
www.kas.de

UPDATE  
POLITISCHE BILDUNG  

ANNETTE WILBERT

LEITFADEN FÜR DIE SEMINARPRAXIS

HANDREICHUNG zUR

POLITISCHEN BILDUNG

BAND 9

A5_Umschlag_PB-HR-9_UpdatePB NEU 1.indd   1-3 08.09.17   17:24



update  
politische bildung

leitfaden für die seminarpraxis

handreichung zur politischen bildung

band 9

Annette Wilbert

Eine Veröffentlichung der Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.



Herausgeberin: 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 2017, Sankt Augustin/Berlin

Überarbeitete 2. Auflage, 2017

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.  
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  
unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,  
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch  
elektronische Systeme.

© 2017, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin/Berlin

Umschlagfoto:  © KAS/Marie-Lisa Noltenius

Gestaltung: SWITSCH Kommunikationsdesign, Köln.
Druck: Bonifatius GmbH, Paderborn.
Printed in Germany.
Gedruckt mit finanzieller Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland.

ISBN 978-3-95721-331-0



inhalt

5 | vorwort

9 | einführung

12 | 1.  KonstruKtivismus als ausgangsbasis

 � 1.1 gedächtnisspuren im gehirn ......................................12
 � 1.2 lohnt es sich für ihre teilnehmer? ..............................15

16 | 2.  zielgerichtete planung politischer bildung

 � 2.1 lernziele formulieren ................................................16
 � 2.2 lerninhalte auswählen und aufbereiten .......................18
 � 2.3 lernstile variieren ....................................................18
 � 2.4 motivation fördern – erinnerungen wecken ..................20

23 | 3.   methoden für die durchführung  
politischer bildung

 � 3.1 vielfalt oder chaos? – methoden auswählen .................23
 � 3.1.1 aktivierende methoden zur ice-breaking-phase ......24
 � 3.1.2 aktivierende methoden zur transparenzphase ........26
 � 3.1.3 aktivierende methoden zur einführungsphase .........28
 � 3.1.4 aktivierende methoden zur informationsphase .......31
 � 3.1.5 aktivierende methoden zur verarbeitungsphase ......33
 � 3.1.6 aktivierende methoden zur ausstiegsphase ............34

 � 3.2 was macht nachhaltige politische bildung aus? ............37

38 | zum schluss

40 | ansprechpartnerin in der  
Konrad-adenauer-stiftung

40 | publiKationsreihe  
„handreichungen zur politischen bildung”



 Hier sei Raum für Ihre Erinnerungen und Gedanken 
 an Politische Bildung, an Lehren und Lernen. 
 Aus welchen schöpfen Sie Kraft,
 Ihre Ideen umzusetzen und neue Wege zu gehen?



VorWort zur 2. AuflAgE

seit dem erscheinen der ersten auflage im Jahre 2013 sind 
die anforderungen und erwartungen an die politische bildung 
weiter gestiegen. neue themen kamen auf die agenda wie 
fluchtursachen und zunehmender populismus auch in deutsch-
land,  ein sich weiter veränderndes informationsverhalten, 
manipulationsformen in sozialen netzwerken sowie eine 
zunehmende angst vor der globalisierung einhergehend mit  
nationalistischen tendenzen. für die politische bildung stellt 
sich daher die frage: was tun? wie gelingt dialog, wenn die 
argumentative auseinandersetzung als streit diffarmiert wird  
und irrationale aussagen mehr gehör finden, als fakten und 
argumente? wie kann politische bildung meinungsfreiheit 
und Kontroverse fördern, wie einen beitrag für die verläss-
lichkeit unserer stabilen demokratie leisten?

wo man sich nicht trifft und austauscht, wächst kaum ver-
ständnis für die positionen der anderen. man bildet urteile 
über andere, ohne sich wirklich zu kennen. dies gilt umso 
mehr, als sich durch die mediatisierung neue Kommunikations-
formen bilden und ausdifferenzieren. in den echokammern 
der digitalen medien findet das einüben von wechselseitigkeit 
und empathie kaum noch statt. paradoxer weise vernetzen 
sich immer mehr menschen, aber immer mehr mit like-
minded-people, mit menschen ähnlicher ansichten und 
ähnlichen milieubezügen. umso mehr bedarf es besonderer 

vorwort
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anstrengungen diese fraktionierten gesellschaftsräume zu durchbrechen, 
pluralität wieder zuzulassen und zu fördern. 

die veranstaltungen der politischen bildung bieten als raum der Kontro-
verse, des arguments, der versachlichung und des andauernden gesprächs 
hierzu ein forum. wir wollen unsere teilnehmer motivieren, sich einzu-
mischen, unbequeme wege zu gehen und abweichende meinungen 
auszuhalten. trotz oder gerade wegen der beschriebenen tendenz zur 
fragmentierung setzen wir auf eine stärkung der methodenkompetenz, 
der autonomie der teilnehmer und der vernetzung. die in diesem nur 
leicht veränderten nachdruck der ersten auflage zusammengetragenen 
ideen haben daher nichts an ihrer richtigkeit verloren, sie sind vielmehr 
aktueller denn je. wir hoffen, mit der neuauflage zu einer weiterhin 
erfolgreichen entwicklung der methodenkompetenz in der politischen 
bildung beizutragen. 

berlin, september 2017

dr. melanie piepenschneider 
leiterin politische bildung der Konrad-adenauer-stiftung e.v.

Um die Lesbarkeit zu erleichtern, wird auf den nachstehenden Seiten die 
männliche Schreibweise verwendet. Natürlich sind Leserinnen gleicher-
maßen angesprochen.
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VorWort zur 1. AuflAgE

wer literatur zur politischen bildung sucht, findet ein viel-
fältiges, zumeist wissenschaftlich geprägtes schrifttum. 
hinter dieser hand reichung steht ein anderer anspruch. in 
den letzten Jahren haben wir unsere angebot in der politi-
schen bildung nach und nach umgebaut, neue methoden 
und techniken ausprobiert, die seminare „upgedatet”. dabei 
haben wir die neuen leitthemen der stiftung methodisch- 
didaktisch aufgegriffen und versucht, komplexe themen wie 
„werte”, „demokratie”, „soziale marktwirtschaft” oder „europa” 
erlebbar, lebendig und beeinflussbar zu zeigen.

motiviert durch die positiven erfahrungen möchten wir 
unser „update” anderen dozenten in der politischen bildung 
anbieten. viele von ihnen sind vermutlich seit Jahren im 
geschäft, haben beachtliche erfahrungen und sehr gute 
bewertungen von den teilnehmern. die neuen anregungen 
aus der lehr-/lernforschung hinterlassen bei dem einen 
oder anderen dennoch ein unsicherheitsgefühl: „liege ich 
mit meinen methoden richtig?” das anliegen dieser hand-
reichung ist es, ihnen eine knappe einführung in die er-
wachsenpädagogischen grundlagen zu bieten und einen 
konkreten leitfaden für die planung und durchführung 
ihrer seminare zur politischen bildung an die hand zu 
geben.
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mit diesem ziel stellen wir ihnen nachstehend ausgewählte ideen für ein 
update der politischen bildung vor. von der theorie der erwachsenenbildung 
und lerntheoretischen erkenntnissen ausgehend werden aspekte von „a 
wie affektive lernziele” bis „w wie webinar” dargestellt. so wird ein bogen 
gespannt über die wichtigsten fragestellungen, mit denen wir uns in der 
Konrad-adenauer-stiftung befassen. die ausführungen werden ergänzt 
durch zahlreiche praxistipps und beispiele. 

so hoffen wir, einen beitrag zur kontinuierlichen verbesserung der poli-
tischen bildung zu leisten. haben sie anregungen zu der thematik?  
wir nehmen diese gerne entgegen und freuen uns über eine Kontakt-
aufnahme. die entsprechenden Koordinaten finden sie am ende dieser 
broschüre.

wesseling, im dezember 2012

annette wilbert
stabsstelle didaktik & methodik
politische bildung der Konrad-adenauer-stiftung e.v.

