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Erhard K i c k e  

dum v i t a n t  s t u l t i  v i t i a ,  
i n  c o n t r a r i a  c u r r u n t  

Horaz 

ZUR DESTRUKTION DES BILDUNGSBEGRIFFS 

Es s e i  m i r  e r l a u b t ,  i n  den Gedankengang d ieses  A b s c h n i t t s  durch e i n  

f i k t i v e s  Szenar io e inzuführen,  wobei i c h  mich des r h e t o r i s c h e n  M i t t e l s  

der  P e r s o n i f i k a t i o n  bediene. 

Angenommen, w i r  k o n f r o n t i e r e n  d i e  Schule m i t  de r  L e i t f r a g e  unseres 

P r o j e k t s  nach ~ i 1 d u ~ ~ s ~ r o ; e s s e n  i n  der  gymnasialen Cbers tu fe  und 

m i t  Befunden, d i e  au f  b i l d u n g s f e i n d l i c h e s ,  ent f remdetes,  s o l l  heißen: 

p e r s ö n l i c h  bedeutungsleeres Lernen i n  der  Schule hindeuten, wäre 

dann d i e  fo lgende  Reakt ion ' d e r '  Schule denkbar? 

"Eure Befunde s i n d  zwar z u t r e f f e n d ,  eure K r i t i k  aber 
tr i f f t  uns n i c h t .  D ie  B i ldungs theor ie - "ha t  i h r e  regu la -  
t i v e  R o l l e  i n  der  D i d a k t i k  ausgesp ie l t .  Die B i ldungs-  
schu le  wurde abge lös t  durch d i e  Wissenschaf tsschule.  
I h r  Z i e l  i s t  n i c h t  ' B i l d u n g ' ,  n i c h t  d i e  S e l b s t e n t f a l -  
tung  der  Person, sondern d i e  Organ isa t ion  von Lernpro-  
zessen, d i e  s i c h  i n h a l t l i c h  an den Wissenschaften, und 
zwar ausdrück l i ch  an den Fachwissenschaften, o r i e n t i e -  
ren.  Nacn neuesten anthropologischen Erkenntn issen i s t  
de r  Mensch n i c h t  au f  Bi ldung,  sondern au f  Lernen ange- 
wiesen. Das ver1 angt  Sachbezogenhei t, Anpassung; das 
Sub jek t  m i t  s e i n e r  na iven  Anschauungs- und Gefühlswelt,  
se inen Bedürfn issen nach sozusagen o r i g i n a l e m  ' V e r s t e -  
hen'  i s t  n i c h t  g e f r a g t .  E inen e igenständigen B e i t r a g  
der  D i d a k t i k  erkennen oir n i c h t  an, i h r e  F u n k t i o n  be- 
schränk t  s i c h  au f  d i e  Okonomie der  Vermi t t l ung .  D ie  
Schule, auch das Gymnasium, d i e n t  i n  e r s t e r  L i n i e  dem- 
j e n i g e n  Zweck, den w i ?  das 'Lernen des Lernens '  nennen. 
Das L e r n z i e l  h e i ß t :  den Schüler  i n  der  Gegenwartswelt 
g e i s t i g  f u n k t i o n s f ä h i g  machen." 

Es wäre i n t e r e s s a n t  zu er fahren,  ob s i c h  ' d i e '  Schule n i t  dem h i e r  

entworfenen S e l b s t b i l d  i d e n t i f i z i e r e n  würde. Zumindest würde s i e ,  

so vermute i c h ,  d i e  g e z i e l t  s u b j e k t f e i n d l  ichen,  i n  d iese3 Sinne ' a n t i -  



pädagogischen' Züge nicht als Ausdruck ihres Selbstverständnisses 

gelten lassen. Was der Schule hier als Selbstbekenntnis in den Mund 

gelegt wurde, entspricht freilich der zu ihrer Zeit gerade im Gymnasium 

viel beachteten 'Theorie der Schule' Theodor Wilhelnis. Die fiktive 

Rede wurde, unter Anreicherung durch einige provokante Zitate, Äußerun- 

gen wie den folgenden nachgestaltet: 

"Die Pädagogik bedarf heute des antiwissenschaftlichen 
Akzentes der Bildungstheorie nicht mehr, um die 
Aufgabe der Schule insgesamt und der Höheren Schule im 
besonderen zu begründen. ( . . . I  Vielmehr kann die 
Schule gelassen die Stoffe aus den Hgnden der Wissen- 
schaft entgegennehmen, um sie anschließend derjenigen 
Behandlung zu unterwerfen, die für einen optimalen 
Lehr- und Lernverlauf erforderlich scheint." 

