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bmm [mhd. lernen, ahd. lem&, lem6n, verwandt 
rnit deistenu in dessen urspriingl. Bedeutung weiner 
Spur nachgehencc], der Begriff umfasst d e  iadividuel- 
len. relativdauahaften VerHnderungen des Vernaltens 
und Erlebens, die auf E&hrung beruhen. Ausgdos-  
sen sind dso nicht erf V&di?mn- 
gen, die 2. B. aufbi*-Einnahmewn 
Medikamenten oder Alkohol. Ermiidung, V e r l m -  
gen oder der Anpassung m s i - h  Faktoren wie Hel- 
ligkeit, Lautheit und Tempemtur hsieren. In &em 
engerm Sinne umfasst L. lediglich bewusate und plan- 
volle Bemilhungen. sich Wim (2.  B. V o w )  o h  
spezif. Fertigkeiten [z, 0. Autofahren) mueignen. 

Die traditionelle verhaltenswissena&aftl Massung 
deht L ds eine Vedndenrng m n  Reiz-Reaktione 
Verbindungen an, In dieser T h e o r i d t i o n  wird 
davon a-n, class Organismen in einer be- 
s w t e n  Situation. die sich als Konstellation physi- 
kal. Reize chadterisieren l k t ,  mit bderungen in 
ihrem Verhalten reagieren und dabei entsprechende 
Verkniipfimgen av. Aspekten der Situation und ih- 
rem VeAalten &uen. Aus modemer h5itiver 
Sicht wird L. &tens alec ein Prozess der Informa- 
tionmrarbeihlng betrachtet. Dabei wird Information 
encodiert [d. h. in eine innere Reprhentation fik- 
f h t ) ,  im Ged1chtnia gespeichert und bei Bedarfvon 
dort abgerufen. Qbwohl sich L. und Gedichtnis nicht 
trennen Inssen. versteht man unter L. eher die Pro- 
zesse der Aneignung von laformationen und unter 
GedHchtnk eher die Prozesse der Speichwung und 
des Abds mn Idonnationen. 

L. liisst sich in vielfacher Hinsicht und aus sehr un- 
terschiedl. Perspektiven beschreihen und erklhen. Je 
nach Untersuchungsrichtung hstehen spezlf. Frage- 
stellungen : 

1) Wer krnt? Gefragt w i d  hier nach den Subjek- 
ten des L. Gwdlegende Gef ieWgkei ten des L. 
wurden an Tieren erforscht, und es p i  nach wie vor 
eine intensive biopsyhlog. und lm&olog. Tier- 
forschung. Meistens steht aber das mensdd. L. im 
Vordergrund. Amh wenn gelegentlich von Iernenden 
Organisationen DdeT Systemen gesprden wird, 
wird mensd.  L. gewchnlich ds ein individueller 
Vorgang gesehen, der aber haufig stark tidal vermit- 
telt i& Obwohl L. ein universeller P r o m  kt, der bei 
den  Menschen vorkommt und gmz unterschid 
kbensbereiche betreffen kann, findet da8 ytemat.  
I,. von SchILlern und Studierenden meistens beson- 
'dere Aufmerksamkeit. 

2) War wird gqlsrnt7 L. liis~t sich nach a n e m  Er- 
gebnis klassi fizieren: Dieses kann motor., bgmtmr, 
affektiver oder sozider Art sein. L. umfwt ein wei- 
tes S ktrurn: von einfachen re- Reaktio- 
nen, F erhaltensgewohnheiten iiber Faktenwissen 
und mator. bzw. mtiw Fe-~ten bk hin xu 
k.omp1- Strateden, Emotionen, Einstellungen 
&r Motiven. Neben relativ isolierten Lernvorgin- 
gen kann man den E r w d  und Auftrau gamer Wis- 
g e m  und Wwtgysteme betrachten, die si& oft fiber 
die gesamte Lebensspanne entxecken und Gegen- 
stand der E n ~ ~ u n g s p ~ y c h o l o g i e  und S-a- 
tionsfodwng sind. 

3) Wann wtrd gdornt bzw. auf welehen Zeltrnum 
l m t  dam Larnsn bsrogen? Lernprozesse sind grund- 
dtzlich nicht an eln bestimmtes Alter gebunden, 
sondern spielen w h d  des gesamten Lebens eine 
Roue. Einfa* Lermo+ge hssen sich &on 
aehr friih nachweisen - so die Habituation, d. h. die 
GMhnung an fortdauernde Stimulation, bereits irn 
Stadium vor der Geburt, klass. und operantes Kondi- 
tionieren bereits hrz nach der Geburt - und verbes- 
sem sich dann fortladend. In den meisten GeseU- 
schahen h d  Kindheit und Jugend besonder~ lern- 
intensive Phasen, Obwohl biologisch festgelegte Peri- 
den  erh6hter Lernberei- und - f i i i i t  auch 
b e i i  Menschen eine Role spielen. z B. in der 
Sprachentwicklung, kt der Mensch dach Clber dns ge- 
s a t e  Leben und bis in das hohe Alter hinein h f i -  
hig. Unterschiede in der -t sind oft das 
Ergebnis untmxhiedl. Lam und Bildungserfahrun- 
gen, die biologisch b e e d e t e  Untemhede und 
Verhderungen bis zu einem gewimm Grade hrn- 
pensieren kannen. (+ lebenslanges Lernen) 
- 4)We wlrd gelernt, d. h., wrkha Mdtsnl~rnmn or- 
kllLrmn die L*mprozesse? Mit den Grundlagen mu 
Lernvo@ngen und demihnen zugrunde lie&nden 
Prowmen beschiftigt si& die all8 Psycho1ogie, wiih- 
rend anwendungsoiientierte h g e n  wie die &&I- 
tung von Lernsituationen und die Optimierung von 
Lemrgangen von der Psyrholqie unter- 
sucht werden. Die damit wrbundenen Fragen sind 
Gegenstand von pycholo& Theorien des L., einem 
der traditionsreichsten Gebiete der wI~senschaftl. 
PsychoIogie. Dass htimmte neuronale Strukhren 
und neurophysiolo& Prozesse Grundlage von Lern- 
v o w  sind, ist v8Ilig unbe~tritten, Sehr kontm 
vers wird aber die Frage diskutiert, welchen Stellen- 
wert die Ergebnisse der neurophpiolag. TZorscbmg 
iiber sokhe allgeminen brkenntnisse hinaus bidzing 
fi die E r k l w  und Verbessemng des L. besiben 
(E. STERN), 

