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Schwerpunkt Didaktik Hans Aebli 

"ES IST DIE GANZHEIT DER TAETIGKEIT, DIE MIR 
VORSCHWEBT" 

Diesen Herbst erscheint  bei  Klet t -Cot ta  Hans Aebl is  zwe i t er  Band s e i -  
ner  All gemeinen Didaktik m i t  dem T i t e l  "Grund1 agen des  Lehrens". Peter 
Fügl i s t e r ,  Helmut Messner und Kurt Reusser haben aus diesem Anlass m i t  
dem Autor e i n  Gespräch geführt .  

BZL: H e r r  A e b l i .  d i e s e n  H e r b s t  e r s c h e i n t  I h r  neues Buch 
" G r u n d l a g e n  des  L e h r e n s "  a l s  z w e i t e r  Band I h r e r  A l l g e m e i -  
nen  D i d a k t i k .  Wenn man e i n e n  B l i c k  i n s  I n h a l t s v e r z e i c h n i s  
w i r f t :  7  T e i l e ,  2 6  K a p i t e l .  s o  m u t e t  e s  an  w i e  e i n e  Summa 
p a e d a g o g i c a .  I s t  es  e i n  A l t e r s w e r k ?  Wie sehen  S i e  das  
Buch?  

Ae: I c h  muss m i t  e t i v l s  A e u s s e r l i c h e m  anfang:n. A l s  i c h  
d i e  76er -Ausgabe  d e r  G r u n d f o r m e n  des  L e h r e n s  ü b e r a r b e i -  
t e t  habe, k o n n t e  i c h  e i n e  ganze  R e i h e  von  D ingen .  d i e  m i r  
w i c h t i g  s i n d ,  i n  d e r  8 3 e r - F a s s u n g  n i c h t  mehr  u n t e r b r i n -  
gen. zum B e i s p i e l  d i e  F r a g e  d e r  L e h r p l ä n e .  d e r  P r ü f u n g e n  
o d e r  d e r  U n t e r r i c h t s v o r b e r e i t u n g .  Das i s t  d a s  e i n e  gewe- 
sen. das  a n d e r e ,  d a s s  i c h  immer w i e d e r  g e f r a g t  worden  
b i n .  w e l c h e s  e i g e n t l i c h  m e i n e  tädagog ische ;  G r u n d h a l t u n -  
gen s e i e n  und ob  denn i n  den  G r u n d f o r m e n  a l l e s  g e s a g t  
s e i .  was e i n e n  g u t e n  L e h r e r  ausmache. D i e  A n t w o r t  i s t  na- 
t ü r l i c h  N e i n  gewesen. I c h  habe i n  den  " G r u n d l a g e n "  v e r -  
s u c h t ,  e t w a s  g r u n d l e g e n d e r  ü b e r  d i e  K r ä f t e  und  d i e  Pro -  
z e s s e  nachzudenken ,  d i e  i n  e i n e r  g u t e n  S c h u l e  am Werke 
s i n d .  

BZL: Und wer  s i n d  d i e  L e s e r ?  Auch i n  d i e s e m  Band d i e  Leh- 
r e r  a l l e r  S t u f e n ?  Haben S i e  e i n e  V o r s t e l l u n g  von  den E r -  
w a r t u n g s h a l t u n g e n  I h r e r  L e s e r ?  Haben S i e  s i e  w o h l  e r -  
f ü l l t ?  

Ae: A u t o r e n  l e b e n  aus d e r  H o f f n u n g .  Ob s i e  b e g r ü n d e t  i s t .  
d a s  sehen  s i e  d a r a n .  w i e  d a s  Buch v e r k a u f t  w i r d .  I c h  habe 
m i r  Mühe gegeben. d i e  L e h r e r  a n z u s p r e c h e n .  an i h r e  t i e f e -  

r e n  M o t i v e  anzuknüp fen .  D i e s e  b e s t e h e n  ganz o f f e n s i c h t -  
l i c h  n i c h t  n u r  d a r i n ,  t e c h n i s c h  g u t e n  U n t e r r i c h t  z u  ma- 
chen. s o n d e r n  a u c h  d i e  m e n s c h l i c h e n  P r o z e s s e  i n s  Bewuss t -  
s e i n  z u  nehmen, d i e  s i c h  i m  Rahmen d e s  U n t e r r i c h t s  ab- 
s p i e l e n .  Das h a t  z u  d e n  K a p i t e l n  ü b e r  d i e  s o z i a l e n  
A s p e k t e  des  L e r n e n s ,  ü b e r  L e r n m o t i v a t i o n  und M o t i v l e r n e n  
g e f ü h r t ,  und  d i e s e s  w i e d e r u m  z u  p r a k t i s c h e n  K a p i t e l n  w i e  
d e m j e n i g e n  ü b e r  d i e  G e s p r ä c h s f ü h r u n g .  

