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Universität Wien 6. Juni 201910. Wiener Symposium

Pädagogik der 
Achtsamkeit

war uns das Risiko, und wie sich 
später herausstellte, wäre das 
Symposium genau in den Be-
ginn der dritten Welle gefallen. 

Das schenkte uns etwas Zeit 
zum Innehalten und Ausruhen, 
was bei unserem Thema auch 
nicht schlecht ist. Doch jetzt 
möchten wir mit dem vorlie-
genden Dossier etwas von dem 
zeigen, was wir vorbereitet hat-
ten. Mehr zum Hintergrund des 
Programms lesen Sie im Resü-
mee am Ende des Dossiers; und 
weil das 10. Symposium auch 
als ein Jubiläum konzipiert 
war, finden Sie am Ende einen 
Rückblick auf die bisherigen 
Symposien. 

Das 10. Symposium Pädago-
gik der Achtsamkeit hätte nach 
dem großen Erfolg des 9. Sym-
posiums  im Januar 2020 ein 
rauschendes zweitägiges Fest 
für die wachsende Communi-
ty zu unserem Thema werden 
sollen. Das Programm stand, 
alle Räume waren gebucht, und 
wir waren stolz, mit Ha Vinh 
Tho (Schweiz/Vietnam) und 
Oren Ergas (Israel) zwei inter-
national höchst renommierte 
Keynote Speaker gewonnen zu 
haben – bei unserem geringen 
Budget keine Selbstverständ-
lichkeit. Doch dann kam mitten 
in der Vorbereitung die zweite  
Coronawelle, und wir zogen es 
vor, alles abzusagen. Zu groß 
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Reconstructing Education  
through Mindful Attention 
Oren Ergas proposes a fresh and completely novel perspective  
on ‘educational’ theory, practice and research, based on mindfulness.

Interview: Karlheinz Valtl und Dominik Weghaupt

Karlheinz VALTL: Mindful-
ness is being integrated into 
education for two decades 
now, with a steep rise in re-
cent years. Most agree that 
it is a good thing, fostering 
health, academic achieve-
ment, and social-emotional 
skills. But hardly anyone 
discusses that it is not just 
a nice little add-on to pe-
dagogy as we know it, but 
rather entails a fundamental 
change in how to conceptua-
lize education – if we dare 
to look deeper. This is what 
you do in your book Recons-
tructing ‘education’ through 
mindful attention (1).

Why is mindfulness such 
a fundamental part of your 
theory of education?

Oren ERGAS: Yes, I agree 
with the way you are framing 
this question. In this book and 
in other publications, indeed 
I view the incorporation of 
mindfulness in education as 
a progression that is not me-
rely about these outcomes 
that you mention. Of course, 
enhancing mental and phy-
sical health and social-emo-
tional skills is laudable, but 
what I see here is somet-
hing deeper that begins by 
looking at the practice itself. 

INTERVIEW   OREN ERGAS

4



5

»

Mindfulness practice is about 
turning our attention in to our 
present moment embodied 
experience. When you look 
at this in the context of what 
we are used to seeing in 
schools, you’ll find that it ent-
ails at least three very radical 
shifts that I indeed see as a 
‘reconstruction of education’: 

First, you are actually part 
of education: When looking 
at most of what goes on in 
schools, you’ll find that it is 
based on sending attention 
out to study the world. There 
is much merit in that, but if 
this is all we do, then we are 

the people we want to beco-
me – these questions seem 
to me to be far more essen-
tial to all of us. As I write in 
my book: There is no sub-
ject matter more important 
than the learner, the person 
– you. When you turn your 
attention in through mindful-
ness, suddenly education is 
not only about the world out 
there, it’s actually about you.

Second, the present is as im-
portant as the future: School, 
very broadly, tends to give 
the impression that the fu-
ture is more important than 
the present. First graders 
hope to become second 
graders, high school stu-
dents want to be done with 
their exams, and even when 
you’re solving problem 25 in 
your math book, you kind of 
want to arrive at problem 26 
or 27 and be more advanced 
than you are now. There’s 
this constant rush to arrive 
at the future, which is a para-
dox because you can’t ever 
really get there. Now, I’m not 
saying that we do not need 
goals and aims. I am all for 
that and part of life is finding 
what is meaningful to you 
and pursuing that. What I am 
saying is that we need an 
equal footing in the present 
moment. It’s not because the 
present is always that nice. 
It’s rather because it is the 
only place in which we actu-
ally live. If school constantly 
teaches you that you need 
to rush to the future – when 
will you ever appreciate life 
itself at the only time in which 
it is actually lived? Learning 
to be here in this moment is 
crucial to our well-being, to 

forgetting that our lives are 
lived from within our bodies 
and minds that shape who 
we are and become. I actual-
ly argue that when a student 
sits in a classroom there are 
always two sides to the cur-
riculum – the one presented 
by the teacher, and the in-
ner curriculum, which is the 
one that unfolds moment by 
moment and is experienced 
by the student as his or her 
embodied present-moment 
thoughts, sensations, and 
emotions. It’s a good idea to 
study math and history, but 
who we are, what makes us 
tick, how we can become 

Universität Wien 18. und 19. Februar 2021
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ideas and wants, allowing 
experience to unfold on its 
own terms. You practice 
opening yourself to what life 
wants from you, rather than 
what you want from life.

So again, I’m all for stress 
reduction and social-emotio-
nal learning by mindfulness, 
I just think that behind these 
concepts there are far dee-
per educational lessons that 
we can learn through this 
practice, and some of them 
are far deeper then all of the 
conventional subject mat-
ter we will learn throughout 
school. 

Dominik WEGHAUPT: In 
your book, you argue that 
the self of the learner is the 
necessary, unique, and ir-
reducible ingredient of edu-
cation, whereas all contents 
of education as selected by 
society (“curriculum”) are 
contingent, historical, and 
somehow leading away 
from inner wisdom. Could 
you say more about that 
and how it relates to mind-
fulness?

ERGAS: Broadly this is cor-
rect, but it needs clarification 
and unpacking. So first, I 
view the distinction between 

what is contingent and what 
is non-contingent as a start-
ing point for thinking about 
education and about curri-
culum as essentially the so-
cial locus that reflects what 
we believe is necessary for 
living a good life. When you 
think in this way it means 
looking at education from 
the perspective of the edu-
cated and not the educator. 
When I speak of educated, 
I mean anyone living life, at 
any age. This means that 
even if I will speak of a tea-
cher/educator I will first see 
him or her as a human being 
in a life-journey. 

When you look at it from this 
angle then indeed, there is 
one thing that is non-con-
tingent in the educational si-
tuation and that’s your exis-
tence as a human being. As 
a human being in the world 
you have some needs, but 
you are also one who seeks 
meaning in life. 

If you think of the curricu-
lum in most public schools 
from this perspective, 
you’ll find that our focus is 
very awkward. We make 
the subject matter into the 
epicenter rather than the 
actual human beings to 

our appreciation of life, and 
to experiencing meaning in 
life. Practicing mindfulness 
is exactly this – it is letting 
go of future aims and goals 
and bringing attention to the 
present moment to appre-
ciate the only time in which 
you are actually alive. 

Third, you need to learn to 
live with incertitude: The 
general lesson that school 
teaches is that if you ac-
quire skills and knowledge 
you will have control over 
your life. We certainly need 
those skills and they help 
us survive and even thrive, 
but not even one of us will 
be able to control his or her 
life fully. School can’t just 
teach us how to control our 
lives, it also needs to teach 
us how to face incertitude 
and the fact that we can’t 
control everything – how to 
live when things don’t go our 
way. Mindfulness practice 
teaches you this, because 
here you do not attempt to 
control experience as you 
want it to be. You rather 
practice setting aside your 

Fortsetzung Interview Oren Ergas»

„Erste Zeit schwierig, dann 
immer ruhiger geworden. 
Gegen Ende aufgewühlt.“

 TAG 
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»So first, I view the 
distinction between 
what is contingent and 
what is non-contingent 
as a starting point for 
thinking about  
education«

others, facing incertitude, 
change, pain, suffering and 
sometimes also joy. The 
latter are non-contingent, 
but all the former (maths, 
history, academic skills) are 
rather contingent because 
we can just as much choo-
se other subject matter to 
learn, or stress one aspect 
of science or another. Our 
focus is on knowing the 
world. Living with oursel-
ves is left hanging, despite 
the fact that it is essentially 
that which you face every 
moment of your life. 

The only curricular-pedago-
gical way I see of engaging 
ourselves – that non-con-
tingent aspect of our being 
– is incorporating contem-
plative practices into the 
curriculum. If you want to 
study chemistry you need 
to focus on chemistry, if you 
want to study self, you need 
to focus on self – that is, 
you need to turn attention 
in, to your embodied expe-
rience guided by principles 
of inquiring into that expe-
rience and making sense of 
it. That’s exactly what mind-
fulness practice is about. 
I’m not saying it is a solution 
for everything and you cer-
tainly need to discuss the 

which all of this is addres-
sed. Some people actually 
come to believe that you 
really need all that stuff 
that is taught in schools to 
live a good life. Of course, 
we can agree that the-
re’s a need for basic so-
cial norms, survival needs 
etc. and in some parts of 
our world, these are hard-
ly taken for granted so I’m 
not underestimating them. 
However, let’s say that we 
live in a relatively stable 
society, and we’ve learned 
to read, write and do some 
maths – what now? Where 
does our curriculum ack-
nowledge that eventual-
ly we are all in search for 
meaning in this life? Not 
even one of us lives solely 
for the sake of sustaining 
society and surviving in the 
job-market and most stu-
dents will not be Historians, 
Geographers or Mathema-
ticians. Academic skills and 
knowledge are important, 
but a curriculum that focu-
ses only on these simply 
doesn’t touch the essence 
of what it means to live life 
as a human being. Living 
life, is being embodied, ex-
periencing thoughts, sen-
sations, emotions, making 
decision, engaging with 

practice and help students 
(and teachers) frame their 
experiences with it, but it is 
certainly a crucial compo-
nent in an education that is 
actually about you, me, her 
and him, and not merely 
about subject matter and 
skills. 

VALTL: Let me touch a 
related facet of this inward 
orientation: In your book 
you – surprisingly – talk of 
the mind as a “teacher” with 
a special “inner curriculum”. 
What does that mean?

ERGAS: Thanks for brin-
ging this point as it allows 
us to shed light on what is 
at stake here. Why indeed 
make such a fuss about 
what goes on in our minds 
throughout our day and 
what does it mean in edu-
cational terms? So first, let 
me draw a bit on neurosci-
ence. A fascinating field of 
research that has emerged 
there around the turn of 
the century has focused on 
what is called “the brain’s 
default mode network 
(DMN)”. This network is re-
sponsible for all that chatter 
that we experience in our 
minds when we do nothing 
in particular, engage in be-
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king, behaviours, and sense 
of identity, and there is a lot 
of research coming from 
this field constantly brin-
ging more nuance to it. Just 
to exemplify: The extent to 
which you feel that your life 
is meaningful, that you are 
loved, happy etc. depends 
on what goes on in your 
mind, and far less about the 
external conditions in your 
life. I am not saying that the 
latter are unimportant, I am 
just pointing to the fact that 
people can live in miserab-
le conditions yet feel con-
tent, and vice versa, so it’s 
far less about the conditions 
than it is about the interpre-
tation your mind gives them 
as thoughts arise in it. 

Now why do I call this a 
mind’s being a teacher-stu-
dent relationship? Becau-
se every thought that you 
experience in your mind is 
like a subject matter that 
had emerged from your 
mind-as-teacher and had 
been attended to by your 
mind-as-student. Of course, 
your thought might not be 
compared to learning from 
a book that had been written 
by scholars, but that does 
not mean that your thoughts 
do not shape your experien-

ce and in fact educate you. 
They do not always educate 
you in the ‘good’ sense of 
the word, but they affect you 
for better or for worse. 

Now, remember I am spea-
king of a universal pheno-
menon that is completely 
natural and takes place ne-
arly half of the day. There 
are two ways to approach 
this. Either keep ignoring the 
fact that you are constantly 
shaped by your mind and 
that can’t be helped, and 
possibly also think about 
this only as “missing on the 
subject matter”, or introdu-
ce mindfulness practice into 
the scheme of things. How 
would that help? Mindful-
ness teaches you to beco-
me far more aware of how 
your mind functions and 
how it constantly participa-
tes in shaping who you are 
and become. It will not stop 
mind-wandering, and I am 
not even sure that it ought to 
do that, for research shows 
some positive aspects of 
this aspect of our life, but it 
will teach you to relate in a 
very different way to your 
thought and experience. 
We tend to believe and own 
most of what comes out of 
our mind, for the very fact 

nign tasks such as driving, 
or when we’re actually trying 
to focus (e.g., on a lesson 
at school/university) and 
get bored and space out. It 
turns out that normal human 
beings spend something 
like 30 to 50 percent of the 
time listening to their own 
thoughts. Some of these 
thoughts are deliberate; that 
is, we actually produce them 
by trying to think about cer-
tain things, whereas much 
of them are non-deliberate; 
that is, these thoughts just 
come to mind so to speak. 
This domain has been cal-
led mind-wandering and I 
talk about its educational 
implications a lot in my book 
and in some other publicati-
ons (e.g. 2, 3, 4). I think this 
is the hugest curricular blind 
spot that exists, because we 
do not realize that students 
can be physically at school 
but much of the time their 
mind can be elsewhere. We 
normally think just about the 
fact that they’re “missing the 
lesson”, but we haven’t yet 
understood that they’re not 
just missing something, they 
are actually being “schooled 
in their own minds” (5). It 
turns out the mind-wander-
ing has a substantial effect 
on our moods, decision ma-
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»The most important 
discipline to be learned 
in school is what it means 
to be human and how to 
become the people we 
wish to become.«

preparing the young to be-
come contributing members 
of society). There’s room 
for mindfulness in these 
other kinds of orientations, 
which I wrote about elsew-
here (6). But setting this di-
scussion aside, we need to 
ask: What does it actually 
mean to position mindful-
ness as the core and basis 
for education? What does 
this imply for actual practi-
ce? – Some might believe 
that this is only about sit-
ting still and watching our 
breaths and bodily sensati-
ons. That would be an im-
portant pedagogy to apply, 
but mindfulness is far more 
than that. A curriculum that 
is informed by mindfulness 
is not just about doing these 
practices, but rather about 
seeing everything that is 
taught through a very inten-
se orientation of meaning. 

That means that there is 
certainly a place for learning 
disciplines in education, it’s 
just that we have to unders-
tand that their learning must 
serve a purpose in students’ 
and teachers’ lives. The 
most important discipline to 
be learned in school is what 
it means to be human and 
how to become the people 

that it happens within us, 
and we imagine that we 
actually have control over 
our mind, but mindfulness 
teaches you that you are 
not your thoughts and you 
can skillfully choose which 
thoughts you would like to 
embrace, and which are 
simply unhelpful. 

