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THEORIE-PRAXIS-TRANSFER 

TECHNOLOGIEMODELLE ALS DIAGNOSTISCHE PLANUNGS- UND ENTSCHEIDUNGSHILFEN 

FÜR DIE PSYCHOLOGISCHE BERATUNG 
Diskussionsgruppe 

Kurt A. Heller 

Summary (Technological models as aids f o r diagnostic plannings and decisions): Psychologi
cal technology can be understood as applied psychological knowledge f o r pr a c t i s i n g d i a 
gnosis, counseling, and psychotherapy. Technology can have the form of standardized t e s t s , 
decision-aiding algorithms, or compact t r a i n i n g programs. The pa r t i c i p a n t s discussed seve
r a l ways to transform nomothetical sentences i n t o practicable knowledge. D i f f e r e n t stand
points were found about the methods of the transformation and the forms technological aids 
should have. Some preferred h e u r i s t i c rules and r e f l e x i o n - f a c i l i t a t i n g advice to strengthen 
and support the p r a c t i t i o n e r ' s problem-solving and decisive competences. Other pointed out 
t h a t strongly standardized programs may be helpful f o r the beginner in the psychotherapeu
t i c f i e l d . 

1. Zustandekommen der Gruppe*' 

Die a k t u e l l e Frage nach der Handlungsrelevanz der Pädagogischen Psychologie scheint eine 

neuere Technologiediskussion e i n z u l e i t e n , i n der das Verhältnis von theoretischen Erkennt

nissen und praxisbezogenen Anforderungen in der Pädagogischen Psychologie r e f l e k t i e r t und 

neu problematisiert wird. Die theoretische und praktische Notwendigkeit, wissenschaftliche 

Erkenntnisse "irgendwie" in pädagogische Handlungskompetenz zu übersetzen, führte die T e i l 

nehmer der Diskussionsgruppe zusammen. Anliegen der einen war, i h r pädagogisches Handeln 

aufgrund wissenschaftlicher Befunde zu optimieren, das der anderen, einen Weg zu finden, 

ihre Forschungsergebnisse für den Praktiker nutzbar zu machen. 

Exemplarisch für die l e t z t e r e Position i s t das Konzept der typologischen Schul 1 eistungs-

analyse von Rosemann (1978) zu nennen, das aufgrund seiner empirischen Relevanz (Rosemann & 

AI 1 hoff, 1982, Ludwig,1984) nun in der Praxis der Schul - und Erziehungsberatung e t a b l i e r t 

werden könnte. Zu diesem Zweck wird am I n s t i t u t für Pädagogische Psychologie der Universi

tät München ein Forschungsprojekt v o r b e r e i t e t , das die U t i 1 i t a t einer k l a s s i f i k a t o r i s c h e n 

Diagnostik für die Analyse und Behandlung von Schulleistungsschwierigkeiten überprüfen w i l l 

(Heller.1Q84). 

Ziel der Diskussionsveranstaltung war es, Möglichkeiten solcher Adaptationsprozesse zu er

örtern, die Eigenständigkeit handlungsbezogener Wissensformen zu r e f l e k t i e r e n und sowohl 

formale R i c h t l i n i e n als auch konkrete Ansatzpunkte für eine engere Verbindung von Theorie 

und Praxis zu erarbeiten. Zur Erhellung der Thematik wurden auch neuere metatheoretische 

Aspekte (Huber, Krapp & Mandl ,1984) herangezogen. 

2. Einführung i n die Thematik 

Versteht man psychologische Technologie als Lehre von der Anwendung psychologischer Erkennt

nisse auf relevante Praxisfelder, so v e r f o l g t die Konstruktion technologischer Modelle und 

Systeme die r a t i o n a l e Transformation nomologischer Aussagen i n handlungsleitende Wissens

strukturen. Dies geschieht nach Herrmann (1979) auf zweierlei Weise: Erstens s t e l l t Techno-
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logie aus dem Thesaurus psychologischer Gesetze handlungsrelevantes Hintergrundwissen b e r e i t , 

und zweitens b i e t e t sie standardisierte Techniken an, die gerade wegen i h r e r Komplexitätsre

duktion zur Ef f i z i e n z der Praxis beitragen. Letztere werden i n Form technologischer Regeln 

konzipiert (Perrez & Patry, 1984). 