Um die Lesbarkeit zu erleichtern, wird auf den nachstehenden Seiten die 
männliche Schreibweise verwendet. Natürlich sind Leserinnen gleicher-
maßen angesprochen.



einführung

„Der eigentliche Zweck des Lernens
ist nicht das Wissen, sondern das Handeln.”

herbert spencer (1820–1903), engl. philosoph

wofür eignete sich dieser satz besser, als zur einführung  
in eine handlungsempfehlung für veranstaltungen zur poli-
tischen bildung? politisch zu bilden bedeutet, die teilnehmer 
zu befähigen, demokratische prozesse und funktionsweisen 
besser zu verstehen und folglich auch mit gestalten zu 
können. darüber hinaus soll der reflexion gesellschaftlicher 
rollen raum gegeben werden, um gesellschaftspolitische 
weiterentwicklungen anstoßen zu können und realitätsver-
änderndes handeln zu fördern und zu fordern. 

die themenpalette ist weit: dynamische märkte, globaler 
wettbewerb, Klimawandel, finanzmarktkrise und demogra-
phische veränderungen stellen politik, wirtschaft und gesell-
schaft vor neue herausforderungen. gleichzeitig erleben wir 
rasante technologische veränderungen. die scheinbar unbe-
grenzte verfügbarkeit von informationen und wissen durch 
eine neue generation von smartphones und tablet-pcs 
verändert vor allem bei den heranwachsenden generationen 
die Kommunikationskultur und das verhältnis zum lernen.

um in unserer welt zu bestehen, brauchen wir neben einer 
breit gefächerten ausbildung ein metawissen über das eige-
ne lernen und strategien zur praktischen nutzung unseres 
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wissens, soziale Kompetenzen und ein system verbindlicher wertorien-
tierungen, die fähigkeit, mit unserem wissen kreativ umzugehen und 
neue ideen, neue produkte und neues wissen zu generieren (innova-
tionsbereitschaft). und wir brauchen die fähigkeit, zwischen experten 
und „allgemeinheit” zu vermitteln, denn gebildet sein heißt, diskursfähig 
zu sein mit experten und der allgemeinheit. 

gesellschaft und wirtschaft fordern und erfordern vermehrt qualifizierte 
personen, die sich interdisziplinär verständigen können. und schließlich 
brauchen sie Kooperationsbereitschaft und die bereitschaft, sich demo-
kratisch zu beteiligen sowie die Kompetenz, verantwortung für das eige-
ne, andauernde und lebenslange lernen aktiv wahrzunehmen.

umgekehrt brauchen dozenten in der politischen bildung Kenntnisse 
darüber, wie diese Kompetenzen vermittelt und die Qualifikation der 
teilnehmer verbessert werden kann.

die vorstellung, dass jeder anders lernt und geistig nur an das anknüpfen 
kann, was er aus seinem lebenslauf und seiner erfahrungen mitbringt, 
stammt aus dem Konstruktivismus. diese von der hirnforschung in den 
letzten Jahren bestätigte idee geht davon aus, dass der mensch die 
realität gar nicht erfassen kann. seine wahrnehmung ist kein spiegel 
dessen, was ist, sondern lediglich eine Konstruktion der wirklichkeit.  
wir alle schließen von der jeweils eigenen sicht auf andere, auf systeme 
und auf situationen. nicht die objektive wahrheit stellt sich uns dar, 
sondern eine wahrheit, die wir durch die eigenen brillen wahrnehmen 
und interpretieren. dabei werden wir auch von den eigenen emotionen 
beeinflusst. 

damit entsteht ein neuer blick auf das lernen und lehren in der politi-
schen bildung. bedenkt man die bedeutung der individuellen biographien 
und kulturellen erfahrungen, so folgt daraus, dass lernen ein selbst-
ständiger und selbstgesteuerter aneignungsprozess ist, der nicht belie-
big von außen beeinflusst oder gar gesteuert werden kann und der ein 
leben lang andauert. 

dies wiederum hat auswirkungen auf die rolle des dozenten, auf die 
eingesetzten methoden und formate. war der dozent früher ausschließ-
lich autorität und fachmann, der in frontalen lehrvorträgen wissen 
vortrug, so ist er heute auch moderator und trainer. dies setzt eine 
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teilnehmerorientierte definition der lernziele und eine sorgfältige  
planung des unterrichtsablaufs im vorfeld voraus.

im zentrum steht nicht mehr die anhäufung von wissen, sondern orien-
tierung und einsicht in gesellschaftliche zusammenhänge sowie die 
herausbildung einer handlungskompetenz, die gesellschaftliches enga-
gement befördert und die persönliche entwicklung und teilhabe des 
teilnehmers unterstützt. der dozent wird zum lerncoach, welcher an  
die lebenserfahrungen der lernenden anknüpft und seine veranstaltung 
subjektbezogen gestaltet. seine herausforderung ist es, das paradox 
aufzulösen, dass erwachsene zwar einerseits lernfähig, aber andererseits 
unbelehrbar sind. 

dabei stehen dem dozenten eine große vielzahl an methoden und veran-
staltungsformaten zur verfügung. sie werden ständig weiter entwickelt 
und – unterstützt vom technologischen fortschritt – durch neue ergänzt. 
einige methoden stellen wir in diesem leitfaden vor. sie erheben weder 
anspruch auf originalität noch auf vollständigkeit. sie sind eine anregung 
und ermunterung, politische bildung einem update zu unterziehen und 
neues zu probieren.



1.  KonstruKtivismus  
als ausgangsbasis

die erwartung an den individuellen nutzen organisierter 
lernprozesse hat auch in der politischen bildung stark zuge-
nommen. gefragt sind möglichst effiziente didaktische und 
methodische Konzepte. aber wissen sie, wie ihre teilnehmer 
überhaupt lernen?

vielleicht kennen sie das polarisierende buch von axel Koch 
Die Weiterbildungslüge (campus verlag). der autor hat 
seine „weiterbildungslügen und -wahrheiten” auch auf seiner 
homepage (www.weiterbildungslüge.de) zusammengefasst. 
im Kern vertritt er die these, weiterbildung bringe auch mit 
richtigem trainer nichts, weil die gesetze von lernen und 
veränderung missachtet werden. lernen in seminaren ist,  
so Koch, weder wunderbar effektiv, noch funktioniert es 
schnell und mühelos. wahr sei vielmehr, dass sich der trans-
fer des gelernten in der praxis eben nicht quasi von selbst 
einstellt und dass die seminarbewertung durch die teilneh-
mer (feedback-bogen) kein valides urteil über die Qualität 
des trainings erlaubt. was also tun?

1.1 gEdächtniSSpurEn im gEhirn

ansatzpunkte bietet die neurobiologisch verankerte „Kon-
struktivistische didaktik”. unser gehirn besteht aus etwa 
100 milliarden nervenzellen, den sogenannten neuronen. 
über ihre zahlreichen Kontaktstellen, die sogenannten  
synapsen, laufen die Kontakte in form elektrischer impulse 
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und chemischer botenstoffe. lernen findet statt, wenn nervenzellen 
wiederholt dazu angeregt werden, in verbindung zu treten. verarbei-
tungsprozesse hinterlassen „gedächtnisspuren”. Je öfter, desto stabiler. 
werden später einige dieser neuronen wieder aktiviert, bauen diese 
schnell Kontakte zu den anderen auf. das zuvor gelernte wird erinnert.

heute wissen die neurowissenschaftler, dass wir, wenn wir uns erinnern, 
nicht die ursprüngliche erinnerung, sondern die letzte erinnerung finden. 
in dem prozess der bewusstwerdung mutieren erinnerungen. sie werden 
nicht im gedächtnis bewahrt, sondern neu bewahrt, rekonsolidiert. rund 
hundert Jahre bevor die gedächtnisforscher der rekonsolidierung auf die 
spur kamen schrieb sigmund freud, die gegenwart färbe die vergangen-
heit, erinnerungen seien nicht immer, was sie schienen. man dürfe sie 
folglich nicht für bare münze halten. die eigenen erinnerungen würden zu 
einem späteren zeitpunkt revidiert. freud sprach in diesem zusammen-
hang von „nachträglichkeit”. eine frühere erinnerung kann folglich eine 
neue bedeutung erhalten und sich im zuge der persönlichen erfahrung 
und reifung verändern. 

die erinnerungsfähigkeit hängt eng mit der phantasie zusammen. mehr 
oder weniger erfinden wir alle unsere persönliche vergangenheit. und  
für die meisten von uns setzt sich diese vergangenheit aus emotional 
gefärbten erinnerungen zusammen. affekte verleihen dem erleben seine 
besondere bedeutung und seinen wert. was uns nicht berührt, verges-
sen wir. aristoteles unterschied bei jeder erinnerung zwischen dem geis- 
tig vorgestellten bild (simulacrum) und der dazugehörenden emotion 
(intentio). für ihn gab es kein gedächtnis, das nicht von gefühlen beglei-
tet wäre.

