
CHEMIE AN MITTELSCHULEN

vollig andere Schwerpunkte als die' Hoch-
schulchemie'. Der Chemieunterricht an
einer Mittelschule besteht nicht aus 'ver-
dOnnter' Hochschulchemie. Errichtetsich
nicht an angehende Chemikerinnen und
Chemiker, sondern er muss vor a11emauf
die zuktinftigen Akademiker ausgerichtet
sein, die spater keinen wissenschaftlichen
Kontakt mehr zur Chemie haben, z.B. auf
angehende Theologen und spatere Juri-
sten. Wenn unsere Mittelschiiler aus dem
Chemieunterricht den Eindruck bekom-
men, der Schulmeister sei die einzige Per-
son, mit der man tiber Chemie spreehen
kann und muss, so wird kaum Begeisterung
fUrdieses Schulfach aufkommen. Gelingt
es aber, die Jugend zu iiberzeugen, dass es
dank chemischer Erkenntnis moglich ist,
Losungen oder Losungsansatze zu Um-
weltproblemen zu finden, technische Pro-
bleme zu lOsen, unsere Lebensqualitat zu
steigern, so wachst die Motivation fUr
dieses Schulfach. Die Erkenntnis, dass ein
und dieselbe Wissenschaft die Synthese
und Entsorgung von giftigen und ungifti-
gen Stoffen ermoglicht, muss ein Schwer-
punkt des Chemieunterrichtes sein. Bei-
spielsweise in der Unterrichtseinheit 'Re-
cycling' und 'Toxikologie' wird dieser
Aspekt intensiv behandelt. Die Kapitel
'Redoxreaktionen' und 'Sauren und Ba-
sen' dUrfen sich keinesfalls im formalen
Aufstellen von Reaktionsgleichungen er-
schopfen, sondern die Gymnasiasten wol-
len den Nutzen dieses Wissens erfahren
und erlernen. Zum Kapitel 'Sauren und
Basen' gehort neben dem klassischen
Schulwissen die Besprechung des Kalk-

kreislaufes, der Brausetabletten, des pH-
Werts von Lebensmitteln und Seifen.
Anwendungen derRedoxchernie sind Her-
stellung und Entsorgung von Batterien,
Korrosion der Metalle und das Galvani-
sieren. Sobald die 'Chemie' konkret wird,
steigt das Interesse fUrdas Fach.

Auf die Aufgabe, die SchUler primar
durch moglichst konkrete Anwendungen
zu motivieren, versuche ich die spateren
Chemielehrkrafte vorzubereiten. DerChe-
mieunterricht an einer Mittelschule be-
steht auch, aber nicht nur, aus der
Bindungstheorie. Man so11Phanomene
zeigen, ohne aber eine Phiinomena oder
eine Heureka zu veranstalten. Es gibt un-
zahlige Moglichkeiten, den Alltags-, den
Urnwelt- und den Technikbezug zu fin-
den. Viele Fachzeitschriften fUrden Che-
mie- und den Naturwissenschaftsunter-
richt, aber auch Experimentierbiicher ge-
ben zahlreiche Ratschlage, Hinweise,
Empfehlungen und Beispiele fUreinfache
aber spektakulare Experimente und faszi-
nierende Unterrichtseinheiten. Urn den
Studenten der Fachdidaktik -Vorlesung
einen Einblick in diese Literatur zu geben,
lasse ich von den Teilnehmer Kurzrefera-
te tiber einzelne Kapitel aus Zeitschriften
und Lehrbiicher halten, damit sie einen
Einblick in diese Vielfalt erhalten. Die
angehenden Lehrerinnen und Lehrer soll-
ten festste11en,dass ein bestimmtes The-
rna auf verschiedenste Art und Weise be-
handelt werden kann, und es fast soviele
Wege und Ansichten gibt wie Lehrkrafte.

Zum Abschluss der zweisemestrigen
Vorlesung muss jeder Studierende eine
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Literaturarbeit tiber ein selbstgewahltes
Thema abfassen, das sich zur Behandlung
in einem zeitgemassen Chemieunterricht
eignet, nicht aber schon in jedem Lehr-
buch erschopfend behandelt ist. Damit
mochte ich erreichen, dass sich die zu-
kiinftigen Lehrkrafteim Suchen nach neu-
en Inhalten und Themen fUr den Unter-
richt Oben.Einige Beispiele aus den letz-
ten beiden Vorlesungen:
- Chemische Speicherung von Sonnen-

energle
- Drug-Design (Medikamente yom

Reissbrett)
- Transgene Nutzpflanzen
- Supraleitung
- Kriminalistikund forensischeChemie.

Gemass einer Untersuchung aus dem
Jahre 1984 der Schweizerischen Akade-
mie der Technischen Wissenschaften
(SATW), bei welcher 1700 Maturanden
befragt wurden, war Chemie das zweit
unbeliebteste Fach. Personlich bin ich der
Ansicht, dass bei einem praxisbezogellen
Unterricht (einige Moglichkeiten dazu
habe ich im Zusammellhallg mit Saurell/
Basen und Redoxreaktionen genannt) mit
den dazugehorigen Experimenten die Be-
liebtheit und die Akzeptanz der Chemie
als Unterrichtsfach sicher steigen wtirde.
Diesen Geist versuche ich in meiner Vor-
lesung den angehenden Lehrkrtiften zu
vermitteln.

