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1 Einleitung	  
Im	  Folgenden	  wird	  ein	   literaturbasierter	  Blended-‐
Learning	   Kurs	   im	   Masterstudium	   der	   Wirt-‐
schaftspädagogik	   an	   der	   Friedrich-‐Alexander	   Uni-‐
versität	   Erlangen-‐Nürnberg	   vorgestellt,	   in	   dem	  
Studierende	   sich	   in	   Selbstlernphasen	   intensiv	  mit	  
Texten	   zur	   Wissenschaftstheorie,	   dem	   Wissen-‐
schaftsbetrieb,	   der	   Lehr-‐Lernforschung	   und	   auch	  
dem	   Umgang	   mit	   den	   Produkten	   der	   Wissen-‐
schaft,	  der	  Technik	  –	  dies	  alles	  immer	  auch	  in	  Be-‐
zug	   auf	   Pädagogik	   –	   auseinandersetzen.	   In	   den	  
Präsenztreffen	   werden	   dann	   in	   handlungsorien-‐
tierten	   Lehr-‐Lernszenarien,	   wie	   etwa	   in	   Rollen-‐
spielen	   oder	   in	   Filmanalysen	   die	   Inhalte	   geklärt,	  
vertieft	   und	   auf	   die	   Lebenspraxis	   der	   Studieren-‐
den	   bzw.	   der	   angehenden	   Lehrenden	   bezogen.	  
Ziel	   ist	  es,	  die	  angehenden	  pädagogischen	  Profes-‐
sionals	   zum	   kritischen	   Umgang	   mit	   Wissen	   und	  
Forschung,	   insbesondere	   im	   pädagogischen	   Kon-‐
text,	  zu	  ermutigen	  und	  zu	  befähigen.	  	  

2 Ausgangslage:	  Pädagogische	  
Mythen,	  zweifelhafte	  Studien	  	  
und	  die	  Frage	  nach	  der	  
Wissenschaftlichkeit	  

Namhafte	   Trainer,	   Kognitionspsychologen,	   Neu-‐
rowissenschaftlerinnen,	   Fernsehphilosophen	   oder	  
Bildungsexpertinnen	   präsentieren	   heute	   medien-‐
wirksam	   die	   scheinbar	   universellen	   Grundsätze	  
des	   Lehrens	   und	   Lernens,	   inklusive	   Handlungs-‐
empfehlungen	   an	   Lehrende,	   wie	   diese	   ihren	   Un-‐
terricht	   gestalten	   sollten,	   damit	   er	   auch	   gelingt.	  
Um	  nur	  ein	  Beispiel	   zu	  nennen:	   In	  vielen	  pädago-‐
gischen	   Fachbüchern	   lässt	   sich	   entnehmen,	   dass	  
sich	  der	  Lernerfolg	  in	  Abhängigkeit	  zu	  dem	  Einsatz	  
der	   richtigen	   „Sinneskanäle“	   befindet	   (siehe	   z.	   B.	  
Meier,	  2006,	  Riedl,	  2004,	  Gudjons,	  2008).	  So	  liege	  
hier	  eine	  klare	  Taxonomie	  in	  Hinblick	  auf	  das	  „Be-‐
halten“	  von	  Lerninhalten	  vor.	  Das	  Hören	  sei	  mit	  20	  
Prozent	  z.	  B.	  dem	  Sehen	  mit	  30	  Prozent,	  gemessen	  
an	   der	   Behaltensleistung,	   unterlegen.	   Am	   besten	  
lerne	  man	  aber,	  wenn	  man	  Dinge	  selber	  aktiv	  tue,	  

also	  die	   Lernenden	   ins	  vollständige	  Handeln	  brin-‐
ge.	  Hier	   liege	  der	  Lernerfolg	  zwischen	  90	  und	  100	  
Prozent.	   In	   den	   verschiedenen	   Fachbüchern	   vari-‐
ieren	  die	  angegebenen	  Zahlen	  bei	  dem	  jeweiligen	  
Sinneskanal.	   Wie	   diese	   Zahlen	   zustande	   gekom-‐
men	  sind	  und	  wie	  das	  methodische	  Vorgehen	  bei	  
diesen	   lernpsychologischen	   Studien	   gestaltet	  
wurde,	   bleibt	   jedoch	   weitestgehend	   unklar.	   In	  
manchen	  der	  Bücher	  berufen	  sich	  die	  Autoren	  auf	  
Kurt	  Witzenbacher	   und	  dessen	  Buch	   „Handlungs-‐
orientiertes   Lernen   in   der   Hauptschule“	   aus	   dem	  
Jahr	   1985.	  Witzenbacher	   wiederum	   zitiert	   in	   sei-‐
nem	  Werk	  eine	  Studie	  der	  „American	  Audiovisuell	  
Society“	   als	   einzigen	   Beleg	   für	   den	   dargestellten	  
Zusammenhang,	   ohne	   aber	   eine	   Quelle	   zu	   der	  
Studie	   oder	   weitere	   Informationen	   dazu	   anzuge-‐
ben.	   Nicht	   einmal	   das	   Erscheinungsjahr	   wird	   ge-‐
nannt.	  Nach	   intensiver	  Recherche	  konnten	  weder	  
die	  genannte	  Studie	  noch	  eine	  American	  Audiovi-‐
suell	   Society	   ausfindig	  machen.	   Dennoch	  werden	  
die	   Untersuchung	   und	   ihre	   Ergebnisse	   in	   zahlrei-‐
chen	   Veröffentlichungen	   zitiert,	   ohne	   jedoch	   da-‐
bei	  eine	  originäre	  Quelle	  ausmachen	  zu	  können.	  

Es	  lassen	  sich	  sicher	  Beispiele	  finden,	  in	  denen	  die	  
angeführten	   Ergebnisse	   zutreffend	   sein	   können,	  
beispielsweise	   dann,	   wenn	   Probanden	   Sinnlos-‐

Abbildung	  1:	  Beispielhafter	  Auszug	  aus	  einem	  Lehrbuch 
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Silben	  über	  verschiedene	  Wege	  auswendig	  lernen	  
müssen.	  Die	  meisten	  Lerninhalte	  und	  -‐materialien	  
weisen	  jedoch	  sehr	  wohl	  Sinn-‐	  und	  Bedeutungsbe-‐
züge	   auf.	   Sind	   auch	   für	   diese	   semantisch	   besetz-‐
ten	   Inhalte	   die	   angeführten	   Thesen	   noch	   plausi-‐
bel?	   Und	   wie	   ist	   hier	   die	   Rede	   von	   „10	   Prozent	  
Behaltensleistung“	   zu	   verstehen?	   Gelten	   besagte	  
Thesen	  also	  wirklich	   so	  universell	  wie	  die	   ständig	  
wiederkehrenden	  Zitate	  in	  Aufsätzen	  und	  Semina-‐
ren	  suggerieren?	  Und	  wie	  geben	  die	  Autoren	  sol-‐
cher	  Aufsätze	  sowie	  Seminartrainer	  sich	  eigentlich	  
Rechenschaft	   über	   die	   Verlässlichkeit	   der	   von	  
ihnen	  zitierten	  Inhalte,	  wenn	  sich	  nicht	  einmal	  die	  
zitierte	  empirische	  Studie	  dazu	  finden	  lässt?	  