"Mein erster antnropologisch-pädagogischer Hauptsatz 
lautet: Der Mensch ist auf Lernen angewiesen.Nicht auf 
Bildung, sondern auf Lernen! Lernen wird unser podago- 
gischer Zentralbegriff. ( .  . . ) Was muß gelernt werden? 
Nicht die 'Selbstentfaltung' der Bildung, sondern das 
Verhältnis zur Welt, die 'Anpassung' " (1974, S. 54). 

Auf die Schultheorie Th. Wi 1 helms wird hier nicht zurückgegriffen, 

weil sie die aktuelle Diskussion bestimmen würde. Ihr kommt gleichwohl 

eine model lhafte Bedeutung zu (den Model lbegriff in Wilhelms Auslegung 
genommen), wenn es darum geht, bestimmte pädagogisch und didaktisch 

problematische Erscheinungen des 'w issenschaf tsge le i te ten '  Unterrichts, 
die dem naiven Betrachter als bloße Unzulänglichkeiten erscheinen 

mögen, auf ihren schultheoreti sch-programmati schen, um nicht zu saoen, 
ideologischen Begriff zu brfngen. Unter dieser Perspektive gewinnt 

sie für die schultheoretisch relevanten Fragen unseres Projekts gleich- 

sam als Gegenpol eine wichtige Funktion. 

Seit Mitte der sechziger Jahre verbreitet sich das Bewußtsein, daß 

der Bildungsbegriff für die Lösung der anstehenden Schul- und Lehrplan- 
reforn unbrauchbar sei. Bei keinem Autor wird der Ablösungsprozeß 

von der Tradition des Bildungsdenkens dabei so radikal und so kompromiß- 

los vollzogen; bei keinem ist andererseits das Vertrauen in die imma- 

nente pädagogische Vernunft der Wissenschaften, und zwar ausdrücklich 

der Fachwissenschaften, so ausgeprägt wie bei Theodor Wilhelm. Zuge- 

spitzt könnte man sagen: die Autonomie der Pädagogik wird aufgegeben, 
um der Autonomie der (Fach-)Wissenschaften Raum zu ~erschaffen.~) 



Gehenwir von den a n g e f ü h r t e n z i t a t e n  aus, so n u t e t  zunächst merkwürdig 

an d i e  Dichotomis ierung von Lernen und Bi ldung,  a l s  s e i  Lernen e i n  

Gegenbegr i f f  von B i ldung .  Ähn l i ch  v e r n ä l t  es s i c h  m i t  de r  F e i e r l i c h k e i t ,  

m i t  de r  d i e  Formel vom 'Lernen des Lernens '  a l s  e i n e  N o v i t ä t  verkündet  

w i r d  (1369, S. 238). 2 

Den E r f i n d e r ,  U. V .  Humboldt, l ä ß t  man aus dem S p i e l  - w e i l  man dann 

der  D ü r f t i g k e i t  de r  eigenen Argunen' tat ionsbasis  a n s i c h t i g  würde? 