WEGHAUPT: So, mindful-
ness is a vital element in de-
veloping autonomy or self-
determination, which we re-
gard as the overarching goal 
of all of education since the 
Age of Enlightenment. Then 
mindfulness should be at the 
very core and basis of edu-
cation, right?

ERGAS: Well, looking at the 
first part of your statement, 
as to the aims of education 
– it can lead us into asking 
what the purpose of edu-
cation in general is. I tend 
to lean indeed toward the 
way you frame it, but some 
might disagree, saying for 
example, that education 
has more to do with accul-
turation (i.e, the cultivation 
of reason through the and 
encounter with past and 
present achievements – 
humanities, arts, sciences) 
and/or socialization (i.e., 

we wish to become. This 
means that if we study his-
tory, this can’t be just for 
the sake of acquiring a list 
of dates and knowing ab-
out events that happened 
a while back. It has to so-
mehow help us in unders-
tanding life and how to live 
it. Mindfulness is a practice 
of ‘remembering’, and posi-
tioning it at the core of the 
curriculum applies both to 
practicing mindfulness li-
terally but also to remem-
bering why we are there at 
school in the first place. It’s 
not about stuffing facts and 
formulas in our minds. It’s 
about understanding who 
we are and why we’re here.

VALTL: In your previous 
reply you referred to neuro-
science as an important 
source of knowledge for 
understanding the process 
of education, specifically 
referring to the DMN. Are 
there any other findings 
of neuroscience that are 
deeply relevant for edu-
cation from your point of 
view? – The background of 
my question is that I often 
wonder whether neurosci-
ence tells us anything new 
that we would not have 
known more precisely 
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this is your default mode, 
you realize that there’s not-
hing personal here. You 
are a product of evolution 
so be patient, learn to ac-
cept, but also bear in mind 
that change is possible. 

Furthermore, the various 
theories that have develo-
ped in an attempt to explain 
this DMN based on evolu-
tion (see 3), hold an incredi-
ble potential for discussions 
with students in my courses. 
This reconnects us with the 
previous question. I am not 
a neuroscientist, but for me 
neuroscience is one more 
way to explore who we are 
and ideas like the DMN 
or theories, such as Da-
vidson’s (2012) Emotional 
Styles (7) inform this in very 
important ways. Of course, 
always take these theories 
with a grain of salt, be cri-
tical, question them, but as 
long as they shed new light 
on who we are, how to prac-
tice mindfulness and possi-
bly motivate people to do so, 
I’m all for it. I think that wit-
hout studying some neuro-
science and neuropheno-
menology, I might not have 
come up with ideas such as 
the “inner curriculum”. So for 
me neuroscience is simply 

an additional tool to be used 
pragmatically in the service 
of reconstructing education 
through mindful attention.

VALTL: Let me follow that 
thread of the importance 
of the features of our mind 
for education. In your book, 
you show in great detail that 
“we don’t know what we 
don’t know” and that “we 
don’t know that we don’t 
know” as fundamental fea-
tures of our mind. In your 
theory, this insight leads us 
to see education from a dif-
ferent angle, right? 

ERGAS: I really appreciate 
these questions, Karlheinz. 
They really help get deep 
into some of the ideas pre-
sented in the book. Let me 
briefly explain these two 
aphorisms, which are very 
Socratic in nature. Import-
antly, we’re speaking of our 
day-to-day automatic mode 
of being, knowing and do-
ing and exploring it as a 
state of certain ignorance.

First, both aphorisms begin 
with remembering the fun-
damental of attention I take 
from William James: “[F]or 
the moment what we attend 
to is reality” (8). Our day-to-

through methods of psycho-
logy, and that I deplore that 
the rhetoric of neuroscience 
often brings along a reifica-
tion of and distancing from 
inner, mental processes, 
which hampers our ability to 
be genuinely aware of our 
lived experience in a mind-
ful, present, and beginner’s 
mind way.

ERGAS: I agree with you 
on some of the claims ab-
out neuroscience. To a cer-
tain degree it says nothing 
new and most neuroscien-
tists I know and work with 
are very reluctant to say 
that neuroscience at this 
point can actually say so-
mething very informative 
about education. In addi-
tion, the potential for rei-
fication and reductionism 
is extremely problematic. 
Some people do not reali-
ze that materialistic beliefs 
that suggest that we’re on 
our way to ‘figuring out 
everything there is to figure 
out’ by studying neurons is 
a form of dogmatism. That 
said, I see neuroscience as 
an interesting developing 
field that sheds light on 
what it means to be human 
in ways that other fields 
can’t. Going back to the 
discussion of the DMN for 
example, just consider how 
pragmatically helpful it is 
even when teaching mind-
fulness. People tend to get 
frustrated that their minds 
wander during practice, but 
if you come to the practice 
with the understanding that 
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»The great paradox here 
is that this not knowing 
of not knowing is a dou-
ble negation that yields 
affirmation – you end up 
thinking you know  
everything.«

ments we think we know 
what’s going on around us. 
But we don’t, because it’s 
simply not captured by our 
senses, or if it is, most of it 
will not arrive at our consci-
ous awareness. Just as you 
are reading right now, I bet 
you don’t have a sense of 
your right-hand pinky. It’s not 
that the pinky doesn’t exist 
but rather that it is not atten-
ded to for that moment. So 
now I just pointed to the la-
cking pinky in the experien-
ce you just had, but you can 
imagine that there are infini-
te other things that are not 
there at any given moment. 
They can’t be, because your 
awareness is limited. 

So there is a basic ignoran-
ce that accompanies our li-
ves. That suggests that we 
are blind to much of what 
goes on. But that’s only the 
first part of the problem, be-
cause you might say, well 
the pinky is not all that im-
portant at the moment, so 
I don’t need to know about 
it. That might be true, but 
that’s something you say 
now when you reflect on 
the logic of your mind’s not 
bringing the pinky to your 
awareness; you’re forget-
ting that when you think and 

day awareness is extreme-
ly limited and purposeful. 
When you get very empiri-
cal about what you actually 
know from one moment to 
the next, you realize that 
your awareness only captu-
res bits and pieces of avai-
lable information. It’s like a 
flashlight, which means that 
we see what’s in the light, 
but that which remains in the 
dark is far greater in mag-
nitude without our realizing 
that. There is an incredible 
illusion involved in this be-
cause you are the source of 
that flashlight; wherever your 
attention is directed at is lit, 
and that gives you a cons-
tant illusion of omniscience.

What I’m saying is that ego-
centrism is built into the very 
nature of attention and per-
ception. At any given mo-

act in real life, you don’t 
do so having in mind such 
considerations. You are far 
more likely to act as if you 
know all there is to know 
about experience, which 
is part of what Tor Nørre-
tranders (9) calls ‘the user 
illusion’. You don’t know 
what you don’t know, but 
you also don’t know that 
you don’t know – we are 
blind to our own blindness. 
The great paradox here is 
that this not knowing of not 
knowing is a double nega-
tion that yields affirmation 
– you end up thinking you 
know every-thing. 

Now, to be sure, this is our 
non-contemplative auto-
matic pilot mode of being. 
Being mindful means re-
membering our blindness 
and practicing humility in 
the face of our ignorance. 
So coming back to the end 
of the question you ask, 
now indeed we have an-
other angle on education. 
We see why mindful atten-
tion is so crucial for it, and 
how examining experience 
from the perspective of the 
mind holds deep insights for 
curriculum and pedagogy. 
Simply put, if education is 
about knowing who we are, 
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be even deeper, touching 
on what Peter Kaufman 
(10) called “establishing a 
foundation of nonduality” 
as the first of five dimensi-
ons of Critical Contemplati-
ve Pedagogy. That implies 
a complete shift in how we 
conceptualize ourselves 
and our relation to all there 
is, to realize that we are in 
fact not separate from the 
rest of the world. Will such a 
fundamental change with far 
reaching ethical implications 
be accomplished by merely 
understanding how our mind 
works?

ERGAS: Ok, well said. I’m 
going to first apply your non-
duality to a different aspect 
here: Let’s not forget to add 
the more conventional bene-
fits of mindfulness – stress 
reduction and focus, which 
come from the mindfulness 
in education strand. Non-
duality here is overcoming 
the very dichotomy that I 
suggest as mindfulness in 
versus as education and 
make it into both. So I’m cer-
tainly not against instrumen-
tal benefits. I’m against in-
strumentalizing mindfulness 
as if such benefits tell the 
entire story of mindfulness 
in education. 

Now getting to your actual 
question: This goes back to 
where I am at in my practice. 
I very much respect the criti-
cal contemplative orientation 
suggested by some scho-
lars like Kaufman; however, 
I have to admit that interde-
pendence is something that 
I understand intellectually, 
but I have yet to experience 
it as a clear manifestation 
of insight from my practi-
ce. As I mentioned I don’t 
know where I am at in this 
path, but I might be far less 
advanced than those who 
do experience this clearly if 
that is indeed the trajectory 
of spiritual development. So 
I appreciate your question 
and respect the direction it 
leads to, but so far I can say 
that my practice has clear-
ly led me to more empathy 
and compassion, but not to 
this interdependence. So lo-
yal to my experience, I don’t 
sell what I don’t experience. 
Maybe tomorrow or in ten 
years I might be in a different 
place, but this is where I am 
at right now.

VALTL: In your work we find 
a differentiation between 
ego and self, which before 
I mainly knew from spiritual 
literature. But you explain 

that also means knowing 
what makes us tick, how our 
experience is shaped by our 
own minds, and how deeply 
ingrained our ignorance is in 
relation to the world, and in 
relation to others around us. 
Education that introduces 
mindfulness (as practice, as 
mindful attention, as educa-
tion in meaning) becomes 
a journey toward emerging 
out of egocentrism in a very 
deep sense of the word. 

VALTL: So, integrating 
mindfulness into education 
has two effects in this re-
gard: i) Mindfulness shows 
us how our mind works, that 
it does not give us a full and 
unaltered representation of 
the world, and ii) Mindful-
ness helps us to overcome 
the egoic perspective, the 
illusion of being at the center 
of the universe. 

The first one, for me, is an-
other example of taking a 
glimpse behind the scenes 
of our mind, understanding 
its way of processing and 
distorting information (like 
we did when looking at the 
DMN), and it is obvious that 
this plays a central role in 
teaching and learning of 
practically everything. But 
the second effect seems to 
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»I believe that the 
distinction between 
ego and self is indeed 
something that can be 
experienced.«

point I say: If words like soul 
and spirit work for you, then 
use them, but this also usu-
ally comes with a certain 
worldview – religious or spi-
ritual – while I try to speak to 
human beings in their most 
prosaic daily lives. There is 
much room in my writing for 
exploring the vast domain 
of the spiritual/religious ex-
perience, it’s just that I don’t 
want to frame it for other 
people in terms that might 
not accord with their pre-
existing worldviews. I prefer 
to let experience speak for 
itself. I mostly see myself as 
trying to open paths for in-
quiry for as many people as 
possible. In addition, I hardly 
see myself as someone who 
has covered enough terrain 
of experience so as to make 
too strong claims about the 
nature of spirituality. Far from 
it. I have no idea where I am 
at on the so-called ‘spiritual 
path’ and that’s probably go-
ing to be the case always. I 
try to speak and write from 
this ignorant place. 

Now directly to your ques-
tion: I believe that the dis-
tinction between ego and 
self is indeed something that 
can be experienced, whet-
her you think of it as ‘spiri-

it without any spiritual pre-
suppositions as a phenome-
nological obviousness that 
entails huge educational 
consequences. Could you 
say more about that?

ERGAS: Lovely. So just like 
in the other questions, the-
re is an exposition required 
here about the term ‘spiritual’ 
and ‘spirituality’ in general 
and how I treat it. Broadly, 
what I try to do in my wri-
tings, is build as little as pos-
sible on claims that do not 
emerge from experience. In 
educational philosophy this 
would be considered a De-
weyan bent in my work, alt-
hough I see it far more in line 
with the Buddha’s teachings. 
I want people to understand 
things through embodied ex-
perience, and for many peo-
ple this does not accord with 
words such as spirit and spi-
rituality. I personally have no 
objection to these words – 
as long as we actually speak 
of the same thing when we 
say them, which I am unsure 
of. I try to be very clear and 
emerge from what seems 
to me to be a common 
denominator that human 
beings share – sensations, 
thoughts, and emotions. Gi-
ven that this is my starting 

tual’ or whether you don’t 
need or want such words. 
The question is: What do I 
actually mean? Well, I dis-
tinguish between two mo-
dalities of ‘self’, which are 
based on James’s (8) I/me 
distinction and have been 
given other terms by neuro-
scientist Antonio Damasio 
(11) and phenomenologist 
Saun Gallagher (12), and 
I also think these in light 
of East-Asian traditions in-
cluding Buddhism, Taoism, 
classical yoga and Vedan-
ta. But again, I don’t speak 
the traditions themselves, 
because I think they are 
just good ways to explain 
experience and experiment 
with them. This is not ab-
out becoming spiritual or 
holding certain worldviews. 
It’s about seeking to know 
more about who we are. 

So looking at these identi-
ties, this lends itself to ver-
sions that apply in various 
ways to the sense of who 
we are and how we expe-
rience life: I is a core sen-
se of selfhood that you can 
take in two different directi-
ons – it’s either a separate 
self that is ‘ever present’ if 
you will, something along 
the lines of classical yoga’s 
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So I do realize that all this 
might sound completely un-
canny for those who have 
not meditated much, but I 
think for most people these 
experiences do not await too 
far away into practice. I’ve 
seen them emerge in some 
students and have a strong 
liberating effect.

So where’s our ego in all 
this? The ego as I explain it 
is based in me and the ref-
lective I mostly. It doesn’t 
really survive without words 
and language since it’s all 
about certain thoughts ab-
out ourselves and the world. 
When you engage for a whi-
le in contemplative practice, 
this experience of the ego 
evaporates for periods of 
time and at some point, this 
filters in to day-to-day life, 
as you can engage the con-
templative I at will or sponta-
neously and are able to see 
through the ego-game. I am 
sure that more advanced 
contemplatives than myself 
see more to it and that there 
is more to it, but this is how 
far I personally can express 
it at this point in time. 

So as we see, this indeed 
has profound implications 
for education. We can begin 

even with mindfulness “inter-
ventions” in schools but what 
I call “the deeper teachings 
of mindfulness interventions” 
(14) points in these directi-
ons discussed here – for tho-
se who wish to go there.

VALTL: So, the deeper tea-
chings of mindfulness are of 
cutting through and libera-
ting us from deep held fal-
se beliefs, which either are 
handed down from genera-
tion to generation by educa-
tion and socialization or are 
built-in distortions in the len-
se of our mind? And the only 
point from where we can do 
this work of cutting through 
is the “contemplative I” or 
embodied self, which is trai-
ned by meditative practice 
to step out of conventional 
and starkly limited views of 
reality?

ERGAS: Yes. I’ll be short 
here, but that is indeed my 
experience so far. 

