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EDITORIAL 

l iche Leserinnen imil Leser! 

Lernen in der  Schule bietet hÃ¤ufi keine 
Freude und keitit Lust m e h r  unsere 
Schuler s i m n  ofi nur ttls Schablonen in 
den Kltissenzimmcrn. Wo Lernen keine 
Freude und Lust mehr gewahrt. verlas- 
wn die Schiilcr die In\iitulinne~l und SU- 

chen -iieli andere Ve111ilc. D& grradc 
heuic die Freizeit- und Kulturindustrie 
den Schuiern ein weite"; und reiches 
Feld an  Kompensaiioi~smiigticilkeiien 
FÃ¼ diesen ..ycr-Lust" bieten. liegt auf 
der Hand. Uhliches-wi-ise frag11 wir 
um.  snb;ild Phiinumpn - wir hier die 
Schule - fr~gwÅ¸rdiggewordc isi. wie es 
dazu kam. daÂ es geworden isi. was es 
iht .  FÅ  ̧die W t - x i o t ~  iivi Z . t t k i ~ ~ i / i  der 
Sihik', dci dieses Hcl't gewidm~'1 isl. ge- 
nÅ¸g aber dic Frage mich der Vergan- 
iienheii nklit. denn ge~ellscliaftliehc 
Eniwicktung ist Jurdi 13riidu' l u d  Dis- 
kontinuitSte[i gekennzeichnet und die 
Zukunft nie nur eine bloÂ§ Fortsetzung 
der Vt'rgiangcnhcit bzw. der Gegenwart 

Der  erste Bcitrag (G.Strohcl-F.is~k) 
versucht deshalb Schule im Rahmen so- 
zial-evolutjoniirer Theoreme zu ~r t i i s -  

sen. DÅ¸heigcl~ es tim die Friig~, w e l ~ h c  
Funktiown Schule im Zusan~inenlia~ig 
mit der pellschiifi l idien Rn1 viicktti~ig 
in den jcwciligcn Gcsciiscliaftsf~rn~:~- 
timen Å¸bernonime hai und iitwiweit 
dic'ic funktionalen Ver11ochteiilieiti*n 
heule die Schule bebtirnmen und mbg- 
lichcrwcisc dafÅ¸ vcrantwoillich sind. 
daÂ SI< sich kaum reformieren l i i l i t . irn 
Sinne einer ptMago~&t wÃœnscIienswcr 
tcn Zukunft. Weitere Aspekte dvr Zu- 
kunft der Schule t'indrn sich in den Bei- 
trogen zur Schulpsychologie und -mcdi- 
zin (P.Marschal1 und Ch.Kratsc1u-n 
zur Altcrnativscliuldiskussioft ( 
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Gabi Strobel-Eisele 

Schule und Zukunft 

Ober das fleisch, das in der KÅ¸ch 
fehlt, wird nicht in der KÅ¸ch eufschie- 
den. 
R. Rrechi 

,,Wer die Schule hat, der  hat die Zu- 
kunft.' - so lautete eine im Kampf der 
politischen Parteien und Interessen- 
gruppen um die Schule hÃ¤ufiggebrauch 
te propagandistische Parole ~m der Zeit 
der Reaktion Mitte des 19. Jahrhun- 
derts. Das Schlagwort untersten! eine 
Konstellation von Schule und Zukunft, 
die schon von Diesterweg 1855 als Phm- 
se kritisiert wurde, weil sie eine hybride 
Einschgtzung der Bedeutung und 
MSch1i:keii der Schule fÅ  ̧die Zukunft 
der Ci~samtgeselischaft offenbarte, 
Demnach wibc Schute das Instrument. 
mittels dessen sich die Zukunft verfwg- 
bar machen Iiek. Wenn wir schulrheo- 
retische Programmatiken oder Entwur- 
fe daraufhin M a g e n .  /H welcher Â§vw 
hutg Sc%tt/e zu t im 3 mÃ¶gliche Zriicii- 
m r t ~  viomn Vergangenheit, Gegen wart 
uni1 Zukunft sieht. so finden wir unter- 
schiedliche Antworten. 

