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Neuere Lerntheorien

In den 70-er und 80-er Jahren wurden die vorstellungen, die die meisten
Fachdidaktiker von der Aneignung einer Fremdsprache hatten, durch Zweit-
sprachenerwerbstheorien bestimmt. wir haben die bekanntesten, die die da-
malige Diskussion weitgehend beherrschten, in Deutscb lebren vorgestellt und
dabei auch auf die Einwánde hingewiesen, die gegen diese Theorien erhoben
wurden (vgl' Heyd 799I: 1,4ff .) Einer der grundlegenden Einwánde war der,
dass mit der Úbernahme dieser fúr den ungestellerten Fremdsp rachenerzaerb
aufgestellten Hypothesen fůr das gesteuerte Fremdsprachenlernen' die be-
sonderen Bedingungen des Letzteren nicht berticksichtigt werden.

In der Zwischenzeit sind nun in der Fremdsprachendidaktlk Lerntheorien in
das Zentrum des Interesses gerúckt' Im Folgenden sollen zwei Ansátze dar-
gestellt werden, die die augenblickliche Diskussion beeinflLlssen: die Lern-
theorie der kognitiven Psychologie sowie lerntheoretische Úberlegungen auf
der Basis des radikalen Konstruktivismus. Sie basieren auf Verándertlngen
erkenntnístheoretischer Art in Philosophie (radikaler Konstrr:ktivismus) und
Psychologie (Entwicklungspsychologie, Kognitionspsychologie), Biologie und
der kognitiven \řissenschaft (cognitive science). Diese Neuansátze waren wohl
schon Ende der 70-er Jahre bekannt, konnten sich jedoch zunáchst gegentiber
den Fremdsprachenerwerbstheorien nicht durchsetzen.

Die Gnrndhypothese der kognitiven vissenschaft ist ganz ar\gemein folgende:
"$7ahrnehmttng, Verstehen und Lernen můssen in hohem MaBe als konstrtrkti-
vistische operationen verstanden werden, die der Mensch selbststándig auf der
Grundlage seines jeweíls vorhandenen individuellen Erfahrungswissens voll-
zieht. Die Ergebnisse der stándigen Auseinandersetzung mit der Umwelt sind
deshalb fúr jeden Menschen verschieden: wir entwickeln und konstrtlieren,
unabhángig und auf der Basis unseres sich bestándig verándernden Erfah-
rungswissens, Llnsere eigene Theorie von der Umwelt, die selbst wieder konti-
nuierlich Veránderungen ausgesetzt ist" (wolff 7994: 408).

Die kognitiv orientierte Psychologie geht davon aus, dass das Verstehen ein
komplexer mentaler Prozess und der entscheidende erste Schritt ftir das Lernen
ist. Es handelt sich dabei um einen ErschliefŠungsprozess' bei dem die einge_
henden Informationen aufgrund des vorhandenen \řissens interpretiert wer-

1 Diese umstrittene Unterscheidlrng geht auf Krashen (vgl. Krashen,/Terrell 1983) zurůck.
Die Psycholinguistik betrachtet Lernen eher als bewussten Einsatz von Strategien, der
zum Erwerb fúhrt (vgl. Channell 7988: 84)' Das bedeutet, sie betrachtet LeÍnen als den
Prozess und Erwerb als das Ergebnis.
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den. Dabei ist Informationsverarbeitung gleichzeitig daten- und wissensgeleitet
(vgl. Kap' 6' Seite 85-ss)' Verstehen ist demnach ein ProblemlÓsungsprozess,

dei d.,rih mentale Operationen gesteuert wird. Die Informationsverarbeitung

beeinflusst das vorhandene \řissen dahingehend, dass dieses stándig um-

strukturiert wird. Man spricht von Restrukturierung' Das \řissen muss aber

gleichzeitig so aufbereitet und gespeichert werden, dass es iederzeit situations-

á.rg"*"r'á.' abrufbar wird, da sonst die Informationsverarbeitung nicht funk-

tioniert. Der Informationsverarbeitungsprozess wird vom Informationsver-

arbeiter durch komplexe Strategien gesteuert, die als prozedurales Wissen

beze ichnet werden. Zum p r ozeduralen Visq-eq gsliÓren mentale o pe ratione n,

EgL-á;"*' nu., 2-Gč6#""be-u*I _antarúq"'{é" Prozesien und bewusst

á.rg*retrt".' Stralqg!_ea_]r4tqsJb-e-1J19!-Úber die Prozesse wissen wir wenig, das

;a; ie Strategien sind das Ergebnis der Inter-

uttiffikonstruieren-'{49-V*i9-s'9-n.-]n'derkognitivenPsycho-
Lgiá 'o'asp'utňiěiňp-žó* - 

SpňÉ;á"'t.ň"" wie auch Sprachproduktion

- šo wie andere Lernprozesse Informationsverarbeitungsprozesse. Dabei stellt

dieser informationsthéoretische Ansatz sich einen informationsverarbeitenden
Prozess vor, der von konstruktivistischen Prinzipien bestimmt wird, fůr den
jedoch die eingehenden Umweltstimuli real existieren. Der radikale Kon-

struktivismus dagegen bestreitet die Existenz einer objektiv erfassbaren'\Jíirk-

lichkeit, dle unathangig vom wahrnehmenden Menschen existiert. Vielmehr

werde diese immer clurch den Menschen geschaffen und existiere nur subiektiv

in seinem Gehirn (vgl. Volff 7994: 470). J.4gfl$-glS.qh.-bes-tu-c'*ein-e-, elgeng

Theorie von der'Welt, die er bestándig tiEérprufe und revidiere (vgl' '$(lolff

-r}rt3Tl: Entsprechend diesen beiden Ansátzen muss man zwischen der

Lerntheorie der kognitiven Psychologie und lerntheoretischen Úberlegungen
auf der Basis des Konstruktivismus unterscheiden' (Eine eigene Lerntheorie ist

dazu bisher nicht enrwickelt worden.)

1.1, Die Lerntheorie der kognitiven Psychologie
(Rumelhart/Norman)

Die psycholinguistik und die informationstheoretisch orientierte kognitive

Psychoíogie haben schon Mitte der 7O-er/Anfang der 80-erJahre ein allge_mei-

nes Lernmodell entwickelt (Rumelhart/Norman 1978 und Norman 7982)'2

2 In der fast ar.rsschiíefilichen Konzentration der Psycholinguistik (besonders der Erg_

und Zweitsprachenerwerbsforschung) und auch der Fremclsprachendidaktik auf dř
Chomsky'sche Theorie der angebořnen Universalien wurden die Lerntheorien dcr

kognitivón Psychologie vollstánáig ůbersehen, bis Mclaughlin 1987 ar'rf sie aufmerksan

machte und auf ihre bedeutung fůr das Fremdsprachenlernen hinwies (vgl. wolff r99L
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Danach werden neue Informationen mit bereits vorhandenen \fissensschemata
verkntipft und zu sí'issensstrukturen verarbeitet. Die Verarbeitung ist Voraus-
setzllng daftir, dass \7issensstrukturen im Gedáchtnis gespeichert werden
kónnen. Die erste Lernstufe ist das Verstehen, die zweite das Behalten durch
Integrienrng dérnerarbeiteten Informationen in den'Wissensspeícher. Die
miteinander verknůpften kognitiven Strukturen mtissen sodann in der dritten
Lernstufe automa'isieff, d.h' zu Fertigkeiten werclen, damit clas ceierruá an-
wendbar wird.
Nach Norman steuern drei kognitive operationen das Lernen: accretion,
structuring und tuning' Durch accretion (Ergánzung, Zuwachs) kommen neue
wissensstrukturen zu den bereits vorhandenen hinzu und werden einem
bereits vorhandenen -J7issensschema zugeordnet. structuring bedeutet den
eigentlichen Prozess der Integration der neuen Wissensstruktur in die bereits
vorhandenen \íissensschemata oder - bei Fehlen derselben _ die Bildung
neuer schemata. Die wichtigsten Teilprozesse des strukturierens sind
Kreations-, Reorganisations', Lóschungs- und Abstraktionspfozesse' Mit tuning
(Abstimmung, Einstellung) ist die Anpassung von vissensschemata an eine
bestimmte Atrfgabe gemeint. Eine spezifische Áufgabe kann námlich erst dann
gelÓst werden, wenn - beí vorhandenem wissen und angemessen strukturier-
ten wissensschemata - die Struktur der Aufgabe angepasst wird. Tuning ist der
entscheidende schritt bei der Entwicklung automatisierter Fertigkeiten.