Auswahlkriterium für technologische Regeln i s t ein via Nützlichkeitsnachweis erbrachtes 

Glaubwürdigkeitszeugnis, n i c h t ein (und sei es nur ein s t a t i s t i s c h e r ) Wahrheitsnachweis, 

wie er bei Gesetzesaussagen üblich i s t . Dieser wäre für technologische Regeln, die a l s Im

perative f o r m u l i e r t sind, logisch unzureichend, da sich Imperative n i c h t aus Aussagesätzen 

deduzieren lassen, und seien diese noch so wahr. Das Wahrheitskriterium i s t außerdem unzu

t r e f f e n d , da technologische Konzepte aus Gründen der Effektivität o f t eine Verkürzung der 

W i r k l i c h k e i t in Kauf nehmen, sich l i e b e r auf probate Theorien als auf spekulative Innova

tionen stützen und die beschränkte Verarbeitungskapazität des praktizierenden Psychologen 

bezüglich komplexer Informationen berücksichtigen. 

Konstruktion und Prüfung technologischer Regeln und Modelle für die Hand des Praktikers ver

langen daher eine ganz andere Forschungsmethodologie als weithin üblich. An die S t e l l e von 

Zusammenhangsanalysen theoretischer Konzepte müßten Effizienzprüfungen und Kosten-Nutzen-

Analysen von psychologischen Tätigkeiten t r e t e n . 

Insgesamt l i e g t die Evaluationsforschung, gerade was psychologische Beratung und Therapie be

t r i f f t , noch weithin im argen. Zwar sind technologische Maßnahmen (z.B. objektive Tests, d i a 

gnostische Beobachtungssysteme und therapeutische Behandlungsprogramme) weit v e r b r e i t e t , U t i -

1itätserwägungen spielen dabei aber eine untergeordnete Rolle. Ebenso verhält es sich bei den 

zentralen Aufgaben der Beratungspraxis, der diagnostischen Klassifikationsentscheidung und 

der therapeutischen Treatmentauswahl. Obwohl diese Vorgänge formal s t r u k t u r i e r b a r und r a t i o 

nal optimierbar sind, besteht ein erheblicher Mangel an grundlegenden Arbeiten. 

Mehrere Gründe kommen dafür i n Frage: 

1) Die Trennung des psychologischen Berufsfeldes i n vorwiegend forschende und vorwiegend 

praktizierende Tätigkeiten. Während die Forscher Theoriestimmigkeit s t a t t Praktikabilität 

anstreben, befreien sich die Praktiker allzuschnell vom Ballast der o f t unhandlichen und 

abstrakten Theorie und entwickeln ihre eigene Handlungstheorie, die sie mit subjektiven Evi

denzerlebnissen "evaluieren". Die Unterschiedlichkeit der Handlungsziele der beiden Profes

sionen, Ihre vergeh 1 eüenen M e t h o d e n und Dcgr i f f ceyetomo vorhinrlprn nicht ςρΐ t.Pn eine Zusam

menarbeit und somit eine wissenschaftlich fun d i e r t e Praxis. 

2) Der Mangel an intradisziplinärer Auseinandersetzung läßt sich wohl auch psychologisch er

klären. Schließlich trägt die Berücksichtigung von Argumenten des jeweils anderen Berufs

zweiges nur zur eigenen Verunsicherung bei und macht im Extremfalle handlungsunfähig. Der 

Forscher muß seine Arbeit vom Praktiker i n Frage s t e l l e n lassen, der i h r jede Nützlichkeit 

(und damit Existenzberechtigung) abspricht; ebenso umgekehrt, wenn der Forscher dem P r a k t i 

ker Scharlatanerie v o r w i r f t und seine Erfolge durch Placebo-Effekte "wegerklärt". 