im grunde ist dieses aussieben so vieler dinge ein segen. es schützt uns 
vor einem überfüllten geist und schafft raum für persönlich relevantes 
wissen. für die politische bildung ist es aber auch eine herausforderung. 
phantasie wird zum intellektuellen mittel. welche assoziationen werden 
geweckt? welche wollen wir erzielen? was macht das lernen nachhaltig? 

ein lerntheoretischer ansatz, der in der aktuellen literatur zur erwachse-
nenbildung eine wichtige rolle spielt und auch für die politische bildung 
geeignet scheint, ist der Konstruktivismus (lat. construere = errichten, 
bauen, entwerfen).
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unterstützt von der neueren hirnforschung vertritt der Konstruktivismus 
die these, dass die welt grundsätzlich nicht vom individuum erfasst 
werden kann. all unsere sinnlichen wahrnehmungen, unser denken, 
fühlen und erinnern spiegeln keine realität wieder, sondern entspringen 
einer eigenen, subjektiven wirklichkeitskonstruktion. unsere vorstellung 
von der welt hat sich in unserer individuellen lebensgeschichte bewährt. 

im gegensatz zum realismus nimmt der Konstruktivismus an, dass wir 
es bei unserer wahrnehmung jeweils mit einem abbild der wirklichkeit 
zu tun haben, welches wir selbst aufgrund unserer biographie, unserer 
erfahrungen und eigener notwendigkeiten erbaut haben. so weckt  
wahrscheinlich bei einem menschen, der in einem bestimmten milieu  
oder Kulturkreis aufgewachsen ist und der deshalb an typische umgangs-  
oder erscheinungsformen gewöhnt ist, auch ein fremder mensch mit 
ähnlichem hintergrund positive emotionen. eine andere person könnte 
hingegen bei der begegnung Ängste oder unwohlsein empfinden.

die grundidee des Konstruktivismus findet sich bereits im werk von 
immanuel Kant. in der neurobiologischen forschung wurde sie aufge-
griffen und zu sonderformen, wie dem im pädagogischen zusammen-
hang relevanten „sozialen Konstruktivismus”, weiterentwickelt. lernen 
wird danach als aneignungsprozess verstanden, bei dem der lernende 
neues wissen in sein vorhandenes weltbild integriert. gerade bei erwach-
senen spielt dabei die bisherige lebenserfahrung eine besondere rolle.

 � es lohnt sich, die eigene lernbiographie zu rekonstruieren: „wer 
oder was hat mich in meinem bild vom lernen positiv beeinflusst?” 
„welche erinnerung habe ich selbst an politische bildung?”, „wie ist 
mein interesse an politik und gesellschaft entstanden?”.

 � auch die teilnehmer können z.b. im rahmen einer kleinen traum-
reise aufgefordert werden, ihren lernstil zu reflektieren: „wie lerne 
ich am besten?”, „welche techniken habe ich mir angeeignet?”, 
„wann kann ich mir lerninhalte am besten merken?”, „warum habe 
ich mich für dieses seminar angemeldet?”

tipp | das Können sie tun.. . !
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1.2 lohnt ES Sich für ihrE tEilnEhmEr?

lernen ist also ein aktiver, persönlicher und äußerst eigenwilliger prozess. 
er ist auf informationen und anregungen von außen angewiesen, lässt 
sich aber nicht bestimmen. die teilnehmer merken sich nachhaltig, was 
ihnen brauchbar und sinnvoll („viabel”) erscheint. dies erklärt, warum  
bei einem vortrag jeder zuhörer eine andere botschaft für wichtig hält 
und teilweise ganz andere informationen aufnimmt. 

wenn es langweilig wird und wenn das gehirn zu wenig oder zu viel 
gefordert wird, fühlen sich die teilnehmer nicht mehr wohl. sie sind 
körperlich anwesend, gehen aber in gedanken auf reisen. ihre auf-
merksamkeit wendet sich vom seminarthema ab. teilweise kann es zu  
offenem widerstand, lauter Kritik und aggressivität kommen.

 � suchen sie das gespräch mit dem teilnehmer und versuchen sie  
herauszufinden, was ihn stört. geht es zu langsam/zu schnell  
voran? was hätte er gerne anders? möchte er sich gerne stärker 
selber einbringen? wann lohnt sich das seminar wieder für ihn?

 � achten sie auf eine langsame und deutliche aussprache, vermeiden 
sie wiederholungen und überfordern sie die teilnehmer nicht.

 � stellen sie den teilnehmern die lerninhalte als film oder screen-
casts vorab zum selbststudium zu hause zur verfügung. nutzen  
sie die wertvolle präsenzzeit im seminar für die bearbeitung von 
aufgaben, die zum lernstoff passen (idee des „flipped classroom”; 
bei diesem im angelsächsischen bereich zunehmend beliebten  
„umgekehrten Klassenraum” werden unterricht und hausaufgaben 
bewusst vertauscht).

tipp | das Können sie tun.. . !



2.  zielgerichtete planung  
politischer bildung

Jeder teilnehmer hat seinen eigenen erfahrungshorizont, 
seine individuellen werte, sein individuelles weltbild. do-
zenten können vor diesem hintergrund bestenfalls bedin-
gungen schaffen, von denen sie annehmen, dass sie den 
individuellen lernprozess unterstützen. zudem steigt die 
bedeutung des anwendungsbezugs. fallstudien oder praxis-
nahe handlungssituationen gewinnen ebenso an bedeutung, 
wie die einbindung der teilnehmerinteressen in die Konzep-
tion der lehrveranstaltung. dies setzt eine sorgfältige pla-
nung voraus. ausgehend von den zielen, der teilnehmer-
struktur, den räumlichen rahmenbedingungen und der 
erwartungshaltung der teilnehmer müssen lernziele for-
muliert, lerninhalte ausgewählt und aufbereitet werden.

2.1 lErnziElE formuliErEn

das festlegen von lernzielen ist ein wichtiger schritt bei der 
planung von veranstaltungen zur politischen bildung. die 
lernzielformulierung macht bewusst, welche veränderungen 
bei den teilnehmern bewirkt werden sollen (zum beispiel: 
wissenserwerb, verständnis, selbstreflexion, einstellung, 
förderung der handlungsbereitschaft). zudem hilft sie bei 
der auswahl der inhalte und methoden und unterstützt so 
den gezielten erwerb von Kompetenzen. 
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wenn die teilnehmer laut zieldefinition zum beispiel die hintergründe  
für die entstehung der sozialen marktwirtschaft lernen sollen, kann es 
ausreichen, ihnen diese in form eines lehrvortrags zu vermitteln und  
mit hilfe einer einfachen übung wiederholen zu lassen. sollen sie hin-
gegen die grundlegenden mechanismen praktisch erfahren, sind übungen 
(etwa in form von planspielen) sinnvoll. 

Kognitive lernziele umfassen das verstehen von sachverhalten, das 
erlernen und erinnern von informationen und wissen, das aktive anwen-
den von wissen sowie die analyse und beurteilung neuer situationen. 
hiervon zu unterscheiden sind die sogenannten psychomotorischen 
lernziele. sie betreffen den bereich des handelns (z.b. „verbessern, 
beherrschen, ausführen können”). 

in der politischen bildung relevant sind insbesondere sozial-emotionale 
lernziele, die sich auf die motivation und einstellung der teilnehmer be- 
ziehen und den aufbau einer werte-identität betreffen. charakteristische 
begriffe sind beispielsweise „nutzen erkennen, positive einstellung ent-
wickeln, aufgeschlossener werden, vorbehalte oder Ängste überwinden 
etc.”. diese sogenannten „affektiven lernziele” lassen sich in der regel 
schwieriger vermitteln. geeignete methoden sind vortrag mit diskussion 
oder rollenspiele.

 � informieren sie sich vorab bei dem veranstalter über die teilneh-
merstruktur.

 � nehmen sie vorab mit den teilnehmern telefonisch Kontakt auf und 
fragen sie gezielt nach den vorhandenen Kenntnissen und erfah-
rungen, erwartungen bzw. lernzielen. „welches thema soll unbe-
dingt behandelt werden?”

 � passen sie das design ihres seminars, medien und methoden an 
die zielgruppe an. 

tipp | das Können sie tun.. . !
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2.2 lErninhAltE AuSWählEn und AufbErEitEn

bei der auswahl der lerninhalte hilft eine einteilung in muss-, soll- und 
Kann-inhalte. eine der idee des Konstruktivismus folgende zielsetzung 
ist es, bei der festlegung der lerninhalte die subjektiven fähigkeiten  
und Kompetenzen von lehrenden und lernenden zu berücksichtigen.  
ziel ist es nicht, alle aspekte eines themas bis ins detail zu vermitteln. 
dies kann die lektüre eines fachbuches besser leisten. stattdessen 
sollten die zu den lernzielen passenden inhalte von ihnen anschaulich 
und strukturiert vermittelt und mit den teilnehmern eingeübt werden.

