paragraphen 
entwickelt, auf der Oberstufe die ganzen Wahlsysteme. (Mediziner, 3. Sem., Int. 80) 

Im letzten Jahr wurde iiber die Arbeiterfrage im 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit der 
sozialen Entwicklung gesprochen. Vorher behandelten wir die Staats- und Regierungssy
steme, ein Lehrer hat immer den Unterschied Kapitalismus - Marxismus herausgestellt, er 
war mehr fiir die Kapitalisten. (Mathematiker, 5. Sem., Int. 35) 

Nach den Kommentaren im ganzen zu urteilen, fiir die hier nur einige wenige Belege stehen, 
hatte sich das "partnerschaftliche" Prinzip gegeniiber der Staatsbiirgerkunde im Stile der 
Weimarer Zeit in der Unterrichtspraxis noch keineswegs so eindeutig durchgesetzt wie in 
der Theorie, nicht zuletzt wohl deswegen, weil die Lehrenden sich nicht der Sicherung eines 
lehrplanmiillig eindeutig umgrenzten Wissensgebietes berauben lassen wollten. 

Wurde dieser sichere Bereich verlassen, so gerieten die Lehrer anscheinend vielfach auf den 
schwankenden Boden eines unverbindlichen Răsonierens oder der gleichsam privaten Op
tion fiir bestimmte politische Theoreme: 
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Ja, da gab es so eine komische Gemeinschaftskunde, die war nicht so recht, die Lehrer wu8-
ten nicht, was sie da machen sollten. (Mediziner, 13. Sem., lnt. 143) 

Bei unserem Klassenlehrer, einem eifrigen CDU-Politiker, sprachen wir iiber den Aufbau 
der Kommunalverwaltung. Dann iiber Au8enpolitik. Das artete leicht aus zu allgemeiner 
Unterhaltung und Geschwătz. (Betriebswirt, 5. Sem., lnt. 49) 

Vor allem iiber die Einigung Europas, der Schwerpunkt lag auf ei ner Diskussion eines Bu
ches von Coudenhove-Kalergi, der bat wohl den Pauker sehr beeindruckt, das war so eine 
Art Flickstunde. (Jurist, 5. Sem., Int. 160) 

Es war kein Unterricht, wie ich ihn mir vorstelle. Es war kein Hebel dahinter, keine sichere 
Fiihrung durch den Lehrer wie in den anderen Făchem. (Jurist, 1. Sem., lnt. 100) ( ... ) 

Jiirgen Habermas u.a.: Student und Politik, 1961, S. 268f 

Neben der Adaption und Filterung sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse be
schiiftigt sich die Politikdidaktik der sechziger Jahre fast ausschlieBlich mit der 
1heoriebildung iiber den Politikunterricht sowie die auBerschulische politi
sche Bildung. Sie geht iiber das Prinzip Politische Bildung (in allen Fiichern) 
hinaus und beschiiftigt sich im Interesse der Formulierung eines Gegenstandes 
mit der Gewinnung von fachspezifischen Unterrichtsthemen aus den Sozial
wissenschaften und besonders mit moglichen Bildungszielen. Dies ist der er
ste Versuch einer systematischen Auseinandersetzung mit der Autonomiefrage 
der Disziplin. Die Frage einer eigenstiindigen Empirietradition unter herme
neutischem Anspruch tritt zuriick hinter die Frage, wie den Praktikern bzw. 
Lehrern die handlungsbezogene Vernunft der Wissenschaft zu vermitteln ist. 
Die Politikdidaktiker, die im iibrigen damals fast alle aus der Schule kamen, 
verstehen ihre Disziplin mehr als Pragmatik der Politikwissenschaftslehre. 
Mit Blick auf die Lehrer als den Adressaten haben sie "Praxis" vorausgesetzt 
und sich mehr den Fragen der Vermittlung von sozialwissenschaftlichem Sy
stemwissen im Unterricht zugewandt. 

