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1.1 

lrundsktzliches zum Vегѕt.ndіѕ des Faches 

Aufgaben des Philosophieunterrichts 

Die Philosophie als Unterrichtsfach an dir schule befindet 

sich in einer bёѕоndегеn Situation. 

- FUr EchUler, die in die Oberstufe des Gymnasiums eintre -

ten, ist dieses "Fach" vbllig neu. Ѕје haben in der Mittel -

stufe bereits eine Vielzahl wissenschaftlicher und anderer 

Fсhег kennengelernt und in mancher Hinsicht sogar einen 

gewissen AbschluO erreicht. Mit dem Auftreten dir Philoso -

phie wird ihnen nun die Mbglichkeit geboten, das Erworbene 

unter allgemeineren Gesichtspunkten zu sehen, und der Zeit -

punkt, in dem das geschieht, fІІt zusammen mit einer Ent -

wicklungsphase, in dir ЅсhUІег dazu neigen, Bestehendes in 

Frage zu stellen, sich kritisch mit ihrer Umwelt und mit 

sich selbst auseinanderzusetzen und nach Orientierungshilfen 

fUr ihr kUnftiges Leben zu suchen. Dir Philosophieunterricht 

kann ihnen dabei zu gedanklicher Кlгung verhelfen, denn die 

Philosophie tritt nicht einfach als neues Fach neben andere, 

sondern fUhrt in methodischer Weise dazu, Vorgegebenes zu 

problematisieren, einfach Hingenommenes in Frage zu stellen, 

und das gilt auch fUr ihr eigenes Ѕеlьstvегѕtпdnis. 

- Die Frage nEmlich, was Philosophie eigentlich sei, l.Т3t sich 

heute kaum noch in knapper und einfacher Weise beantworten. 

Als Grund- oder superwissenschaft ist sie nicht mehr zu defi -

nieren. Genausowenig, wie sie Uber allen Wissenschaften als 

geistiger Uberbau schwebt, kann sie dem praktischen Leben 

des heutigen Menschen allgemein verbindliche Wегtma13stbе, 

Handlungsnormen oder sinndeutungen anbieten. Der Begriff der 

Philosophie ist fragwiirdig geworden: Die Zeit der gгоfэеn 

philosophierenden Persdnlichkeiten, systembildner und Mora -

listen hat sich offenbar ihrem Ende zugeneigt. Philosophie 
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kann kaum nich als sammlung vin Weltanschauungen bedeutender 

Denker verstanden werden, zumal sie sich heute nicht mehr 

unmittelbar auf eine gesicherte, ungebrochene und мaіэstkbе 

setzende Tradition beziehen 1К13t. 

Dennoch ist die Philosophie nicht verschwunden. Ѕие weist 

sich auch in unserer Zeit als notwendig aus, nkmlich durch 

die Bediirfnisse des Lebens selbst. Ihre Grundfragen bestehen 

weiter, etwa in dir Weise, wie Kant sie formuliert hat: 

Was kdnnen wir wissen? - Was sollen wir tun? - Was diirfen 

wir hoffen? - : drei Fragen, die gemeinsam и dem Problem 

der menschlichen Existenz wurzeln. Gerade der Fortbestand 

dieser Fragen zeigt, daІ3 die Philosophie nie zu Ende ist, 

sondern sich in der suche nach Antworten immer wieder neu 

hervorbringt. Es gibt dabei allerdings keine endgUltigen Wahr -

heiten. Jede Zeit muD aus ihrer geschichtlichen Situation die 

Antworten neu zu finden suchen, mit denen sie leben kann, und 

das bedeutet, dalэ der Philosophie die Aufgabe zufkilt, die 

jeweils dringlichen Fragen und die jeweils mbglichen Problem -

ibsungen herauszuarbeiten. Ѕие wird in diesem Ѕinпе zur kri -

tischen Selbstbesinnung des Menschen, bezogen auf die Problem -

situationen, die sich ihm aus seiner Verflechtung in gesell -

schaftliche, sittliche, geschichtliche Zusammenhknge, in die 

strukturen eines von Wissenschaft und Technik bestimmten 

Daseins ergeben. 

Damit erweist sich der fkcheriibergreifende Charakter der 

Philosophie. MUssen die verschiedenen Disziplinen der Wissen -

schaften - aber auch ацfэегwіѕѕеnѕсhаftІiсhе Bereiche - davon 

ausgehen, daB ihnen ihre Thematik, ihre Ziele und die Art 

ihres Verfahrens и einer gewissen se1bstverstKnd1ichkeit 

vorgegeben sind, so setzt die Philosophie dort ein, wo diese 

ЅеlbѕtvегstndІiсhkеitеn in Frage gestellt werden, wo nach 

prinzipiellen BegrUndungen und gгцndѕкtzІiсhеn ZusammenhKngen 
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gesucht wird. Insofern kann die Philosophie dazu verhelfen, 

Probleme zu artikulieren, die Uber den Rahmen einzelner, 

oft zersprengter Fach- und Lebensbereiche hinausgehen, und 

sie wird versuchen, iri Prized des Bewudtmachens solche Pro -

bleue so weit wie rnbglich zu kldren. Damit kann sie zugleich 

helfen, den Philosophierenden aus Abhkngigkeiten und ЕwngеІ 

zu ibsen, ihm Distanz dem unmittelbar Gegebenen gegenuber 

zu verschaffen, und sie kann ihm bei der bіwu]31іn und kriti -

schen suche nach selbstbestimmung helfen. In seinem Vегhlt -

nis zu Einzelwissenschaften und besonderen Lebensbereichen 

erwtchst daraus in positiver RUckkopplung ein reflektiertes, 

vertieftes Уігstndniѕ dessen, was dort im Detail jeweils 

untersucht und erarbeitet wird. 

Die Reflexion im sinne des sokratischen Fragens ist daher 

die eigentliche unverknderliche GгbІ3е in der Geschichte dir 

Philosophie und sollte auch zur methodischen Grundlage des 

Philosophieunterrichts gemacht werden. Das besagt, daB . 

dieser Unterricht seine Lerninhalte nicht im Sinne reiner 

Wissensvermittlung versteht, sondern mit seiner erzieheri -

schen Zielsetzung den schUler dazu befkhigen will, sich in 

den Formen eines methodisch-kritischen Denkens mit Prinzipien -

fragen auseinanderzusetzen, die ihn auch persbnlich betreffen. 

Dieses Denken soll frei sein von Dogmatismus und festgelegten 

Ideologien, aber auch von wertneutraier Gleichgbltigkeit. 

Gewid mud sich der Phiiosophieunterricht an der Schule dessen 

bewuBt sein, dad er eine nur propkdeutische Funktion hat, dad 

er vor allem nicht eine Bildungskraft entwickeln kann, durch 

die sich Lebensorientierung und Weltverstkndnis der schUler 

ausschlieBlich bestimmen lassen; aber gerade weil in dieser 

Hinsicht zahlreiche andere Faktoren in und neben der Ѕсhulе 

auf den schUler einwirken, kann der Philosophieunterricht 

dazu verhelfen, klkrende Fragen zu stellen, Zusammenhhnge zu 

erkennen, Denkansktze zu prUfen, ЅtandрunКt1 rational zu be -

grUnden und Entscheidungen verantwortlich zu rechtfertigen. 
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1.2 

- Ein so verstandener Philosophiiunterricht setzt ein besonde -

res Vегh1tnis zwischen Lehrer und schUler voraus. Es geht 

nicht in erster Linie um Wissensvermittlung - obwohl auch 

sie eine Rolle spielt. Das Prinzip des Unterrichts muG dia -

logisch sein; es verlangt Partnerschaft zwischen Lehrer und 

ЅсhіјІіг. Aber das sachgerechte Fragen verlangt auch seine 

Richtschnur, und sie lkІ3t sich gewinnen, sofern die Arbeit 

im Unterricht an geeigneten Texten orientiert Ist. sie geben 

der philosophischen Auseinandersetzung ihren jeweiligen 

Horizont und verhindern das Abgleiten in b10І31 Beliebigkeit. 

Fachziele 

Die Fachziele werden nachfolgend in stoffbezogene und verhaltens -

bezogene Ziele unterteilt. Allerdings kann eine solche Auftei -

lung nur als vorltufiger, formaler Schritt verstanden werden, Im 

Unterricht selbst werden stoffbezogenes und Verhaltensbezogenes 

einander ѕtndіg durchdringen ud ergHnzen. 

1.2.1. stoffbezogene Fachziele 

Die folgende tjbersicht ist so angelegt, daB die Charakte -

risierung der einzelnen stoffbezogenen Fachziele in einen 

Hinweis auf entsprechende Teilbereiche des Phи1іsoрhегіns 

mUndet. Damit soll jedoch nicht der Endruck erweckt wer -

den, es handele sich um eine Aufzkhlung vorgeschriebener 

Kurs themen 

Der schUler soll 

- dazu gefUhrt werden, Philosophieren als einen Vorgang 

kritischer Reflexion und rationaler Kontrolle kennen -

zulernen, sowohl hinsichtlich der ihm im Unterricht 

begegnenden sonstigen Fachgebiete als auch hinsicht -

lich allgemeiner Lebensfragen, wie sie sich aus der 

stellung des Menschen in Natur, Geschichte und Gesell -

schaft ergeben (EinfUhrung in die Philosophie). 
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Dieses Fachziel ist nicht isoliert zu sehen; es wirkt 

sich leitmotivisch auf den gesamten ВегеісІ des 

Philosophieunterrichts aus. 

- die Frage nach dir Natur des Menschen als philoso -

phisches Problem sehen und in ihrer Vielschichtig -

keit begreifen lernen. Dazu gehbrt nicht nur die 

Betrachtung des Menschen als Einzeiwesen, sondern 

auch seine Einbettung in gеѕеІІѕсhаftІiсhе und histo -

rische Zusammenhhnge. Ѕ0 erscheint die Ѕituаtion des 

Menschen schlieBlich in einer von ihm selbst geschaf -

fenen Welt kultureller und technischer Bezige 

(Anthropologie, GeschichtsphilOsOPhie; Philosophie 

dir Technik). 

- sich bеwuТэt machen, daG der Mensch ein handelndes We -

sen ist und in seinem Handeln verantwortliche Entschei -

dungen zu treffen hat. Daraus ergibt sich die Bedeutung 

sittlicher Probleme, in deren Rahmen nach der philoso -

phischen BegrUndung von Handlungsnormen zu fragen ist 

(Ethik und Rесhtѕрhilоs0рhiе). 

Allerdings ist Ethik nicht nur als ein philosophisches 

Fachgebiet unter anderen zu sehen; vielmehr enthalten 

alle philosophischen Problembereiche Fragen von ethischer 

Relevanz. 