[I] Die personenbezogenen Bezeichnungen gel-
ten fUr beide Geschlechter.
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Interdisziplinaritat -
Aligemeinbildung [1]

eWernichts als Chemie versteht, versteht auch diese nicht.'
(Georg Lichtenberg 1742-1 799)

Gustave Naville*

schen Lehrenden und Lernenden unter-
scheiden. Die Lehrenden waren frUher,
aufgrund ihrer eigenen breiten Erziehung
und Ausbildung, fast Universalgelehrte.
Sie konnten ihr Spezialgebiet subjektiv
und objektiv ganz nati.irlich in die Bezie-
hungen zu andern Wissensgebieten ein-
betten - und diese Beziehungen waren
noch individuell Uberschaubar.

Vnd der Lernende? Auch er stand vor
100 oder 50 ]ahren im Privatleben und in
der Schule einem Uberschaubaren, stabi-
len Wissenschaftshorizont gegenOber, in
dem er sich orientieren und seinen Weg
finden konnte. Der Gymnasiast brachte
meistens eine Erziehung und einen intel-

Die Aussage von Lichtenberg steht
ste11vertretend ftir jedes Fach, fiir jedes
Fachspezialistentum, und sie ist heute so
wahr wie vor 200 Jahren.

Was aber hat sich seither veriindert,
insbesondere in den letzten 50 Jahren?
Warum wird heute so viel von Interdiszi-
plinaritiit gesprochen? Wir wollen zwi-

*Korrespondenz: Dr. G. Naville
Kantonsschule Oerlikon
CH-8050 ZUrich
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lektueUen Rahmen in die Schule mit, der
noch nicht von Sprachlosigkeit und Fern-
sehkonsum gepragt war, und in dies en
Rahmen konnten an einem humanistischen
Gymnasium von humanistiseh gebildeten
Faehlehrkraften das Wissen und die Hal-
tung eingebracht werden, die sieh dank
diesem Rahmen ihrerseits zur humanisti-
schen Bildung im guten Sinne zusammen-
fanden.

Und heute? 1m Gymnasium wird noch
weitgehend mit den gleichen Methoden
unterrichtet wie vor 50 Jahren. Der Hi-
cherkanon ist im wesentlichen gleieh ge-
blieben. Die Stundenplane sehen noch
gleich aus. Die Lehrenden werden noch
gleieh ausgebildet - weitgehend dureh ein
Faehstudium.

Sieher werden neue Sprachen heute
anwenderfreundlicher, gesprachiger un-
terriehtet. Biologie und Geographie, Che-
mie und Physik haben sieh gewaltig ent-
wiekelt - auch im Gymnasialunterricht -
und sind sich dadureh gegenseitig in die
Haare geraten; da und dort wurde Reform-
kosmetik betrieben. Das einzig wirklich
Neue ist aber doch eigentlich die maschi-
neUe Datenverarbeitung, -speicherung und
-verfUgbarkeit, die uns Alteren so MUhe
macht, weil wir uns Sorgen machen urn
die entsprechenden menschliehen Fahig-
keiten.

Hingegen istdie Wissenschaft unUber-
sichtlich geworden, die Ausbildungs-Stu-
dienfacher sind heute aufgefachert und
verastelt; der Lehrende am Gymnasium
hat Uberblick und Durehblick verloren, er
ist Spezialist geworden. Ganz besonders
hat sich die Kluft zwischen sprachlich-
geisteswissenschaftlichem Lehren und
Lernen und naturwissenschaftlichem Un-
terricht geoffnet und vertieft. Es entwik-
kelt sich eine Tendenz des angstliehen
Ri.ickzugs hinter die Mauern der eigenen
Faehhochburg. Und viele Lernende treten
ins Gymnasium ein mit weniger geistigem
Horizont, mit weniger Kinderstube und
weniger Aufnahmefahigkeit - und sehen
sich im abgeschotteten Fachunterricht
immer noch 12-15 Einzelkampfem ge-
genUber, mit deren Wissenspaketen sie
immer weniger anfangen konnen.

Und nun? Was hat dies alles mit Inter-
disziplinaritat zu tun? Interdisziplinaritat
ist conditio sine qua non des zukiinftigen
Gymnasiums! Wir mi.issen den Versuch
wagen oder vielleicht uns vermehrt bemU-
hen, unseren SchUlerinnen und SchUlern
in der Schule den erzieherischen und in-
tellektuellen Nahrboden zu vemlitteln, in
dem ihr Wissen zu Bildung werden kann-
und dazu braucht es unzweifelhaft (mehr)
kollegiale und interdisziplinare Zusam-
menarbeit.