5 ) W k  sehr untorachdden #I& Mendion hin- 
s tchtl leh Ihres Lernenrt Aua der Perapehfve der 
differenzieUen und Pers6nliehkeitspychologie bte- 
rmieren - speziell irn Bildmgsbereich - interindivi- 
dude Unbrscbiede im L: Wer iat ein guter, em- 
reicher Lerner und wer hat h i m  I.. Schwierigkeiten? 
Obwohl es groh Unbmchiede f i r  vench. W i m -  
bereiche und Altersgruppen gibt, lisst sich g e d  
sagen: L. ist vielfach detenniniert, d h., wie gut und 
wie schnell gdernt wird, h&@ von unhschiedl. Per- 
sonenmerkmalen ab, insbes. vom bereichsspezif. 
Vorwiwen, der ternmotivation und den -.hmtn- 
tegien. Die dgemeine in~llektuelte Leiswfihig- 
keit qielt  ebenfaUs eine wichtige Rolle, ihr Gewicht 
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wird jedoch heute wesentlich geringer vwanschhgt 
ah frtiher. 
6) Wovon hingt der Erfolg dem Lemon8 ab? Dies 

ist eine k l w .  Fragestellung der padagog, Psycholo- 
gie: N&w den kreits erwllhnten individuellen De- 
terminanten des L. und dm Leistung spielen auch in- 
stitutionelle und unterrichtl. Bedingungs faktown 
eine wichtige Roue (HBLMKH, SCH RADHR). Als pin 
wichtiger Binflu~faktor hat sich in jiingster Zeit der 
kulturelle Kontext ermiesen. Je nach kulcurdem und 
geschichtl. Hintergrund wird dem L ein sehr uater- 
schiedl. Stellenwert zuerkannt. Besonders hpcb wjrd 
das L. z. B. irn konfuzimi& gepr5gten Ost- und Sad- 
ostasien eingeschitzt, was den hohm Letnerfolgvon 
Schiilern in einigen dieax Linder zumindest M- 
weise erkW (A. HBLMKE und H. G. Hssse). 

7) Warum wlrd gekrnt? Dies ist die F q e  nach 
den Antrieben, den Motiven des L. Aus wolutions- 
biolog, und anthropolog Sicht liisst sich sagen: L war 
und ist niltig, urn zu ilkrleben- die Anpasung an 
die Erfordernisse der Urnwelt und die Sicherung 
versch, hiolog, B e d M a e  sind notwendige Voraw 
setzangen, urn- ah W wie ah individueller 
Mensch- fiberleben eu k&men. Aus psycho@ Sicht 
gibt es beim Menschen eine Art von Grundbediirfnis, 
sich zu orientken, die Urnwelt au lrontrolheren und 
wiehtke Ereignisse vorhnusehen. Dies alles erfor- 
dert L&npr&esse. 

Historisch gesehen haben dch dle Auffassungen vom 
L. von einer mechan. Sichtweise (+Nbnberger 
Trichter) hin zu @her konstruktiviet. Sichtweise 
entwickelt, der zufolge L. ein informationsverarbei- 
tender P m s s  unter aktiwr Eigenhteiligung des 
Individuums ist, der mit wrsch, Artenvon Gediicht- 
nisleistungen verbunden txin kann (H, J, MARKO- 
WITBCH). 

Aus Mturanthropol~ Sieht stellen Kulturen 
ternurnwelten dar: das Hineinwachsen in eine W- 
tur im Sinne der Ubernahme von Werten und Nor- 
men wird & + Enkultuxation bezeichnet. &rend 
-. Akkulturation die persod Veriiudewgen um- 

Lernen: MathematlkunterrMt In elner blulrdschule In Hanoi, Vietnam (2002) 

fasst, dje sich als Ergebnis von Brfahrungen in Kul- 
turkonbktsituationen ergeben. Von lnterkulturatlori 
spricht man dam, wenn Menschen den EinflUssen 
mehrerer Kuhmn ausgesetzt aind. Dies igt in einer 
zmehmend multikultutellen Welt yon steigender Be- 
deu- Beispidsweise begteht beim schu1. L hi  ufig 
die Notwendigkeit der Verarbeitung unterschiedl. 
Wertsysteme in Schule und Familie, besondern etwa 
bei findern aus Migrmtedamilien; und auch die zu- 
nehmende Anzahl von Farnilien mit *gemischtemu 
kulturellen Hintergrund unterstreicht die Relwanz 
von ~nterMturationspmzessen (Hsssa). 

