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Thomas Retzmann

einführung in die thematik:  
Für eine bessere Ökonomische 
Allgemeinbildung in der Sekundarstufe II

die Deutsche Gesellschaft für Ökonomische Bildung setzt sich seit jeher für 
eine bessere ökonomische Bildung in der schule ein, indem sie die wirt-
schaftsdidaktische forschung und entwicklung vorantreibt. sie fördert den 
wissenschaftlichen diskurs in der Wirtschaftsdidaktik unter anderem durch 
die Beteiligung an sowie vor allem die Ausrichtung von wissenschaftlichen 
Tagungen. in diesem Rahmen präsentieren insbesondere ihre mitglieder neue 
Konzepte für und empirische Befunde zur ökonomischen Bildung und setzen 
diese der kritischen diskussion aus.

die Jahrestagung 2012 fand an der Technischen universität chemnitz 
statt. sie stand unter dem Rahmenthema „ökonomische Allgemeinbildung 
in der sekundarstufe ii“ und widmete sich den besonderen Bedingungen, 
den chancen und Herausforderungen der ökonomischen Bildung in dieser 
schulstufe. die ökonomische Allgemeinbildung in der sekundarstufe ii ist 
bisweilen noch Programmatik, in manchen Bundesländern aber auch cur-
riculare Realität und zudem von wachsender Bedeutung in vielen schulen.

erfreulicherweise haben wiederum einige gastreferenten, die sich vom 
Tagungsthema angesprochen fühlten, das spektrum der Beiträge bereichert. 
Zu ihren Tagungen lädt die deutsche gesellschaft für ökonomische Bildung 
aber auch gezielt nicht-mitglieder z. B. als impulsgeber und critical friends 
ein. in diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die Keynote von Prof. 
dr. Rolf dubs zu verweisen, dem dafür zu danken ist, dass er erfahrungen 
aus der schweiz zu den fortschritten und Rückschlägen bei der implemen-
tierung der ökonomischen Allgemeinbildung in der sekundarstufe ii der 
schweizerischen gymnasien einbrachte.

mit dem vorliegenden Band werden die zum Tagungsthema gehaltenen 
Vorträge der interessierten öffentlichkeit verfügbar gemacht. die Jahrestagung 
2012 war die vortragsstärkste in der geschichte dieser wissenschaftlichen ge-
sellschaft. dem entsprechend fällt der umfang dieses Bandes aus. in summe 
sind es 25 Beiträge von 37 Wirtschaftsdidaktikern und -pädagogen sowie 
Wirtschafts- und sozialwissenschaftlern aus deutschland und der schweiz. 
schon angesichts einer solchen Zahl an Beiträgen können sie hier nicht einzeln, 
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sondern nur summarisch gewürdigt werden. dies ist aber auch in Anbetracht 
ihrer thematischen Vielfalt der fall. Aufgrund des stufenbezuges der Tagung 
wurden von den Wissenschaftlern nämlich wie erwartet inhaltlich sehr vielfäl-
tige Themen bearbeitet. das spektrum reicht von Beiträgen, die sich mit den 
institutionellen, personellen und curricularen Rahmenbedingungen sowie den 
schulischen und schülerseitigen Bedingungen des ökonomieunterrichts in 
dieser schulstufe auseinandersetzen, über Beiträge, die das Ziel der studien- 
und Berufsorientierung aufgreifen und den übergang in Berufsausbildung 
bzw. studium thematisieren, bis zu Beiträgen, die ausgewählte Aspekte der 
ökonomischen Allgemeinbildung in der sekundarstufe ii fokussieren.
der Band ist dementsprechend in drei Bereiche gegliedert:
i.  fachdidaktische Konzeptionen, institutioneller Rahmen und empirische 

Befunde
ii. studien- und Berufsorientierung in der sekundarstufe ii
iii.  Ausgewählte Aspekte der ökonomischen Allgemeinbildung in der se-

kundarstufe ii
die Quantität ebenso wie die wissenschaftliche Qualität der Beiträge belegt 
eindrucksvoll, dass die deutsche gesellschaft für ökonomische Bildung 
die erste Adresse der wissenschaftlichen Wirtschaftsdidaktik in Deutschland ist. 
man darf wohl ohne übertreibung feststellen, dass die wissenschaftliche 
fundierung und fachdidaktische erforschung der ökonomischen Bildung 
nirgendwo in europa ausgeprägter ist als innerhalb der deutschen gesellschaft 
für ökonomische Bildung. Bildungs- und schulpolitiker, die bei ihrer nicht 
ganz anspruchslosen Aufgabe der curricularen gestaltung dieser domäne 
Rat suchen, finden hier die beste orientierung.

die deutsche Wirtschaftsdidaktik hat dabei die empirische Wende vollzogen. 
dies zeigen – wie schon im Vorjahr – die zahlreichen empirischen Beiträge 
zu diesem Band, die teils auf der Anwendung qualitativer und teils auf der 
Anwendung quantitativer methoden basieren. einer besonderen erwähnung 
wert ist es in diesem Zusammenhang, dass der wissenschaftliche nachwuchs 
viele empirische studien beisteuert, denn die förderung des wissenschaftlichen 
nachwuchses in der Wirtschaftsdidaktik ist eines der satzungsmäßigen Ziele 
der deutschen gesellschaft für ökonomische Bildung. 

die allgemein gestiegene Wertschätzung für die empirische forschung 
im Bereich der fachdidaktiken sollte allerdings nicht in einen methoden-
monismus umschlagen, denn programmatische Beiträge haben in den 
fachdidaktiken immer noch zu Recht ihren Platz. immerhin geht es in der 
schule um Bildung, und diese ist ohne zugrunde liegende Wertentschei-
dungen nicht möglich. daher ist es nur zu begrüßen, dass der vorliegende 
Band auch programmatische ideen zur Weiterentwicklung der schulischen 
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ökonomischen Bildung enthält. Allerdings ist die von der Wissenschaft 
zutage geförderte empirische evidenz dann doch geeignet, allzu idealistische 
Vorstellungen von ökonomischer Bildung, wie sie manchmal jenseits der 
Wissenschaft anzutreffen sind und bei denen lediglich der Wunsch der Vater 
des gedankens ist, ihrer Weltabgehobenheit zu entlarven. An solchen Visionen 
oder utopien praktischer Pädagogik entfachen sich gesellschaftliche Kont-
roversen naturgemäß besonders leicht. sie bleiben im besten fall fruchtlos, 
weil es an Bodenhaftung fehlt. im schlimmsten fall sind sie gefährlich, weil 
die Verführung gelingt.