VALTL: Recently we had 
a discussion in our faculty 
at the University of Vienna 
whether what we address 
and research as “mindful-
ness” is known to many 
colleagues in the field of 
education, but is conceptua-

purusha, or you can think of 
it as a constantly changing 
entity that changes as expe-
rience changes more in tune 
with the Buddha’s non-self.  
Me is a very day-to-day sen-
se of identity that is mostly 
formed in our minds as it 
chats constantly, making 
comments and interpreting 
reality. That’s part of that 
mind-as-teacher, but in this 
case it’s quite an ignorant 
teacher who brainwashes 
mind-as-student. We listen 
to that chatter unreflectively 
and come up with a very ri-
gid idea of who we are. 

In contemplative practice we 
invoke the contemplative I 
and the reflective I. These 
are two very different identi-
ties. The latter is Cartesian. 
It’s the philosopher’s belief 
that she or he is a thinker. It 
is only by engaging body-ba-
sed contemplative practices, 
such as mindfulness, yoga, 
or tai chi, that a contempla-
tive I emerges as a more 
profound identity. That’s be-
cause with the exception of 
some Greco-Roman practi-
ce (see 13), philosophy as 
it has developed in the West 
as a practice of words  and 
thinking, which tends to ent-
angle us with the identity of 
‘I think therefore I am’, rat-
her than ‘a thought emerges 
therefore a thought exists’. 
Whereas the contemplative 
I is one that actually allows 
looking critically at the ref-
lective I with this understan-
ding that there is a possi-
bility that there is no actual 
thinker, but simply attention. 

10. Wiener Symposium Pädagogik der Achtsamkeit

Fortsetzung Interview Oren Ergas



15

»In contemplative 
practice we invoke 
the contemplative I 
and the reflective I. 
These are two very 
different identities.«

clearly point to the quality of 
mindfulness yet possibly in 
other terms. Richard Shus-
terman’s work on ‘Soma-
esthetics’ (18) also comes 
to mind as very articulate in 
this domain, especially gi-
ven his own experience as 
a Feldenkrais teacher and 
some of his Zen training. 

When you go specifical-
ly to educational theory, at 
least from what I personal-
ly know, you will encounter 
various scholars who seem 
to be speaking in very si-
milar terms. Simone Weil 
wrote about attention as 
central to education. John 
Dewey came close to spea-
king of mindfulness (19). 
John Miller’s Contemplative 
practitioner (20), which took 
Donald Schön’s Reflective 
practitioner (21) a substan-
tial step further, is also a 
good resource to explore 
this. There are also various 
profound contemplative ac-
counts of education, like 
Parker Palmer’s To know as 
we are known (22), which 
flows from his Quaker per-
spective and Dwayne Hueb-
ner’s Lure of the Transcen-
dent (23). The thing is, the-
se accounts usually don’t 
revolve around a certain 

lized by them in other terms 
and theories. I am sure that 
among practitioners there 
are and always have been 
many who intuitively unders-
tood about the influence of 
this mental factor now cal-
led mindfulness on learning 
and human development. 
But what about theory? Are 
you aware of any theorists 
or philosophers in the histo-
ry (or present) of education 
who dealt with these pheno-
mena in different terms? 

ERGAS: That’s a very inte-
resting question and brings 
to mind several strands of 
answers. A first question 
concerns indeed this idea of 
the relations between diffe-
rent contemplative practices 
and mindfulness as unders-
tood within a certain agreed 
upon definition, which is it-
self a hardly straightforward 
matter (15). Louis Komjat-
hy’s work is important in this 
respect more in terms of the 
general field of contemplati-
ve studies as he offers typo-
logies of contemplative prac-
tices (16). Similarly, you’ll 
find Hadot’s (13) analysis 
of Greco-Roman ‘spiritual 
practices’ and Foucault’s 
(17) ‘technologies of self’ as 
philosophical accounts that 

practice or a certain quality 
of mind, such as ‘mindful-
ness’. On the one hand I 
find them extremely inspi-
rational and a must read 
for those interested in the-
se ideas, whereas on the 
other hand, they do not ne-
cessarily provide you with 
a very tangible way of follo-
wing in their footsteps. I am 
not saying that they should, 
just that in the discourse 
around mindfulness, there 
is at least a certain ballpark 
that is clearer in regards 
to this mental factor. The-
re is that risk of collapsing 
various experiences  to a 
certain word which leads to 
the situation in which ever-
yone thinks they are spea-
king of the same thing but  
they are not. 

This has to do with my ear-
lier point about spirituality. I 
think that exploring different 
terms and various concepts 
and how they relate to each 
other is a great discussion 
to have, but not for the sake 
of reducing terms and fin-
ding one that fits them all, 
rather for developing grea-
ter understanding. Eventu-
ally all language is a finger, 
not the moon – to use that 
Zen expression.

»
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formations to happen in the 
daily lives of students and 
teachers, we need to deve-
lop organizational mecha-
nisms that cultivate this (14). 
For example, having two 
breaks a day of 20 minutes 
for teachers’ practicing mind-
fulness. They divide into two 
shifts with one shift practi-
cing and the other remaining 
in charge; staff meetings can 
open with practice. 

Next, you have student prac-
tice – introducing one les-
son a week that focuses on 
mindfulness practice in vari-
ous age-appropriate ways, 
in which the teachers prac-
tice along with the students. 
In addition you introduce 
small breaks of 5 minute 
mindfulness practice across 
the standard curriculum. 

Finally, there is an infinite 
potential for teaching the 
actual subject matter across 
disciplines by applying prin-
ciples of mindfulness practi-
ce to them. This is the field 
of Contemplative Pedago-
gy, which has so far mostly 
been considered in higher 
education, but there’s no 
reason why it should remain 
only there. Consider that 
the greatest amount of time 
in school is spent on lear-
ning disciplines and skills. 
If we find ways to teach at 
least some of this by apply-
ing contemplative practices, 

we would be expanding 
the possibilities here dra-
matically. For example, if 
you teach about the respi-
ration system as a biology 
teacher, why not examine 
the breath experiential-
ly through mindfulness? If 
you teach about borders in 
geography, why not consi-
der the concept of border 
by experiencing the border 
between your body and the 
air around you? If you teach 
geometry, consider some of 
the lovely exercises that Ar-
thur Zajonc (25) introduces 
in his book.

The latter orientation takes 
to reconstructing education 
through mindful attention. 
You see, this is not just 
about mindfulness practi-
ce per se, it’s about consi-
dering the real purpose of 
education and applying our 
faculty of attention not only 
toward studying the world 
out there, but also to open 
up to  our minds and bodies 
as we attend in here. The 
gaze that is oriented out 
looks at an infinite horizon 
that lies out, the gaze that 
is oriented in has an equal-
ly infinite terrain to explore 
within the self. Whatever 
the case, there is no subject 
matter more important than 
the learner.

VALTL: Moving toward clo-
sure, what would all that has 
been said here mean in a 
practical sense for teachers 
at schools and for teacher 
educators at universities? 

ERGAS: Yes, I think it’s cru-
cial to end with a grounded 
and practical orientation. I do 
realize that for some much 
of what’s been said above is 
highly abstract. The first thing 
I have to say in terms of prac-
ticalities, there are a number 
of levels to speak of here: 
teachers’ personal mind-
fulness practice, students’ 
practice, and the integration 
of mindfulness into the disci-
plines within Contemplative 
Pedagogy (24). 

So first, I think that schools 
and/or teachers who find 
mindfulness to indeed be 
an important orientation for 
education have to be groun-
ded in a regular practice. 
However, teachers in most 
parts of the world are extre-
mely busy, and many have a 
very difficult time sustaining 
a daily practice (this applies 
to everyone, not just to tea-
chers). My suggestion then 
is that schools find a way 
to incorporate mindfulness 
practice into their daily rou-
tine. I’m speaking of mo-
ving from an ‘interventions 
modality’ to a whole school 
approach. This reflects an 
acknowledgement of evi-
dence from interventions in 
general and the likelihood of 
their effects’ sustainability: If 
we want more serious trans-
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Zum achtsamen Umgang mit  
Ungewissheit im Spannungsverhältnis 
von Individuation und Sozialität

wachsende Bedeutung zu. Auf 
eine Kurzformel gebracht: Je 
mehr es gelingt, das Gewahr-
sein auf Momentaufnahmen 
und ihren Glanz zu richten, 
desto weniger erscheint der 
ungewisse Rahmen (chrono-
logisch – kausal – konsekutiv) 
im Bewusstseinsfeld. Solche 
Orientierungshilfen dürfen 
allerdings nicht dazu führen, 
das Konzept der Achtsamkeit 
erneut auf reine Subjektbe-
zogenheit zu reduzieren und 
zu individualisieren, wie es 
seit seiner Einführung in den 
westlichen Kulturraum immer 
wieder geschieht. Achtsam-
keit richtet sich nicht nur auf 
die innere Erlebenswelt, son-
dern resoniert immer in sozi-
alen Bezügen. 

In dem Dossier des 8. Sym-
posiums Pädagogik der Acht-
samkeit hat Karlheinz Valtl 
(2019a) auf die achtsamkeits-
kritische Publikation Ron Pur-
sers (McMindfulness; 2019) 
Bezug genommen. Purser ar-
gumentiert für einen kritischen 
Umgang mit achtsamkeitsba-
sierten Konzepten, denen eine 
Individualisierung von genuin 
gesellschaftlich determinier-
ten Problemwahrnehmungen 
immanent sei. Diese Gefahr 
kann allerdings nur dann be-
stehen, wenn die Konzeption 
von Achtsamkeit auf der Ebe-
ne der subjektiven Befassung 

verharrt und Achtsamkeits-
methoden ausschließlich der 
Selbstwahrnehmung und -re-
gulation dienen, ohne einen 
Transfer in die Sozialität zu 
ermöglichen. Sozialität kann 
sich dabei auf das Gegenüber, 
eine soziale Gruppe oder auch 
die Gesellschaft als Gesamtheit 
beziehen. Diese Hinwendung 
erfordert Empathie ebenso 
wie Ethik. Sie bewirkt zugleich 
Partizipation und Demokra-
tiebildung. Genau diese Di-
mensionen sind aus einer Pä-
dagogik der Achtsamkeit nicht 
herauszulösen – wie Karlheinz 
Valtl in seiner Replik auf die 
Kritik Pursers argumentiert, 
und dieser Argumentation 
möchte ich folgen. Der Begriff 
der Achtsamkeit beinhaltet 
immer das Implizite und das 
Explizite, eine Hinwendung 
auf innere Wahrnehmungen 
und auf äußere Wahrnehmun-
gen und Resonanzen (Rosa 
2019). Sofern eine achtsame 
Wahrnehmung oder sogar eine 
achtsame Haltung gelingt, die 
Ungewissheitskontexte auf die 
jeweils präsenten Situationen, 
Ereignisse und Begegnungen 
begrenzt und sie damit trans-
feriert, erzeugt sie eine fokus-
sierte Befassung mit aktuellen 
Anliegen – den subjektiven 
ebenso wie denen des Gegen-
übers. Achtsamkeit wird daher 
in der Pädagogik meist im Zu-
sammenhang mit Konzepten 

Gegenwärtige Diskurse 
pädagogischer Profes-
sionalität fokussieren 

u.a. auf den Umgang mit Un-
gewissheit – einem Terminus, 
dessen Bedeutung in päda-
gogischen Kontexten bis vor 
Kurzem immer wieder zu be-
gründen war, uns allen in der 
aktuellen Lage durch Corona 
allerdings mehr als vertraut 
ist. Erstmals erleben viele von 
uns die Auflösung von Verfüg-
barkeits- und Sicherheitskons-
truktionen und die Notwendig-
keit, den Fokus des subjektiven 
Gewahrseinsfeldes neu auszu-
richten, um nicht verloren zu 
gehen in Irritationen, Unge-
wissheiten und Ängsten. Der 
Entwicklung von Achtsamkeit 
für das Hier und Jetzt und für 
ermutigende Wahrnehmungs-
quellen kommt dabei eine 
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Viele erleben erstmals 
die Notwendigkeit, den 
Fokus des subjektiven 
Gewahrseinsfeldes neu 
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schaft, die den Lernenden 
vermittelt werden. Sie können 
demnach nicht gänzlich erfasst 
werden, ohne sie im Kontext 
ihrer Sozialität zu verstehen 
(vgl. Ricken 2002, Schaller 
2012). Zweitens ist Lernen 
neben dieser inhaltlichen Ar-
gumentation auch deshalb auf 
Gemeinschaft gerichtet, weil 
jeder Lernprozess eine Ein-
sozialisierung in den gesell-
schaftlichen Kontext bedeutet, 
wie Dewey in seiner Lernphi-
losophie zu Erziehung und De-
mokratie eindringlich belegt 
(vgl. Bohnsack 1976). Drittens 
ist Lernen auf Gemeinschaft 
gerichtet, weil es in Gemein-
schaft stattfindet (vgl. Siebert 
2000) – auch dann, wenn zwi-
schen den einzelnen Beteilig-
ten Medien stehen, wie dies z. 
B. unter Coronabedingungen 
derzeit sehr deutlich erfahrbar 
ist. Konstruktivistisches Ler-
nen, also die Lernbewegung, 
die an den inneren Bedürfnis-
sen der Lernenden ansetzt, ist 
ohne Situativität und Soziali-
tät nicht realisierbar. Dieser 
Argumentation folgend wird 
jede Achtsamkeitspädagogik 
durch deren individuelle Nut-
zung zugleich immer auch eine 
Achtsamkeitspädagogik der 
Lerngemeinschaft. Die Schü-
lerinnen und Schüler, die in 
ihrem Unterricht Achtsam-
keitsübungen erfahren und 
erlernen, tragen ihre implizit 

erlebten Achtsamkeitserfah-
rungen in die Lerngruppe 
zurück. Sie entwickeln neue 
Haltungen zur eigenen Inne-
rung und auch zur Innerung 
aller anderen Personen im so-
zialen Gefüge. Die Öffnung zur 
Wahrnehmung der eigenen 
Bedürfnisse bewirkt damit im-
mer zugleich eine Öffnung in 
den sozialen Raum hinein.