Hierfiir formulieren Fischer 1 Hermann 1 Mahrenholz Einsichten, die das 
Elementare von Politik wiederspiegeln sollen22 • Des weiteren wird das Exem
plarische als fachdidaktische Kategorie herausgearbeitet und mit dem Ansatz 
der Fallmethode verkniipft. AuBerdem wird die Auswahl der Themen des Un
terrichts mit Schliisselfragen, die aufs Existentielle zielen23 , begriindet oder 
unter der Perspektive konflikttriichtiger Probleme angegangen24 • An eine Ver
netzung der fachdidaktischen Uberlegungen mit empirischen Arbeiten wird 
dabei allerdings weniger gedacht, sondern vielmehr an die Entwicklung eines 
fachdidaktischen Instrumentariums for die Auswahl von Lemgegenstiinden. 
Die Diskussion beschiiftigt sich mit der Frage, wie die Ausschnitte aus der po
litischen Realitiit so gewiihlt werden konnen, daB sie in der Tradition geistes
wissenschaftlicher Piidagogik nach Elementaria von Politik fragen. Dies sind 
aus Erfahrung und aus philosophischen Prinzipien ableitende theoretische 
Konzepte, die sich nur sehr begrenzt auf vorgiingige Forschungspraxis (Empi-
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rie) stiitzen konnen. Insofem bat die empiriscbe Wende in den Sozialwissen
scbaften keinen Einflu6 im Hinblick auf die Entwicklung einer Methodologie 
der Politikdidaktik. Sie arbeitet vorlăufig nur an der Verfeinerung der Sinner
scblie6ung ihrer Ziele mit Hilfe traditionell-bermeneutiscber Verfahren und 
an der Kategorienbildung. 

Die 1heoriebildung der Politikdidaktik bat in dieser Pbase Begrifflichkeiten 
geklărt und berausgebildet, die fiir die folgende Pbase der Entwicklung von 
Konzeptionen von Bedeutung sind. Zugleicb wird damit an eigenstăndigen po
litikdidaktiscben Aufgaben- und Problemstellungen gearbeitet, die indessen 
weiterbin nicbt auf eine Klărung empiriscber Aufgaben gericbtet sind. Hier 
wird vielmebr unterstellt, da6 z.B. die soziologiscbe Jugendforscbung genii
gend empiriscbe Erkenntnisse liefert, die man iibemehmen kann. Ein Grund 
fiir die politikdidaktiscbe Resistenz gegeniiber der Entwicklung eines eigenen 
Methodenbewu6tseins und eigenstăndiger Grundlagenforscbung mag in der 
verstăndlicben Notwendigkeit zu sucben sein, zunăcbst in der theoretiscben 
Auseinandersetzung den Gegenstand politiscber Bildung gegeniiber politi
scber Erziebung als Unterricbtsprinzip zu klăren und die allgemeine Einfiib
rung eines Scbulfacbes sowie einer universităren Lebrerbildung politiscb
praktiscb durcbzusetzen. 

( ... ) Mehr eigentlich durch die Situation dieser politischen Unterrichtsveranstaltung inner
halb des gesamten Lehrplans als durch die Obstruktion der Beteiligten - der Schiiler wie 
Lehrer - mag es dazu gekommen sein, dafi dieser Unterricht nicht isoliert, sondem nach
gerade auch unterhohlt wurde. Vielfach schien es- damals- den Lehrem einfach noch an 
der notigen Ausbildung zu fehlen: 

Der Lehrer gab sich zwar Miihe, aber was herauskam, war weniger gut. Er entschuldigte 
sich immer mit der Bemerkung, ich habe es ja nicht gelemt. Deshalb war sein Unterricht un
vollkommen. (Volkswirt, 8. Sem., Int. 3) 

... die Stunden fielen meistens aus oder wurden fiir andere Fiicher verwendet. Also, es kam 
nicht viei dabei heraus. (Volkswirt, 8. Sem., lnt. 125) 

Man hat versucht, das Grundgesetz zu interpretieren, wohlgemerkt, versucht, spiiter habe 
ich im Staatsrecht gesehen, wie unzugiinglich das ist. Die meisten Lehrer waren nicht kom
petent. (Jurist, 7. Sem., lnt. 150) 

Unser Lehrer wechselte jedes halbe Jahr. Jeder neue Lehrer versuchte, ein neues Programm 
mit uns durchzunehmen. Einen regelmiiBigen Unterricht hatten wir dadurch nicht. (Philo
loge, 3. Sem., Int. 30) 

Das nannte sich jedes Jahr anders. Wir haben das nicht ernst genommen. (Mediziner, 7. 
Sem., lnt. 144) 

Es darf jedoch nochmals betont werden, daB alle hier vorgetragenen Erwiigungen zum So
zialkundeunterricht einer Kontrolle und Vertiefung durch systematische empirische Unter
suchungen an den hoheren Schulen selbst dringend bediirfen. ( ... ) 

Jiirgen Habermas u.a.: Student und Politik, 1961, S. 269ff. 
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2.4. Die Phase der Entwicklung politikdidaktischer Konzeptionen 