Wie	   vertragen	   sich	   des	  Weiteren	   diese	   nicht	   be-‐
legten	   Befunde	  mit	   der	   weit	   verbreiteten,	   stritti-‐
gen	  Lerntypentheorie	  (siehe	  dazu	  Vester,	  2007),	  in	  
der	   angenommen	   wird,	   dass	   Menschen	   in	   ver-‐
schiedene	   Lerntypen	   unterteilt	   werden	   können,	  
die	   individuell	   ganz	   unterschiedlich	   gut	   bzw.	  
schlecht	   durch	   den	   jeweiligen	  Wahrnehmungska-‐
nal	  lernen?	  	  

Anhand	   des	   Beispiels	   aus	   der	   Lehr-‐Lernforschung	  
können	  grundsätzlichere,	  „philosophische“	  Fragen	  
aufgeworfen	  werden,	   die	   das	   Fundament	   in	   dem	  
Blended-‐Learning-‐Seminar	  „Kritisches	  Denken“	   im	  
Master	   des	   Studiums	   der	   Wirtschaftspädagogik	  
legen:	  

• Kann	  man	  allgemeine,	  universell	   gültige	  Aussa-‐
gen	  über	  das	  Lernen	  und	  Lehren	  treffen?	  	  

• Auf	   welche	   Art	   und	   Weise	   werden	   eigentlich	  
„objektive“	  Erkenntnisse	  gewonnen?	  	  

• Was	  ist	  Erkenntnis	  überhaupt?	  
• Wie	   unterscheidet	   sich	   wissenschaftliche	   Er-‐

kenntnis	  von	  Alltagserfahrungen?	  	  
• Stellt	  Wissenschaft	   einen	   unabhängigen	   Stand-‐

punkt	  dar,	  der	  es	  erlaubt,	  die	  Welt	  „objektiv“	  zu	  
betrachten	  oder	   ist	   sie	   selbst	  eine	  durch	  Tradi-‐
tionen	  und	  Denkschemata	  geprägte	  Perspektive	  
der	  Weltbetrachtung?	  	  

• Ist	   der	   Wissenschaftsbetrieb	   eine	   Vereinigung	  
objektiv	   denkender	   und	   rational	   entscheiden-‐

der	   Personen	   oder	   ist	   er	   ebenso	   empfänglich	  
für	   Modetrends	   und	   Machtinteressen	   wie	   die	  
übrigen	  Teilsysteme	  der	  Gesellschaft?	  	  

• Wie	   gehe	   ich	   als	   Lehrende/r,	   die/der	   „wissen-‐
schaftliche	   Erkenntnisse“	   und	   Kompetenzen	  
vermitteln	  muss,	  verantwortungsvoll	  mit	  diesen	  
Fragestellungen	  um?	  	  	  	  

In	   dem	   Kurs	   „Kritisches	   Denken“	   im	   Master	   des	  
Studiums	   der	   Wirtschaftspädagogik	   erhalten	   die	  
Studierenden	   Gelegenheit,	   einen	   begründeten	  
Standpunkt	  zu	  diesen	  Fragen	  zu	  entwickeln,	  indem	  
sie	   sich	   intensiv	   mit	   Texten	   und	   Filmen	   von	   und	  
mit	   Wissenschaftstheoretiker/innen,	   Philo-‐
soph/innen	  und	  Forschungspraktiker/innen	  ausei-‐
nandersetzen	  –	  sowohl	   in	  Phasen	  des	  Selbststudi-‐
ums	   als	   auch	   in	   diskussionsreichen	   Blockpräsenz-‐
veranstaltungen.	   Gemeinsam	   mit	   den	   Do-‐
zent/innen	  soll	  geklärt	  werden,	  was	  wissenschaft-‐
liche	   Erkenntnis	   eigentlich	   ist	   und	   wie	   ihre	   Gel-‐
tungsansprüche	   beurteilt	   werden	   können.	   Dabei	  
werfen	  sie	  gemeinsam	  einen	  Blick	  auf	  das	  Denken	  
von	   Karl	   Popper,	   dem	   Begründer	   des	   kritischen	  
Rationalismus,	  begeben	  sich	  in	  die	  Rolle	  der	  Skep-‐
tiker,	  setzen	  sich	  mit	  dem	  „Anarchisten“	  der	  Wis-‐
senschaftstheorie	   (Paul	   Feyerabend)	   auseinander	  
und	   betrachten,	   wie	   wissenschaftliche	   Paradig-‐
men	   historisch	   entstehen	   (Thomas	   Kuhn).	   Auf	  
Grundlage	   dieser	   Auseinandersetzung	   wird	   die	  
Lehr-‐Lernforschung	  näher	  unter	   die	   Lupe	   genom-‐
men	  und	  nach	  praktischen	  und	   vernünftigen	   For-‐
schungsansätzen	   Ausschau	   gehalten.	   Weiteres	  
Thema	   ist	   dabei	   auch	   der	   Wissenschaftsbetrieb,	  
den	  es	   zu	  analysieren	  gilt,	   denn	  die	  Wissenschaft	  
ist	   auch	   ein	   System	   mit	   bestimmten	   Regeln,	   das	  
guten	   Lebensunterhalt,	   Reputation	   und	   Karrieren	  
ermöglicht.	   Zuletzt	   beschäftigen	   sich	   Lehrende	  
und	   Studierende	  mit	   der	   Frage,	  wie	   sich	  Wissen-‐
schaft	   und	   Technik	   auf	   unsere	   Lebensentwürfe	  
auswirken	   und	   welchen	   Stellenwert	   ihnen	   beige-‐
messen	  wird	  bzw.	  beigemessen	  werden	  sollte.	  
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3 Rahmenbedingungen	  zum	  Ablauf	  
des	  Kurses	  

Das	   Seminar	   wird	   als	   frei	   wählbares	   Modul	   des	  
begleiteten	   Selbststudiums	   im	   Master	   der	   Wirt-‐
schaftspädagogik	   an	   der	   Friedrich-‐Alexander-‐
Universität	   Erlangen-‐Nürnberg	   angeboten.	   Die	  
Teilnehmerzahl	  ist	  auf	  25	  Studierende	  begrenzt.	  Es	  
können	   50	   Stunden	   Workload	   durch	   den	   Kurs	  
angerechnet	  werden.	  Die	  Anmeldung	  und	  Betreu-‐
ung	  erfolgen	  über	  die	   Lernplattform	  „Ilias“	   (Stud-‐
ON).	   Dort	   ist	   auch	   ein	   Forum	   eingerichtet,	   um	  
Inhalte	  aus	  den	  Texten	   zu	  diskutieren,	  weiterfüh-‐
rende	  Aspekte	  aufzugreifen,	  organisatorische	  Din-‐
ge	  abzuklären	  usw.	  In	  dem	  Seminar	  werden	  in	  vier	  
Selbstlernphasen	  Texte	  gelesen.	  Dazu	  gibt	  es	  klei-‐
nere	  Arbeitsaufträge	  in	  Form	  von	  Nachdenkaufga-‐
ben	   für	  die	  Präsenztreffen	   (z.	  B.	   Inhalte	  mit	   eige-‐
ner	   Erfahrung	   in	  Verbindung	  bringen,	   Statements	  
entwickeln	  usw.).	  Aufgaben,	  die	  einer	  schriftlichen	  
Bearbeitung	   bedürfen,	  werden	   nicht	   gestellt.	   Da-‐
für	  werden	  aber	  in	  vier	  dreistündigen	  Präsenztref-‐
fen	   die	   beim	   Lesen	   gewonnenen	   Einsichten	   und	  
Fragen	   diskutiert.	   Die	   aktive	   Teilnahme	   an	   den	  
Diskussionen	   wird	   von	   den	   Studierenden	   gefor-‐
dert.	  Somit	  richtet	  sich	  das	  Seminar	  an	  Studieren-‐
de,	   die	   sich	   für	   die	  Wissenschaftstheorie	   und	   die	  
Lehr-‐Lernforschung	   interessieren,	   gerne	   philoso-‐
phische	  und	  anspruchsvolle	  Texte	  lesen	  und	  gerne	  
diskutieren.	   Das	   Seminar	   wird	   faktisch	   von	   zwei	  
Dozent/innen	  geleitet	  und	  betreut,	  ließe	  sich	  aber	  
auch	  von	  nur	  einer	  Lehrkraft	  bewerkstelligen.	  