- in die Problematik des menschlichen Erkenntnisvermbgefls 

eingefUhrt werden und dessen Formen, Mbglichkeiten so -

wie Grenzen - .еnigstеfl5 in propkdeutischer Weise - 

kennenlernen (Erkenntnistheorie). 

- die Besonderheiten des logischen Denkens kennenlernen, 

dabei aber auch in die philosophische Betrachtung der 

Ѕpгасhе eingefhhrt werden, etwa in bezug auf die 16g-
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lichkeitin und Problemi dir Umgangssprache einerseits, 

formaler Wissenschaftssprachen andererseits (Logik und 

Ѕргасhрhilosophие). 

- dii Eigenarten und Voraussetzungen der Einzelwissen -

schaften aus philosophischer Ѕiсht befragen lernen, 

sowohl hinsichtlich ihrer Grundbegriffe und Methoden 

als auch hinsichtlich ihrer wechselseitigen Zusammen -

htnge und geschichtlich sich wandeinder strukturen bzw. 

Zielsetzungen (Wissinschaftstheorie). 

- dazu gefUhrt werden, die Fragen nach einer sinndeutung 

menschlichen Daseins, nach dim allem Ѕеиеndеп Zugrunde -

liegenden oder dem, was "die Welt im Innersten zusammen -

hІt", in bewuBter Weise zu stellen und in verschiedenen 

philosophischen Antwortmbglichkeitin kritisch zu reflek -

tieren (Metaphysik). 

- Formen des menschlichen Weltbezuges in ihrer philoso -

phischen Relevanz kennenlernen, die и auі3егwissепѕсhaft -

lichen Haltungen begrundet sind. Dazu kann die Ausein -

andersetzung mit Problemen des religibsen Glaubens ge -

hbren, insbisonderi die Frage, in welchem Ѕinnе ein 

philosophisches Reden von Gott mbglich ist (Religions -

philosophie). 

- entsprechend zur glaubenden auch die ѕthіtiѕсће Ein -

stellung als еigепstndigе Weise menschlicher Ѕ11bst -

verwirklichung erfahren hmen und in die philosophi -

sche Betrachtung des kUnstherischen Erlebens und Schaf -

fins eingefUhrt werden (ѕthеtіk). 

- lernen, was is bedeutet, den Menschen als Gesellschafts -

wesen zu sehen, d.h. in seiner Kommunikation mit anderen, 

'ј 
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in sozialen und politischen Ordnungen, wobei das 

VегhІtniѕ zwischen den Fгеiгumеn des Einzelnen und 

den AnsprUchen des staates ein besonderes Problem -

feld ergibt (staats- und Gesellschaftstheorie). 

1 2.2 Verhaltensbezogene Fachziele 

Der ЅсhUІег soll 

- die FhіgКеit erwerben, scheinbar selbstverstkndliches 

in Frage zu stellen und kritisch zu reflektieren. 

- seine Fragestellungen so zu prkzisieren lernen, daB 

sie eine philosophische Bedeutung gewinnen. Dazu ge -

hUren die schulung des Abstraktionsvermbgens, die Be -

herrschung dir jeweils notwendigen Begrifflichkeit und 

die EinUbung einer klaren Ausdrucksweise. 

- seine GеdanКепgпgе in methodischer Firm entwickeln, 

insbesondere rational argumentieren und Meinungen 

sachlich begrunden lernen. 

- lernen, im Untеггисhtsgеsргсh ein kooperatives Ver -

halten zu entwickeln, andere Meinungen zu tolerieren, 

ohne auf ihre Prufung zu verzichten, sie bei dir eige -

nen Meinungsbildung zu berUcksichtigen und diese ggf. 

zu modifizieren. 

- den Umgang mit philosophischen Texten lernen, um sie 

angemessen interpretieren und - soweit mUglich - 

zu ihnen stellung nehmen zu kUnnen. 
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Organisatorisches 

Philosophie ist Wahipflichtfach in der EinfUhrungszeit und 

in dir Jahrgangsstufe 12 alternativ zu Evangelische oder 

Katholische ЕеІigиоn 1 . Der ЅсhUІіг kann Philosophie als 

Wahifach in der Jahrgangsstufe 13 mit der lbglichkeit der 

Abiturpriifung fігtsеtzіn 2 . 

1.4 Anmerkungen zu den Lerninhalten 

1.4.1 Der Philosophieunterricht kann nur als propKdeutischer 

Unterricht verstanden -werden. Damit soll er vor Liber -

triebenen Anforderungen und Erwartungen bewahrt bleiben. 

Ѕеіnеm propKdeutischen Charakter entsprechen die Lern -

inhalte. sie sollten so gеwhlt werden, daB sie einen 

Bezug zur Erfahrungswelt der Ѕсћі11ег haben (insbeson -

dere zum Unterricht in anderen Ѕсhu1fсhегn). 

1.4.2 Der Unterricht ist thematisch, nicht philosophiege -

schichtlich oгiеntіёгt. Die Behandlung von Philosophen 

und Texten vergangener Epochen soll nicht historisierend 

erfolgen. Der jeweils herangezogene Text soll eine Pro -

blemlage verdeutlichen und eventuell Lbsuncsmbelichkeiten 

entwickeln. 

1.4.3 Der Unterricht muU nicht immer von einem Text ausgehen. 

Auch das freie philosophische &еsрг.сh kann sinnvoll ein 

jedoch sollte es nicht zur Regel werden. Dir Umgang mit 

Texten stabilisiert den Unterricht und gibt ihm Bezugs -

mbglichkeiten auf kompetente philosophische Aussagen. 

1) 

2) 

vgl. 
(2.с) 
vgl. 

Oberstufenverordnung vom 6.2.1980, § 2 Abs. 3 
und § 5 Abs. 1; 

auLlerdetn: ErlaB des Kultusministers von 11.1.1971 
im Anhang zu diesem Lehrplan 

vgl. Oberstufenverordnung vom 6.2.1980, § 6 Abs. 1 

L., 
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1.4.4 

1.4.5 

tbег philosophische Texte im engeren Ѕипnе hinaus kbnnen 

auch andere Textarten herangezogen werden. Dabei ist je -

doch stets die Besonderheit des philosophischen Fragens 

hervorzuheben. 

Der Lernerfolg in Philosophie wird kontrolliert durch 

ЌІаuѕuгеп, Protokolle, schriftliche Hausaufgaben und 

rbndliche Leistungen (z.B. sinnvolle Beteiligung am 

Unterrichtsgesprkch, Referate): 

- Klausuren sollten die vегѕtЁіndlісhе Erlkuterung philo -

sophischer Texte sowie grundlegende philosophische 

Begriffserklkrungen verlangen und darbber hinaus Gele -

genheit bieten, sich im eigenen Urteilen zu Uben. 

Weitere MUglichkeiten (z.B. logische Testaufgaben) sind 

dadurch nicht ausgeschlossen, jedoch ist der freie 

philosophische Aufsatz zu vermeiden. - 

- Protokolle sollten die Fkhigkeit zu sachgerechter, 

vегstndliсhег und knapper Wiedergabe von Gesprbchen 

Uber Inhalte des Philosophieunterrichts nachweisen. 

- schriftliche Hausaufgaben kbnnen dazu dienen, die Text -

arbeit vorzubereiten (stoffsammlungen, Gliederungsent -

wUrf e) oder die Behandlung von im Unterricht besproche -

nen Themen zusammenzufassen. 

- Itindliche Beurteilungen sollten vor allem die positiven 

Denkleistungen der schUler wUrdigen. Dazu ist aber nicht 

nur die selbstkndige Gedankenentwicklung zu rechnen, 

sondern auch bereits die klare, fachsprachlich einwand -

freie Wiedergabe behandelter Unterrichtsirihalte. 
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1.5 Verbindliche Auflagen bei der Wahl der Kursthemen 

Die Wahl dir Themen fUr die Haibjahreskurse im Fach Philo -

sophie orientiert sich an den vom Lehrplan aufgefuhrten 

Lerninhalten. Das kann in verschiedener Weise geschehen. 

Verbindlich ist beim Beginn des Philosophieunterrichts in 

dir 11. Jahrgangsstufe eine EinfUhrung in die Philosophie 

(vgl. die Angaben zu dem entsprechenden Lernbereich). 

Im Normalfall werden Kursthemen und Themen dir Lernbereiche 

einander entsprechen (z.B. 1. Halbjahr: EinfUhrung - 2. Halb -

jahr: Erkenntnistheorie - 3. Halbjahr: Ethik - 4. Halbjahr: 

Metaphysik). Es kbnnen auch mehrere Lernbereiche in einem Halb -

jahr gemeinsam behandelt werden (z.B. Logik/sprachphilosophie 

oder Ethik/Gesellschaftsphilosophie) 

Andererseits rUssen sich Kursthemen und Lernbereichsthemen 

nicht unbedingt decken. Es kdnnen durch geeignete Kursthemen 

Querverbindungen zwischen verschiedenen Lernbereichen herge -

stellt werden. Ho 'чге ein Thema "Naturphilosophie" denkbar, 

das im Lehrplan nicht explizit erscheint, aber Lerninhalte 

aus den Bereichen Erkenntnistheorie/Wissenschaftstheoriej 

Metaphysik usw. kombiniert. Uber das Kursthema "Der Sinn des 

Lebens als philosophisches Problem" kann Fragestellungen aus 

den Bereichen Ethik/Religionsphilosophie/oesellschaftsphilo_ 

sophie usw. zusammenffjhren. 

In entsprechender Weise kann die LektUre philosophischer 

Ganzschriften zu Halbjahresthemen fUhren, die sich Lernberei -

chef zuordnen lassen, z.B. die LektUre von Platins "Gorgias" 

den Bereich "Ethik", die LektUre von Descartes" "Meditationen" 

den Lernbereichen "Erkenntnistheorie" und "Metaphysik". 

Der Philosophieunterricht soll in der Wahl seiner Themen 

flexibel bleiben, darf aber nicht seine grundsktzlichen Ziele 

aus dem Auge verlieren. Daher rUssen fUr die gesamte Dauer des 

- 
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Unterrichts in der il. und 12. Jahrgangsstufe Probleme, die 

sich aus der Eigenart des Menschen als eines erkennenden und 

handelnden Wesens ergeben, gebUhrend angesprochen werden. Der 

Unterricht darf nicht einseitig nur auf Fragen des Erkennens 

bzw. Wissens oder nur auf Fragen des Handelns (Ethik) ausge -

richtet sein. Er soll dem schUler eine gewisse spannweite 

philosophischer Fragetnbglichkeiten vor Augen fUhren und dennoch 

и sinnvoller Weise schwerpunkte bilden. 

