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,,What's that Sound?" 

Sound als didaktische Herausforderung der popularen Musik 

Jan-Peter Herbst 

Abstract 

Since the introduction of electrical recording, reproducing and transmit� 
ting popular music in the early 20th century,. sound by means of arty. tech .. 
nologically mediated music has become a central concept in tenns of 
production aesthetics, and the way music is perceived. By the time media 
technology found its way into the classroom, sound posed wide chat ... 
lenges for the musical education. This paper aims at raising awareness for 
the still persistent didactic challenges and potential opportunities of sound 
in the educational areas of ear • training, analysis, musical practice, and 
sound design. A discourse analysis of music pedagogical writings on the 
emerging didactics of populannusic will demonstrate the challenges of 
sound for the music classroom since the late 1960s. Two empirical stud-
ies of educational journals and schoolbooks follow, further illustrating the 
presence ofsound in lesson material and educational approaches. 

Einleitung 

Sound avancierte in der Geschichte der popularen Musik seit ihrer Elek
trifizierung zu • einem musikahsch ... asthetischen Leitbegri

f

f mit. weitrei• 
chenden Auswirkungen auf die Produktion von Musik, ihre mediale Dis
tribution, sowie auf die Entwicklung musikalischer Genres und ihre Re .. 
zeption. Infolgedessen stellte Sound auch die Musikpadagogik spatestens 
seit dem Einzug der ,,technischen Mittler" und der wahrnehmungsbeein
flussenden Produktionsmittel mit dem Aufkommen von Keyboards und 
Drmncomputern und der umfassenden Digitalisierung vor weitreichende 
Herausforderungen in den etablierten Bereichen Horerziehung, Analyse 
und Musikpraxis und., als neu entstandenen Bereich, der Soundgestaltung. 
Im Folgenden sei Sound vereinfachend definie.rt als technologisch trans
formierter, vermittelter, kulturalisierter und alle musikalischen Erschei
nungen umfassender Klang (Herbst, 2014, S. 21). Als grundlegende Un
terscheidung zum Klang gilt, dass Sound eine technische Transformation 
des nattirlichen Klangs durch Verstarkung oder Aufzeichnung erforded. 
Hierdurch liegt in Sound ein groBes Gestaltungspotenzial, was zu seiner 
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Attraktivitat beitragt (Rosing, 1996, S. 158). Der Umgang mit Sound als 
Merkmal von Lebensgefiihl und Zeitgeist, Mittel der Gesellschaftskritik, 
Identifikation oder Distinktion und wichtiges Kriterium asthetischen so
wie emotionalen Erlebens machen einen besonderen subjektiven und 
padagogischen Wert von Sound aus. Er ubersteigt den naturlichen Klang, 
erlaubt die Beschreibung und Erklarung musikalischer Phanomene und 
fiihrt damit zu einer Erweiterung der traditionellen musikwissenschaftli
chen Betrachtung. Mittels Sound konnen kulturwissenschaftliche oder 
ethnologische Themenbereiche in den Musikunterricht integriert werden. 
GleichermaBen ist das popmusikalische Musizieren ohne Sounderzeu
gung undenkbar. Die Faszination der Popmusik ist maBgeblich <lurch 
ihren Sound begriindet; als Beispiele dienen die psychedelischen Sounds 
des l 970er-Jahre Rocks, die hypnotischen Sounds des Dub, die kraftvol
len Sounds des Metal, die atmospharischen Sounds von House oder die 
synthetischen Sounds vieler moderner Popmusikproduktionen. All dies 
sind Aspekte, die eine Didaktik popularer Musik elementar betreffen. 

Das Ziel dieses Beitrags soll es sein, die ,,Klanglichkeit" popularer Mu
sikstile in ein kritisches musikpadagogisch-didaktisches Bewusstsein zu 
rucken und damit anzuregen, Sound vermehrt zu einem Bestandteil mu
sikdidaktischer Theorie und Praxis zu machen. Dazu nahert sich der Bei
trag dem Phanomen mit zwei methodischen Zugangen. Anhand einer 
Diskursanalyse musikpadagogischer Schriften seit Ende der 1960er-Jahre 
hinsichtlich der Inhalte, Methoden und Zielsetzungen wird zuerst ein 
Zeitverlauf der didaktischen Herausforderungen und Chancen von Sound 
aufgezeigt. Davon ausgehend lassen sich drei Phasen feststellen (Herbst, 
2014, S. 175-198), die im Folgenden genauer betrachtet werden: 

• Reaktionen auf technische Mittler in den l 960er-Jahren, welche zu den
groBen musikdidaktischen Konzeptionen der 1960er- und '70er-Jahre
gefiihrt haben. Der Beginn einer Horerziehung betrifft erstmals pad
agogisch-didaktische Aspekte des Sounds der popularen Musik.

• Allgemeine Handlungsorientierung und ein musizierender Zugang einer
sich entwickelnden Didaktik popularer Musik ab den l 980er-Jahren. Es
kommt zu einer Ausdifferenzierung der didaktischen Handlungsoptio
nen mit Sound, die im Wesentlichen bis heute besteht.

• Pluralismus der didaktischen Positionen und Unterteilung in kleine
Teilbereiche didaktischer Themenfelder seit Mitte der 1990er-Jahre.
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Sound gerat weitgehend aus dem padagogischen Bewusstsein und ord
net sich anderen Themengebieten der popularen Musik unter. 

Daran schlieBen zwei empirische Studien ausgewahlter musikpadagogi
scher Fachzeitschriften und Schulbucher an, um einen genaueren Blick 
auf die mogliche Unterrichtspraxis zu werfen. AbschlieBend werden die 
Ergebnisse verglichen und der Versuch einer gegenwartigen Bestimmung 
von Sound in musikpadagogischer Theorie und Praxis gewagt. 

Sound als Teil der Horerziehung 

Die musikpadagogische Aufmerksamkeit gegeniiber Sound fallt mit dem 
massenhaften Aufkommen von technischen Wiedergabemedien zusam
men, die den Startschuss flir die musikdidaktischen Konzeptionen Ende 
der 1960er-Jahre bilden. Die Verftigbarkeit von Schallplatten und Radio
geraten macht eine Diskussion iiber ihre Folgen erforderlich. Die Musik
padagogik ist konfrontiert mit einer Jugendkultur, die sich nicht nur mit 
ihren Lebensvorstellungen von den Erwachsenen abgrenzt, sondem auch 
vollkommen andere Rezeptionsgewohnheiten von medial vermittelter 
Musik pflegt. Musik wird zum stets verfiigbaren Kulturgut und Begleiter 
in allen Phasen der jugendlichen Lebenswelt. Daraus entsteht die musik
padagogische Herausforderung, wie mit der Musik als Gebrauchsgegen
stand umzugehen sei und weiterhin, welche Folgen der technisch erzeug
te ,,Klang" flir die Horerin oder den Rorer habe. 

