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Vorwort und Uberblick 

Die GI-Tagung INFOS '97 unter dem Motto "Informatik und Lemen in der 
Informationsgesellscha/t" steht als siebte in der Reihe der INFOS-Tagungen in 
einer gewachsenen Tradition. Ais Organisatoren danken wir dem FachausschuB 
7.3 der Gesellschaft fur Informatik "Informatische Bildung in Schulen" fUr das 
mit der Vergabe der Tagung an die Gerhard-Mercator-Universitat - GH Duis
burg ausgedruckte Vertrauen. Unsere Hochschule ist einer der ersten Stand
orte einer grundstandigen Lehrerausbildung fur das Schulfach Informatik mit 
Schwerpunkt Sekundarstufe II in den alten Bundeslandern. Neben der informa
tischen Fachdidaktik bilden in der Duisburger Informatik zudem Themen wie 
Lehr-/Lernsysteme und multimediale Systeme in der Ausbildung einen wesent
lichen Arbeitsschwerpunkt. 

Die vorangegangene sechste INFOS-Tagung in Chemnitz hat den Bezug zur 
Schulpraxis sehr deutlich akzentuiert. Dieser Anspruch lag auch der Programm
gestaltung der INFOS '97 zugrunde. Ein wesentliches Kriterium fur den Erfolg 
dieser Tagung ist somit die Einbeziehung von Lehrern und Lehrerbildnern als 
aktiv Vortragende bzw. sich kritisch einmischende (nicht etwa "passive") Teil
nehmer. Die Tagung solI Fragen und Impulse aus der Schulpraxis aufnehmen 
und in die Schule wirken; sie solI nicht primar eine akademische Veranstal
tung sein. Dabei muB naturlich die Auswahl der Beitrage, insbesondere derer 
fUr den Tagungsband, auch wissenschaftlichen Qualitatskriterien genugen. Nach 
einer strengen Begutachtung der eingereichten Aufsatze durch den Programm
ausschuB kannen wir in Form des vorliegenden Tagungsbandes eine Auswahl 
aktueller und qualitativ hochwertiger Arbeiten vorlegen. Neben grundlegenden 
Beitragen zum Selbstverstandnis der Informatik und praktischen Fragestellun
gen des Informatikunterrichts geht es in den meisten Aufsatzen urn konkrete 
Erfahrungen bzw. Vorschlage fur den Unterricht in Schule und Hochschule. Die 
Workshops bilden ein weiteres wichtiges Forum fur die Diskussion und den Aus
tausch praxisrelevanter neuer Ideen und Erfahrungen. AuBerdem werden inter
essante Einzelergebnisse als Poster prasentiert und zur Diskussion gestellt. Ein 
Tutorienprogramm tragt dem Anspruch der Fortbildung in aktuellen, fUr Schule 
und Informatikunterricht besonders relevanten Fachgebieten Rechnung. Folgen
de Tutorien werden angeboten: 

- Mit dem SchulLAN ans Internet - 1. Grundlagen / 2. Technische Fragestel
lungen (K. Fuller, Kassel) 

- Neue Objekttechnologien (J. Baumann, Stuttgart) 
- Problem16sen in Oberon - Erfahrungen aus einem Leistungskurs Informatik 

(M. Fothe, Erfurt) 
- Das Multimedia-Autorensystem "Authorware Professional" (A. Janser, Duis

burg) 
- Vermittlung moderner Informatikbegriffe mit haheren Programmiersprachen 

(C. Wagenknecht, Garlitz; H.U. Hoppe, Duisburg) 
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Eingeladene Hauptvortdige haben in aller Regel einen besonderen program
matischen Charakter. Sie konnen einerseits aktuelle Akzente setzen, anderer
seits aber auch der kritischen Reflexion und Riickschau oder der facher- wie 
landeriibergreifenden Verortung des eigenen Fachgebietes dienen. Unter Beriick
sichtigung dieser Aspekte haben wir in Abstimmung mit dem Programmaus
schuB bereits friihzeitig drei. Hauptvortrage vereinbart, die nun auch als schrift
liche Beitrage den Tagungsband bereichern. 