Aus kuIturwrgleichender Perspeknve zeigm sich 
groiSe kulturelle Unterschiede in der Wertigkeit, die 
den formalen Lernumwelten (wie Vorschule. Schule, 
Univ.) im Vergleich zu nonformalen b. informellen 
Lernumwelten eingeriiumt wird. Jktztwe spielen bei- 
spieIsweise im Afrika siidlich der Sahara eine Uberra- 
gende Role, whhrend das L, In Bildungs- und ~trsbil- 
dungseinrichtungen, das zu ~tne~kaInkp QuaIifika- 
tionen fthrt, in dieser Region oft kritisch M i l t  
wird. Ein anderee Beispiel ist die traditimde hohe 
Wemchkitzung des L. (und auch der Lehrpermnen), 
wie de sich in den kanfulzianisch gepragten ostaeiat. 
tAndern (wie China, Japan, Korea, Vietnam, Singa- 
pur) fmdet (HBLMKE und Hsssa) Dlt$ L, spielt hier - 
im Vergleich zu wesdch orierrtiemn Landern - 
w W  der gesamten Schhe i t  eine absolut iiberra- 
gende Roue. Dabei wird die Bawrtung der Leistun- 
gen von der V o d u n g  eleitet, dam der Weg zum 
Erfalg einerseits mclhevo Lf und langwierig ist, ande- 
rerseits aber auch von jedem bewiiltigt werden kann, 
sofern er sich nur genagend anstmgt. Misserfoke 
wrden auf mangehde Anstrengungsbereitschaft zu- 
riickgefiihrt und men zu strerrgen Beatrdungen 
bis hin zum Gesichtrrverlust der Pamilie. Die= 
Gnmdannahme, die vielfach domInierende Lem- 
strategic eines disziplinierten wiederholenden I,. , &s 
weitgehende Fehlen von positiven Bekriftigungen 
(typ, chin. Maximen sind etwa *Kinder werden wr- 
dorben, wenn sie gelobt werdenu;  tade el bildet den 
Charaktercc) sowie daa Vorherrschen eines stark leh- 
rerzentrierten Unterrichh l w n  aus dt. S i c k  die da- 
mit verbundene LemMtur ds befremdlich und als 
wenig geeignet erscheinen, h s  Erreichen haherer, 
auf Veratiindnis ausgerichteter Lernziele zu Grdem. 
Warum agiat. Schiller gleichwohl in fast allen Leis- 
tunpvergIei&sstudien fiberragend a k h i t t p n  - 
auch bei Aufgaben, die nicht durch DriU und re+- 
ves L gelkt werden kiinnen --, ist nach wie vor unge- 
klhk Man spricht vom *Paradox des chines. Ler- 
nersw (D. WATKINS und J. B~aas). 

I 
I 

L. beinhdtet immer eine d d m q s a b h h g i g e  Modi- 
fikation intemer (nemnaier) SStrukturen im bmen- 
den Individuum, die zu einer Verinderung des Ede- 

)r bens und dtx Verhaltens des lndividuums %ren. 
Ein Individuum kam erfahren, dam manche Er- 
ei- hiufig zusammen a u h e m ,  daas in be- 
atimmten Situationen bestimmte Vethaltensweisen 

I eriolgrei& sind und dass aich andere Individuen in 
bestimmten Situationen in bestimmter Weise verhal- 1 ten Diesen versch. Men von 6rI.hrungen entspre- 
&en unterschiedl. Grundformen des L - sie werden 
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ah Mass. Kondiboruerung, ds operante Konditionie- 
rung und als Modelllwnen bezeichnet. 

Erfahrung von Zuaammenhllngsn- k laasides 
Kondltlonlaren Ein Individuurn kann erfahren, dass 
bestimmte Ereignisse auch ohne sein eigenes Zutun 
norrnalerweise ~ i t l i c h  benachbart auffreten. Wenn 
beim Individuurn auf einen bestimmten Reiz (2. B. 
Futter) bereib eine qeborene re flektor. Reaktions- 
weise (2. B. Speickelfluas). also ein so genannter un- 
kdhgter Reflex besteht. so kann d u d  regelmil3ige 
Erfahrung, d m  dieser Reiz mit &em anderen, bis- 
her neutralen Reiz (2.  B, einem Glochton) ejnher- 
geht, ein bedingk Reflex entstehen: Der bisher neu- 
trale Reiz (Glockenton) wird dann zum so genmnten 
konditionierten Reiz, indem er zum h 5 l k e r  ffu eine 
annfiernd gleiche Reaktion (SpeicheW) wird wie 
bisher der unkonditionierte Reiz (Futter). 

Dm Prozess des erfahrungsabhingigm Aufbaus 
neuer reflektor. Reu-Reaktiowverbindungen, der 
w n  dem w. Physiologen I, P, PAWLOW beschrieben 
wurde, bezeichnet man ds klass. Konditionieren. Da- 
bei hmdelt es sich urn dne Prozedur, durch die ein 
konditionierter Reiz (2. B. ein GlockentonJ nach ge- 
nqend haufiger Kombination mit einem unkondi- 
tionierkn Reiz (2.0. Funer) die annaernd gleiche 
Reaktion (2. B. Speichelfluss) hervormft wie der un- 
konditionierte ~ e i z .  D d  Reizgeneralisierung kann 
die konditionierte Reaktion auf eine breitere Reiz- 
klasse ausgedehnt (2. B. GlockentBne von anderer 
HBhe als biher) und durch Reizdiskriminierung auf 
eine engere Reizklasse (a. 3. nur aufeinen bestimm- 
ten Glockenton) eingeschrinkt werden. Wird ein 
konditionierter Reiz nach dern L, wiederholt ohne 
den unkonditionierten Reiz dargeboten, so kommt 
es eur so genannten Extinktion: Me zuvor erlernte 
Reiz-Reaktions-Ve rbindung wird wieder verlernt. 

Auch die Entstehung man&- emotionaler Reak- 
tionen kwm durch klass, Konditionierung erklart 
werden. Z. B. kmn ein Kind Urn Amt die Edahrung 
machen, dass es vom Ant eine Spritze bekornmt und 
dies Schmerzen verursacht. Der Anblidceiner Spritze 
kann dann generell rnit Schmerz verhiipft werden 
und eine Angstreaktion hervormfen. Qurch Reizge- 
nedisierung kann dann auch der Anblidc des Arztes 
cder der Anblick des Wartezimmers Angst hervam- 
fen. 