In den siebziger und bis Mitte der achtziger Jahre werden die heute vorliegen
den politikdidaktischen Konzeptionen entwickelt und z.T. bereits wieder iiber
arbeitet. Angestossen worden sind sie nicht zuletzt durch die Entwicklung 
neuer Curricula und durch die damit einhergehenden politischen Auseinan
dersetzungen iiber die Prinzipien einer Erziehung zur Demokratie. Die 
politisch-ideologische Polarisierung in der Folge der 68er Studentenbewegung 
bat die Theoriebildung insofern beeinflu6t, als insbesondere die Notwendig
keit der Begriindung normativer Entscheidungen klar wurde und die Suche 
nach einem Grundkonsens (Beutelsbach) begann. Gleichzeitig nimmt das 
Schulfach zurnindest teilweise einen rasanten Aufschwung; viele sozialwis
senschaftlich ausgebildete Lehrer werden eingestellt; eine gewisse Konsoli
dierung beziiglich eines Themenkatalogs wird allmăhlich erkennbar5• 

Die Konzeptionen selbst greifen die bisher bekannten Theoriestrănge in der 
Politikdidaktik sowie in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften auf und 
entwickeln daraus jeweils ein eigenes System von Begriffen26 • Die geisteswis
senschaftlich-hermeneutische Tradition wird unter Vernachlăssigung herme
neutischer Empirie durch die Beschreibung des exemplarischen Lemens als 
Weg vom Fali iiber den Erwerb von Kenntnissen und Erkenntnissen zu den 
Einsichten fortgesetzf7 • Da fiir Fischer "jede empirische Methode ( ... )in ih
rem Geltungsanspruch beschrănkt"28 ist, stehen Uberlegungen zum Elemen
taren der Bildungsinhalte bei ibm im Vordergrund. 
Ăhnlich verfiihrt die Konjliktdidaktik Gieseckes, die orientiert am obersten 

Lernziel Mitbestimmung Kategorien fiir die Konfliktanalyse zusammenstellt. 
Methodisch geht Giesecke dabei so vor, da6 er die lnhalte aus seiner Interpre
tation der Normen des Grundgesetzes ableitet und im iibrigen auf die katego
riale Auswahl der Konflikte als Lerngegenstănde hinweisf9 • Es kommt ibm 
auf die "Vermittlung zwischen den wiinschenswerten Lerninhalten und Lern
zielen einerseits und den jeweiligen Lernbediirfnissen und Lerninteressen an
dererseits"30 an. Dabei verzichtet er aber in der Tradition der Vermittlungs
wissenschaft auf Aussagen zu einer Methodologie. 

Hilligens Optionen zielen auf die exemplarische Beurteilung zentraler Pro
bleme. Dabei kann sich die Politikdidaktik "je wechselnde Schwerpunkte fiir 
erkenntnistheoretische Positionen und Methoden" aussuchen; die Methoden 
werden Fragen nach dem "Was, Warum und Wozu" nachgeordnet, weil die 
"Didaktik von einem komplementăren Verhăltnis der wissenschaftstheoreti
schen Positionen" ausgehe1• Obgleich er hier auf kein eigenstăndiges metho
disches Instrumentarium der Politikdidaktik verweist, benennt er an anderer 
Stelle Moglichkeiten der Beobachtung und Protokollierung von Unterricht. 

Sutor lehnt sich an die normativ-ontologischen Ansătze der Politikwissen
schaft wie auch an das Konzept Praktischer Philosophie an. Sie stellen jenen 
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Ableitungszusammenhang ber, fiir den das Leitziel "politiscbe Rationalitiit in 
sozialer Solidarităt"32 der Ausgangspunkt politiscben Lernens ist. Der Unter
ricbt selbst wird somit stark wissenscbaftsorientiert, wegen der Kategorien 
aber nie abbilddidaktiscb. Die Methoden sind wie bei Hilligen komplemen
tăr3 je nacb intendiertem Vermittlungsaspekt; die empiriscbe Forscbung wird 
nur unter dem Aspekt der Adaption von Ergebnissen34 , nicbt aber als Bereicb 
der Politikdidaktik geseben. 

Grosser rekurriert ausdriicklicb auf den Kritiscben Rationalismus. Enstpre
cbend soll Politikdidaktik "Verfahren zur Uberpriifung der Wirkung des Politi
kunterricbts entwickeln und anwenden" 35. Dieses Postulat wird allerdings bei 
ibm wieder aufgeboben, da die Facbwissenscbaften die Facbdidaktik 
bestimmen36. Die Forderung nacb empiriscber Uberpriifung im Sinne des 
Kritiscben Rationalismus wird nicbt eingelost; Grosser bleibt auf der Ebene 
programmatiscber Erwiigungen steben. 

