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Im Folgenden beschreiben wir einige Theorien und Ansätze, die in der Literatur häufig mit 

der den Konzepten des dynamischen und statischen Selbstbildes in Zusammenhang gebracht 

werden. Wir sehen (1) den Attributionsstil und (2) die Leistungszielorientierung als 

Schlüsselkomponenten des Selbstbildes. Darüber hinaus konnten wir in der Literatur 

Zusammenhänge mit (3) den Überzeugungen über das Selbstbild und die kognitiven 

Funktionen feststellen, die wir ebenfalls als entscheidend für die Entwicklung von Indikatoren 

ansehen. Wir vertreten die Ansicht, dass wir Indikatoren benötigen, die beschreiben, die mit 

einem dynamischen Selbstbild in Verbindung stehen. Deshalb ist (4) die 

Selbstbestimmungstheorie im Zusammenhang mit dem Selbstbild zu nennen. Die empirische 

Forschung beschreibt zwar nur den Einfluss, die ein Selbstbild auf diese Konzepte haben, 

jedoch argumentieren wir, dass es Interaktionseffekte gibt.  

1. Attributionsstil  

Der Attributionsstil bezieht sich auf die Art und Weise, wie Menschen sich selbst die Ursache 

von Ereignissen und Verhalten erklären. Diese kausalen Schlussfolgerungen wirken sich auf 

die Gefühle, Wahrnehmungen und das Verhalten einer Person aus (Weiner, 2010). Das 

Selbstbild einer Person bestimmt, worauf die Ursache eines Erfolgs oder Misserfolgs 

zurückgeführt wird (Dweck, 2000). Darüber hinaus steht die adaptive Funktion eines 

dynamischen Selbstbildes in Misserfolgssituationen im Zusammenhang mit der Attribuierung 

einer Person (Diener & Dweck, 1978; Dweck, 1975; Dweck & Reppucci, 1973; Hong et al., 

1999). (Leighton & Terrell, 2020; Song et al., 2019). 

Attributionen haben drei kausale Dimensionen: (1) die Lokusdimension beschreibt, ob die 

Ursache personenintern oder -extern ist, (2) die Stabilitätsdimension beschreibt, ob die 

Ursache etwas Stabiles oder etwas über einen bestimmten Zeitraum Variables ist, und (3) die 

Kontrollierbarkeitsdimension beschreibt den Grad, in dem eine Person die Ursache 

kontrollieren kann. Diese Dimensionen unterscheiden sich von den tatsächlichen Ursachen 

des Scheiterns selbst (z. B. Anstrengung, Fähigkeit, Schwierigkeit der Aufgabe und Glück). 

Dweck und Leggett (1988) sahen in der Kontrollierbarkeit den Schlüssel zur Erklärung der 

positiven Funktion des Selbstbildes bei Misserfolgen. Ein dynamisches Selbstbild erhöht die 

Wahrnehmung der Kontrollierbarkeit einer Versagensursache, was Lernenden hilft, 

Schwierigkeiten oder Misserfolge zu überwinden. (Song et al., 2019) 

Wir sind der Ansicht, dass die Dimensionen des Attributionsstils klare Indikatoren für die 

Überprüfung von Unterrichtsmaterialien zum Thema Growth Mindset sein könnten: (1) 

internale Kontrollüberzeugung, (2) zeitliche Variabilität und (3) die Überzeugung, dass etwas 

von mir selbst kontrolliert werden kann, sind mit einem dynamischen Selbstbild verbunden. 

Im Gegensatz dazu sind die externale Kontrollüberzeugung, die zeitliche Stabilität und die 

Überzeugung, dass ich etwas nicht selbst kontrollieren kann, mit der fixen Denkweise 

verbunden. 
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2. Zielorientierung 

Ziele (achievement goals) sind hier als Selbstregulierungsmechanismen zu verstehen, die 

einem bei der Interpretation und Reaktion auf kompetenzrelevante Situationen eine Richtung 

vorgeben. Je nach Art des angestrebten Zieles kann das Verhalten der Schülerinnen und 

Schüler beim Lernen variieren. Die Verfolgung von Zielen lässt sich in zwei verschiedene 