So setzt sich Sybille Kramer aus philosophischer Sicht mit dem Thema "Werk
zeug, Denkzeug, Spielzeug: Nachdenken iiber unseren Umgang mit dem Compu
ter" auseinander. Den Ausgangspunkt bilden die geistesgeschichtlichenWurzeln 
"symbolischer Maschinen". Dies sind keineswegs nur Computer als materiell ob
jektivierte Maschinen, sondern auch KalkUle als formale Spiele. Das Spielerische 
ist gerade auch der gegenwartigen Sicht auf den Computer als interaktives, ver
mittelndes, auch kommunikatives Medium zu eigen. Ais neue Formen derartiger 
interaktiver Computerwelten werden sowohl virtuelle "Spiegelwelten" als auch 
grundsatzlich neue Formen "telematischer Kommunikation" analysiert. 

Thomas Ottmann stellt unter dem Titel "Authoring on the Fly" einen inte
grierten Ansatz fiir den Mitschnitt und die Ubertragung rechnergestiitzter vorle
sungsartiger Lehrveranstaltungen vor. Dabei verwendet der Lehrende eine elek
tronische Tafel, auf der vorbereitete Prasentationsdokumente und -programme 
angezeigt und direkt handschriftlich annotiert werden konnen. AIle Aktionen 
auf der elektronischen Tafel werden zusammen mit dem Bild- und Sprachsignal 
des Lehrenden als digit ale Datenstrome aufgenommen und synchronisiert. Diese 
Daten konnen mit zusatzlicher Meta-Information versehen und so flexibel wie
derverwendet werden. Sie dienen auch als Basis einer spateren Nachbearbeitung 
fiir die Produktion elektronischer Publikationen, walche schriftliches Material 
(Lehrbiicher) erganzen sollen. 

Pedro Hepp berichtet aus der Perspektive eines Schwellenlandes (Chile) iiber 
ein groBangelegtes, von der Weltbank und dem chilenischen Staat finanziertes 
Projekt zur multimedialen Vernetzung chilenischer Schulen (ENLACES). Das 
Netzwerk umfaBt mit derzeit 500 Schulen ca. 10% aller chilenischen Schulen und 
solI bereits im Jahr 2000 aIle Sekundarschulen einschlieBen. Das ENLACES
Projekt sieht Computer und Kommunikationstechnologie als Mittel zur Errei
chung allgemeiner Ziele im chilenischen Erziehungswesen: Schaffung einer ge
meinsamen Schul- und Lernkultur iiber soziale und regionale Schranken hinweg, 
verbesserte Lehrerausbildung (im Rahmen einer allgemeinen Verbesserung des 
Status chilenischer Lehrer) wie auch die Forderung der Sprache und Kultur der 
indianischen Bev61kerung, die in Chile heute eine regional begrenzte Minderheit 
darstellt. 

Kurzfristig wurden drei weitere aktuelle Hauptvortrage vereinbart: So gibt 
J. Freytag unter dem Titel "InformatikerInnen - freie Wahl auf dem Arbeits
markt" Informationen zu Beruf, Arbeitsmarkt und Studium. Diese Informatio
nen sollen insbesondere auch SIl-Lehrer bei der beruflichen Orientierung ihrer 
SchUler unterstiitzen. Rainer Busch, auf den wesentlich die Griindung der bun
desweiten Initiative "Schulen ans Netz" zuriickgeht, befaBt sich mit dem The-
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rna "Innovation durch durch Einsatz Neuer Medien im Bildungswesen". Schlie6-
lich geht Bernard Cornu, aus der Perspektive der Lehrerbildung in Frankreich 
wie auch aus der Sicht der International Federation for Information Processing 
(IFIP), der Frage "Computers, multimedia, networks: towards a new teaching 
profession?" nacho 

Neben den eingeladenen Hauptvortragen gehoren zwei Podiumsdiskussionen 
zu den programmatisch vorausgeplanten Elementen der INFOS '97: Unter Lei
tung von Steffen Friedrich diskutieren Vertreter aus Praxis, Wissenschaft und 
Ministerien iiber die Zukunft des Informatikunterrichts im Spannungsfeld "zwi
schen neuer Technologie und ewigen Werten". Es geht dabei zentral urn die 
Kontroverse, ob der Informatikunterricht ohne Aufgabe des Anspruches, allge
meine- Bildungswerte zu transportieren, zugleich neue technische Entwicklungen 
reflektieren und in die Unterrichtspraxis einbringen kann. Ein Spagat, von dem 
tatsachlich die Zukunft des Informatikunterrichts abhangen kann. Die zweite Po
diumsdiskussion, moderiert von Ulrich Hoppe, widmet sich dem Thema "Compu
ter Education and Social Development - an International Perspective". Hier sol
len insbesondere die Erfahrungen und Sichtweisen unserer auslandischen Gaste 
zur Sprache kommen. Das zur Zeit wohlfeile und gern benutzte Argument, daB 
verstarkter Computereinsatz und Computerbezug in Bildung und Ausbildung ei
ne positive, ja notwendige Voraussetzung fUr gesellschaftlichen Fortschritt (oder 
auch nur die "St.andortsicherung") sei, solI dabei kritisch durchleuchtet werden. 