ClauBen orientiert sicb an der Kritischen Theorie. Er gebt vom Zusammen
bang zwiscben Subjekt und System aus und mocbte durcb politiscbe Bildung 
zur Erbaltung und Erweiterung von Selbstverfiigungsfahigkeit beitragen. Je
docb bleibt aucb sein Hauptanliegen die facbdidaktiscbe Transformationen der 
Bezugswissenscbaften37 unter piidagogiscben Leitfragen. Zwar rezipiert er 
nocb den im Umfeld Kritiscber Tbeorie entwickelten Empiriebegriff, indes
sen sind die Uberlegungen zur Gesellscbaftstbeorie nocb nicbt in eine an sicb 
befiirwortete Forscbungspraxis iibergeleitet. In Ermangelung geeigneter Stu
dien will ClauBen zuniicbst in "konstruktiv kritiscber Weise auf die instru
mentalistiscbe einzelwissenscbaftlicbe Empirie" 38 zuriickgreifen. 

Konstitutiv fiir die Rekonstruktion der bier vorgestellten Konzeptionen ist, 
daB konkretere Hinweise auf facbdidaktiscbe Metboden bzw. Moglicbkeiten 
empiriscber Unterricbtsforscbung weitgebend zugunsten der Systematisie
rung der Prinzipien, Ziele und Inhalte vernacbliissigt worden sind. Die Tradi
tion empiriscber Unterricbtsforscbung wird weiter in den Hintergrund ge
driingt; die Empirieabstinenz ist auffallend. Die Betracbtung der Politikdidak
tik als Vermittlungswissenschaft zwiscben Inhalten und Scbiilern, die iiberdies 
ein komplementăres Verbiiltnis zu anderen wissenscbaftstbeoretiscben Posi
tionen bat, verbindert des weiteren, daB die parallel laufende Diskussion in 
den Erziebungswissenscbaften iiber die Moglicbkeiten empiriscber For
scbung aufgegriffen und produktiv verarbeitet wird39. So wenden sicb dort 
z.B. Vertreter der Kritiscben Tbeorie der empiriscben Erforscbung des mora
liscben BewuBtseins zu40 ; im Rabmen des Kritiscben Rationalismus wird 
nunmebr von Erziebungspraxis als einer Feldsituation, die nicbt vollstăndig 
kontrollierbar ist, und von der Notwendigkeit ausgegangen, die Wertungen des 
Entstebungszusammenhangs von Hypotbesen offen zu legen; scblieBlicb wer
den neue hermeneutisch-interpretative Veifahren (Etbometbodologie, Ak
tionsforscbung, Pbiinomenologie) entwickelt. Hier zeigt der Wandel der Tbeo-
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riepositionen und Forschungsalternativen, da6 von der Infragestellung der 
theoretisch-methodischen Grundlagen auch die Theoriebildung selbst betrof
fen ist. In den Erziehungs- wie auch den Sozialwissenschaften ist iiberdies eine 
stărkere Fragmentierung und Binnendifferenzierung von Forschung und Lehre 
eingetreten. Unterschiedliche Positionen bewegen sich aufeinander zu, ohne 
da6 sie gănzlich verschwinden mii6ten. 

Die demnach inzwischen getrennt verlaufenden Entwicklungen in den ein
zelnen Wissenschaften unterstreichen die jeweilige Autonomie der Diszipli
nen. Sie fiihren aber fiir den Bereich der politischen Bildung zur Vernachlăssi
gung eigentlich notwendiger Forschungsaufgaben. Fiir die Politikdidaktik 
bleibt dies unverstăndlich, da sie die iibrigen inhaltlichen Diskussionsstrănge 
in den Sozialwissenschaften ansonsten irnmer aufgegriffen und adaptiert hat, 
um sie fiir die Planung und Durchfiihrung von Unterricht zu verwenden. Die 
Vorstellung von Politikdidaktik als Vermittlungswissenschaft, die in den mei
sten Konzeptionen zugrunde gelegt wird, fiihrt also zur Konsolidierung der 
Disziplin unter Vernachliissigung empirischer Grundlagenforschung. Da6 
diese Entwicklung auch fiir die Praxis verhăngnisvoll geworden ist, zeigt die 
allseits beklagte Kluft zwischen Praktikern und Hochschullehrern, die oft iiber 
den Vorwurf der Kopflastigkeit in falsch verstandene Theoriemiidigkeit miin
det. Einmal mehr wird heute von einer Krise der Didaktik des politischen Un
terrichts gesprochen, da sich "fachdidaktische Theorie und Unterrichtspraxis 
auseinanderentwickelt haben"41 • Die Briiche in den Problemwahrnehmungen 
der Wissenschaftler und der Praktiker sind nicht zuletzt auch deshalb so gro6 
geworden, weil die Ergebnisse der abstrakt bleibenden wissenschaftlichen 
Diskussion den Praktikern lediglich angesonnen werden. 