Edahrung von Erfolg und Mlarsffolg - operantes 
Kondltlonimrr n lndividuen zeigen dcht nur angebe 
renes oder erlerntes reddives VerMten, beispiels- 
weise in Form von unkonditionierten oder konditio- 
oiesten Reflexen. Sie bringen aucb Verhdtensweisen 
hervor, die keine erkennbare Reaktioq auf bestirnmte 
GuSere Reize sind. Sie verfolgen dabei mist be- 
ctimrnte Ziele und erfahren je naeh den Ergebnisen 
des eigenen Verhdtens Erfolg oder Misserfolg Die 
Erfahrung von Erfolg und Misserfolg ist die Grund- 
lage des v. a. wm B. L. THORNDIKE und B. F. SKINNER 
erforschten operanten Konditionierens. Anders ds 
bei der klass. Konditioniemng beeinflussen bier auch 
die naeh einem Verhalten auftretwden Reize das 
kilnkige Verhalten. THORHDIKE nahm mit seinem 
Gesetz des Effekts an, dass die Verkniipfung zw. ei- 
ner Situation (als einex Sumroe von Reizen) und ei- 
nem Vtrhalten durch befriediende Folgen dieses 
Verhaltens {durch ~Mohnungct) wrstiirkt wird. Au- 
flerdem nahm er mit seinem Gesetz der h g  an, 

.. Auegangaslturtlo~. 
neutraler Rek (Glockenton] ' - 
unkonditioniertsr Relz (Futter] - - Aufmerksambitsreaktion - unkonditionierte Reektion 

(Spelchelsekretionl 

2. komblnlmfimr Auftmten von nrutmlern RdP und unkonditlonhdmm Rmlz 
neutraler Relz [Glnckenton) 
und unkondltionierter Relz 
(Futter) unkondltiontsrta Reaktion 

(Speichdsekretlon) 

8,  bodlngter Rdlmx 
neutraler Relt (Glocksnton 1 

kondltlonlerte Reaktlon 
(Spelth&mkretinn) 

h e m :  Schema zur khsslsehen Konditlonlerung 

dass die Verkniipfung zw. Sitnatisn und Vethalten 
durch Wiederholung dieses Verhdtens vexstirkt 
d. 

SKINHER beschrieb die opmnte Konditionierung 
als eine erfahrungsabMngige Vednderuq der Auf- 
thtenswahrschehhchkeit eines Verhdttens in einer 
Situation. Eine ErhGhung der Auftretenswahrschein- 
lidhi t bezeichnet man ds VersWung des Ver- 
haltens. Positive VerstZIrker sind Reize (2. B. Fuwr, 
sozide Zuwendung), deren Zufiigung xu einer Situa- 
tion die AuftretenswMeinlichkeit des zuwr ge- 
zeigten Verhaltens erha ht. Negative Versgrker sind 
Reize (z.0. unangenehrne Gedusche, Schmerzrelze), 
deren Wegnahme aus einer Situation die Adretens- 
drscheinlichkeit des zuvox gezeigten Verhalms 
erheht. Wird elerntes Verhdten allm&hlich sur % n d  gelegent 'ch verstiirkt, so fiihrt dies zu einem 
kontinuierl. und stabilen Auftreten dieses Verhal- 
tens. 

Nicht nur Reize kbnnen ds Verstidcer wirkaam 
werden. Auch eine bmnugte Aktivitit {LB. Spie- 
len) h n  ala positiver Verstiirker f i r  cine weniger 
bevorzugte AktiviGt wirksam werden, Beispiekweise 
k m  eine zuerst dwchgefiihrte weniger attraktiw 
AlaiviULt (2. B. AufiBumen) durch eine anschliehd 
durchgefhte attraktiwre Aktivitit (2. B. Spielen) 
verstlrkt werden (PremackPrinzip}. M d t  ein Indivi- 
duum wiederholt die Erfahrung, dass es eirie unange- 
nehrne Situation weder vermeiden no& positiv ver- 
iindern kann, so fiihrt die operante Konditionierung 
in einen Zugtand &r ~Iernten Hilfloeigkeit, der 
durch Lethargic. Unlust und Antriebslosigkeit ge- 
hnze ichnet  ist. 

Erfehrung deo Vwhattmna andeter - Modall- 
Ismen Wnschen sind sozWe Wesen und erfahren 
durch Beobachtung das Verhalten ihrer MItmen- 
schen und dessen Koasequemen. Sie kdnnm das 
Verhalten ihrer Mitmmschen als Well verwenden, 
urn ihr eigenes Verhalten zu modif-eren, auch wenn 
sie hierfih nicht verskiirkt werden. h a  Erwerb von 
Kornpetenz zu komplexem Verhalten durch Beob- 
achtung anderer bezeichnet man als Modelllernen. 
Dieaes wurde vur idem von A. BANDURA beschrie- 
ben. ModelUernen, also der Erwerb einer dern Mo- 

Verstlrkung -1 
falls posltlv 

h m :  Schema zur operanten Konditionlerung 
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delIverhalten entsprechenden Verbaitenskompetenz, 
s e w  Aufmerksamkeit und Gedichtnisprozesse vo- 
raw: Das ModeH muss beobachtet und die beobach- 
teten Verhaltensmuster miissen gespeichert d e n .  
Das tats2chI. Aufhreten (die Performanz) des gelern- 
ten Vernaltens beim Beobachter setzt dann entspre- 
chende Motivation und Aus-ompetenzen 
'JOTBUS. 

Verstirkmg des Madells fur das gezeigte Verhal- 
ten unter~tiitzt sowoh1 das ModeUlernen (den Er- 
werb der Kompetenz fiir &MS Verhalten) & auch 
die BereitschaR des Beobachters zur A d r u n g  des 
geIerntenVdaltens (die Performanz dex Verhal- 
tens). VersWung des Beabachters fGr das gelernte 
Verhdten erh6ht die Bereitshaft zur Perforrnanz 
dim Verhdtens. S m h l  die Verstlrkung des Mo- 
dells als auch die Verstirkung des Beobachters hat 
fiir den Beobachter eine informative und eim moti- 
vationale Funktion. 