Die didaktischen Konzeptionen von Michael Alt (1968), Heinz Antholz 
(1970) und Dankmar Venus (1969) markieren einen Wechsel vom Singen 
und Musizieren zu einem Horen technisch vermittelter Musik, um den 
,,Realbedingungen" (Alt, 1968) bzw. den soziokulturellen Veranderungen 
(Antholz, 1970) gerecht zu werden. Die vorher dominierende Praxis des 
Singens und Musizierens verliert zunehmend ihre Relevanz und hat in 
den Konzeptionen um 1970 kaum noch einen Stellenwert. Neue Heraus
forderungen entstehen <lurch die Allgegenwart von Musik, die neue mu
sikbezogene Verhaltens- und Horweisen verlangt. Technisch vermitteltes 
Horen wird zur kategorialen Dimension des Musikunterrichts und die 
systematische Schulung des Harens als Herausforderung der phonogra
phischen und soziokulturellen Entwicklung wird ein eigener, Anfang der 
1970er-Jahre sogar der bedeutendste Unterrichtsbereich. Sound wird in 
Erweiterung horanalytischer und psychologischer Themenbereiche zu 
einem Element der Horerziehung mit deutlichen Spuren in Lehrwerken 
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und Handbtichem. So schreibt W emer Breckoff 197 5 im Neu en Hand
buch der Schulmusik tiber Horerziehung: 

,,Aber auch solche Horerfahrungen werden hier transparent gemacht, die normaler
weise zwar auf den Horer einwirken, ihm aber nur selten bewuBt sind: , Verhallung -
Playback - Steigerungstechnik - akustische GroBaufnahme - Ausblendtechnik'. 
Damit ist der Bezugsrahmen ,Horerziehung' um etliche Dimensionen erweitert. [ ... ] 
Damit wird Horerziehung und Musikunterricht generell zugleich zu einem Instru
ment der ,Bewusstseinserhellung' und leistet einen Beitrag als Gegengewicht zur 
asthetischen Verklarung mancher Bereiche des Musikverhaltens" (Breckoff, 1975, 
S. 136f).

In der Popmusik dtirfe sich Horerziehung nicht auf strukturelle Aspekte 
beschranken, sondem sie mtisse alle klanglichen Elemente berticksichti
gen. Somit erklart Breckoff (1975, S. 137) die Musikelektronik zum 
,,Grenzgebiet der Horerziehung". Auch Hans-Peter Reinecke ( 1968) stellt 
positive Auswirkungen fest. Er nimmt an, dass das ,,akustische Differen
zierungsvermogen" besser ausgebildet sei, weil die jugendlichen Hore
rinnen und Horer vielen musikalischen Reizen ausgesetzt seien (S. 63). 

Trotzdem tiberwiegen die Sorgen hinsichtlich des elektronisch erzeugten 
Sounds. Entsprechend widmet sich die 7. Bundesschulmusikwoche 1968 
dem Einfluss der technischen Mittler auf die Musikerziehung jener Zeit 
(Kraus, 1968). Die Ziele im Umgang mit Sound sind: 

• Eine Reflexion der Wirkungs- und Funktionsweisen der Soundwahr
nehmung bei den Lernenden bewirken (Rauhe, 1968, 1972a).

• Durch Vermittlung von Wissen tiber die Soundherstellung einen starker
kognitiven Zugang und ein differenzierteres Horen von Musik errei
chen (Blaukopf, 1968; Rauhe, 1972b ).

• Die Verfiihrungskraft technisch vermittelter Musik mit ihrer tontechni
schen Manipulation durch Mikrofonienmg, Lautstarkeveranderung,
Verhallung und Frequenzveranderung fiir die Lernenden durchschaubar
machen (Blaukopf, 1968; S0nstevold & Blaukopf, 1968).

• Durch Aufklarung tiber die manipulativen Produktionsverfahren Desin
teresse an Musik mit aufmerksamkeitserregendem Sound - insbesonde
re des Schlagers - erreichen (Blaukopf, 1968; S0nstevold & Blaukopf,
1968; Antholz, 1970; Rauhe, 1974; Dopheide, 1978).

Im Hinblick auf eine soundbezogene Didaktik popularer Musik bringt die 
Beschaftigung mit den technischen Mittlern erste Impulse. Sound wird 
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erstmalig Bestandteil einer Horerziehung. Da Sound im Interesse der 
jugendlichen Horerinnen und Horer einen hohen Stellenwert einnimmt, 
kann er aus ihrer Lebenswirklichkeit nicht mehr ausgeklammert werden. 
Steht zunachst vielfach noch eine bewahrende Intention hinter der Be
schaftigung mit Sound, sind insbesondere die Ansatze von Kurt Blaukopf 
(1968) und Hermann Rauhe (1968, 1974) erste emanzipatorische Versu
che, der popularen Musik mit ihren Sounds gerecht zu werden. Es gilt vor 
allem, eine Reflexion der Wirkungs- und Funktionsweisen der Sound
wahrnehmung bei den Schtilerinnen und Schtilern anzuregen und ihnen 
durch Kennenlernen von Methoden der Soundherstellung einen starker 
kognitiven Zugang zur popularen Musik zu ermoglichen. 

Sound in der Entstehung einer Didaktik popularer Musik 

In den l 970er- und '80er-Jahren erweitern sich in der Entstehung und 
Entwicklung einer Didaktik popularer Musik die inhaltlichen und metho
dischen Aspekte um Sound. Die Horerziehung als dominierende Methode 
differenziert sich in vier Schwerpunktbereiche des Musikunterrichts aus, 
die bis heute bestehen: 1. Wissen, 2. Horen, Interpretieren und Erleben, 
3. Spiel en und 4. Gestalten.