2.3 lEhrStilE VAriiErEn

bereitet der dozent die fachinformationen anschaulich auf und präsen-
tiert er diese, um sie zu vermitteln, spricht man von einem Lehrvortrag. 
eine aktive beschäftigung der teilnehmer mit dem lehrstoff ist dabei 
nicht vorgesehen. dieser lehrstil eignet sich besonders, um viele infor-
mationen in kurzer zeit vorzutragen und fachliche zusammenhänge zu 
verdeutlichen. ohne wiederholung ist jedoch der lerneffekt durch den 
besuch einer derartigen veranstaltung sehr gering. der stoff wird schnell 
vergessen. auch können sich teilnehmer in der regel nicht länger als  
20 minuten konzentrieren. der lehrvortrag sollte daher zeitlich befristet 
werden.

 � legen sie die lernziele offen. teilnehmer lernen leichter und besser, 
wenn ihnen diese sinnvoll erscheinen.

 � behalten sie bei der festlegung ihrer lernziele die gesellschaft-
lichen Kompetenzen der teilnehmer im blick. dies können ökolo-
gische Kompetenz, technologische Kompetenz, ökonomische, histo-
rische oder soziale Kompetenz sein.

 � legen sie die dramaturgie ihrer lehreinheit in einem „ziel-inhalt-
methoden”-plan vorab fest. planen sie genaue zeitschritte für die 
einzelnen lernphasen, aber auch pausen und zeitpuffer.

tipp | das Können sie tun.. . !
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setzt der dozent hingegen methoden ein, bei denen die teilnehmer die 
lerninhalte selbst erarbeiten oder bearbeiten, spricht man von einem 
Training. teilnehmer können das so erworbene wissen in der regel 
besser in ihrer alltags- oder berufspraxis nutzen. allerdings ist der mit 
diesem lehrstil verbundene zeitaufwand viel höher, als bei der reinen 
stoffvermittlung.

damit sich bleibende lernerfolge einstellen, empfiehlt sich ein koopera-
tiver Lehrstil, bei dem der dozent die verantwortung des lernens weit-
gehend in die hände der teilnehmer legt. dies spricht nicht grundsätz-
lich gegen vortragsphasen. diese sollten sich aber – wie die schichten 
eines sandwiches – immer wieder mit phasen abwechseln, bei denen die 
teilnehmer die perspektive wechseln können und vom lerner zum lehrer 
(ihrer selbst oder anderer) oder vom zuhörer zum redner werden. 

 � wenn sie die struktur ihres lehrvortrags visualisieren, können sich 
die teilnehmer den stoff leichter merken.

 � geben sie den teilnehmern gelegenheit, nach einer phase von  
20 minuten das vermittelte in gruppenarbeit auszuprobieren und  
die ergebnisse anschließend zu präsentieren und zu diskutieren  
(beispiel „sandwich”).

 � auch gegenseitiges erklären unterstützt den lernprozess. lassen 
sie die teilnehmer komplexe informationen in Kleingruppen gegen-
seitig noch einmal erklären. 

 � mit hilfe des ziel-inhalt-methoden-plans für seminarblöcke können 
lernphasen mit systematischem wechsel zwischen rezeptiven lern-
phasen (lesen, zusehen, beobachten, zuhören, einprägen) und  
aktiven lernphasen (suchen, fragen stellen, verbinden, schreiben 
mit eigenen worten, zeichnen eigener skizzen, durchspielen, simu-
lieren, diskutieren, ausprobieren, berichten) genau geplant wer-
den.

tipp | das Können sie tun.. . !
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2.4 motiVAtion fördErn – ErinnErungEn WEcKEn

die inszenierung einer lernanregenden umgebung spielt bei der kon-
struktivistischen unterrichtsgestaltung eine wichtige rolle. seminarräume 
werden „gemütlich” und mit themenbezogenen gegenständen ausgestat-
tet, die assoziationen bei den teilnehmern anregen. machen sie sich  
den umstand zu eigen, dass erwachsene als erinnerung an ein seminar 
häufig ästhetische impressionen nennen, die sich positiv mit den lern-
inhalten verknüpft haben. 

 � eine lehreinheit erfährt einen besonders emotionalen rahmen, 
wenn sie interessante gegenstände mitbringen, in den pausen  
musik einbauen oder die veranstaltung unter ein eigenes motto 
stellen. 

 � wählen sie einen außergewöhnlichen ort oder dekorieren sie den 
raum in besonderer weise. ihrer phantasie sind keine grenzen  
gesetzt.

 � achten sie darauf, dass der raum nicht zu klein ist, eine ange-
nehme raumtemperatur (i.d.r. 20°c) aufweist und hinreichend be-
leuchtet ist, um einer schnellen ermüdung vorzubeugen. 

 � flexibel und für das lernen förderlich ist ein offener stuhlkreis  
ohne tische. an den seiten des raumes sollten einige tische für  
die gruppenarbeit stehen. steht die vermittlung von lehrinhalten 
im mittelpunkt der nächsten lehreinheit, empfiehlt sich eine um-
stellung in die klassische u-form mit tischen, um ein mitschreiben 
zu erleichtern. 

 � begrüßen sie die teilnehmer beim eintreffen persönlich mit hand-
schlag oder alle teilnehmer bei seminarbeginn mit persönlichen  
worten.

tipp | das Können sie tun.. . !
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zu einem erfolgreichen lernprozess gehört es, dass das abgespeicherte 
wissen wieder „erinnert” werden kann. den klassischen theorien zu- 
folge braucht unser gedächtnis orte – topoi –, um erinnerungsarbeit zu 
leisten. schon den griechen und römern war bewusst: „erinnerungen 
erblühen an plätzen”. bei cicero galt simonides von Keos als erfinder  
der gedächtniskunst, der mnemotechnik: als ein erdbeben eine bankett-
halle zum einsturz brachte und alle anwesenden getötet wurden, konnte 
simonides, der das fest vorzeitig verlassen hatte, am unglücksort die 
zermalmten Körper identifizieren, weil er sich daran erinnerte, wo jeder 
einzelne gast gesessen hatte. durch dieses grausame ereignis, so die 
legende, habe simonis erkannt, dass es vor allem die ordnung sei, die 
ein gutes gedächtnis ausmache. 

der scholastische philosoph albertus magnus schlussfolgerte nach der 
lektüre von aristoteles, dass geistige orte einen praktischen zweck 
erfüllen, indem sie es leichter machen, erinnerungen ins gedächtnis 
zurückzuholen. cicero entwickelte die idee des locus als werkzeug für  
die verbale erinnerung: ein redner kann einen langen text wiedergeben, 
indem er sich ein haus vorstellt, im geiste hindurch spaziert und jeden 
teil seiner rede mit einer anderen stelle – einem tisch, einem leuchter, 
einem teppich oder einer tür – in den verschiedenen räumen verbindet.

in der politischen bildung bieten sich historische stätten, museen und 
archive als orte der erinnerung an. in betracht kommen aber auch 
gegenstände oder bilder, die einen besonderen eindruck auf die teilneh-
mer machen und daher die wahrnehmungsfähigkeit steigern. 
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 � diskutieren sie mit ihren teilnehmern anwendungsfelder oder  
alltagserfahrungen. 

 � binden sie externe experten oder zeitzeugen ein.
 � nutzen sie aus den medien bekannte erscheinungsformen politi-
scher Kultur wie polit-comics, weihnachts-/neujahrsansprache, 
benjamin blümchen, horst schlämmer, michael moore „fahrenheit 
9/11”. lassen sie die teilnehmer in gruppenarbeit spezifische  
charakteristika erarbeiten.

 � lassen sie die teilnehmer eine rein mündliche präsentation vor- 
bereiten, etwa zu bestimmten bildern oder objekten in einem  
museum, zu sehenswürdigkeiten oder historischen stätten. in der 
veranstaltung überraschen sie die gruppe damit, dass die orte  
tatsächlich aufgesucht werden und jeder teilnehmer sein thema 
vor dem bild oder objekt präsentieren darf.

tipp | das Können sie tun.. . !