Entscheídend ftir unseren Zusammenhang ist die (Re)Konstruktion (strr_rcturing)
von'wissen durch das Zuordnen vorhandener und das Bilden neuer'wissens-
schemata, durch.Abstrabieren und Generalisieren vQn*!(iss-elsbestánden oder
auch Lóschen von Informationen' Diese kognitiven operationéi-wéTdé.' rro-
Lernenden selbsttátig ausgefÚhrt; das bedeutet, dass er nicht nur wahrnimmt
und versteht, sondern auch das Lernen eigenstándig organisiert. Da die menta-
len operationen, q:-Jgv/lssen-J]nd die eingesetzten stratďgien_6a*aéí-

Ý ff'--€inŽéInďn Individuen verschieden sind, kanřěš -žií--L1ňiersčnGaliďlen Lern-
ergebnissen kommen.

109). In die osteuropáische Dídaktik fanden sie dagegen schon viel fniher Eingang (vgl.
Heyd 1991: 14-L6 Die lerntbeorie Galperins).

I5
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t.2 Det radikale Konstruktivismus als Wahrnehmungs- und
Erkenntnistheorie3

Fur ttnsere Úberlegungen sind vor allem die vier folgenden Postulate des

radikalen Konstr-r-rktivismus wichtig:

1. Menschen sind autonome und rekursiv organisierte Systeme, deren Verhalten

gegenuber der Umwelt dahin ausgerichtet ist' das eigene Úberleben zu sichern, nicht

etwa, die objektive Realitát zu erkennen'

2. Menschen sind inÍormationell geschlossene Systeme, die nicht etwa der AuBenwelt

lnformationen entnehmen, dieiie kognitiven Sirukturen und Symbolen zuordnen und

die im Geist weiterverarbeitet werdón kÓnnen, wie das die kognitive Psychologie

behauptet. oas ruerňnsystem kann vielmehr von auBen nicht gesteuert werden,

sondein nur perturbiert (gLstÓrt, beunruhigt, verwirrt). Es kommt nur zu Zustandsver-

ánderungen, die im Sinňe der Strukturdeterminiertheit erlaubt sind' Das heiBt' die

Wahrneňmung ist in das lnnere des Menschen verlagert, sie weist den bedeutungs_

freien neuronalen Prozessen Bedeutung zu, etwa wie das Licht in unserem Nerven-

.v.i"' chemische Veránderungen beňirt<t' die dieses in Linien, Hell-Dunkel-Kon-

trasten usw. organisiert, die wieáerum Von unserem kognitiven System interpretiert

und zu Bildern konstruiert werden'

3. Lebende organismen sind sich selbst erzeugende, selbst erhaltende und selbst

organisierenáe Systeme, die nur Ůberleben kÓnnen' wenn sie sich in die Umwelt

Ěiňp".."n und dáoei nicht ihre eigene strukture1le organisation auÍgeben' Die

órganlsation des Systems bestimmt, Woran es gekoppelt werden kann'

3 Die konstruktivístische Theoriebildung hat bereits in den spáten sechziger/frůhen

siebziger Jahren mit der so genannten-Rezeptionsásthetik und Úberlegungen der Text-

ii.,g.'i.tiL r., Textkonstitutioň und psycholinguistischen Verstehenstheorien die Literatur-

wissenschaft u""ir'n.,rrt. Danach ....nurrt dlr Leser bei jeder Lektůre den literarischen

Text quasi neu, indem er auf dem Híntergrtrnd seiner persÓnlichen Erfahrungen, seines

Vorwissens, seiner jeweiligen Gemůtslagě,'.u. die Bedetrtr'rng eines Textes fúr sich neu

konstruiert, weshalb seiri' indirriduelleš Textverstándnis sich vom Verstándnis jedes

anderen LeseÍs unterscheidet. Atlch die Textlinguistik der siebziger Jahre vertrat den

šiu"áp""r.,, dass der Text erst im Leseakt konstituiert wird, bei dem der Leser an-

scheinend inkohárente Zeichen zu einem zusammenhángenden Ganzen macht' Die

kognítive lsychologie der 70-er und B0-er Jahre geht davon ar.ts, dass die menschliche

\7ahrnehmung aie Vi.Ltichkeit nicht ob;ettív abbildet, sondern dass jene vom.Men_

schen aufgrund individuelier Erfahrungen subjektiv konstruiert wird Sprachliches

Verstehen wird als ein Interaktionsprozess zwischen eingehenclen s_prachlichen stimuli

uncl bereits vorhandenen W'issensschemata verstanden' Dlese Vorstellungen decken sich

mit dem ."r"ptio.rrárih"tischen AnsaÍz der Literaturwissenschaít' Die verschiedenen

,|.".r'l.r'." v.'r,.t',".,r,,.'odelle iassen sich danach unteÍScheic1en, we1chen Stellenrr'en

sie den eingehenderi^'ó'u.nri.r'." Stimu1i im Verháltnis zu dem bereits vorhandenen
.wissen beim versteheri yeweils zuweisen. Die Tendenz geht dahin, den vorhandenerr

'W'issensbestánden eine iro6ere Bedetrtung zLlzumessen als den eingehenden Sdmuli

(vgl' volff 1994: 4o8_ 40Ď'
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4' Menschen sind beobachtende Systeme, die mit Wórtern und Systemen díe Umweltbeschreiben, die dem Beobachteten ein konzeptuelles Systóm ÚberstÚlpen unddadurch die Welt hervorbringen, die diese Phánomene entnatt' óňn ai" Sprache
kann Konsens erzeugt und kÓnnen Strukturen gekoppeltwerden. Durch sprachliche
lnteraktion werden keine lnformationen Ůbertragen, sondern nur Zustandsveránde-
rungen in der Kognition ausgelóst. Gemeinsaňe Vorstellungen r:Ěer die Umwelt
entstehen durch Sozialisationsprozesse und Konventionen.-Unsere Modelle derWirklichkeit sind deshalb nicht objektiv, sondern durch die špiácr'e wesentlich
mitbestimmte "gesellschaftlich normierte" wirktichkeitsmodeile 1vgi. Worff 1994: 412).
Entscheidend fŮr unsere'Ůberlegungen sind nach Wolff "der tónitrurtivistische und
damit subjektbezogene Charakter menschlicher Wahrnehmung uňJ erk"nntnis, dieinformationelle Geschlossenheit menschlicher Organismen uňa ir'r" Fáhigkeit zurSelbstorganisation und schlieBlich die UnmóglichŘeit, die Wahrnehmung und das
Erkennen steuernd von auBen zu beeinÍlusseň" 1wottt 1994:412).

1.3 Lerntheoretische ÚberleguÍrgeÍr auf der Basls des
radikalen Konstnrktivis mus

Das konstntktivistische Grundprinzip lásst sich ausdnicken durch die Formel
Lernen = Wissenserwerb = Konstruktion. 