3) Die Verknüpfung von Theorie und Praxis wird wohl am meisten dadurch behindert, daß kein 

verbindlicher Regelkodex e x i s t i e r t , mit dem psychologische Theorien i n "psychotechnische" 

Anweisungen und praktische Erfahrungen in Theoriekorrekturen eingehen können. Bunge hat be

r e i t s 1967 zwar die Umsetzung von nomologischen Aussagen in technologische Regeln beschrie

ben, nic h t aber einen Interaktionsprozeß zwischen Theorie und Praxis, der die Gleichrangig-
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k e i t der beiden Dialogpartner k o n s t i t u i e r t hätte. Ohne gemeinsames Regel system und ohne der 

zumindest theoretisch gegebenen Möglichkeit der wechselseitigen Kontrolle i s t eine Zusammen

a r b e i t zwischen Forschern und Praktikern aber kaum zu erwarten. 

Technologische Forschung als Grundlage für e f f e k t i v e s psychologisches Handeln muß also eine 

Reihe von Schwierigkeiten überwinden, die t i e f i n das beru f l i c h e Selbstverständnis des e i n z e l 

nen Psychologen wie auch in das der gesamten D i s z i p l i n e i n g r e i f e n . Dagegen rücken die vielen 

ungelösten Probleme einer praktischen Technologie eher i n den Hintergrund. Zunächst s o l l t e 

deshalb versucht werden, mit H i l f e eines Stücks v e r w i r k l i c h t e r Technologie, also mit H i l f e 

eines thematisch begrenzten Regel systems und dessen Evaluierung, die Verbindung zwischen 

Theorie und Praxis herzustellen, um die grundlegenden Probleme nach und nach angehen zu kön

nen. 

3. Strukturierung der Thematik 

Bei der Vorbereitung der Diskussionsgruppe waren die Diskutanten übereingekommen, die The

matik unter drei Aspekten zu behandeln: i n bezug auf a) die möglichen Funktionen, b) die me

thodischen Probleme und c) die Gefahren einer psychologischen Technologie. Die folgende Dar

stellung g i b t die wesentlichen Inhalte der Diskutantenbeiträge wieder. 

a) Funktionen einer psychologischen Technologie 

Aufgabe von Techno!ogiemodellen i s t die Verbesserung der psychologischen Praxis in Form von 

Verbesserung der Handlungsmittel, der eine Diskussion der Handlungsziele vorausgehen muß 

( H e l l e r ) . Technologie i s t also n i c h t Selbstzweck, sondern steht im Dienste zuvor abgeklär

ter Erziehungs-, Beratungs- oder Behandlungsziele. Da Technologie die Zusammenarbeit von 

Theoretikern und Praktikern e r f o r d e r t , trägt sie dazu b e i , die K l u f t zwischen Theorie und 

Praxis zu verringern. Dies geschieht am besten in Form sta n d a r d i s i e r t e r Handlungsanweisungen, 

die besonders für den Berufsanfänger nützlich i s t (Ludwig). Neben den Vorteilen konkreter An

weisungen erweist sich Technologie auch dadurch als nützlich, daß sie a) im Vorfeld der Re

gelerarbeitung zu einer objektiven Beschreibung und Bewertung der Praxis anhält, b) durch 

Anerkennung des q u a l i t a t i v e n Unterschiedes zwischen Nomologie und Technologie und i h r e r 

Gleichrangigkeit den Praktikern ein Rechtfertigungsargument für i h r "unwissenschaftliches" 

Handeln l i e f e r t und c) die Praktiker dazu anhält, i h r eigenes Tun k r i t i s c h zu r e f l e k t i e r e n 

(Hany). Gerade l e t z t e r e s finden Praktiker selbst recht nützlich, g l e i c h f a l l s erwarten sie 

aber auch w i s s e n a c h a π ι iche Bewertungsmaßstäbe, V e r h a l t e n s r i c h t l i n i e n und standardisierte 

Handlungsprogramme zur Erleichterung i h r e r Tätigkeit (wie Lohse i n einer Befragung von Schul-

Psychologen f e s t s t e l l t e ) . 