Humboldt j e d e n f a l l s  h a t  jene  Formel vom 'Lernen des Lernens '  a l s  schu l -  

t h e o r e t i s c h e s  P r i n z i p  i n  b i l d u n g s t h e o r e t i s c h e r  Abs ich t  geprägt .  3 1 

Um zunächst m i t  den Merkwürdigkei ten f o r t z u f a h r e n :  D i e  m i t  der  großen 

Geste des Neuerers vorgetragene F e s t s t e l l u n g  der  L e r n f ä h i g k e i t  und 

L e r n b e d ü r f t i g k e i t  aes Menschen i s t  irn P r i n z i p  e i n  an th ropo log isches  

Erbstück der  deutsch.en K l a s s i k .  Herder h a t  d i e  W e l t o f f e n h e i t  und 

feh lende  Ins t ink tgebundenhe i t  des Menschen l ä n g s t  vo r  Wi lhelm formu- 

l i e r t . 4 '  Zwar bed ien t  e r  s i c h  n i c h t  des L e r n b e g r i f f s ,  de r  Satz:  ' N i c h t  

mehr e i n e  u n f e h l b a r e  Maschine i n  den Hsnden der  Natur ,  w i r d  e r  ( d e r  

Mensch) s i c h  s e l b s t  Z i e l  und Zweck der  Bearbe i tung ' ,  d r ü c k t  denselben 

Sachverhal t  aus, a l l e r d i n g s  ohne d i e  Zuspi tzung a u f  Anpassung, wobei 

d e r  Gedanke der  S e l b s t g e s t a l t u n g  auf  das ~ n d i v i d u u m  und auf  d i e  Gat tung 

bezogen i s t ,  während d i e s e r  B e g r i f f  b e i  Wi lhelm durchgehend i n d i v i d u a -  

l i s t i s c h  verengt  und v e r k ü r z t  e r s c h e i n t .  

Was an dem h i e r  herangezogenen B e i s p i e l  s i c h t b a r  w i rd ,  l i e ß e  s i c h  

ebenso im B l i c k  au f  Kant, S c h i l l e r  oder Hegel zeigen. Wenn Wi lhelm 

d i e s e  Autoren a l s  Urheber des b i ldungspn i losoph ischen  I r rwegs  d e r  

deutschen Pädagogik a p o s t r o p n i e r t ,  so t u t  e r  d i e s  j e w e i l s  i n  e i n e r  

e indimensionalen Argumentationsweise, d i e  den b e t r e f f e n d e n  Autor  

au f  e  i n e  n  Aspekt se ines Lderkes f e s t l e g t :  Kant a u f  d i e  Autonomi? 

des Wi l lens ,  F i c h t e  au f  das souveröne Ich ,  Hegel au f  d i e  'Geistesmeta- 

p h y s i k '  . Dabei w i r d  u n t e r s t e 1  lt, daß (Kant und Hegel n i c n t  ausgenommen) 

' d i e  deutsche a i l d u n g s t r a d i t i o n  das Denkenlernen v e r n a c h l ä s s i g t '  

habe. 

Was i s t  es nun, was Th. ! * l i lhe lm so l e i d e n s c h a f t l i c h  gegen d i e  'B i ldungs-  



pädagogik '  a u f b r i n g t ?  lind was begründe-t s e i n  - von ihm s e l b s t  n i c h t  

begründetes, nu r  dek lamie r tes  - Vert rauen i n  d i e  Wissenschaften? 

Ausgangspunkt a l l e r  Überlegungen Wilhelms i s t  d i e  Überzeugung, daß 

i n  der  modernen Welt de r  Wissenschaf t  und d e r  I n d u s t r i e  a l l e i n  d i e  

Wissenschaft dem Menschen e i n e  O r i e n t i e r u n g  und Ordnung s e i n e r  ' V o r s t e l -  

l u n g s w e l t '  ve rscha f fen  könne. P r o t o t y p  von Wissenschaf t  i s t  dabei 

f ü r  Wi lhelm n i c h t  d i e  Geistes- ,  sondern d i e  Naturwissenschaf t ,  und 

da v e r s t e h t  es s i c h  nun f a s t  von s e l b s t ,  daß d i e  methodische Unte r -  

drückung a l l e r  S u b j e k t i v i t ä t  d i e  Bedingung e ines  ganz au f  das Ob jek t  

k o n z e n t r i e r t e n  Forschungsverhal t e n s  i s t .  'Wenn w i r  a l s o  das, was 