I'$řissen ist nur gelernt, wenn es vom Lerner konstruiert worden ist. $íissen ist
damit vom Lerner persónlich konstruierte, auf seiner Lebenserfahrung basieren-de Bedeutung und nicht irgendeine objektiv gegebene virklichkeit. DasPrinzip der Selbstorganisation spielt dabei eině Ěntscheidende Rolle. DerMensch als in sich geschlossenes System organisiert sich selbst und damit fůrsich die'$relt, um sein Úberleben als System zu sichern. Damit verbindet sichdie Eigenverantwortlichkeit fiir das eigene Lernen, das das Úberleben als selbstorganisiertes system sichert. Immer, wenn es zu einer perturbation kommt,weil die eingesetzten \7issensschemata nicht das gewůnschte und erwartete
Ergebnis zeigen oder der Lemer in einer neuen' kňplexen Umgebung Úber-
lebensstrategien entvrickeln muss, fíndet Lernen st"tt. Die Perturbation machteine Akkomodation (Angleichung) notwendig, um ein neues Gleichgewicht
herzustellen.

zu solchen Perturbationen kommt es vor allem durch die Interaktion mit
anderen. obwohl Lernen durch selbstorganisation zustande kommt und der
eigentliche Lernprozess vom Lernenden ausgeht, nicht von au8en in Gang
gesetzt wird, benótigt der Lerner die Interaktion mit anderen, denn ohne siě
kann er seine Konstruktionen nicht tiberpnifen. Der áu8ere ninfluss beschránkt
sich darauf, dem Lerner bei der suche nach dem eigenen Lernweg zu helfen.von besonderer Bedeutung ist also der soziale Ko-ntext, in dem das Lernen
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startfindet, die soziale Interaktion. \Tissen gilt als sozi^l vermittelt' (Dieser

letzte Punkt spielt in den kognitiven Lerntheorien keine Rolle') GemáBigtere

Positionen náhern sich den kágnitiven Lerntheorien. Sie weisen vor allem auf

ái" g".t".nung vorhandenen r0íissens fťrr die Aufnahme nellef Informationen

hin (vgl. Wolff 1994' 413-410'

Aus diesen lerntheoretischen Úberlegungen kann man die folgenden Schltrss-

iolg.rrrrrg".' ziehen: '$íenn Lernen bédeutet, neues 'W'issen auf der Basis sub-

;ek'tiven Ěrfahrungswissens zu konstruieren, dann sind von einer au6en stehen-

den Instanz bestimmte, im Voraus prázise definierte, systematisch strukturierte

und in einer festen Prágression dárgebotene Lerninbalte abzliehnen, da nie

als sicher angenommeri-erden kann, dass die angebotenen Lerninhalte und

das Vorwisr.., d.. Lerners sich miteinander verbinden lassen' Natůrlich setzt

auch aus konstruktivistischer Sicht eine angemessene Bescháftigung mit'$řis-

sensinhalten voraus, dass Kerninhalte eines Lehrplans festgelegt werden, aber

a.'s einem inhaltlichen Gebiet důrfen nicht Teilinhalte von vornherein festge_

i"gt *.ra.n, sondern das ganze Gebiet muss reprásentieft sein. Dazu er-

forderlich ist authentisches í[aterial, das einen Lerninhalt aus verschiedenen

Perspektive n zeigt und dem Lerner ermóglicht, auf sein Erfahrungswissen zur

Konstruktion des Lerninhalts zurŮckzugreifen'

Lemzieledůrfen nicht genauestens definiert und akribisch in Teilkomponenten

zer|egtwerden, da diůefahr besteht, dass der Lerner den Sinn der Lernziele

dann nicht mehr erkennen kann. vielmehr sollte man sich von dem Grund-

prinzip leiten lassen, dass die zu erwerbenden Fáhigkeiten und tĎ(/issens_

řo-po.'".rten in der Lebenswirklichkeit brauchbar sein sollten' Ein solches

terniiel wirkt auch fŮr den Lerner ůberzeugend'

Dre Lernumgebung sollte authentisch und im Sinne der Lebenswirklichkeit

komplex sein. sie soll dem Lerner ermÓglichen, ausgehend von seinem'Wis-

sensstand seine Konstruktionsprozesse durchzufÚhren und das Gelernte in ihr

konkret zu verwenden. Entsprechend der kognitiven Psychologie wie auch

nach dem radikalen KonstÍuktivismus wird das 'Wissen aufgrund von

Verarbeitungs- und Lernstrategien konstruiert. Diese Wissenskonstn'tktions-

prJ"rrngeh'en unbewusst rro. .i.h. Deshalb můssen sie dem Lerner zunáchst

t.*rrrr, ierden, damit er íhre Effizienz fur den eigenen Lernprozess beurteilen

kann. Erst danach kÓnnen sie gefÓrdert und verbessert werden' Aus kon-

struktivistischer Sicht geniigt ., ál'o nicht, die Lerner mit Lern- und Arbeits-

techniken bekannt ,rr1rr".ň..', vielmehr ist eine vorausgehende Bewusstma-

chung und Reflexion notwendig'a

4 \rolff empfiehlt unter Bezug auf Kommers-(1992: V-M) hier als kognitives W'erkzeug vor

allem den Computer, ;; á' Lernen fiir die Lerner transp 
^rent 

zu machen' Durch den

Aufbau.,,onsemantischenNetzwerken,vonExpertensyste.:".dY-::hdieLernerselbst'
dank der Flexibilitát von Hypertext-Systemen u.a. lassen sich'Jíissenskonstruktions-

p.or.rr. beispie1haft dŇ.iÉá, durch šimulationen erproben und das Zusammenwirken

komplexer Faktoren bei Problemlósungsprozessen aufzeigen' voÍstrukturierte leere
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Aufgnrnd der Betonung des sozialen Kontextes fůr das Lernen sollte kooperati-
ues Leryren in den Vordergrund treten. Nur im Kontakt mit den anderen kann
der Lerner seine Hypothesen tiber die Umwelt tiberpnifen und revídieren5'
Nach konstruktivistischen Vorstellungen soll das Klassenzimmer zur Lernwerk-
statt werden, wo die Lerner selbststándig 'Wissen zusammentragen' analysieren
und bearbeiten (vgl. auch !7olff 7995: 52).

Im Fremdsprachenunterricht gibt es bereits eine Reihe von Konzepten, die
jeweils zumindest einen Teil konstruktivistischer Lernprinzipien verwirklichen,
so das

aufgabenoňentierte Frerndspracb enlernen, das vor allem als Projektunter-
richt realisiert wird,

sowie das
in b altsorientierte Fremdsprac b enlernen,
heren Schule bestimmte Sachfácher in
werden, in sog. bilingualen Z:weigen.