Ausrichtungen unterteilen, die sich qualitativ voneinander unterscheiden: Lernziele (mastery 

goals) und Darstellungsziele (performance goals). Während sich Lernziele auf die 

Entwicklung der eigenen Fähigkeiten konzentrieren, geht es bei Darstellungszielen darum zu 

zeigen, dass die eigenen Fähigkeiten denen anderer überlegen sind (Dweck, 1986; Nicholls, 

1984). Lernende, die Lernziele verfolgen, suchen eher Herausforderungen, sind eher 

intrinsisch als extrinsisch motiviert und zeigen mehr Durchhaltevermögen nach Misserfolgen, 

während Lernende, die Leistungsziele verfolgen, eher dazu neigen, Herausforderungen zu 

vermeiden und anfällig für Misserfolge zu sein (Dweck & Leggett, 1988; Nicholls, 1989). 

(Sommet & Elliot, 2020; Song et al., 2019) 

Menschen mit einem Darstellungsziel sehen zum Beispiel die Anstrengung negativ, 

vermeiden oft Herausforderungen und suchen Aufgaben mit einem Schwierigkeitsgrad, bei 

dem sie sicher sind, erfolgreich zu sein, während Menschen mit einem Lernziel die 

Anstrengung positiv sehen und herausfordernde Aufgaben suchen, unabhängig davon, ob sie 

mit einem erfolgreichen Abschluss rechnen (Elliott & Dweck, 1988). Der auf das Erlernen 

von Fertigkeiten ausgerichtete Lernstil von Menschen mit einer Wachstumsmentalität ist in 

vielerlei Hinsicht von Vorteil für das Lernen. Er bringt Menschen dazu, sich in 

herausfordernde Situationen zu begeben, in denen sie neue Fähigkeiten entwickeln können, 

und führt dazu, dass sie mit größerer Anstrengung, Ausdauer und Effektivität arbeiten. Da 

Menschen mit einem dynamischen Selbstbild der Ansicht sind, dass Anstrengung positiv mit 

Erfolg verbunden ist, werden sie auch eher Schritte unternehmen, um sich in Bereichen zu 

verbessern, in denen ihre eigene Leistung derzeit unzureichend ist (Hong et al., 1999). 

(Hallahan, 2020) 

Als zweite Theorie, die den Indikatoren des Wachstumsdenkens zugrunde liegt, sprechen wir 

uns daher dafür aus, die Zielorientierung für unseren Zweck zu verwenden (z. B. Elliot & 

McGregor, 2001). Best-Practice-Beispiele, die ein dynamisches Selbstbild fördern, sind 

lernzielorientiert, Darstellungsziele werden in der Regel mit statischen Selbstbild in 

Verbindung gebracht. 

Neben der Attributionstheorie und der Zielorientierung plädieren wir dafür, bestimmte 

Überzeugungen/Annahmen aufzugreifen, die sich damit befassen, wie unser Gedächtnis und 

unser Gehirn funktionieren (metakognitive Kompetenzen; z. B. Mok et al., 2007), aber auch 

Überzeugungen über Neuroplastizität. Diese Annahmen sind nicht ausschlaggebend für die 

Bestimmung von Best-Practice-Beispielen, aber sie fördern ein dynamisches Selbstbild auf 

wissenschaftlicher Grundlage: Je mehr ich über meine kognitiven Funktionen und die 

Neuroplastizität weiß, desto mehr passt das dynamische Selbstbild zu meiner Weltsicht. 

3. Annahmen zum Selbstbild und zur Metakognition (wie funktioniert das 

Gedächtnis/das Gehirn?) 