Zum anderen wenden sich 
Achtsamkeitspädagogiken den 
Lehrenden zu. Lehrende, die 
an Achtsamkeitsübungen teil-
nehmen, berichten sehr häufig 
von dem großen Gewinn die-
ser Erfahrungen für die eigene 
Persönlichkeitsentwicklung, 
für die Bewältigung von Stres-
serleben im Lehrberuf und für 
die Steigerung von Resilienz. 
Die Auswirkungen von Stress 
auf Interaktionsgestaltung und 
Klassenführung sind hinrei-
chend bekannt. Die Abnahme 
von Stress und die Zunah-
me von Gelassenheit zeigen 
nicht nur auf die Lehrperson 
hin deutliche positive Effekte 
(Flook et al. 2013). Sie verän-
dern auch die Interaktion mit 
den Schülerinnen und Schü-
lern und wirken positiv auf 
die Beziehungsgestaltung und 
die Zunahme von Resonanz 
im Klassenraum (Rosa & End-
res 2016). Lehrende berichten 
denn auch immer wieder von 
mehr Empathie für die Schü-

des Sozial-emotionalen Ler-
nens (SEL) und des Sozialen, 
emotionalen und ethischen 
Lernens (SEEL) referiert (vgl. 
Valtl 2019b) und betont damit 
in zweierlei Hinsicht eine in-
teraktive Perspektive: 

Zum einen wenden sich Acht-
samkeitspädagogiken den Ler-
nenden zu. Sie ermöglichen 
ihnen eine beruhigende und 
klärende Innenschau, die sie 
zu einem erhöhten Gewahr-
sein der eigenen Bedürfnisse 
und Motive führt. Diese in-
trospektive Wahrnehmung 
bewirkt eine klarere kogniti-
ve und emotionale Befassung 
mit Lerngegenständen (oder 
auch eine Abwendung von 
diesen). Lernen ist dabei per 
se auf Gemeinschaft gerichtet, 
denn es geht erstens immer 
um die Wissensbestände und 
Erkenntnisse einer Gemein-

»

Je mehr es gelingt,  
das Gewahrsein auf  
Momentaufnahmen  
und ihren Glanz zu  
richten, desto weniger 
erscheint der ungewisse  
Rahmen im  
Bewusstseinsfeld.

19

Universität Wien 18. und 19. Februar 2021

„Füße während des  
Bodyscans sehr warm  

geworden.“

 TAG  

82



20

Mit Achtsamkeit assoziierte 
Verhaltensformen können 
zu einem erfolgreichen  
Umgang mit realer  
Ungewissheit beitragen.

aktion in ihren Forschungs-
gruppen. Ein Forschungspro-
jekt konnte z. B. zeigen, dass 
die kommunikativen Prozesse 
zwischen den Teilnehmenden 
noch immer koloniale Anteile 
reproduzierten. Dieses Ergeb-
nis führte zu einer intensiven 
Befassung mit der Thematik 
in einem Folgeprojekt, in dem 
die Studierenden eines tri-
lateralen Austausches schon 
von Beginn des Projektes an 
Reflexionen zur Förderung 
von Achtsamkeit für implizite 
Annahmen ethniendifferen-
ter Bewertungen und daraus 
resultierender Kommunikati-
onsstile durchführen und das 
Konzept der Introvision (vgl. 
Iwers 2019) kennenlernen. Im 
Zentrum steht dabei die Fra-
ge, wie es gelingen kann, in 
von Ungewissheit geprägten 
Situationen eine offene Wahr-
nehmung aufrecht zu erhalten 
und diese nicht durch sicher-
heitsvorgebende Bewertungs-
prozesse zu schließen. Aktuell 
befindet sich die erste Projek-
trunde in der Abschlussphase. 
Die teilnehmenden Studieren-
den nähern sich ihren 
impliziten Annahmen 
und damit verbunde-
nen subjektiven Theo-
rien an, deren Dekon-
struktion ausführliche 
Befassungen benötigt 
(Bonnet, Iwers & Krie-
ger 2019). 

Ein weiteres Projekt 
zur Förderung trans-
kultureller Achtsamkeit 
bestand aus bilateralen 
Teams einer jordani-
schen und einer deut-
schen Universität, die 
Filme zum Erleben von 
Ungewissheit, Kon-
tingenz und Irritation 
durch die Corona-Pan-
demie erstellten. Die 
Gruppen beider Länder 
haben nur virtuell zu-

sammengearbeitet, erste Aus-
wertungen der Interaktions-
verläufe bezeugen allerdings 
ein sehr hohes Maß an Acht-
samkeit und Empathie (Iwers 
& Mitchell 2020). 

In beiden Projekten ist die 
Entwicklung von Achtsamkeit 
durch Reflexion und Introvi-
sion der eigenen Interaktion 
eines der Projektziele. Das 
Konzept der Introvision bietet 
dabei die Gelegenheit, Acht-
samkeitsmethoden mit einem 
kognitionsorientierten Ana-
lyseverfahren zu verbinden 
und Selbstregulation der ei-
genen Kognitionen über die/
den Andere/n und Prozesse 
des „Otherings“ (Said 1978) 
zu erkennen und zu beenden. 
– In diesen Projekten konn-
te also gezeigt werden, dass 
mit Achtsamkeit assoziierte 
Verhaltensformen zu einem 
erfolgreichen Umgang mit rea-
ler Ungewissheit und zu einer 
Reduzierung der daraus ent-
stehenden subjektiven Verun-
sicherung in pädagogischen 
Kontexten beitragen können.

lerinnen und Schüler und von 
einem achtsamen Umgang mit 
ihnen (Jensen 2014). 

Achtsamkeitspädagogiken zei-
gen ihre Wirkung also sowohl 
im individuellen Resonanz-
raum wie im sozialen. Diese 
verschiedenen Resonanzräu-
me sind so unterschiedlich gar 

nicht. Sie bedingen, beeinflus-
sen und gestalten einander. Zu 
diesem Ergebnis sind wir an 
der Universität Hamburg auch 
im Rahmen einer umfangrei-
chen Ringvorlesung des Som-
mersemesters 2019 gekommen 
(vgl. Iwers & Roloff 2021). 

Im Zusammenhang mit der 
aktuell stark zunehmenden 
Befassung mit Ungewissheit 
und Kontingenz im unterricht-
lichen Handeln können Acht-
samkeitspädagogiken zum 
Schlüssel für deren Bewälti-
gung werden. Dies möchte ich 
im Folgenden kurz am Beispiel 
von zwei interkulturellen Leh-
rerbildungsprojekten erörtern: 

Ein erstes, inzwischen abge-
schlossenes Projekt bestand 
aus einem Austausch zwischen 
ghanaischen und deutschen 
Lehramtsstudierenden, ver-
bunden mit der Erarbeitung 
von Forschungsprojekten in 
interkulturellen Tandems. Ei-
nige Studierende entwickelten 
dabei eigene bilateral zu unter-
suchende Fragestellungen zum 
Verständnis von und Umgang 
mit fachdidaktischen The-
menfeldern, andere nahmen 
eine Metaperspektive ein und 
untersuchten die eigene Inter-
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Begleitung auf dem Weg zu  
einer Haltung von Achtsamkeit  
und Mitgefühl

Schonungsmodus, der einen 
Verlust von Beziehungsfähig-
keit bedeutet. Beziehung ist 
jedoch wesentlich für ein Ge-
lingen von Lehren und Lernen, 
sie ist Basis von Entwicklungs-
möglichkeit und für Resilienz-
förderung.

Innehalten, sich für den Au-
genblick achtsam öffnen, be-
wusst durchatmen, Körper-
empfindungen wahrnehmen, 
schwierigen Situationen mit 
Selbst-Mitgefühl begegnen, 
dies lässt gelingende Begeg-
nung mit Schüler:innen und 
Kolleg:innen entstehen – eine 
kraftvolle Verbundenheit, ein 
wirksames Gemeinsam-Sein, 
vor allem auch in Zeiten be-
sonderer Belastung.

Achtsamkeit ist keine weitere 
Aufgabe im ohnehin schon von 
Ansprüchen überfrachteten Un-
terricht, sondern eine Haltung, 
ein gemeinsames Erforschen, 
das uns kreativer, resilienter 
und neugieriger werden lässt. 

PAS unterstützt Schulleitun-
gen, Pädagog:innen, Betreu-
er:innen, Schüler:innen sowie 
Eltern auf dem Weg zu einer 
Pädagogik der Achtsamkeit 
und des Selbst-Mitgefühls, 

und fördert das Potential al-
ler zu mehr wertschätzender 
Wahrnehmung, kraftvoller 
Verbundenheit und kreativem 
Engagement.

PAS schulintern und 
schulextern 

PAS – Das Projekt Pädagogik 
mit Achtsamkeit und Selbst-
mitgefühl  (das als PAS Projekt 
Achtsame Schule gestartet hat)  
begleitet als Fortbildungsreihe 
sowohl Teams schulintern als 
auch Einzelpersonen aus dem 
Bereich Pädagogik, Betreuung 
und Vermittlung in schulexter-
ner, geblockter Seminarreihe 
auf dem Weg zu einer Haltung 
von Achtsamkeit und Mitgefühl.

PAS bietet Unterstützung, In-
spiration und Raum für den 
Aufbau einer achtsamen, wert-
schätzenden Haltung (PHASE 
I) und ermutigt, diese struktur-
verändernd in die Arbeitsfelder 
Schule, Nachmittagsbetreuung, 
Freizeitpädagogik, KIGA, Mu-
seumspädagogik usw. einzu-
bringen (PHASE II), und PAS 
inspiriert dazu, Achtsamkeit 
verkörpert und kreativ an Kin-
der und Jugendliche weiter zu 
vermitteln (PHASE III). 

Die vergangenen bei-
den Schuljahre haben 
angesichts der Her-

ausforderungen durch Coro-
na mehr denn je gezeigt, dass 
Pädagog:innen mit einer Kom-
plexität an direkt gesellschafts-
relevanten Aufgaben kon-
frontiert sind. Die am System 
Schule Beteiligten sind dabei 
stark gefordert, und sie sind in 
ihrem Schaffen vor allem dann 
wirksam, indem sie in ihrer 
täglichen Begegnung mit Kin-
dern und Jugendlichen sowohl 

eine stabile Basis als auch eine 
transformative Vision zugleich 
vermitteln und verkörpern 
können. 

Leicht können dabei persönli-
che Energien schwinden, Mit-
gefühlsmüdigkeit und Burnout 
können sich entwickeln oder es 
geschieht ein Rückzug in einen 

22

Schulen sind Keimzellen der Zukunft – sowohl der Kinder wie auch unseres 

Planeten. Achtsamkeit und Mitgefühl sind daher gerade für Pädagogik und 

Betreuung von besonderer Bedeutung. Helga Luger-Schreiner

PAS unterstützt auf dem 
Weg zu einer Pädagogik 
der Achtsamkeit und des 
Selbst-Mitgefühls

PROJEKT PAS – PÄDAGOGIK MIT ACHTSAMKEIT UND SELBSTMITGEFÜHL   l
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Feedback von Teilnehmer:innen zu PAS online Seminaren:

„Ich war sehr positiv überrascht, 
wie gut auch das online-Semi-
nar funktioniert hat. In mancher 
Hinsicht – gerade, wenn es um 
die Bearbeitung sehr persönlicher 
Gedanken geht – wirkt der intime 
persönliche Raum sogar etwas ge-
schützter als ein großer Seminar-
raum. Es war mehr als ein guter 
Ersatz, schön, dass wir es probiert 
haben.“

„Es war ein überaus angenehmes, 
achtsames Seminar – abwechs-
lungsreich, stimmig und sehr gut 
auf die Teilnehmer eingegangen. 
Ich hätte nicht gedacht, dass ein 
dreistündiges online Seminar so 
kurzweilig ist und die Zeit so schnell 
vergeht. […] Ich selbst war online 
Seminaren gegenüber anfangs 
auch nicht sehr aufgeschlossen und 
hab mich davor gedrückt, aber 
durch dieses habe ich bemerkt, wie 
angenehm sie sein können.“

„Besonders nett finde ich an der 
online-Variante, dass Helga quasi 
zu mir nach Hause kommt - und 
die anderen TN auch! Ich bewun-
dere Helgas Geschick, immer wie-
der auch die skeptischen Geister 
abzuholen und diesen ermutigen-
de Rückmeldungen zu geben, weil 
gerade von diesen oft die realisti-
scheren Beobachtungen im Bezug 
auf die Tendenzen unseres Geistes 
gemacht werden.“

rungen. Alle Seminare bieten 
eine Vielzahl an Übungen für 
den beruflichen Alltag mit wis-
senschaftlichen Hintergrund-
informationen zur Vertiefung 
des Verständnisses. Sie bein-
halten vielfältige didaktische 
Methoden mit kunstbasierten 
Elementen, die einen ganzheit-
lichen Zugang ermöglichen, 
kreatives Potential fördern und 
alle Teilnehmer:innen zu eige-
nem Engagement ermutigen. 

PAS für Teams (PASst) unter-
stützt schulintern Teams von bis 
zu 18 Teilnehmer:innen durch 

eine 3-phasige Fortbildung in 
ihrem transformativen Prozess 
zur Pädagogik der Achtsamkeit. 
In diesen Schulteams wird nicht 
nur der regelmäßige Austausch, 
das Teilen von Wahrnehmung 
und Erfahrungen, sondern auch 
das Stärken von Verbunden-
heit und Teamgefühl bis hin 
zur gemeinsamen Entwicklung 
achtsamkeitsbasierter Projek-
te am eigenen Schulstandort 
gefördert. Das Erleben der ge-
meinsamen PAS-Fortbildung 
im Team kann den notwendi-
gen Raum sowie Zeit, Ideen und 
Ressourcen für ein achtsam-

Die Inhalte der PAS-Semi-
nare basieren auf Achtsam-
keitstraining (Kabat-Zinn), 
dem Mindful Self-Compassion 
Programm MSC (Germer/Neff) 
und erprobten, altersadäquaten 
Übungen für Schüler:innen (D. 
Rechtschaffen, L. Valentin, C. 
Willard, V. Kaltwasser, H. Lu-
ger-Schreiner u.v.m.). Die Be-
gleitung zu schulstrukturellen 
Veränderungen orientiert sich 
an der systemischen Theorie U 
(O. Scharmer), die Impulse zur 
kreativen Vermittlung basieren 
auf kunsttherapeutischen und 
kunstpädagogischen Erfah-
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Die Inhalte der PAS-Seminare basieren auf Achtsamkeitstraining, dem Mindful 

Self-Compassion Programm MSC und erprobten, altersadäquaten Übungen für 

Schüler:innen.

»

 

 „Atemmeditation abends. 
Um 3:00 Uhr am Fenster 

sitzen, ruhig und sehr  
entspannt.“

 TAG 

94

Universität Wien 18. und 19. Februar 2021



PAS online 

Aufgrund der aktuellen Rah-
menbedingungen finden die 
schulinternen PAS-Seminare 
derzeit online statt, und die 
Resonanz der Teilnehmer:in-
nen ist sehr positiv. Auch wenn 
körperliche Präsenz ein ganz 
zentraler Aspekt einer Päd-

Eine von Fürsorglichkeit, Acht-
samkeit und Kreativität getra-
gene Schulstruktur kann einen 
wesentlichen Beitrag zur För-
derung von emotionaler, sozi-
aler und systembezogener In-
telligenz leisten. Niemand weiß 
wirklich, mit welchen Heraus-
forderungen unsere Kinder in 
Zukunft konfrontiert sein wer-
den. Durch PAS versuchen wir, 
Voraussetzungen für ein Ent-
wicklungsumfeld zu schaffen, 
in dem Offenheit, Wohlwollen, 
Beziehungsqualität, Teamgeist, 
Kreativität und fürsorgliches 
Engagement gelebt und geför-
dert werden. 

keitsbasiertes engagiertes Wir-
ken und Transformieren der 
eigenen Schulkultur schaffen, 
was in weiterer Folge auf das 
Bildungssystem insgesamt aus-
strahlen kann. Derzeit sind fünf 
Schulteams in Wien, Niederös-
terreich und im Burgenland mit 
PASst auf dem Weg zu einer Pä-
dagogik der Achtsamkeit. 