Fr.ir beide Konzepte gilt

wenn zum Beispiel an einer hó-
einČr Fremdsprache unterrichtet

. das konstruktivistische Prinzip des Bezugs zur Wirklichkeit (auch wenn dies beim
inhaltsorientierten Fremdsprachenlernen nur die Wirklichkeit des jeweiligen Sach-
Íaches ist) und

. das Prinzip der Komplexitát von Lerninhalten;

das kognitiue Fremdspracbenlernen, bei dem das bewusste aktive Erforschen
z.B. grammatischer Zusammenhánge den eigenen sprachlichen (Re)Konstruk-
tionsprozess fórdern soll, oder das prozessorientier'te Lernen, bei dem sich der
Lerner ůber den eigenen sprachlichen Lernprozess bewusst werden soll, bei
dem er zur Reflexion tiber Rezeptions- und Produktionsstrategien sowie ůber
Lern- und Arbeitstechniken angehalten wird. Bei beiden Konzepten ist als
konstmktivistisches Prinzip zu erkennen, dass Lernen ein individueller Kon-
struktionsprozess ist, der von auBen nur durch das Aufzeigen mÓglicher
Lernwege ztr beeinflussen ist.
Das Konzept, das fast alle konstruktivistischen Lernprinzipien realisiert, ist das
des autonomen Iertlens, das auf den franzósischen Reformpádagogen Célestin

Masken (templates) ermóglichen dem Lerner die Aufbereitung von $řissensbereichen'
Der Computer leistet dabei doppelte Hilfestelltrng: er fórdert \7issenskonstrttktions-
prozesse durch ihre Bewusstmachung und stellt darťrber hinaus ordnungshilfen ztrr
Verfúgung, die die Verarbeitung von'Wissen erleichtern. Unabhángig vom Computer
kÓnnen'Wissenskonstnrktionsprozesse aber auch durch Introspektion und Dísktrrsivitát
- vor allem in Gnrppenarbeit - gefÓrdert werden (vgl. \{rolff 1'994: 420_421; Rtischoff
L995:555_56Ď.

5 Hier verbindet sich konstruktivistisches Denken mit den reformpádagogischen Úberle-
gungen Dewys (1963) und der Freinet-Pádagogik' die Gruppenarbeit in den Vorder-
grund nicken bzw. allein zulassen.
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Freinet (erste Hálfte des 20. Jahrhunderts) zurůckgeht und die Barrieren zwi-
schen Lernen und Leben abbauen móchte. Der Lerner wird dazu angeleitet,
das eigene Lemen verant$vortungsbewusst in die Hand zu nehmen, was bedeu-
tet, dass ef Lernziele, Inhalte, die Lernprogression selbst zu bestimmen im-
stande ist, dass er Lernmethoden auswáhlen und das Gelemte bewerten kann.
Ftir das Fremdsprachenlernen bedeutet dies, dass Sprachwissen in das indivi-
duelle Wissen des Lerners eingebettet wird, indem es gleichzeitig als Hand-
lungswissen und als analytisches'Wissen ůber Sprache erworben wird (\íolff
7994: 426-427).

Das autonome Lernen realisiert durch das konstruktivistische Lernprinzip
des/der

den Einsatz von authentischem Material BerÚcksichtiouno komplexer Lerninhalte

die Fórderung authentischer lnteraktion authentischen Lernumgebung, wo die
Lerninhalte konkret gebraucht werden
kónnen'

die Bewusstheit von Verarbeitungs- und
Lernprozessen

Wissensverarbeitung

die SozialÍorm der Gruppenarbeit kooperativen Lernens.

Frir die eher praxisorientierten Úberlegungen der Reformpádagogik, der
Freinet-Pádagogik und - neueren Datums - der Vertreter der Lernerautonomie
liefert der Konstruktivísmus ein Lernmodell, das auf einer empirisch abgesi-
cherten Wahrnehmungs- und Verstehenstheorie basiert, die wiederum durch
philosophische und biologische Erkenntnisse abgesichert ist. Und wie langjáh_

rige Erfahrungen in anderen Lándern zeigen, funktioniert selbst bestimmtes,
alrtonomes Lernen. Die Schlussf"lg9'ryqg,-die wir mit D. \íolff daraus ziehen
kónnen, ist, dassžÚth iií Fremdsprachenunterricht Instruktion (Lehren als
mitgeteiltes \nšěn'aů-rctrXónstruktióí dúrch den Lerner selbšl (Lernen als
selbst Veranťwortetes Denken und Handeln) abgelÓst werden sollte (vgl. Volff
1994: 427-428).

Zusammenfassend kónnen wir feststellen:

. Fremdsprachenerwerb hángt Wie jedes Lernen zum grÓBten Teil vom Lerner selbst

ab, der als informationell geschlossenes System von auBen in seinem Lernprozess
nur soweit beeinÍlusst werden kann, dass ihm Hilfe beim Auffinden seines Lernwegs
geleistet wird. Seinen Lernprozess muss er jedoch selbstverantwortlich gestalten.

. Fremdsprachenerwerb ist ein aktiver Vorgang, bei dem der Lerner die Gliederung,
Bedeutung und die Struktur des sprachlichen lnputs sowie die Prinzipien entdeckt,

die die Sprecher zur Erreichung ihrer Ziele einsetzen. Dazu benÓtigt der Lerner

kognitive Strategien und Fáhigkeiten sowie gesellschaftliches Wissen'



2KognitiveMethodenundkonstruktivistische
t_lběrlegungen irn Vergleich

2.1 Kognitive Methoden

Endeder80.erJahrekonntesichendlicheineLerntheoriegróBereBedeutung
verschaffen, ai" r.t'o., ů]ii' der siebzigerJahre,existi:T:'g:-l1*;9^:'-'*:verscnatlen'. (Jlg 

:L|rurr ''a..": *:. "';:_;::; _nřnťratióň von
;k"g"nň 'Psychologrď Durch die fast ausschlieBliche Kol
'i'sycholinguistik uní'"l.rch Fremdsprachendidaktik auf die Chomsky'sche

Theorie der angebo;#a;;;;;iá'war sie 1ange Zeit ůbersehen worden'

Diese Lerntheorie t'"t i., der Praxis nicht die kómmtrnikativ_pragmatische

Methode verdrángt, sondern ergánzt'

íl*il.n.ťs language acquisition device - LAD; dabei hande]t es sich nach Chomsky

umeinenmentalenSpracherwerbsmechanismuqmitdemalleMenscbenbeiderGeburt
ausgestattet sind. Er steuert den Lernproz.rr-ňto'n"ti'ch und ist von auBen nur sehr

schwer zu beeinflusstt', d" 
"t 

dem Menschen unbewusst ist'

I Psycholinguistische Grundlage

An die Stelle der Linguistik als wichtigste Bezugswissenschaft der Didaktik tritt

die Psycholinguistik.-Ňicht mehr Funktion und Bedetrtung von Sprache stehen,

wiebeiderkommunikativ-pragmatischenMethode,"imV-ordergrund,sondern

-die informationsverarbeitenjen Prozesse, die im ceň]iíaés Menschen vor sich

gehen.

I Lerntheorie
Sie postuliert, dass Sprachlernpto'::i:- wie alle ancleren Lernprozesse auf

Informationrr,.ru.ueiřJncšp:iú'áoa''_6éŤůhen, 
die nur stattfinden kÓnnen,

..$i##í' *ío rp.".t tiq\_e_. !ď-oqm-a!!o'nen verarbeitet und in Kommunika-

tionssřr.rationen ůberprůfen kann'Gry1g41g" des Spráchlernens ist damit der

Sprachgebraucrr. zň'šp.".n'g9u1ňir'iiiiiilaoch die-Kognit_ion hinzu' Lernen

-_tifriíSpiachléinen',můssen reflektiert werclen. Das Vérstehen ist die Vorausset_

zung des sprachterne"',pt'* verstehen kann Sprache''nicht gefestigt r'rnd fůr

den Gebra.'ch ue.ffišřěiii *".a"n. Die sprachproduktion tritt hinter das

Verstehen zurúck, ři?"- vasťéhén r'," "o" 
sekundárer Bedeutung' Sprach-

produktiontrágtvorallemzurA,,to*ati,i.rungundzurStrukturierungbéi,
ieniger zum Lernzuwachs'



Konst rukt iuist is c b e Úberl egu n gen

r Pádagogische Theorie
Der Sprachgebrauch soll authentisch und zweckgerichtet seín, (wie schon die
kommunikativ-pragmatísch orientierte Methode forderte). Die Lerner sollen ar-rf

der Metaebene ůber sprachliche Phánomene und ihre Ausdrucksfunktionen
rěfreEiieren, Á6}elehnt Vrird die Vermitlung fertigenVis_sen*5 und nur noch zu
lernender Bě?ětrrungen. Im Mittéliíů"ti 