Musikwissenschaftliche Grundlegung 

Die durch u. a. Hermann Rauhe und Kurt Blaukopf angestoBene Diskus
sion um den verfiihrerischen ,,Klang" der popularen Musik fuhrt Mitte 
der 1970er-Jahre zu einer differenzierteren wissenschaftlichen Auseinan
dersetzung mit Sound. Es besteht Einigkeit, dass seine Bedeutung auf
grund seiner jugendlichen Anziehungskraft genauer betrachtet werden 
mtisse. Nur auf Grundlage der Funktions- und Wirkungsweisen konnten 
padagogische Konsequenzen gezogen werden. Daher ist es ein Bestreben, 
Sound wissenschaftlich zu untersuchen, um anschlieBend reagieren zu 
konnen. Dorte Hartwich-Wiechell stellt vor diesem Hintergrund 1974 die 
besondere Bedeutung des Sounds heraus und tragt wesentlich zu seiner 
Erforschung bei. In ihren Analysen betrachtet sie die Aufnahmetechnik 
und Aspekte des Sounds gleichwertig neben Text, Melodik, Harmonik, 
Satztechnik, Fonn und Rhythmik. Sie analysiert Sound hinsichtlich seiner 
Aussagekraft, seiner musikalischen Funktion und seiner Wirkung. 

Eine allgemeine Uberlegung ist es, dieses W issen tiber Sound an Schtile
rinnen und Schuler zu vermitteln. Dabei reichen die Intentionen von Auf
klarung bis bin zu einem ernstgemeinten Interesse, sich an der Lebens-
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welt der Schulerinnen und Schuler zu orientieren. 197 5 bedenkt Hart
wich-Wiechell daher die padagogischen Konsequenzen des Sounds. Als 
adaquates Mittel, die Wirkungsweise bewusst zu machen, sieht sie das 
Erfassen der Zusammenhange von Produktionstechnik und Soundwir
kung. Die Schulerinnen und Schuler sollen lernen, die Wirkungen aller 
Komponenten zu erkennen. Dies konne <lurch ein Verstehen von Sound 
gelingen, das durch Wissen iiber Verhallung, gestaffelte Raumklange, 
Panoramagestaltung, Frequenzmanipulation, Mehrspur- sowie Playback
verfahren und Effekte zu erreichen sei. Ein Ziel sei es; durch die Repro"' 

duktion die Intention der Produzierenden und vennittelte Identifikations
muster zu erkennen (Hartwich-Wiechell, 1975, S. 153ff). Werner Hahn 
empfiehlt zum Aufbau einer differenzierten Wahmehmungsf'ahigkeit die 
Kombination von soundeinschlieBender Horerziehung mit Wissensver
mittlung uber Aufnahmeverfahren (Hahn,. 1975, S. 229ff). Sein Ziel ist 
die Befahigung der Schulerinnen und Schuler, die Musikstruktur von dem 
erklingenden Sound zu trennen, um dariiber hinaus die manipulativen 
Verfahren aufzudecken und eine begri.indete Bewertung • der Musik zu 
erreichen. Dazu sei es .erforderlich, die Sounds zu erkennen, ihre Qualitat 
einzuschatzen und hinsichtlich ihrer Wirkung zu reflektieren. 
Neuausrichtung der H 6rerziehung 

In der Entwicklung einer Didaktik popularer Musik in den 1980er-Jahren 
verandert sich die horerzieherische Zielsetzung. Wulf Dieter Lugert 
(1975, S. 50) setzt sich fur eine Erweiterung der Horweisen ein, um ver .. 
schiedenen Funktionen des Musikhorens gerecht zu werden. Im Sinne 
einer Schi.ilerorientierung (Schlitz, 1982; Niermann, l 987) findet eine 
Abkehr vom Leitgedanken des angemessenen Horens statt. Dieser para
digmatische Wandel ist die Voraussetzung, · Sound als selbstbezilglichen 
Inhalt didaktisch zu nutZen, Wissen uber • Musik und Erfahrungen der 
soundausgelosten Wirkungen zu reflektieren und die asthetischen W erte
kriterien der Jugendlichen starker zu . beriicksichtigen. Zunachst gelangt
ein technologisch gepragter horerzieherischer Aspekt . ins Zentrum. 
Grundlegend dafur ist die Feststellung, dass die Lernenden keine Kennt
nisse iiber • die Produktionsbedingungen der popularen Musik besitzen, 
obwohl diese das Soundbild der Zeit pragen. Die alltagliche Horerfah
rung sei eine ,,musiktechnologische", auch wenn kein Bewusstsein dafur 
bestunde (Jerrentrup & Terhag, 1987, S. 108}. Um aber ein Bewusstsein 
fiir die Gestalt moderner Popmusik zu entwickeln und sich ihrer.Wirkung 
bewusst zu werden, soll erfahren werden, wie ihr Sound entsteht (Quast, 
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1988, S. 26). Dazu sei es notwendig, sounderzeugende Gerate, wie z; B. 
den Drumcomputer, sowie ihre. Funktionsweisen an ausgewahlten Bei
spielen ·. kennenzulemen tmd dazu kritisch Stellung zu nehmen (Quast, 
1988, S. 26). Ziel sei es einerseits, eine apparative Kompetenz zu erwer
ben, andererseits aber auch, die Gefahren solcher Produktionstechniken 
einschatzen und benennen zu konnen (Luttmann, 1986, S. 17). 
Spielpraxis 

Im Zuge der Handlungsorientierung wird die Musikpraxis ein . eigener 
Unterrichtsbereich (Lugert, 1975; Schutz, 1982; Niermann, 1987), doch 
die Soundproduktion stellt das Musizieren vor zahlreiche Herausforde
rungen. In den aufkommenden Diskursen der 1980er-Jahre werden die 
klanglichen Unzulanglichkeiten als Problem des Musizierens identifiziert. 
JUrgen Terhag sieht in seiner These der ,,Un-Unterrichtbarkeit'' von popu
larer Musik u. • a. die apparativen Bedingungen als Grund fur das Zustan
dekommen klanglich unbefriedigenden ,,Schulpops". Dieser erhebe nicht 
den ,,Professionalitatsanspruch'' .eines differenzierten Sounds., der.sich als 
Beurteilungskriterium durchgesetzt babe (Terhag, 1987, S .. 43 7). Insbe-