BZL: Wenn man s o  e i n  Buch s c h r e i b t ,  dann  h a t  man w o h l  
V o r s t e l l u n g e n  d a r ü b e r ,  was g u t e r  U n t e r r i c h t  s e i .  We lche  
V o r s t e l l u n g e n  l e i t e t e n  S i e  b e i m  S c h r e i b e n  I h r e s  Buches? 
Wir g l a u b e n  wahrzunehmen. d a s s  S i e  zum T e i l  neue  A k z e n t e  
s e t z e n .  

Ae: Wenn e i n  A u t o r  ä l t e r  w i r d .  können  b e i  i h m  K r ä f t e  und 
A n l i e g e n  d u r c h b r e c h e n ,  d i e  f r ü h e r  d u r c h  das  V i e l e r l e i  d e r  
o b e r f l ä c h l i c h e n  A n f o r d e r u n g e n  ü b e r d e c k t  waren.  I c h  habe 
m i c h  b e i m  S c h r e i b e n  d i e s e s  Buches a l s  S c h ü l e r  v o n  J o h n  
Dewey e n t d e c k t .  Dewey i s t  f ü r  m i c h  i n  den  l e t z t e n  J a h r e n  
immer mehr  z u r  V a t e r f i g u r  geworden.  Wenn i c h  e t w a s  b e w i r -  
ken  kann  d u r c h  d i e s e s  Buch, dann  v i e l l e i c h t ,  d a s s  d i e  be- 
s t e n  I d e e n  des  P r a g m a t i s m u s  z u  Ende d i e s e s  J a h r h u n d e r t s  
i m  d e u t s c h e n  S p r a c h g e b i e t  w i e d e r  l e b e n d i g e r  werden.  Es 
i s t  m i r  e i n  A n l i e g e n ,  d a r a u f  h i n z u w e i s e n .  was e s  h e i s s t ,  
f ü r  das Leben  v o r z u b e r e i t e n ,  und  d i e  K r ä f t e .  d i e  d i e  Ge- 
s e l l s c h a f t  bewegen, und d i e  E i n s i c h t e n .  d i e  man i m  Leben 
machen kann,  s c h o n  i n  d e r  S c h u l e  w i r k s a m  werden  z u  l a s -  
sen. 

BZL: Das g e h t  ü b e r  V o r s t e l l u n g e n  von  gu tem U n t e r r i c h t  
h i n a u s .  I s t  es  n i c h t  e i n  p ä d a g o g i s c h e s  Buch. das  S i e  'da 
nun g e s c h r i e b e n  haben, m i t  A u s l ä u f e r n  b i s  h i n e i n  i n  p h i -  
l o s o p h i s c h e .  e t h i s c h e  und t h e o l o g i s c h e  F r a g e n ?  

Ae: Es i s t  d e r  Versuch ,  j e n s e i t s  d e r  p r a k t i s c h e n  und 
t e c h n i s c h e n  A s p e k t e  des  S c h u l e h a l t e n s  e t w a s  ü b e r  G r u n d l a -  
gen des L e h r e n s  z u  sagen. Wenn man ü b e r  G r u n d l a g e n  nach-  
d e n k t .  kommt man n o t w e n d i g e r w e i s e  au f  a n t h r o p o l o g i s c h e ,  
a u f  p h i l o s o p h i s c h e  Fragen .  Und w e i l  es  den  Menschen be- 
t r i f f t .  i s t  das  s o z i a l e  V e r h a l t e n  und s o z i a l e  L e r n e n  
r a s c h  e i n m a l  m i t  F r a g e n  d e r  E t h i k  ve rbunden ,  und  ü b e r  
d i e s e  m i t  F r a g e n  d e r  Bes t immung d e s  Menschen. I c h  habe 
v e r s u c h t ,  i m  A n s c h l u s s  an d i e  p r a k t i s c h e n  F r a g e n  d e s  Un- 
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Schwerpunkt  D i d a k t i k  Hans Aebl i 

t e r r i c h t e s  e i n  S t ü c k  w e i t  i n  d i e  G r u n d l a g e n  h i n e i n z u -  
l e u c h t e n .  