Ab Sommersemester 2022 
wird PAS auch schulextern für 
offene Fortbildungsgruppen 
(PASo) angeboten, um Einzel-
personen aus diversen Feldern 
der Bildungslandschaft zu er-
mutigen und sie dabei zu unter-
stützen, eine Haltung von Acht-
samkeit und Selbst-Mitgefühl 
als Unterrichts-und Gestal-
tungsprinzip zu etablieren und 
in   ihr pädagogisches Umfeld 
einzubringen. Die schulexterne 
Variante von PAS richtet sich 
an Interessierte aus verschiede-
nen pädagogischen Bereichen, 
v.a. Lehrer:innen, Kindergärt-
ner:innen, Freizeitpädagog:in-
nen, Jugendcoaches und Sozi-
alarbeiter:innen. 
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Helga Luger-Schreiner 

Leiterin des Projekts Päda-
gogik mit Achtsamkeit und 
Selbstmitgefühl (PAS) am 
ZLB der Universität Wien,  
Kunstpädagogin und 
Mindful Self-Compassion 
(MSC) Certified Teacher

» Projekt Pädagogik mit Acht-
samkeit und Selbstmitgefühl  

„Frage dich selbst, was dich lebendig macht, 
und gehe und tue das, denn was die Welt 
braucht, das sind Menschen, die lebendig 
geworden sind.“ 
Howard Thurman

Fortsetzung Begleitung auf dem Weg zu einer Haltung von Achtsamkeit»

agogik der Achtsamkeit ist, 
ermöglicht auch die virtuel-
le Variante tiefgehende und 
berührende Erfahrungen – 
sowie vor allem die Möglich-
keit weiterzumachen in einer 
Zeit, in der Achtsamkeit und 
Selbstfürsorge eine kraftvolle 
Basis für das Meistern der be-
sonderen Herausforderungen 
unserer komplexen Gegen-
wartsgesellschaft sein können.

Die Vision von PAS setzt auf 
das transformative Poten-
tial von Achtsamkeits- und 
Selbstmitgefühls-Training in 
persönlicher und systemischer 
Hinsicht. Eine achtsame und 
selbstfürsorgliche Haltung ih-
rer Bezugspersonen kann Kin-
der und Jugendliche in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung 
inspirieren und sie ermutigen, 
sich zu entfalten und mitein-
ander und mit unserer Umwelt 
wertschätzend umzugehen. 

Achtsamkeit in der 
Lehrer:innenbildung
Starte jetzt dein Projekt

KostenloseronlineOrientierungs-Workshop
Jetzt hieranmelden

Mehr Infos: https://ave-institut.de/ave-weiterbildung-fuer-paedagoginnen

AVE Seminarorganisation
Carola.Sieglin@ave-institut.de
Telefon +49 (30) 959 99 71 58 

Weiterbildung im „Train the Trainer“ Format
Werde Multiplikator:in einer achtsamkeitsbasierten 
Pädagog:innenbildung und entwickle mit uns deine 
eigenen Fortbildungsangebote.

Nächster Start: Januar 2023

AVE_Weiterbildung_fuer_Paedagog_innenAnzeige2b.indd   1 18.03.2022   11:09:50

Weitere Informationen und Termine  
finden Sie auf unserer Homepage
https://achtsamkeit.univie.ac.at/ 
projekt-achtsame-schule/

Bei Interesse und Fragen zu Konzept  
und Organisation kontaktieren Sie 
gerne kontakt.pas@univie.ac.at
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Achtsamkeit und Beziehungs- 
gestaltung in der Schule

und aufrechterhalten. Kinder 
lernen in Beziehung – in ei-
nem sozialen Feld, in dem 
neben den Peers besonders 
die Lehrperson von gröss-
ter Bedeutung ist. Bereits die 
Hattie-Studie vor einigen Jah-
ren ergab, dass die Qualität 
der Lehrperson-Schüler:in-
nen-Beziehung mit die stärks-
ten Effekte auf Leistungen der 
Schüler:innen hat (Hattie, 
2013), und andere Studien be-
stätigen dies (u.a. Jennings & 
Greenberg, 2009). Besonders 
bedeutsam sind positive Lehr-
person-Schüler:innen-Bezie-
hungen für Kinder mit Risiko- 
bedingungen (Wang et al., 
2013). 

Studien haben zudem ergeben, 
dass die emotionale Qualität 
der Unterstützung bzw. Lern-
begleitung einer der wichtigs-
ten Prädiktoren für Schulleis-
tungen bei Jugendlichen ist, 
unter Umständen sogar wich-
tiger als die didaktische Qua-
lität des Unterrichts (Allen et 
al., 2013). Dies widerspricht 
der landläufigen Meinung, 
dass die Beziehungsgestaltung 
zwar in der Primarstufe wich-
tig sei, ihre Bedeutung mit 
dem Alter der Schüler:innen 
jedoch abnehme. Dem ist nicht 
so – darauf verweist auch eine 
Metastudie von Roorda et al. 
(2011), die zeigt, dass die Ef-
fekte der Qualität der Lehrper-

Die Covid-Krise hat 
einmal mehr gezeigt, 
dass Schule viel mehr 

ist als ein Ort zum Lesen-, 
Schreiben- und Rechnen-Ler-
nen. Die Schule gibt vielen 
Kindern Halt und Struktur, 
sie ermöglicht das so wich-
tige Zusammensein in einer 
Gruppe sowie das Erlernen 
sozio-emotionaler Kompeten-
zen. Wie essentiell die Bezie-
hung zwischen Lehrperson 
und Lernenden ist, zeigt sich 
besonders jetzt, denn Bezie-
hung lässt sich digital nur aus-
gesprochen begrenzt pflegen 

Beziehungskompetenz spielt in der Ausbildung von Lehrpersonen oft eine eher beschei-

dene Rolle. Es ist daher zu fragen: Welche Rolle könnte Achtsamkeit dabei spielen, ange-

hende Lehrpersonen angemessen darauf vorzubereiten, konstruktive Beziehungen mit 

ihren Schüler:innen zu gestalten? Und was können Lehrpersonen konkret tun, um gute 

Beziehungen zu allen Lernenden aufzubauen und zu pflegen? Detlev Vogel
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konstruktive Beziehungen mit 
ihren Schüler:innen zu gestal-
ten? Und was können Lehrper-
sonen konkret tun, um gute Be-
ziehungen zu allen Lernenden 
aufzubauen und zu pflegen? 

Ein zentraler Aspekt von Acht-
samkeit besteht darin, mit der 
Aufmerksamkeit bei genau dem 
zu sein, was man gerade tut, 
im Sinne von: Wenn ich gehe, 
dann gehe ich, wenn ich stehe, 
dann stehe ich …. Wir neigen 
dazu, mit den Gedanken in der 
Zukunft oder in der Vergan-
genheit zu sein, aber nicht im 
gegenwärtigen Moment (vgl. 
den Beitrag von Oren Ergas 
in diesem Dossier) – und wir 
sind deshalb in vielen Situatio-
nen nicht wirklich präsent. So 
verbreitet und menschlich dies 
ist – für Lehrpersonen ist ein 
Mangel an Präsenz keine gute 
Voraussetzung für den Auf-
bau positiver Beziehungen und 
auch nicht für das Führen einer 
Klasse. Kinder fordern, dass 
wir ganz da sind, dass wir ih-
nen wirklich unsere ganze Auf-
merksamkeit schenken – und 
mitunter verhalten sie sich stö-
rend oder auffällig, um genau 
das zu erreichen. Achtsamkeit-
spraxis wie z. B. die Beobach-
tung des Atems, das bewusste 
Wahrnehmen von Geräuschen 
oder auch unserer eigenen Ge-
fühle trainieren uns darin, mit 
der Aufmerksamkeit bei der 
Wahrnehmung im gegenwär-
tigen Moment zu bleiben. Dies 
ist ein Schlüssel bei der Gestal-

tung von Beziehungen: wirklich 
Da-Sein im Kontakt mit den 
Kindern! Das ist sehr heraus-
fordernd in einer Klasse mit 
20 Schüler:innen und es wird 
kaum immer gelingen. Aber es 
macht einen Unterschied, ob 
wir die vielen kleinen Inter-
aktionen unbewusst, wie au-
tomatisch «abarbeiten», oder 
ob wir uns z. B. bei jeder Er-
klärung, die wir einem Schüler 
geben, bewusst sind, dass dies 
auch eine Gelegenheit für Be-
ziehungspflege ist: ein freund-
licher Blick, eine Geste, eine 
feine Berührung.

Achtsamkeit bedeutet auch, 
bewusst zu handeln. Im Alltag 
bewegen wir uns häufig im so-
genannten Autopilot-Modus. 
Wir reagieren automatisch auf 
bestimmte Reize – wie z. B. 
die wiederholte Störung durch 
eine Schülerin. Die Achtsam-
keitspraxis, das regelmässi-
ge Üben des Innehaltens und 
NICHT-Reagierens, hilft, in 
solch schwierigen Situationen 
im Alltag auch zunächst Innezu-
halten und z. B. drei Atemzüge 
zu nehmen, um dann bewusst 
zu reagieren. Dies bewahrt uns 
vor möglichen Überreaktionen 
und hilft, in jedem Moment 
wirklich genau hinzuschauen: 
Was braucht dieses Kind jetzt 
wirklich? Achtsamkeit hilft, eine 
Art «inneren Raum» zu ent-

son-Schüler:in-Beziehung auf 
schulisches Engagement und 
Schulleistungen in der Sekun-
darstufe noch stärker ausge-
prägt sind als in der Primarstu-
fe. Und: Lehrpersonen, deren 
Beziehungen zu Schüler:innen 
eine hohe Qualität aufweisen, 
haben 31% weniger auffälli-
ges Verhalten in ihren Klassen 
(Marzano et al, 2003). Die Be-
ziehungsqualität in der Lehr-
person-Schüler:in-Interaktion 
ist also definitiv mehr als ein 
Soft-Faktor, sie hat unmittelba-
ren und messbaren Einfluss auf 
Leistungen und Verhalten von 
Schüler:innen.  

Jedoch spielt die Beziehungs-
kompetenz in der Ausbildung 
von Lehrpersonen oft eine eher 
bescheidene Rolle. Es ist daher 
zu fragen: Welche Rolle könnte 
Achtsamkeit dabei spielen, an-
gehende Lehrpersonen ange-
messen darauf vorzubereiten, 
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Achtsamkeit bedeutet auch,  
bewusst zu handeln

»

Tabelle 1: Beziehungsbotschaften und deren Kommunikation

 

„Zoom-Kacheln im  
Seminar. Meditation abends 

um 02:15 Uhr, sitzend, 
atmend. Geräusche bei 

offenem Fenster.“

 TAG 

14

Beziehungsbotschaft Diese Botschaft kann ich z.B. auf diese Weise kommunizieren

Ich interessiere mich für dich. Beobachte das Kind bei etwas, was es gerne tut oder gut kann.

Ich akzeptiere dich, so wie du bist. Wenn es zum wiederholten Male zu Störungen kam: bringe ruhig,  
klar und empathisch zum Ausdruck, welches Verhalten du dir wünscht. 

Erwachsene helfen dir. Sage dem Kind vor einer schwierigen Aktivität,  
dass du da bist und jederzeit helfen kannst.

Ich bin da, auch wenn es 
schwierig ist.

Höre dem Kind zu und zeige, dass du seinen Standpunkt verstehen möchtest, 
auch wenn es z. B. beschuldigt wird, einen Streit begonnen zu haben.

Ich lese deine Signale und reagiere auf sie. Sei aufmerksam, wenn ein Kind verändert wirkt und nimmt dir Zeit  
zu fragen, was passiert ist.

Universität Wien 18. und 19. Februar 2021
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rufseinstieg überwiegend eine 
positive und empathische Hal-
tung gegenüber den Lernenden. 
Doch ist es nicht leicht, diese 
Haltung über viele Jahre auf-
recht zu erhalten. Hohe Arbeits-
belastung und vielfältige Stress-
faktoren können dazu führen, 
dass Lehrpersonen sich emotio-
nal zurückziehen – ein Prozess 
der Depersonalisierung setzt 
ein, der zu mangelndem Mitge-
fühl und teilweise auch zu Zy-
nismus führen kann. Aber auch 
ohne diesen Prozess, der oft mit 
Burn-out einhergeht, fällt es 
uns nicht immer leicht, uns in 
Andere hineinzuversetzen und 
sie zu verstehen – wir sind in 
unserer eigenen Perspektive ge-
fangen. Es fällt uns in der Regel 
noch leicht, Mitgefühl den Men-
schen entgegenzubringen, die 
uns nahestehen. Schwieriger 
wird es oft mit Menschen, die 
uns fremd sind oder die uns 
vielleicht einfach weniger sym-
pathisch sind. Ein Element von 
Achtsamkeit ist die Kultivie-
rung von Mitgefühl. In einem 
Achtsamkeitstraining lernen 
wir mithilfe von Imaginations-
übungen, auch Menschen, die 
uns weniger nahestehen, eine 
positive, verständnisvolle und 
wohlwollende Haltung entge-
genzubringen. Besonders Lehr-
personen brauchen diese Fähig-
keit in hohem Maße, da sie sich 
immer wieder in die Perspektive 
der Lernenden, in ihre Gefühls-
welt und ihr Denken hinein-
versetzen müssen. Mit anderen 
Worten: Sie sollten in vielen 
Situationen nicht nur vom Kopf 
aus, sondern auch mit dem Her-
zen agieren. Im Englischen gibt 
es dafür die Formel: «no mind-
fulness without heartfulness» 
(sinngemäss übersetzt: «keine 
Achtsamkeit ohne Herz»). Was 
heißt das konkret für die Arbeit 
als Lehrperson? Wir können 
immer wieder versuchen, die 
Welt oder auch bestimmte Situ-
ation mit den Augen des Kindes 
bzw. Jugendlichen zu sehen, wir 
können versuchen, uns in ihre 
emotionale Welt einzufühlen, 
speziell in ihr Empfinden in-

nerhalb des sozialen Feldes der 
Klasse und in die emotionalen 
Aspekte des Leistungsdrucks. 
Achtsamkeit heisst hier: tiefes 
Verstehen, genau hinschauen 
und hinspüren.