sondere uber den Einsatz von Keyboards und Synthesizern, deren Klang
bild die Musik der Zeit maBgeblich pragen, entstehen groBe. Diskussio
nen. Ubereinstimmend wird die Soundqualitat der erschwinglichen Gera
te als unbefriedigend deklariert. Schuli.ibliche Instrumente batten ,,einen 
Touch von primitiver oder unmusikalischer Ton- bzw. Klanggestaltung 
(,Plastik.-Sound')" (Jeffentrup & Terhag, 1987, s .. 109). Dieserart herr
schen allgemeine Bedenken, das Musizieren zu. sehr auf elektronische 
Tasteninstrumente zu begrenzen (Lugert, 1986). 
Als weitere Herausforderungen werden kaum ausreichende musikprakti
sche Erfahrungen mit Popmusik (Schutz, 1982, S. 174) und mangelnde 
Technikkompetenzen der Lehrkrafte fur die authentische Umsetzung 
popmusikalischer Stile erkannt Deshalb wird die Spielpraxis haufig auf 
,,Didaktisierbares" reduziert. Da reproduzierbarer. Sound ein unlosbares 
Problem zu sein scheint; erfolgt eine einseitige Fokussierung auf Rhyth-
mik., Groove und Korpererfahrung. Das auBert sich. in wenig authenti
schem Musizieren, in welchem technologische Aspekte weitgehend ver
mieden werden. ,,Durch diese Padagogisierung wird im negativen Fall die 
Herausforderung durch elektronisch-technische Neuerungen auf das 
,handliche' Playback zum Mitspielen beschrankt; Neue·Musik wird zum 
nahezu beliebigen ,Drauflosldoppeln', populare Musik zum nicht mehr 
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authentischen ,Schulpop' usw." (Terhag, 1989, S. 100). Ein wesentlicher 
Grund dafiir ist, dass Rhythmus keine technischen Geratschaften benotigt 
und der Didaktik besser zuganglich ist als der abstrakte und von Technik 
abhangige Sound. 

Erste und bis heute verfolgte Losungsansatze des ,,Soundproblems" sind 
Playbacks. Ein neuartiges Konzept stellen Rolf Wehmeier und Karl
Jiirgen Kemmelmeyer 1982 mit dem Werk Pop sound aktuell. Playbacks, 
Partituren, Hintergriinde vor. Ausgehend von der Beobachtung, dass der 
originale Sound unmoglich in der schulischen Musikpraxis erreicht wer
den konne, produzieren sie Playbacks fur den Unterricht. Das Problem, 
spieltechnisch den originalen Sound zu erreichen, identifizieren die Auto
ren in der Rhythmusgruppe als wichtigste Grundlage fiir den authenti
schen Sound (S. 90). Die vorgeschlagenen Handlungen beschranken sich 
nicht auf das Singen, sondern es findet eine Verknilpfung mit weiteren 
Inhalten wie Harmonielehre statt. 

Soundgestaltung 

In den 1980er-Jahren entsteht ein vollstandig neuer Unterrichtsbereich 
durch elektronische Musikinstrumente und den Computer, welche die 
direkte Arbeit am Sound erlauben. Damit reagieren Didaktiker auf die 
Einsicht, dass im Sound ein wesentlicher Bestandteil der Kreativitat und 
Asthetik der popularen Musik zu finden sei (Jerrentrup, 1997, S. 290). 
Die neuen Handlungsformen verknilpfen Horen und eigenes musikali
sches Handeln zu einem zuvor nicht existenten Bereich. Die synthesizer
orientierte Popmusik erfordert in der Spielpraxis die Programmierung der 
Synthesizer und Keyboards. So wird im Klassenmusizieren aus der 
pragmatischen Notwendigkeit ein unterrichtliches Thema, in welchem 
das Experimentieren mit Soundparametem und ihren Wirkungen das 
Soundbewusstsein schult. Doch dieser gestalterische Bereich fallt groB
tenteils dem Preset-Keyboard zum Opfer (Terhag, 1989, S. 100). 

Ein heute wichtiges Standbein des padagogischen Umgangs mit Sound 
entsteht durch Uberlegungen zur Computertechnologie ab Mitte der 
1980er-Jahre. Musikpadagogen wie Wolfgang Martin Stroh, Niels Knolle 
und Bernd Enders sehen ein besonderes didaktisches Potential in der 
Erzeugung verschiedenster Sounds abseits der Beschrankungen von Key
boards und Synthesizern (Stroh, 1986, S. 24; Stroh, 1987). Als Befurwor
ter der didaktischen Moglichkeiten der digitalen Medien benennt Bernd 
Enders (1990, S. 43) diese als ,,entscheidende Grundlage fiir die adaquate 
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Beurteilung oder Erklarung popmusikalischer Zusammenhange". F olg
lich sei eine technologische Miindigkeit erforderlich, die aus eigenen 
gestalterischen Handlungen erwachse. 

Auf die verschiedensten unterrichtlichen Ziele der Soundgestaltung wei
sen Enders und Knolle (1990, S. 268f) hin. Diese bestehen im Ausleben 
der kreativen musikalischen Fahigkeiten abseits von Instrumentenkennt
nissen, in der Erzeugung elektronischer Klange und der dadurch erzielten 
Scharfung der musikalisch-sinnlichen Wahrnehmungsfahigkeit gegen
iiber soundasthetischer Qualitaten der Popmusik. Im handlungsaktiven 
Kennenlemen der technischen Erscheinungsform der Musik soll der 
technologische Fortschritt kritisch reflektiert und schlieBlich begrilndete 
W ertmaBstabe und Kriterien von popularer Musik im Musikhoren und 
-machen entwickelt werden. Die Soundgestaltung mittels Computertech
nologie ist weiterhin der Versuch, die Unzulanglichkeiten des ,,echten"
Musizierens zu kompensieren und asthetische Erfahrungen zu ermogli
chen, die mit traditionellen Instrumenten nicht zu erreichen sind.

Entwicklung seit den 1990er-Jahren 

In den didaktischen Diskursen ab den 1970er-Jahren ist Sound implizit 
allgegenwartig. Die vorgestellte Entwicklung zeigt jedoch, dass die Her
ausforderungen kaum losbar waren und weitere Probleme hinzukamen. 
Seit den l 990er-Jahren haben sich die Inhalte im Kontext popularer Mu
sik massiv erweitert und umfassen neben geschichtlichen und stilistischen 
Aspekten nunmehr auch Musikerpersonlichkeiten, Image und Inszenie
rung, Werbung, Protest, Rechtsextremismus, Musikvideos und Multime
dia oder Tanz. An Stelle umfassender Konzeptionen sind Partialdidakti
ken zu speziellen Themen getreten. Die Ausdifferenzierung der popmusi
kalischen Themenfelder tauscht allerdings nicht daruber hinweg, dass 
Impulse in Richtung einer soundorientierten Didaktik popularer Musik 
zunehmend stagnierten. 1 Sound wechselte von einem erzieherischen Pro
blem im Schlager und Beat zu einer der Popmusik anhaftenden Heraus
forderung der 1980er- und '90er-Jahre in den Bereichen Wissen, Spiel
praxis und Horerziehung. Neue didaktische Moglichkeiten sind durch die 
Fortschritte in der Computertechnologie und umfangreicheren Soundop
tionen moderner Sequenzer entstanden. Allerdings stehen in den diesbe-