i m  H e r v o r t r e t e n  der  rechnenden Natu rw issenscha f t  au f  S e i t e n  der  Welt 

geschieht ,  a l s  ' E n t s i n n l i c h u n g '  bezeichnen können, so h a t  d i e s e  En ts inn-  

l i c h u n g  au f  der  S e i t e  des Menschen i h r  K o r r e l a t  i n  e i n e r  n i c h t  weniger 

r a d i k a l e n  ~ n t ~ e r s ö n l i c h u n ~ ' ?  Diese Charak te r i  s ierung,  s i e  stammt 

von Th. L i t t ,  könnte ebensogut von Th. Wi lhelm stammen. A l l e r d i n g s  

s i n d  d i e  Vorzeichen geändert. Was b e i  L i t t  a l s  Problem f o r m u l i e r t  

w i rd ,  s t i l i s i e r t  Wi lhelm zur  d i d a k t i s c h e n  Naxime um: Das 'w issenscha f t -  

l i c h e  Verha l ten  zur  W e l t '  v e r l a n g t  d i e  'menschl iche F ä h i g k e i t ,  s i c h  

von s i c h  s e l b s t  zu d i s t a n z i e r e n '  und d i e  ' A u f d r i n g l i c h k e i t  des S u b j e k t s '  

zu überwinden (S. 229 f . ) .  5 

Von der  Rückkehr des Sub jek ts  zu s i c h  s e l b s t  a l s  Gegenbewegung zum 

- b i l d u n g s t h e o r e t i s c h  notwendigen, aber t r a n s i t o r i s c h e n  - Ent f rendungs-  

prozeß t a u c h t  i n  der  Wissenscha f tsd idak t i k  Wilhelms n i c h t s  auf .  B i ldung ,  

so W i  lhelrn, i s t  ' s u b j e k t z e n t r i e r t '  . Das V e r h ä l t n i s  zu r  Welt i s t  durch 

d i e  vorgegebene G e s t a l t  de r  I n d i v i d u a l i t ä t  g le ichsam p r ä f o r m i e r t .  

'B i ldungswer t '  haben nur  so lche  Gegenstände, d i e  m i t  d e r  Spon tane i tä t  

und S e l b s t t ä t i g k e i t  des Sub jek ts  korrespondieren.  Für  das Leben i n  

der  modernen Welt de r  Wissenschaf t  und der  I n d u s t r i e  i s t  d i e  Idee  

der  Persönl  i c h k e i t s b i l d u n g  e i n  Lernh indern is .  Oie Aufgabe des 'Sub jek t -  

zen t r i smus ' ,  d i e  Entpersönl ichung,  w i r d  a l s  Voraussetzung f ü r  das 

w i s s e n s c h a f t l i c h e  Verha l ten  zu r  Welt, m i t h i n  a l s  ' B e f r e i u n g ' ,  n i c h t  

a l s  Gefahr verstanden.  Weil  es s i c h  dem n i c h t  w i d e r s e t z t ,  w i r d  Lernen 

zum 'p2dagogischen Z e n t r a l b e g r i f f ' .  

*Hervorhebungen h i e r  w ie  auf  den fo lgenden  S e i t e n  vom Vf .  



Damit kommen w i r  zum problemat ischen Kern der  D e s t r u k t i o n  des B i ldungs-  

b e g r i f f s .  N i c h t  nu r  d i e  Lehrpläne s o l l e n  von der  Frage nach dem B i l -  

dungswert de r  Fächer e n t l a s t e t  und f ü r  d i e  a l l s e i t s  e r s t r e b t e  Neuvermes- 

sung f re igegeben,  auch der  Schü le r  s o l l  an d i e  E r f o r d e r n i s s e  des 

w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Verhal tens zu r  Welt angepaßt werden .6 )~e ine  subjek-  

t i v e n  Anschauungs- und Verstehensbedürfnisse, und s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  

se ine  'Emotionen' werden a l s  unwissenscha f t l i ch  zurückgewiesen. 'Vor-  

s t e l l u n g '  . u n d  'Anschauung' s i n d  dabej n. icht  dasselbe. Während l e t z t e r e  