leider ist die ökonomische Bildung aber – wie andere felder schulischer 
Bildung auch – gegenstand der einflussnahme von interessengruppen, die statt 
Aufklärung der schülerinnen und schüler eher eine Verklärung des gegen-
standes „Wirtschaft“ betreiben. die deutsche gesellschaft für ökonomische 
Bildung fühlt sich dagegen – anders als gesellschaftliche interessengruppen, 
initiativen und organisationen, die mit ihnen eng vernetzt sind, – als wissen-
schaftliche Vereinigung den weithin anerkannten ethischen standards guter 
Wissenschaft verpflichtet. sie ist parteipolitisch neutral und verfolgt gemäß 
satzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

die deutsche gesellschaft für ökonomische Bildung setzt sich in forschung 
und lehre auch zukünftig nachhaltig für die bestmögliche ökonomische 
Bildung der schülerinnen und schüler ein – unter Beachtung der maßstäbe 
wissenschaftlicher lauterkeit. Bleibt zu hoffen, dass die Bildungs- und schul-
politik – trotz oftmals gegenteiliger erfahrungen – sich nicht von bisweilen 
lautstark lärmenden lobbyisten und Pressure groups beeinflussen lässt, 
sondern von wissenschaftlichen erkenntnissen – zum Beispiel solchen, wie 
sie in diesem eindrucksvollen Band enthalten sind.

mein dank gilt frau iris Bölke und Herrn marc Benjamin Bühl, die die 
eingereichten manuskripte bis zur druckreife weiterverarbeitet haben.

essen, im Juli 2012
Thomas Retzmann

Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft  
für Ökonomische Bildung
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Rolf Dubs

Ökonomische Allgemeinbildung in der 
Sekundarstufe II

1 Aktuelle Unsicherheiten und Ziele des Beitrags

seit 1968 setze ich mich wissenschaftlich und bildungspolitisch mit der 
Bedeutung der ökonomischen Bildung auseinander (dubs 1968). erreicht 
wurde vieles: in der schweiz insbesondere die Aufnahme des faches Wirtschaft 
als Pflicht- und Prüfungsfach an der maturität. letztes Jahr wurde das fach 
allerdings als Prüfungsfach wieder ausgeschlossen, ein erfolg für alle jene, 
welche immer noch meinen, die Wirtschaft eigne sich nicht als Bildungsge-
genstand. Wahrscheinlich gibt es kein unterrichtsfach, welches so um seine 
existenzberechtigung kämpfen muss wie die Wirtschaftslehre. Beobachtet 
man die gegenwärtige diskussion, so sind es wenigstens fünf gesichtspunkte, 
die erneut umstritten sind:
1. die finanz- und Wirtschaftskrise ist sicher eine unrühmliche Phase in 

der Wirtschaftsgeschichte. leider machen nicht wenige leute dafür die 
Wirtschaftswissenschaften verantwortlich und schließen, dieser Bereich 
sei aus den lehrplänen zu entfernen, damit sich die schule wieder ver-
mehrt auf das gute, Wahre und schöne konzentrieren kann, eine irrige 
Vorstellung, welche schon mitte des letzten Jahrhunderts häufig vertreten 
wurde. dass diese forderung bei allen Kritikern der Wirtschaft Beifall 
findet, ist inzwischen selbstverständlich geworden. sie vertreten sogar oft 
mit erschreckendem unwissen die Auffassung, der Wirtschaftsunterricht 
diene einzig und allein den unternehmerinteressen.

2.  es gibt aber auch lehrende der Wirtschaftswissenschaften an Hochschulen, 
welche sich gegen den Wirtschaftskunde-unterricht stellen. sie kritisieren, 
dass der Wirtschaftsunterricht lerninhalte der Hochschule vorwegnehme. 
und in der Tat gibt es an sich gute lehrbücher (s. z.B. capaul/steingruber 
2011), welche sich nicht mehr deutlich von den lerninhalten der Hoch-
schule unterscheiden.

3.  im gefolge einer undifferenzierten umsetzung der fächerintegration 
werden die wirtschaftlichen lerninhalte immer mehr mit den inhalten 
anderer fächer (z.B. geschichte, geographie, Politische Bildung) kom-
biniert. die praktische erfahrung zeigt aber deutlich, dass die wirtschaft-
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lichen lernbereiche bei dieser integration nicht genügend berücksichtigt 
werden. Besonders deutlich lässt sich dies im fach „social studies“ in den 
Vereinigten staaten nachweisen.

4. Angesichts der Werteunsicherheit in unserer gesellschaft erwarten eher 
idealistisch gesinnte Kreise eine stärkere Berücksichtigung der Werteerzie-
hung in der schule und behaupten kühn, in einem Wirtschaftsunterricht 
lasse sich keine Werteerziehung verwirklichen, weil die heutige Wirtschaft 
falsche Werte wie egoismus, machtstreben usw. verherrliche.

5.  Auch wenn – wie zu zeigen sein wird – im Wirtschaftsunterricht eine 
Werteerziehung möglich ist, kann diese jedoch nicht von „objektiv wahren“ 
Werten ausgehen, sondern ethische Werte und politische ideen müssen in 
die Werteerziehung eingehen. leider befürchten viele lehrpersonen Kritik 
von eltern und schulbehörden an einem werteorientierten Wirtschaftsun-
terricht und ziehen sich auf ein abstraktes, oft mathematisch orientiertes 
modelldenken über die Wirtschaft zurück, auch wenn spätestens seit der 
finanzkrise die geringe Aussagekraft von modellen belegt ist.