Das bedeutet, daB in der il. und 12. Jahrgangsstufe vornehmlich 

die Lernbereiche 2.1 bis 2.4 behandelt werden, was nicht aus -

ѕсhІiеf3t, daB Bestandteile der Ubrigen Lernbereiche mit heran -

gezogen wе'dеn. 

Dir Philosophieunterricht wird normalerweise in Grundkursen er -

folgen. sollte es zur Bildung von Leistungskursen kommen, so gel -

ten auch fUr sie die Angaben des Lehrplans, sowohl hinsichtlich 

der Lernziele als auch der Lerninhalte. 

Im Leistungskurs sollte jedoch die LektUre philosophischer Ganz -

schriften einen wesentlich hbheren stellenwert erhalten als im 

Grundkurs Au'Ierdem ist im Leistungskurs eine stkrkere Eigen -

tktigkeit des Ѕсhііlігs anzustreben, z.B. durch vermehrte Referat -

aufgaben und schriftliche Hausarbeiten. Die Beurteilung und Kon -

trolle der schUlerleistungen geht dabei von gesteigerten Anfor -

derungen an die Klarheit der begrifflichen Darstellung und die 

Komplexitkt der Gedankenentwicklung aus. 
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2. 

2.1 

Lernbiriichi 

Eine Einftihrung in die Philosophie 

Vorbemerkungen 

Philosophie ist im Bildungsangebot dir Oberstufe des Gymnasiums 

ein unvergleichlich neuartiges Fach. FUr diese Aufgabe sogar 

einen eigenstkndigen Lernbereich in Anspruch zu nehmen ist da -

durch gerechtfertigt, daG die ЅсhU1ег, ohne damit bisher unter -

richtlich bеfаІЭt gewesen zu sein, doch mit der Philosophie ir -

gendwie im Zuge eines natdrlichen und sich von selbst einstel -

leiden Nachdenkens bereits in Berlhrung gekommen sind und auf 

diese Weise mit dem Namen "Philosophie" sehr disparate und zu -

meist verschwommene Vorstellungen verbinden. Es muG folglich 

ein vorrangiges Anliegen dieses Faches sein, hier gundѕtzliсhе 

Klarheit und Ргzision in dim sinne anzustreben, daіЭ der wissen -

schaftliche Charakter von Philosophie in seinem ganzen Umfang 

sichtbar gemacht wird: ihre besondere seh-und Denkweise, ihre 

Methoden, ihre besondere Begrifflichkeit und die ihr in einer 

spezifischen Weise eigenen Gegenstandsbereiche. Von daher wсhѕt 

dieser Einfcihrungsphase noch eine motivierende Funktion hinsicht -

lich der weiteren Kurswahl zu, indem sie zugleich im Ansatz die 

Thematik dessen aufweist, was den schUler im Fortgang des Philo -

sophieunterrichts erwartet. 

Durch die so begrUndete Einftihrungsphase wird dim Ѕсhё1ег auch 

ciii weitere Kurawahl erleichtern. 

Die Einfiihrungsphase sollte mdglichst zweigleisig erfolgen: 

einmal im Nachvollzug fachspezifischer Texte zur Ursprungsfrage 

von Philosophie, zum anderen aber auch in der Weckung eines sich 

an Alltagserfahrungen u13егпdеn Ргоblеmbеwuіэtѕеіnѕ und damit in 

der Anleitung und HinfUhrung der ЅсhUlег zu eigenen Versuchen 

1.. 
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in einem methodisch korrekten Philosophieren. Eine derartige 

EinfUhrung sollte in der Regel so umfassend konzipiert sein, 

dаІЭ sie das erste Halbjahr ausfiilit. sollte die Eingangsphase 

im Einzelfall eine andere Thematisierung erfahren, so ist in 

jedem Falle sicherzustellen, daІЭ die nachstehenden Lernziele 

im Kern erreicht werden. 

Lernziele 

Dir schUler soll 

- begreifen, dаІЭ Philosophieren in einer aus entschiedener 

Reflexion entspringenden Einstellung zu den Dingen besteht, 

nicht erst auf dem Wege Uber spezielle Vorkenntnisse zug.ng -

lich ist, sondern in einer unmittelbaren Auseinandersetzung 

mit den Gegebenheiten des persbnlichen oder schulischen Er -

fahrungsbereiches erfolgen kann; 

- erkennen, daіЭ Philosophieren nur dir Ausdruck einer besonde -

ren Art des Weiterfragens ist, das den im Lebensvollzug hin -

genommenen ЅеІbѕtvегѕtndlісhКеitеn die herkbrnmliche Aner -

kennung versagt, dadurch eine vermeintliche Vertrautheit mit 

der Welt zerstbrt und ѕсhlјеІэliсh die Mbglichkeit freigibt zu 

bеwuТ3tегег Einsicht und zu einem VerstEndnis aus Prinzipien; 

- begreifen lernen, daІЭ sich die eigene TUtigkeit des Philoso -

phierens, wenn anders sie nicht in unverbindlicher мutmaІ3uпg 

enden soll, an wesentlichen Texten der Philosophie orientie -

ren muD; 

- Klarheit gewinnen Uber den stringenten Charakter des philoso -

phischen Denkens, indem er erste Einblicke erlangt in dessen 

besonderes МеthodеnbеwыІэtѕеіn sowie die spezielle Begriff -

lichkeit handhaben lernt, wie sie sich im Umgang mit philo -

sophischen Problemen herausgebildet hat; 
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- Kenntnis erhalten von den geschichtlichen UrsprUngen dir 

Philosophie, diese in ihrer weiterreichenden Wirkung und 

insbesondere in ihrer GUltigkeit fUr die eigene Gegenwart 

erfassen lernen. 

Lerninhalte 

- Die philosophische Grundeinstellung 

FUr eine einfUhrende Unterrichtseinheit bietet sich an, den 

Begriff "Philosophie" so weit zu klKren, daG eine propk -

deutische Angabe Uber die wesentlichen Aufgaben, Ziele, 

Methoden und Fragestellungen dieses Faches mbglich wird. 

Dazu ist eine Abgrenzung gegenUber anderen UnterrichtsfKchern 

bzw. Wissenschaften erforderlich. Als philosophische Grund -

einstellung sollte die Haltung eines methodischen Fragens nach 

Prinzipien herausgearbeitet werden. 

- Der Vollzug des Philosophierens in seiner begrifflichen 
Ѕtгuktuг 

Das Philosophieren bedarf leitender Begriffe, die durch eine 

charakteristische Auswahl eingefUhrt werden kbnnen, um zu -

gleich philosophische Fragerichtungen anzudeuten. Diese Be -

griffe bezeichnen z.B. die Motivation philosophischen Fra -

gens, den Vollzug philosophischer Argumentation und ѕсhliеіэliсh 

sachverhalte bzw. Gegenstandsbereiche, denen sich die Philo -

sophie zuwendet. 

- Unterschiedliche Ansktze des Philosophierens 

Die Frage, wie es tiberhaupt zum Philosophieren kommt, ыІзt 

sich durch typische AnsKtze aus dem Bereich der geschicht -

lichen Uberlieferung beantworten. Es rUssen allerdings nicht 

unbedingt die "Ersten" Philosophen (Vorsokratiker) sein, die 

Beispiele geben. Jeder philosophische Ansatz geht auf einen 

eigenen Beweggrund zurUck, der ihn hervortreibt und in seiner 

lichtungnahme bestimmt (z.B. Ѕ0Кгаtеѕ/Рlatіп, Descartes).
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2.2 

- 

Anthropologie 

Vorbemerkung 

Dir Mensch ist offenbar dadurch gekennzeichnet, dalэ er sich 

selbst zum Problem werden kann. Deswegen І2t sich nicht von 

einem Wesen des Menschen uпаbhпgіg von seinem jeweiligen 

ЅеІbѕtvегѕtndniѕ sprechen. Den traditionellen "Wesensbestim -

mungen" stehen heute Erfahrungen von der Vielfalt menschlicher 

Lebensformen und selbstdarstellungen gegenilber ' die das Bild 

des Menschen fUr die philosophische Betrachtung vielschichtig 

machen und fast zегfІиеІэеп lassen. Dennoch kann eine philoso -

phische Anthropologie wertvolle Hilfe zur kritischen Reflexion 

Ober das Menschliche am Menschen leisten und damit dem Ѕсh01ег 

eine Orientierung auch in Fragen seiner eigenen Existenz er -

іќ5g1јсhеn. Insofern dient die philosophische Anthropologie in 

besonderer Weise dem Ѕеlbѕtvегstndnіs des sch011r5. , 

Lernziele 

Der 5chUler soll 

- die Frage nach dem Menschlichen am Menschen als eine Mbglich -

kitt zur eigenen "Existenzerhellung" verstehen lernen, 

- Einblick in die Vielfalt mbglicher Aspekte und Апstzе der 

philosophischen Anthropologie gewinnen, 

- vor der Verabsolutierung eines einzigen Menschenbildes gewarnt 

werden, 

sehen, daB die Frage nach dem Menschen nicht isoliert gestellt 

werden kann, sondern stets einen Bezugsrahmen erfordert (z.B. 

der Mensch als biologisches Wesen, als Gegenstand einer Wissen -

schaft, als theoretisches Problem usw.), 
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- erkennen, daD zur Existenz des Menschen ein Umfeld von 

Existenzbedingungen gehbrt (z.B. geschichtliche, gesell -

schaftliche, bkonomische, technische), 

- Grundbegriffe der philosophischen Anthropologie in ihrem 

jeweiligen Kontext richtig verstehen und anwenden lernen, 

- aus der BeschKftigung mit philosophischer Anthropologie 

ein distanziertes VerhEitnis zu sich selbst gewinnen und 

lernen, persbnliche Probleme zu objektivieren bzw. rational 

zu bewKltigen. . 

Lerninhalte 

- Geschichtlich tradierte Menschenbilder 

Philosophische Anthropologie lEBt sich nicht ohne Kenntnis . 

geschichtlich Uberlieferter Menschenbilder betreiben. Diese 

Bilder kbnnen aus historischen Epochen genommen werden; sie 

kbnnen sich aber auch - in einem allgemeineren ЅјІnі - an 

sog. "Wesenstheorien" orientieren, и denen versucht wurde, 

konstitutive Eigenarten der menschlichen Natur zu definieren 

(Z.B. der Mensch als 'animal rationale"). Ѕ01сhе Theorien 

sollten и ihrer historischen Bedingtheit gesehen und nicht 

kritiklos Ubernommen wёгdеп. 

- Systematische AnthropQlogie 

Vom Menschen reden kann man nicht, ohne Fragestellungen und 

Ergebnisse der relevanten Fachwissenschaften einzubeziehen. 