3.  methoden für die durch- 
führung politischer bildung

als reaktion auf die technologischen entwicklungen hat  
sich das weiterbildungsangebot in den letzten Jahren stark 
erweitert. seminare, tagungen, workshops, computer-
based-tranings, online-trainings, webinare, fernkurse, 
vorträge – die möglichkeiten sind zahlreich. 

im mittelpunkt der angebote zur politischen bildung steht 
nach wie vor die vermittlung von lerninhalten oder die 
erarbeitung von inhalten durch die teilnehmer in seminaren. 
zunehmend werden diese mit e-learning-elementen verbun-
den, um die schwächen beider lernformen auszugleichen 
und eine qualitativ hochwertigere lernform zu konstruieren. 

3.1  ViElfAlt odEr chAoS?  
mEthodEn AuSWählEn 

dem dozenten stehen die unterschiedlichsten methoden  
zur verfügung, um das seminar effektiv und interessant zu 
gestalten und nicht zuletzt auch seine eigene wirkung zu 
befördern. die auswahl hängt von den lernzielen, aber  
auch von der seminarphase ab, in der sie zur anwendung 
kommen. sechs phasen lassen sich unterscheiden: 
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1.  Ice-Breaking-Phase: der dozent erzeugt von anfang an eine positive 
atmosphäre und ermöglicht den teilnehmern ein gegenseitiges Ken-
nenlernen. 

2.  Transparenzphase: der dozent stellt den organisatorischen ablauf 
sowie die inhaltliche gestaltung vor. die erwartungen der teilnehmer 
werden sichtbar gemacht und die seminarkultur festgelegt.

3.  Einführungsphase: die teilnehmer werden durch einen interessanten 
einstieg „geistig” abgeholt und zum thema hingeführt.

4.  Informationsphase: hier geht es darum, die lerninhalte zu vermitteln 
oder durch die teilnehmer selber erarbeiten zu lassen.

5.  Verarbeitungsphase: die teilnehmer setzen sich aktiv mit dem lehr-
stoff auseinander.

6.  Ausstiegsphase: die wichtigsten informationen werden zusammen-
gefasst und das feedback der teilnehmer eingeholt.

werden mehrere inhaltsblöcke behandelt, werden die phasen 3-5 mehr-
fach durchlaufen.

3.1.1  AKtiViErEndE mEthodEn zur  
icE-brEAKing-phASE

teilnehmer an einem seminar, die zum ersten mal zusammenkommen, 
bewegen sich oft in typischen spannungsfeldern zwischen neugier,  
interesse und unsicherheit. unausgesprochene fragen sind zum beispiel 
„was kommt auf mich zu?”, „sind andere teilnehmer besser?”. so besteht 
bei der seminareröffnung meist eine „abwartende” passivität. für die 
aktiven lernphasen ist es jedoch wichtig, dass das „eis” gebrochen wird, 
und die Kommunikation zwischen den teilnehmern aktiv gefördert wird. 
desto eher die teilnehmer sich „freisprechen”, desto stärker ist ihre 
bereitschaft, sich auch im weiteren verlauf aktiv zu beteiligen. 
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 � büchertisch
legen sie für teilnehmer, die nicht gleich Kontakt zu anderen 
personen aufnehmen möchten, empfehlenswerte bücher zum 
thema auf einen tisch im seminarraum aus. dies bietet schon  
vor seminarbeginn die möglichkeit, sich etwas zurückzuziehen, 
aber auch ins gespräch zu kommen. 

 � Vorstellung mit Schlüsselbund
alle teilnehmer werden gebeten, ihren schlüsselbund hervorzu-
holen und anhand ausgewählter schlüssel etwas über sich zu 
erzählen. auch über den schlüsselanhänger kann etwas gesagt 
werden. die schlüssel dienen dem redner als roter faden und  
den zuhörern als erinnerungsanker.  

 � Vorstellung nach leitfragen
die teilnehmer stellen sich anhand von leitfragen mündlich oder 
schriftlich vor. die fragen können sein „wie heiße ich?”, „was 
mache ich beruflich?”, „welche erfahrungen/welchen bezug  
habe ich zu dem thema?”. wenn sie planen, im weiteren verlauf 
gruppenarbeit durchzuführen, ist es sinnvoll, auch ein paar per-
sönliche fragen zu stellen: „wo komme ich her?”, „was oder wo 
habe ich studiert?”, welches hobby habe ich?”, „welches buch lese 
ich gerade?” etc.

eine idee ist es, die fragen mündlich zu formulieren und die teil- 
nehmer zu bitten, sich im raum aufzustellen und immer wieder 
neu zu gruppieren – je nach fragestellung in gruppen mit glei-
chem beruflichen hintergrund, in einer reihe nach dauer der 
erfahrung mit dem thema, auf einer imaginären landkarte am 
studienort etc. 

tipp | das Können sie tun.. . !
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3.1.2  AKtiViErEndE mEthodEn zur  
trAnSpArEnzphASE

um den teilnehmern das „geistige ankommen” zu erleichtern und ihnen 
orientierung zu vermitteln, werden in der zweiten phase die organisato-
rischen hinweise zum seminar gegeben, der ablauf vorgestellt und die 
erwartungen der teilnehmer abgefragt und transparent gemacht. 

eine andere idee ist es, die fragen für alle deutlich sichtbar an 
einer metaplan-wand zu notieren. bei der schriftlichen vorstellung 
schreiben die teilnehmer jeweils eine antwort auf eine Karte. 
danach stellen sie ihre Karten nacheinander an der metaplan-
wand mündlich vor und heften die Karten an.

 � Vorstellung in gruppenarbeit
die teilnehmer werden in dreiergruppen aufgeteilt und gebeten, 
auf einem flipchart am tisch oder an der wand ein großes drei-
eck zu zeichnen. in das dreieck schreiben sie nach einer gruppen-
diskussion in zuvor festgelegter zeit drei gemeinsamkeiten  
(„wir sind...”, „wir machen gerne...”, „wir haben alle...”). neben 
die drei schenkel des dreiecks schreiben die teilnehmer jeweils 
ihren namen und drei punkte, die sie von den anderen gruppen-
mitgliedern unterscheidet. anschließend präsentieren die gruppen 
im plenum ihre ergebnisse.

hinweis: um die situation aufzulockern, kann die zusammen-
setzung der gruppen aufgelockert werden, indem geburtstags-
gruppen (Juni/Juli o.ä.) oder regionale gruppen (bundesländer 
o.ä.) gebildet werden.
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 � Erwartungsinventar
die teilnehmer werden aufgefordert, ihre wichtigsten erwartungen 
an das seminar schriftlich niederzulegen (pro erwartung eine 
Karte) oder mündlich zu äußern (in diesem fall notiert der dozent 
die beiträge). die erwartungen werden eingesammelt, für alle auf 
einer metaplan-wand transparent gemacht und vorgelesen. sie 
bleiben während des gesamten seminars zugänglich.

 � parcours
die teilnehmer werden beim betreten des seminarraums durch 
einen kleinen parcours geleitet. dieser besteht aus mehreren 
flipcharts oder papierbögen, auf denen jeweils eine frage steht 
(z.b. „was wünsche ich mir von dem seminar?”, „was interessiert 
mich am meisten an dem thema?”, „welche vorstellungen habe 
ich zum thema?”, „welche negativen wirkungen kann das thema 
auf unsere gesellschaft haben?”). 

Am Eingang werden die teilnehmer mit den parcours-regeln 
vertraut gemacht:

 � wir laden sie ein, unseren kleinen parcours zu durchlaufen.
 � beantworten sie bitte alle fragen.
 � schreiben sie direkt auf den bogen.
 � bitte notieren sie nur stichworte.
 � schreiben sie bitte nicht zu klein.
 � wenn sie fertig sind, suchen sie sich bitte einen platz.

dann erhalten die teilnehmer einen stift und los geht’s. sind alle 
teilnehmer auf ihrem platz, werden die ergebnisse besprochen.

tipp | das Können sie tun.. . !
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3.1.3  AKtiViErEndE mEthodEn zur  
EinführungSphASE

traditionelle methode zur einführung in eine neue thematik ist der lehr-
vortrag, ggfs. unterstützt durch eine präsentation bzw. visualisierung der 
vortragsinhalte in einer nachvollziehbaren struktur. beim lehrgespräch 
wird der lehrstoff gemeinsam mit den teilnehmern entwickelt, indem 
während des vortrags geeignete fragen gestellt werden. durch den 
wechsel von kurzen informationseinheiten und der integration der ant-
worten aus dem teilnehmerkreis wird das wissen schrittweise erarbeitet. 

die nachstehenden methoden zielen darauf ab, das individuelle vor-
wissen der teilnehmer zu aktivieren. dies wirkt sich positiv auf ihre 
merkfähigkeit und motivation aus. zugleich wird ein möglichst einheit-
licher wissensstand aufgebaut.