Reduzierung von Didaktik auf Methodik 

Die meisten Lehrer 1 innen messen der Fachdidaktik geringe oder keine Bedeutung fiir die 
Unterrichtstiitigkeit zu. Daraus folgt: Zwischen Fachdidaktik und Unterrichtspraxis besteht 
keine Verbindung mehr. Der Sozialkundeunterricht und die didaktische Forschung und 
Lehre an den Hochschulen fiihren ein Eigenleben. 

Die Mehrheit der Befragten neigt dazu, Didaktik aufMethodik zu reduzieren. Fiir diese Be
hauptung konnen mehrere Belege angefiihrt werden: In den Ausbildungsseminaren der 
zweiten Phase wurde eine bestimmte fachdidaktische Konzeption nicht verbindlich ge
macht. Dies ist im Sinne der Offenheit zu begrii6en. Es kann aber auch darauf hinweisen, 
daB in dieser Ausbildungsphase das schwierige, miihevolle und zeitaufwendige Umsetzen 
einer fachdidaktischen Konzeption in Unterricht nicht im Vordergrund gestanden hat. 

Die Antworten auf die Fragen nach Analysekategorien und Wegen der Urteilsbildung zei
gen, daB viele Lehrer 1 innen die Notwendigkeit einer systematischen Analyse- und Urteils
bildung grundsătzlich anerkennen. Die iiberraschende und verwirrende Vielfalt der Ant
worten weist aber andererseits daraufhin, da6 Lehrer 1 innen Analyse- und Urteilsaufgaben 
im Unterricht mehr nach Gutdiinken als anhand von Fachdidaktiken (zum Beispiel von Gie
secke, Hilligen oder Sutor) zu gestalten scheinen. Es darfbezweifelt werden, ob die Befrag-
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ten bei diesem Vorgehen den Stand erreichen, den die didaktische bzw. fachdidaktische For
schung dank der Arbeiten von Klafki, Giesecke, Hilligen, Sutor oder Gagel - um einige 
Namen zu nennen - auf dem Gebiet der Analyse und der Urteilsbildung erreicht bat. Da 
Analyse und Urteilsbildung zu den zentralen Aufgaben des Soziallrundeunterrichts ziihlen 
('sehen, urteilen, handeln'), besteht die Gefahr, da6 die geringe fachdidaktische Orientie
rung vieler Lehrer 1 innen sich negativ auf den Unterricht auswirkt. ( ... ) 

Hermann Harms/Gotthard Breit: Zur Situation des Unterrichtsfachs Sozialkunde/Politik 
und der Didaktik des politischen Unterrichts aus der Sicht von Sozialkundelehrerinnen und 
-lehrem, Bonn 1990, S. 144. 

2.5. Ausblick: Braucht die Politikdidaktik eine Phase der 
empirischen Unterrichtsforschung? 

Im Anschlu6 an die Entwicklungen politikdidaktischer Konzeptionen wendet 
sich der diszipliniire Diskurs im Sinne der Binnendifferenzierung Einzelthe
men zu. Es wird diskutiert iiber Schiiler-, Handlungs-, Alltags-, Erfahrungs-, 
Methodenorientierung, aber auch iiber Grundsatzfragen wie moralisches Be
wu6tsein, politische Bildung als Teil der Allgemeinbildung, Unterrichtspla
nung, neue Technologien etc. Die Themen verdeutlichen, da6 versucht wird, 
die Forderung nach Praxisorientierung aufzunehmen. Angebliche Motiva
tionsdefizite bei Schiilern veranlassen Lehrer und Didaktiker, mit immer 
neuen ,Orientierungen' auf die vermuteten Schiilerwiinsche einzugehen. Sol
che partiellen Ansiitze mogen zwar wichtige Bausteine fiir neu zu ent
wickelnde oder zu iiberarbeitende Konzeptionen sein, indessen sind auch dies 
wiederum nur programmatische Forderungen. In diesem Zusammenhang 
konnen sicherlich Fragestellungen und Grundkategorien wie Betroffenheit, 
Abstraktheit und Konkretheit, Subjektivismus u.ii. genauer gefa6t werden, je
doch konnte ihre Relevanz gleichzeitig auch empirisch gekliirt werden. Ist aber 
der Unmut in der Praxis nicht auch damit zu erklaren, da6 es bisher kaum 
empirische Befunde gibt, die die theoretischen Annahmen erhiirten und dem 
Streit um die Begriffe eine Grundlage geben konnten? Konnen Lehrer nicht 
jede Aussage als Spekulation abwehren? 