4 Verfolgte	  Lehrziele	  und	  
Kompetenzen	  

In	   dem	   Kurs	   werden	   neben	   wenigen	   fachlichen	  
Lernzielen	   vor	   allem	   Schlüsselkompetenzen	   des	  
kritischen	  Denkens	   verfolgt.	   Folgende	   übergeord-‐
nete	  Lernziele	  lassen	  sich	  dabei	  nennen:	  

• Grundlagen	   der	   Erkenntnistheorie	   verstehen	  
und	  interpretieren	  können	  

• Eine	  „sokratische	  Haltung“	  ausprägen	  	  

• Annahmen	   des	   kritischen	   Rationalismus	   erklä-‐
ren	  und	  beurteilen	  können	  

• Die	   Begriffe	   „Paradigma“	   und	   „Paradigmen-‐
wechsel“	  in	  der	  Wissenschaft	  erläutern	  können	  

• Den	   Wissenschaftsbetrieb	   kritisch	   analysieren	  
können	  

• Wissenschaftliches	  Vorgehen	  und	  Ergebnisse	   in	  
der	  Lehr-‐Lernforschung	  beurteilen	  können	  

• Zum	   technischen	   Fortschritt	   Stellung	   beziehen	  
können	  

• Argumente	   in	   Texten	   identifizieren	   und	   disku-‐
tieren	  können	  

• Eigene	  Argumente	   formulieren	  und	   in	  Diskussi-‐
onen	  einbringen	  können	  

Deutlich	   wird	   durch	   diese	   Auflistung,	   dass	   das	  
übergeordnete	   Ziel	   des	   Seminares	   die	   Förderung	  
kritischen	  Denkens	   im	  Umgang	  mit	  Wissenschaft,	  
Wissen	   und	   Technik	   im	   Kontext	   der	   Pädagogik	  
darstellt.	  Neben	  der	  Schulung	  des	  Denkens	  sollen	  
die	   Studierenden	   auch	   darin	   bestärkt	   werden,	   in	  
ihrer	  Praxis	  tatsächlich	  einen	  kritischeren	  Umgang	  
mit	   pädagogischem	  Wissen	   und	  Quellen	   zu	   kulti-‐
vieren.	  	  	  	  

5 Didaktische	  Gestaltungsprinzipien	  
und	  die	  Rolle	  des	  Dozenten	  

Für	   eine	   Schulung	   des	   Denkens	   werden	   neben	  
dem	   tiefgehenden	   Nachdenken	   auch	   der	   soziale	  
Austausch	   zur	   Erweiterung	   der	   Perspektiven	   und	  
ein	   Rollenmodell	   für	   kritisches	   Denken	   benötigt.	  
Letzteres	   erfordert,	   dass	   die	   Lehrenden	   sowohl	  
Strategien	   im	   kritischen	   Denken	   erläutern	   und	  
diese	   auch	   klar	   und	   strukturiert	   anhand	   der	   zu	  
behandelnden	   Sachverhalte	   demonstrieren.	   Des	  
Weiteren	   ist	  es	  Aufgabe	  des	  Lehrenden,	  das	  Den-‐
ken	   der	   Studierenden	   anzuregen,	   offenzulegen,	  
dementsprechend	   konstruktives	   Feedback	   zu	   ge-‐
ben,	  eine	  wachsame	  kritische	  Grundhaltung	   („kri-‐
tischen	  Geist“)	  aufrecht	  zu	  erhalten	  und	  Alternati-‐
ven	   zu	   eingefahrenen	   Denkpfaden	   zu	   	   eröffnen.	  
Wichtig	  ist	  es	  auch,	  sich	  Rückmeldungen	  bezüglich	  
des	  Verlaufs	  der	   Lehrveranstaltung	  und	  des	   Lern-‐
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erfolgs	   aus	   Sichtweise	   der	   Studierenden	   einzuho-‐
len	   (Jahn,	   2012a).	   Deshalb	  wurden	   bewusst	   auch	  
Blockpräsenzveranstaltungen	   neben	   den	   Selbst-‐
lernphasen	   eingebaut,	   in	   denen	   die	   Lehrenden	  
gemeinsam	   diese	   anspruchsvollen	   Aufgaben	  
übernahmen.	   Folgende	   didaktische	   Prinzipien 1	  
dienten	   als	   Referenzrahmen	   für	   die	   Planung	   und	  
Durchführung	  des	  Kurses,	  die	  so	  gewählt	  wurden,	  
um	  die	  Lernziele	  bestmöglich	  zu	  erreichen.	  

• Schaffung	  eines	  Lernklimas	  des	  Vertrauens	  und	  
Selbstvertrauens	  

• Arbeit	  mit	  Widersprüchlichkeit	  
• Zugang	  zur	  Lebenspraxis	  der	  Lernenden	  finden	  
• Perspektivenvielfalt	  ermöglichen	  
• Annahmenklärung	  und	  -‐prüfung	  
• Zeit	  zum	  Nachdenken	  ermöglichen	  
• Kritisches	  Denken	  erfahrbar	  machen	  
• Denken	   der	   Lernenden	   offenlegen	   und	   Feed-‐

back	  geben	  
• Kultur	  der	  Rückmeldungen	  schaffen	  
• Leichtigkeit	  und	  Humor	  trotz	  Schwere	  der	  Inhal-‐

te	  
• Eigenständige	   Auseinandersetzung	   mit	   an-‐

spruchsvollen	   Texten	   anhand	   lernzielorientier-‐
ter	  Leitfragen	  

Im	   Folgenden	  wird	   ein	   Überblick	   zum	   Ablauf	   der	  
Veranstaltung	  gegeben	  und	  exemplarisch	  die	  Um-‐
setzung	   einiger	   ausgewählter	   didaktischer	   Prinzi-‐
pien	  veranschaulicht.	  

6 Ausgestaltung	  und	  Ablauf	  des	  
Kurses	  

6.1 Übersicht	  zum	  Ablauf	  	  
Die	   Umsetzung	   der	   Gestaltungsprinzipien	   orien-‐
tierte	   sich	   an	   den	   Lernzielen.	   In	   den	   beiden	   For-‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Eine	  Umfangreiche	  Sammlung	  an	  didaktischen	  Gestal-‐
tungsempfehlungen	  zur	  Förderung	  kritischen	  Denkens	  
finden	  Sie	  unter:	  
http://www2.mediamanual.at/themen/kompetenz/m
mt_1328_kritischesdenken_OK.pdf.	  

maten	   des	   Selbst-‐	   und	   Präsenzstudiums	   wurde	  
dies	   unterschiedlich	   verfolgt.	   Manche	   Lernziele	  
bezogen	  sich	  eher	  auf	  das	  Selbst-‐,	  andere	  eher	  auf	  
das	   Präsenzstudium.	   Somit	   wurden	   bei	   der	   Um-‐
setzung	   dort	   Schwerpunkte	   gesetzt,	   wo	   sich	   das	  
jeweilige	   Format	   besonders	   eignet.	   Vereinfacht	  
lässt	   sich	   sagen,	   dass	   das	   Selbststudium	   als	   Ort	  
genutzt	   wird,	   in	   dem	   Studierende	   sich	   mit	   an-‐
spruchsvollen	  Texten	  und	  Fragestellungen	  in	  Ruhe	  
auseinandersetzen	   und	   dabei	   in	   ihrer	   Weltsicht	  
herausgefordert	  werden,	  indem	  sie	  z.	  B.	  in	  Wider-‐
sprüche	   verwickelt	  werden.	   In	   den	  Präsenzveran-‐
staltungen	   sollten	   diese	   Widersprüche	   aufgeho-‐
ben,	   das	   Denken	   sichtbar	   gemacht	   und	   geschärft	  
werden,	   indem	   beispielsweise	   abstrakte	   Inhalte	  
der	   Texte	   veranschaulicht,	   vertieft,	   mit	   Leben	  
angereichert	  und	  „erlebbar“	  gemacht	  werden.	  