Dazu gehbrt einmal die Biologie, die den Menschen im Zusam -

menhang mit der gesamten belebten Natur und ihrer Evolution 

sieht; zweitens gehdren dazu Wissenschaften, die von der 

selbsterfahrung des Menschen ausgehen (Z.B. Psychologie). 

Die im engeren sinne philosophische Anthropologie legt auch 

eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen der Existenz -

philosophie nahe. 
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- Der Mensch und seine Wilt 

Menschliches Dasein ist nicht ohne die Wilt zu verstehen, dii 

es sich silber schafft; insofern gehbren die durch den Begriff 

dir "Kultur" bezeichneten geschichtlichen VergegenstKndli -

chungen menschlicher тtigkеіt in den lahmen der Anthropologie 

(Geschichts- und Kulturphilosophie). Hier lassen sich die ver -

schiedenen Bereiche des Kulturellen in bezug auf ihre konsti -

tutiven Elemente betrachten (Z.B. Kunst, Religion, Gesellschafts -

formen, Moral). Auch eine Diskussion des Problems "Technik" 

gehbrt in diesen Rahmen. 

2.3 Ethik/lechtsphilosOPhie 

Vorbemerkung 

Dieser Lernbereich findet bei den Ѕсht11егn besonderes Interesse, 

da es hier um sie unmittelbar betreffende Probleme des prakti -

schen Lebens geht, um die Fragen 'егапtwогtbaгеn Verhaltens und 

Handelns im gesellschaftlichen und persbnlichen Bereich. 

Die Vielfalt der Aspekte nbtigt den Lehrer bei der Planung und 

Durchfiihrung eines Kurses mit dieser Thematik, schwerpunkte zu 

setzen und sich fUr eines der beiden Gebiete zu entscheiden. Bei 

der Auswahl und Behandlung der Themen und Texte ist die Gefahr 

dogmatischer Indoktrination einerseits und wertneutraler Gleich -

gUltigkeit andererseits gleichermalen zu meiden. 

Ein Kurs aus diesen Lernbereich sollte sich auf wesentliche 

Positionen in Geschichte und Gegenwart konzentrieren, die geeig -

net sind, besondere Problemi zu erkennen und mit kritischem 

Engagement zu reflektieren. 

Lernziele 

Der Bchii11r soll 

- Grundbegriffe und Denkansktze philosophischer Ethik/der 

RechtsphilosOPhii kennenlernen, 
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verstehen, dаfЭ dir Mensch ein handelndes Wesen ist und 

daB verantwortliches Handeln Freiheit voraussetzt (anthro -

pologische Grundlegung), 

- Motivationen des Handelns und МоtіvatиоnѕКгftе bzw. -kon -

flikte mit ihren Konsequenzen Uberdenken, 

- die Kategorie der Entscheidung/Wahl als konstruktiv fUr 

verantwortliches Handeln erkennen, 

die Notwendigkeit und Problematik der Frage nach Normen und 

Kriterien fйr "richtiges" Handeln erkennen, 

- geschichtlich bedeutsame ethische/rechtsphilosophische 

Аnѕtzе/Роѕitиоnеn kennenlernen und in Auseinandersetzung 

mit exemplarischen Texten reflektieren, 

- die formalen Strukturen des praktischen und wertenden 

Denkens/des Rechtsdenkens erfassen, 

- Relationen und Implikationen ethischen Argumentierens und 

Handelns kennenlernen: die АbhngigКеіt vom Ѕеlbstvегѕtkпd -

nis des Menschen, von der geschichtlichen bzw. individuellen 

Situation, von sozio-kulturellen Bedingungen, 

- ethische/rechtliche Konflikte und Grenzfragen der Gegenwart 

erkennen und Mbglichkeiten zu ihrer Lbsung diskutieren kbn -

nen. 

Lerninhalte (Ethik) 

- Allgemeine Grundlegung 

Der Bereich des Ethischen bedarf einer besonderen begriff -

lichen Abgrenzung: Fragen dir Handlungsorientierung haben 

einen anderen Charakter als Fragen der Tatsachenfeststellung. 

So kommt es zunсhѕt darauf an, geeignete AnsMtze des auf 

Ethik gerichteten Philosophierens zu finden (Z.B. persbn -

lichkeitsbezogene oder Uberindividuelle) und die dabei sich 

bietenden Mbglichkeiten zu vergleichen.
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- Deterrninismus - Inditerminismus 

Alles sollen setzt ein Kbnnen voraus. Insofern muG gеКІгt 

werden, wo der Freiraum ethischen Handelns zu suchen und 

wie er gegen determinierende Zwknge abzugrenzen ist. 

- Begrundung von Normen 

sollen bezieht sich auf die Geltung von Normen. Was in 

diesem sinne Normen sein kbnnen und woher sie ihre Geltung 

beziehen, ist ein entscheidender Bereich ethischen Fragens. 

- Ethisches Handeln bezieht seine besondere Charakteristik 

aus Entscheidungen, die in Konfliktfkllen notwendig werden. 

Entsprechende Ѕіtыatиоnеп zu analysieren kann die Frage -

stellungen der Ethik veranschaulichen (auch in dir Diskus -

sion literarischer Buster). 

- Ethische Positionen (richtungweisinde Ansktze) 

Im Bereich des Ethischen machen sich historisch Uberliefer -

te Anschauungen in besonders deutlicher Wiise bemerkbar, in -

sofern ist es ratsam, geschichtlich bedeutsame Ethik-Theorien 

zu behandeln. 

- Typen der Ethik (in Auswahl) 

Ebenso kann man ethische Modelle auf ihre struktureigentUm -

lichkeiten hin vergleichen und gegeneinander abwkgen. 

- Methodenfragen der Ethik 

Ѕсh1је11јсh muG eine wissenschaftlich betriebene Ethik sich 

Rechenschaft Uber ihre Methodin geben. Hier werden vor allem 

Fragen nach der Begriindung und nach den Zielsetzungen ethi -

scher Positionen bedeutsam.
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Lerninhalte (Rechtsphilosophie) 

Begriff und Geltung des Rechts 

Uber das zur Ethik Gesagte hinaus ist es fUr eine Behand -

lung der Rechtsphilosophie erforderlich ' den Begriff des 

Rechts zu bestimmen, in seinen mbglichen Akzentuierungen 

vorzustellen und von dem der "Gerechtigkeit" zu unterschei -

den. Begriff und Geltung des Rechts ergeben sich wesentlich 

aus der Kikrung ihres Verhkltnisses zur Gerechtigkeit. 

АuІ3егdеm muG deutlich gemacht werden ' wie Rechtssysteme 

ihre Normen begrunden (Z.B. naturrechtlich-dezisionistisch). 

- Rechtsphilosophische Modelle 

Rechtsphilosophie wird im allgemeinen nicht ohne histori -

sche RhсКьliсКе auf die geschichtliche Entwicklung von 

Rechtspositionen mbglich sein. 

- Relationen des Rechts 

Das Recht ist kein isolierter Begriff. Er bezieht sich 

stets auf Individuen, die Rechte beanspruchen, und auf 

Instanzen ' die Recht durchzusetzen versuchen. Dii sich 

hier ergebenden Auffassungen bieten in besonderem MaGe 

Gelegenheit zu philosophischer Reflexion Uber die Zu -

sammenhknge von Recht, Moral und Macht. 

- Rechtsgeltung und Durchsetzung von Recht 

Jede konkret ausgeUbte Rechtspraxis hat ihre inneren und 

цІ3егеn Voraussetzungen ' die in einer Diskussion Uber 

Herkunft und Ziele der jeweils geltenden Rechtsauffassung 

veranschaulicht werden kUnnen. 

t 
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2.4 Erkenntnistheorie 

Vorbemerkung 

Die Erkenntnistheorie hat fйr das Philosophieren eine grund -

ѕtz1јсhі Bedeutung. Ihre Fragestellungen wirken sich in alle 

Richtungen aus, sowohl innerhalb der Philosophie als auch 

innerhalb der einzelnen Fachwissenschaften. sie kann als selb -

stndigег Bereich behandelt werden, ІЭt sich aber auch mit 

Bereichen wie Anthropologie, Wissenschaftstheorie, Religions -

philosophie usw. verkntipfen. 

Lernziele 

Der schUler soll 

- die Frage nach Wahrheit und Erkenntnis als neutrales philo -

sophisches Anliegen erfahren, 

- die Notwendigkeit einer Erkenntnistheorie einsehen, 

- Einblicke in erkenntnistheoretische Probleme und Zusammen -

hngе gewinnen-, 

- schwierigkeiten der Tatsachenfeststellung und dir darauf 

bauenden Wirklichkeitsbeschreibung begreifen lernen, 

- lernen, dаіЭ Erkenntnis ein bestimmtes Erkenntnisvermbgen 

voraussetzt, dessen Formen und Eigenarten zugleich immer 

auch der Erkenntnis Grenzen setzen, 

- die Bedeutung erkenntnistheoretischer Reflexionen fйr ein -

zelne Wissenschaften wie fйr auіэегwissепsсhаftlісhе Lebens -

bereiche аbsсћtzеn lernen, 

- einsehen, daB die Frage nach der Wahrheit sich nicht durch 

eine einzige Antwort klгеп lEBt, sondern ein in sich viel -

schichtiges Problem darstellt. 
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Lerninhalte 

- Die Erkenntnis in bezug auf ihr Objekt 

Eine Behandlung erkenntnistheoretischer Fragen kann von 

dem ausgehen, was die Erkenntnis aыТ3егѕubјеКtivег Wirk -

lichkeiten betrifft (sog. "reale AuDenwelt"). Dazu gehb -

ren vor allem die sinnesleistungen, ihre ibglichkeiten, 

Formen und Grenzen. Die Beziehung zwischen erkennender 

subjekt und erkanntem Objekt iROt sich verschieden inter -

pretieren, indem man an historische Positionen ankntipft 

(Empirismus, Rationalismus); fUr die heutige Diskussion 

erkenntnistheoretischer Fragen dUrfte die Verwendung des 

iodellbegriffs charakteristisch sein (Erkenntnis als Mo -

dellbildung). Dabei spielen fachwissenschaftliche Aspekte 

eine besondere Rolle (Physik, Biologie, Kybernetik). 

- Erkenntnis im subjektiven Vollzug 

Erkenntnistheoretische Fragen lassen sich von den struktu -

ren des erkennenden subjekts her еtчa im sinne Kants ent -

wickeln. Dartiber hinaus kbnnen Probleme des Ich-BewuBtseins, 

des Zеitbеwuf3tsеіnѕ usw. im Vordergrund stehen. Das Ich -

BеwuТ3tsеin sollte allerdings nicht als isolierter Bezugs -

punkt erscheinen; seine Beziehung zum Du, zur Welt dir ande -

ren, ist ebenfalls ein erkenntnistheoretisches Problem. 