d i e  s i n n l i c h - g e i s t i g e  PrXsenz der  R e a l i t ä t  v e r l a n g t ,  i s t  d i e  ' V o r s t e l -  

l u n g '  gegeben durch a b s t r a k t e  Modelle, d i e  W i r k l i c h k e i t  n i c h t  abbi lden,  

sondern n u r  i n  i h r e n  S t r u k t u r e n  und Funktionszusammenhängen t ranspa-  

r e n t  machen. ' In-Modellen-Denken-Lernen' h e i ß t  a l s o  das z e n t r a l e  

L e r n z i e l  des w i s s e n s c h a f t s o r i e n t i e r t e n  U n t e r r i c h t s .  S t a t t  e i n e r  r e a l i -  

tätsbezogenen, auf  Anschauung und g a n z h e i t l i c h e s  Verstehen g e r i c n t e t e n  

R e f l e x i v i t ä t  w i r d  ge fo rder t ,  'das Denken von der  on to log ischen  Valenz 

au f  den opera t i ven  L e i s t u n g s e f f e k t  umzupolen und es dadurch i n  der  

w issenscha f tsge le i te ten  Welt ex is tenzwirksam zu machen' (S. 306). 7 

Keine Überlegung f i n d e t  s ich,  wie s i c h  d i e  ' K l u f t  zwischen den anschau- 

baren Phänonenen und der  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Sprache' (W. F l i t n e r  

1977, v g l  . unten S. 153 A.3) überbri icken l ä ß t .  Eigene U n t e r r i c h t s e r f a h r u n g  

und d i e  i n  den I n t e r v i e w s  f o r m u l i e r t e  U n t e r r i c h t s k r i  t i  k be lehren  

darüber, daß Model le  zur  ' V o r s t e l l u n g s ' - b i l d u n g  nur  taugen, wenn 

s i e  au f  e inen ' g a n z h e i t l i c h e n '  Verstehens-, Handlungs- oder Er fahrungs-  

Zusammenhang zurückbezogen werden können. Solchen E i n s i c h t e n  s t e h t  

Wilhelms Furch t  vo r  den 'Sub jek tzen t r i smus '  i m  Wege. Zwei etwas ausführ-  

l i c h e r e  Z i t a t e  mögen d i e  auch f ü r  d i e  r e i n  k o g n i t i v e ,  wissenschaf tsbezo-  

gene S e i t e  des Lernens p rob lemat i sche  Tendenz der  Yi lhe lmschen B i ldungs-  

k r i t i k  abschl ießend belegen: 

Zur K a t e g o r i e  des 'Verstehens ' :  
(Nach e i n e r  K r i t i k  an der  g e i s t e s w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
Hermeneutik, besonders D i l t h e y s  P o s t u l a t  des 'ganzhe i t -  
l i c h e n  Vers tehens ' ) :  " D ie  literarisch-aesthetischen 
Sacnverhal te erschlossen s i c h  d i e s e r  Betrachtungs-  
weise eher a l s  d i e  techn ische  Welt ( .  . . ) . Der bedenk- 
l i c h s t e  T e i l  der  Xethode des Verstehens war d i e  R o l l e  
des Sub jek ts .  D!-e Hermeneutik h a t  i n  d i e  Theor ie  des 
Verstehens e i n  Ubermaß von S u b j e k t i v i t ä t  und Ernotio- 
n a l i t ä t  h ine inge t ragen ,  von d e r  w i r  uns e r s t  langsam 
w ieder  b e f r e i e n  müssen" (1969, S. 235) .  