Eine Tagung lebt jedoch von der aktiven, nicht vorausplanbaren Beteiligung 
der Fachgemeinde. Diese spiegelt sich in den sechs Programmsektionen, die den 
Abschnitten 1-5 dieses Bandes entsprechen: 

Wahrend P. Berger in der Programmsektion "Sichtweisen der Informatik" 
eine umfangreiche Untersuchung des Bilds von Computer, Informatik und Infor
matikunterricht einer Lehrergruppe aus NRW vorstellt, entwickeln P. Hubwieser 
und M. Broy allgemeine Auswahlkriterien fUr die Lerninhalte eines zweistiindi
gen Informatik-Pflichtunterrichts in den Jahrgangsstufen 9 bis 11. SchlieBlich 
warnt D. Engbring vor einer Verengung des Computerbegriffs auf einzelne Me
taphern wie "Werkzeug" oder "Medium" und pladiert fiir ein gesellschaftlich 
orientiertes Verstandnis von "Artefakten als externes Gedachtnis" 

In der Sektion "Neue Aspekte im Informatikunterricht" reflektiert H. Schel
howe" das Verstandnis von Informatikunterricht und Medienerziehung unter der 
Perspektive "Informatik und Gesellschaft" wie auch im Lichte neuer, nicht algo
rithmischer Paradigmen der Informatik. AuBerdem wird iiber neue Ausbildungs
gange an Schweizer Berufsschulen im Rahmen zweier neuer Informatikberufsbil
der berichtet (Beitrag nicht im Tagungsband). 

In der Sektion "Entwicklung von Lehr-jLernsystemen" werden Lehr-jLern
systeme verschiedenen Typs vorgestellt, die einerseits im Sinne eines Lernan
gebots dem Lerner in Erganzung zu klassischen Unterrichtsformen freie Lern
und Ubungsangebote mit vielfaltigen Interaktionsmoglichkeiten bieten, anderer
seits als tutorielle Systeme mit einer individuellen Studentenmodellierung und 
intelligenten Diagnose der Losungsprozesse je nach verwendetem Regelkatalog 
unterschiedliche Lernunterstiitzungsstrategien vorsehen. Die Anwendungsgebie-
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te umfassen Inhalte des Grund- und Hauptstudiums Informatik sowie das Lernen 
von Fremdsprachen. 

In Kontrast zu den Systemen der vorigen Sektion, die eher fUr einen Einsatz 
an der Hochschule gedacht sind, werden in der Rubrik "Lehr-/Lernsysteme im 
Unterricht" verschiedene Lehr-/Lernsysteme zum Einsatz in der Sekundarstufe I 
im Geometrieunterricht, zum Thema Musik und Informatik und allgemeiner zu 
Grundelementen der Programmierung wie zur zeitdiskreten Simulation von Be
diensystemen vorgesteUt. Ein Beitrag zu Erfahrungen mit dem ModeUbildungs
system STELLA zur Simulation dynamischer Systeme in der Sekundarstufe II 
beschlieBt die Sektion. 

Unter dem Titel "Schulen im Internet" geht es zunachst urn einen Uberblick 
iiber den Einsatz der Telekommunikation in den Schulen, der dann anhand der 
Aktivitaten zum Aufbau eines Landesschulnetzes im Bundesland Sachsen-Anhalt 
beispielhaft vertieft wird. 

Zum Thema "Multimediale Bildungsangebote" werden internetbasierte 
Lehr-/Lernsysteme vorgestellt, die vorwiegend im Hochschulbereich Verwendung 
finden soUen. Der Beitrag einer Bonner Gruppe zielt mit einem System zum The
rna Graphenalgorithmen jedoch auch auf einen Einsatz in vernetzten Schulen. 
Wahrend Dortmunder Autoren und Autorinnen in einem umfassenden Ansatz 
eine Lernumgebung eines virtuellen Raumes mit unterschiedlichen Funktiona
litaten zum Lehren, Lernen und Kommunizieren vorstellen, konzentriert sich 
eine Hagener Forschergruppe auf eine Erweiterung netzgestiitzter multimedialer 
Kurse urn eine "telematische" Praktikumskomponente. 