b) Methodische Probleme und Ansätze 

Bei der Konstruktion technologischer Regeln mit H i l f e psychologischer Gesetze wird s t i l l 

schweigend davon ausgegangen, daß diese Gesetze e l a b o r i e r t , v a l i d i e r t und s t a b i l genug sind, 

um als Grundlage für Anweisungen dienen zu können. Genau dies i s t aber höchst f r a g l i c h : Viel -

meir i s t zu überlegen, ob die üblichen Forschungsansätze hier nicht grundsätzlich ungeeignet 

s i i d (Krapp). Be i s p i e l h a f t wäre h i e r der Regressionsansatz zu nennen. Praxisrelevanter er-

scieint demgegenüber der Ansatz der typologischen K l a s s i f i k a t i o n (Rosemann), auch h i n s i e h t -

l i : h einer treatmentorientierten Diagnostik (Ludwig,1984). Ein zu weitreichendes Technolo-

giemodell auf der Basis einer typologischen Analyse wäre aber g l e i c h f a l l s problematisch -

wie überhaupt jedes Modell, das universale Gültigkeit beansprucht -, sofern damit die Cha-
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r a k t e r i s t i k a bzw. i n d i v i d u e l l e n Merkmale der Untersuchungsstichprobe ausgeklammert werden 

(G e i s l e r ) . Allgemein s o l l t e n technologische Regel Systeme deshalb nicht als f e r t i g e s Koch

buch, sondern als Entscheidungshilfen gehandhabt werden (Hany). Der Praktiker behält so 

seine Entscheidungskompetenz und kann diese - via Technologie - sogar maximieren (Lohse). 

c) Gefahren 

Die Hauptprobleme technologischer Forschung sind einmal die Außerachtlassung ethischer Prä

missen ( U t i l i t a r i s m u s ) bei der Handlungsbewertung und zum andern die Provokation einer Re

aktanz beim sich eingeschränkt sehenden Praktiker (Akzeptanzproblem). Daneben besteht die 

Gefahr, daß technologische Forschung - wird sie vom Theoretiker ( a l l e i n ) betrieben - wie

der in einer T h e o r i e f l u t endet s t a t t bei einfachen P r a x i s h i l f e n ( H e l l e r ) . Aber auch die 

Kehrseite wäre bedenklich: die allzuschnelle Vereinfachung psychologischer Sachverhalte, 

schematisierende Behandlungskonzepte und schablonenhafte Diagnostik (Ludwig). Probleme, die 

sich schon heute bei der Verwendung formeller Tests ergeben können (Scheinsicherheit der 

Diagnose; Verengung der Handlungsperspektive; Veralterung der Wissensgrundlagen, besonders 

der Normen), sind h i n s i c h t l i c h der Form technologischer H i l f e n zu bedenken ( G e i s l e r ) . Eine 

doktrinäre Technologie mit Wahrheitsanspruch wäre weder l e g i t i m i e r b a r noch dem Akzeptanz

problem angemessen. Schließlich sind Praktiker recht sensibel für Indoktrinationsversuche; 

manche sehen Technologie nur unter diesem Aspekt und zeigen starke Ressentiments (Lohse). 

Nicht wenige sind jedoch b e r e i t , Reflexionshilfen aus der Wissenschaft für die eigene Hand

lungsoptimierung anzunehmen. 

4. Diskussion 

Die Diskussion im Anschluß an die Statements der Diskutanten konzentrierte sich hauptsäch

l i c h auf das Verhältnis von Theorie und Praxis sowie auf Probleme, die sich bei der Vorga

be konkreter Handlungsanweisungen ergeben. Neben zustimmenden Äußerungen über die Notwendig

k e i t technologischer Systeme (Giesen, Frankfurt/M.) wurden vor allem folgende K r i t i k p u n k t e 

erörtert: Die Gegenüberstellung von Wahrheitsproblematik und Effektivität bei Bunge g r e i f e 

v i e l zu kurz: Auch Praktiker wollten nicht nur wissen, wie etwas f u n k t i o n i e r t , sondern zu

mindest längerfristig auch, warum etwas f u n k t i o n i e r t . Unterschiedliche Randbedingungen i n 

der Praxis verhindern zwar eine direkte Anwendung nomologischer Aussagen, sie a l l e i n recht

f e r t i g e n aber nic h t eine Unterscheidung zwischen erklärenden Theorien und solchen Aussage

systemen, die angeben, wie etwas cu erreiche sei ( W i t t o , H a m h u r g ) . Würden technolOdisehe 