Zur Kategorie der 'Anschauung': 
"Das 'Begreifen, was da gemacht wird' (Wagenschei nzi tat) 
kann man genauer präzisieren als die Anhänger der tra- 
ditionellen Bildungswerte glauben: es gilt zu begrei- 
fen, daß das menschliche Bewußtsein in der Lage ist, 
eine reine Genkwirklichkeit vorzustellen und sie so zu 
instrumentalisieren, daß die innerhalb bestimmter Zu- 
sammenhänge wirksamen Gesetzmäßi gkei ten erkennbar, be- 
nennbar und anwendbar werden. ohne daB das Subjekt mit 
seiner naiven Anschauun der-~elt störend 
fährt " (1967, 5.  346187 

dazÜi schen- 

Flan würde sich ein falsches Bild von der Wirkung der Theorie auf 

die Praxis machen, wenn man die Entfremdungserscheinungen dcs wissen- 
schaftsgeleiteten Unterrichts unmittelbar dem Einfluß der Schultheorie 

Theodor Wi lhelms zuschriebe. Diese 1 iegen im Trend einer Zei tströmung, 

deren innere Tendenz bei Wi lhelm frei 1 ich nicht nur artikuliert, 

sondern vor allem auch legitimiert wird. Kenn aus der Sicht der acht- 

ziger Jahre festgestellt wird, daß der Gedanke der 'Bildung der Persön- 

lichkeit' durch eine 'Außenorientierung' des Unterrichts abgelöst 

(Fend 1981, S. 144) oder daß die 'personale Funktion' der Bildung 

(Ingrid Schindler 1980, S. 179) zurückgedrängt wurde, so zeigt sich, 

daß in Uiihelms Theorie eine in der Praxis wirksame Entwicklung program- 

nati sch vorweggenommen wurde. 9) 



ANMERKUNGEN 

1 ) Vgl . zu H e i n r i c h  Roths Auffassung des wissenschaftsorientierten 
Unter r i ch ts ,oben  S. 15 und 5.23. 

Der E i n f l  uß Theodor W i  1  helms au f  d i e  i n t e r n e  Bewußtseinsbi l dung  
der  Gymnas ia l leh re rscha f t  i s t  schwer abzuschätzen. A l s  Ver fech te r  
e ines  i n  Hauptschule und Gymnasium g e g l i e d e r t e n  Schulsystems 
s t e h t  e r  den i m  DLV o r g a n i s i e r t e n  V e r t r e t e r n  des Gymnasiums 
s i c h e r  nahe. I n  der  Z e i t s c h r i f t  ' D i e  höhere Schule '  wurde r e s p e k t -  
v o l l  au f  Wi lhelm Bezug genommen ( s .  d i e  Aufsätze E. v .d .L ie ths  
1967 und 1969). D ie  Wendung von der  'B i ldungs-  zu r  Wissenschaf ts-  
s c h u l e '  h a t  das Gymnasium j e d e n f a l l s  m i t v o l l z o g e n .  Dabei s c h e i n t  
e i n  D i f f e r e n z p u n k t  zu bestehen, j e d e n f a l l s  wenn man E. v . d . L i e t h  
f o l g t .  I n  einem 1969 erschienenen Aufsatz f o r d e r t  d i e  A u t o r i n  
e i n e  A r t  pädagogisches Kernstudium, i n  der  d i e  ( e m p i r i s c h - s o z i a l  - 
w i s s e n s c h a f t l i c h  verstandene) Erz iehungswissenschaf t ,  n i c h t  
d i e  Fachwissenschaf t  d i e  L e i  t f u n k t i o n  übernimmt. E ine  andere 
Frage i s t  es, ob s i c h  der  pädagogisch und psychologisch d i f f e r e n -  
z i e r t e r e  W i s s e n s c h a f t s b e g r i f f  Roths oder der  eher  s z i e n t i s t i s c h e  
Lern-  und Wissenscha f tsbegr i f f  Th. Wilhelms i n  den Fächern 
durchgese tz t  h a t .  

2)  D i e  e r s t e  Ausgabe, 1967, e n t h ä l t  Zuspitzungen der  Wilhelmschen 
P o s i t i o n ,  d i e  i n  der  späteren Ausgabe g e t i l g t  s ind .  Vgl .  Anm.8) 

3)  Königsberger  Schulp lan von 1809. I n :  A. F l i t n e r  und K. G i e l :  
Wi lhelm von Hunboldt .  Werke i n  f ü n f  Bänden. Wissensch. Buchgesel l -  
Schaf t ,  Darmstadt 1982, S. 169 f f .  