 � Stummes Streitgespräch
die teilnehmer werden gebeten, auf einer großen wandzeitung 
ihre meinung zu einer frage stichwortartig zu notieren. nach etwa 
zehn minuten wird die wandzeitung gut sichtbar aufgehängt und 
die aussagen vom dozenten kurz zusammengefasst. im verlauf 
des seminars können die argumente immer wieder aufgegriffen 
werden (siehe auch methode „parcours”).

 � World café
idee des world cafés ist es, gespräche über verschiedene leit-
fragen anzustoßen, die für die teilnehmer von bedeutung und 
interesse sind. um den diskurs zu vertiefen, wechseln die teilneh-
mer mehrmals die tische und die gruppen werden durchmischt. 
am ende steht eine abschlussrunde im plenum, bei der die teil-
nehmer während der diskussionsrunden auf papiertischdecken 
niedergeschriebenen ergebnisse präsentieren.

tipp | das Können sie tun.. . !
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die methode sorgt dafür, dass sich die seminarteilnehmer schnell 
und ohne berührungsängste kennen lernen und austauschen 
können. die dokumentation auf den tischdecken soll helfen, die 
ergebnisse für den weiteren seminarverlauf fruchtbar zu machen. 
auch für eine abschlussrunde kann die dokumentation herange-
zogen werden, um zu prüfen, inwieweit die teilnehmer im verlauf 
der tagung abweichende bzw. weiterführende erkenntnisse ge-
wonnen haben oder ob sich die ergebnisse bestätigen. 
bei der durchführung sind ihrer phantasie keine grenzen gesetzt: 
tee und Kaffee, gebäck und Kuchen, leise hintergrundmusik, 
blumen auf tischdecken, kleine runde tische oder stehtische... 
– erlaubt ist, was gefällt. auch varianten mit stationen außerhalb 
des seminargebäudes sind möglich. 

 � pro & contra-Streitgespräch/Expertenrunde
bei dieser methode werden polarisierende meinungen spielerisch 
aufgegriffen und die auseinandersetzung mit unterschiedlichen 
meinungen angeregt. dazu werden die teilnehmer in Kleingruppen 
aufgeteilt und gebeten, sich mindestens fünf pro- bzw. contra-
argumente zum diskussionsthema zu überlegen. bei der auf-
teilung der gruppen in pro- und contra sollte darauf geachtet 
werden, dass gerade teilnehmer, die man eher als ablehnend 
einschätzt, pro-argumente sammeln bzw. umgekehrt. zum for-
mulieren der argumente haben die teilnehmer etwa 10 minuten 
zeit. anschließend werden die teilnehmer an ihre plätze gebeten 
und im stil einer fernsehdebatte begrüßt: „schön, dass sie wieder 
eingeschaltet haben zu unserem polit-talk, in dem wir uns heute 
der frage widmen: „……”. dazu haben wir zahlreiche expertinnen 
und experten geladen, die ganz kontroverse meinungen vertreten.  
ich möchte nun das contra-lager bitten, ein eingangsstatement 
abzugeben”.

wechselnd kommen dann die pro- und contra-gruppen zum  
zug, und müssen gegen das andere „lager” argumentieren. die 
argumente sollten in einer tabelle stichwortartig mitgeschrieben 
werden. nach etwa zehn minuten werden die teilnehmer ver-
abschiedet „schade, aber unsere zeit ist um. schalten sie auch 
nächste woche wieder ein, wenn wir wieder ein spannendes 
thema behandeln”. in der anschließenden diskussion werden  
die argumente im plenum diskutiert und durch das fachwissen 
des dozenten ergänzt.
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 � geschichten und märchen (Story-telling)
geschichten erzählen ist eine der ältesten formen menschlicher 
Kommunikation. sie sprechen unsere emotionen an. darum bleibt 
eine gute geschichte im gedächtnis und beeinflusst unser han-
deln. für die politische bildung sind sie ein hochwirksames mittel, 
um einen wandel oder die diskussion über emotionen, visionen 
und werte zu unterstützen. aber auch als einstieg oder eisbrecher. 
die wichtigsten bestandteile einer geschichte sind ein starker an- 
fang und ein starkes ende. im verlauf geht es in der regel immer 
um die „reise eines helden”:

1. Jemand... (person, gruppe, held)
2. wollte... (suchte, wünschte, hatte ein ziel)
3. aber... (Komplikation, hindernis, Konflikt, probe)
4.  daher... (höhepunkt, resultat, lernerfahrung („ich erkannte...”)
5. entscheidung („und beschloss...”)
6. ziel (Königreich, prinzessin, geschenk, erfolg...)

bei der wahl des themas gibt es vielfältige anknüpfungspunkte: 
ein teilnehmer, der dozent, ein zeitzeuge oder experte erzählt

 � was er erlebt hat und was dies bei ihm verändert hat,
 � wie er gerne leben möchte, welche werte und ziele ihm wichtig 
sind,

 � wie er etwas zum ersten mal gemacht hat, ob er erfolgreich war 
oder nicht, was er daraus gelernt hat,

 � wie seine Kindheit ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist,
 � eine geschichte, die anderen hilft, ihn besser zu verstehen.
 � über eine person, die er bewundert und wie er davon beeinflusst 
wurde,

 � u.a.m.

unterstützt werden kann der bericht durch gegenstände oder 
bilder von politischen zielen oder werten, die den teilnehmer 
vorgelegt werden. auch die dekoration der räume und tische,  
das essen, die musik etc. können die geschichte unterstützen, 
indem sie durch möglichst viele sinneskanäle erzählt wird. 
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3.1.4  AKtiViErEndE mEthodEn zur  
informAtionSphASE

die informationsvermittlung steht im mittelpunkt jedes seminars zur 
politischen bildung. wie beschrieben, sollte der dozentenvortrag jedoch 
nicht länger als circa 20 minuten dauern. probieren die teilnehmer das 
zuvor vermittelte anschließend praktisch aus und präsentieren sie die 
ergebnisse selber, festigen sich die inhalte besser.

 � Stationenlernen
die teilnehmer lösen allein, zu zweit oder in Kleingruppen an 
mehreren lernstationen im seminarraum (oder außengelände) 
aufgaben auf fragebögen. dazu benutzen sie die an den lern-
stationen ebenfalls bereitgestellten materialien (textdokumente, 
gegenstände, plakate, computer mit internetzugang, etc.).  
ist ihnen ein aspekt unklar, notieren sie dies auf einem post-it-
zettel und hängen diesen auf das plakat. in der anschließenden 
plenumsphase werden die offenen fragen beantwortet.  
 
diese methode kann als webinar auch online durchgeführt wer-
den. dazu erhalten die teilnehmer das material per mail, über eine 
lernplattform oder als link zu den text- und tondokumenten. die 
diskussion der ergebnisse und beantwortung der fragen erfolgt 
im plenum in der Konferenzschaltung.

bitten sie den experten darum, die fragen kurz zu beantworten, 
um möglichst allen teilnehmern gelegenheit zur beteiligung zu 
geben.

tipp | das Können sie tun.. . !
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experteninterviews können dank internet heute auch via skype 
als videokonferenzschaltung durchgeführt werden. auch auslän-
dische experten können so eingebunden werden. dies spart 
Kosten und erleichtert dem experten (von zeitverschiebungen 
abgesehen) die teilnahme.

 � mindmapping
ein bild sagt mehr als 1000 worte. demgemäß bieten sich visua-
lisierungstechniken auch in der informationsphase an. beim 
mindmapping wird dazu eine übersichtliche „Karte” skizziert, die 
die wichtigsten gedanken sichtbar machen soll. dazu werden

 � der zentrale gedanke in der mitte einer leeren pinnwand notiert,
 �  schlüsselworte, die zum hauptgedanken passen, gesammelt, um 
das hauptthema herum gruppiert und mit linien verbunden,

 �  ggfs. weitere einzelaspekte mit zusätzlichen verzweigungen 
sichtbar gemacht.

die reihenfolge spielt dabei keine rolle. der Kreativität, dem 
einsatz von farben und bildern bzw. skizzen sind keine grenzen 
gesetzt. mindmapping eignet sich besonders gut, um ideen der 
teilnehmer im brainstorming-verfahren zu sammeln und sichtbar 
zu machen. die offene baumstruktur ermöglicht es, im prozess 
immer weitere schlüsselwörter oder auch bilder und symbole  
zu ergänzen. die graphische struktur stützt das nachträgliche 
erinnern. die methode sollte mit viel Kreativität und humor um-
gesetzt werden. 