Abbildung	  2	  veranschaulicht	  den	  Aufbau	  der	  Lehr-‐
veranstaltung.	  	  

6.2 Eigenständige	  Auseinandersetzung	  
mit	  anspruchsvollen	  Texten	  anhand	  
lernzielorientierter	  Leitfragen	  

Die	  Selbstlernphasen	  (1.,	  3.,	  5.	  und	  7.)	  dienten	  der	  
Textlektüre.	   Die	   eingesetzten	   Texte	   sind	   meist	  
philosophischer	   Natur	   und	   für	   die	   Studierenden	  
eher	   fremd	   und	   ungewohnt.	   Die	   Studierenden	  
sollten	  daher	  nicht	  erst	   in	  den	  Präsenztreffen	  mit	  
den	   Texten	   konfrontieren	   werden,	   sondern	   viel-‐
mehr	   die	   Möglichkeit	   haben,	   in	   Ruhe	   und	   nach	  
eigener	   Zeiteinteilung	   eine	   erste	  Vertrautheit	  mit	  
ihnen	   zu	   erlangen,	   um	   sie	   sich	   selbständig	   anzu-‐
eignen	   und	   argumentativ	   in	   Auseinandersetzung	  
mit	  ihnen	  zu	  treten.	  	  
Eine	   erfolgskritische	   Funktion	   haben	   dabei	   die	  
Leitfragen	   zu	   den	   Texten.	   Wichtig	   ist	   es,	   spezifi-‐
sche,	   genau	   abgestimmte	   Leitfragen	   zu	   formulie-‐
ren,	   um	   den	   Studierenden	   eine	   Orientierung	   für	  
die	   anspruchsvollen	   Texte	   zu	   ermöglichen	   und	  
zugleich	   zu	  verhindern,	  dass	   sie	   sich	  von	   falschen	  
Vollständigkeitsidealen	   leiten	   lassen.	   Gerade	   bei	  
schwierigen	  Texten	  könnte	  die	  Vorstellung,	  „alles“	  
verstehen	  zu	  müssen,	  zu	  Demotivation	  führen.	  	  

http://www2.mediamanual.at/themen/kompetenz/mmt_1328_kritischesdenken_OK.pdf
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Hier	   ein	   exemplarischer	   Auszug	   der	   Leitfragen	   zu	  
Texten	  aus	  den	  Selbstlernphasen	  1	  und	  3:	  	  
	  

	  

Wie	  man	   sieht,	   sind	   die	   Fragen	   konkreter	   formu-‐
liert	  als	  die	  allgemein	  gehaltenen	  Fragen,	  die	  übli-‐
cherweise	   in	  Ratgebern	  über	  Lesestrategien	  emp-‐
fohlen	  werden	  (z.	  B.	  „Erläutern	  Sie	  die	  Kernaussa-‐
gen	   des	   Textes“).	   Sie	   sind	   vielmehr	  orientiert	   an	  
den	  Lernzielen	  der	  Veranstaltung:  

• Mit	   Frage	   1	   sollen	   Argumentationsweisen	   ein-‐
geübt	  werden,	   die	   eigene	   Erfahrungen	  mit	   Be-‐
hauptungsansprüchen	  von	  Texten	  verknüpfen.	  	  

• Frage	   2	   nach	   dem	   „Schleier	   des	   Wissens“	   soll	  
die	  Studierenden	  sensibilisieren	  für	  die	  mensch-‐
liche	   Eigenblindheit	   und	   die	   Anfälligkeit,	   be-‐
gründetes	   mit	   angemaßtem	   Wissen	   zu	   ver-‐
wechseln	  (was	   in	  einer	  Gesellschaft,	  die	  Selbst-‐
darstellerei	   und	   Fassadentechniken	   belohnt	  
und	  weiter	   befördert	   wird).	   Die	   Herausbildung	  
einer	   „Sokratischen	  Haltung“,	  die	   sich	  über	  die	  
Voraussetzungen	   eigener	   Erkenntnisansprüche	  
Rechenschaft	   gibt,	   begründetes	   Wissen	   von	  
Scheinwissen	   unterscheiden	   kann	   und	   sich	   in-‐
tellektueller	   Redlichkeit	   verpflichtet	   fühlt,	   ist	  
ein	  zentrales	  Lernziel	  der	  Veranstaltung.	  	  

• Die	  Fragen	  bezüglich	  Kuhn	  und	  Popper	  (3	  und	  4)	  
zielen	  auf	  eine	  eigenständige	  Urteilsbildung	  der	  
Studierenden	  in	  Bezug	  auf	  eine	  zentrale	  wissen-‐
schaftstheoretische	  Kontroverse:	  sie	  betrifft	  das	  
Problem	   der	   epistemischen	   Unabhängigkeit	  
empirischer	  Methodik,	   die	   von	   Popper	   voraus-‐
gesetzt,	  von	  Kuhn	  aber	  bestritten	  wird.	  	  

• Frage	  5	  soll	  zum	  einen	  ein	  Verstehen	  der	  Para-‐
digmenabhängigkeit	   empirisch-‐methodischer	  
Zugriffe	   ermöglichen	   sowie	   den	   Transfer	   auf	  
konkrete	  Situationen	  befördern,	  die	  den	  Studie-‐
renden	   später	   in	   ihrer	   Rolle	   als	   Lehrende	   be-‐
gegnen	  wird.	  

1. Welche	  der	  Inhalte	  des	  Textes	  können	  
Sie	  aus	  eigener	  Erfahrung	  bestätigen,	  
welche	  widerlegen?	  Bitte	  begründen	  Sie	  
Ihre	  Antwort.	  

2. Im	  Text	  ist	  vom	  „Schleier	  des	  Wissens	  die	  
Rede“.	  Was	  ist	  damit	  gemeint?	  

3. Warum	  spricht	  es	  nicht	  für,	  sondern	  ge-‐
gen	  eine	  Theorie,	  wenn	  man	  sie	  nicht	  wi-‐
derlegen	  kann?	  

4. Inwiefern	  stellt	  Thomas	  Kuhn	  die	  Falsifi-‐
kationstheorie	  von	  Karl	  Popper	  in	  Frage?	  

5. Wie	  blickt	  ein	  Behaviorist	  im	  Unterschied	  
zum	  Kognitivisten	  auf	  Lehr-‐
Lernsituationen?	  Machen	  Sie	  das	  an	  	  
einem	  Beispiel	  deutlich.	  