Selbstbild (mindset): Implizite Theorien (oder implizite Überzeugungen) über Intelligenz sind 

tief verwurzelte Ansichten über Intelligenz, Kompetenz und Fähigkeiten, die sich auf die 

Motivation, das Engagement und die Leistungen einer Person auswirken. Es gibt 
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Unterschiede darin, inwieweit die Menschen glauben, dass sich diese 

Eigenschaften ändern können. So vertreten manche Menschen die Ansicht, dass Fähigkeiten 

unveränderliche Merkmale sind (Entitätstheorie), während andere glauben, dass sich ihre 

Fähigkeiten entwickeln können (Veränderbarkeitstheorie). Unser Selbstbild beeinflusst die 

Art und Weise, wie wir denken, welche Aufgaben wir für uns auswählen, unsere Belastbarkeit 

und Anpassungsfähigkeit, unser Engagement und unsere Freude an der Aufgabe, unsere Ziele, 

unsere Ausdauer und unsere Attributionsstile. Folglich wirken sich diese impliziten 

Überzeugungen auf wichtige Ergebnisse im gesamten Leben einer Person aus - auch in ihrem 

akademischen Leben. (Martin et al., 2020) 

Metakognition: Metakognition wird häufig als "Wissen über das eigene Wissen" oder 

"Denken über das eigene Denken" bezeichnet. Gut entwickelte metakognitive Fähigkeiten 

werden mit guten schulischen Leistungen in Verbindung gebracht. Ein Lernender mit einem 

ausgeprägten metakognitiven Bewusstsein ist beispielsweise besser in der Lage, sein Lernen 

effektiv zu regulieren und zu bewerten, weil er jene Lernstrategien auswählen kann, die das 

Lernen und das Gedächtnis am ehesten verbessern. Metakognition besteht aus zwei 

wesentlichen Prozessen: Überwachung und Steuerung. Überwachung bezieht sich auf die 

Fähigkeit der Menschen, ihr eigenes Lernen zu bewerten, während Steuerung sich auf die Art 

und Weise bezieht, in der sie ihr Lernen unter Verwendung der durch die Überwachung 

gewonnenen Informationen regulieren. (Higham et al., 2020) 

Neuroplastizität: Die Plastizität des Gehirns oder Neuroplastizität ist die dem Gehirn 

innewohnende Fähigkeit, im Laufe des Lebens neue neuronale Verbindungen zu bilden 

(Kania et al., 2017). Ursprünglich dachte man, dass Neuroplastizität nur in der Kindheit 

auftritt, aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zeigte die Forschung, dass viele 

Aspekte des Gehirns auch im späteren Leben verändert werden können (Rakic, 2002). 

Zu guter Letzt möchten wir die Selbstbestimmungstheorie hinzufügen, weil sie die Rolle der 

Motivation und der Persönlichkeit betont und, zeigt, wie viel Aufmerksamkeit der Erfüllung 

der psychologischen Grundbedürfnisse geschenkt werden sollte. Zusätzlich zu den drei oben 

genannten Punkten müssen wir uns also auch darauf konzentrieren, welches Umfeld ein 

dynamisches Selbstbild fördert.  

Selbstbestimmungstheorie 

Die Selbstbestimmungstheorie (engl. Self-Determination Theory, SDT) ist eine Theorie der 

Motivation und der Persönlichkeit, die sich damit befasst, wie das Individuum mit dem 

sozialen Umfeld interagiert und von diesem abhängig ist. Die Selbstbestimmungstheorie 

definiert intrinsische und verschiedene Arten von extrinsischer Motivation und beschreibt, wie 

diese Motivationen die situativen Reaktionen in verschiedenen Bereichen sowie die soziale 

und kognitive Entwicklung und die Persönlichkeit beeinflussen. Die psychologischen 

Grundbedürfnisse Autonomie (das Bedürfnis, sich frei und selbstbestimmt zu fühlen), 

Kompetenz (das Bedürfnis, sich effektiv zu fühlen) und soziale Eingebundenheit (das 

Bedürfnis, sich mit anderen Menschen verbunden zu fühlen) und ihre Rolle für 

selbstbestimmte Motivation, Wohlbefinden und Wachstum stehen im Mittelpunkt der 

Selbstbestimmungstheorie. Sie beschreibt den entscheidenden Einfluss des sozialen und 

kulturellen Kontexts, der die psychologischen Grundbedürfnisse, das Gefühl der 

Selbstbestimmung, die Leistung und das Wohlbefinden der Menschen entweder fördert oder 
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behindert. (Legault, 2020) Je stärker die drei psychologischen Bedürfnisse 

erfüllt werden, desto mehr können Lernende autonome Motivationen entwickeln. 
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