1. Die Gegenwart zu negieren und 
Schule auf eine ideale Zukunft hin aus- 
zurichten war eine w i s c h e  Zeitkonstel- 
lation der  Fnihauftiliirer irn 19. Jahr- 
hundert. deren eifriester Pro~agonist 
Fichte war. Schule wurde als Modell ci- 
ner idealen zukhnftigen Gesellschaft 
entworfen. dessen Vorformen in der 
Schule implcmeniiert werden sollten. 
Auch die Schulprogramme der AulklÃ¤ 
rungnohilitiertcn die Zukunft, aber die- 
se erschien als konsequente Fwiflih. 
rung der in der Gegenwart sich abzeich- 
nenden wissenschaftlichen Mitteln 
Vom Fortschritt der Wissenschafter 

versprach man sich nicht nur Herrschaft V .  Hurnboldts durch den R~ckgriff  auf 
ober die Natur. sondern auch einen heir eine ganz bestimmte vcrgangenheil- 
Seren, d.h. moralisch inlegeren Mcn- nÃ¤mlic die der klassischen Antike. 
sehen. Sobald der Verstand und  das kompcnsicri werden. Eine zWI~  Idedsu- 
Herz gebildet waren, so die ZuversicIll i i ~ i e r i ~  V e r ~ a n ~ h t ~ i i  wird auf di' Zu- 
vieler damaliger Padagogen und Schul- LW$ P'oji:iprt- 

miinner. durfte man ..herrliche. s c h i y  
Aussichten i n  dse zukunf t "  SI- 3. Eine Reliiihilitierung diir Gegenwart 
+er erwarten (vgl.  Schram 18fU: XIII)! versuchie zu Beginn  CS 20, Jahrhun- 
Ahnkiche ~ ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ n  - wenngleich derts u.3. F. Pauhcn. Er  hoffte, die hfi- 
nicht unter naiionalstaatlichem Interes- liere  schul^ aus ihrem historischen 
se - finden wir haufie in flcjowipiicl- Ghet to  befreien zu kdnnen durch eint  
a p g i k .  z . ~ .  bfl. ~ f s i r r i c h  (Schule i i l ~  stÃ¤rker AnP'isung der Schute an die 
Einbhuiig in die kjassenlosc Gesell- moderne lndustriegcwllschiif! . Natur- 
~chaft) ,  erst recht bei Marx (Schaffung wissenschaftliche Inhalte so!itcn mindc- 
des ~evoliitionfifen Ga~iungssubjektsl .  stell% glciciiratigig neben die klassischen 
bei ,vjnycfn' (Erziehung zum Lber- treten. AuBerdem sollten die Schulen 
rnenschen). Die Schule h:\v. offet~tliche sich entschiedener im die Forderungen 
Erzirhuttg ~d &pi zhmft d i t w f -  der modernen Berufswclt orientieren 
bar sein, dir Gppnjt~arf wird ethi- (V$. Paulscn !W?). 
sehen GrÃ¼nde wgien. 1 1 i 4 3  Vergmip"fl- 
heu meist gicichgijhig hei-wite gdi'gt.  Der Gang der Geschichie selbst hat un-i 

inzwischen gezeigt. diiÂ Schule nicht cla'i 
2.  In der Romantik finden wir eine an- Allheilmittel -gleich welchen Inhalts - 
dere Version der Zeitkun>tellation. Å¸e  zur Ltisung und Uberwindung der sh 
wissenschaftlich-technische Fonschriit Probleme und Krisen indizierten gc'icll- 
wird als VecfaH gedeutet und die umiler- schalt lidicn Zusttindc war. Die hoff- 
Mt= Welt negiert, wdhrend nun  die Vrr -  nungsio!!-cuphorischcn Visionen einer 
~ ~ n y e n h e i c  bei*orzwt und :ur heilen die Zukunft  gestattenden Schule hatten 
WfIf stilisiert wird. Das Unbehagen an wenig mit der  Realitih gemeinsam. We- 
der Geecnwart sollte nach Meinung W. der wurde Schule zur Keimzelle der 