An sich ist es bedauerlich, dass man sich immer noch mit solchen Anwürfen 
an den Wirtschaftsunterricht auseinandersetzen muss. deshalb bleiben wir als 
Wissenschaftler und Wirtschaftslehrpersonen gefordert. die Wissenschaftlerin-
nen und die Wissenschaftler dürfen sich aber nicht im gefolge von gewissen 
fehlentwicklungen im Verständnis „echter“ forschung auf immer engere und 
abstrakter werdende Hypothesen für die empirische forschung zurückziehen, 
sondern sie müssen sich daneben auch mit ganzheitlichen fragestellungen 
bildungstheoretischer Art zum Wirtschaftsunterricht auseinandersetzen, 
und die lehrerschaft muss sich im wirtschaftskundlichen Bereich – von der 
immer noch stark wissensorientierten unterrichtsgestaltung – eigenem klar 
definierten kompetenzorientierten unterricht zuwenden (siehe dazu den 
Ansatz von dubs 2006). dieser Beitrag versucht auf die angesprochenen 
unsicherheiten einzugehen und betrachtet die folgenden Kernfragen des 
wirtschaftlichen unterrichts:
1. Wie lässt sich ein wirtschaftskundlicher unterricht aus erzieherischer sicht 

rechtfertigen?
2. Welches Profil soll dieser unterricht erhalten?
3. Wie sind die lehrpläne zu gestalten?
4. Welche Bedeutung kommt der Werteerziehung bei?
5. Welches sind die Anforderungen an die lehrenden?
Viele missverständnisse ließen sich vermeiden, wenn allen Kritikern klar 
wäre, wie wirtschaftliche Bildung charakterisiert wird.
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2 Die Charakterisierung (Gliederung) der  
wirtschaftlichen Bildung

die wirtschaftliche Bildung lässt sich in zwei Bereiche gliedern: die wirt-
schaftsberufliche Bildung und die Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und 
gesellschaftsverständnisses (siehe Abbildung 1).

Wirtschaftliche Bildung

Wirtschaftsberufliche 
Bildung

Bildung des allgemeinen 
Wirtschafts und gesell-

schaftsverständnisses

entrepreneurship
Ausbildung

Abbildung 1: Wirtschaftliche Bildung

die wirtschaftsberufliche Bildung dient der Vorbereitung auf eine berufliche 
Tätigkeit (Herbeiführen der Berufsfertigkeit und/oder der Berufsfähigkeit). 
sie ist Aufgabe der Berufsschulen sowie aller höheren schulen, welche einer 
Berufsvorbereitung dienen. die Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsverständnisses dient der einführung in das Verständnis volkswirt-
schaftlicher und betriebswirtschaftlicher gesamtzusammenhänge, wie sie alle 
Bürgerinnen und Bürger als Konsumenten(innen), Arbeitnehmende sowie 
als staatsbürger(innen) verstehen sollen. sie ist schwergewichtig Aufgabe der 
sekundarstufe ii. in neuerer Zeit kommt eine Entrepreneurship-Ausbildung 
hinzu, welche der wirtschaftsberuflichen Bildung zuzuordnen ist. ursprünglich 
diente dieser aus den Vereinigten staaten stammende Ansatz der Ausbildung 
künftiger unternehmer mit dem Ziel, sie auf die gründung einer unterneh-
mung vorzubereiten. die heutigen Ansätze gehen etwas weiter und in Richtung 
einer Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und gesellschaftsverständnisses 
mit einem starken gewicht auf der Betriebswirtschaftslehre. ein interessantes 
drei-ebenen-modell legen lindner (2009) und Aff (2012) vor, indem sie 
auf der ersten ebene am Beispiel der unternehmung die studierfähigkeit 
fördern, auf der zweiten ebene die Voraussetzung für die employabilität 
mittels betriebswirtschaftlichem Anwendungswissen schaffen und auf der 
dritten ebene anhand ökonomisch-gesellschaftlicher Zusammenhänge 
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mit volkswirtschaftlichem schwerpunkt das ökonomische Reflexionswis-
sen stärken. in diesem Beitrag werden die wirtschaftsberufliche und die 
entrepreneurship-Ausbildung nicht weiter betrachtet, sondern es werden 
überlegungen zur Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und gesellschafts-
verständnisses besprochen. im gegensatz zur entrepreneur-Ausbildung, 
welche heute als ein gesamtkonzept an Wirtschaftsschulen über die ganze 
dauer der schulzeit umgesetzt wird, geht es bei der Bildung des allgemeinen 
Wirtschafts- und gesellschaftsverständnisses um den unterricht in einem 
fach mit 2-3 lektionen während 1-2 schuljahren auf der sekundarstufe ii, 
die hier zur diskussion steht.

3 Die Wichtigkeit der Bildung des allgemeinen 
Wirtschafts- und Gesellschaftsverständnisses:  
Die rechtfertigung

Rechtfertigen lässt sich die Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und 
gesellschaftsverständnisses aufgrund einer entwicklung, die leider schon 
angelaufen ist (siehe Abbildung 2).

menschen verstehen das wirtschaftliche geschehen nicht mehr

Verunsicherung

suche nach Patentlösungen

Anheimfallen der polarisierenden Propaganda

erkennen, dass Probleme nicht gelöst sind

enttäuschung/gefühl der ohnmacht

gleichgültigkeit oder Radikalopposition

Abbildung 2: Gefährliche Entwicklung
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Viele menschen verstehen das wirtschaftliche geschehen nicht mehr. Als 
Konsumenten sind für sie die Preissteigerungen beim erdöl und die gewinne 
der erdölgesellschaften nicht erklärbar. Als mitarbeitende verstehen sie die 
Produktionsverlagerungen nach südostasien und die entlassungen bei uns 
nicht mehr. und als Bürger sehen sie den sinn der finanzmaßnahmen der eu 
nicht ein. dieses nichtverstehen führt zu einer Verunsicherung, in welcher 
viele leute nach populären Patentlösungen suchen und schließlich solchen 
anheimfallen, welche ihnen persönlich am besten gefallen. geschickte Pro-
paganda mit populären Patentlösungen ohne Aufzeigen möglicher nachteile 
infolge der vielen Zielkonflikte verstärken die selektive Wahrnehmung und 
die Polarisierung der meinungen in der gesellschaft. irgendwann erkennen 
jedoch die leute, dass mit den Patentlösungen die Probleme nicht gelöst 
sind, und sie sind über die Verantwortlichen in der Politik und Wirtschaft 
enttäuscht. es entsteht bei ihnen ein gefühl der ohnmacht gegenüber den 
wirtschaftlichen entwicklungen und den einflüssen der Verantwortlichen 
oder den „mächtigen“. die folge davon ist eine zunehmende gleichgültigkeit 
oder – was gefährlicher ist – ein übergang zu einer politischen oder sozialen 
Radikalopposition, welche mit ihren extremen ideen noch stärker polarisiert.