 � Wandzeitung
die wandzeitung ist gerade in der politischen bildung eine beliebte 
und äußerst wirkungsvolle methode. wissenswertes, aktuelles, 
interessantes, Kontroverses und ungewöhnliches wird von den 
teilnehmern gemeinschaftlich oder in mehreren Kleingruppen in 
texten, bildern, skizzen, fotos und Karikaturen großformatig 
arrangiert und damit für die präsentation im öffentlichen raum 
aufbereitet. 
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eine idee ist es, die teilnehmer schon vor dem seminar aufzufor-
dern, material zu recherchieren und mitzubringen. dies erzeugt 
spannung (was passiert damit?) und erhöht die vorfreude. achten 
sie darauf, dass das mitgebrachte material in der tagung durch-
mischt wird und (auch) von anderen personen bearbeitet wird, um 
den lernerfolg zu steigern. zudem sollte darauf geachtet werden, 
dass das zusammengetragene material alle relevanten themen 
beinhaltet (ggfs. reservetexte, bilder o.ä. bereit halten).

ziel der wandzeitung ist es, dem betrachter einen überblick zu 
einem thema zu verschaffen. dazu müssen die teilnehmer vor-
gegebenes material sichten oder selber recherchieren. der ent-
scheidungsprozess über das, was als Quintessenz in der wand-
zeitung verwendet werden soll oder welche überschriften verwen-
det werden sollen, fördert den diskurs und die interaktion. 

eine gute wandzeitung lädt zum verweilen und lesen ein. sie  
ist also neben der inhaltlichen Komponente auch grafisch anspre-
chend gestaltet.

3.1.5  AKtiViErEndE mEthodEn zur  
VErArbEitungSphASE

wurden den teilnehmern die informationen in standardlehrmethoden  
wie zum beispiel lehrvortrag, präsentation, vortrag mit anschließender 
diskussionsrunde vermittelt, sollte eine aktivierende verarbeitungsphase 
folgen, um die individuelle wissenssicherung zu unterstützen.
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3.1.6  AKtiViErEndE mEthodEn zur AuSStiEgSphASE

der abschluss eines seminars oder eines themenblocks bietet gelegen-
heit zum „gespräch über das gespräch”, also zur reflexion und verknüp-
fung der erkenntnisse im ganzen plenum. gute ideen und gedanken 
sollten festgehalten, ggfs. zusammengefasst und für einen möglichen 
weiteren seminarabschnitt zugänglich gemacht werden. passende re-
flexionsfragen lassen das erlebte methodisch und inhaltlich revue passie-
ren, um daraus zu lernen.

 � Pecha Kucha
Pecha Kucha (sprichwörtlich „wirres geplauder”) ist eine vortrags-
technik, welche in der Kunst- und architekturszene entwickelt 
wurde und mittlerweile auch in der wirtschaft gerne eingesetzt 
wird. 

die teilnehmer werden in Kleingruppen zusammengefasst und 
erarbeiten zu einem aspekt des zuvor erlebten lehrvortrags eine 
Kurzpräsentation. 
 
aufgabe ist es, das thema mit 20 folien/bildern zu behandeln, 
welche in nicht mehr als 20 sekunden erläutert werden.  
die gesamtdauer des vortrags beträgt damit 6 minuten und  
40 sekunden. findet das seminar auch am abend statt, können 
die Kurzvorträge zum beispiel in einer Pecha Kucha Night hinter-
einander präsentiert werden.

tipp | das Können sie tun.. . !
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 � blitzlicht 
Jeder teilnehmer erläutert aktuelle eindrücke und befindlich-
keiten. erst nach allen „blitzlichtern” kann eine zusammenfassung 
oder diskussion folgen. um die Äußerungen kurz zu halten, erhält 
jeder teilnehmer symbolisch redezeit bis zum abbrennen eines 
streichholzes. 

 � punktabfrage
die teilnehmer werden gebeten, durch das Kleben eines punktes 
über lernerfolg und zufriedenheit rückmeldung zu geben. dazu 
wird ein plakat vorbereitet, welches eine frage und drei spalten 
mit abgestufter skala enthält (z.b. „gut”, „mittel”, „schlecht”). 
das ergebnis wird nicht kommentiert.

alternativ können die punkte in ein Koordinatensystem geklebt 
werden. so werden rückmeldungen zu zwei aspekten des semi-
nars gesammelt. die x-achse und y-achse werden jeweils mit 
einer aussage versehen („so fand ich es hier...”, „so viel nehme 
ich an neuen impulsen und ideen mit...”). die teilnehmer beant-
worten beide fragen gleichzeitig durch das Kleben des punktes an 
der entsprechenden stelle.

tipp | das Können sie tun.. . !

am ende einer veranstaltung stellen sich für die teilnehmer und den 
dozenten aber auch fragen wie: „sind die erwartungen der teilnehmer 
erfüllt worden?”, „hat das seminar etwas für die tägliche praxis der 
teilnehmer gebracht?”, „existieren weitgehend einheitliche oder unter-
schiedliche einschätzungen des seminarerfolgs?”

auch hier gibt es bewährte und einfache methoden, um am ende einer 
veranstaltung bilanz zu ziehen. natürlich können die methoden auch 
schon während des seminars, z.b. nach absolvierung inhaltlicher teil-
abschnitte, eingesetzt werden. 
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 � Kartenabfrage
die teilnehmer formulieren in kurzen stichworten ihre rückmel-
dung auf einer Karteikarte und pinnen diese an die metaplan-
wand. anschließend werden sie zusammen ausgewertet. 

 � fragebogen
anonyme rückmeldung der teilnehmer über lernerfolg und zu- 
friedenheit nach abschluss eines seminars. 

 � reflexion im plenum
reflexionsphasen im ganzen plenum sind deutlich konzentrierter, 
erkenntnisreicher und nachhaltiger, wenn sie zeitgleich visuell 
dokumentiert werden. es empfiehlt sich die diskussion auf der 
grundlage von ausgewählten leitfragen:

 � „wenn wir an das thema denken, was erfüllt uns dann mit  
sorge?”

 � „wenn wir an das thema denken, was stimmt uns hoffnungsvoll, 
welche ideen haben wir für eine besonders positive zukunft?

 � „wenn sie diese veranstaltung durchführen könnten, was wür-
den sie anders machen, was genau so?
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3.2 WAS mAcht nAchhAltigE politiSchE bildung AuS? 

ein zunehmend auch in der politischen bildung wichtiges thema ist die 
frage der Qualitätssicherung. angesichts der finanzierung politischer 
bildung aus öffentlichen mitteln hat diese eine grundlegende bedeutung. 
viele bildungsanbieter sind heute zertifiziert und dokumentieren damit 
nach außen ihr stetiges bemühen um eine kontinuierliche weiterentwick-
lung der Qualität ihrer arbeit. aus sicht der didaktik und methodik ist  
die „angemessenheit” des lehrens und lernens von zentraler bedeutung. 
als „angemessen” kann ein seminar in der politischen bildung angesehen 
werden, welches die prinzipien des beutelsbacher Konsenses ebenso 
beachtet, wie die Kriterien erwachsenengemäßen lernens:

 � die lernziele, inhalte und themen können von den teilnehmern  
mitbestimmt und -bearbeitet werden,

 � es werden gezielt auch aktivitäts- und selbsterschließungsmethoden 
eingesetzt, um die gewinnung eines selbständigen urteils zu beför-
dern,

 � es wird gezielt an die lebenserfahrungen der teilnehmer ange-
knüpft,

 � die sozialkompetenz und Kommunikationsfähigkeit der teilnehmer 
wird bewusst gestärkt,

 � die auswahl der lernziele, themen und inhalte ist begründet  
(„warum soll was gelernt werden?”),

 � die angebotenen lerninhalte werden für die teilnehmer reduziert  
(„weniger ist mehr”), 

 � Kontroversen werden kontrovers dargestellt,
 � handlungsbezogene problemstellungen und die suche nach mitteln 
und wegen zur beeinflussung der politischen lage im sinne der  
interessen der teilnehmer sind ausdrücklich gegenstand der lern-
einheiten.

ein gelingender transfer des gelernten in den alltag der teilnehmer ist 
eines der wesentlichen Kriterien, an denen sich der erfolg der politischen 
bildung messen lässt. daher sollte dem anwendungsbezug besondere 
beachtung geschenkt werden.