BZL: S i e  haben e i n g a n g s  des  Gesprächs  g e s a g t ,  d a s s  d i e s e s  
Buch D e n k l i n i e n  dns  e r s t e n  Bandes I h r e r  D i d a k t i k .  d e r  

Z w ö l f  G r u n d f o r m e n  f o r t f ü h r t .  Tauchen i m  neuen  Buch a b e r  
n i c h t  auch  neue Themen a u f .  und  haben s i c h  d a r ü b e r  h i n a u s  
n i c h t  a u c h  g e w i s s e  W e r t h a l t u n g e n  e t w a s  v e r s c h o b e n ?  W i r  
denken  da  b e i s p i e l s w e i s e  an d i e  K a p i t e l  zum autonomen 
L e r n e n  und  z u r  G e s p r ä c h s f ü h r u n g .  und  n a t ü r l i c h  auch  an  
d i e  s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e n  K a p i t e l .  I s t  e s  da  n i c h t  e i n  
n e u e r  und v i e l l e i c h t  w e n i g e r  k o g n i t i v e r  A e b l i .  d e r  zum 
L e s e r  s p r i c h t ?  

Ae: Man h a t  m i c h  j a  g e r n e  e i n e n  K o g n i t i v i s t e n  genann t .  Es 
i s t  a b e r  immer m e i n e  G r u n d h a l t u n g  gewesen, d a s s  das  Schu- 
l e h a l t e n  und  d a s  E r z i e h e n  n i c h t  n u r  e i n e  i n t e l l e k t u e l l e ,  
r a t i o n a l e  Sache s e i e n .  A b e r  g e s a g t  habe i c h  d i e s  b i s h e r  
w i r k l i c h  n i c h t  m i t  g e n ü g e n d e r  D e u t l i c h k e i t .  I m  neuen Buch 
habe  i c h  z u  f o r m u l i e r e n  v e r s u c h t ,  was m i c h  e i g e n t l i c h  
immer b e w e g t  h a t .  Wenn S i e  w o l l e n :  e i n  D u r c h b r u c h  v o n  
H a l t u n g e n ,  d i e  immer dagewesen s i n d ,  nun a b e r  D u r c h b r u c h  
i n  d i e  F o r m u l i e r u n g .  i n  d i e  b e w u s s t e  T h e o r i e b i  l d u n g .  Das 
würde  n o c h  e i n m a l  d i e  K a p i t e l  ü b e r  d i e  s o z i a l e n  A s p e k t e  
d e s  L e r n e n s  b e t r e f f e n .  A e h n l i c h e s  k ö n n t e  i c h  ü b e r  d i e  Ka- 
p i t e l  zum L e r n e n l e r n e n  sagen. D e r  autonome Mensch i s t  m i r  
immer e i n  ganz w i c h t i g e s  Z i e l  gewesen. 

BZL: Aber  sehen S i e  n i c h t  den Weg z u r  A u t o n o m i e  h e u t e  e t -  
was a n d e r s  a l s  f r ü h e r ?  S i n d  z u m i n d e s t  d i e  f r ü h e r e n  
"Grund fo rmen"  n i c h t  d o c h  r e l a t i v  s t a r k  l e h r e r z e n t r i e r t  
und l e n k u n g s b e t o n t  gewesen: sozusagen  G r u n d f o r m e n  des  an- 
g e l e i t e t e n  L.ehrens und w e n i g e r  des autonomen, p r o b l e m l ö -  
senden  L e r n e n s ?  Wenn h i e r  e i n e  E n t w i c k l u n g  s t a t t g e f u n d e n  
h a t .  w e l c h e s  wären  I h r e  W u r z e l n ?  G i b t  es  da a u c h  s i g n i f i -  
k a n t e  A n s t ö s s e  und E i n f l ü s s e  von  aussen,  d i e  I h r  Denken 
w e i t e r g e t r i e b e n  haben, o d e r  b l e i b e n  S i e  d a b e i .  d a s s  das  
a l l e s  immer s c h o n  dagewesen i s t ?  