Ansiitze und Moglichkeiten empirischer Unterrichtsforschung sind gleich
wohl heute erkennbar. Forscher beschiiftigen sich mit der schulischen Realitiit 
und untersuchen sie oft zusammen mit den Akteuren. So wurde erneut in einer 
breit angelegten Studie nach den Einstellungen der Lehrer zum Fach Sozial
kunde gefragt, um zu kliiren, wie die Uberlegungen politikdidaktischer Theo
rie von Lehrern iiberhaupt genutzt werden42 • Wiihrend die Sicht der Lehrer 
eber pessimistisch ist, was den Unterrichtserfolg und die Verwendbarkeit di
daktischer Konzepte angeht, stimmt die empirische Erhebung zu diesen Punk
ten bei Schiilern eber optimistisch43 • Gemeinsam ist diesen Untersuchungen 
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eine fachdidaktische Perspektive, die die individuellen Alltagstheorien von 
Lehrern und Schiilern - quantitativ und qualitativ - herauszuarbeiten und 
mit politikdidaktischer Theorie zu vernetzen sucht. Die Untersuchungen ent
wickeln ihr methodisches Konzept in Anlehnung an politikdidaktische Frage
stellungen; auf diese Weise sind Riickkopplungen zur Theoriebildung 
moglich44 • Uberdies ist die Politikdidaktik dann nicht mehr nur Vermittlungs
wissenschaft, sondern eine Wissenschaft, die ihren Gegenstand theoretisch 
und empirisch-methodisch untersucht. 

In Zukunft sollte es nicht mehr unbedingt darauf ankommen, komplex ange
Iegte Gesamtuntersuchungen zum politischen Unterricht zu planen45 , die 
dann in Ermangelung fachdidaktischer Anbindung wieder nur bedingt Aus
kiinfte Ober theoretische Probleme geben und deshalb schneller instrumentali
siert werden konnen. Nur wenn der Gegenstand Politikunterricht in vielen 
kleinen Schritten methodisch untersucht wird und die Politikdidaktiker ihre 
Fragestellungen gleichzeitig empirisch untersuchen, kann die erreichte Auto
nomie der Disziplin sinnvoll genutzt werden. Gerade auch Unterrichtsanaly
sen, die im Sinne einer Kasuistik verfahren, konnen hier weiterhelfen (siehe 
hierzu den Bei trag von Tilman Grammes in diesem Band). Uberdies muJ3 man 
sich dann nicht stăndig der ldentităt seines eigenen Faches vergewissern, wie 
es bis heute u.a. in immer wieder neuen Diskussionen um das Verhiiltnis von 
Politikwissenschaft und -didaktik geschieht. 

AbschlieBend soll hier noch auf Moglichkeiten empirischer Unterrichtsfor
schung eingegangen werden. Bereits beschritten worden sind in der aktuellen 
Forschung Wege der Schiiler- und Lehrerbefragung, sei es empirisch quantita
tiv mit geschlossenen Fragen, sei es empirisch qualitativ mit narrativen Inter
views. Sie versuchen die unterschiedlichen Sinngebungen und -interpretatio
nen im Alltag herauszuarbeiten und lassen sich als Lemer-, Lehrer- oder Semi
narleiterdidaktiken verdichten. Aher der Alltag liifit sich nicht nur retrospektiv 
mit Interviews erforschen; denkbar sind ebenso Forschungsprojekte, die eine 
Vielzahl von Tafelbildem, Unterrichtsmaterialien, Stundenentwarfen von Re
ferendaren, Klausuren von Schulem, Abiturvorschliigen46 auswerten und re
interpretieren47. Gleiches kann durch die Auswertung von Unterrichtsproto
kollen - wie im vorliegenden Band - oder sogar mit Videoaufnahmen von 
Unterricht geschehen. Bei Videoaufnahmen konnen z.B. das Transkript der 
Stunde, die Anschauung und das nachtriigliche laute Denken der Betroffenen 
(Lehrer und Schiiler) iiber den Ablauf der Stunde einer intensiven fachdidakti
schen Auswertung unterzogen werden48. 