im schlimmsten fall gefährdet eine solche entwicklung die glaubwürdigkeit 
der Verantwortlichen und letztlich der demokratie mit ihren Vorzügen. dieser 
verhängnisvolle Prozess kann nur durchbrochen werden, wenn alle Bürgerinnen 
und Bürger wenigstens über eine genügende wirtschaftliche Mithörkompetenz 
verfügen, sie also fähig sind, Zielkonflikte in der Wirtschaft zu erkennen, 
Vorteile und nachteile abzuwägen, die sinnlosigkeit aller polarisierenden 
Patentlösungen zu erkennen, und die Konsistenz oder inkonsistenz von 
maßnahmen zu beurteilen. mit dieser Zielsetzung der mithörkompetenz lässt 
sich zugleich ein immer wieder gehörter einwand gegen die wirtschaftliche 
Bildung widerlegen: es wird angeführt, die wirtschaftliche Bildung mache 
wenig sinn, denn in vielen fragen seien sich nicht einmal anerkannte Wis-
senschaftler einig; wie sollten dann schülerinnen und schüler zu lösungen 
geführt werden? diese Kritik ist falsch. der Wirtschaftskunde-unterricht 
will und kann nicht durchwegs richtige lösungen vortragen, sondern er trägt 
zum Verstehen, zum Reflektieren und zur Bildung einer eigenen meinung 
im freien urteil bei.

4 Das Profil der Bildung des allgemeinen Wirtschafts- 
und Gesellschaftsverständnisses

leider versäumen es viele lehrplankonstrukteure, sich auf ein klares Profil der 
wirtschaftlichen Bildung zu einigen. Wenn es um die ökonomische Bildung 
in der sekundarstufe ii geht, zeichnet sich bei jüngeren lehrkräften und 
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Wissenschaftlern eine Tendenz zur Verwissenschaftlichung des unterrichts 
und damit eine Vorwegnahme von lerninhalten der Hochschule ab. Bil-
dungspolitikerinnen und Bildungspolitiker lieben die „Aktualitätenschau“, 
indem sie thematisch interessante Bereiche behandelt haben möchten und 
dies möglichst interdisziplinär. lehrpersonen, welche sich vor wirtschaftspo-
litischen diskussionen scheuen, greifen auf den exemplarischen unterricht 
zurück, indem sie an ausgewählten Themenkreisen vertieft aufzeigen wollen, 
was die Wirtschaftswissenschaften bezwecken, wie sie arbeiten und welches 
der nutzen ihrer erkenntnisse ist. Welches Profil gewählt wird, ist eine 
normative frage. ich lehne die Verwissenschaftlichung (Vorwegnahme von 
lerninhalten der Hochschule) ab, weil sie zu Wiederholungen führt und 
damit vor allem in den unteren semestern der Hochschule für studierende 
der Wirtschaftswissenschaften demotivierend wirkt.

die „Aktualitätenschau“ ist gefährlich, weil sie sehr häufig theoretisch nicht 
fundiert ist und damit nicht zur Reflexion anregt, sondern häufig vorgefasste 
meinungen bestätigt. der exemplarische Ansatz bleibt theoretisch und trägt 
nichts zu einem gesamtverständnis des wirtschaftlichen geschehens bei. ich 
entscheide mich für ein Profil der Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und 
gesellschaftsverständnisses mit dem Ziel, der im letzten Abschnitt beschrie-
benen gefährlichen entwicklung in unserer gesellschaft entgegenzuwirken. 
deshalb lege ich meiner Auffassung die folgenden vier Ziele zugrunde:
1. die Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und gesellschaftsverständnisses 

muss der jungen generation dasjenige volkswirtschaftliche und betriebs-
wirtschaftliche Wissen vermitteln, das sie befähigt, gesamtwirtschaftliche 
und unternehmerische Zusammenhänge zu verstehen, aktuelle Probleme 
und streitfragen in ihrer gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen 
interdependenz zu erkennen und zu definieren, darin liegende Zielkonflikte 
zu erfassen und sie einer reflektierten lösung zuzuführen.

2. es darf nicht indoktriniert werden, sondern die lernenden müssen fähig 
werden, zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Problemen in freiem 
urteil zu einer eigenen widerspruchsfrei begründeten meinung zu gelangen, 
welche einer wirtschaftlichen sachlogik nicht widerspricht, zugleich aber 
normativ legitimiert ist.

3. die reflektierten erkenntnisse sollen sich auch im alltäglichen denken 
und Handeln niederschlagen.

4. insgesamt sollen die lernenden am ende des unterrichts ihren eigenen 
gesellschaftlichen standort gefunden und erkannt haben, dass eine demokra-
tische gesellschaft und eine freie Wirtschaft nur so lange funktionstüchtig 
bleiben, als alle ihre Angehörigen sich im sachkompetenten diskurs um 
nachhaltige lösungen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Probleme 
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bemühen und bereit sind, die Regeln einer wandelbaren Rechtsordnung 
als grenzen ihres denkens und Tuns zu akzeptieren. sie sollen zudem 
motiviert sein, am gesellschaftlichen diskurs teilzunehmen und die folgen 
dieses eigenen Verhaltens immer wieder selbstkritisch zu beurteilen.

5 kriterien zur Gestaltung von Lehrplänen und Unterricht 
zur Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsverständnisses

1. eine immer wieder zu hörende kritische feststellung zum wirtschafts-
kundlichen unterricht ist zutreffend. um zu einem gesamtverständnis 
des wirtschaftlichen geschehens im oben beschriebenen sinn zu gelangen, 
bedarf es eines recht umfassenden orientierungswissens. deshalb ist der 
Wirtschaftsunterricht vielerorts immer noch stark auf die Vermittlung von 
Wissen ausgerichtet, das häufig träges Wissen bleibt (Renkl 1998), d. h., 
einmal gelerntes Wissen ist später für die Anwendung nicht mehr spontan 
verfügbar. Aber gerade bei der Bearbeitung betriebswirtschaftlicher und 
volkswirtschaftlicher Probleme ist die Verfügbarkeit von Wissen bedeut-
sam. leider bestehen aber heute bei vielen lehrpersonen immer noch 
missverständnisse bezüglich des stellenwerts des Wissens. geglaubt wird, 
die Wissenserarbeitung sei angesichts des abnehmenden Halbzeitwerts des 
Wissens sowie der möglichkeit, fehlendes Wissen über informationssysteme 
abzurufen, nicht mehr bedeutsam. diese Auffassung ist wissenschaftlich 
widerlegt. lehrpläne und unterricht sind nur von abrufbarem faktenwis-
sen zu entlasten, während ein gut strukturiertes grundlagenwissen für die 
Reflexion und das erschließen von neuem Wissen, für Problemlöseprozesse 
und die suche nach neuen ideen, grundlegende Voraussetzung ist (siehe 
ausführlich Krapp/Weidenmann 2006). 
umstritten bleibt die frage, ob das strukturwissen vermittelt oder erar-
beitet werden soll. selbstverständlich führt erarbeitetes Wissen (in einem 
prozessorientierten frontalunterricht oder mittels selbstgesteuertem lernen, 
zu welchem allerdings anfänglich gut anzuleiten ist) zu weniger trägem 
Wissen. der umfang des orientierungswissens bei einer beschränkten 
lektionenzahl macht es jedoch unabdingbar, Teile des Wissens auch zu 
vermitteln, was solange vertretbar ist, als dieses dargebotene Wissen ziel-
gerichtet angewandt wird. dies setzt einen darauf ausgerichteten Aufbau 
des lehrplans und des unterrichts voraus.

2. in diesem Zusammenhang ist zu diskutieren, ob der Aufbau des lehrplans 
und des unterrichts einer zu bestimmenden systematik folgen muss, oder 
ob thematisch orientiert gestaltet werden soll. Heute treten immer mehr 
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leute für eine thematische (kasuistische) gliederung ein, obschon wissen-
schaftlich immer noch nicht geklärt ist, welche gestaltungsform lernwirk-
samer ist. Aufgrund der eigenen unterrichtserfahrung neige ich zu einem 
Kompromiss. Anfänglich sollte ein systematischer Aufbau gewählt werden, 
damit den Wissensstrukturen genügend sorgfalt geschenkt wird, und der 
unterricht nicht zu einer problemorientierten Aktualitätenschau verkommt. 
ein noch so interessanter unterricht, der sich schwergewichtig und ohne 
eine genügende Wissensbasis nur an aktuellen und lebensnahen Problemen 
orientiert, entwickelt sich häufig zu einem Palaver und verstärkt häufig nur 
vorgefasste meinungen. Reflexion setzt genügend Wissen voraus. Zudem 
eignet sich ein systematischer Wissensaufbau von Wissensstrukturen und 
deren Anwendung für schwächere lernende besser. im fortgeschrittenen 
unterricht sollte hingegen stärker zur Themenorientierung übergegangen 
werden, damit Vernetzung und interdisziplinarität gelingen.

3. inhaltlich umstritten ist auch die frage, ob sich die Bildung des allgemeinen 
Wirtschafts- und gesellschaftsverständnisses auf volkwirtschaftliche lern-
bereiche beschränken soll, oder ob auch betriebswirtschaftliche Themen 
einzubeziehen sind. Behauptet wird, betriebswirtschaftliche inhalte seinen 
überflüssig, weil sie nur die wirtschaftsberufliche Bildung betreffen. diese 
Auffassung ist falsch, denn alle menschen werden im Alltag als mitarbeitende 
in Betrieben oder freiberuflich mit grundsätzlichen betriebswirtschaftlichen 
fragen konfrontiert. insbesondere während Krisenzeiten tragen unterneh-
merische entscheidungen wie Betriebsverlagerungen und -stilllegungen, 
entlassungen, Teilzeitarbeit usw. noch stärker zu oft undifferenzierten 
Beurteilungen und polarisierender Kritik an unternehmensleitungen bei 
als wirtschaftspolitische Probleme. Ausgewogene urteile sind nur mit 
grundlegenden betriebswirtschaftlichen Kenntnissen möglich. deshalb 
muss modellhaft betriebswirtschaftliches Wissen vermittelt werden, ohne 
jedoch eine wirtschaftsberufliche Vertiefung anzustreben. mit Vorteil wird 
die einbettung der unternehmung in die ökonomische, technologische, 
soziale und ökologische umwelt mit einem managementmodell darge-
stellt, welches eine einführung in die grundzüge des normativen und 
strategischen managements problemlos ermöglicht (vgl. dubs 2012). mit 
dem Wissen – über die Wertvorstellungen der unternehmensführung und 
über die langfristigen Ziele einer unternehmung – lernen die schülerin-
nen und schüler die vielen Zielkonflikte zu erkennen, mit welchen sich 
manager täglich zu beschäftigen haben. dadurch können sie grundlegende 
unternehmerische Probleme auch mit sachkompetenz und genügender 
differenziertheit beurteilen (z. B. die frage, ob entlassungen in einer un-
ternehmung im interesse des fortbestands der unternehmung gerechtfertigt 
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sind, oder ob im interesse der gewinnmaximierung Arbeitsplätze abgebaut 
werden, ohne dass dazu ein sachzwang besteht). mit einem integrierten 
management-modell wie dem st. galler management-modell lassen sich 
auch mit einer geringeren lektionenzahl viele einsichten erarbeiten.

4. immer noch uneinigkeit besteht auch über die gesamtgestaltung eines 
lehrplans für die Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und gesellschafts-
verständnisses, weil oft behauptet wird, ein disziplinenbezogener systemati-
scher lehrplan verunmögliche einen interdisziplinären und vor allem einen 
handlungs- oder problemorientierten unterricht. diese Auffassung wird 
hier nicht geteilt. mit dem Konzept eines Lehrplans der Inselbildung lässt sich 
diese streitfrage im sinne eines Kompromisses lösen (siehe Abbildung 3). 
Anfänglich steht die disziplinenorientierung im mittelpunkt, wobei es in 
gemäßigt konstruktivistischem sinne durchaus möglich ist, die einzelnen – 
auf den erwerb von grundlagenwissen ausgerichteten – lektionen anhand 
kleiner Probleme handlungs- oder problemorientiert zu gestalten, denn die 
Handlungs- oder Problemorientierung ist eine gestaltungsform sowohl 
für lehrpläne als auch für einzelne lektionen (siehe die Beispiele bei dubs 
2009). Verfügen die lernenden über ein genügendes, gut strukturiertes 
grundlagenwissen, so kann der „rote faden“ der systematik (wie immer sie 
auch definiert ist) durch eine „insel“ aufgelockert werden mit dem Zweck, 
die ganzheitliche und allmählich auch interdisziplinäre sichtweise anhand 
größerer Problemkreise im lehrplan und im unterricht umzusetzen.