Ae: Ja. d i e  Sache m i t  dem A n l e i t e n !  Man h a t  immer w i e d e r  
g e s a g t ,  A e b l i  l e i t e t  s e i n e  S c h ü l e r  d i e  ganze  Z e i t  an. 
A b e r  d i e s e  A n l e i t u n g  h a t  e i n  Z i e l :  das  Unabhängigmachen 
von  d e r  A n l e i t u n g !  Auch d i e s  habe i c h  v i e l l e i c h t  b i s h e r  
z u  w e n i g  d e u t l i c h  g e s a g t .  I c h  habe m i c h  nun  bemüht. d a s  

Z i e l  des  autonomen L e r n e n s  und  d i e  Massnahmen, d i e  z u  
s e i n e r  V e r w i r k 1  i c h u n g  n o t w e n d i g  und n ü t z 1  i c h  s i n d ,  d e u t -  
l i c h e r  z u  nennen. Wie b i n  i c h  d a r a u f  gekommen? I c h  habe 
m i c h  i n  den  l e t z t e n  J a h r e n  m i t  M e t a k o g n i t i o n  b e s c h ä f t i g t .  
Und da  i s t  m i r  s e h r  k l a r  geworden.  was e s  b e d e u t e t ,  wenn 
L e r n e r  und P r o b l e m l ö s e r  s i c h  i h r e r  e i g e n e n  P r o z e s s e  be- 
w u s s t  werden.  und was d i e s e  Bewuss twerdung  des  e i g e n e n  
L e r n e n s  f ü r  den S c h ü l e r  w i e  a u c h  f ü r  den L e h r e r  b e d e u t e n  
kann. E twas  von  dem i s t  i n  den neuen Band e i n g e f l o s s e n .  

Z u g l e i c h  muss i c h  sagen, d a s s  s i c h  i n  den  l e t z t e n  zehn  
J a h r e n  a u c h  d e r  G e i s t  d e r  P s y c h o l o g i e  v e r ä n d e r t  h a t .  
I n t r o s p e k t i o n ,  l a u t e s  Denken, Nachdenken ü b e r  e i g e n e s  
Denken, ü b e r  e i g e n e s  Lernen ,  ü b e r  s i c h  s e l b s t  und  d i e  
d a m i t  zusammenhängenden F r a g e n  des  Se1 b s t b i  l d e s  s i n d  i n  
d e r  L u f t .  Davon b i n  i c h  s i c h e r  m i t  b e e i n f l u s s t .  D i e s e  
Tendenzen bewegen w e i t  ü b e r  m e i n e  e i g e n e n  Gedanken h i n a u s  
d i e  g e g e n w ä r t i g e  p ä d a g o g i s c h e  und p s y c h o l o g i s c h e  W e l t .  

BZL: H e r r  A e b l i .  S i e  haben  i n  I h r e n  f r ü h e r e n  A r b e i t e n  
v i e l  ü b e r  d i e  P r o z e s s e  d e s  L e r n e n s  n a c h g e d a c h t ,  ü b e r  A u f -  
b a u p r o z e s s e  und ü b e r  das D u r c h a r b e i t e n  von  B e g r i f f e n  b e i -  
s p i e l s w e i s e .  I n  dem neuen Buch t a u c h t  e i n  B e g r i f f  a u f ,  
d e r  b e i  I h n e n  neu  i s t ,  n ä m l i c h  d e r  B e g r i f f  d e r  T ä t i g k e i t  
und d e r  L e r n t ä t i g k e i t .  Da k l i n g t  e t w a s  an  von  a k t i v e r  
S c h u l e ,  von  Q c o l e  a c t i v e .  Wie kommt es z u  d i e s e r  s t ä r k e -  
r e n  A k z e n t u i e r u n g  des  T ä t i g k e i t s b e g r i f f s ?  