't"r't 
die Reflexion und Aneignung von

]lf":Tu1.r.o"sstrategie 
n.

y' t Oia^Utische und methodische Prinzipien
Sie schlieBen an die der kommunikativ-pragmatischen Methode an und ftihren
ůber sie hinatrs. Reflexion und Gruppengesprách^tibeÍ Strategien gnd sprachli..
c!-e-.FgrpeďStrukturen und deren Funktion'fthen-dem Šprachhandeln in
i{óňňtrnikationssituationen voraus. Im Vordergrund st-ehen clie Vermittlung
prozeduralenlJí-iq-s-gns, d.h. des \íissens ř6ďEérn- uňd Verarbeitungsstrategien
sowie von Lern- und Arbeitstechniken. Die Lerner sollen daneben sprachliche
GesetzmáBigkeiten entdecken, analysieren, verarbeiten und in-?ěrlěáÍěň

--ffimÍnllďmfróňssitlňtíóň_ii6ěiódÍ9g, \7ichtig ist deshalb, dass der Unterrícht
móglichst 3.9{tep!sche Kqmmunikationssitua_tionen biet.e_t. Texte sollten den
Einsatz von ErschlieBullggpJo?e.ssen begtinstigen. Dazu geeignet sind be-'' sónders literarische Texte, da sie sehr viel háufiger "Leerstellen'', ("Unbe-
stimmthEitilte llá=|Třňáňíi'che offenhe it'') aufwe isen als Sachtexte.

r Úbungsformen
Die Úbungsformen der kommunikativ-pragmatischen Methode (vgl. Heyd
1991: Kapitel 8.6 und 8.7) werden-erwg[lg4'-und-.e'€arlzlum. Aufgaben ZLlr
selbststándigen Texter-sgh!'ie. B-qng, Informationsentnahme unď -Verarbeiťung

@f_I{gtAeOgS-tiber sprachliche, kulturspezifische,
prozedp1ale 'Fragen, aber auch 

-z!!s*Le!uBro-,zesE*5elbst, die oft in crúppen-
arbeit zu lÓsen sind.

2.2 Konstfuktivistische tlberleguÍrgeÍr
(vgl. auch Kapitel '1..2 'Der radikale Konstruktivismus'...)

Konstruktivistische Prinzipien treten bereits Ende der 60-er, Anfang der 7O-er

Jahre in der Literaturwissenschaft in der sog. 'Rezeptionsásthetik' auf, beein-
flussen die Textlinguistik in den 70-er Jahren und werden in den 80-er Jahren
durch neue Erkenntnisse der kognitiven Psychologie, Philosophie und der
Naturwissenschaften erweitert. In der Fremdsprachendidaktik sind sie noch
kaum zur Kenntnis genommen worden, obwohl sie einer Reihe von fremd-
sprachendidaktischen Ansátzen (vgl. Seite 19-20)_.die theoretische Grundlage
bieten kónnten. Man kann also Ifióčfi)_ňičhť von einer konstruktivistischen
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24 Kognitiue Metboden und konstruktiuistiscbe Úbul:É!!s"" i* lsld'b

Methode sprechen, sondern vorerst
gen.

nur von konstruktivistischen Ůberlegun-

l Lerntheoretische Úberlegungen
Eine Sprache zu lernen ist wie alles Lernen ein Konstruktionsprozess, der vom

selbst nisiert wird und auf seinen persÓnlichen.ťffi-ĎiL.r''e.'selbstorganisiertist,kannesnurin
Selbswerantwortung durchgefůhrt und nur ín sehr geri4gern MaBe yon au!99q

@FůrdasLernenistdersozialeKontext,dieInteraktionmit
anderen von sehr groBer Bedeutung'

r Pádagogische Úberlegungen
Lerninhalte miissen in ihrer ganzen Komplexitát reprásentiert und in einer

authentischen und komplexen Lernumgebung angeboten werden, die den

Lernern gestattet' auf dár Grundlage ihrer unterschiedlichen \íissensstánde

Konstrukiionsprozesse durchzuftihren, sie in die Lernumgebung einzubetten

und darin konkret zu gebrauchen. Die Lernergebnisse mtissen im Kontakt mit

den anderen ůberprůfřwerden, um einen Konsens mit der Umwelt herzustel-

len. Die den Lernern unbewussten Lern- und verarbeitungsstrategien mi.issen

ihnen zunáchst bewusst werden, damit sie anschlieBend gefÓrdert und ver-

bessert werden kÓnnen.

r Didaktische und methodische Prinzipien
In der'Lernwerkstatt Klassenzimmer' organisieren und bearbeiten die Lemer

ihre Lernmaterialien selbst, weÍten sie aus, lósen realitátsbezogene Aufgaben'

Sie erkennen die Effektivitat ihrer Veďahren und wissen das Ergebnis ein-

zuschátzen.

Lernen findet immer im Kontakt mit den anderen statt (2.8. vorwiegend in

Gruppenarbeit). Der Lehrer vermittelt kein Wissen, auch nicht Strategien oder

f"rnj und Arbeitstechniken, sondern hilft den Lernern nur, ihren eigenen

Lernweg zu finden.

l Úbungsformen
Es gibt káine speziell konstruktivistischen Úbungen. Die Aufgaben richten siň
imňer nach dén Erfordernissen der Virklichkeit, sind authentische Aufgaba
Das kÓnnte z.B. die gemeinsame Erarbeitung einer ErschlieBungsstrategie_oder

auch die Planung un--d Durchftihrung eines Projekts sein (etwa die vorstellung

der eigenen Stadt in einem Videofilm)'

Die einzelnen Aspekte der beiden Ansátze sollen fůr einen besseren Úberbl*t
noch einmal nebeneinander gestellt werden, ergánztum das Lemziel'Intetb*
turelle Kompetenz' (vgl. auch Kapitel 4):



Kon stru ktiuist is c b e Úberlegungen

Psycholingulstische
Grundlagen:
Die Psycholinguistik ver-
drángt die Linguistik als wich_
tigste Bezugswissenschaft;
Betonung auÍ den lnÍorma_
tionsverarbeitungsprozessen
im Gehirn des Menschen

Lerntheoretische Úber
legungen:
l nÍormatio nsv-erarbeitu ngs -_fiozěšše j Basis von Sprach_
lĚřřpřóžóšsen ; Kogn itio n u nd
Sprachgebrauch = Basis des
Sprachelernens; besondere
Bedeutung erlangt das Ver-
stehen.