Die beschriebene Haltung ist 
Grundlage für den Aufbau 
positiver und unterstützender 
Beziehungen. Was aber kann 
eine Lehrperson ganz kon-
kret für positive Beziehungen 
zu all «ihren» Schüler:innen 
tun? Jeder Lehrperson fällt es 
leicht, zu bestimmten Kindern 
gute Beziehungen aufzubau-
en, z. B. zu den offenen, den 
aktiven und vielleicht auch 
den eher angepassten Kin-
dern. Aber jede Lehrperson 
hat auch Schüler:innen, mit 
denen es schwerfällt: die ver-
schlossenen und stillen, aber 
vor allem auch die «schwie-
rigen» Kinder, die oft stören, 
die sich mit Disziplin und Zu-
verlässigkeit schwertun. Oft 
sind wir dann geneigt, ihnen 
unsere Aufmerksamkeit und 
Zuwendung zu entziehen, in 
der – oft unbewussten – An-
nahme, dass das Kind dann 
schon merkt, dass ein be-
stimmtes Verhalten nicht er-
wünscht ist. Allerdings ist es 
fast nie eine Sache des Wol-
lens, denn: Kinder machen 
ihre Sache gut – wenn sie 
können! Jedes Verhalten 
von Kindern und Jugendli-
chen hat Gründe. Diese sind 
oft nicht direkt sichtbar, aber 
wir können versuchen, sie zu 
verstehen.

Um besonders die Beziehung 
mit diesen Kindern zu stär-
ken, können wir bewusst be-
stimmte Beziehungsbotschaf-
ten (Vogel, 2019b) vermitteln, 
die den Kindern zeigen, dass 
wir uns für sie als Mensch 
interessieren, nicht wegen 
einer bestimmten Leistung 
oder eines bestimmten Ver-
haltens, sondern einfach so. 
Herausfordernde Kinder ha-
ben in ihrer frühen Kindheit 
oft keine sicheren Bindungen 

wickeln, aus dem heraus eine 
Lehrperson ruhig und gelassen 
reagieren kann. Sie kann so 
klar agieren, statt dauernd nur 
zu reagieren; sie kann also po-
sitiv führen statt nur auf Regeln 
zu pochen. Forschungen zei-
gen, dass Achtsamkeitspraxis 
Lehrpersonen zu einer verbes-
serten Selbstregulation verhilft 
(Flook et al., 2010) und ihre 
Fähigkeit steigert, angemessen 
mit eigenen Emotionen umzu-
gehen (Arch & Craske, 2006; 
Jimenez et al, 2010). Zudem 
trauen sich Lehrpersonen, die 
Achtsamkeit praktizieren, bes-
ser zu, ihre Klasse zu führen 
(höhere Selbstwirksamkeitser-
wartung hinsichtlich Klassen-
führung, vgl. Jennings et al., 
2013; Vogel, 2019a). Besonders 
eindrücklich ist eine Studie, 
die einen Zusammenhang von 
Achtsamkeitspraxis der Lehr-
person mit der Reduzierung 
von unangemessenem bzw. 
störendem und gleichzeitig 
einer Zunahme an kooperati-
vem Verhalten der Schüler:in-
nen belegt (Singh et al., 2013). 
Eine Studentin, die an einem 
Achtsamkeitstraining an der 
Hochschule teilnahm, sagte 
dazu: «Die Achtsamkeitsübun-
gen halfen mir sehr und meine 
Praxislehrperson meinte sogar, 
ich unterrichte nun mit einer 
ruhigeren und fokussierteren 
Art, was mich sehr freute.»

Achtsamkeitspraxis fördert 
auch Feinfühligkeit, Klarheit 
und Mitgefühl (Dekeyser et al., 
2008; Jennings et al., 2013; Ji-
menez et al, 2010). Lehrperso-
nen wählen in aller Regel ihren 
Beruf, weil ihnen an guten Be-
ziehungen zu den Schüler:innen 
gelegen ist – sie haben beim Be-
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Jedes Verhalten von  
Kindern und Jugendlichen 
hat Gründe. 



Quellen

1. Brisch, K. H. (2019). Grund-
schulalter. Bindungspsycho-
therapie - Bindungsbasierte 
Beratung und Therapie. 
Stuttgart: Klett-Cotta. 

2. Buber, M. (1999). Reden 
über Erziehung. Rede über 
das Erzieherische - Bildung 
und Weltanschauung - 
Über Charaktererziehung. 
Gütersloh: Gütersloher 
Verlagshaus. 

3. Arch, J. J., & Craske, M. 
G. (2006). Mechanisms 
of mindfulness: Emotion 
regulation following a focused 
breathing induction. Behavior 
Research and Therapy, 44, 
1849–1858.

4. Dekeyser, M., Raes, F., 
Leijssen, M., Leysen, S., & 
Dewulf, D. (2008). Mindfulness 
skills and interpersonal 
behaviour. Personality and 
Individual Differences, 44, 
1235–1245.

5. Flook, L., Smalley, S. L., Kitil, 
M. J.,Galla, B. M., Kaiser-
Greenland, S., Locke, J., 
Ishijima, E. & Kasari, C. 
(2010). Effects of Mindful 
Awareness Practices on 
Executive Functions in 
Elementary School Children. 
Journal of Applied School 
Psychology, 26:1, 70-95.

6. Hattie, J. (2013). Lernen 
sichtbar machen. 
Baltmannsweiler: Schneider 
Verlag Hohengehren.

7. Jennings, P. & Greenberg, 
M. (2009). The Prosocial 
Classroom: Teacher Social 
and Emotional Competence 
in Relation to Student an 
Classroom Outcomes. Review 
of Educational Research, 79, 
491-525.

8. Jennings, P.A., Frank, J. L., 
Snowberg, K.E., Coccia, M. 
A., & Greenberg, M. T. (2013). 
Improving Classroom Learning 
Enviroments by Cultivating 

Awareness and Resilience in 
Education (CARE): Results of 
a Randomized Controlled Trial. 
School Psychology Quarterly, 
28 (4), 374-390.

9. Jimenez, S. S., Niles, B. 
L., & Park, C. L. (2010). A 
mindfulness model of affect 
regulation and depressive 
symptoms: Positive emotions, 
mood regulation expectancies, 
and self-acceptance as 
regulatory mechanisms. 
Personality and Individual 
Differences, 49, 645–650.

10. Marzano, R. J., Marzano, 
J., & Pickering, D. (2003). 
Classroom Management that 
Works. Alexandria, VA: ASCD.

11. Roorda, D. L., Koomen, H. 
M. Y., Spilt, J. L. Oort, F. 
J. (2011). The Influence of 
Affective Teacher–Student 
Relationships on Students’ 
School Engagement and 
Achievement: A Meta-
Analytic Approach. Review of 
educational research, 81 (4), 
493-529.

12. Vogel, D. (2019a). 
Achtsamkeit in der 
Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung? Ein Überblick 
zum Forschungsstand 
und Ergebnisse eigener 
Forschung. In Vogel & 
Frischknecht-Tobler (Hrsg.), 
Achtsamkeit in Schule und 
Bildung. Bern: hep-Verlag.

13. Vogel, D. (2019b). 
Banking Time – ein 
beziehungsorientierter 
Umgang mit aufffälligem 
Verhalten. Schweizerische 
Zeitschrift für Heilpädagogik, 
Jg. 25, 3, 33-40.

14. Wang, Ming-Te, Brinkworth, 
Maureen, Eccles & Jacquelynne 
(2013). Moderating effects of 
teacher–student relationship in 
adolescent trajectories  
of emotional and behavioral 
adjustment. Developmental 
Psychology, Vol 49(4),  
690-705.

aufbauen können (Brisch, 2019) 
und benötigen deshalb vor al-
lem emotionale Sicherheit – ei-
nen sicheren Hafen, wie es in 
der Bindungspsychologie heißt. 
Diesen können wir ihnen schaf-
fen durch unterstützende Be-
ziehungsbotschaften, wie sie in 
Tabelle 1 (oben) aufgeführt sind. 

Es erfordert von der Lehrperson 
zusätzliche Energie, im Alltag in 
kleinen Momenten dem Kind 
immer wieder diese Botschaf-
ten zu vermitteln – manchmal 
nur durch kleine Gesten oder 
ein Augenzwinkern. Ganz sicher 
aber bewirkt dies eine positive 
Entwicklung der Beziehung zu 
diesem Kind und – nicht un-
wahrscheinlich – auch eine Re-
duzierung des auffälligen Verhal-
tens. Und so sparen wir uns eine 
Menge Energie für Ermahnung, 
Sanktionierung und Ähnliches. 

Lehrperson sein heisst in Be-
ziehung sein, oder wie Martin 
Buber (1999) es ausdrückte: 
«Pädagogisch fruchtbar ist 
nicht die pädagogische Ab-
sicht, sondern die pädagogi-
sche Begegnung.» Es lohnt 
sich, diesem essentiellen As-
pekt des Lehrpersonseins trotz 
aller anderen Anforderun-
gen mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken – für unsere Schüle-
rinnen und Schüler, vor allem 
aber auch für uns selbst. Acht-
samkeit bietet ein gutes Fun-
dament dafür. 

2929

 
Detlev Vogel, MA 

Projektleiter und Dozent für 
Bildungs- und Sozialwissen-
schaften sowie Dozent für 
Weiterbildung  am Institut 
für Schule und Heterogenität 
(ISH) der Pädagogischen 
Hochschule Luzern. 

» PH Luzern

Universität Wien 18. und 19. Februar 2021

https://www.phlu.ch/detlev-vogel.html


Achtsamkeit als spezifischer Wahrnehmungsmodus für das Selbst-  

und Weltverhältnis im Umgang mit Ungewissheit in pädagogischen  

Handlungssituationen    Dominik Weghaupt

Über ähnliche Faktoren be-
schreibt Ulrich Beck die „an-
dere Moderne“ als „Risikoge-
sellschaft“ (1993) und später 
als „Weltrisikogesellschaft“ 
(2008). Der Begriff VUCA wird 
aktuell zwar überwiegend in 
Schriften zu Leadership und 
Management Education (vgl. 
Bennett und Lemoine 2014; 
Kok und van den Heuvel 2019) 
diskutiert und findet jüngst 
aber auch Erwähnung in bil-
dungspolitischen Berichten 
der OECD (vgl. Laukkonen et 
al. 2019). 

Obwohl VUCA in der deutsch-
sprachigen bildungswissen-
schaftlichen Literatur nicht 
explizit erwähnt wird, findet 
sich die Logik des „Mehrdeu-
tigkeits-, Nichtwissens-, Unsi-
cherheits- und Risikodiskurs“, 
durch eine Akzentuierung von 
„Erziehung und Bildung“ als 
„Praktiken des Nichtwissens“ 
(Kade und Seitter 2003, S. 53) 
in zahlreichen Schriften. Vor 
diesem Hintergrund wird der 
Umgang mit Herausforde-
rungen, Paradoxien und An-
tinomien des Lehrerhandelns 
seit Jahrzenten breit disku-
tiert (vgl. Oevermann 1996; 
Helsper 1996, 2004; Terhart 
2013). Speziell das Phänomen 
der Ungewissheit (uncertainty) 
prägt den Alltag des Lehrer:in-
nenhandelns (vgl. Paseka et al. 
2018; Combe et al. 2018), und 
dass, obwohl ein Schultag sich 
scheinbar routinenhaft und 

wiederkehrend gestaltet (vgl. 
Helsper 2003a, S. 142). Ent-
lang der Begriffe Kontingenz, 
Unwägbarkeit und Unplanbar-
keit wird der Umgang mit Un-
gewissheit im pädagogischen 
Kontext kontrovers diskutiert 
und dadurch auch die Grund-
fragen des „professionellen 
Selbstverständnisses, des pä-
dagogischen Handelns und 
seiner Wirkungen“ (Helsper 
et al. 2003b, S. 7) verhandelt. 
Dass Unterricht sich als of-
fen, ungewiss und vielgestal-
tig erweist, stößt nicht nur in 
strukturtheoretischen (Helsper 
2014), sondern auch in wis-
sens- und kompetenztheoreti-
schen (Kunter et al. 2011) so-
wie entwicklungstheoretischen 
(Keller-Schneider und Hericks 
2014) Ansätzen auf Resonanz. 
Ungewissheitsmomente im 
unterrichtlichen Handlungszu-
sammenhang können sich da-
bei in folgenden Erscheinungs-
formen zeigen:

• Ungewissheit zeigt sich bei 
der Auswahl der Unterricht-
sinhalte aus der curricularen 
Vorgabe. Die Unterrichts-
planung orientiert sich an 
Beständen der Vergangen-
heit, bewegt sich jedoch auf 
eine offene Zukunft zu. 

• Ungewissheit zeigt sich im 
konkreten Unterrichtsge-
schehen, wenn der geplante 
Unterricht auf die individu-
ell motivierten Zugänge der 

Ungewissheit ist in 
Zeiten der CoViD-19 
Pandemie zum einen 

als globales Phänomen durch 
schwer zu antizipierende Ent-
wicklungen zu beobachten 
und zum anderen als indivi-
duelles Empfinden direkt er-
lebbar (vgl. Baker et al. 2020; 
Nitschke et al. 2020). Nie 
zuvor passte das Akronym 
VUCA – erstmal erwähnt 1987 
in Dokumenten des US Army 
War College – wohl besser für 
die Beschreibung dess „glo-
bal environment” als „volatile, 
uncertain, complex and ambi-
guous“ (Barber 1992, S. 9). 

Im Akronym versammeln sich 
die Unsicherheitsfaktoren 

(1) Volatilität: die Art, die 
Geschwindigkeit, das Ausmaß 
und die Dynamik von Verän-
derungen,

(2) Ungewissheit: die fehlende 
Vorhersagbarkeit von Proble-
men und Ereignissen,

(3) Komplexität: die Vermi-
schung von Problemen und 
umgebenden Faktoren und 

(4) Mehrdeutigkeit: die 
Unschärfe der Realität und 
die gemischte Bedeutung von 
Bedingungen. 
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• Ungewissheit zeigt sich in 
lokalen Besonderheiten der 
Schule, auf Grund der unter-
schiedlichen Schulkulturen 
sowie Unterrichts-, Peer- 
und Familienkulturen in den 
Klassen. Die Lehrer:innen 
müssen in die jeweilige Kul-
tur hineinfinden (vgl. Combe 
et al. 2018, S. 54–55)

Die Bedingungen mehrfacher 
Ungewissheit zeigen die Gren-
zen einer linearen Planbarkeit 
von Unterricht. „Kontingenz im 
Unterricht wird charakterisiert 
in seiner trotz aller Planung be-
stehenden Unwägbarkeit des 
Verlaufs.“ (Paseka et al. 2018, 
S. 2) Mitunter ist verständlich, 
dass Lehrer:innen bei dieser 
prognostizierten Unwägbar-
keit an „der Stabilisierung der 
unterrichtli-chen Situation 
interessiert sind und gewisser-
maßen ein Gerüst suchen, das 
den Abläufen Halt und Form 
gibt.“ (Paseka et al. 2018, S. 3) 
In diesem Bedürfnis liegt zu-
gleich auch das Potential, das 
ein solches Gerüst einengt und 
hemmt. Das bedeutet nicht, 
dass Lehrer:innen ohne eine 
lang-, mittel- und kurzfristige 
Unterrichtsplanung sowie fach-
didaktisches Wissen auskom-
men müssen. Jedoch sollten sie 
über die Grenzen der Planbar-
keit aufgeklärt sein und Unge-
wissheit als Raum für Neugier, 
Spannung und Erkenntnissin-
teresse begreifen (vgl. Grusch-
ka 2018, S. 18), sowie durch 

situativ genutzte Kontextsensi-
bilität im Spannungsfeld zwi-
schen dem pädagogischen An-
spruch an Lernförderung und 
den institutionell bedingten 
und eingespielten Handlungs-
mustern fruchtbare Momente 
wahrnehmen und für Lernpro-
zesse nützen (vgl. Paseka und 
Schrittesser 2018, S. 49).