Tfichtige. micbtige, wamhenige und sympath. 
Mitrnenschen werden R B u f ~ e r  ah Modelle gewihlt 
und beobathtet als Menschen mit gegenteiligen 
Eigenschdten. Abhhg~ge. asgstl. Individuen scrwie 
Indlviduen mit geringer SelbsWksamkeitsiiberzeu- 
gwrg und niedrigern Selbstkonzept ahmen eher ein 
meinem Modell beobachtetes Verhalkn nach als In- 
dividuen mi t entgegengesehten Eigenschaften. In 
unbekmnten, unstrukturierten Situationen oder 
nach vorangegangenem Misserfolg ahrnen Indivi- 
duen eher das an einem &dell beobachtete Verhal- 
ten nach als in bekannten, wohl strukturierten Situa- 
tionen oder nach vorangegangenem Erfolg 

Emsrb von dsklrratlvem und prozadurrlem Wls- 
sen L, is t haufig kognitiwr Natur, indem Zusam- 
menhhge erhnnt weden. Ein solches Erkennen 
von Zusarnrnenhlingen fiihrt zu so genmntem d e  
kiarativen Wissen, nkmlich Wissen, dass diese Zu- 

e beskhen (z, B. sich die Erde urn die iEE?L3 Bin lolches L bssiert h&ldig a d  einu 
plbtzl. Einsicht. Was bi der operanten Konditionie- 
rung als Versuch und lrrhun erscheint, kann dem- 
nach in Wirldichkeit die Bildung und sukzessive Pfi- 
fung von Armahmen iiber Zusammenhhnge =in. I,. 
h n  auch im E m b  von Fihigkeiten besGhen [z. B. 
Auto zu fahren oder mehrstellige Z d e n  zu d i e -  
ren), Ein solcher Fihigkeitsewb fiihrt zu pmedu- 
ral em Wissen. Danutter versteht man Wissen, wie 
etwas zu tun kt, wobei dieses Wissen im Sinne einer 
Faigkeit au& unmittelbar anwendbar ist 
(W. SCHNOTZ). 

Der Emerb m n  deklarativern Wissen kann schnd 
und einfach erfolgen, doch ist die Anwendung diises 
Wissens oft schwierig. Hingegen ist der Erwerb von 
prozeduralem Wissen langwierig und miihsam, wiih- 
rend die Anwendung schndl und elnfach erfalgt. 
Wihrend des Erwerb von deklarativern Wissen v. a. 
den Cortex und damit s t m m e s c  neue 
Gehirnregionen bemsprucht, basiert der E m r b  von 
prozedurdem Wissen aui niedrigeren Gehimregio- 
nen. Die Fugkeit zum Erwerb von prozeduralem 
Wissen tritt deshalb auch beim I ndividuurn friher 
a d  und kt stabiler v-bar a h  die FHhigkeit m m  
Emerb von dekliuativem Wissen. Personen mi t mas- 
siven, durch scbwere Gehirnschadigung verursach- 
ten Ge&chtnisstBrungen sind meist noch a m  Er- 
werb aubmatisierten prozedden Wisaens in der 

Lage, auch wenn ske kein begleitendes b e m t e s  d e  
ldaratives Wissen Bber diese Prozedur mehr besitzen, 

Nntm Konzmpte drs 8ehullsd~an Lmmmr 

Gegenstand schul, L. ist im Kern der Emerb deklara- 
tiven (Kemtnisse in den verb. Sachgebieten) und 
prozeduralen Wissens (Lesen, Schreikn, Rechen- 
fertigkeiten, Fremdsprwhen). h g e s h b t  wird ein 
sy stemat. Wissensaufbau in bestimmten Inhalt&e- 
reichen. Nsues Wissen muss dabei in varhdene  
Wissenssysteme integriert werden. Schul. L. kt ku- 
mulativ. d h., es besbeht aus einer Anhiufung einzel- 
ner Lernsituationen und Lemprozeme, die im Ideal 
fd sachlogisch aufeinander aufbauen (F. B. WEI- 
NERT). Weitere wichtige Lernvogibge betreffen den 
Erwerb von Schlfisselqualifktionen (Strategien, so- 
ziale F-eiten), Einstellungen, Mativen und Wert- 
haltungen. Die Beimnderheiten schd. L lassen sich 
anhand der folgenden Dimensionen verdeutlichen: 

Intentionales versus belliuftgee, Irnpllzltes tar- 
nrn Schul. L kt dadurch gekenmeichnet, d m  im 
Lehrplan oder Curriculum festgelegte Lehr- oder 
-ele angestrebt werdm und der Lehr-ILern- 
prozess von Fachleuten professionell organisiert, 
obewacht und gesteuert wird. Vom Lernenden 
selbst gezielt, bewusst und kontrolliert eingesetzte 
Lernakti-ten werden als Lernstrategim bezeich- 
net: Hier setzt sich der Lernende selbst Ziele, plant 
und organisierk sein Lernverhalten Im Hinblidr auf 
die Erreichung dieser Ziele, Cbewacht seine hrn- 
fortschitte und passt win Lmverhalten den fest- 
gesteUten Lernfortschritkn an. 