Folgt man einem solchen Ansatz, so fihrt er in den Kreis her -

meneutischer und kommunikationstheoretischer Fragestellungen 

bis hin zur Rolle intersubjektiver Handlungspraxis fUr den 

ErkenntnisprozeB (Gadamer, Habermas). 

- Erkenntnis und Wahrheit 

Erkenntnis lKBt sich als strukturelement im gesamten Daseins -

prizeD sehen und aus tibergeordneten Gesichtspunkten beurtei -

len, z.B. biologisch als Anpassungsleistung. Dadurch wird 

4
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Charakter genommen; ute so dringen-

der ergibt sich dann die Frage nach dem Wahrheitsgehalt des 

jeweils Erkannten. Das Problem dir Wahrheit ist somit das 

zentrale Problem aller Erkenntnistheorie, wenngleich der Wahr -

heitsbegriff sich nach sehr verschiedenen Ѕеitеn hin interpre -

tieren lТ3t (z.B. Biologische Wahrheit, Tatsachenwahrheit, 

Wahrheit im dialektischen PrizeD). 

2.5 Logik 

Vorbemerkung 

Ѕі wichtig die Logik auch fDr ein systematisches Philosophieren 

sein mag, ihre stellung darf doch nicht so mi]3vегstandеп werden, 

als sei sie unabdingbare Voraussetzung des Philosophieunterrichts. 

Es gibt genUgend historische Beispiele fUr bedeutsame philoso -

phische EntwUrfe, die ohne vorangegangene "logische Exerzitien" 

auskamen. Andererseits ist fUr das Vегѕtndniѕ dir modernen Er -

kenntnis- und Wissenschaftstheorie eine logische Vorbereitung 

unегlвliсh. Nur sollte sie im allgemeinen nicht Thema eines 

sеlbstndigеn Kurses werden; sinnvoller ist es, sie in weiter -

flhrende ZusапшtеnhLtngе. einzuordnen, z. B. sprachphilosophischen 

oder wissenschaftstheoretischen Betrachtungen zu koordinieren. 

Lernziele 

Der schUler sill 

- erkennen, welchen Ѕtеllеnwегt die Logik im Ganzen der Philo -

sophie besitzt und worin ihre Leistungen liegen, 

- Einblick in die Bedeutung dir Logik fUr andere Wissenschaften 

gewinnen, z.B. fUr die Mathematik oder fйr die Naturwissen -

schaften, 

grundlegende Begriffe und Methoden der Logik kennenlernen, 

Г)



- die ersten schritte beim Aufbau eines formalen Kaikils 

nachvollziehen kbnnen, 

- Begriffsbildungen und Definitionen Uben, 

- die Fahigkeit gewinnen, einfache logische schlUsse zu 

bilden und ihre Korrektheit zu Ubirprtif en. 

Lerninhalte 

- Klassische Logik (aristotelische syllogistik) 

Begriff und Aufgabe der Logik lassen sich am ehesten durch 

die Darstellung dir sog. "klassischen Logik" entwickeln. 

Dabei geht es zunKchst um die Abstraktionsieistuflgefl, die 

zur Bildung von Begriffen fUhren (Arten von Definitionen), 

sodann um die VerknUpfung von Begriffen in logischen ЅсhІUѕ -

sen. Querverbindungen zur mathematischen Mengenlehre sind 

mbglich. 

- Kalkblorientierte Logik (Aussagen- und PrKdikatenlogik) 

Einen anderen Ansatz bietet dii moderne Logik, die sich vor 

ailem mit der VerknUpfung von Aussagen beschkftigt (Aussagen -

logik), die aber auch die Verwendung von Prkdikatefl innerhalb 

solcher Aussagen untersucht (РгdiКtеniоgіК). Auch hier sind 

Querverbindungen zur Mathematik mbglich. 

- Erweiterung und Anwendung der logischen Thematik 

Die verschiedenen logischen Verfahren fUhren im allgemeinen 

zum Aufbau von Kalkblen (Axiomensysteme, die widerspruchs -

frei, voiistKndig und aus voneinander unabhngіgеn Axiomen 

gebildet sein sollen). Die damit verbundenen Probleme (Z.B. 

Objektsprache, Metasprache) fUhren zu interessanten Perspek -

tiven axiomatischer Theorien und rUnden in die Philosophie 

der Mathematik. 
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2.6 sprachphilosophie 

Vorbemerkung 

Die sprachphilosophie hat sich in neuerer Zeit einen bedeut -

samen Platz im Ganzen der Philosophie erobert. WКгеnd es ihr 

in ihren AnfRngen (z.B. bei Herder und Humboldt) darum ging, 

das Wesen der Ѕpгасhе herauszuarbeite,n, ist die moderni Ѕpгaсh -

philosophie vor allem analytisch eingestellt und versucht zu 

zeigen, in welcher Weise sprachliche strukturen unser Denken 

bestimmen. Die sprachphilosophie wird so zu einem Instrument 

kritischer Reflexion. 

Im Unterricht lkІ3t sie sich unmittelbar der Logik, in weiterem 

Sinne der Erkenntnistheorie und der Wissenschaftstheorii zuord -

nen. Diese Zuordnung ist nicht zwingend. Man kann auch von 

einer Kombination mit der philosophischen Anthropologie aus -

gehen. 

Lernziele 

Der schiller ' soll 

- erkennen, daB uns die Welt durch die Ѕргaсhе erschlossen wird, 

- die Zusammеnhngе zwischen Denken und sprechen und die spra -

che als Grundbedingung menschlichen Daseins kennenlernen, 

- die Notwendigkeit sprachkritischer Reflexionen begreifen, 

- einen Einblick iri die wichtigsten sprachphilosophischen 

Denkansktze und Theorien erhalten, 

- die sprache in ihrer gesellschaftlichen und geschichtlichen 

Verflochtenheit sehen lernen, 

- die sprache in ihrer Vielseitigkeit erfahren: als Mittel 

ailtkglicher Verstkndigung, als dichterische Ausdrucks -

form, als Wissenschaftsinstrument usw. , wobei deutlich 

werden soll, daB die Mannigfaltigkeit sprachlicher Mbglich -

keiten nichts Festes, sondern in sich dynamisch ist, 
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'b - die Zusammenhtnge zwischen sprachphilosophie und Linguistik 

einerseits, ЅргасћрhиІоѕорhие und Literatur- bzw. Dichtungs -

theorie andererseits kennenlernen, 

- die sprachphilosophie in ihrer Bedeutung fUr erkenntnistheo -

retische und wissenschaftstheoretische Probleme verstehen. 

Lerninhalte 

- sprache als Zeichensystem 

Ein Zugang zur sprachphilosophie kann tiber die Zeichenthei -

rie (semiotik) gefunden werden. In ihr geht es um die Kik -

rung dir Zusammenhknge, die zwischen ZeIchen, ihrer Bedeu -

tung und ihren Bezugsgegenstknden bestehen, solche Zusammen -

hknge lassen sich zu strukturalistischen sprachtheorien 

ausbauen. 

- sprachstrukturen und sprachebenen 

Durch die Gegenhberstellung von Umgangssprachin und wissen -

schaftlichen Fachsprachen kann man auf die Unterscheidung 

verschiedener sprachebenen kommen. Die Vielfalt sprachlicher 

kuBerungs- und Darstellungsformen zeigt, daD Sprache sehr 

verschiedene Funktionen hat; deren Klkrung und kritische 

Durchleuchtung erfolgt in der sog. Analytischen Philosophie. 

Diese moderne philosophische Arbeitsrichtung erfkhrt wesent -

liche Ergknzungen, sofern man verschiedene Sprachwelten ver -

gleicht (z.B. indoeuropkische und ostasiatische); Ergebnis 

kann die Formulierung eines sprachlichen 'Relativitktsprin -

zips" sein (Whorf). Andererseits drkngen sich Fragen nach dem 

Ursprung und nach den prinzipiellen ibglichkeiten von spra -

che auf sowie nach dem Zusammenhang zwischen sprechen und 

Denken. 



- sprache als Grundform menschlicher Kommunikation 

Sprache sollte nicht isoliert betrachtet werden. Es ist sinn -

voll ' sie in geschichtliche und gesellschaftliche Beztige 

einzuordnen; dabei lkOt sich zeigen, daB sie mehr ist als 

ein bloties Vегѕtndіgungѕmіttеl. Ihre Bedeutung fUr Dichtung, 

Mythos, Religion und magische Kultformen reicht Ober die 

reine Informationsvermittlung hinaus und gibt ihr eine zen -

trale stellung im Ganzen menschlichen Daseins. 

2.7 Wissenschaftstheirie 

Vorbemerkung 

In einem durch Wissenschaftlichkeit gekennzeichneten Zeitalter 

gehbrt Wissenschaftstheorie zu den vorrangigen Arbeitsbereichen 

der Philosophie. Indem sie priift, was die Einzelwissenschaften 

eigentlich tun, worin ihre jeweilige 'Wissenschaftlichkeit' 

liegt ' reflektiert die Wissenschaftstheorie Methoden und For -

schungseinrichtungen im Rahmen eines sokratisch-analysierenden 

Fragens, das zugleich interdisziplinkr und kritisch ist. FUr 

den Philosophieunterricht in der schule kann die Wissenschafts -

theorie dem Schti1er eine Orientierungshilfe beim Zurechtfinden 

im weiten und oft zersplitterten Feld der Fachdisziplinen bie -

ten. Ѕје tritt dabei nicht als selbstMndige "Lehre" auf, sondern 

als Form permanenter Denkkontrolle ' die sich nicht zuletzt gegen 

blinde Wissenschaftsglkubigkeit richtet und darauf fUhrt ' wissen -

schaftliches Denken in dir ihm eigenen Geschichtlichkeit zu 

verstehen. 

FUr den Unterricht ist es zweckmkBig ' Wissenschaftstheorii in 

bezug auf die den sch01ern bekannten Einzelwissenschaften zu 

entwickeln, wobei man als vorikufiges (!) Einteilungsschema 

die GegenUberstellung von Natur- und Geisteswissenschaften ver -

wenden kann. 

( 



Lernziele 

Dir Ѕсћ01ег soll 

- wesentliche und allgemeine МегКѓпаlі wissenschaftlichen Den -

kens erfassen, 

- Grundprobleme wissenschaftstheoretischer Betrachtungsweise 

kennenlernen, 

- die konstruktive Bedeutung von Methoden kennenlernen, 

- Einblick in die Beziehung zwischen Theorie und Praxis bzw. 