Ae: I n  den  "Grund fo rmen"  i s t  das G r u n d p r i n z i p  immer schon  
gewesen. d a s s  Denken v e r i n n e r l i c h t e s  Tun s e i .  Das i s t  
P i a g e t .  A b e r  i c h  muss sagen, d a s s  d i e s e r  Gedanke a u f  e i n e  
Weise a b s t r a k t  gewesen i s t  und  d a s s  d i e  T ä t i g k e i t e n ,  d i e  
i c h  da  g e n a n n t  habe. 2.T. a u f  d e r  p a p i e r e n e n  S e i t e  waren.  
J e t z t  habe i c h  den T ä t i g k e i t s b e g r i f f  a n g e r e i c h e r t  aus d e r  
B e o b a c h t u n g  und Anschauung dessen.  was i m  t ä t i g e n  Leben,  
i n  den B e r u f e n  zum B e i s p i e l  o d e r  i n  d e r  W i r t s c h a f t ,  ge- 
s c h i e h t .  Man kann  d i e s  a l s  den V e r s u c h  sehen, den  T ä t i g -  
k e i t s b e g r i f f  i m  Deweyschen S i n n e  a n z u r e i c h e r n ,  das  h e i s s t  
i n  d e r  S c h u l e  L e b e n s t ä t i g k e i t e n  zu v e r w i r k l i c h e n ,  um d a r -  
aus t h e o r e t i s c h e  E i n s i c h t e n  wachsen z u  l a s s e n .  

BZL: Man kann  i n  d e r  b i  l d u n g s p o l  i t i s c h e n  L a n d s c h a f t  d e r  
Gegenwar t  e i n e n  neuen R u f  n a c h  g a n z h e i t l i c h e r  B i l d u n g  
wahrnehmen. N a t ü r l i c h  t a u c h e n  a u c h  d i e  S t i c h w o r t e  K o p f ,  
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Herz und Hand hier wieder auf. Sehen Sie Ihr Buch als 
einen Beitrag zu einer solchen Bildung? 

Ae: Ganz sicher. Wobei ich sofort sagen m17chte. dass mir 
ein plattes Verständnis von Pestalozzis Kopf, Herz und 
Hand" immer ein Greuel gewesen ist. Ich würde es so sagen 
und damit an das vorher Gesagte anknüpfen: Es ist die 
Ganzheit der Tätigkeit, die mir vorschwebt. Wo ein Mensch 
in einer konkreten Situation mit anderen Menschen zusam- 
men etwas unternimmt, wo er ein Werk zu nestalten ver- 
sucht, da ist Ganzheit. Es ist nicht die Harmonie" des 
18. oder 19. Jahrhunderts. es ist auch nicht die Ganzheit 
der Gestaltpsychologen, die eine Ganzheit der Wahrnehmung 
und daher der blossen Kontemplation der Wirklichkeit war. 
Es ist die Ganzheit, die sich dort realisiert. wo Handeln 
mit einem Gegenüber und Tätigkeit an der Sache stattfin- 
det. 

LESEPROBE 
HANS AEBLI: DIE DREI SAEULEN DES AUTONOMEN LERNENS: 

WISSEN, KOENNEN, WOLLEN 
wenn man die Grundformen des autonomen Lernens weiter analy-. 
siert, so erkennt man drei einfachere Komponenten, die in jedem 
autonomen Lernprozess ihre Rol le spielen : eine Komponente des 
Wissens, eine solche des Könnens und eine solche des Wollens. 
Was soll das heissen? 
( 1 )  Die Wissenskomponente: Sein e igenes  Lernen kennen - e i n e  
k l a r e  Vors t e l lung  von günst ig  ver laufenden Lernprozessen haben. 
Jeder Lerner und deder geistig Arbeitende hat zwei Probleme. Er 
sollte seinen Lern- und Arbeitsprozess mit seinen Stärken und 
Schwächen kennen, und er sollte eine klare Vorstellung davon ha- 
ben, wie diese Prozesse idealerweise ablaufen. Weder das eine 
noch das andere ist selbstverständlich. Die wenigsten Menschen 
haben eine gute Kenntnis ihres eigenen Verhaltens, schon gar 
nicht Kinder und Jugendliche. Sein eigenes Verhalten zu erkennen, 
setzt Selbstbeobachtung voraus. Jedermann kennt die Dinge, mit 
denen er umgeht, viel besser, als die Eigenart seines Umgangs 
mit den Dingen. Was wir hier sagen, gilt in noch höherem Masse 
für jenes Verhalten zweiter Ordnung, das wir Lernen nennen, für 
die Verhaltensverbesserung und seine Bedingungen. 
Nun kann Selbsterkenntnis natürlich verschiedene Tiefen errei- 
chen. Es geht nicht darum, aus jedem Schüler einen Philosophen 
oder einen Lernpsychologen zu machen. Was er von sich und sei- 
nen Lern- und Arbeitsprozessen wissen sollte, ergibt sich aus 
dem Vergleich mit idealen Lernprozessen. Das ist das andere. Der 
Schüler sollte eine Vorstellung haben, wie es zugeht, wenn wir 
in einen Text in optimaler Weise eindringen, wenn wir zu seinem 
Verständnis vorstossen, wenn wir ein Problem gemäss unseren be- 
sten Möglichkeiten lösen oder eine Handlung richtig planen, wenn 
wir uns Informationen einprägen oder eine Fertigkeit üben, und 
wenn wir schliesslich unsere Motivation bestmöglich aufrecht er- 
halten. Dieses Wissen besitzen die wenissten Schüler. Das Lernen 
ist wie das Denken "eine unbewusste ~ätigkeit des GeistesWge- 
blieben (BINET 1922, 108). 