1 
Ausnahmen sind eine von Harald Schwarz veroffentlichte Dissertation im Jahr 

2002 und mehrere Aufsatze aus 1991, 2000 und 2001. 
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zuglichen Diskursen eher Fragen der Benutzbarkeit (Ahlers, 2009), 
Kompositionsprinzipien, • Horspielproduktionen (Frohlich, 2012) • oder der
Visualisierung von Musik sowie der Funktion als Lemhilfe (Auerswald, 
2000; Frohlich, 2012) im Vordergrund. Dagegen ist noch kaum erschlos
sen, wie Soundproduktionsweisen im praktischen Handeln didaktisch 
genutzt werden konnen. Methodisch haben sich seit den Anfiingen der 
Popmusikdidaktik zwar·· neue Moglichkeiten erschlossen, der Blick in 
Fachzeitschriften und Schriftenreihen musikpadagogischer Verbande 
verdeutlicht allerdings, .<lass populare Musik immer noch. vorwiegend
musikpraktisch vermittelt wird. Der Fokus lie gt dabei auf Rhythmus, der 
Herausforderung Sound wird meistens • ausgewichen. Insofem ist der Kri.
tik Jurgen Terhags (2010, S. 19£) beizupflichten, dass ,,die Musikpadago
gik. bis in die jungste Zeit in der theoretischen Arbeit [ ... ] kaum einen 
Schritt weiter gekommen'' ist und die Auseinandersetzung ,,meist aus
schlieJ3lich auf der musikpraktischen Ebene und damit zu wenig reflek
tiert, begriindet und sachangemessen" geschieht. Gilt dies fur populare 
Musik im Gesamten, gilt dies umso mehr fiir ihren Sound. 

Empiriscbe Studien zum deutschspracbigen U nterricbtsmaterial 

Angesichts der vorgestellten Entwicklungen in der wissenschaftlichen 
Musikpadagogik ist eine· entsprechende Reaktion in praxisnaher Literatur 
wie Schulbucher und Fachzeitschriften zur D.idaktik (popularer) Musik zu 
erwarten .. Zwei Studien des Verfassers. (Herbst, 2014)

. 
untersuchten erst

mals dieses. Unterrichtsmaterial. hinsichtlich der Inhalte, · Methoden und 
Zielsetzungen um Sound. Methodisch wurde die qualitative Inhaltsanaly
se nach Mayring plus quantitativer Auswertung mit dem Ziel der Explo
ration vorgenommen. In beiden Studien • erfolgte die Kategorienbildung 
induktiv. 

Musikpiidagogische Fachzeitschrifien 

Die Stichprobe d.er. Zeitschriftenanalyse (Herbst, 2O14,S. 202--223) um
fasste 1323 Artikel der Zeitschriften. Praxis des Musikunterrichts (307 
Artikel), Musik & Unterricht (3 70 Artikel) und Musik & Bildung ( 646 
Artikel) im Zeitraum von Januar 2000 bis Dezember 2012. Zusatzlich 
wurde das AjS Magazin untersucht, jedoch enthielt kein Artikel einen 
Soundbezug. Nicht berucksichtigt wurden Zeitschriften fiir die Grund
schule, nicht durchgangig im Erhebungszeitraum veroffentlichte Zeit
schriften und Online--Publikationen. Die Selektionskriterien schlossen 
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reine Technikartikel ohne Bezug zu Sound, falsche • Terminologie oder 
nicht popmusikbezogene. Themen aus. Dahingegen wurden Artikel be� 
rucksichtigt, die in den Informationen fur Musikpadagogen Sound. thema
tisie.rten, jedoch nicht in den Arbeitsauftragen oder -materialien fur die 
Lernenden zu finden sind. Hinsichtlich der Analyseeinheiten wurden nur 
Textstellen mit einer Mindestlange eines Satzes als relevant erachtet. 
Das gemaB der Kriterien gefilterte Material wurde auf 70 Artikel redu
ziert, von dem 46% aus der Musik & Unterricht, 41 % aus der Praxis des
Musikunterrichts und - trotz doppelter Artikelanzahl - lediglich • 13 % aus 
der Musik. & Bi/dung • stammen. Bereits der geringe • quantitative Stellen
wert von 5,3% der Stichprobe bei groBzugigen Selektionskriterien legt 
die Vermutung nahe, dass Sound wenig Beachtung geschenkt wird. In der 
Stichprobe gibt es mit einem Themenheft zu Sound (Musik & Unterricht
86 / 2007) nur ein .. Heft, das sich • dezidiert mit Sound. im Hinblick auf 
Definition und Analysemethodik (Pfleiderer, 2007) und als Trager von 
Hedeutungen (Bielefeld, 2007) befasst. Auch. hinsichtlich der Autoren 
zeigt sich eine klare Tendenz. Ein GroBteil mit 61 % der soundberucksich
tigenden Artikel stammt vonsieben Autoren (21% der Autoren der Stich
probe). Ein besonders hoher Anteil fallt mit Dirk Zuther (11 Artikel), 
Michael Ahlers (9 Artikel) und MarkusGalla (8 Artikel) aufAutoren, die 
uber professionelle Erfahrungen im Bereich der Musikproduktion verfu
gen. So verdichtet sich der Eindruck, dass Sound bei den untersuchten 
Autor.en nur einen geringen Stellenwert einnimmt • und die. Thematisie
rung uberwiegend von soundaffinen Autoren erfolgt. 
Im Prozess der Kategorienbildung wurde zwischen konkreten didakti
schen Darstellungen in Form von Arbeitsblattem oder Arbeitsanregungen 
fur die Lemenden und den Ausfiihrungen fur Lehrk:rafte in Form von 
Grundlagenartikeln oder Musikanalysen zu den thematisierten Stucken 
unterschieden. Das Kategoriensystem fur die Lehrk:rafte ist in drei uber
geordnete Bereiche aufgeteilt: Popmusikgeschichte, Songanalysen und 
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Sound. Den groBten AnteH 
nehmen mit 64% stilistische und produktionsbezogene Aspekte ln der
Popmusikgeschichte ein. Darunter fallen mit 23% stilpragende Merkmale 
des Sounds in Form von Effekten oder Frequenzverteilungen, Spiel- und 
Produktionstechniken mit charakteristischen Sounds und Interpretationen 
von Soundasthetik. Auch Produzenten, Studios und Labels mit einem 
eigenstandigen Sound wie Phil Spector, Brian Eno, Trevor Horn oder das 
Motown-Label (15%) sowieMusiker mit innovativen Sounds (15%) sind 
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Teil der Auseinandersetzung. Einen weiteren Bereich in der Popmusikge
schichte nehmen mit 11% Musikproduktionstechniken · .. wie Overdubs
oder modeme Formen der Soundbearbeitung ein, um Entstehungsprozes
se bedeutender Werke oder Kompositionsprinzipien zu verdeutlichen. 
Die zweite ubergeordnete Kategorie mit 19% aller Textstellen fiir Lehr
krafte beinhaltet die. Funktion van Einzelsounds im Arrangement und 
bezieht sich nur auf Artikelformen, die Lieder fiir die musikpadagogische 
Praxis aufbereiten. Die meisten Items dieses Clusters beschreiben Instru
mentensounds als Teil des Arrangements und des Gesamtsounds (13%). 
Der Umfang der. Beschreibung · .. variiert deutlich .. von . Minimalbeschrei
bungen eines Keyboardsounds bis zu aufwendigen Analysen einsetzender 
Instrumente im Arrangement und deren . Wirkung. Zusatzlich. werden 
Effekte ( 6%), haufig. bezogen auf die raumlicbe Inszenierung, themati
siert. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Sound als dritte 
Hauptkategorie nimmt mit 17% all er N ennungen den geringsten Teil ein. 
Diese stammen vor allem aus dem einzigen Themenbeft zum Sound (Mu
sik & Unterricht 86). Danmter fallen mit 11 % Interpretationen von Sound 
und seinen Bedeutungen, z. B. von Einzel- oder Gesamtsounds fur die 
populare Musik, der Stimmklang • als Trager von Bedeutungen, Sound
Text-Bezuge oder die Wechselwirkung von Sound und Musikindustrie im 
Kontext ·von Coverversionen oder Remixes. Analysemethoden (5%) und 
Def