Zuerst gilt es, die Fachisolation und
das Einzelkampfertum zu durchbrechen.
Was gabe es Zweckrnassigeres und SchO-
neres als gegenseitige Unterrichtsbesuche
unter Kolleginnen und KoUegen, urn den
SchUlerinnen und SchUlem zu zeigen, dass
sie von einer Gemeinschaft, einem Team
von Lehrenden unterrichtet und betreut
werden, die voneinander mehr wissen als
was sie beim Pausenkaffee horen. Und
dass sich durch solche Unterrichtsbesuche
- nebenFachkoUegen unbedingt auch Kol-
leginnen und Kollegen anderer Facher -
gegenseitiges Vertrauen und interdiszipli-
nare Einsicht entwickeln kennte, liegt auf
der Hand. Warum haben wir eigentlich
Angst voreinander? Oder sollte derGrund,
dass wohl nur seIten gegenseitige Vnte-
richtsbesuche stattfinden, etwa darin lie-
gen, dass sich z.B. im Abstand von drei bis
vier Woe hen keine Zwischen- oder Rand-
stunde finden liesse, fUr die man bei einer
Kollegin oder bei einem Kollegen fUr ei-
nen Besuch anfragen konnte.

ZurUck zur eigentlichen Interdiszipli-
naritat. Es gibt wohl nur unter den gUnstig-
sten Umstanden eine freiwillige interdis-
ziplinare Zusammenarbeit. Ware es denk-
bar, dass sie gefOrdert werden konnte durch
Einberufung von interdisziplinaren Kon-
venten mit zwei bis drei Fachschaften, an
denen konkret iiber interdisziplinare Un-
terriehtsinhalte und Projekte gesprochen
wird? Gemeinsam interessierende The-
men mlissten definiert werden und fUr
jedes solche Kontakt- oder Ubersehnei-
dungsgebiet eine von drei Moglichkeiten
vereinbart werden:
1. Die entsprechende Thematik wird von

einem Fach Ubernommen bzw. es wird
eine klare Abgrenzung vereinbart.
Megliche Beispiele waren: die Batte-
rien zwischen Chemie und Physik oder
eine geistesgeschichtliehe Epoche zwi-
schen Geschichte und einem Sprach-
fach.

2. Beide Faeher behandeln den Stoff aus
ihrer Sieht - dann mi.issen sie unbe-
dingt voneinander wissen, mindestens
in den Grundzi.igen, wie und was sie
tun. Wie muss das eine Fach davon
sprechen, damit das andere Fach wo
und in welcher Form daran anknlipfen
kann und nicht unabhangig eine ande-
re, bessere Wahrheit verki.indet?

3. 1m Idealfall kann man sieh ein Co-
teaching vorstellen, ein gemeinsames
Unterrichten, wobei selbstverstandlieh
die Frage der Abrechnung solcher
Ubungen jenseits der Freiwilligkeit
nicht leicht zu IOsen ist.
Interdisziplinare Didaktik ist bestimmt

nicht leicht zu handhaben. Es sei deshalb
hier postuliert, dass Fragen cler allgemei-
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nen Interdisziplinaritat in die Ausbildung
der Gymnasiallehrkrafte einbezogen wer-
den und dass spezielle Interdisziplinaritat
vor allem zwischen naturwissenschaftli-
chen Fachem, aber auch zwischen Ge-
sehiehte und Sprachfachern, in der Fach-
didaktik ausdrlicklich gelehrt und gelibt
wird (heutige Ausnahmen bestatigen die
Regel). Allgemeine Interdisziplinaritat?
Supradisziplinaritat - Allgemeinbildung!
Gymnasiale Bildung ist unbestritten breit-
gefacherte AUgemeinbildung, die als Hin-
tergrund fUrein Studium dient, flir lebens-
langes Lernen und fUr eine Tatigkeit in
Wirtschaft und Offentlichkeit. SoIche AIl-
gemeinbildung ist das Ziel unseres Tuns
als gymnasiale Lehrkrtifte. Vnd urn dieses
Ziel anzustreben, brauchen wir bewusste
Bemlihungum Interdisziplinaritat und Su-
pradisziplinaritat - das Ziel steht i.iber den
Disziplinen, den einzelnen Fachern. Aber:
keine Interdisziplinaritat ohne Disziplina-
ritat! Die entseheidende Frage jedoch ist:
Wie tragen wir mit unserem Fachunter-
richt und unseren interdisziplinaren Be-
mlihungen zur Allgemeinbildung unserer
Schiilerinnen und SchUler bei?

Wir mlissen den Plastiksack voll Wis-
sens-Puzzle-Sti.ickli, mit dem so oft Matu-
randinnen und Maturanden die Sehule
verlassen, wieder ersetzen durch den
Schulsack voll Bildung, indem wir Leh-
rende ein wenig von unserer fast absoluten
Lehrfreiheit drangeben und zugunsten
unserer Sehiilerinnen und SchUler uns ver-
mehrt urn kollegiale und interdisziplinare
Zusammenarbeit im Rahmen unseres
Fachunterriehtes bemlihen.

[I] Dieser Text erschien erstmals im gymnasium
helveticul1I 3/] 992. Er hat nichts von seiner
Aktualitat verloren.