Problemorientierte erarbei-
tung der Wissensstruktur

fortführende problem-
orientierte erarbeitung der 

Wissensstruktur

systematischer Aufbau der 
gesamten Wissensstruktur

usw.

Bearbeitung aktueller  
Problemstellungen mit der 

bisher vorhandenen  
Wissensstruktur

Aktuelle Problemorientie-
rung mit zunehmender  

Tendenz zur  
interdisziplinarität

Bearbeitung aktueller 
Problemstellungen mit der 
erweiterten Wissensstruktur

Abbildung 3: Lehrplan der Inselbildung

MWÖ_Retzmann.indd   21 15.01.13   15:36

© Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts.



22

6 Werterziehung in der Bildung des allgemeinen 
Wirtschafts- und Gesellschaftsverständnisses

Kritiker der Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und gesellschaftsverständ-
nisses behaupten immer wieder, dieser unterricht fördere nur das rationale 
denken bis hin zu einer radikalen Rücksichtslosigkeit, welche von der idee 
der gewinnmaximierung getrieben sei. Richtig ist, dass die frühere betriebs-
wirtschaftliche Theorie ausschließlich auf dem Ziel der gewinnmaximierung 
aufbaut, und die Volkswirtschaftslehre an eine marktorientierung, die immer 
wieder ein ökonomisches und damit auch soziales gleichgewicht herbeiführen 
soll, glaubte. inzwischen sind viele dieser traditionellen Betrachtungsweisen 
überholt. normative diskussionen unter einschluss politischer, psychologi-
scher und ethischer Theorien haben eingang in Wirtschaftswissenschaften 
gefunden und lassen sich unterrichtlich sehr gut umsetzen (siehe dazu den 
umsetzungsversuch in der Betriebswirtschaftslehre bei dubs (2011)). ein 
großer Teil der heutigen betriebswirtschaftlichen Theorie geht vom modell 
eines gewinns unter nebenbedingungen aus, d. h., unternehmerische ent-
scheidungen werden mit dem Ziel der nachhaltigkeit des Wirtschaftens zu 
lasten einer kurzfristigen gewinnmaximierung getroffen. und die Volkswirt-
schaftslehre beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Problem von staatlichen 
interventionen im falle von fehlentwicklungen. dieses neue denken führt 
zu sehr vielen Zielkonflikten, die nicht mit Patentlösungen erledigt werden 
können, sondern ein interdisziplinäres Reflektieren erfordern, welches zu einer 
Auseinandersetzung mit Werthaltungen zwingt. diese Beschäftigung mit 
Zielkonflikten stellt deshalb im unterricht eine Anwendung der kognitiven 
Werterziehung dar, wie sie von Kohlberg anfangs der achtziger Jahre entworfen 
wurde und von oser (1986) und von Beck (Beck u. a. 1996) fortgeführt wird. 
den lernenden werden moralische dilemmata (gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Probleme, welche Zielkonflikte beinhalten) vorgelegt, die sich 
allein rational nicht lösen lassen, sondern Wertkonflikte beinhalten, über 
die zu reflektieren und zu entscheiden ist. längstens ist belegt, dass sich mit 
diesem didaktischen Ansatz die Reflexions- und entscheidungsfähigkeit der 
lernenden stärken lässt, auch wenn das ewige Kernproblem jeder Werterzie-
hung nicht endgültig gelöst ist, nämlich die Tatsache, dass das Wissen über 
Werte nicht mit sicherheit zu einem besseren Verhalten führt.

die Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und gesellschaftsverständnisses 
kann also nicht wertneutral erfolgen. die lernenden müssen fähig werden, 
sich offen und differenziert mit Wertfragen auseinanderzusetzen. Andern-
falls erfüllt die schule ihren erzieherischen Auftrag in einer pluralistischen, 
demokratischen gesellschaft nicht. um Kritik von eltern und Behörden zu 
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vermeiden, sollten moralische dilemmata mit Arbeitsblättern für die ler-
nenden dokumentiert werden, in denen die Vielseitigkeit der Argumentation 
ersichtlich ist. und mut machen sollten die erkenntnisse aus einer alten studie 
(Hemmer 1971), nach welcher diejenigen lehrkräfte im unterricht besonders 
geschätzt sind, welche (1) strittige fragen unter Beachtung des Vorwissens 
und des erfahrungsschatzes der lernenden in den unterricht einbringen, (2) 
die Reflexion in neutraler Weise moderieren, (3) abschließend ihre eigene 
meinung einbringen und (4) die Klasse auch darüber diskutieren lassen.

7 Die Lehrendenfrage

Vielerorts ist es üblich geworden, für den Wirtschaftslehreunterricht ge-
schichts- und geografielehrpersonen ohne eine umfassende wirtschaftswissen-
schaftliche Ausbildung einzusetzen. dies zum Teil mit der naiven Vorstellung, 
alle lehrpersonen hätten die Wirtschaft in irgendeiner form erlebt. daher 
könnten sie Anfänger auch ohne Weiteres unterrichten. längstens weiß man 
aber aus der forschung, dass ein erfolgreicher unterricht vor allem in der 
sekundarstufe ii neben pädagogischem Können eine fachwissenschaftliche 
Ausbildung voraussetzt. es zeigte sich, dass von lernenden gut bewertete 
lehrpersonen schlechtere Bewertungen erhielten, wenn sie in einem fach zu 
unterrichten hatten, in welchem sie keine grundlegende fachwissenschaftliche 
Ausbildung vorweisen konnten (siehe eine Zusammenfassung von studien 
zur Bedeutung der fachwissenschaftlichen Ausbildung der lehrkräfte für 
den lernerfolg bei mayer u. a. 2001). Angesichts der Komplexität der wirt-
schaftlichen Zusammenhänge ist es eine illusion zu glauben, der lernbereich 
Wirtschaft könne von jeder guten und vernünftigen lehrperson unterrichtet 
werden. fachwissenschaftliche souveränität ist eine grundvoraussetzung für 
eine differenzierte Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und gesellschafts-
verständnisses.