Auaemalb der Schule erfolgen viele L e r n p r o ~  
eher be@uQ: L. iat  hsufq dne Konsequenz der Aus- 
fiihrung Bestimmter Titigkeiten (+Learning by 
Doing), ohne class der Lernende bewusst ein Ziel elan- 
strebt und win Lernverhalten gezielt plant. 6ber- 
mcht und regullert, Impkites L. lie@ vox, wenn der 
Lernvorgang u n b e m t  abkuft, ohne dass @bite 
Z i e b u n g e n  und hwlerhutgen vorkommen. Der 
Lernende ist sich dabei der Zusammenhangle zw. 
Lemaktivititen und Lernergebnissen h m g  nieht 
bewusat. Em Beispiel i s t  das L. von Regeln, die nichL 
explizit eingefilhrt und wrdeutlicht werden, etwa der 
Erwerb gramrnatkal. Regelmii3igkeiten im Rahmen 
der natiirl. Sprachentwicklung. 
Man geht heute dayon aus, dass L. nur d m  statt- 

findet, wenn bestimmte Lernak!ivitiiten ablaufen, Irn 
Kontext der Schde spricht man von U v e m  L. meis- 
tens dam, wenn der Lernende selbst Bemfihungen 
anstelEt, den Lernvorgang zu ffiirdern. E W v e s  L 
bedeutet aber nicht zwangsliufig, dass d e ~  Lemende 
Eindcht in den Lernprozess und die z-de lie- 
genden Regeln M e n  mws. Unter welchen Bedin- 
gungen eine solche Einsicht niitig oder zumindest 
niitzlich kt, ist nicht leicht eu beantworten und auch 
noch teilweise tmgekkt  

Selbstutourrung versue Fremdstauerung S w i -  
sches L, ist qpischefweiw eine Mischung aus fremd 
und selbst gestwerten Lernprozessen. Effektiws L. 
eriordert die Setzung von Zielen, die Auswahl geeig- 
n e b  Lernakkivitateri, die Uberwachung und die 
Steuerung des Lemrgan$s. Diese Tatigkeitan En-  
nen vom Lemenden gelbst oder von einer SuEeren 
Instanz wahrgenommen werden. Selbst gesteuertes 



L, ist anspruchsva11, weil der Lernende diese Funk- 
tionen selbst iibernehen muss, wiihrend dies beim 
fremd gesteuerten L. von aden, etwa durch die 
Lehhaf t  erfolgt. Inwieweit der Lernende zu seIbst 
gesteuertem L in der Lage ist oder inwieweit er von 
Experten angeleitet oder unterstiitzt werden muss, 
her@ uon Alter bzw. kogitivem Enhviddungsstand 
und den entsprechenden Pghigkeiten ab. Die Fihig- 
keit, den Lernvorgmg selbst zu steuern, ist s m h l  
als Ziei & auch ds Voraussetzung schul. Unterrichts - 
zu sehen. 

Beim Erwefb komplexer FZihigkeiten sind Lernsi- 
tuationen effektiv, bbei denen ein ausgewogenes Ver- 
haltnis von Selbst- und Fremdsteuerung v~rliegt und 
die Fremdsteuerung zunehmend durch Selbststeue- 
rung ersetzt wird. Das L. erfolgt haufig in dyad. Si- 
tuationen und im Dialog zw. einem Experten (Meis- 
ter) und einem Lernenden (Meisterlehre). Wenn es 
dabei urn koptive Fihlgkeiten @t und die nbtigen 
Denkaktivititen van einem Meister (Experten) mo- 
delliert werden. spricht man von kognitiver Meister- 
lehre (Cognitive Apprenticeship). Dies esrhieht da- 
dumh, d m  der Experte seine eigenen %k1eWgen 
laut ausspricht und dariiber hinaus den Lernvorgmg 
durch Komrnentare, RkkmeIdungen usw. begleitet. 
Der Lehrende biekt dadurch dern Lernenden eine 
Art Gerilst (SdTaIding), mit dessen Hilfe der Lern- 
vorgang strukturiert und unterstatzt wird. Der An- 
satz der ko itiven Meisterlehre wird heuk als wich- 
tige G m  d8n age fiir das VersCiIndnis schul. L. angese- 
hen (T. SHUELL). 

Sltuiertes, authentlscheo Lmrnen Unter situier- 

bildet werden, iherhalb deren sich SchiJer gegensei- 
tig beim L. helfen (R, E. SLAVIN), Kooperation gilt als 
ein wiehtiges Lernziel. Eine Vmussetzung fiir effek- 
tives L. in Gruppen ist, dass alle Gruppenmigheder 
ein gemeinsames Ziel haben, das fiir de erreichbar 
ist, und die Ziderreisfiung durch die Gruppenarbeit 
verbessert wird (kooperative soziale Situationen), 
was beim schul, L. derdings hiiufig nicht der Fall ist. 

ln~esamt gesehen wird heute davon ausgegangen, 
dass schul. L. v. a. dann effehiv ist, wenn der Ler- 
nende mwchst stmk in den Lernvorgmg elnbem- 
gen wird und der Lemvorgang nicht Hv-rezegtiv 
ist, sondern vorn Lernenden &iv, konst-v, aiel- 
orientiert, selbst reguliert, situiert und rn6glichst 
kollaborativ gestaltet wird. Da sozide. individuelle 
und iehrergesteuerte Lernforrnen u t e r  unterschid. 
Bedingungen wirksam shd und daher der wechseI- 
seitigen ErgAnzung bedmen, kann damus allerdings 
keine Monapols Wung fiir einzelne Lehrrnethoden 
abgeleitet werden (WEINERT). 

I tern L. versteht man, dass hrnvorgange in die Situa- 
tion des Erwerbs eingebunden und daher nur schwer 
aufandere Situationen und Kontexte iibertragbar 
sind. Die Lernumgebung Schule ist dadurch gekenn- 
zeichnet. dass das L. wenig auf mogl. Anwendungs- 
kontexte abgestimmt ist. Ziel der Schule ist, Wiasen 
w vermitteln, das in gane unterschiedl. Kontexten 
angewendet werden kann. Schul. L wird hiuf'i als 
dekonkxtuiert betrachtet: Kenntnisse und RegeIn 
werden unabhhgig von ihrem sfiteren Vmen- 
dungszweck wrmittelt. In der prakt. Ausbildung, 
beim Auhu von fachspezif. Expertise oder in vielen 
Rlltapsituationm erfolgt das L. dagegen in authent. 
ProbIemsituationen, die der spiteren Anwendungs- 
situation entspxechen. 