Theorie und Erfahrung erhalten, 

- zur Reflexion fundamentaler Wissenschaftsbegriffe, wie Er -

fahrung, Gesetz, Кaыsalіt.t, ErklRren, Verstehen angeleitet 

werden, 

- Einsicht in die Geschichtlichkeit von Wissenschaft gewinnen, 

- die Geltungsprobleme wissenschaftlicher Ѕtzе kennenlernen, 

- Wissenschaft als intersubjektive Erkenntnisweise verstehen, 

- anti- und pseudowissenschaftliche Haltungen erkennen und von 

auBerwissenschaftlichen unterscheiden lernen, 

- die Unmbglichkeit einer wissenschaftlichen Totalerkenntnis 

einsehen lernen bzw. vor kritikloser WissenschaftsglRubig -

kut gewarnt werden. 

Lerninhalte 

- Wissenschaftstheorie in naturwissenschaftlicher Orientierung 

Die Wissenschaftstheorie als moderne Arbeitsrichtung der 

Philosophie hat ihre stRrksten Anregungen durch die Pro -

bleme erhalten, die sich innerhalb der heutigen Natur -

wissenschaft ergeben. Hier tauchen kritische Fragen nach 

dem Ursprung wissenschaftlicher Begriffsbildungen, nach 

der empirischen Basis, nach dir Geltungsweise und Reich -

weite von Naturgesetzen auf. Ferner werden die fIr Hypo-



thеѕеn- und Modelibildungen charakteristischen Voraus -

setzungen untersucht. 

- Wissenschaftstheorie in geisteswissenschaftlicher Orientierung 

Erst in zweiter Linie hat die Wissenschaftstheorie sich auch 

den sog. Geisteswissenschaften zugewandt. Es geht dabei um 

die Frage, wie weit diese Wissenschaften eine eigene, nur 

in ihnen anwendbare Methode besitzen (die "Hermeneutik"), oder 

ob sie letztlich den gleichen logischen ЅtгuКtuгеn gehorchen 

wiе die Naturwissenschaften. 

- Wissenschaftsdynamik und -kritik 

Wissenschaftstheorie bleibt eine abstrakte Form kritischer 

Uberlegungen, solange sie nicht auch die Wissenschaftsgeschich -

te einbezieht. Hier haben sich bis heute zahlreiche Betrach -

tungsweisen entwickelt, die zwar miteinander konkurrieren, 

aber insgesamt deutlich machen, daB Wissenschaft in einem 

historischen Ргіzёв steht, der ihre Geltung relativieren kann 

und den Vergleich mit auBerwissenschaftlichen Formen dir Le -

bensbewkltigung herausfordert. 

2.8 Metaphysik 

Vorbemerkungen r 

Unberiihrt von aller Kritik, die seit Kant bis heute gegen Meta -

physik vorgebracht wird, bleibt zuпсhѕt einmal die zentrale 

Rolle, die Metaphysik seit den Anfkngen bis in die klassische 

Zeit hinein gespielt hat, so daB Philosophie als solche - nicht 

etwa nur Philosophiegeschichte - in ihrem Wesen schwerlich ver -

standen werden kann, wenn die sie allererst erfUllende Ziel -

setzung in der Metaphysik ausgeklammert wird. Belbst aus dem Vor -

wurf, Metaphysik sei im Grunde "Begriffsdichtung", leitet sich 

eine gewichtige pKdagogische Motivation fUr eine Beschkftigung 
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mit ihr her: die bedeutenden metaphysischen Systeme zeichnen 

sich durch ihre ѕtћеtiѕсhе und logische Komponente aus, ver -

mbgen dadurch das Gernit und den Verstand des scht11ers in einer 

spezifischen Weise anzusprechen und geben vor allem auch in 

einer kritischen Auseinandersetzung mit ihnen АnlаТЭ zur schu -

lung eines argumentativen Scharfsinns. Dariber hinaus aber 

artikuliert sich in der Problemstellung "Metaphysik' ein 

grundlegendes und gerade heute wieder deutlich bekundetes 

BedUrfnis insbesondere des jungen Menschen, Antworten auf 

letzte Sinnfragen zu finden: der Metaphysik wKchst in die -

ser Hinsicht eine geradezu paradigmatische Bedeutung zu, in -

sofern sie einmal Richtung und Mbglichkeiten derartiger Ant -

worten anhand geschichtlich vollzogener Weltdeutungen vor -

zeichnen und gleichzeitig die damit auftretende Gefahr doktri -

nKrer Einseitigkeit bewuOt machen kann. Mit der tiefgehenden 

Verwurzelung von Metaphysik im Ganzen der Philosophie hKngt 

schlieBlich zusammen, daB erst ein zureichendes Verstkndnis 

ihrer Thematik den Blick daftir freizugeben vermag, in welchem 

Grade fUr unser praktisches und theoretisches Handeln jeweils 

Metaphysisehes mitbestimmend ist. 

Lernziele 

Der SchUler soll 

- mit den fUr metaphysisches Denken charakteristischen Problem -

stellungen und Begriffsbildungen vertraut werden, 

- das metaphysische Fragen als eine ursprungliche Form mensch -

lichen Erkenntnisstrebens begreifen lernen und an ausgewkhl -

ten Beispielen die groBe Bedeutung erfassen, die eine meta -

physische Komponente bei Entscheidungen in praktischen Lebens -

fragen wie auch im Bereich wissenschaftlicher BegrUndungszu -

sammenhEnge besitzt, 



- Einsicht gewinnen in den grundlegenden Aufbau reprksentativer 

metaphysischer Systeme, zu einer kritischen Auseinandersetzung 

mit deren zentralen Aussagen befkhigt werden und diese sowohl 

in ihrer historischen Bedingtheit wie auch als mbgliche Ant -

worten auf Probleme der eigenen Gegenwart erfassen lernen, 

- den unaufhebbaren Widerspruch verstehen, dir zwischen dem meta -

physischen Verlangen des Menschen und dir Mbglichkeit seiner 

Erfullung mit wissenschaftlichen Mitteln besteht. 

Lerninhalte 

- Hinfdhrung zur Metaphysik 

Die Metaphysik kann als eine Fragerichtung еіngеfйhгt werden, 

in der es um "letzte Dinge" geht, oder als вerUhen, hinter 

dem kuІ3егеn Anschein auf das zu stoBen, was die Dinge "eigent -

lich" bzw. ihrem Wesen nach sind. Dabei werden Grundbegriffe 

sehr allgemeinen Inhalts herausgearbeitet werden rUssen, z.B. 

"sein" und "Werden", mit denen sich die metaphysischen Wesens -

fragen behandeln lassen. 

- Ausgewkhlte EntwUrfe der Metaphysik in ihrem geschichtlichen 
Zusammenhang und in ihrem Anspruch auf zeitlose GUltigkeit 

Die Metaphysik interpretiert sich selbst wie kaum eine andere 

Fragerichtung der Philosophie durch ihre Geschichte. In ihren 

systementwUrfen wird sinnfkll.ig, daІЭ das metaphysische Denken 

aus einem dialogischen Prinzip lebt; die einzelnen metaphysi -

schen Grundpositionen (z.B. Vorsokratiker, Platon, Aristoteles, 

Descartes, Leibniz) ergeben sich dabei als stufen in einem fort -

laufenden Gesprkch Uber die Prinzipien alles Ѕеіns, nicht nur 

als Privatmeinung einzelner Denker. 

- Metaphysik in der Gegenrede antimetaphysischer Positionen 

Was die Metaphysik anstrebt, wird besonders deutlich durch die 

Kritik hervorgehoben, die sich- gegen sie wendet. Diese Kritik 

kann als ein selbstreinigungsprozeB verstanden werden. Sie 
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vermag zwar die Metaphysik nicht zu beseitigen, kann aber 

deren ЅсhwaсhѕtіlІеn kennzeichnen und weiterfUhrende Fragen 

initiieren. AuBerden enthklt Kritik an den EntwUrfen dir 

Metaphysik ihrerseits metaphysische Voraussetzungen. 

- Metaphysische Elemente и den Wissenschaften 

Auch die empirisch-rationalen Wissenschaften sind von meta -

physischen Prgmissen nicht frei und kbnnen ihrerseits neues 

metaphysisches Fragen in Bewegung bringen, Verfolgt man 

derartige Beruhrungspunkte zwischen Fachwissenschaf ten und 

Metaphysik, so lassen sich wesentliche Aspekte fUr das Ver -

stkndnis von Wissenschaft Uberhaupt gewinnen. 

2.9 Religionsphilosophie 

Vorbemerkungen 

Philosophie und Religion, griechisches Denken und christlicher 

Glaube haben sich in der Gіsсіiсћtе des Abendlandes in mannig -

facher Weise durchdrungen; der Dialog zwischen diesen antithe -

tischen Deutungsmodellen bestimmt die Dialektik des europki -

schen Denkens bis in die Gegenwart: christliche Theologie ist 

ohne das begriffliche und methodische Instrumentarium dir grie -

chischen Philosophie ebensowenig denkbar wie die Entwicklung 

des neuzeitlichen Denkens ohne das universale system der christ -

lichen Theologie. Wie die scholastische Philosophie des Mittel -

alters eine "ancilla theologiae", so ist die Theologie der Neu -

zeit umgekehrt oft von philosophischen Pr&missen bestimmt, wie 

z.B. Вulttвaпns "existentiale Interpretation" durch den funda -

mental-ontologischen Ansatz Heideggers. Philosophie und Theolo -

gie suchen auf verschiedenen Wegen nach Unbedingtem: jene mit 

den Mitteln des autonomen Denkens, diese im Auslegen der Offen -

barungswahrhei t.



Religionsphilosophie im eigentlichen Ѕипnе entstand erst mit 

der Emanzipation des Denkens aus der Vorherrschaft der Theo -

logie. Descartes hat mit seiner NeubegrUndung des ontologi -

schen Gottesbeweises auch den Anfang einer еіgе-nѕtndіgеn 

Religionsphilosophie gesetzt. Ihr zentraler Gegenstand ist 

das Christentum in seinen vielfkltigen Ausprdgungen; die 

аuТ3егсhгіѕtlисhеn Religionen kbnnen und rUssen ars Rande be -

rUcksichtigt werden; die eingehende Beschkftigung mit einer 

oder mehreren der groBen Fremdreligionen gehbrt zum Lern -

bereich "Religion". 

Ziel eines Kurses Uber "Religionsphilosophie" ist es, die ge -

meinsame Geschichte von Philosophie und Theologie als Dialog 

zwischen Denken und Glauben im Horizont des abendlkndischen 

Christentums zu begreifen, Antworten des christlichen Glau -

bens auf zentrale Fragen zu durchdenken und ein tieferes 

geschichtliches Verstehen der philosophischen Theologie wie 

der theologisch sich begreifenden Philosophie (Hegel) zu 

erbffnen. 