Abbildung	  2:	  Ablaufplan	  zum	  Kurs	  
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Es	   geht	   also	   bei	   der	   Textlektüre	   nicht	   um	   eine	  
primär	  textimmanente	  Interpretation,	  sondern	  um	  
den	  Bezug	  der	  Texte	  zu	  den	  maßgeblichen	  Kompe-‐
tenzen,	   die	   „Kritisches	   Denken“	   als	   Haltung	   be-‐
schreiben.	   Die	   Textlektüre	   kann	   dabei	   nur	   in	   ei-‐
nem	   ersten	   Zugriff	   dem	   Selbstlernen	   überlassen	  
bleiben:	   Für	   Veranschaulichung,	   Diskussion,	   Ab-‐
gleich	   eigener	   Interpretations-‐	   und	   Argumentati-‐
onsweisen	   mit	   Kommilitonen	   und	   Dozenten	   sind	  
die	  Präsenzphasen	  unerlässlich.	  

Die	  Präsenztreffen	  (Nr.	  2,	  4,	  6,	  und	  8	  in	  Abbildung	  
2)	   sind	   als	   didaktische	   Prüf-‐	   und	  Weichenstellun-‐
gen,	  als	  Bindeglied	  zwischen	  den	  einzelnen	  Selbst-‐
lernphasen	  zu	  verstehen.	  In	  ihnen	  geht	  es	  darum,	  
Inhalte	   zu	   veranschaulichen,	   zu	   klären,	   zu	   vertie-‐
fen	   und	   erlebbar	   zu	   machen.	   Des	   Weiteren	   soll	  
das	   Denken	   der	   Lernenden	   hier	   „sichtbar	   ge-‐
macht“	  werden,	  um	  beurteilen	  zu	  können,	  wo	  die	  
Studierenden	   stehen	   und	   mit	   welchen	   Fragestel-‐
lungen	   sie	   sich	   auseinandersetzen.	   Zweifel,	   Skep-‐
sis	   und	   Verwunderung	   der	   Studierenden	   kann	   in	  
den	   Präsenztreffen	   geklärt,	   das	   Denken	   dabei	  
vertieft	   und	   geschärft	  werden.	  Des	  Weiteren	   sol-‐
len	  die	  Präsenztreffen	  den	  Anschluss	  für	  die	  jewei-‐
lig	   anstehende	   Selbstlernphase	   ermöglichen.	   Die	  
Präsenztreffen	  bieten	  den	  Rahmen,	  um	  bestimmte	  
Gestaltungsprinzipien	   besonders	   wirkungsvoll	  
umsetzen	  zu	  können.	  	  

6.3 Schaffung	  eines	  Lernklimas	  des	  	  
Vertrauens	  und	  Selbstvertrauens	  

Kritisches	   Denken	   bedeutet,	   die	   eigene	   Komfort-‐
Zone	  der	  Weltanschauung	  gedanklich	  zu	  verlassen	  
und	  sich	  auf	  Unbekanntes	  einzulassen.	  Dafür	  wird	  
ein	   respektvolles	   und	   wertschätzendes	  Miteinan-‐
der	  benötigt,	  in	  dem	  das	  Machen	  von	  Fehlern	  und	  
das	   Ausprobieren	   von	   Ideen	   ausdrücklich	   er-‐
wünscht	   sind.	   In	   der	   Präsenzveranstaltung	   wird	  
der	  Raum	  gegeben,	  dass	  sich	  die	  Studierenden	  als	  
Menschen	   kennenlernen	   und	   Vertrauen	   entwi-‐
ckeln	  –	  	  zu	  sich	  selbst,	  zu	  ihren	  Kommilitonen	  und	  
zu	   den	   Lehrenden.	   In	   dem	   Kurs	   wird	   viel	   Wert	  
darauf	   gelegt,	   dass	   sich	   die	   Studierenden	   nahe	  

kommen	   und	   die	   für	   den	   Kurs	   richtige	   Haltung	  
ausprägen	   –	   eine	   Haltung,	   in	   der	   es	   darum	   geht,	  
das	  eigene	  Denken	   zur	  Disposition	   zu	   stellen	  und	  
zu	   öffnen,	   verschiedene	   Perspektiven	   zu	   einem	  
Sachverhalt	   auszuloten,	   sich	   in	   Widersprüche	   zu	  
verstricken	   oder	   Fehler	   zu	  machen.	   Dazu	   gehört,	  
dass	   dieses	   Miteinander	   von	   den	   Lehrenden	   be-‐
schrieben,	   eingefordert	   und	   vorgelebt	   wird.	   Für	  
Studierende	   ist	   dies	   ein	   riskanter	   Schritt,	   geht	   es	  
doch	   sonst	   im	   Lehrbetrieb	  oft	   darum,	  durch	  Wis-‐
sen	  zu	  glänzen	  und	  Fachliches	  ganz	  genau	  zu	  wis-‐
sen.	   Im	   ersten	   Treffen	   wird	   deshalb	   unter	   ande-‐
rem	  auch	   länger	  über	  Sinn	  und	  Zweck	  der	  Veran-‐
staltung	  gesprochen	  und	  das	   angestrebte	   Lernkli-‐
ma	  thematisiert.	  

6.4 Arbeit	  mit	  Widersprüchlichkeit	  
Das	   für	   kritisches	   Denken	   benötige	   „Gestimmt-‐
sein“	  erfordert	  Zweifel,	  Verwunderung	  und	  Gren-‐
zerfahrungen.	   Lernende	   sollten	   also	   einerseits	  
herausgefordert	  und	  an	  Grenzen	  geführt	  werden.	  
Andererseits	   aber	   muss	   dabei	   für	   nötige	   Unter-‐
stützung	  und	  Rückhalt	  gesorgt	  werden,	  damit	  	  sich	  
Lernende	   auf	   unbekannte	   Denkpfade	   begeben	  
trauen.	  Die	  Präsenzveranstaltungen	  dienen	  einer-‐
seits	   dazu,	   Klärung	   zu	   schaffen,	  Widersprüchlich-‐
keiten	   aufzuheben,	   in	   dem	   die	   aufgeworfenen	  
Fragen	  aus	  den	  Texten	  tiefgehend	  behandelt	  wer-‐
den.	  Andererseits	  wird	  in	  den	  Präsenztreffen	  aber	  
auch	   darauf	   abgehoben,	   das	   Denken	   der	   Lernen-‐
den	  durch	  Ambiguität	  herauszufordern.	  	  	  	  