Le rn e lgglglglggg*is i e rte r

Konstruktionsprozess, auf-
"6aúe ríd'árji'LebéňcerÍah ru n-
gen des Lerners; Lernen in
Selbswerantwortung und im
sozialen Kontext (lnteraktion
mit anderen)

Pádagogische Theorie:
Sprachgebrauch =

auÍ Metaebene úber
Sprache und ihre ÁÚšiJřÚcks-
Íormen sowie Aneignung von
lnÍormationsVérarbeitungs -

strategien im Mittelpunkt

7 Ylir sind mit Thimme der Meinung, dass man nicht von einem "Interkulturellen Ansatz,,
sprechen kann, sondern dass es sich bei Interkultureller Kompetenz Lrm ein Lernziel
handelt, und zwar ttm ein tibergeordnetes Lernziel, *enn mán mit S.B. Robinsohn
(1970) Lernziele in die Ebenen $enntnisse, ťinsichtéň, ,ř'ertigkeitéh und, Haltunqen l
unterteilt (vgl. Thimme 1995:1,34_].3). :



Ro7nitiue Metboden und konstruktiuistiscbe ÚberleTunTen im Ver+leicb

'Lernwerkstatt Klassenzim-

meť; Lehrer = Lernberater;

Lerner lósen selbststándig

realitátsbezogene Aufgaben'

entdecken Lernstrategien/

Lerntechniken selbststándig ;

hinterf ragen, bewerten, enrver-

ben sie in der lnteraktion mit

anderen

Vermittlung Prozeduralen
Íú i ss91g;-fuia.qcku n g sprach -

'iicňer GesetzmáBigkeiten

durch Lerner und Úberprů-

Íung in kommunikativen Si-

tuationen; Bevorzugung litera-

,L.n", tana-t;lindestimmt-
'ň;itsstellen')

Didaktische und methodi'

sche PrlnziPien
Vergleichen der eigenen Welt

mit der des ZielsPrachenlan-

des durch ReÍlexion, lerner-

bezogen, im Gesprách, an_

knÚpÍend an elementare Da_

seinsÍragen des Menschen;

bewusster Einbezug von

schóngeistiger Literatur und

Berticksichtigung eigenkultu-

reller Traditionen im SPre-

chen zur Sache/zum Thema;

Lernprozess = Gegenstand

der ReÍlexion (Lernstrategien'

-verÍahren, {echniken und

Lernergebnisse)

Landeskunde
bewusster Vergleich der eige-

nen und Íremden Gesellschaft

und Kultur (in Gegenwart und

Vergangenheit) ; Vergleich der

Funktion von BegriÍÍen; Funk-

tionsáquivalenzen als Mittel

des Vergleichs von Kulturen;

Betonung der Gleichwertigkeit

von Kulturen; Entwicklung

regionaler Lehrmaterialien

authentische AuÍgaben
nach den Eňóideiřilššéh' der

Wirklichkéit

Úbungsíormen
der kommunikativ-Pragmati-

schen Methode, ergánzt um

AuÍoaben zur_s_elbststándi gen

raŤ66ňriánung und -ver_

árbáiung (Partner_ und Grup-

penárbeit bevorzugte Arbeits-

Íormen)

Irktíirehinweise

Neuner/Hunfe|ď 1993'
rurolff 1994: tO3-I23 G).
ruíolff 1994: 4o7_429 (b).



3 Lernziele

J.1, Kognition und Konstnrktion

Unter dem Einfluss kognitiver Lerntheorien wurde das Lernziel 'Kommunikati-
ve Kompetenz durch Sprachhandlungsorientierung' durch den Begriff der
Kognition (bewusstes Erkennen, Untersuchen) erweitert. Lernziele werden
nicht mehr vorrangig von au8erlinguistischen Faktoren (*řšřffifri'iřntion,
Situation, Rollenverteilung) abgeleitet, denen dann grammatische Stmkturen
zugeordnet werden. Sprechakte werden als untaugliches Ordnungskriterium
abgelehnt. Kommul:*1!],on31d $gglilion werdep mitejryr.dgq verlunden: der
Unterrich'ť Šďršp6;ňň; áuěi giéiihieitig reflektiert sein. Kognitiv bedeutet
jedoch nicht etwa einen Rtickfall in grammátíkáÍřšiěřěňďéřunterricht; vielmehr
soll der Lerner eigene Einsichten in die Strukturen der Sprache finden, wozu
ihm Strukturierungshilfen auf allen Ebenen der Sprachverwendung zur Verfů-
gllng gestellt werden můssen. Das Lehrmaterial wird (z.B. in Deutsch aktiv
Neu, das diesem Ansatz verpflichtet ist) nach Verstándigungsbereichen, Notio-
nen8 (nicht mehr Verstándigungsabsichten) organisiert (die bestimmten'wort-
schatz und bestimmte Strukturen nach sich ziehen). Dabei werden syntaktisch
unterschiedliche, aber inhaltlich zusammengehórige sprachliche Elemente
gemeinsam, nach den Grundaussagen der jeweiligen Bedeutungsebene grup-
piert und nicht mehr isoliert vermittelt. Ein Beispiel:

r ZugehÓrigkeit/Besitz

Dieser KoÍÍer gehórt mir.
Das ist der KoÍÍer von mir.
Das ist meln KoÍÍer.

Diese Tasche gehórt Peter.
Das ist die Tasche von Peter.
Das ist Peters Tasche.
Das ist seine Tasche.

(Neuner et al. 1986: 120)

Es gilt als genauso kommunikativ und handlungsorientiert, wenn Lerner
gemeinsam Ausdrucksformen der Sprache entdecken als wenn sie z.B. sprach-

8 Als Notionen bezeichnet man (vgl. \íilkins 1976) die allen Sprechintentionen, Themen,
Situationen zugntnde liegenden allgemeineren Konzepte - semantische Gnrndkategorien
wie 'Existenz', 'Raum', 'Zeit', 'Quantitát', 'Eigenschaften', 'Relatíonen', in die der Mensch
mit Hilfe seines intuitiven 'Weltwissens eigene oder fremde ÁuBenrngen einordnet.
Dieser ersten Schicht der notionalen Bedeutung "entnehmen wir Aussagen tiber den
Zeitpunkt oder die Dauer von Ereignissen' ob sie gegenwártig oder zukiinftig sind . '.;
wir erhalten Angaben úber GrÓBe, Lage oder Bewegung und Richtung sowie Men-
genangaben. Solche Aussagen werden verwirklicht durch bestimmte formale Strukturen
in der oberfláchengrammatik''. (Candlin 1'978: 32_33, zitiert nach Neuner et al. 1988: 15)
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tiche Móglichkeiten in einem Spiel erproben. Nicht handlungsorientiert ist

demnach-traditioneller (grammatik -/lexiŘ'/pattern-orientierter) Unterricht, aber

auch Unterricht, der nu"r rollen- und situationsangepasstes Verhalten eintibt

""á ""r 
sp1a.9!5!exion verzichtet, denn beide Unterrichtsformen setzen

i."''a, "úi-""órj-i" 
r.rneňcié*Biileutungen voraus (vgl. Neuner et a1'

1988:12-18). Lernziel ist jetzt die Verwirklichung eines Sprachhandlungs-

r.orrr"po auf verschiedeneÁ Ebenen und Metaebenen "in offenen kommunika-

tiven Handlungsspielen, im Erarbeiten sprachlicher Mittel und ihrer Ausdn'rcks-

funktionen, in der Reflexion ihrer Anwendungsmóglichkeiten und Gebrauchs-

normen' allgemein im Gesprách ůber Texte, Bilder, Situationen, im Austausch

ůber landeskundliche Erfáhrungen und nicht zu|etzt in Beobachtungen und

Úberlegungen zu Unterricht und Lernen'' (van Eunen et al. 1991: 8)'

í_il ffi1" řrr.rt t des Zitats weist bereits darauf hin: Nicht etlva nllr grammati-

i ,.r* nttn"o*..r. sollen reflektiert und gemeinsam erarbeitet v/erden, sondern

' "rr.t 
unterricht

;filffiisctre Verhalten des Lerners. Es soll ihm bewusst

i.rd.n, dass prozádů_raléď;ate$enaiesBiil_Iiveřďr6tÍ1úng-steuern und er'soll

i"'".",'ar.'"*iiáiěái.n auf daš Fremdsprachenlernen Zu ubertragen und zu

pu

nutzen.