8 eine ernsthafte Begrenzung?

seit langem vermute ich, dass der lernerfolg der schülerinnen und schüler 
bei der Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und gesellschaftsverständnis-
ses maßgeblich durch ihre intellektuelle leistungsfähigkeit geprägt ist. in 
einem schulversuch mit 36 Klassen haben wir sechs gruppen von Klassen 
gebildet, die mit verschiedenartigen lehrplanmodellen, unterschiedlichem 
lernmaterial und verschiedenartigen unterrichtsansätzen von auf die ihnen 
zugeteilte Kombination vorbereiteten lehrkräften unterrichtet wurden. daraus 
wollen wir erkenntnisse für einen wirksamen unterricht ableiten. Vorgängig 
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haben wir alle schülerinnen und schüler mit einem eigenen entwickelten 
Wirtschaftsfähigkeitstest (Kompetenzen, die nötig sind, um die Ziele der 
Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und gesellschaftsverständnisses zu 
erreichen) getestet. leider ergaben sich bezüglich lernerfolge keine signi-
fikanten unterschiede bei den einzelnen gruppen. ein ergebnis war aber 
sehr signifikant. die lernenden mit guten ergebnissen im Wirtschaftsfähig-
keitstest erzielten unabhängig von der gruppenzuteilung, also unabhängig 
von der gestaltung des unterrichts, signifikant bessere lernleistungen. die 
daten dieser untersuchung habe ich nie veröffentlicht, weil die didaktische 
Konzeption des Versuchs zu anspruchsvoll war (zu viele Variablen wurden 
letztlich zu wenig isoliert). Verlässlich waren aber die erkenntnisse über den 
signifikanten Zusammenhang der ergebnisse des Wirtschaftsfähigkeitstests 
und der lernleistungen (überprüft am ende der unterrichtszeit mithilfe von 
aktuellen wirtschaftlichen Problemstellungen). Heißt dies, dass die Ziele der 
Bildung des allgemeinen Wirtschafts- und gesellschaftsverständnisses nur 
mit intellektuell besseren schülerinnen und schülern erreichbar sind? oder 
bedarf es besserer gestaltungsformen für die lehrpläne und den unterricht? 
Hier besteht noch ein großer forschungsbedarf. Aber der pädagogische op-
timismus sollte uns ermutigen, den unterricht trotz dieser offenen fragen 
fortzusetzen. die zunehmende Polarisierung in unserer gesellschaft mit den 
negativen Auswirkungen auf die gesellschaftliche entwicklung zwingt uns dazu.
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Volker Bank

Bedürfnis, Bedarf, Nachfrage …  
ein guter Anfang?

Versuch eines Ansatzes zur curricularen erneuerung des 
Wirtschaftsunterrichts

obzwar die forderung nach einer verbesserten und verbreiterten ökonomi-
schen Bildung wiewohl langsam, so aber doch erkennbar zunehmend gehör 
findet, fehlt es doch an vielem, nicht zuletzt an der Begeisterung für eine 
umfassende erziehung in wirtschaftlichen fragen. „Wirtschaft“ scheint als 
Thema wenig Ausstrahlung zu besitzen, denn wie sollte es sonst kommen, 
dass es sich in den curricula noch nicht weitergehend durchgesetzt hat – und 
das obwohl die neuhumanistisch gesonnenen Philologen längst nicht mehr 
mit der Humboldtschen Warnung vor der die sittlichkeit gefährdenden 
„speciellen Bildung“ kommen (Humboldt 1809, 276).

„Wirtschaft“ wird als fach vorzugsweise als Betriebswirtschaftslehre studiert, 
und – man mache sich nichts vor: Von vielen studierenden geschieht dieses 
aus gründen einer opportunistischen erwartung von Arbeitsmarkt- und da-
mit einkommenschancen und keineswegs aus einem intrinsischen fachlichen 
interesse heraus. natürlich kann dieses interesse niemals erwachen, wenn 
man sich noch nicht mit der materie befasst hat, wozu es ja nicht selten eines 
äußeren Anstoßes bedarf. doch wird die chance genutzt, wenn gelegenheit 
zu diesem Anstoß besteht? finanzwirtschaftliche fragen zum Beispiel sind 
von ganz konkreter persönlicher Relevanz, volkswirtschaftliche fragen als 
weiteres Beispiel sind von so ausgezeichnetem intellektuellen Appeal, wie 
kann es da sein, das „Wirtschaft“ als staubtrockenes Thema verkannt und allzu 
leicht beiseitegeschoben wird? das hier verfolgte erkenntnisinteresse leitet 
sich aus der Absicht daher, diesem didaktischen Problem einen didaktischen 
lösungsansatz zu eröffnen.

ist es auch unzulässig, pars pro toto zu argumentieren, so soll in diesem 
interesse zunächst der analytische Blick auf den einstieg in die allererste 
Auseinandersetzung mit dem lerngegenstand „Wirtschaft“ gelenkt werden. 
dieses ist damit zu begründen, dass hiermit nicht nur wichtige grundlagen 
gelegt werden, sondern der angesprochene äußere Anstoß zur entwicklung 
eines eigenständigen interesses erstmals erfolgen kann. im Weiteren soll eine 
alternative Konzeption des didaktischen einstiegs vorgeschlagen werden.
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1 Diagnose und Analyse des Status quo

Zweifelsohne ist es ohne zuvor eine umfassende, möglichst gar internationale 
erhebung aller möglichen curriculuminhalte und lehrbücher wissenschaftlich 
nicht zufriedenstellend, Aussagen über den status quo zu wagen. dennoch 
erscheint das folgende für das verfolgte didaktische Ziel ausreichend legiti-
miert durch die langjährige tägliche Auseinandersetzung mit studierenden 
der Wirtschaftswissenschaften unterschiedlicher Provenienz und deren 
Kenntnissen und affektiven einstellungen zu den Wirtschaftswissenschaften.