An dieser Stelle drängt sich die 
Frage auf, wie Studierende aber 
auch Lehrer:innen Kontext-sen-
sibilität für fruchtbare Momen-
te entwickeln können, damit sie 
in diesen Situationen implizit 
oder explizit eingeschriebene 
Wissensbestände aktualisieren 
und sich gekonnt auf den Mo-
ment der Ungewissheit einlas-
sen können. Wesentlich dafür 
erscheint die psychologische 
Sicht auf Ungewissheit als „ein 
kognitiv und affektiv erlebter 
Zustand, der mit Zweifeln ver-
bunden ist“ und entsteht, „wenn 
eine Situation, ein Phänomen, 
eine Erfahrung, ein Zeichen, ein 
Verhalten/Handeln oder auch 

Lernenden trifft und unter-
schiedliche Lernprozesse 
auslöst,

• Ungewissheit zeigt sich 
in der Dynamik, die in ei-
ner Schulklasse durch die 
wechselseitige Bezogenheit 
herrscht. Damit verbun-
den ist das Nicht-Wissen 
und Nicht-Wissen-Können 
von inneren Strukturen der 
Schulklasse, 

• Ungewissheit zeigt sich hin-
sichtlich der Lernprozesse 
und ihrer Ergebnisse. Da 
sich die Bedingungsfaktoren 
nicht eindeutig zuordnen 
lassen, gibt es selbst unter 
dem Einsatz von Methoden 
mit hoher Schülerselbststän-
digkeit keine Garantie für 
den Nachweis erfolgreichen 
Lernens. 

»

Das Akronym VUCA ver-
bindet die vier Unsicher-
heitsfaktoren Volatilität, 
Ungewissheit, Komplexität 
und Mehrdeutigkeit. 3131

 „Meditation um 1:50 Uhr. 
Offenes Fenster. Ruhige 

Atmung. Guter und ziemlich 
fester Schlaf.“

 TAG 

72

Universität Wien 18. und 19. Februar 2021



32

Die ALBUS-Studie be-
legt eine erhöhte Unge-
wissheitstoleranz der  
Achtsamkeitsgruppe.

Selbst-Welt-Verhältnis wird 
neurowissenschaftlich über 
die Wirkmechanismen (1) Auf-
merksamkeitsregulation, (2) 
Körpergewahrsein, (3) Emoti-
onsregulation und (4) Verän-
derung der Perspektive auf das 
Selbst beschrieben (Hölzel et 
al. 2011). Eine Passung auf der 
emotional-affektiven Ebene für 
den Umgang mit Ungewissheit 
scheint identifizierbar. Theore-
tisch wird Achtsamkeit und Un-
gewissheitstoleranz von Heinrich 
Dauber im Rahmen der Kassler 
Studie zu Lehrer:innengesund-
heit in Kontext der Lehrer:in-
nenbildung in Zusammenhang 
gebracht, mit Aussicht darauf, 
dass Achtsamkeit und Ungewiss-
heitstoleranz als persönlich-psy-
chische Ressourcen es ermögli-
chen, „ein breites Spektrum von 
Unterrichtsformen zu realisie-
ren, während Ressourcendefizite 
die Handlungsoptionen deutlich 
einschränken und Unterrichts-
probleme in den Vordergrund 
rücken“ (Dauber 2012, S. 54; 
vgl. Dauber und Döring-Seipel 
2013).

Im Rahmen der ALBUS-Studie 
wurden achtsamkeitsbasierte 
Seminare im Verlauf der ersten 
Phase der Lehrer:innenbildung 
an den Universitäten Wien 
(Valtl 2018), Leipzig (Krämer 
2019) und München über einen 
psychometrischen Ansatz mit 
Selbsteinschätzungsfragebö-
gen im Prä-Post-Kontrollgrup-
pen-Design (n=145) untersucht. 
Für eine erste Exploration mög-
licher Zusammenhänge zwi-
schen Achtsamkeit und anderen 
Konstrukten wurde versucht 
Ungewissheitstoleranz zu er-
fassen. Erste Ergebnisse zeigen, 
dass die Werte der Achtsam-
keitsgruppe (n=86) hinsichtlich 
der Konstrukte Achtsamkeit (p 
0.002, d 0.35) und Ungewiss-
heitstoleranz (p 0.001, d 0.36) 
nach dem Semester signifikant 
höher sind als davor. Die Wer-
te für Ungewissheitstoleranz 
erhöhten sich bei der Achtsam-
keitsgruppe um 5,9%, wäh-

rend sie bei der Kontrollgruppe 
(n=59) mit 0,14% nur geringfü-
gig anstiegen. Hinsichtlich die-
ser Pre-Post-Veränderung der 
Werte unterscheiden sich die 
beiden Gruppen leicht signifi-
kant (t (124.61) = 2.08, p = .040, 
d = 0.35). 

Ausgehend von diesen ersten 
Tendenzen erscheinen zwei 
Blickrichtungen für eine wei-
terführende Klärung zwischen 
dem Konzept der Achtsamkeit 
und dem Umgang mit Un-
gewissheit in pädagogischen 
Handlungsfeldern sinnvoll. 

Ein Blick fällt auf die Ent-
wicklung der Pädagogik der 
Achtsamkeit (mindfulness as 
education,  Ergas 2019) in der 
der achtsamkeitsbasierte An-
satz weniger als Intervention 
verstanden wird, sondern viel-
mehr als ein in das Curriculum 
eingewobener Modus des Leh-
ren und Lernens (contempla-
tive turn in education, Ergas 
2018). Wenn es in der Leh-
rer:innenbildung auch darum 
gehen soll, Ungewissheit als 
Raum für Neugier, Spannung 
und Erkenntnisinteresse zu 
begreifen (vgl. Gruschka 2018; 
Paseka und Schrittesser 2018), 
dann könnte eine inhaltliche 
Integration des Themas Acht-
samkeit und Ungewissheit mit 
einer Ausgestaltung im Sinne 
einer „kontemplativen Didak-
tik“ (Altner 2019) im Rahmen 
einer Lehrveranstaltung durch-
aus fruchtbar sein. Daraus er-
gibt sich eine Perspektive in der 
Studierende sowohl den Raum 
bekommen, um den Umgang 
mit emotional-affektiven As-
pekten von Ungewissheit zu er-
leben, als auch die Möglichkeit 
auf der rational-intellektuellen 
Ebene durch eine differenzierte 
Konzeption von Ungewissheit 
ein breiteres Verständnis für 
das Phänomen zu entwickeln.

Ein zweiter Blick fällt auf die zu-
künftige Forschung hinsichtlich 
Ungewissheit und Achtsam-

ein Gefühl nicht eindeutig ei-
ner Kategorie bzw. Bedeutung 
zu-gewiesen werden“ kann (Ef-
finger 2021, S. 14). Daraus kann 
ein Gefühl der Unsicherheit 
entstehen. Abhängig davon wie 
bedeutend, bedrohlich oder re-
levant dieses Gefühl subjektiv 
eingeschätzt wird, prägt sich das 
Gefühl der Unsicherheit schwä-

cher oder stärker aus, bis hin zu 
Angst oder Furcht (vgl. Effin-
ger 2021, S. 13). Der Umgang 
mit Ungewissheit hat somit 
eine starke emotional-affektive 
Ebene, auf der durch subjektiv 
und individuell unterschiedlich 
ausgeprägte Wahrnehmungen 
innerer und äußerer Signale, 
ein Gefühl der Sicherheit und 
Unsicherheit entstehen kann. 
In der subjektiven Wahrneh-
mung schließen sich Sicherheit 
und Unsicherheit nicht aus und 
können so die wahrgenommene 
Situation zur gleichen Zeit prä-
gen (vgl. Effinger 2021, S. 14). 

Ein Rückgriff auf alternative 
Handlungsstrategien in Mo-
menten der Ungewissheit, 
wird für eine Lehrer:in somit 
dann möglich, wenn es (1) eine 
Wahrnehmung für externale 
Faktoren sowie internale affek-
tiv-emotionale Regungen gibt 
(vgl. Rodgers und Raider-Roth 
2006; Effinger 2021, S. 223), 
(2) Selbststeuerung zugänglich 
ist (vgl. Rietmann und Deing 
2019) und (3) eine Neubewer-
tung (vgl. Lazarus und Folkman 
1984) bzw. Zweitreaktion (vgl. 
Kuhl et al. 2014) möglich wird.

Achtsamkeit als ein spezifi-
scher Modus der Wahrneh-
mung für das eigene Selbst und 
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3535et al. 2020) von Schüler:innen 
fördern. Achtsamkeit kann 
einen Beitrag zu dieser Prä-
vention und Förderung der 
psychischen Gesundheit von 
Schüler:innen leisten, denn 
Meta-Analysen und Reviews 
zeigen deutlich positive Aus-
wirkungen achtsamkeitsba-
sierter Interventionen auf die 
psychosoziale Gesundheit und 
das Wohlbefinden von Kin-
dern und Jugendlichen (Zen-
ner et al. 2014; Weare 2019; 
Dunning et al. 2019). 

Auch in meiner Beratungstä-
tigkeit am Stiftsgymnasium 
Melk sind die Auswirkungen 
der Pandemie auf die Schü-
ler:innen spürbar. Zur Unter-
stützung wurde ein achtsam-
keitsbasiertes Angebot für die 
Oberstufe entwickelt. Mit der 
Darstellung dieses Unterstüt-
zungsangebots für Schüler:in-
nen, das aufgrund der Pande-
mie online stattfand, soll ein 
Einblick in die Beratungspraxis 
gegeben und der Einsatz von 
Achtsamkeitsübungen zur Stär-
kung von Schüler:innen in der 
COVID-19-Pandemie gezeigt 
werden.

Auswirkungen der Pandemie 
auf Kinder und Jugendliche 

Das Wohlbefinden von 
Kindern und Jugend-
lichen hat sich wäh-

rend der COVID-19-Pandemie 
verschlechtert (Ravens-Siebe-
rer et al. 2020; Schober et al. 
2020), psychische Belastun-
gen haben zugenommen und 
es treten verstärkt psychische 
Beschwerden in Form von De-
pressionen, Ängsten, Ess- und 
Schlafstörungen auf (Nieder-
krotenthaler et al. 2020; Pieh 
et al. 2021). Brakemeier et 
al. (2020) interpretieren die 
COVID-19-Pandemie als mul-
tidimensionalen Stressfaktor, 
und besonders die vulnerable 
Bevölkerungsgruppe der Kin-
der und Jugendlichen benö-
tigt Unterstützung mit den 
Stressoren umzugehen (Bra-
kemeier et al. 2020; Orben et 
al. 2020). Expert:innen emp-
fehlen auf Grundlage der Aus-
wirkungen präventive Maß-
nahmen (Pieh et al. 2021), 
die auch die Entwicklung von 
Bewältigungs- und Selbstre-
gulierungsfähigkeiten (Dorjee 
2021; Hadar et al. 2020; Singh 

Es treten verstärkt  
psychische Beschwerden 
in Form von Depressionen, 
Ängsten, Ess- und Schlaf-
störungen auf.

          Ulrike Leitner

Achtsamkeit als Ressource für 
Schüler:innen während der 
COVID-19-Pandemie

Achtsamkeitsbasierte 
Online-Stärkung für die 
Sekundarstufe II 

Seit dem Jahr 2017 werden 
Achtsamkeit und Achtsam-
keitsübungen im Rahmen der 
Schulseelsorge in verschiede-
nen Formaten (z. B. in der Bera-
tung, Workshops mit Klassen, 
Meditationsangebot für Leh-

rer:innen) am Stiftsgymnasium 
Melk eingesetzt. Die wöchent-
liche „achtsamkeitsbasierte 
Online-Stärkung“ entstand als 
Angebot für interessierte Schü-
ler:innen der Oberstufe nach 
dem zweiten Lockdown im 
Herbst 2020, um sie während 
der Zeit des Distance-Learnings 
zu unterstützen. Alle Teilneh-
mer:innen dieses Angebots wa-
ren weiblich; ursprünglich war 
das Format für die Dauer von 
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Sie waren wie ein kurzer Ausflug in 
eine andere Welt, ein Durchatmen 
und Verschnaufen, Kopf auslüften 
und im Moment leben. Jede Wo-
che war es eine neue Erfahrung, 
wie wenn es wieder ganz neu wäre, 
und immer wieder hab ich auch 
mich selbst wiederentdeckt! Aber 
ich habe noch viel mehr mitge-
nommen, habe daraus gelernt und 
Erfahrung gesammelt. Was als In-
teresse und Neugierde begonnen 
hat, ist zu einer Begeisterung und 
Faszination geworden.“

Im Zuge meiner Masterarbeit 
habe ich fünf Schülerinnen in 
leitfadenorientierten Inter-
views zu ihrem Erleben wäh-
rend der Pandemie und ihren 
Erfahrungen mit den Acht-
samkeitsübungen, die sie in 
der Online-Stärkung kennen-
gelernt haben, befragt. Die Er-
gebnisse zeigen, dass sich die 
Schülerinnen durch den Ein-
satz und das Üben von Acht-
samkeit unterstützt fühlen, mit 
Stresssituationen oder mit be-
lastenden Gefühlen (z. B. Wut) 
umzugehen. Die Veränderun-
gen, die die Schülerinnen nach 
ihrer Teilnahme an sich beob-
achtet und genannt haben, zei-
gen, dass Achtsamkeitsübun-
gen Jugendliche unterstützen 
können (1) mit Stress umzu-
gehen, (2) sich zu entspannen, 
(3) ihre Gefühle zu regulieren, 
(4) ihre Aufmerksamkeit auf 
den gegenwärtigen Moment 
zu lenken, (5) Genuss zu spü-
ren, (6) ihren Körper und ihre 
Sinne wahrzunehmen, (7) eine 
Haltung des Selbstmitgefühls 

zu entwickeln, (8) mit ihren 
Gedanken produktiv umzuge-
hen und (9) positive Gefühle 
zu kultivieren.

Von den von den Schülerin-
nen aufgezählten wichtigsten 
Methoden und Aktivitäten, die 
sie im Umgang mit der Pande-
mie und zur Bewältigung von 
Stress angewendet haben, kön-
nen vier der Achtsamkeit zuge-
ordnet werden. Diese sind: (1) 
Meditieren, (2) Durchatmen 
und Innehalten, (3) Kultivie-
ren von positiven Gefühlen 
und Gegenwartsorientierung 
sowie (4) eine mit sich selbst 
mitfühlende und freundliche 
Haltung.