Lernziele 

Der ЅсћUlег soll 

- rit Grundbegriffen der Religionsphilosophie vertraut werden, 

- Grundformen des Religidsen kennzeichnen kbnnen, 

- methodische Aspekte der Religionswissenschaft nachzeichnen 

kdnnen, . 

- typische Ansktze der Religionsphilosophie kennenlernen und 

reflektieren, 

- die spannung zwischen Theologie und Philosophie im Christen -

tum als einen РгozеІ3 gegenseitiger Beeinflussung verstehen, 

- an einem besonderen Problem bzw. Problemkreis Tragweite und 

Bedeutung der Religionsphilosophie erfahren. 
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Lerninhalte 

- Begriffsklkrungen 

Die philosophische Betrachtung dir Religion bedarf besonde -

rer Abgrenzungen gegenUber benachbarten Disziplinen (z.B. 

Religionswissenschaft, Theologie). 

- Grundfragen des Religibsen und die Frage nach dem Wesen 
der Religion 

Religionsphilosophie soll nicht abstrakt Uber Religion re -

flеКtiегеn, sondern von dir tatskchlichen Vielfalt in den 

Erscheinungsformen dis Religibsen ausgehen. Grundaufgabe 

bleibt dabei, das Phknomen 'Religion" begrifflich zu ir -

fаѕѕеn. 

- Methodische Ansktze 

Es bedarf eines besonderen меthоdеnbеwuf3tsеіnѕ, in dem ent -

wickelt wird, wie man philosophisch von Religion sprechen 

kann. 

- Typen religionsphilosophischen Denkens 

Gгundѕtz1iсh ist es ratsam, sich an den Positionen zu orien -

tieren, die in dir Geschichte der Religionsphilosophie mit 

besonderer Deutlichkeit aufgetreten sind und daher typische 

Formen religionsphilosophischen Denkens vermitteln kbnnen. 

- Innerhalb der Religionsphilosophie ergeben sich besondere 

Problemkreise, die teils aus der Vielfalt der Religionen, 

teils aus der spannung zwischen Glauben und Denken erwach -

sen. Es kann dabei um die philosophische Reflexion des 

Gottesbegriffs genauso gehen wie um die kritische GegenUber -

stellung von Glaubensbekenntnis, Ideologie und philosophi -

scher Besinnung. 



2.10 ѕthеtјК 

Vorbemerkungen 

КthеtіК als Lernbereich des Philosophieunterrichts steht 

in der Gefahr eines doppelten міfэvегstНndnіsѕеs: Erstens 

kann es scheinen, als werde eine Fortsetzung des Unter -

richts in musischen Fkchern betrieben (Kunst, Musik); 

zweitens wird der Begriff der )sthеtіК bisweilen verengt 

und einseitig im sinne einer "Lehre vom Ѕсhёnеn" aufgefalt. 

(ѕthеtіК ist fUr die Philosophie ein eigenstkndiger Be -

reich des Fragens. sie grenzt sich ab gegen Kunstwissen -

schaft, Kunstgeschichte und Kunstpsychologie; sie versucht 

zu klkren ' welche grundsktzlichen Entscheidungen ' Begriffs -

bildungen und Verstehensweisen derartigen Einzeldiszipinen 

immer schon vorausgehen. In der philosophischen Ksthetik 

wird nicht Ksthetisches beschrieben, geordnet oder inter -

pretiert ' sondern nach dёm Grund dir idglichkeit des Ksthe -

tischen Oberhaupt gefragt ' und diese Frage verbindet sich 

eng mit der anderen ' was Kunst "eigentlich" sei. Vor einer 

voreiligen oder dogmatisch bestimmten Definition muG hier 

gewarnt werden. Kunst ist heute - zumal als "moderne" Kunst 

keine fraglos akzeptierte Wirklichkeitsform; sie kann als 

leeres spiel ' sogar als scharlatanerie erscheinen. Aber 

selbst, wo das Ksthetische problematisch geworden ist,bleibt 

doch ' daG es menschlichem Handeln entspringt und mеnsсhl -

ches Handeln bekundet ' nicht nur im engen Ѕіnnе des - wie 

auch immer verstandenen - "schbnen" ' sondern grundsgtzlich 

als Weise des Gestaltens von etwas "KUnstlichem" in einer 

Welt des lediglich "Naturgegebenen". Philosophische ѕthе -

tik ist daher ohne Bezug auf Anthropologie (der Mensch als 

handelndes bzw. schaffendes Wesen) und Ontologie (die be -

sondere Ѕеinѕwеіsе des )(sthetischen) nicht mdglich, erweist 

sich aber gerade dadurch als eingebunden in das gesamte 

Fragen der Philosophie. 
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Lernziele 

Dir BchUler soll 

- das Рhвоmеn des ѕthеtіѕсhеп als eine das Menschsein mit -

ргgеndе Kraft erfassen, 

- die Eigenstkndigkeit Ksthetischer Begriffsbildung gegen -

tiber ethischer und wissenschaftstheoretischer erkennen, 

annKherungsweise durch GegenUberstellung wie: gut - schbn, 

wahr - schbn, nUtzlich - sсћбп, 

- Bereiche der philosophischen )sthеtіК bestimmen sowie Ur -

sachen, Faktoren und Wirkungen Nsthetischer Erfahrungen 

reflektieren kbnnen, 

- methodische AnsNtze und Grundpositionen philosophischer 

2ѕthеtіk kennenlernen, 

- sich dir Bedeutung Ksthetischer Fragestellungen fUr die 

Gestaltung der persbnlichen und gesellschaftlichen Umwelt 

bewuGt werden. 

Lerninhalte 

- Wege zur Егsсhlіе]3u1g des ѕthіtiѕсhеn 

Ksthetik als Philosophie der Kunst bedarf einer besonderen 

Anngherung an ihren Gegenstand, da "Kunst" aufgehbrt hat, 

ein fraglos verwendbarer Begriff zu sein. Vor allem im mo -

dernen Kunstschaffen sind die klassischen Normen des 2ѕthе -

tischen weitgehend aufgehoben, so daіЭ die Frage, was Kunst 

Uberhaupt sei und wie sie dem Menschen begegne, vorweg dis -

kutiert werden muG. Dabei ist der Bereich des 2ѕthеtiѕсhеn 

gegen andere Bereiche philosophischer Reflexion abzugrenzen 

(gegen das Kognitive, gegen das Ethische); andererseits ist 

zu prUfen, welche Bedeutung das "Ѕсhёпі" im Rahmen von 

Kunsturteilen haben kann. Ѕсh1јеј31iсh ist zu fragen, welchen 

Ѕипn kUnstlerisches Ѕсhaffеn hat, d.h. in welchem MaDe as 

Uђеѓgеoгdnеtе Aufgaben erfUllt Oder sich als Ѕеlbstzwесk 

versteht. 



- Ansktze lind EntwUrfe der 4sthіtіk 

Die verschiedenen Ansktze lassen sich exemplarisch durch 

Interpretation von klassischen Texten aufweisen, wobei 

sich auch typologische МагКиеѓuпgеn ergeben kdnnen, je 

nachdem, wo das schwergewicht einer isthetik liegt: ob 

im Bereich des Sinnlichen, des GеftіhІѕmкІ3іgеn, des Ratio -

nalen usw. Ferner ist aufzuzeigen, an welchen Leitbegriffen 

sich ksthetische Analysenorientieren,bzw. welche Elemente 

von den шaт3gеьІiсhеn Autoren als konstitutiv fUr "Kunst' 

angesehen werden, solche Betrachtungen kOnnen in Fragen 

nach dem ksthetischen Werturteil und seiner Geltung rUnden. 

- Seinsweisen des sthеtiѕсhеп 

Die Beziehung zwischen Kunst und WiгКlсhkеit fUhrt auf 

Probleme einer Ontologie des Xsthetischen. Ѕiе kann von 

verschiedenen Positionen aus angegangen werden: z.B. aus 

der GegenUberstellung von Ѕеип und Ѕсhеin, aus Theorien 

der kUnstlerischen Form oder Information, aus dem Bereich 

anthropologischer Bestimmungen kUnstlerischer Produktivi -

tkt und aus dem Ansatz, der das Ѕсh0n1 als Partner des 

Wahren und des Guten verstehen will. 

2.11 Gesellschafts- und ЅtaatsрhиІоsорhiе 

Vorbemerkungen 

Das philosophische Nachdenken Ober Ѕtгцktuгеn und Prozesse der 

Gesellschafts- und Ѕtaatѕfогmеn ist zwar ein eigenstkndiges, 

aber kein isoliertes Gebiet der Philosophie, sondern eng ver -

flochten mit grundlegenden Positionen der Anthropologie und 

Geschichtsphilosophie. Die Reflexion Ober Bedingungen und 16g -

lichkeiten, Ursachen und Wirkungen der "Gesellschaft" und des 

"Ѕtaatеs" ist ein zentrales Anliegen der Philosophie, darf je -

doch nicht dogmatisiert werden; ihre Aufgabe kann nicht darin 
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bestehen, die komplexe VіеІfІtіgКеіt menschlichen Zusammen -

lebens auf eine soziologie oder Ideologie mehr oder weniger 

verschleierter Tendenz zu reduzieren, sondern darin, in offe -

ner Reflexion und Diskussion gesellschaftlicher strukturen 

ihre genuine philosophische Dimension zur Geltung zu bringen. 

Was fUr diesen Lernbereich Uber Gesellschaftsphilosophie 

gesagt wird, gilt entsprechend auch fUr die staatsphilosophie. 

Lernziele 

Der ЅсћUlег soll 

- den Menschen als gesellschaftliches Wesen erfassen, 

- Erscheinungsformen von Gesellschaft und staat in ihrer Be -

dingtheit durch umgreifende Zusammenhtnge verstehen, 

- Begriff und Ѕtгыktuг von "Gesellschaft" reflektieren, 

- das spannungsverhkltnis von individuellen AnsprUchen und 

gesellschaftlichen Normen durchdenken, 

- die Wechselbeziehungen von Gesellschaft und Staat erkennen, 

- gesellschafts- und staatsphilosophische Positionen kennen -

lernen und in ihren Konsequenzen sachgerecht reflektieren, 

- die Bedeutung einer pluralistischen Auseinandersetzung um 

die gerechte Verfassung des gesellschaftlichen und staat -

lichen Lebens fUr die Freiheit и einem Gemeinwesen erkennen. 

Lerninhalte 

- Der Mensch als gesellschaftliches Wesen 

Der Mensch findet sich immer schon in gesellschaftlichen 

Bezugen vor. Diese Wirklichkeit spiegelt sich jederzeit 

in solchen Erfahrungen des Menschen, in denen Ѕituationеп 

des Miteinander erlebt werden bzw. in der die Welt der an -

deren grundlegend fUr die Bildung des eigenen Ѕеlbstvег -

stkndnisses ist. 