3.2 Sttategien

{ggnitiYe MethodEn wie auch Úberlegungen des radika|en Konstruktivismus

weisen Strategien eine sehr groBg pepeutung zu. 'w'as ist darunter zu verstehen
.-und 

was ftir štrategien solltásich der Lerner aneignen?
'Wir wollen mit Bimmel definieren: 'Strategien sind (mentale) Handlungspláne'

uÁ.in*a žú"ěřr€ačiřřl (Bimmel1gigl, ). Strategién siňd zunáchst bewusste

ňia".; ai" aurc1r tiátifi!é Anwendung spáter unbewusst werden kÓnnen, sie

'i"J 'i"rg"richtet'(daňt 
erklárbar und einsehbar) und man kann zwischen

Stratesieň und ihrei Ausfůhrung unerscheiden' was bedeutet, dass man stfate-

gi'.ná Hanaetň-gůť in unterscheidbare Schritte aufteilen kann:

. Der Lerner muss zunáchst eine LernauÍgabe analysieren;'' um ein Ziel mÓglichst

genau bestimmen zu kónnen. (Je genauer ihm das gelingt, desto efÍektiver wird das

strategische Handeln sein)'

. Dann entwickelt der Lerner einen Handlungsplan, eine Strategie (oder wendet eine

bereits in seinem Gedáchtnis gespeicherte an' Vielleicht muss er diese auch abwan-

deln, um zu seinem Ziel zu gelangen)'

. SchlieBlich ÍŮhrt er den Handlungsplan aus, wobei er kontrollieren muss' ob er damit

Jás g"*irn.chte Ziel erreicht' inderntalls muss er seine Strategie ándern und

anpassen.

. Danach evaluiert er den gesamten Prozess - AuÍgabenanalyse, Planung und Aus-

fÚhrung.



Sffategien

Diese Aufteilung lásst den Erwerb von Strategien komplizierter erscheinen als
er ist. Denn durch Anwendung und Úbung werden Strategien weitgehend
automatisiert, sodass der getibte Strategieanwender ohne lange Úberlegtrngen
an den Merkmalen eines Problems erkennt, welche strategie er zu seiner
Lósung einsetzen sollte. Erweist sich die gewáhlte Strategie trotzdem als wenig
effizient, stellt er dies schnell fest und entscheidet sich fúr eine effektivere.

Man kann die strategien, die im Fremdsprachenlernprozess wichtig sind, in
zwei Gruppen einteilen: in

' Lernstrategien (zu den Sprachlernstrategien gehóren z'B' Gedáchtnisstrategien, die
dem Behalten und Wiedererinnern dienen und kognitive Strategien, die Analysieren
und Strukturieren des LernstoÍfs bezwecken sowie eÍfektives Úben) und

' Gebrauchsstrategien ( Hór- und Lesestrategien, Gespráchs- und Schreibstrategien
(vgl. Kapitel6 und 7) sowie sog. Kompensationsstrateglen, die man z.B. anwendet,
um die Kommunikation auÍrechtzuerhalten, wenn die Sprachkompetenz noch sehr
gering ist) (vgl. dazu Kapitet 7.1 undT.2).

Lernstrategien
In der Fachliteratur werden drei Arten von Lernstrategien unterschieden:

l '_!o1111ve Strategien (Sie richten sich auÍ die direkte Arbeit mit dem Sprachmaterial:' -_ŽB. 
W6něa ii'ecň_béšťimmten Kriterien zu ordnen, um sie besser behalten zu kónnen

(vgl' Beispiel 'l), eine Grammatikregel aus Beispielen induktiv able1en (vgl. Beispiel
2), aufgrund der Kenntnis von lnternationalismen eine Wortbedeutung erraten oder
Mnemotechniken (vgl. sperber 1gB9) anwenden, um die Behaltensleistung zu
erhóhen),

' so|jaleý.B' sich entscheiden, mit anderen zusammenzuarbeiten, um eine AuÍgabe
zu lósen) und affektive Strategien (etwa: sich entspannen, wenn ein Teillernziel
erreicht ist, sich ÍÚr einen Lernerfolg belohnen, indem man sich ein Eis kauft),

' metakggniliyg Strarelren. (Der Lerner bestimmt selbststándig ein Lernziel, plant das
eigene Lernen und kontrolliert den Erfolg bzw. stellt Lernsóhwierigkeiten Íest und
evaluiert die Ergebnisse. Metakognitive Strategien sind indirekt, nicht direkt auf die
Verarbeitung von Fremdsprache gerichtet wie kognitive Strategien. Daher sind sie
auch ÍŮr andere Lernaufgaben - die nichts mit Fremdsprachenlernen zu tun haben
- geeignet.

29



30 Lernziele

r Beispiel 1

't ' Was gehÓrt zusammen? ordnen Sie zu!

e Philosophie/ e Theologie/ e Zulassung/ e Universitáť e Astronomie/ e oualiÍikation/

e Studien'kontrolle/ e Reěhtswissenschďten/ e Hochschule/ e lmmatrikulation/ e Fach-

hochschule/ e Technik

s Studienfach e Studienorganisation s Studienzentrum

Heyd 7995:7 (b)

I Beispiel 2

5. lm Folgenden Íinden Sie Beispiele fÚr Nominalisierungen von Hauptsátzen' Suchen

Sie selbst-die Regeln Ítjr die Nominalisierung. Tragen Sie die geÍundenen Regeln in die

'""n]á 
šJ"rt" einl Ůberprtiten Sie lhr Ergebnis anschlieBend im SchlÚssel'

Satz Nominalisierung Regel

1. DlE RŮoKKEHBER reaoierten

sotort aul den Reizentzug.
Die Rúckkehrer reagierten

kaum/nicht auÍ den Reizent-

zug.

Die sotortige E!E!!!@ DER

RŮoKKEHRER auÍ den Beizent-

zug
Die f ehle nd e/ m ang el nde/ au s -

bl eibe nde/ schw ache Reakti on

der Rrickkehrer auÍ den Reiz-

entzug...

DIE VP DES SATZES

Das Subiekt wird ......
Die PP des Satzes .........'.
Ein Adverb (soÍort) wird

Íalls '..........
andernÍalls (z.B. bei kaum,

nicht) ............

2. Sie bemůht sich um eine

LÓsung des Problems.
!ft Bemiihen um eine LÓsung

des Problems ...

(lhre Bemuhung um .'.)

lst das Subjekt des Satzes

:]:... 
t""o"alpronomen'

3. o Leistung wird in dem Be-

mťlhen um statuserhÓhung
eingesetzt.

Der Einsatz Yg! Leistung in

dem BemÚhen um statuser_

hÓhung.'.

Hat das Subjekt den Null-

artikel,......

usw. usw. usw.

(Heyd 1995:75 O)
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@raucbsstrategien

Zu den Gebrauchsstrategien záhlen *itroa .l/1:r"lé|ft *: !
Hór- und Lesestrategien, z'B. dass man zunáchst sein Vorwissen aktiviert, dann
versucht, sich einen Ůberblick Ůber einen Text zu verschaffen, sich also um ein
Globalverstándnis bemÚht, bevor man sich um das Verstándnis von Einzelheiten
kÚmmert;

sprech- und schreibstrategien (etwa dass man sich bei der Vorbereitung eines
Kurzvortrags immer nach dem Zwecksatz richtet: Was sollen meine ZuhÓrer wis-
sen/meinen/glauben/dazulernen? beim Schreiben den Text wiederholt tiefgreifend
uberarbeitet und nicht bei seiner Revision sofort mit Details an der oberfláche wie
orthographie oder einzelnen Wórtern beginnt; vgl. auch Kapitel 7);

Kompensationsstrategien. (Dazu gehóren etwa Paraphrasieren oder RÚckÍragen mit
der Bitte um Hilfe) (vgl. Bimmet 1993).