Wer den idealen Verlauf eines Lernprozesses kennt, hat es leich- 
ter, bei sich selbst dessen realen Verlauf zu erkennen. Wer 
weiss, wie man einen Text liest, der kann auch die Schwächen 
seines realen Lesens erkennen, und wer weiss, wie man einen 
Übungsprozess günstig gestaltet (durch richtige Zeiteinteilung 
zum Beispiel), der wird auch sein eigenes Oben richtig zu diag- 
nostizieren vermögen. 
Was wir hier sagen, hat man in den letzten Jahren "metakogni t i -  
v e s  Wissen1' genannt. Der Ausdruck ist berechtigt, wenn man ihn 
weit genug fasst. Metakognition ist das Wissen über das Wissen. 
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Eigentlich müssten wir von Meta-Lernen, Meta-Verstehen, Meta- 
Problemlösen, Meta-UbenIEinprägen und Meta-Motivation sprechen. 
Es ist nichts anderes als das Wissen über diese psychologischen 
Prozesse, also psychologisches Wissen. Allerdings, so haben wir 
gesehen, nicht als angelerntes theoretisches Wissen, sondern als 
ein Wissen, das wir auf uns selbst beziehen: mein idealer Lern- 
prozess und mein realer Lernproeess, mit seinen Qualitäten und 
Schwächen. 
Nun wird man sich fragen, ob es denn möglich sei, den Schülern 
ein derartiges psychologisches Wissen zu vermitteln. Wir werden 
zeigen, dass dies möglich ist. Hier bemerken wir nur, dass es 
sich um das klassische Problem jeder Didaktik handelt: dem Schü- 
ler ein Wissen zu verschaffen, das seiner Stufe entspricht. Ge- 
nau so, wie wir mit ihm im Leseunterricht über menschliche Pro- 
bleme sprechen, die er in ihrer ganzen Tiefe noch nicht versteht, 
und wie wir im naturwissenschaftlichen Unterricht über Erschei- 
nungen sprechen, welche der Erwachsene und der Wissenschaftler 
sehr viel tiefer verstehen, genau so ist es auch möglich, auf 
jeder Stufe einfache und vorläufige Aussagen über die Vorgänge 
des Lesens, des Verstehens, des Problemlösens usw. zu machen. 
Einmal müssen wir ja beginnen. Es gibt keine Altersstufe, auf 
der wir plötzlich mit der "ganzen Wahrheit" kommen könnten. 