38

zum schluss

wir hoffen, dass ihnen dieser leitfaden impulse und hilfestellung für  
ihre bildungsmaßnahmen gibt. getreu unserem motto „informieren, 
orientieren, aktivieren und vernetzen” freuen wir uns, wenn er auch  
dazu anregt, den dialog zu suchen und erfahrungen auszutauschen. dass 
deutschland sich im internationalen wettbewerb nur über die Qualität 
seiner produkte und seine innovationsfähigkeit behaupten kann, ist 
bekannt. voraussetzung dafür ist jedoch, dass die menschen vertrauen 
aus ihren fähigkeiten schöpfen, strukturelle zusammenhänge erkennen, 
dass sie sich auf der grundlage ihrer wertüberzeugungen als politisch 
handelnde subjekte begreifen, sich ihrer vergangenheit vergewissern 
und visionen für ein besseres zukünftiges leben entwickeln. allen, die 
dazu einen beitrag leisten wollen, wünschen wir viel erfolg.

dr. melanie piepenschneider 
leiterin politische bildung  
der Konrad-adenauer-stiftung e.v.

annette wilbert  
Koordinatorin didaktik & methodik  
der Konrad-adenauer-stiftung e.v.



anregung zur reflexion

Da es dem König aber wenig gefiel, dass sein Sohn, 
die kontrollierten Straßen verlassend, sich querfeldein herumtrieb, 

um sich selbst ein Urteil über die Welt zu bilden, 
schenkte er ihm Wagen und Pferd. 

„Nun brauchst Du nicht mehr zu Fuß gehen”, waren seine Worte.
„Nun darfst Du nicht mehr zu Fuß gehen”, waren dessen Sinn.

„Nun kannst Du es nicht mehr”, deren Wirkung.

günther anders
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ansprechpartnerin in der Konrad-adenauer-stiftung

Annette Wilbert
Koordinatorin Didaktik & Methodik
Politische Bildung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
Rathausallee 12
53757 Sankt Augustin
Telefon: +49(0)-2241-246-4256
E-Mail: annette.wilbert@kas.de

publiKationsreihe  

„handreichungen zur politischen bildung”

in der publikationsreihe „handreichungen zur politischen bildung” sind 
bisher erschienen:

 � Band 1: 
Die Christlich-Demokratische Union. Grundüberzeugungen,  
Geschichte, Organisation 
Erstellt von J. Christian Koecke und Michael Sieben 
2., überarbeitete und erweiterte Auflage 
Wesseling, März 2010 
ISBN 978-3-941904-42-2 

 � Band 2: 
Katrin Grüber: Zusammen leben ohne Barrieren. Die Umsetzung der 
UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen in 
Kommunen 
Wesseling, April 2010 
ISBN 978-3-941904-18-7 

 � Band 3: 
Klaus-Jürgen Engelien: Die energiepolitische Zukunft der Europäischen 
Union. Zwei Planspiele zur Arbeitsweise der EU (Ringbuchordner) 
Wesseling, April 2010 
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 � Band 4: 
Andreas Kalina: erfolgreich.politisch.bilden.  
Faktensammlung zum Stand der Politischen Bildung in Deutschland 
2., überarbeitete Auflage 
Wesseling, 2014 
ISBN 978-3-941904-54-5 

 � Band 5: 
Melanie Piepenschneider, Klaus Jochen Arnold (Hrsg.): 
Was bedeutet uns der 20. Juli 1944? 
Wesseling / Hannover, März 2011 
ISBN 978-3-941904-96-5 

 � Band 6: 
Melanie Piepenschneider, Klaus Jochen Arnold (Hrsg.): 
DDR: Mythos und Wirklichkeit. Wie die SED-Diktatur den Alltag  
der DDR-Bürger bestimmte.  
Didaktische Begleitung zur gleichnamigen Ausstellung  
2., überarbeitete Auflage 
Wesseling / Potsdam, November 2012 
ISBN 978-3-942775-23-1 

 � Band 7: 
Melanie Piepenschneider, Klaus Jochen Arnold (Hrsg.): 
Was war die Mauer? Die Errichtung der innerdeutschen Grenzanlagen 
durch das SED-Regime und ihre Folgen 
2., überarbeitete Auflage  
Wesseling / Potsdam, Januar 2013 

ISBN 978-3-944015-28-6 

 � Band 8: 
Klaus-Jürgen Engelien: 
„Cicero” – Entscheidungs- und Konferenzplanspiele zur  
Staatsschuldenkrise in der EU 
Wesseling, April 2012 
ISBN 978-3-942775-81-6
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 � Band 9: 
Annette Wilbert: 
Update Politische Bildung. Leitfaden für die Seminarpraxis 
2., überarbeitete Auflage 
Berlin, September 2017 
ISBN 978-3-95721-331-0

 � Band 10: 
Tanja Segmüller, Angelika Zegelin, Franz Wagner, Christel Bienstein: 
Menschen würdig pflegen? Das Recht auf qualifizierte Pflege.  
Eine Diskussionsschrift 
2., unveränderte Auflage 
Sankt Augustin/Berlin, März 2013 
ISBN 978-3-944015-36-1

 � Band 11: 
Jana Kulhay: 
Die Mediengeneration. Jugendliche, ihr Medienkonsum und  
ihre Mediennutzung 
Sankt Augustin/Berlin, Januar 2013 
ISBN 978-3-944015-33-0

 � Band 12: 
Andreas Jungherr, Harald Schoen: 
Das Internet in Wahlkämpfen. Konzepte, Wirkungen und Kampagnen-
funktionen (Vollständige, unveränderte PDF-Ausgabe der im Springer 
VS, Wiesbaden 2013, erschienenen Buchausgabe) 
Sankt Augustin/Berlin, Juni 2013 
ISBN 978-3-658-01012-6

 � Band 13: 
David Jonathan Grunwald: 
Ordnungspolitische Bildung als Bestandteil der außerschulischen  
Erwachsenenbildung 
Wesseling/Berlin, Januar 2014 
ISBN 978-3-95721-008-1
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 � Band 14: 
Maja Eib, Daniel Braun: 
Demografischer Wandel und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum am 
Beispiel Thüringens 
Wesseling/Erfurt, Januar 2014 
ISBN 978-3-95721-014-2

 � Band 15: 
Manuel Sutter, Serafin von Roon, Florian Samweber, Kristin Wachinger: 
Netzausbau in Deutschland. Wozu werden neue Stromnetze benötigt? 
Wesseling/Berlin, September 2014 
ISBN 978-3-95721-051-7

 � Band 16: 
Tobias Montag, Thomas Recht: 
Den Netzausbau mitgestalten. Potentiale formeller und informeller  
Beteiligung 
Wesseling/Berlin, September 2014 
ISBN 978-3-95721-052-4

 � Band 17: 
Heinrich Blatt: 
Die Politische Bildung der Konrad-Adenauer-Stiftung. Teil 1: 1957–1997 
Wesseling/Berlin, Dezember 2014 
ISBN 978-3-95721-068-5

 � Band 18: 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (Hrsg.): 
América Latina – Kontinent der Möglichkeiten. 
Jugendcamp der Konrad-Adenauer-Stiftung, 29. Juni – 1. Juli 2014 
Sankt Augustin/Berlin, Dezember 2014 
ISBN 978-3-95721-067-8

 � Band 19: 
Karl-Heinz B. van Lier (Hrsg.): 
Handlungsauftrag Demographie. Fakten – Expertise – Meinungen 
Sankt Augustin/Berlin, Oktober 2015 
ISBN 978-3-95721-142-2
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 � Band 20: 
Konrad-Adenauer-Stiftung (Hrsg.): 
Demografie & Demokratie. Experten-Positionen zum Einfluss des  
demografischen Wandels auf die Demokratie 
Sankt Augustin/Berlin, Dezember 2015

 � Band 21: 
Volker Kronenberg: 
Europa vor Ort. 
Sankt Augustin/Berlin, 2016 
ISBN 978-3-95721-193-4

 � Band 22: 
Maja Eib (Hrsg.), Sarah Duryea, Sina Meissgeier: 
Heimat bilden in Thüringen 
Sankt Augustin/Berlin, 2016 
ISBN 978-3-95721-234-4

 � Band 23: 
Melanie Piepenschneider, Philipp Lerch (Hrsg.), Markus Klauer: 
Einhundert Jahre Schlacht von Verdun 
Sankt Augustin/Berlin, 2017 
ISBN 978-3-95721-272-6

 � Band 24: 
Volker Kronenberg: 
Integration vor Ort 
Sankt Augustin/Berlin, 2017 
ISBN 978-3-95721-282-5
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