4 )  J.G. Herder :  Über den Ursprung der  Sprache. Reclam 8729, S. 24 f f .  

5) Theodor L i t t :  Piaturwissenschaft und Menschenbi ldung, He ide lberg  
1954 /2, S. 39 

6)  Frauke Grimmer i s t  i n  i h r e r  D i s s e r t a t i o n  diesem Aspekt nachgegangen 
(aa.O., S. 36 ff.). 

7) D i e  Ergebnisse e ines  um d i e  Dimension der  Anschauung v e r k ü r z t e n  
oder  mi t der  Anschauung n i c h t  v e r m i t t e l t e n ,  nur  noch a b s t r a k t -  
o p e r a t i v e n  Arbe i tens  t r e t e n  uns i n  den Schüleräußerungen a l l e n t -  
halben i n  i h r e r  Problemat ik  entgegen. 

Th. Wi lhelm o r i e n t i e r t  s i c h  beim Gebrauch des M o d e l l b e g r i f f s  
an der  Physik .  Danach haben Model le  e i n e  ' o p e r a t i v e  F u n k t i o n ' .  
' S i e  s i n d  weder Photographien noch Verk le inerungen des O r i g i n a l s ,  
sondern G l e i c h n i s s e  des Systems, dessen Abhängigkeitsverhältnisse 
s i e  e rsch l ießen  s o l l e n .  Model le  s i n d  auswechselbar. '  

Daß Model le  'unsere Vors te l lungen  von den Dingen' s i n d  (H. H e r t z  
z i t i e r t  b e i  Wi lhelm S. 370) und somit  r e i n e  Produkte des Denkens, 
w i r d  von uns n i c h t  b e s t r i t t e n .  Problemat isch e r s c h e i n t  Wilhelms 
Forderung der  'Umfunkt ionierung des n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  



Unterrichts auf  S t r u k t u r  und F u n k t i o n ' .  Von den denkpsychologischen 
Problemen des Ubergangs von Anschauung / Er fahrung  zum Model l  
a l s  ' re inem Denksystem' h a t  Wi lhelm o f f e n b a r  k e i n e  ' V o r s t e l l u n g ' .  
D ie  v e r b r e i t e t e  Entfremdung der  Schü le r  gegenüber w issenscha f t -  
l i c h e n  Denkformen, w ie  w i r  s i e  i n  den Schülergesprächen a l  l e n t -  
halben a n t r e f f e n ,  h a t  i n  dem u n v e r m i t t e l t e n  O k t r o i  w issenscha f t -  
l i c h - o p e r a t i o n a l e n  Denkens i h r e n  Grund ( s .  un ten  5.148 f f . ) .  

8 )  D ie  Wagensche ink r i t i k  wurde i n  d e r  zwei ten Ausgabe e r h e b l i c h  
abgeschwächt, o f f e n b a r  i n  Reakt ion auf  E r n s t  Nipkows Rezension 
i n  Z.f .Päd. 2/1968, S. 189 f f .  Das oben ange führ te  Z i t a t  über 
'Anschauung' entstammt einem K a p i t e l  de r  67er Ausgabe, das spä te r  
g e s t r i c h e n  wurde. 

9 )  Zum Vorgang der  Verw issenscha f t l i chung  der  Wissenschaft a l l geme in  
v g l .  Schulz, W.:  P h i l o s o p h i e  i n  der  veränderten Welt,  P f u l l i n g e n  
1972 (dazu meinen Au fsa tz :  Formale und f o r m a l i s i e r t e  B i ldung ,  1985, 
S. 54) .  Zur Verdrängung der  Frage nach dem (B i ldungs- )S inn  i n  
der  Pädagogik i m  Zuge i h r e r  Verw issenscha f t l i chung  s. Mei nberg, 
E . :  Das Menschenbild der  modernen Erz iehungswissenschaf t ,  Wiss. 
Buchgese l l scha f t  Darmstadt 1988, S. 13 f f .  