Bei einer hermeneutischen Auswertung von Unterrichtsprotokollen ist me
thodisch von Bedeutung, daJ3 die Rekonstruktionen nicht auf zufalligen Unter
richtsanalysen wie noch bei den traditionellen hermeneutischen Ansiitzen der 
fiinfziger Jahre beruhen, sondern in mehreren Einzelschritten kontrolliert er
folgen und dabei die verschiedenen Bedeutungsmoglichkeiten herausarbeiten. 
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So konnen beispielsweise in einem ersten Schritt die in einem Unterrichtspro
tokoll erscheinenden Deutungsmuster zunăchst sinngemă6 Satz fiir Satz, Se
quenz fur Sequenz paraphrasiert werden. Erweitert werden kann diese Per
spektive zudem durch Stellungnahmen der betroffenen Lehrer und Schiiler 
zum gerade erlebten Unterricht in einem ,Nachtrăglichen Lauten Denken'49 • 

Dabei mu6 man sich imrner der prinzipiellen Mehrdeutigkeit bewu6t sein und 
sie offenlegen50 • In einem weiteren Schritt konnen dann z.B. die gerade her
ausgearbeiteten Deutungen mit fachdidaktischen Konstrukten verglichen und 
vernetzt werden. Gleichwohl muB man sich auch die Grenzen hermeneutischer 
Verfahren vergegenwărtigen, denn auch ein Unterrichtsprotokoll ist beispiels
weise "eine maschinell erzeugte 'Textproduktion', i.iber die nicht mit GewiB
heit gesagt werden kann, ob sie die Wirklichkeit unmanipuliert wieder
gibt"51. 

Weitere Felder empirischer fachdidaktischer Forschung sind die Schulbu
cher, Materialsammlungen und Unterrichtsmodelle, der Bereich der Autobio
graphien und Erfahrungsberichte von Lehrern und eventuell Schiilern sowie 
die Themen von Fachseminaren in der Referendarausbildung und an Hoch
schulen. Hier liegt jeweils umfangreiches Material fur eine Auswertung vor 
bzw. ist zu bekommen. Es kann beispielsweise mit geeigneten Verfahren der 
lnhaltsanalyse erschlossen werden52 . Ebenfalls erforscht werden muB immer 
wieder das Verhăltnis des Politikunterrichts zu Elternhaus, Klassen- und 
Schulklima sowie Altersgruppen, um weiterhin den Gesamtkontext politischer 
Bildungsarbeit verorten zu konnen. 

Wenn es gelingt, die hier nur knapp skizzierten methodischen Forschungsal
temativen kontinuierlich in universitărer Forschung zu bearbeiten, wird liber
dics die bisherige instrumentelle Adaption aus anderen Disziplinen nicht mehr 
notwendig sein. Uberdies kann sich eine wieder empirisch arbeitende Politik
didaktik neben ihrer Vermittlungsaufgabe bezi.iglich ihrer Bezugswissenschaf
ten dann stărker mit den Praxisproblemen beschăftigen, indem sie zur 
Theorie-Praxis-Diskussion unter geănderter Perspektive beitrăgt. Dies bedeu
tet nicht, daB damit die Diskussion liber lnhalte, Ziele und Auswahlprinzipien 
zuri.ickgedrăngt werden soli. Im Gegenteil: Die Rlickkoppelung an empirische 
Daten vermag diesen legitimen Gegenstănden neue Bedeutung zu vermitteln. 

Die Rekonstruktion des Zusammenhangs von Theorie und Forschung bzw. 
Methode hat deutlich werden lassen, daB die anfanglichen Empirietraditionen 
in der geisteswissenschaftlichen Politikdidaktik im Laufe der Zeit immer mehr 
in den Hintergrund getreten sind zugunsten der abstrakten Auseinanderset
zung mit den Gegenstănden der Disziplin. Dies hat zwar einerseits die Autono
mie und die Identităt des Faches deutlich konturiert, aber andererseits zu er
heblichen Irritationen bei den Praktikern liber die Grenzen wissenschaftlicher 
und professioneller Wahrnehmung gefi.ihrt. Hier kann die unter neuen Frage
stellungen und mit verănderten Methoden wiederzube\ebende Tradition empi-
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rischer Unterrichtsforschung weiterhelfen: Zum einen lassen sich die gegen
seitigen lrrelevanzklagen zwischen Theorie und Praxis versachlichen und ra
tional klăren; zum anderen kann das Wissen uber die praktischen Handlungs
probleme den notwendigen Bruch, der zwischen Wissenschaft und Praxis 
liegt, fur beide Seiten durchsichtiger machen. Wenn das Wissen iiber die prak
tische Verwendung politikdidaktischer Konstrukte grOBer und der Blick auf 
unterrichtliches Handeln methodisiert werden, sind Wissenschaft und Praxis 
eher in der Lage, ihren gemeinsamen Wissensstand zu iiberpriifen. 
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Anmerkungen 