(2) Die Könnenskomponente: Lernverfahren prak t i s ch  anwenden. 
Alles Wissen über Lernprozesse steht natürlich im Dienste seiner 
praktischen Anwendung. Lernen ist eine Tätigkeit. Wir möchten 
erreichen, dass sie der Schüler selbständig auslösen und richtig 
steuern kann. Das Lernziel heisst also: Selbs ts teuerung (exeku- 
t i v e  Kon t ro l l e )  d e s  Lernens. Daher muss das Wissen zum Können 
werden. Der Schüler soll nicht nur über den Prozess sprechen. Er 
soll sich zu seinem richtigen Vollzug anleiten können. Das ge- 
schieht wesentlich durch S e l b s t i n s t r u k t i o n .  Der Weg ist klar. 
Der Schüler weiss: wenn man eine bestimmte Ubungszeit nützen 
will, so muss man sie in kleine Einheiten über mehrere Tage ver- 
teilen. Massiertes üben ist unrationelles üben. Aus diesem Wis- 
sen wird die Selbstinstruktion: "Ich verteile mein Oben (Wieder- 
holen, Auswendig lernen.. . ) über mehrere Tage. " Wir werden sehen, 
dass hierzu zwei Einsichten nötig sind: der Schüler muss die 
"Auslösebedingungen" für die Regel erkennen. Das ist der "Wenn- 
Tei 1" der Regel : 'Wenn ich meine übungszeit optimal nutzen 
will..." Das andere ist der "Dann-Teil": "dann muss ich verteilt, 
statt massiert üben." Aber die Auslösung und richtige Steuerung 
des Lernprozesses ist nur das eine. Das andere ist die S e l b s t -  
prüfung d e s  Lerner fo ig s .  Wir wollen wissen, ob sich die Lern- 
methoden, welche wir pflegen, auch bewähren. Wir wollen auch wis- 
sen, ob sich der methodische Aufwand, dem wir betreiben, 
lohnt. Das erfahren wir, indem wir den Lernerfolg kontrollieren. 
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Dabei handelt es sich nicht nur um globale Kontrollen: Kann ich 
das Gedicht auswendig auf sagen, ist das Ergebnis meiner Rechnung 
richtig? Es geht auch um die Kontrolle der spezifischen Wirkung 
der ausgeführten Operationen und der angewandten Methoden. Wenn 
ich einen Text konzentriert gelesen habe und im Geiste in Bedeu- 
tungseinheiten gegliedert habe: Kann ich ihn gemäss diesen Ein- 
heiten reproduzieren? Wenn ich die wesent 1 iche Struktur eines 
Textes herausgearbeitet habe, kann ich ihn als Netz aufzeichnen? 
Wenn ich beim Lösen eines Problems die Übersicht, die mir zu ent- 
gleiten drohte, durch eine besondere Massnahme wiederhergestellt 
habe, kann ich nun einen bestimmten Teilschritt, eine Teilopera- 
tion im ganzen situieren und sagen, warum sie gerade hier nötig 
ist? 
Auch hier erkennt man, dass im herkömmlichen Unterricht die prü- 
fende Instanz allzu häufig der Lehrer allein ist. Wir möchten dem 
Schüler beibringen, sein Lernen nicht nur selbst zu steuern, son- 
dern dessen Ergebnisse auch selbst zu beurteilen, zu diagnosti- 
zieren. Das nennen wir die Selbstkontrolle des autonomen Lerners. 
Wie erwirbt man nun praktische Lernverfahren? Es ist wie bei je- 
dem anderen praktischen Lernen. Man muss die Verfahren ausprobie- 
ren, üben und vielfältig anwenden. Dabei muss mansich immer wie- 
der selbst beobachten und die Verfahren mit ihrem Ertrag verglei- 
chen. Demonstrationen des Lehrers können eine wichtige Rolle 
spielen. Wir* haben schon mehrmals auf die Fruchtbarkeit des lau- 
ten Vordenkens und der lauten Selbstinstruktion hingewiesen. 

13) Die W i l l  enskomponen t e :  Vom Nutzen d e r  Lernverfahren überzeugt 
s e i n  und s i e  anwenden wo l l en .  Die dritte Säule des autonomen Ler- 
nens ist eine Frage der Überzeugung und des Wollens. Wir empfeh- 
len den Schülern im Verlaufe der Schuljahre sehr vieles, auch, 
wie man richtig arbeitet und lernt. Aber unsere Belehrungen sind 
nur wenig wirksam. Wenn es darauf ankommt, wenden sie die meisten 
Schüler nicht an. Wir werden im Abschnitt über das Problemlösen 
sehen, warum das der Fall ist. Die Gründe hängen mit dem Aufwand 
der Lernverf ahren zusammen. 
Der Schüler soll also günstige Verfahren des Lernens und Arbei- 
ten~ nicht nur auf Aufforderung hin anwenden können. Er soll von 
ihrem Nutzen so überzeugt sein, dass er sie auch unaufgefordert 
und wenn ihn niemand kontrolliert, anwendet, beim Lösen der 
Hausaufgaben z.B. und auch nach der Schulentlassung. 

Aus: Hans AEBLI (19871, Die Grundlaqen des Lehrens, Stuttgart: Klett 
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