Die	   Klärung	   geschieht	   unter	   anderem	  durch	   eher	  
traditionellen	  Unterricht,	  in	  dem	  das	  Lehrgespräch	  
eingesetzt	   wird.	   Aber	   auch	   Methoden,	   die	   die	  
Inhalte	  erlebbar	  machen,	  wurden	  zur	  Veranschau-‐
lichung	  eingesetzt.	  Beispielsweise	  spielen	  die	  Stu-‐
dierenden	   eine	   Sequenz	   aus	   dem	   Theaterstück	  
„Das	   Leben	   des	  Galilei“	   von	   Bertold	   Brecht	   nach,	  
in	  der	  die	  Immunisierung	  von	  etablierten	  Theorien	  
gegen	   Kritik	   erhellt	   wird	   (Nr.	   6	   in	   Abbildung	   2)	  
oder	   aber	   sie	   analysieren	   in	  Gruppenarbeiten	  die	  
grundlegenden	   Annahmen	   bekannter	   „Lerntheo-‐
rien“	  (Nr.	  6	   in	  Abbildung	  2).	  Eine	  Pointe	   ist	  dabei,	  
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dass	  Weltausdeutungen	  von	  Annahmen	  und	  Maß-‐
stäben	   geprägt	   sind,	   die	   bei	   der	   Interpretation	  
eines	   zu	   untersuchenden	   Sachverhaltes	   angelegt	  
werden.	  Beispielsweise	  ist	  der	  Blick	  im	  Kontext	  der	  
Pädagogik	  auf	  eine	  Unterrichtssituation	  unter	  den	  
Annahmen	   des	   Kognitivismus	   ein	   anderer	   als	   in	  
verschiedenen	  Formen	  des	  Konstruktivismus.	  Dar-‐
aus	   ergeben	   sich	   in	   Folge	   unter	  Umständen	   auch	  
ganz	   unterschiedliche	   Handlungsempfehlungen,	  
wie	   das	   Lehren	   und	   Lernen	   zu	   gestalten	   sei.	   Das	  
für	   die	   Studierenden	   verblüffende	   ist	   dabei,	   dass	  
sich	  die	   jeweiligen	  Standpunkte	  auf	  wissenschaft-‐
liche	  Modelle,	  methodische	  Vorgehensweisen	  und	  
Forschungsergebnisse	  stützen,	  die	  nebeneinander	  
bestehen	   –	   ohne	   dass	   eine	   schlechtere	   Theorie	  
durch	  eine	  bessere	  widerlegt	  worden	  wäre.	  

Des	  Weiteren	  werden	   aber	   in	   den	   Präsenzveran-‐
staltungen	  auch	   radikale	  Erkenntniszweifel	  aufge-‐
worfen,	   um	   die	   Lernenden	   in	   grundlegende	   Fra-‐
gen	   zu	   verwickeln	   und	   das	   Vertrauen	   in	   die	   im	  
alltäglichen	   Denken	   und	   Handeln	   selbstverständ-‐
lich	   vorausgesetzte	   Gewissheit	   zu	   erschüttern.	  
Beispielsweise	   analysieren	   sie	   einen	   Ausschnitt	  
aus	   dem	   Science-‐Fiction	   Film	   „Matrix“	   (Nr.	   2	   in	  
Abbildung	   2).	   In	   der	   gezeigten	   Szene	   kommt	   der	  
Hauptprotagonist	   Neo	   zum	   Bewusstsein	   über	   die	  
von	  der	  Matrix	   fingierten	  Realität,	  einem	  Compu-‐
terprogramm,	   welches	   seine	   Sinneserfahrungen	  
und	  sein	  Denken	  bis	  zu	  diesem	  Zeitpunkt	  des	  „Er-‐
wachens“	   kontrolliert	   und	   gelenkt	   hat.2	  Neo	   war	  
bis	  dahin	  nichts	  weiter	  als	  ein	  computergesteuer-‐
tes	  Gehirn	   in	   einem	  Tank.	  Wie	   „objektiv“	   ist	   also	  
die	   menschliche	   Konstruktion	   von	   Realität?	   Was	  
lässt	   sich	   überhaupt	  mit	   Gewissheit	   sagen?	   Über	  
diese	   Art	   von	   Fragen	   sollen	   die	   Grenzen	   des	  
menschlichen	  Erkennens	  verdeutlicht,	  das	  Wissen	  
über	   das	   Nicht-‐Wissen	   vergegenwärtigt	   	   werden.	  
Die	   Lehrenden	   agieren	   dabei	   in	   der	   Rolle	   des	  
Skeptikers	   und	   demontieren	   die	   Argumente	   der	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  Filmsequenz	  abrufbar	  unter	  
http://www.youtube.com/watch?v=AGZiLMGdCE0	  

Studierenden,	  die	  beweisen	  versuchen,	  doch	  nicht	  
manipulierte	  Gehirne	  in	  der	  Matrix	  zu	  sein.	  

6.5 Zugang	  zur	  Lebenspraxis	  der	  
Lernenden	  finden	  

Die	  Arbeit	  mit	  Widersprüchlichkeit	   ist	   an	   Voraus-‐
setzungen	   gebunden:	   Denkanlässe	   sollten	   so	   ge-‐
staltet	  werden,	  dass	  sie	  zu	  einem	  gewissen	  Punkt	  
zumindest	  die	   ins	  Denken	   zu	  Bringenden	  mit	  ein-‐
schliessen,	   an	   ihrer	   Lebenswelt	   anknüpfen.	   Um	  
den	  Zugang	  zur	  Lebenspraxis	  zu	  finden,	  muss	  man	  
die	  Zielgruppe	  kennen	  und	  wissen,	  was	  sie	  bewegt	  
oder	  bewegen	  könnte.	  Dazu	  gehört	  einen	  Anknüp-‐
fungs-‐	   und	   Bezugspunkt	   für	   das	   jeweilige	   Thema	  
zu	   finden,	  mit	   dem	   Studierenden	   „etwas“	   anfan-‐
gen	   können.	   Dies	   kann	   ganz	   verschiedenartig	   ge-‐
schehen,	  indem	  	  Lernende	  über	  ihren	  Erfahrungen	  
mit	   einem	   Thema	   berichten,	   ihren	   Alltag	   erfor-‐
schen	   oder	   erkennen,	   dass	   sie	   selbst	   Teil	   eines	  
größeren,	   zu	   betrachtenden	   Ganzen	   sind.	   In	   den	  
Präsenztreffen	   wurden	   die	   Bezüge	   sowohl	   zur	  
Lebenswelt	   als	   Studierender	   als	   auch	   zum	   künfti-‐
gen	  Lehrberuf	  hergestellt.	  	  

Die	   Studierenden	   diskutieren	   in	   Anschluss	   an	   die	  
berufliche	   Lebenswelt	   z.	   B.	   die	   in	   diesem	   Artikel	  
aufgeworfene	   Theorie	   der	   Behaltensleistung,	   in-‐
dem	  sie	  ihnen	  vertraute	  pädagogische	  Fachbücher	  
für	  Lehrkräfte	  analysieren,	  in	  denen	  jeweils	  unter-‐
schiedliche	  Angaben	   zur	   Behaltensleistung	   je	   Sin-‐
neskanal	  gemacht	  werden.	  Dabei	  stoßen	  sie	  auch	  
auf	   das	   skizzierte	   Quellenproblem.	   Das	   häufig	  
zitierte	   Buch	   von	  Witzenbacher	   (1985)	   wird	   z.	   B.	  
untersucht,	   	   in	   dem	   sich	   –	   wie	   berichtet	   –	   keine	  
näheren	   Angaben	   zu	   der	   immer	   wieder	   zitierten	  
Studie	  finden	  lassen	  (Nr.	  2	  in	  Abbildung	  2).	  

Bezüge	   zur	   Lebenswelt	   als	   Studierende/r	   werden	  
beispielsweise	   im	   letzten	   Präsenztreffen	   (Nr.	   8	  
Abbildung	   2)	  wie	   folgt	   hergestellt:	   Zu	   Beginn	   der	  
Stunde	  werden	   sämtliche	   technische	  Medien	  wie	  
Smartphones	  oder	  Tablets	  der	  Studierenden	  kon-‐
fisziert	   und	   auf	   einem	   Tisch	   sichtbar	   platziert,	  
wobei	   die	   Geräte	  mit	   Absicht	   über	   die	   ganze	   Se-‐
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minarzeit	   hinweg	   eingeschaltet	   bleiben.	   Das	   Aus-‐
maß	   des	   Informations-‐	   und	   Kommunikationsver-‐
kehrs	   soll	   spürbar	  werden.	  Darüber	   hinaus	   sollen	  
die	   Studierenden	   ihre	   Beziehung	   zu	   den	   Medien	  
klären	   und	   sich	   in	   Gelassenheit	   üben,	   indem	   sie	  
für	  drei	  Stunden	  lang	  zur	  Medienabstinenz	  aufge-‐
rufen	  sind,	  das	  Klingeln	  und	  Vibrieren	   ihrer	  Medi-‐
en	  zwar	  hören	  und	  beobachten,	  aber	  nicht	  bedie-‐
nen	  können.	  