i

nitionen ( 1 % ) sind •· nur im einzigen. Gmndlagenartikel . (Pfleiderer, 
2007) zu finden. 
Im Kategoriensystem Didaktik zeigen sich zum Teil deutliche Parallel en. 
So findet mit einer Ve.rteilung von 50% der Textstellen auf die Hauptka-
tegorie .Popmusikgeschichte ebenfalls eine Konzentration auf diesen Be
reich statt. Die zwei weiteren Hauptkategorien sind das aktive Soundge
stalten mit einem Sequenzer (35%) und die musikpraktische Beriicksich
tigung des Sounds (1.5%). In der Kategorie Popmusikgeschichte (50%) 
finden sich drei der Unterkategorien fur Lehrkrafte wieder: Sound als 
stilpragendes Merkmal (15%), Interpreten mit cbarakteristischem Sou.nd 
(11  %) und Produzenten, Studios und Labels (8%). Neu hinzugekommen 
ist der horanalytische Vergleich von Sounds und Stilen (16%). Viele Ar
beitsanregungen thematisieren verschiedene Versionen eines Songs in 
Form von Covem, Neuinterpretationen und anderen Mix- oder Master
versionen, die zu einer differenzierten (Sound-) Wahmehmung flihren 
sollen. Die Beschreibung der Unterschiede betrifft den globalen Gesamt
sound als • auch produktionstechnische • oder historische . Vergleiche. Die 
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Horanalyse soll ein Nachvollziehen und In-Bezug-Setzen zur subjektiven 
W abrnehmung im Zusammenhang mit Erfahrungen und Eindriicken er
moglicben. Im Vordergrund .stehen die musikalischen Wirkungen der 
Soundgestaltung. Das zweite Kategoriensystem des aktiven Soundgestal
tens mit dem Sequenzer (35%) nimmtden groBten Anteil der praktischen 
Auseinandersetzung mit Sound ein. Einen hohen Stellenwert hat das Ex;. 

perimentieren mit Effekten (11 %), insbesondere der Raumgestaltung. Es 
dient vor allem der Imitation von Produktionstechniken bekannter Produ
zenten wie Trevor Horn oder Phil Spector. Die Erstellung von Remixes 
und Mash-Ups (10%) wird als Methode gesehen, Sound kreativ zu gestal
ten,. Musik besser verstehen zu lernen und Wirkungen zu vergleichen. 
Weitere gestalterische Tatigkeiten sind die Programmierung von Beats 
(6%) und das Experimentieren mit MIDI-Material und Synthesizer
Einstellungen (6%). Audioaufnahmen sind mit rund 2% nahezu bedeu
tungslos und beschranken sich auf einfache Sprachaufnahmen. Der quan
titative Umfang von 15% unddie Vagheit der Inhalte der dritten Haupt
kategorie • der Spielpraxis verdeutlichen entweder, wie wenig Beachtung
der klanglichen Gestaltung im schulischen Musizieren beigemessen wird, 
oder die im historischen Rekurs dargestellten ungelosten Herausforde
rungen des soundbewussten Musizierens. Meist beschranken sich die 
Angaben auf die Auswahl von Instrumenten, seltener auf die klangliche 
Einstellung, z. B. • eines verzerrten Gitarrensounds oder eines Streicher
sounds beim Keyboard (13%). Noch seltener wird die Effektgestaltung 
(2%) thematisiert; sie bescbrankt sich. zudem • auf ·. allgemeine Verweise
wie das Benutzen eines Chorus-Effekts. Unabbangig von den drei didak
tischen Kategorien fallt • auf, dass in den mitgelieferten Arbeitsblattem 
selten ein Bezug zum Sound besteht, weil er nicht im Fokus • der Betrach
tung, sondern meist im Zusammenhang mit der Stilistik,. dem Kiinstler 
oder dem Produzenten steht. Lediglich in.den didaktischen Uberlegungen 
finden sich einige Moglichkeiten, Sound im Kontext popularer Musik 
sinnvoll zu beriicksichtigen, . wobei die Umsetzung selten genauer ge
schild.ert wird; insbesondere in der Kategorie. Spielpraxis. lnnerhalb der
15%. der didaktisc.h relevanten Textstellen ist keine konkrete Anweisung 
an die Lehrkraft oder die Schiilerinnen und Schiller gegeben, welche die 
soundbezogene Gestaltung des Musizierens beriicksichtigt. 
Schulbilcher undLehrerbiinde 