Beim schul. L. steht der Lemende haufig vor einem I Transferproblem, nlmlich in einer Anweodungs- 

H l m f o M u ~ ~  und Lwmn 
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Grundlage von Lenrvorghgen und Gedlichtnisleis- 
tungen sind neuronale Strukturen und neurophysio- 
lag. Pmzesse im Gehirn. Auch w m  die Forschung in 
diesem Bereich nocb am Anfang steht, ist es unbe- 
stritten, dass die Etkenntnhe der neurophysiolog, 
Fordung fZr das VersGndnia von L m -  und Ge 
dirchtnislektungen van zentraler Bedeu tung sind, 
Kontrovers diskutiert wird aber die Frage, welchen 
Stellenwert die Ergebnisse dieser Forschungen fiir 
PIdagogik und Didaktik haben. 

Vertreter diem gelegentlich auch als Neurod tdak- 
tlk bezeichneten Richtung betonen v. a. die iiberra- 
gende W~chtQhit des friihen L.: Das L, d. h. der 
Aufbau neuranaler Vexkniipfungsmuster, sei zwar 
ein lebenslilngl. Pmess, dessen Geschwindi eit je- 
doch mit dem Alter abnehme. Daraus wird f 'e Mlig- 
L i t k i t  - und Notwendigkeit - eines eheblich m e -  
ren und vielfatigeren Lern- und Ftiderangebots, bei- 
spidswebe im Kindergarten oder einer m e i t i g e n  
Unterrichtung in Fremdspwchen, abgeleitet. Im 
Kern geht es darurn, dass sich versch. Entwidduw- 
phasen dea Gehirns identifizieten lassen und dass 
f d w s  L festlegt, wie vie1 Verarbeitungskapazit4t 
(*neuronale Hardwarew) wofiir angelegt wid. Den 
im Alltag verbreiteten Spruch )>Was Hhschen nicht 
lernt, lernt Hans nimmermehnc W d e  die mderne 
-. Hirnforschung also in >)H&schen lemt schneiler 
als Hansu abwandeln, jedoch keinesfalls behaupten, 
das Hans gar nicht mehr Iernen kann. Wie die Ent- 
wicklungspsychologie gezeigt hat, ist h e  Lernge- 
schwin-t mit zunehmendem Alter zwar gerin- 
ger, dafh sind fitere jedoch beirn L. hlufrg sogar im 
Vorteil, wenn neues Wissen in eine umfassende 
Wigsensbasis intepiert weden muss. 

€in zweiter Schwerpunkt betrifft den Z w m e n -  
hang von Emotionen und L.: Die Hirnforschung hat 
gezeigt, dass der emotionale Zustand, in dern etwas 
gdernt wird. ckmiber entscheidet, wo im Gehirn das 
Gelernte gespeichert wird: bei positiwm ernotiona- 
len Kontext im Hippocmpus, be1 negativen Ernotio- 
nen dagegen in der Arnygdsh. In l e e r e m  Falle aei 
dex Lernprozess selbst mit Angst und Spannung wr- 
bunden, und ein kreativer Urngang mit dern gelern- 

situation das Gelernte abrufen und fiir die kokete 
Au fgabe nutzen zu mitssen. Eiir dieses Problem hat 
sich wit einiger Zeit der Befldes tragen Wlssens 
eingebiirgert. Eine von versch. Erklkungen fik tr&- 
ges Wissen i s t  dessen Situiertheit, also die Annahme, 
d a ~  Wiasen prinzipieu situativ gebunden ist, Damit 
wrbunden ist die Forderung, den Lernvorgang in 
komplexe, authent., realit5tsnahe Problemstellungen 
einzubetkn, wie dies etwas im Rahmen der kogniti- 
ven Meisterlehre der F d  ist. 

Koopwatlves versus individuelles Lemon Das L, 
1 im Alltag ist hBuT1g sozider Natur, insofern es sich 

bei dea zu enverbenden Kenntnissen und Fahigkei- 
ten in der Regd urn sozial getejltes Wissen handelt. 
Schd. L. erfolgt rneistws im &wenverband. Kwpe- 
ratives L. ist eine Organisationsfom des L., bei der 
innerhalb des Klassenverhnds Heinere Gruppen ge- 



ten Material sei unwahrscnamlcn. K ~ S  konsequenz 
wird empfohlen, dafiir zu sorgen, dass maglichst oft 
bei guter Lame, in lockerer Siimmung, veibunden 
mit psitiven Emotionen gelerat wird (M. SPITZBR). 

Vertreter der EntwickIuqspsycho~ogie und der 
paagg.  Psychologir! (S. PAUEN, E. STERN) hdten 
den Neurobjologen derdings var. dass diese die Er- 
gebnisse jahrzehntealter intensiver psycholog. Lern- 
und Gedgchtnisfarschung ignorieren bzw. in unan- 
gemessenex Weise simplifizieren und lediglich das 
l g n ~ s t  Bekannte mit b i shg  noch recl-~t goben Be- 
funden fiber Gehixnvorghge untermauern wiirden, 
So waren bereits seit ubex 100 Jahren die [iiberwie- 
gend) neptiven und (manchrnd) positiven Auswir- 
kungen von emotioder Belastung fiir das L. urld 
Behalten aus der urnfangreichen und differenzierten 
Angst- und Stressforschung bekannt. Der von der 
HirnCorschung erbrachte Nachweis der unterschiedl, 
Speicherung van Lernstoff in Abhangigkeit von der 
Stimmung him L. erbringe keine neuen H i i i s e  
far den pldagog, Urngang mit Angst, beiipielsweise 
in schd. Leistunpituationen. D d b e r  hinaus 
werde das Prinzip der Friihf~~rderung, das aus dem 
immer noch eher spirl. Wissen h r  die sensiblen 
Phasen der Sprachentwicklung abgeleitet wurde, 
oftmds zu Unrecht auf andere Gebiete iibertragen. 
Sddiel3lich wllrden Erkenntnisse der Hirnforschung 
mitunter unbesehen in direkte Handlungsanweisun- 
gen f i k  die Gesdhlng des Lehrens, L a ,  Erziehens 
und Unkrichtens umgesetzt, obwohl sie eudchst 
einmal lediglich als Hypothesan fiir das p&lago- 
gschpsycholog. Handeln angesehen werden k6nn- 
ten, die in kontroIlierten Untersuchungen gezielt 
Clberprtift werden miissten. Der Pidagoge U. HBR- 
MANN schreibt dazu in seinem Schwerpunktheft 
~Gehirnforschung und die Pidagogik des Lehrens 
und Ler nenw (2004): *Die Gehirnforschung hat bis- 
her zutage gefiirdert, was enmder durch die Evolu- 
tion oder durch aktude Ownismus-Urnwelt-Inter- 
aktionen -kt worden ist. Im letzteren FaU kann 
die Gehirnforschmg die Pidagogik in Thearie und 
Praxis a d  Chancen. Schwierigkeiten und Erfolgsaus- 
sichten bei der Organisation von Lern- und Verste- 