6.6 Perspektivenvielfalt	  ermöglichen	  
Kritisches	   Denken	   verlangt,	   vielfältige	   und	   reich-‐
haltige	   Anschauungen	   zu	   einem	   Sachverhalt	   zu	  
erkunden.	   Die	   Erweiterung	   der	   Perspektiven	   ist	  
eine	   zentrale	   Aufgabe	   bei	   der	   Denkschulung.	   	   In	  
den	   Präsenzveranstaltungen	   bieten	   sich	   viele	  
Möglichkeiten,	  um	   in	   lebhaften	  Diskussionen	  ver-‐
schiedene	   Sichtweisen	   zu	   einem	   Sachverhalt	   her-‐
auszuarbeiten.	   Beispielsweise	   spazieren	   die	   Ler-‐
nenden	   in	   einer	   Galerie	   mit	   verschiedenen,	   teil-‐
weise	   sich	   widersprechenden	   Zitaten	   über	   Wis-‐
senschaft	   und	   Erkenntnis	   umher.	   Sie	   sind	   aufge-‐
fordert,	   ein	   Zitat	   zu	   wählen,	   dass	   sie	   für	   richtig	  
und	   erklärend	   halten	   und	   eines,	   welches	   sie	   ab-‐
lehnen.	  Ihre	  Wahl	  begründen	  sie	  dann	  im	  Plenum	  
(Nr.	  2	  in	  Abbildung	  2).	  Ein	  Auszug	  aus	  den	  Zitaten:	  

• „Ich	  weiß,	  dass	  ich	  nichts	  weiß.“	  
• „Wer	   sich	   überhaupt	   über	   nichts	   gewiss	   wäre,	  

wäre	   sich	   auch	   nicht	   einmal	   des	   Sinnes	   seiner	  
Worte	  gewiss.	  D.	  h.	  er	  könnte	  den	  Zweifel	  nicht	  
einmal	  ausdrücken.“	  

• „Das	  Wiederfinden	  dessen,	  was	  der	  Mensch	   in	  
die	  Dinge	  gesteckt	  hat,	  heißt	  Wissenschaft“	  

• „Die	  Wissenschaft	  ist	  das	  Gegengift	  der	  Verfüh-‐
rung	  und	  des	  Aberglaubens.“	  

• „Viele	  Wissenschaftsgläubige	   wären	   unter	   den	  
Fittichen	  der	   Theologen	  ebenfalls	   gut	   aufgeho-‐
ben.“	  

• „Jeder	  dumme	  Mensch	  kann	  einen	  Käfer	  zertre-‐
ten,	  aber	  alle	  Professoren	  der	  Welt	  können	  kei-‐
nen	  herstellen.“	  

Des	   Weiteren	   kann	   durch	   Diskussionsmethoden	  
Perspektivenvielfalt	   hergestellt	   werden.	   In	   der	  
letzten	   Präsenzveranstaltung	   (Nr.	   8	   in	   Abbildung	  
2)	  wird	  z.	  B.	  eine	  Art	  Pro-‐Contra	  in	  ein	  Rollenspiel	  
eingebettet.	   Dafür	   wird	   den	   Studierenden	   ein	  
Ausschnitt	   aus	   einer	   Talksendung	   gezeigt,	   in	   der	  
der	   bekannte	   Gehirnforscher	   Manfred	   Spitzer	  
gegen	   die	  Mediennutzung	   von	   Jugendlichen	  wet-‐
tert	   und	   dazu	   aufruft,	   den	   Computer	   sowohl	   aus	  
den	  Klassen-‐	  als	   auch	  den	  Kinderzimmern	   zu	  ver-‐
bannen.3 	  Seine	   Theorie	   der	   „digitalen	   Demenz“	  
unterfüttert	  er	  dabei	  mit	  zahlreichen	  Studien.	  Die	  
anderen	   Diskutant/innen	   hingegen	   nehmen	   eine	  
konträre	   Position	   zu	   Spitzer	   in	   der	   Sendung	   ein	  
und	   widersprechen	   ihm.	   Beispielsweise	   fordern	  
sie	   den	   Umgang	   mit	   Computern	   bereits	   ab	   der	  
ersten	   Klasse.	   Auch	   zu	   dieser	   Position	   werden	  
Studien	   und	   Zahlen	   zur	   Untermauerung	   der	   Ar-‐
gumente	   verwendet.	   Nach	   dem	   Zeigen	   der	   Se-‐
quenz	  führen	  die	  Studierenden	  die	  Diskussion	  fort.	  
Eine	  Gruppe	  diskutiert	  dabei	  als	  Mitarbeiterinnen	  
und	   Mitarbeiter	   von	   Prof.	   Spitzer.	   Eine	   andere	  
Gruppe	  verkörpert	  die	  Medien-‐	  und	  Computerbe-‐
fürworter,	   die	   für	   eine	   frühe	   Heranführung	   der	  
Kinder	  plädieren.	  Ein	  Studierender	  agiert	  des	  Wei-‐
teren	   als	   Moderator	   und	   auch	   das	   Publikum,	  
sprich	  die	  restlichen	  Studierenden,	  die	  die	  Diskus-‐
sion	   beobachten,	   können	   sich	   argumentativ	   ein-‐
bringen.	  	  

6.7 Kritisches	  Denken	  erfahrbar	  machen	  
Wichtig	   bei	   der	   Denkschulung	   ist	   es,	   kritische	  
Denkaktivitäten	   auf	   vielfältige	   Weise	   zu	   veran-‐
schaulichen,	   wie	   Lehrende	   z.	   B.	   bei	   der	   Analyse	  
der	  Richtigkeit	  und	  Aussagekraft	  von	  Quellen	  vor-‐
gehen,	   wie	   sie	   Argumente	   auf	   ihre	   Logik	   prüfen,	  
wie	   sie	   sich	   in	   andere	   Perspektiven	   hineinverset-‐
zen	  usw.	  Neben	  dem	  andauernden	  expliziten	  Mo-‐
dellieren	   kritischer	   Denkaktivitäten	   ist	   auch	   eine	  
direkte	  Förderung	  von	  Denkstrategien	  sinnvoll.	   In	  
mehreren	   Präsenztreffen	   (Nr.	   2,	   4	   und	   6	   aus	   Ab-‐
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3	  Sendung	  abrufbar	  unter	  	  
http://www.youtube.com/watch?v=ePVSBg8nscA	  
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bildung	   2)	   	   wird	   deshalb	   	   kritisches	   Denken	   als	  
Thema	   adressiert,	   zentrale	   Begriffe	  wie	   etwa	   An-‐
nahmen	  erläutert	  und	  Denkstrategien	  veranschau-‐
licht.	  	  	  	  