- 39 -

"Geselligkeit" gehbrt zu den wesentlichen anthropologi -

schen Bestimmungen des Menschen. Philosophische Theo -

гіеn dir Gesellschaft und dis staates kndpfen hieran an. 

- Typen dir Gesellung 

Eine empirische Bestandsaufnahme zeigt eine groBe Viel -

falt sozialer Gebilde (Freundschaft, Gruppe ' Familie ' 

Verein ' Berufsverband, Partei ' Ѕtааt usw.) ' die sich un -

ter verschiedenen Kategorien (GrbBe ' Dauer ' Zweck usw.) 

ordnen lassen. Sie alle treten mit bestimmten Erwartungen ' 

Ansprilchen, Forderungen an den Einzelnen und an die ande -

ren sozialen systeme auf. 

Die soziologische Untersuchung solcher Ѕуstееtуреn und 

die, historische Betrachtung ihrer Entstehung und Wandlung 

soll so auf die im engeren Sinne philosophische Frage nach 

der Begrtindbarkeit und der Vereinbarkeit sozialer Geltungs -

ansprUche fUhren. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Bedingungen in der 

wissenschaftlich-technischen Zivilisation. 

- Gesellschaft und Staat 

Die Gesellschaft ist die Gesamtheit aller sozialen Systeme 

und Beziehungen, die sich im Staat als handlungsfkhiges. 

ЅubјеКt organisiert. Der Staаt ist so einerseits ein Teil 

der Gesellschaft, andererseits aber auch Anwalt der Gesell -

schaft als ganzer. Andere soziale systeme ' auch der Einzel -

ne, sind ihm koordiniert und zugleich subordiniert. Aus 

diesem SpannungsverhLiltnis erwkchst das BedUrfnis nach ei -

ner philosophischen Prtifung der Begrtindung oder Abweisung 

von lerrschaftsansprhchen. Philosophische Theorien des 

staates, seien sie affirmativ oder kritisch (Z.B. Hegel, 

Marx), haben hier ihren Ort. 
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- staatsverfassungen und Ѕоzіаlutориеп 

Orientiert an der anthropologischen Bestimmung des Menschen 

und an einem deutlichen Begriff vom Wesen dir Gesellschaft 

und dir Aufgabe des staates, diskutiert die Philosophie die 

Ausprkgungen staatlichen und gesellschaftlichen Lebens и 

verschiedenen Verfassungen, sie beurteilt und bewertet sie, 

entwickelt Vorstellungen fUr ein Gelingen menschlicher Gesel -

lung und gestaltet sie и einzelnen Fklien zur Utopie aus 

(Plato, Thomas brus, Bloch). 

- Gesellschaft und Ideologie 

Ѕ01сhе Gedanken, die das besondere Interesse einzelner gesell -

schaftlicher Gruppen an der Festigung ihrer Herrschaft hinter 

einem Anspruch auf allgemeine Wahrheit und unbedingte Ver -

bindlichkeit verbergen, setzen sich dem Ideologieverdacht 

und der Ideologiekritik aus. Es ist die Aufgabe des Philo -

sophieunterrichts, auch solche Zuѕammеnhngе zwischen Wirk -

lichkeit und Denken auf zuklkren und unzureichend begriindete 

GeltungsansprUche zurUckzuweisen. Der Philosophieunterricht 

verfolgt aber ebensosehr das Ziel, einem unkritisch vorgetra -

genen und universell gewordenen Ideologieverdacht entgegen -

zuarbeiten und den Zugang zu derartigen Denkrnodellen offenzu -

halten. 



Anhang I 

Fachanforderungen fйr die AbiturprUfung im Fach PHILOsOPHIE 

Die Anwendung dir "Fachanforderungen fйr dii Abiturprtifung" richtet 

sich nach dir AbiturprUfungsverordnung vom 26. Juni 1981 (NBl. Ki. 

schl.-H. Ѕ. 165) und dim Rundirlafl dis Kultusministers "Fachanfor -

derungin fUr dii AbiturprUfung" vom 9. lKrz 1982 (NBl. KM. ЅсhІ.-Н. 

Ѕ. 38 f.). 

ЅсhгјftІисhі AbiturprUfung 

1. Aufgabenarten 

Folgende Aufgabenarten kommen fйr die schriftliche AbiturprU -

fung im Fach Philosophie in Frage (vgl. "Einheitliche Ргйfungѕ -

anforderungen in dir AbiturprUfung Philosophie", KMK-BeschluB 

vom 7.12.1979, Tz. 3.1); 

a) Textgebundene Aufgaben 

b) Aufgaben auf der Basis einer oder mehrerer philosophischer 

Aussagen bzw. eines schriftlich formulierten Problems. 

In besonders bеgгйndеtеn Fllеn kann die konkrete Aufgaben -

stellung Elemente beider Aufgabenarten miteinander verbinden. 

Mit der gewMhlten Art der Aufgabenstellung mull dir Ѕсhйlег aus 

dem vorausgegangenen Unterricht vertraut sein. 

2. Auf gabеnvогѕсhыgе 

Fйr die schriftliche Prifungsarbeit im Leistungskursfach sowie 

im dritten schriftlichen PrUfungsfach sind der schulaufsichts -

behbrdi jeweils drei Aufgabenvorschlage einzureichen. 

Unter den AufgabenvorschlHgen sollen sich mindestens zwei text -

gebundene Aufgaben befinden. Die AufgabenvorschlKge dUrfen nicht 

alle den Sachgebieten der 13. Jahrgangsstufe entnommen sein. 

Fйr das Leistungskursfach ebenso wie fйr das dritte schriftli -

che PrUfungsfach werden von dir Schulaufsichtsbehbrde zwei 

Aufgaben zur Wahl des ЅсhйІегѕ genehmigt. 
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3. Hinweise zum Erstellen von Prufungsaufgaben 

FUr das Erstellen von Prufungsaufgaben gelten die "Einheit -

lichen PrUfungsanforderungen" ' Tz. 3.2. 

Die Aufgabenstellung sill in dir Regel mehrgliedrig sein 

und auf diese Weise so prkzisiert werden, dal fUr den schI -

ler Art und Umfang der geforderten Leistung klar erkennbar 

ist. 

Insbesondere muU bei der Aufgabenstellung ein Bezug zu den 

drei Anforderungsbereichen (Begreifen, ErUrtern, Urteilen) 

gemkI Tz. 2.2 der "Einheitlichen гUfungѕanfогdегungеп" her -

gestellt sein. 

Dabei sollte dir schwerpunkt fUr das dritte schriftliche 

Prufungefach eindeutig auf den Anforderungsbereichen I und 

II liegen. 

Das im Rahmen der textgebundenen Aufgabe vorgelegte Bearbei -

tungsmaterial sollte insgesamt den Umfang von zwei Schreib -

maschinenseiten (DIN A 4, 1 1/2-zеиІіg) nicht Ubersteigen. 

4. Einzureichende Unterlagen 

FUr die drei АufgаbеnvoгsсћІgе insgesamt sind auf gesonder -

tern Blatt folgепdё Angaben zu machen: 

- die Kursthemen dir 12. und 13. Jahrgangsstufe, 

- die Aufgaben der Klausuren dir 12. und 13. Jahrgangsstufe. 

Darlber hinaus sind fUr jeden Aufgabenvorschlag auf gesonder -

tern Blatt (hbchstens ca. 1 DIN A 4 -Seite je Aufgabe) anzugeben: 

eine kurze BegrUndung des Themas aus den unterrichtlichen 

Voraussetzungen, 

- Hinweise zur erwarteten SchUlerleistung und ihrer Beurtei -

lung (vgl. Tz. 3.2.4 der "Einheitlichen Prufungsanforderungen), 

- Angabe der zugelassenen Hilfsmittel. 
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5. Hinweise zum Bewerten von Prufungsleistungen 

FUr jede Arbeit ist ein zusammenfassendes Gutachten zu er -

stellen, in dem die Beurteilung und Benotung hinreichend und 

unter BerUcksichtigung des Erwartungshorizontes" begrUndet 

werden. Dabei sollen im "Erwartungshorizont" nicht vorgesehene, 

aber aufgabenbezogene Leistungen des ЅсhUlегs ebenfalls gebUh -

rende Anerkennung finden. 

Die Beurteilung und Benotung der Prbfungsleistung orientiert 

sich an den entsprechenden Hinweisen и den "Einheitlichen 

PrUfungsanforderungen" (Tz. 3.'Э).



• 
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Anhang II 

1е1іgиопѕmііпdіgе ЅсћilІіг 

ErlaG des Kultusministers vom 11. Januar 1971 

- X 48 - 11 - 01/5 

An die 
ЅсhuІmtіг dir Kreise 
Ѕсhыlгtе in Flensburg, Kiel, Liibeck und Neumtinster 

schulen Leiter dir allgemein- und berufsbildenden 

Die Веѕсhftіgung unit den Grundlagen, Веdипguпgеі, Mbglichkeiten 

und Zielen menschlicher Existenz gehbrt zum Auftrag der Schule. 

Dieser Auftrag wird vor allem erfUllt durch einen Bereich, in dem 

theologische und philosophische Aspekte entwickelt werden. Dieser 

Bereich wird егfaІЭt durch das Pflichtfach Religion und das Pflicht -

fach Philosophie. Der Unterricht in diesem Fachbereich wird erteilt 

als: 

1. Evangelischer Religionsunterricht 

2. Katholischer Religionsunterricht 

3. Philosophische PropKdeutik 

Im einzelnen gilt fOr die religionsmondigen Sch01er folgendes: 

a) Die evangelischen ЅсhUlег erhalten als Wahlpflichtfach angebo -

ten Ev. Religionsunterricht und Philosophische Propadeutik. 

b) Die katholischen schiller erhalten katholischen Religionsunter -

richt. Melden sie sich hiervon ab, so erhalten sie Unterricht 

in Philosophischer PropKdeutik. 

c) Die aichtkonfessiinellen ЅсhііІег erhalten Unterricht in Philo -

sophischer PropRdeutik. Ѕие kbnnen statt dessen Religionsun -

terricht zu a) oder zu b) wkhlen. 

Der SchOler ist bei seiner Entscheidung fOr eines dieser Есhег 

an die Halbjahrestermine des schuljahres gebunden. 

Dieser ErlaG tritt mit dem 1. Februar 1971 in Kraft. FUr die ein -

zelnen Schularten ergehen Durchfuhrungsbestimmungen. 

27 Ѕ. 1971 Ѕсћ1.-Н. KM. NBl.
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