Isrnmnda Orpmhatlpn, Leitbild fax eine Organisa- 
tion, die im Interesse ihrer Wettbewerbsfihigkeit die 
Fiihigkiten und Kornpeteneen h e r  Mi@. durch 
smdiges Lernen fortzuentwickeln sucht: das Kon- 
zept hat insbesondere auf lern- und systemtheoret, 
nedegungen. Organisationales Lernen erfolgt einer- 
seits im Wechselspiel zw. lndividuum und Kollekt iv 
und as&rmeits durch Interaktionen zw. der Organi- 
sation und ihrer Umwelt. Es urnfasst den Prazess der 
hpassung, Verbesserung und Vedndemng der orga- 
nisationalen Wert- und Wissensbasis sowie die Stei- 
@rung der technolog. und soziden Problemliisungs- 
und Handlungskompetenz von Organisationen. 
e L 0.. hbv. B. KRHMIN-BUCH (92003); G. LEMBKE: die L 0, 

als Gmndl. einer tintwicklungsflitrigen Unternehmung (2004). 

Immondmr Automet, eine Maschime mit der F a g -  
keit, durch Lernen Wissen zu erwerben und zu verh- 
dern. Bei Zugfundelegung eines en~prechend einfa- 
chen Begriffs des Lemens kann bereits ein speicher- 
programmierbarer Automat (2.B. eine Steuerung) ds 
I. A, bezelchnet werden. Diesem Begriff fehlen jedoch 

hensprozessen aufmerksm machttn, ihr jedocn z. s. 
die Erarbeitung lernwirksamer Urngebungen. Mate 
rialien, Medien und Prozedwen nicht abnehmen 
und schn gar nicht die Konstruktion inteberrten 
Wissens und seiner curricularen Sequentialisierung~ 
IS. 471 f.). 

Die neueren Erkenntnisse der Hirnforschung kiin- 
nen also die traditionellen psycholog. und padagog. 
Auffassungen zurn L. durchau~ erweitern, indern sie 
die hirnanatom. und -physiolog. Gmndlagen uon 
Lern- und GedSchtnisleistungen herausarbeiten. 
Somit eginzen sich letztlich psycholog, und anato- 
misch-physiolog. Zugiinge zum L. r de entsprechen 
ungefih der ggngigen Unterscheidung zw, Hardware 
und Software in der Computertechnologie (Nerven- 
system und Gehirn reprWntieaen die Hardware; ko- 
gnitive Proxesse, Strategien usw. die S o h e ) .  Urn L 
umfassend zu verstehen, muss das Inehandergreifen 
und Zusammenwirken dieser beiden Komponenten 
no& sehr vie1 genauer untersucht werden. 

Enzyklapidl8che Vernetzung 
Bildung I Gediichtnis lntelligenz Kteativitat w Sorlali- 
sation . Spiel Unterricht 8 Verhaltensforschung rn Vet- 
haltenstherapio 
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Reflexionspwbleme im Erziehungasystem (Neuausg. 1988); 
G. Bucrt: L. u. Erfahmg- Epagogik ('1989$ K. Lona~z:  h e r  
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aus dern Alltag (Bern u.a. %01); H.J.MARKOWITS~H: Dem 
Gedichtnis auf der Spur. Vom Erinnm 11. Vergssaen (2002); 
M. SPITZER: L Gehirnforschung u. die S M e  &s tsbrns 
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(a. d. Engl.. Neuausg. 2005). 

wesenel. Merkmale des natlirl. bzw. hiihmn Lernens 
n6mIich die Selbstbezogenheit (Selbstreferenz) und 
die Aktivitit. Neben Kornponenten des Lernens wie 
Eingabe, Zustnd, ZustandsZLnderung, C d e w  und 
Ausgabe, die Gegenstand der Autamatentheorie sind 
treten bei LA. weitere auf. Bei Automaten, die durch EF 
fahrung lemen (-Trial and Error), unterscheidet mar 
zwei i n i n e  Beskmdteile: den eigentl., inneren Auto, 
maten und einen Testgenerator. Auf einer hdhexen 
Stufe hmrnen & weitere Komponenten ein Erfah- 
rungsspeicher hinzu sowie @. ein Modell der Umwelt 
das es erlaubt, gewisse Versuche intern vonunehmen 
und Umwelterw~tungen aufaubauen. Automaten, dip 
ihr inneres Weltmodell lernend veriindem konnen 
enthalten eine ffinfte Komponente mr stlinwn Neu 
anpassung der Modellparameter. Davon zu unterschei- 
den ist der belrhrte Automat, bei dem eine besondere 
Mensch-Maschine-Schnittstelle erlaubt, d m  Lmen 
fcrderl. Infarmationen einzubringen. 
In Abkingigkeit von bestimmten Lemproblemen 

wurden verschiedene technolog. Konzepte in L A. rea 