Die zweite Studie untersucbte 57 Schulbiicher der Sekundarstufen I und 
II, entsprechende Lehrerhande und Oberstufen-Themenhefte • von 197 5 
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bis 2012 mit derselben Methode, um noch starker die musikpraktische 
Beachtung des Sounds zu erfassen (Herbst, 2014, S. 223-243). Einen 
ersten Hinweis hinsichtlich des Stellenwerts von Sound in den jeweiligen 
Jahrgangen liefert die Haufigkeit von soundrelevanten Inhalten in den 
Schulbuchern. Liegt die durchschnittliche Anzahl von Kodierungen pro 
Buch noch bei 8,36 in der Unterstufe (Klasse 5 & 6), steigt sie bereits auf 
19,68 in der Mittelstufe (Klasse 7 bis 10) und gar auf 48,14 in der Ober
stufe (Klasse 11 bis 13) an. Diese Tendenz legt nahe, dass Sound in hohe
ren Klassenstufen eine groBere Beachtung erfahrt und moglicherweise 
einen groBeren Stellenwert erhalt. Allerdings gilt es zu berucksichtigen, 
dass in Oberstufen-Themenheften zur popularen Musik und zur Musik
produktion mehr Raum fur Sound zu erwarten ist. 
Die Inhaltsanalyse unterschied zwischen Buchern der Unter-, Mittel- und 
Oberstufe. In allen lieBen sich sieben identische Kategorien mit unter
schiedlicher Relevanz und inhaltlichen Unterschieden finden. Eine her
ausragende Bedeutung kommt der Entwicklung einer differenzierten Hor
fahigkeit mit 31 % der durchschnittlichen Nennungen zu. Hinsichtlich der 
• Jahrgangsstufen macht sich eine steigende Tendenz bemerkbar, sodass in
der Oberstufe das analytische Horen mit 34% bereits mehr als ein Drittel
aller soundrelevanten Tatigkeiten einnimmt. Die geringe Standardabwei
chung von 3% verdeutlicht die Wichtigkeit des Horens wahrend der ge
samten Schulzeit in den Sekundarstufen. Den zweiten Rang nimmt, trotz
einer Standardabweichung von 12%, das Thema Musikinstrumente und
Klangerzeuger mit durchschnittlich 18% ein. Nach der Unterstufe verliert
es stark an Bedeutung. Den dritten Platz belegen mit 15% stiltypische
Sounds. Obwohl die Relevanz in hoheren Jahrgangen zunimmt, uber
rascht die vergleichsweise geringe Relevanz, weil Sound haufig als Syn
onym zum Stil gesehen wird. Die hohe Standardabweichung von 11 %,
die vor allem der Unterstufe geschuldet ist, verzerrt das Ergebnis. Folg
lich sind stiltypische Sounds relevanter als der erste Eindruck vermittelt.
Dies korrespondiert mit den Ergebnissen der Fachzeitschriften-Studie.
Mit 14% und einer geringeren Standardabweichung von 7% folgt die
Kategorie Musikproduktion und Phonographie. Ist das Thema in der Un
terstufe noch wenig relevant, gehoren die Umstande, unter denen Musik
erschaffen, konserviert und klanglich gestaltet werden, unweigerlich zur
Behandlung von popularer Musik spaterer Jahrgange. Das Produzieren
nimmt mit 11 % den filnften Platz ein und verliert im Laufe der Schulzeit
zunehmend an Bedeutung. Wahrend es in der Unterstufe noch zu den

Sound als didaktische Herausforderung der popularen Musik 14 7 

handlungsorientierten Standardtatigkeiten gehort, ist es in der Oberstufe 
kaum noch existent. Auch in der Kategorie Spielpraxis mit nur 9% ist 
diese Tendenz feststellbar. Wahrend in der Unterstufe spielpraktische 
Experimente gangig sind, ist in der Mittelstufe bereits ein starker Ruck
gang zu verzeichnen. In den praktischen Kategorien Spielpraxis und Pro
duktionspraxis ist festzustellen, dass eine anfanglich handlungsorientierte 
Herangehensweise zunehmend durch eine kognitive ersetzt wird. In der 
Oberstufe liegt der Schwerpunkt eindeutig auf der Analyse, die Wissen 
und Horerlebnisse miteinander verbindet. Mit groBem Abstand nehmen 
Dejinitionen und Reflexionen der Wirkungen oder Bedeutungen des 
Sounds fur die populiire Musik mit 2% den letzten Platz ein. Abgesehen 
von knappen Definitionen existieren kaum Sachtexte oder Aufgaben, die 
sich mit den Wirkungen, Bedeutungen oder dem personlichen Gefallen 
von Sound auseinandersetzen. 

Vergleich der Ergebnisse 

Ausgehend von der historischen Diskursanalyse musikpadagogischer 
Schriften und den empirischen Studien zum Unterrichtsmaterial lasst sich 
ein genaueres Bild zur derzeitigen didaktischen Beachtung und Umset
zung von Sound zeichnen (Herbst, 2014, S. 244-246). Sound wird bislang 
in Analysen und Sachtexten selten als eigenstandiger (kompositorischer) 
Parameter gesehen und kaum berucksichtigt. Seine asthetischen Qualita
ten nehmen verglichen mit strukturellen oder performativen Aspekten 
einen geringen Stellenwert ein, was ebenso die wenigen bzw. unspezifi
schen Beitrage in Fachzeitschriften und in Schulbilchern verdeutlichen. 
Auch wird der Zusammenhang von Sound und seinen Produktions- und 
Rezeptionskontexten wenig erschlossen; stattdessen bleibt die Auseinan
dersetzung mit Musiktechnologie oft bei einer Aufzahlung soundprodu
zierender Geratschaften. Die empirischen Studien zeigen, dass Sound in 
allen Jahrgangsstufen ein Bestandteil der Horerziehung ist und ab der 
Mittelstufe innerhalb der Horanalyse einen groBeren Stellenwert ein
nimmt. Allerdings sind die Aufgabenstellungen meistens wenig konkret, 
sodass seine Berilcksichtigung selten erforderlich ist. Auch ist die subjek
tive Wirkung gegenilber einer nachvollziehenden Wissensvermittlung 
von geringerem Interesse. In der Spielpraxis kommt Sound weiterhin 
kaum Aufmerksamkeit zu. Ein soundbewusstes Musizieren ist selten, 
allenfalls werden Hinweise zur Instrumentenwahl oder stereotyper Ein
stellungen wie einen Streichersound auf dem Keyboard gegeben. Es 
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mangelt nach wie vor an Methoden der didaktischen Reduktion und Kon
zepten zur optimalen Nutzung schultypischer apparativer Ausstattung, die 
einen grundlegend stiltypischen Sound. erwarten lassen. Der praktische 
Umgang mit Sound vollzieht sich stattdessen vomehmlich in der Arbeit 
mit Sequenzerprogrammen. Hier ist jedoch haufig eine unbestimmteZiel
setzung festzustellen, sodass die Unterrichtshandlung meist bei. • einem 
Ausprobieren verbleibt. Die weitgehende Konzentration auf MIDI
Technologie beschrankt. die Musikstile. tiberwiegend auf elektronische 
Musik und Hip-Hop. Folglich wird vor allem bestehendes Material ge
mischt, wohingegen Aufnahmen eigener Sounds und Stucke potenzielle 
Lemmoglichkeiten bieten konnen. 
Trotz dieser Kritikpunkte kann konstatiert werden, dass die diskutierten 
musikpadagogischen Ansatze und das bestehende Unterrichtsmaterial 
eine reichhaltige Grundlage bieten, auf die eine modeme Didaktik popu
larer Musik unter starkerer Berticksichtigung des Sounds aufbauen kann. 
Die. Untersuchungen machen jedoch auch deutlich, <lass. die Musikdidak
tik wenig Hilfestellung gibt, wie Sound in einen zeitgemaf3en Unterricht 
integriert werden kann, sodass er wissenschaftlich begrundet ein Bestand-
teil des Musikunterrichts und einer Didaktik popularer Musik ist. Sowohl 
in den Zeitschriftenartikeln, Schulbtichem und Lehrerbanden. sowie im 
wissenschaftlichen Diskurs wird ersichtlich, <lass heutzutage kaum. eine 
Vorstellung dartiber existiert, mit welchen Zielen. Sound Unterrichtsge
genstand werden soll. Folglich wird es eine zuktinftige Aufgabe der Mu
sikdidaktik . sein, sich • den Hetausforderungen und auch Chancen des 
Sounds zu stellen (vgl. dazu Herbst 2014). 