Einheit der Nation. noch schuf sie den 
moralischen Menschen, dessen ,#Her- 
;enstiii<iung" dem GlÃ¼c nller zutrÃ¤gli 
che hiitie sein sollen. Kein revoiutionÃ¤ 
res Subjekt, kein Ubcrmenscli konnten 
den G i n g  der Geschichte bestimmen. 
Die Einheit der Person erwies sich nicht 
als starkes Gegengewicht zur sich auflo- 
senden Einheit von Welt und Wissen- 
schalt, irn Gegenteil, dse kmwaprodiik- 
t i ~ m  Folgen i/n Neuhumiii~i~mus leite- 
seit citw Hmorisiertdng dw f~oheren 
Srfiu/ct~ an, an der sie W i s e  noch 
heute leiden. Ihr Lehrpfitn beschleunigte 
die Trennung von Schule und Leben 
bzw. eine Entzweiung des Lebens mit 
dem Schiingeist. Jedenfalls ging die 
Scliuic im W .  Jahrhundert in ..Quaran- 
tane" (Hiirtmut von Heniig.), DaÂ F 
P ~ i i l s ~ l l ~  Vorschlag, die Scliule sowohl 
der  Gegenwart als auch der Vergangen- 
heil dienstbar zu machen. zu einem lau- 
warmen Sowohl-als-auch fÃ¼hrte liegt 
auf der Hand. Er sah vfillig richtig die 
industrielle Gesellschaf! nach vorne slo- 
[<cn, wobei sie der historisierten Schule 
Immer deutlicher den Bar-Wert abzu- 
f r i ign  begann. Das industrieli-funkiio- 
nale Bewufitsein pralhe dabei auf das 
idealistisch nach rÅ¸ckwijrt medidercn- 
ije ÃŸildurtgsverstaiidnis Beiden ,.Her- 
ren", der Bildung des Individuums und 
den funktionalen Anforderungen einer 
sich ijkonomisch, interpretierenden Ar- 
~itsgescllschaft, konnte Schule jeden- 
falls nicht gerecht werden. Nach dem 2, 
Weltkrieg war auch das Vi5ikisdic dis- 
kreditiert und Å¸bri Hieb eine hochsi 
pragmatische Anpassung der Schule an 
die konjunkturell schwankenden Fordc- 
runacn der Gegenwart. 

W Der Gang der Geschkh- 
te selbst hat W S  gezeigt, 
daÂ Schafe nicht das All- 
heifmittel zur Liisung und 
Uberwimlung gesell- 
scha f tJicherProbleme 
und Krisen ist. " 

mit der aufgezeigten Kluft zwischen 
Programmatiken und der Wirklichkeit 
dÅ¸rfe wir ohne Zweifel behaupten. 
daÂ die Modellc tiber Schule und Zu- 
kunft nicht viel mehr als Wun~clivorstel- 
lungen Ã¼be Aufgaben und Funktionen 
der Schule waren (vgl. die Kritik bei 
Kramp 1973). 