Hi l f e n primär in der Form g e n e r a l i s i e r t e r Handlungsroutinen durch Wissenschaftler e n t w i c k e l t , 

so e n t f i e l gerade der spezifische V o r t e i l der Praktiker, nämlich die konkreten Rahmenbedin

gungen im E i n z e l f a l l besser zu kennen und somit Elemente verschiedener Theorien zielabhän

gig auswählen zu können; der Praktiker würde vom Problemloser zum Anwender degradiert 

(Schulte, Bochum). 

Je umfassender (d. h. unter Berücksichtigung möglichst v i e l e r Randbedingungen) Handlungsrou

tinen entwickelt werden, .desto störanfälliger werden sie zugleich gegenüber Veränderungen 

bei diesen Randbedingungen. Veränderungen im Schulsystem beispielsweise lassen das i n einem 

technologischen Programm enthaltene Wissen schnell veralten. Es wurde daher vorgeschlagen, 

s t a t t d e t a i l l i e r t e r Handlungsanweisungen vor allem Regeln auf abstrakterer Ebene zu entwik-

keln; z.B. s o l l t e n für Diagnose und Therapie auf heuristischer Ebene Suchregeln als- a l l g e 

meine Orientierungshilfen angeboten werden. Daneben seien technologische Programme a l l e n -
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f a l l s für abgrenzbare Untereinheiten des diagnostisch-therapeutischen Prozesses s i n n v o l l , 

die dann als Teil programme vom Praktiker in dessen Problemlöseprozeß eingebunden werden kön

nen. Dabei i s t a l l e r d i n g s zu bedenken, daß sich die größten Probleme in der Praxis gerade 

auf der m i t t l e r e n Ebene ergeben, d.h. weniger bei den elementaren "Bausteinen" für spezi

fische Teilprobleme oder auf der Ebene allgemeiner Regeln, sondern bei konkreten Entschei-

dungs- und Problemlöseprozessen. Ob hierzu technologische H i l f e n z i e l o r i e n t i e r t standardi

s i e r t entwickelt werden können, b l e i b t abzuwarten. Zumindest g i b t es auch zu diesen Proble

men mehr oder weniger gute Lösungsansätze ( v g l . z.B. Jungermann, 1981, 1983), deren Bearbei

tung und Optimierung bei der Entwicklung technologischer H i l f e n t r o t z der angesprochenen 

Schwierigkeiten nicht ausgeklammert werden darf. 

5. Folgerungen 

Nach der Diskussion war deu t l i c h geworden, daß zwar das Anliegen einer psychologischen 

Technologie, nämlich die wissenschaftliche Fundierung der Praxis, durchaus berechtigt i s t , 

daß aber noch mehrere zentrale Probleme ungelöst sind. Diese betreffen u.a. 

- die Frage, in welchem Funktionszusammenhang nomologisches und technologisches Wissen ste

hen und welche Interaktionsformen möglich und sinnvoll sind; 

- die Frage nach der D i f f e r e n z i e r b a r k e i t bzw. der Kompatibilität von Wahrheits- und Nütz-

1 i c h k e i t s k r i t e r i u m ; 

- die Frage, welche konkrete Form technologische Hilf e n für die Praxis annehmen s o l l e n ; 

- das Problem, daß ei n e r s e i t s das gesamte psychologische Theoriengebäude zu komplex für die 

Praxis i s t , während andererseits die Praxis zu komplex für einzelne Theorien i s t , ohne 

daß ein optimaler Komplexitätsgrad bestimmbar wäre. 

Die Veranstalter empfanden die Diskussionsgruppe als anregend und l e h r r e i c h . 

1) Diskutanten: H.-J. Geisler, E. Hany, B. Lohse, S. Ludwig, a l l e Fakultät 11 der Universi
tät München; A. Krapp, Hochschule der Bundeswehr München-Neubiberg; B. Rosemann, Ruhr-
Universität Bochum. 
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