Workshops dienen in besonderem MaBe als ofi'ene Foren fiir die Diskussion 
aktueUer Fragen. Hier werden in Kurzform Beitrage vorgestellt, welche den Ge
dankenaustausch erofi'nen und stimulieren soUen. Am Ende dieses Bandes finden 
sich Kurzbeschreibungen der Workshops. Folgende Workshops sind vorgesehen: 

- Schulen im Internet - Landesinitiativen (Leitung: J. Becker, R. Peschke) 
- Schulen im Internet - Projekte und neue Lernkultur (Leitung: H. Westram, 

H.U. Hoppe, R.G. Bienert) 
- Informatikunterricht und Technologieentwicklung (Leitung: M. Fothe, S. 

Schubert) 
- Lehreraus- und -fortbildung (Leitung: K. Klein) 

Die INFOS-Tagungen reflektieren den jeweiligen Stand der Informatik in den 
Schulen. Das Tagungsprogramm soUte ein Kondensat der aktuellen Zielsetzun
gen und Erfahrungen darsteUen. Anspruch oder Wunschbild und Wirklichkeit 
sind jedoch haufig nicht identisch, was an sich kein Schaden sein muB. Wir glau
ben allerdings, daB die Fachgemeinde der Lehrer, Lehrerausbilder, Fach- und 
Mediendidaktiker gerade die Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
deutlich zur Kenntnis nehmen sollte. Ein Kriterium hierfiir ist ein Vergleich der 
yom FachausschuB 7.3 beschlossenen Schwerpunktthemen, so wie sie im Auf
ruf zur Vortragsanmeldung zum Ausdruck kamen, mit den letztlich zustandege
kommenen Programmsektionen. Hier zunachst die Liste der vorab formulierten 
Themen: 
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1. Informatik in Schule und Berufsausbildung 
2. Wandel der Schule in der Informationsgesellschaft 
3. Informatische Bildung und Medienerziehung - Gegensatz oder Erganzung? 
4. Konzepte in der Lehreraus- und -fortbildung 
5. Neue Medien, neue Organisationsformen fiir den Unterricht 
6. Facheriibergreifende Aktivitaten und Projekte mit Informatik 
7. Schulen und Bildungsangebote im Internet 

Die Themen 1-3 finden sich in Sektion 1 mit insgesamt vier Beitragen wieder. 
Hierbei ist allerdings zu beriicksichtigen, daB an theoretisch orientierte Beitrage 
besonders hohe Anforderungen hinsichtlich der Qualitat der Darstellung und 
der Originalitat gestellt wurden. Konzepte der Lehreraus- und -fortbildung wer
den nur in wenigen Beitragen - dann implizit - angesprochen, sind allerdings 
Gegenstand eines Workshops, der sich besonders mit der zweiten Phase der 
Lehrerausbildung beschaftigt. Thema 5 ist, sogar verengt auf computerbasierte 
Lehr-/Lernsysteme, mit insgesamt sechs Beitragen sehr zahlreich vertreten. 1m 
Hinblick auf die Praxisorientierung ist positiv festzuhalten, daB hier nicht nur 
von Systementwicklungen sondern auch von konkreten Unterrichtserfahrungen 
mit neuen Lehr-/Lernsystemen berichtet wird (Sektion 3 mit drei Beitragen). 
Facheriibergreifende und Projektaktivitaten spielen entgegen allen grundsatzli
chen Forderungen keine nennenswerte Rolle. Auch fiir einen geplanten Workshop 
zu diesem Thema lagen nicht geniigend Vorschlage vor, die zugleich originell und 
an konkreten Unterrichtserfahrungen orientiert gewesen waren. Der Projektbe
griff wird verschiedentlich in unspezifischer Form, nicht wirklich konform mit den 
Prinzipien des projektorientierten Unterrichts, verwendet. Uber einige konkre
te Projekterfahrungen wird allerdings in Verbindung mit Internet-Aktivitaten 
und in Posterprasentationen berichtet (s.u.). Diese Beobachtung verdient aus 
fachdidaktischer Sicht besondere Beachtung. Werden facheriibergreifende und 
Projektaktivitaten, die ja durchaus in den Schulalltag Eingang gefunden haben, 
an sich nicht mehr als innovativ oder iiberhaupt berichtenswert angesehen? Oder 
- anders gefragt: Wenden sich die "Innovationstrager", die auch bereit sind, sich 
an der aktuellen fachdidaktischen Diskussion zu beteiligen, heute anderen The
men zu? 