Dieser Versuch, Politikdidaktik iiber einen eigenstiindigen Gegenstand zu definieren, geht 

iiber Gagel hinaus, der der Fachdidaktik - so wie es bisher hăufig geschieht- die Rolle einer 

Vennittlungswissenschaft zuweist: "Fachdidaktik vennittelt selektiv die von der Fachwissen

schaft erarbeiteten Infonnationen an Lernende und kontrolliert diesen Vennittlungsvorgang". 

Walter Gagel, Einfiihrung in die Didaktik des politischen Unterrichts, Opladen 1983, S. 31. 

Mit Staatsbiirger ist hier keine Engfiihrung des Begriffs auf den staatlichen Bereich gemeint, 

sondern ein Biirger bzw. Individuum, das iiber Kompetenzen in allen gesellschaftlichen Berei

chen verfiigt und sie wahrzunehmen weill. 
2 Siehe hierzu Walter Gagel, Theorien und Konzepte, in: Wolfgang W. Mickel 1 Dietrich Zitzlaff 

(Hg.), Handbuch zur politischen Bildung, Bonn 1988, S. 15. 
3 Zur Fortentwicklung des allgemeinen didaktischen Dreiecks zu einem fachdidaktischen Kegel 

siehe Tilman Grammes, Politikdidaktik und Sozialisationsforschung, Frankfurt 1 Main 1986, 

S. 26. 
4 Folgendes konstruierte Beispiel soli dies verdeutlichen: "Die gegenwărtige Individualisierung 

von Lebenswelten in der Risikogesellschaft und die damit verbundene politische Apathie der 

Jugendlichen fordert verstiirkte Bemiihungen in der politischen Bildung ... " In diesem Beispiel 

werden empirische Konstrukte (z.B. Apathie) aus anderen Fachwissenschaften (Soziologie) 

iibernommen und daraus Aussagen iiber die Unterrichtswirklichkeit abgeleitet, ohne dall die 

Bedeutung dieser Zusammenhănge fiir den Politikunterricht empirisch erforscht ist (Quasi

Empirie). 
5 Zu diesem Verfahren im Rahmen der Erziehungswissenschaft siehe Bernhard Koring, Eine 

Theorie pădagogischen Handelns, Weinheim 1989. (Vgl. Bibliographie Nr. 7) 

6 Dies ist etwa im Sinne einer Sozialgeschichte von Fachunterricht, die z.B. alte Unterrichtsent

wiirfe untersucht oder Interviews mit ălteren Lehrern fiihrt, zu leisten. 

7 Hans-Hermann Hartwich, Politische Bildung und Politikwissenschaft im Jahre 1987, in: Ge

genwartskunde, Heft 1, 1987,S. 6. 
8 Hartwig Uidige, Die Didaktik der politischen Bildung. Eine Wissenschaft ohne Gegenstand? 

in: aus Politik und Zeitgeschichte, Nr. 50, 1985. 
9 In der Zeitschrift Gegenwartskunde gab es hierzu eine ausfiihrliche Diskussion: Dieter Grosser 

attestierte politischer Bildung einen "klăglichen Zustand" in: Politische Bildung heute: Chance 

fiir einen Neubeginn? in: Gegenwartskunde, Heft 2, 1985, S. 137. Thomas Ellwein lenkt den 

Blick darauf, dall sich in dem Schulfach "kein Standard entwickeln kann", in: Politische Bildung 

zwischen Skylla und Charybdis, in: Gegenwartskunde, Heft 4, 1985, S. 400. Wolfgang Geiger 
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gegen eine "Dekonstruktion pădagogischer Zuversicht", in: Politische Bildung - im cultural 

lag? in: Politische Bildung, Heft 3, 1986, S. 17. Rolf Schiirken beklagt einmal mehr "die wider

willige Fiirderung des Faches durch die Kultusminister", in: Symbol und Ritual statt politischer 
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dologie ist damit indessen nicht gemeint. 
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