In einem Fremdsprachenunterricht, der auch auf die vermittluns und An-
eiryg"on !g1!gl91 aus€9!9ry9!-lst, soll". aiffi ňn sie'-ýtrategGňffi n Strategien automatisieren, effektive-
von ineffektiven untersche_iden 

-l_e_rnen. sie sollen also nrcEi-ňuiTřiáiegién
anwenden, denn aiesTtrrrň"""óň 

"i.nt 
zu einer Ánderung im Lernverhalten, da

Lemer die geůbten Strategien nicht ohne weiteres auf andere áhnliche Auf-
gaben transferieren. Die Strategien můssen vielmehr bewusst werden. Noch
effektiver - im Sinne Lóňšřňm-tiviltiščhěř-Úbértégúngén - i-st es, die Lerner
-lbst geeignete strategien herausfinden zu lassen. Dadurch erkennen sie
au8erdem, YgsheJ9! mehreren effekt'Yqn Strategien fůr sie selbst am besten
geeignet siírd. Das bedeutet, die Lerner mrisšán Érkenntnisse gewinnen:

. Úber die Strategie selbst und ihre Komponenten,

. úber ihren Nutzen,

. wie sie anzuwenden ist,

. wie ihre erÍolgreiche Anwendung uberprÚft werden kann,

. wie man sie auf vergleichbare Ziele Úbertragen kann.

Das Resultat ist im ldealfall, dass der einzelne Lerner

eine gróBere Bewusstheit erlangt, was er psychologisch gesehen beim
Sprachelernen tut,
sein Repertoire an Strategíen erweitert und
dadurch sein Lern- und Arbeitsverhalten ókonomischer wird, indem er
ineffektive Srraregien aufgibt.

Dem Lehrer kommt die Aufgabe zu, den Lernern als Lernberater bei der Klá-
rung und Anwendung von Lernstrategien zur Verfůgung z|J stehen, den Ler-
nern viele Gelegenheiten zu ihrer Anwendung zu verschaffen und mit ihnen
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auch daÍůber zu sprechen, welch^e Strategien wann von Nutzen sein kónnen

und welche weniger effekiiv sinde (vgl' Bimmel L993: 4-I1)'

\řolffschlágtvor'zurBewusstmachungderáuBerstwichtigenStrategiedes
,Lernenlernens' die ilil; ein Lernertagebuch fůhren zu lassen, in dem sie ihre

Lernwege ,_,rra r...rr.t*ierigkeiten dařstellen. Diese Lernertagebůcher miissen

dann in der cruppe oder lm Einzelgesprách mit dem Lehrer aufgearbeitet

werden.AusdeneinzelnenAufzeichnungenkannsicheineZusammenstellung
unterschiedlicher Lernwege ergeben, z.B. wie man Hypothesen aufstellen und

testen und sich das Getástete" anschliegend aneignen kann, die dann jeder

Lernerfůrsicherprobenkann'DieBewusstmachungkannauchůberFra-
gárog.r, erfolgen,ln die die Lerner Merkmale eines bestimmten Lernprozesses

!'"ig." od"i in d;; si. Ar'skrrnft darůber geben, wie sie eine bestimmte

Lernaufgabe durchgefůhrt haben. Die Antworteň můssen dann verglichen und

evaluiert werden. riÚsinclair (1989) empfehlen ein brainstorming-Verfahren

mit Fragen wie:

\řas erwarten Sie von der kommenden Aufgabe/Úbung?
.\0ť'as kÓnnen Sie in áer Praxis mit dem anfangen, was Sie in diesem Kurs

lernen wollen?
'Wie organisieren Sie Ihr Lernen? (vgl' \řolff 7996 556_55O'

DadurchwirddenLernernklar,dasssiesicheinpersónlichesZie|setzen
můssen, dass Lerneri.i., 

'v*.*uiischer 
Prozess ist, der regelmáBig stattfinden

-.rr, .,.ra der zeitlich und ráumlich organisiert werden muss'

9M.ProkophatLernerstrategienuntersuchtunddabeifůnfGruppenvonerfolgreichen
Lernersrraregi.n - "iro 

itra;egien, die Lerner anwenden - festgestellt, die sich auf alle

řo*po.'..''ěn des Spracherwerbs beziehen:

L. die Lerner richten'ihre Aufmerksamkeit auf Details der Lernaufgabe (die sprachliche

Form und einzelne sňtr.,r"t.*.nte. Das'\0'issen darum erleichteÍt das Behalten' den

Transfer und die Selbstkorrektur),
2. sie verwenden die Sprache kreativ'

3. sie verknůpi"r, s.liňtes mit Unbekanntem (das erleichteÍt es ihnen, zu verall-

lemeinern und zu unterscheiden),
4. sie benutze., uermittelnde Assoziationen (z'B' ein Stichwort' eine Vorstellung; das

.'těi.r',.., vor allem das'rUíortschatzlernen)'

!. sie gehen \roÍn giob^l..' Verstándnis aus und wenden sich erst danach Einzelheiten

ll, *.rrig.. erfolgreiche Lernerstrategien haben sich die folgenden erwiesen:

lineares vorgehen,lJá.- a". Lern"er beim Lesen z.B. aďEinzelwort klebt und ver-

' sucht, einen Text ,0í; f* w;" zu entschlÍisseln oder lĎíort fiir ]0íort in die Mutter_

sprache ,., tibe.r"tr.., .*a 
",, 

schnell z.rro \íÓ't"buch greift; beim l0íÓrterlernen das

Auswendigle..,".or'.,.Kontext,beimGrammatiklernendasLernenvonRegelnohne
VerbindungÍIrit A";;;l;;gru.irpi"l..,. Es.zeigt sich,auch, dass nicht alle Lernstrategien

fŮr alle Lerner gleich gut sind, vielmehr i''áiíia""u" Lernstile untefschieden werden

mlissen (vgl. ProkoP 1993: L2-t7)'
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Ám wichtigsten fúr das 'Lernenlernen' ist die Auswertung des Gelernten. Auchdazu benótigen die Terner Strategien. So kónnen sie in ihrem Lernertagebuchnotieren, was sie in der betreffenden stunde gelernt rrun..,-*u, ihrer Ansichtnach so gut oder weniger gut verlaufen ist, als sie erwartet hatten. Da díeseEvaluierung zur Gewohnheit werden soll, míssen aie niruraňngen regelmáBigerfolgen.

Konstruktivistische Úberlegungen erweitern die angefÚhrten Lernziele nochdahin gehend, dass die Lérner nicht nur g.;--uri*he Phánomene,Verarbeitungs- und Lernstrategien, Arbeits- und Leintechniken kennen lernen,reflektieren und sich aneignen sollen, sondern dass sie darriber hinaus lernensollen, ihren Lernweg selbstveranrwortlich in die Hand zu .r"r,-..r. sie sollendas Lernen allgemein und das sprachlernen im Besonderen rernen und selbstzu 'Forschern'werden, die im Klassenzimmer als Lernwerkstatt in authentischerIntera.ktion (in Gruppenarbeit) in der fremden Sprache ,r.rá ,ib.. die fremdeSprache und deren Umwelt \'issen zusammentragen' verarbeiten, fŮr sichkonstruieren und in ihren subjektiven Erfahrungsšcnát, i.rt.grieren' DiesesLernzíel wird auch auf den Bereich Kultur-/Landeškunde bezog.rr. Die Lernersollen die kognitiven lernstrategien des selbststanaigen sililň;";;;Verarbeitens von landeskundlicheň Informationen oder der Bedeutungserarbei-tung von Begriffen und Kurturemen und Behavioremen erwerben,

kktiirehinweise
Neuner et al. 1988: 12-79.
van Eunen et al. 799I: 5-g.
Fremdsprache Deutsch 1/7993.
wolff 1994: 703-1.23 G).
wolff 1994: 407-429 (b).
Volff 1.996: 541-560.