Geschichte versus soziale Evolution 

Fragen wir uns. wie eine derartige 
Uberschatzung der Leisiungsfkihigkei~ 
der Schule mbglich war. so erweist sich 
ein bestimmtes Verst&idnis van Gc- 
whic-hie als entscheidender Hintergrund 
dafÃ¼r Die naive Lrberschiitzung der  
Macht der Schule findet sich auch in Be- 
hauptungen wieder. die B i i d u n ~ g e -  
schichte sei de r  Kooigswcg der allge- 
meinen Geschichte (V@ Rohrs 1W)). 
und leitete sehr haufig die theoretische 
Aussagen Å¸be Schule (fehl). Geschich- 
te wird entweder als Ergebnis der Ak- 
tionen bewuÂ§ handelnder Akteure be- 
griffen oder die Vemunf~ igke i~  und das 
Ziel aller Geschichte in ticn Verlauf der  
Geschichte selbst hineinverlegt. Ein sol- 
ches Geschichtsveratandnis implizicr~ 
eine VorwegInterpretation der Gc- 
schichte und macht es so leicht, Schule 
und Zukunft kurfiuschlieÂ§en Der Vor- 
wurf trifft auch auf F. Pauken zu. ..In 
letzter Instanz wir das gescliich~lichc 
Leben doch nicht durch zufallige Ereig- 
iiisse. sondern durch die Zielstrebigkt'it 
dci inneren Lebeniimacl~tipkeit hc- 
stirnmi. Die Idee wirkt als verborgene 
Antriebskraft richtunysgcbend auf die 
Entwicklung" (Piiulscn 19W: Vorwort). 
Salopp formuliert. brauchte man nur 
p a u  hinzuschauen. um aus der Ver- 
yangenheit fur die Zukunft lernen zu 
kiinncn. 

dar. Ihr kontingcnter Status muÂ reflek- 

schichte von entscheidender Bedeutung 
fÅ¸ die Erfassung und Beurteilung von 
Aufgaben und Funktionen der Schule 
ist. wird es fur eine Theorie der Schule 
rinerl~ÃŸlich an die Theoriebttdtiiiespm- 
:esse AnschhJ zu suchen, die den Ent- 
wicklungsprmeÂ der GesarntgeseH- 
schafi mit anderen Begriffen und Kate- 

, Verantwortlich fÃ¼ den 
Bruch zwischen Vergan- 
genheit, Gegenwart und 
Zukunft war die unge- 
heure Dynamisicrang des 
sozialen Wandels, der mit 
der Moderne einsetzte 
und am strukturell neue 
Probleme brachte." 

fioricn zu beschreiben versuchen, als es 
in der iriidiiiÃ§nclte Gcscitichtsschrci- 
bung der Fall war Den lutgcndeti Ana- 
i} sen lege ich das komplexe Tlieorican- 1 
gcbo~  zur soziokuiturellen Evoluiion 
zugrunde. wie es von Luhmann ( lW4) 
und Habcmas ( W h .  IW I h) konzipiert 
wurde. Trotz vieler kontroverser An- 
nahmen und Unterschiede heider K m -  
zeptioncn kann eine cvolmionsihcore- 
tisch .mspinertc" Gcschichtsschrei- 
bung entscheidende Schwficlien histo- 
risch-hcrmcneutischer, auf reiner Na- 
rativitat hilsicrcndcr Schulre'ichichts- 
schreihung beheben: niirnlidi die Hy- 
postasicrune sese1lsch:ifilidici Ent- 
wicklung zu& Ãœdlinearen kontinuicrii- 
cticn. notwendigen. wm immer ..hcsse- 
rcu" fortsclire~tendcn PnizeR (vgl. Ha- 
bcrmas 197fi: 13: Luhmann 1974:85). 

tcgr.iiiuii hcsehrcihcn Beide Pctipckli~un kr~nncn 
m.F. niich :\I- fruchihiircThm~rcnte ;ur i;~iilu~iiw,i- 
re Rchul~tritkr~~~n der $nfsteh~rte der Sehttli? hc:. 
nuz?~ w r d t n .  Die wwlint(;ymfiv^ f+rqn'fi tn\> \h  ̂
w h  - i t ihr  kur/ p.-diBl - f o l p ~ d c r i n a Â § c ~  charakie- 
ri-.ii;rcii: lnfdgs; dtf- wrltitfvhicl~~lichrn R ; ~ l i ~ , ~ l ~ l i -  
M c r u n p p r w c w s  IihEcn M? dir Mrnwhen iilliiiei 

ineht von ltindungcn ;in Trdr[ion L I I I ~  Sitte. 
i ;wtuii~nÃˆr ~nlwckliing. dic iil;i<u iTuliri. tlnB ~ u ;  
































