1.1 Begriffsarbeit ...

Woher die Konzeption eines begriffsorientierten einstiegs in den Wirtschafts-
unterricht auch immer stammen mag, sie scheint einem tiefer liegenden, bei 
den Protagonisten der Wirtschaftslehren wahrscheinlich unbewussten Her-
bartianismus entsprungen. Wenngleich gewiss auch viele lehrkräfte andere 
Wege beschritten haben, scheint doch der Weg über die Begriffsbestimmung 
vom Bedürfnis (das als ein spezifisches mangelempfinden bestimmt wird) 
über den Bedarf (welcher als das mit Kaufkraft ausgestattete Bedürfnis de-
finiert wird) bis hin zur nachfrage (die der am markt wirksam gewordene 
Bedarf sein soll) wennschon nicht der normalfall zu sein, so doch aber häufig 
gewählt zu werden.

dieser Begriffsarbeit kann tatsächlich das Prädikat „staubtrocken“ zuerkannt 
werden. und wenn man bedenkt, wie wichtig der einstieg in ein neu gewähltes 
fach für die entwicklung eines eigenständigen interesses ist, dann wundert 
man sich eher, dass es selbst nicht noch mehr angehende lehrkräfte gibt, die 
Wirtschaftslehre langweilig finden. sie sind von der trockenen Begriffsarbeit 
für eine traurige berufliche Zukunft imprägniert und werden ihren inneren 
Widerwillen zuverlässig multiplizieren.

1.2  ... und deren konsequenzen aus theoretischer Perspektive

nun hat sich der begriffsorientierte Zugang durchaus als einstieg in die 
Wirtschaftslehre bewährt und findet sich so in zahlreichen curricula und 
wird in vielen schul- und lehrbüchern so auf allen leistungsstufen ange-
sprochen. insofern ist die konservative frage zuzulassen, warum denn nun 
das Bewährte infrage gestellt werden sollte. Zur entgegnung auf diese frage 
sind zwei theoretischer Zugriffe möglich und zueinander in Bezug zu setzen: 
Zum einen ist dies die lernzieltaxonomie nach Benjamin s. Bloom (1956) 
und zum anderen die Artikulation nach Heinrich Roth (1957).
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1.2.1	 Lernzielniveau
ersten Blickes ist der begriffsorientierte einstieg konzeptionell von einer 
ähnlich überzeugenden Handlungslogik (wobei die Handlung des Begriffes 
das denken ist) wie der Bau eines Hauses: Beim gebäudebau legt man sich 
seine Ziegel und Werkzeuge zurecht, beim Bau eines gedankengebäudes 
(einer Theorie) seine Begriffe und deren Verhältnisse zueinander.

das Problem liegt im konkreten fall darin, dass Begriffe sich nur mit 
anderen Begriffen erklären lassen, die ihrerseits noch nicht eingeführt sind: 
der Begriff des Bedarfs ist vom Bedürfnis nur insoweit zu trennen, als keine 
freien güter betroffen sind. das heißt, dass die opposition „freies gut“ 
vs. „ökonomisches gut“ zur Bestimmung des Begriffs des „Bedürfnisses“ 
vorausgesetzt werden muss. Bei der Bestimmung des Begriffs „Bedarf“ in 
Abhängigkeit zum Begriff des „Bedürfnisses“ wird der Begriff der „Kaufkraft“ 
vorausgesetzt. Allenfalls ein alltagssprachliches Verständnis kann der Begriffs-
bestimmung mithin zugrunde gelegt werden. damit wird ein weitreichender 
methodischer fehler begangen.

Wie schon angedeutet, gibt es durchaus konkurrierende Beispiele für ei-
nen einstieg. Bei Hal R. Varian (1999, 3 ff.), der das derzeit marktführende 
lehrbuch für die universitäre lehre in der mikroökonomie vorgelegt hat, 
wird der einstieg über die einführung des marshall-Kreuzes gewählt. das 
marshall-Kreuz stellt das Abnehmen der kumulierten nachfrage und das Zu-
nehmen des kumulierten Angebotes funktional über den Preis dar. mit dieser 
Herangehensweise werden noch viel weiterreichende Voraussetzungen gemacht, 
insbesondere hinsichtlich des marktbegriffs, den ökonomischen Begriffen von 
nachfrage und Angebot, nicht zuletzt hinsichtlich einer Vorstellung über ato-
mistische marktstrukturen. die auf funktionsgraphen gegründete darstellung 
des marshallkreuzes impliziert überdies ein routiniertes denken auf der von 
Piaget (z. B. 1976) als formal-operatorisch bezeichneten stufe. das erreichen 
der formal-operatorischen stufe wird nicht von allen lernenden mehr erreicht 
und beschreibt das umgehen mit komplexen hypothetischen Konstrukten.

selbstverständlich kann das marshall-Kreuz auch mit mitteln der mäeutik 
erarbeitet werden, wie in Bank (2011, 95) dargestellt. ohne diesem experi-
mentellen Ansatz seine Qualitäten absprechen zu wollen, scheint eine experi-
mentelle und mäeutische Herangehensweise für eine erste Auseinandersetzung 
mit dem Phänomen markt, nicht aber mit dem der Wirtschaft insgesamt 
darstellbar: dieses liegt vor allem darin begründet, dass die Auseinandersetzung 
mit dem marshall-Kreuz didaktisch fast nicht reduzierbar ist. der einzige 
Reduktionsschritt geht vom kontinuierlichen zum diskreten fall mit jeweils 
wenigen marktteilnehmern (mit treppenförmiger darstellung – wie es bei 
Varian für die nachfrageseite tatsächlich auch zunächst erfolgt, vgl. 1999, 5).

MWÖ_Retzmann.indd   28 15.01.13   15:36

© Wochenschau Verlag, Schwalbach/Ts.



29

ein begriffsorientierter einstieg wiederum ist seiner Art nach auf 
taxonomisch niederrangige lernziele ausgerichtet. die theoretische Be-
schreibungsgrundlage für kognitive Verhaltenskategorien findet sich in der 
lernzieltaxonomie nach Bloom (1956). Aus der Absicht heraus, ein Tertium 
comparationis für unterschiedliche leistungsanforderungen an akademischen 
Hochschulen zu entwickeln, hatte eine Arbeitsgruppe um Benjamin Bloom 
verschiedene Anspruchsniveaus kognitiver leistungen beschrieben. das 
ordnungskriterium, das sie dafür gewählt haben, ist der Komplexitätsgrad 
des zu erlernenden (vgl. Abbildung 1a). damit ergibt sich eine ordnung, 
deren einfachstes Zielniveau im Kennen eines zu erlernenden inhaltes liegt. 
dann folgen das Verstehen und das Anwenden der jeweiligen lerninhalte. 
es liegt dabei nahe, dass ein „Verstehen“ das „Kennen“ impliziert und dass
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Abbildung: 1a, b: Theoretische Grundlagen: Lernzieltaxonomie nach Bloom, Artikulation 
nach Roth (Quelle: eigene Darstellung, angelehnt an Bloom (1956); Roth (1957))
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