Angesichts der Aktualitat des Themas "Schulen und Internet" mit seinen 
verschiedenen Auspragungen (Initiativen auf verschiedensten Ebenen, Projekt
vorschlage, multimediale Bildungsangebote im Netz) war mit einer Vielzahl von 
Beitragen aus diesem Themenbereich zu rechnen. Relativ gut vertreten sind in 
der Tat Beispiele multimedialer Bildungsangebote im Netz mit drei Beitragen. 
Unbefriegend ist, daB neben einem Beitrag aus allgemeinerer Perspektive nur 
iiber eine Landesinitiative berichtet wird. Immerhin sind aber die Landesini
tiativen Gegenstand eines eigenen Workshops. Dem von Lehrern deutlich arti
kulierten Informationsbedarf zum Thema "Schulen und Internet" wird zudem 
in den Tutoriumsangeboten, einem weiteren Workshop sowie durch eine von 
P.-M. Minnema geleitete Exkursion mit Besichtigung einer Referenzinstallation 
Rechnung getragen. 
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Aus fachdidaktischer Sicht erscheint folgende vorlaufige Einschiitzung des im 
Bereich "Schulen und Internet" erreichten Standes realistisch: Die verschiedenen 
Initiativen bemtihen sich urn auch in der Masse tragfahige Konzepte zur Grund
versorgung der Schulen mit Internet-Diensten. Unter dem Etikett "Bildungsser
ver" werden multimediale Lernangebote im N etz sowie Diskussionsforen zusam
mengefaBt und strukturiert. Fragen der konkreten Unterrichtsgestaltung spielen 
hier bisher eine untergeordnete Rolle. Auch die Rolle des Informatikunterrichts 
und der Informatiklehrer ist in diesem Zusammenhang nicht hinreichend ge
klart. Offentliche Erklarungen stellen eine fachertibergreifende Perspektive ohne 
besondere Betonung der Informatik in den Vordergrund, in der Praxis sind es je
doch vielfach wieder die Informatiklehrer, die die Entwicklung ermoglichen und 
vorantreiben. Einige Workshop-Beitrage befassen sich mit konkreten Internet
basierten Projekten im Unterricht. Dieses Thema wird - jedenfalls in Nordrhein
Westfalen - nicht selten in Zweiten Staatsexamensarbeiten aufgegriffen. Zwei 
der erwahnten Workshop-Beitrage (Markus Kuhn, Jens Meyer) gehoren genau 
in diese Kategorie. Wir halten diese Tendenz ftir sehr ermutigend, auch im Hin
blick auf das vorher festgestellte allgemeine Defizit bei Berichten tiber Projekte 
mit Informatikanteilen. 

Insgesamt stimmt der fachliche Ertrag der INFOS '97 sehr hoffnungsvoll im 
Hinblick dar auf, daB unsere Fachgemeinde die gegenwartig ftir Innovationen im 
Bildungswesen gtinstige "offentliche Konjunktur" in ihrem Bereich positiv und 
dynamisch umsetzen kann. Wir hoffen, daB dabei auch der spezifische Beitrag 
der Informatik zur Geltung kommt. Wenn die INFOS '97 uns auf diesem Weg 
wenigstens ein kleines Sttick voranbringt, sind wir mehr als zufrieden. In diesem 
Sinne danken wir allen, die zum Zustandekommen und Gelingen dieser Konfe
renz beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt der nordrhein-westfalischen 
Ministerin fur Schule und Weiterbildung G. Behler, die sich bereiterklart hat, die 
Tagung mit einem Referat tiber "Schulen auf dem Weg in die Informationsgesell
schaft - Duisburger Thesen 1997" zu eroffnen. Ebenso danken wir sehr herzlich 
allen Forderern aus Wirtschaft, Wissenschaft und offentlichen Einrichtungen, 
darunter der Duisburger Universitats-Gesellschaft, der Hochschulleitung, dem 
Fachbereich Mathematik und der Stadt Duisburg, sowie den Mitgliedern des 
Programmausschusses, den weiteren Gutachtern und allen anderen aktiv Betei
ligten und Helfern, ohne die diese Tagung nicht zustandegekommen ware. 

Duisburg, im Juli 1997 H.U. Hoppe und W. Luther 
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