Fazit und Ausblick 

Obwohl die Bedeutung von Sound bereits mehr als 40 Jahre in der Mu
sikpadagogik bekannt ist, stellt er sie immer noch vor zahlreiche Heraus
forderungen. Es stellt sich die Frage, weshalb Soundin den letzten ftinf-
zehn Jahren didaktisch nur wenig . Aufmerksamkeit erfahren hat, denn 
eine Einbeziehung erscheint aufgrund der popmusikalischen Entwicklung 
und des Stellenwerts des Sounddesigns dringlicher denn je. 
Um der Diversitat und Asthetik heutiger Stile popularer Musik didaktisch 
gerecht zu werden, ist musikpadagogische Forschung unabdingbar, wel
che die zahlreichen aktuellen Forschungsfelder wie die Kunst der Musik
produktion im Studio und im Live-Sektor sowie musik- und kulturwis-
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senschaftliche Analysen .. von Popmusik und Sound (vgl. Ahlers, 2013) 
musikdidaktisch aufbereitet und die vorgestellten Ansatze aktualisiert und 
erweitert Ferner sollte der. aufbltihende . Forschungsberdch der Sound
Studies musikdidaktisch erschlossen werden. In diesem wird die deutsch
sprachige Unterscheidung von natilrlichem Klang und technologischem 
Sound aufgehoben und die Erforschung von Klangkulturen angestrebt. 
Der Forschungsansatz bietet viel Potenzial fur die Musikpadagogik, sei es 
als Erweiterung didaktischer Konzeptionen wie die Auditive Wahmeh� 
mungserziehung oder Richard Murray Schafers horpadagogischen Ansatz 
einer aufffierksamen auditiven Umweltwahrnehmung. 
In der praxisnahen Musikdidaktik gibt es nach wie vor zu wenige Metho
den der zielgerechten Anwendung von Sound in allen vier Unterrichtsfel
dern, um der enormen Bedeutung • des Sounds gerecht zu werden. Vor 
allem sollten die Methoden des soundbewussten Musizierens und der 
didaktischen Reduktion, die Moglichkeiten der. Musikproduktion und 
Soundgestaltung sowie gehorbildnerische Methoden um Sou.nd

. 
erweitert

werden. Eine Einordnung von Sound in didaktische Theorien und vor 
allem empirische Studien zur Soundwahrnehmung, -verarbeitung und 
-praferenz stehen noch aus. Derartige Forschung ist notwendig, damit die
Musikpadagogik nicht den Anschluss an die benachbarten Fachwissen�
schaften verliert, Gleichzeitig sind damit viele Chancen fur eine zeitge
maBe Didaktik popularer Musik verbunden, welche die Inhalte und Me
thoden sowie die Erkenntnismoglichkeiten erweitem konnen.
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Rhapsodie in C-Dur 

Prolegomena zu einer kiinftigen Didaktik popularer Musik 

Bernhard Weber 

Abstract 

Teaching popular music in school can review a fifty-year old history. 
During this time the theoretical approach changed to vocal and instru
mental practice. However the different contexts in which this genre de
veloped have been neglected. This article presents the actor-network the
ory (ANT) of the two French sociologists Latour and Callon as a theo
retical basis for the development of these contexts. In this regard "transla
tions" and "networks" will be in the focus of attention. The discussion 
leads to a didactical concept in which selected elements of the ANT are 
combined with musical practice. 

Einleitung 

Der zunachst quer erscheinende Titel markiert die beiden Eckpunkte ei
nes Spannungsfeldes, zwischen denen sich die aktuellen didaktischen 
Diskurse popularer Musik bewegen. Das Rhapsodische steht filr eine 
Vielzahl von Banalisierungen, Simplifizierungen und Reduzierungen im 
unterrichtspraktischen Umgang mit dem Genre. Prolegomena stehen hier 
in der Bedeutung von Vorreden oder Vorbemerkungen zu einer zeitge
maBen und wissenschaf

t

lich fundierten Didaktik popularer Musik. Vorre
den insofern, als sich die tatsachliche Praxistauglichkeit der nachfolgend 
angestellten theoretischen Uberlegungen in innerfachlichen Diskursen, im 
Musikunterricht und nicht zuletzt im Rahmen einer empirischen Uberprii
fung noch zu beweisen hat. Dementsprechend gibt der erste Teil der Aus
filhrungen einen kurzen rhapsodischen Einblick in den aktuellen didakti
schen Diskurs. Im Zentrum der Prolegomena steht die Akteur-Netzwerk
Theorie von Latour und Callon (Schulz-Schaeffer, 2011) als vielschichti
ge Bezugstheorie einer wissenschaftlich fundierten Didaktik. Den Ab
schluss bilden Desiderate fur eine zeitgemaBe Didaktik popularer Musik, 
verstanden als ,,konkrete" Utopie oder im Kant'schen Sinne als ,,Bedin
gungen einer Moglichkeit". 
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