6.8 Denken	  der	  Lernenden	  offenlegen	  
und	  Feedback	  geben	  	  

Da	   für	   das	   Selbststudium	   keine	   Prüfung	   vorgese-‐
hen	  ist,	  wird	  die	  Lernzielüberprüfung	  durch	  forma-‐
tives	  Naturalistic	  Assessment	  realisiert	  (siehe	  dazu	  
Keefe	   und	   Jenkins,	   2000,	   S.	   141),	   also	   der	   geziel-‐
ten	   Beobachtung	   der	   authentischen,	   alltäglichen	  
Handlungen	   der	   Studierenden	   im	   Seminar,	   sei	   es	  
bei	   der	   Lösung	   der	   Denkaufgaben,	   bei	   der	   Teil-‐
nahme	  an	  Diskussionen	  oder	  im	  Lehrgespräch	  etc.	  
Schriftliche	   Reflexionen,	   lautes	   Denken	   oder	   Dis-‐
kussionsbeiträge	   geben	   Aufschluss	   über	   die	   Ge-‐
dankengänge	   der	   Lernenden.	   Eine	   Schwierigkeit	  
war	  dabei,	  über	  das	  Denken	  von	  eher	  introvertier-‐
ten	   Studierenden	   Evidenz	   zu	   erlangen.	   Hierzu	  
wurden	  sehr	  unterschiedliche	  Maßnahmen	  ergrif-‐
fen,	  z.	  B.	  bekamen	  vor	  allem	  eher	  stille	  Studieren-‐
de	   in	   den	   Diskussionen	   Raum,	   um	   ihre	   Anschau-‐
ungen	   zu	   entfalten	   oder	   Fragen	   zu	   beantworten.	  
Auf	   Grundlage	   des	   in	   Erfahrung	   gebrachten	   Den-‐
kens	   kann	   dann	   gezielt	   das	   anschließende	   Feed-‐
back	  als	  Hilfestellung	  für	  den	  Studierenden	  entwi-‐
ckelt	  werden.	  Es	  geht	  dabei	  aber	  eher	  um	  ein	  sok-‐
ratisches	  Feedback,	  das	  den	  Studierenden	   in	  wei-‐
tere	   Fragen	  und	  Argumentationen	  verwickelt,	   die	  
ihn	   gedanklich	   weiterbringen	   sollen.	   Hinweise,	  
was	   falsch	   oder	   richtig	   in	   einem	   Gedankengang	  
war,	   sind	   eher	   die	   Ausnahme.	   Das	   Lehrgespräch	  
ist	   sowohl	   für	   das	   Offenlegen	   des	   Denkens	   als	  
auch	   für	   das	   Feedback-‐Geben	   eine	   zentrale	   Me-‐
thode	  und	  hat	  sich	  in	  dem	  Kurs	  bewährt.	  

7 Evaluationsergebnisse	  und	  
gemachte	  Erfahrungen	  

Der	  Kurs	  wurde	  sowohl	  formativ	  als	  auch	  summa-‐
tiv	  evaluiert.	   In	  einer	  Qualitativen	  Zwischenevalu-‐
ation	   (QZE)	  zur	  Mitte	  der	  Veranstaltung	  arbeitete	  
beispielsweise	  eine	  externe	  studentische	  Modera-‐

torin	   mit	   den	   Studierenden	   die	   Stärken	   und	  
Schwächen	  des	  Kurses	   im	  Hinblick	  auf	   ihren	  Lern-‐
fortschritt	   heraus.	   Ziel	   der	   QZE	   ist	   die	   Eröffnung	  
eines	   Dialogs	   über	   die	   Qualität	   des	   Lehrens	   und	  
das	   Lernens	   in	   der	   Lehrveranstaltung.4	  Im	  Mittel-‐
punkt	   steht	   dabei	   die	   subjektive	   Bewertung	   	   aus	  
der	  Perspektive	  der	  Studierenden.	  In	  Abwesenheit	  
der	   Lehrenden	   führt	   der	   studentische	  Moderator	  
ein	   20-‐	   bis	   30-‐minütiges	   leitfadengestütztes	   Ge-‐
spräch	  mit	  den	  Studierenden	  durch.	   Im	  Anschluss	  
gibt	  er	  bzw.	  sie	  dem	  Lehrenden	  in	  einem	  persönli-‐
chen	  Gespräch	  eine	   systematisierte	  Rückmeldung	  
zu	  den	  Ergebnissen.	  Darauf	  hin	  bespricht	  der	  Leh-‐
rende	   in	   der	   folgenden	   Präsenzeinheit	   mit	   den	  
Studierenden	  die	  Ergebnisse.	  Gemeinsam	  werden	  
in	   diesem	   Gespräch	   Verbesserungsansätze	   disku-‐
tiert.	  Durch	  die	  QZE	  konnten	  während	  des	  Kurses	  
bereits	   kleinere	   Verbesserungen	   umgesetzt	   und	  
ein	   Verständnis	   für	   die	   didaktische	   Gestaltung	  
einzelner	   Elemente	   des	   Kurses,	   wie	   z.	   B.	   die	   Ar-‐
beitsaufträge,	  geschaffen	  werden.	  Der	  Kurs	  wurde	  
insgesamt	   von	   den	   Studierenden	   als	   äußerst	   be-‐
reichernd,	   fordernd,	   interessant	   und	   mit	   dem	  
Prädikat	   „hervorragend“	   bewertet.	   Die	   meisten	  
Studierenden	   gaben	   an,	   dass	   ihre	  Denkstrategien	  
gefördert	  wurden.	   Zum	  anderen	   bestätigten	   eini-‐
ge	  der	  Studierenden,	  dass	   ihr	  Denken	  auch	  quali-‐
tativ	   erweitert	  wurde,	   der	   Kurs	   also	   zu	   ihrer	   Per-‐
sönlichkeitsentwicklung	   beigetragen	   habe.	   Diese	  
Ergebnisse	   stimmen	   mit	   den	   Beobachtungen	   der	  
beiden	   Lehrenden	   überein.	   Viele	   Studierende	  
konnten	  eine	  analytischere,	  kritischere	  Haltung	  zu	  
den	  Traditionen	  des	  wissenschaftlichen	  Arbeitens	  
und	   zu	   den	   Ergebnissen	   der	  Wissenschaft,	   insbe-‐
sondere	   im	   Kontext	   der	   Lehr-‐Lernforschung,	   ent-‐
wickeln.	  Ihre	  Denkwerkzeuge	  für	  die	  Auseinander-‐
setzung	   mit	   der	   Lehr-‐Lernforschung	   wurden	   ge-‐
schärft.	  Es	  zeigte	  sich	  zusammenfassend,	  dass	  das	  
Angebot	   für	   die	   Persönlichkeits-‐	   und	   Professions-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4	  Ausführlichere	  Informationen	  zur	  QZE	  finden	  Sie	  unter	  
http://www.wiwiq.rw.uni-‐erlangen.de/wiwipro/	  
prozessportal/files/lve/Informationen_QZE.pdf	  
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entwicklung	   der	   angehenden	   pädagogischen	   Pro-‐
fessionals	  einen	  guten	  Beitrag	   leisten	  konnte.	  Für	  
die	  Lehrenden	  war	  der	  Kurs	  auch	  eine	  Herausfor-‐
derung,	   da	   auch	   deren	   Denken	   und	   didaktisches	  
Handeln	   auf	   den	   Prüfstand	   gestellt	   wurden.	   Die	  
skizzierten	   didaktischen	   Gestaltungsprinzipien	  
haben	  sich	  aber	  für	  die	  Verfolgung	  der	  aufgewor-‐
fenen	   Lernziele	   bewährt.	   Die	   didaktische	   Abstim-‐
mung	   von	   Präsenz-‐	   und	   Selbststudium	   unter	   Be-‐
achtung	   der	   didaktischen	   Prinzipien	   hat	   sich	   als	  
wirksam	  erwiesen.	  	  
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