Einige Schülerinnen verwen-
den Achtsamkeit auch in ih-
rem Alltag. Als Beispiel kann 
hier das bewusste Atmen einer 
Schülerin angeführt werden: 
Sie verwendet das Durchat-
men, wenn sie z. B. im Streit-
gespräch mit Familienmit-
gliedern wütend ist oder ihre 
Nervosität vor Prüfungen un-
ter Kontrolle bringen will. Die 
Schülerin konnte an sich beob-
achten, dass sie sich dadurch 
beruhigt und danach ein ande-
res Verhalten zeigt.

Achtsamkeit als  
Coping-Ressource 

Achtsamkeit kann eine wich-
tige Ressource im Umgang 
mit Stress und im Umgang 
mit Emotionen darstellen. 
Für Schüler:innen ist es da-

vier Wochen geplant, aufgrund 
des Interesses und Wunsches 
der Teilnehmerinnen wurde es 
bis zum Ende des Schuljahres 
im Juni 2021 verlängert. Insge-
samt fanden 27 Einheiten von 
je 30 Minuten statt. Die Schüle-
rinnen nahmen individuell un-
terschiedlich oft teil. Die Grafik 
zeigt exemplarisch den Ablauf 
einer Einheit (in Anlehnung an 
Rechtschaffen 2017, S. 183).

Der einleitende Achtsamkeits-
moment nach der Begrüßung 
war jede Woche gleichbleibend 
eine kurze Atemmeditation. 
Danach wurden jeweils wech-
selnde Übungen vorgestellt und 
angeleitet. Manche Übungen 
und Themen wurden einmal be-
handelt, es gab aber auch einige, 
die mehrmals (z.B. auf Wunsch 
der Schülerinnen) wiederholt 
wurden. Folgende Themen 
und Übungen wurden im Lau-
fe des Schuljahres besprochen, 
angeleitet und ausprobiert: (1) 
Umgang mit Gefühlen und das 
Kultivieren positiver Gefühle, 
(2) Selbstmitgefühl, (3) Atmung 
und Atemübungen, (4) Genuss 
und achtsames Essen, (5) Kör-
per- und Sinneswahrnehmung 
und (6) Wahrnehmen und Be-
obachten von Gedanken sowie 
(7) weitere Meditationsformen.

Erfahrungen der  
Schülerinnen mit den  
Achtsamkeitsübungen

Hierzu ein Statement einer Schü-
lerin: „Für mich waren die wö-
chentlichen Stärkungen und Me-
ditationen immer sehr angenehm! 

Fortsetzung Achtsamkeit als Ressource für Schüler:innen während der COVID-19-Pandemie

Ablauf Inhalt

Begrüßung Begrüßungsrunde

Einleitender Achtsamkeitsmoment, 
Ankommen Kurze Atemmeditation

Thema/Übung Die drei Atemräume erkunden

Gesprächsrunde Reflexion und Austausch

Abschluss Ausblick und Verabschiedung

Ablauf einer Online-Stärkung

Achtsamkeitsübungen 
können besonders in 
herausfordernden Zeiten 
eine wichtige Ressource 
für Schüler:innen sein
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Achtsamkeit ist kein 
austauschbares Add-on 
für die Schulpädagogik, 
sondern ein fundamental 
anderer Zugang. 

Achtsamkeit verhübscht nicht.
Sie transformiert.

RÉ SU MÉ KARLHEINZ VALTL

samkeitsbasierte Lehrer:in-
nenbildung zu entwickeln 
und mit Methoden der Pra-
xisforschung zu testen. Aber 
eine umfassende Theorie, die 
Achtsamkeit zu den vielen 

Grundfragen der Pädagogik 
in Beziehung setzt und 

ihre allgemeinpäda-
gogische Relevanz 
überzeugend dar-
stellt, gibt es bislang 

kaum. Als bisher ein-
ziger hat sich der israeli-

sche Bildungsphilosoph Oren 
Ergas an diese große Aufgabe 
herangewagt und in minuti-
öser Argumentation gezeigt, 
wie Bildung auf der Grundlage 
von Achtsamkeit neu gedacht 
werden kann. Sein dazu 2017 
erschienenes Buch Reconst-
ructing ‘education’ through 
mindful attention ist aller-
dings keine leichte Lektüre. 
Um seine Aussagen in einer 
leichter verständlichen Form 
zu präsentieren und stärker in 
die deutschsprachige Diskus-
sion einzubringen, haben wir 
daher Oren Ergas als Keynote 
Speaker eingeladen und mit 
ihm vorab das hier wiederge-
gebene Interview geführt. Es 
eröffnet einen veränderten 
Blick auf Erziehung und Bil-
dung durch so grundlegende 
Einsichten wie: 

(1) Es geht weit weniger um 
Lernstoff als um die Per-
son. Schule sollte neben 
dem Blick nach außen (auf 
die Fachinhalte) auch den 
Blick nach innen (auf das 
eigene Bewusstsein und sei-
ne Funktionsweisen) kul-
tivieren. Der neue  Akzent 
daran ist: Diese Introspek-
tion ist – wie die Achtsam-

keitsforschung belegt – die 
Basis von Selbstregulation 
und Selbstbestimmung und 
sollte als die Kernkompe-
tenz der Zukunft in Schulen 
stärker gefördert werden.

(2) Lernen findet in der Ge-
genwart statt, in der Prä-
senz des neugierigen Er-
forschens und Übens. Es 
lässt sich nicht mehr allein 
mit der Aussicht auf eine 
bessere Zukunft motivie-
ren (durch gute Noten und 
berufliche Chancen), son-
dern erwächst aus der Le-
bendigkeit der Begegnung 
mit den Lerngegenständen 
und der authentischen, 
sinnlich-verkörperten Er-
fahrung des gegenwärtigen 
Augenblicks – oder auch 
nicht, wenn die Vorausset-
zungen dafür im Lebens-
raum Schule fehlen. Die 
Schule sollte Schüler:innen 
und Lehrer:innen daher 
mehr Raum bieten, in der 
Gegenwart zu sein und in 
ihr zu lernen und zu lehren 
– denn sie ist die einzige 
Zeit, in der wir wirklich le-
bendig sind und in der Bil-
dung stattfindet.

(3) Die Zukunft ist in einer 
neuen Weise unvorherseh-
bar geworden. Statt Wis-
sen und Fertigkeiten zu 
vermitteln, die vielleicht 
morgen schon nutzlos 
sind, ist es heute wichtiger, 
Heranwachsende stark 
und resilient zu machen 
für den Umgang mit Unge-
wissheit und Veränderung 
und sie mit Klugheit und 
Selbstvertrauen auszu-
statten für die Wegfindung 

Wie lässt sich ein Re-
sümee ziehen aus 
einem Symposium, 

das es nicht bis auf die Bühne 
geschafft hat? Versuchen wir 
es mit einem Blick auf seine 
Hintergründe und Beiträge:

Der zentrale Leitge- 
danke unseres Pro-
jekts ALBUS ist die 
Hypothese: Achtsam-
keit ist kein kleines, 
austauschbares Add-on 
für die Schulpädagogik und 
Lehrer:innenbildung, wie wir sie 
kennen, sondern ein fundamen-
tal anderer Zugang, ein game 
changer, der das Potenzial hat, 
beide in ihrer Gestalt von Grund 
auf zu transformieren. Die Acht-
samkeitsforschung der letzten 
zwei Jahrzehnte kann, so unse-
re Einschätzung, zusammen mit 

den vielfältigen Konzepten der 
humanistischen Pädagogik die 
Grundlage für ein neues Leit-
bild der Schulpädagogik und 
der entsprechenden Lehrer:in-
nenbildung im 21. Jahrhundert 
bilden. Aber wie lässt sich diese 
Annahme theoretisch begrün-
den und praktisch überprüfen? 

Mit unserem Projekt ALBUS 
versuchen wir, prototypische 
Angebote für diese neue, acht-
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Die Lehrer-Schüler- 
Beziehung ist zentral für 
die Schulpädagogik

tigung der Gegenwart und ihrer 
Bildungsherausforderungen.

Diese Beobachtungen zu Unge-
wissheit als Charakteristikum 
der gegenwärtigen Situation 
der Schulpädagogik werden von 
den Beiträgen von Telse Iwers 
und Dominik Weghaupt in die-
sem Dossier unterstrichen. Tel-
se Iwers zeigt auf der Grundlage 
ihrer umfangreichen Studien zu 
Introspektion in der Lehrer:in-
nenbildung, dass Achtsamkeit 
durch die Hinwendung zu den 
personalen Themen von Schü-
ler:innen und Lehrer:innen das  
bisher fehlende Element zur 
Beantwortung wichtiger offe-
ner Fragen der Lehrer:innen-
bildung darstellt. Dazu zählen 
etwa das Zusammenspiel von 
Kognition und Emotion, die 
Verknüpfung von individuel-
len und gesellschaftlichen Be-
dürfnissen in der politischen 

Bildung oder die Bedeutung 
des Gemeinschaftserlebens für 
den Lernprozess. – Der Bei-
trag von Dominik Weghaupt 
unterstreicht die Chancen, die 
sich aus einer achtsamen Aus-
einandersetzung mit dieser 
Ungewissheit für das konkrete 
unterrichtliche Handeln von 
Lehrer:innen ergeben, und in 
welchem Umfang diese Ausei-
nandersetzung durch Achtsam-
keit gefördert werden kann. An-
hand seiner Untersuchungen 
an drei deutschsprachigen Uni-
versitäten zeichnet er nach, wie 
achtsamkeitsbasierte Angebote 
in der Lehrer:innenbildung zur 
Vermittlung dieser Kompeten-
zen beitragen können.

angesichts verwirrender 
Komplexität und simplifi-
zierender Scheinlösungen. 
Sie sind unterwegs in eine 
Welt, für die wir ihnen lei-
der keine genaue Landkar-
te mitgeben können, für 
die wir sie aber als Perso-
nen stark machen und mit 
einem Sensorium ausstat-
ten können.

In diesen und vielen anderen 
Überlegungen von Oren Er-
gas nimmt Achtsamkeitspraxis 
eine zentrale Stellung ein: Sie 
fördert introspektives metako-
gnitives Gewahrsein (s.o. Punkt 
1), sie lenkt die Aufmerksam-
keit auf den gegenwärtigen Au-
genblick (Punkt 2), sie fördert 
die objektive Wahrnehmung 
von und den kreativen Umgang 
mit den Gegebenheiten (Punkt 
3) und vieles mehr. Sie wird da-
mit zum Fundament der Bewäl-

Video-Reflexionen von Studierenden zum  
Seminar Achtsamkeit und Mitgefühl in der Schule

Die Lehrveranstaltung Pädagogik der Achtsamkeit in der 
Schule wurde am Zentrum für Lehrer:innenbildung der Uni-
versität Wien unter der Leitung von Karlheinz Valtl bisher 20 
mal durchgeführt und hat in gut 6 Jahren rund 500 Studieren-
de erreicht. Es ist Zeit zu fragen: Welche Spuren hat das bei 
den Studierenden hinterlassen? Was kommt bei ihnen wirk-
lich an in der kurzen Zeit eines Seminars von 8 x 4 Stunden, 
und wie verarbeiten sie das Gelernte auf längere Sicht? Die 
großen Themen sind dabei Persönlichkeitsbildung und Selbst-
wirksamkeitserfahrung.

Dominik Weghaupt hat das Seminar in seiner Dissertation 
„Achtsamkeit in der ersten Phase der Lehrer:innenbildung“ 
unter Einbeziehung vergleichbarer Lehrveranstaltungen an 
den Universitäten München und Leipzig erforscht, und wir 
erwarten die Veröffentlichung seiner Ergebnisse im Laufe des 
Jahres 2022. Schon jetzt aber sind die Studierenden selbst zu 
hören mit kurzen Video-Berichten über ihre Entwicklung im 
Seminar. Sehen Sie selbst – ein Klick auf jedes der Bilder führt 
Sie direkt zum Video, und der QR-Code führt zu unserem You-
Tube-Kanal mit weiteren Videos.

Universität Wien 18.+19. Februar 2021

Alle 
Videos 
online

https://youtu.be/hfr1TXlb-Nw
https://youtu.be/bqPCa-b7Omw
https://youtu.be/EZlApDTm_OI
https://www.youtube.com/watch?v=7632RxVKlQc
https://www.youtube.com/watch?v=SUKrOb1-K5E
https://youtu.be/fh2oOJal3yc
https://www.youtube.com/watch?v=38TUztyYu80
https://youtu.be/y8BUgH6rZg0
https://www.youtube.com/channel/UCEAWCvb6bex9XJk2ExmfF-A


40

IMPRESSUM 

Medieninhaber, Herausgeber,  
inhaltliche und redaktionelle  
Verantwortung 
Urban Care –  Verein zur  
Förderung der Achtsamkeit,  
Reindorfgasse 29, 1150 Wien 
Kontakt: care@urbancare.at 
www.urbancare.at

Layout  
Herbert Hirner
© Urban Care, 2022

Konzeption 
Projekt Achtsamkeit in Lehrer:innen- 
bildung und Schule, Universität Wien 
achtsamkeit.univie.ac.at

Fotos 
Cover Daniel Mingook Kim, S. 4, 16 
Oren Ergas privat, S. 5. Daniel Olah,  
S. 6. Johann Siemens,  S. 7. Wolfgang 
Hasselmann, S. 8 Khamkeo Vilaysing. 
S. 9 Todd Quackenbush, S. 10 Luke 
Richardson, S. 11 Alex Padurariu,  
S. 12 Simon Wilkes, S. 13 Liam Pozz, 
S. 14 Manuel Cosentino, S. 15 Cristina 
Gottardi, S. 19 Hannah Busing, S. 23 
Helga Luger-Schreiner, S. 26 Jeswin 
Thomas, S. 31 Taylor Wilcox, S. 35 
Kelly Sikkema.  
Cover, S. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 31, 35  von  
www.unsplash.com

Abbildungen 
Die Serie von Illustrationen im Rund-
format stammt aus dem Meditations-
tagebuch des Künstlers und Seminar-
teilnehmers Jacob Heber. 

40

gen thematisieren und uns mit 
den vielen Quellen des schul-
bezogenen Leids auseinander-
setzen, das es Schüler:innen 
und Lehrer:innen erschwert, 
ihr volles Potenzial in das 
Lehr-Lern-Geschehen einzu-
bringen. Mit ihrem Projekt zur 
achtsamkeits- und mitgefühls-
basierten Teamentwicklung 
leistet Helga einen innovativen 
Beitrag zur Schulentwicklung, 
der weit über Österreich hin-
aus Maßstäbe setzt.

Der Beitrag von Ulrike Leitner 
schließlich beschäftigt sich mit 
achtsamkeitsbasierten Ange-
boten zur Bewältigung der psy-
chischen Folgen von Corona. 
In mittlerweile fast zwei Jah-
ren Pandemie ist klar gewor-
den, dass die Schüler:innen 
zu den großen Verlierern der 
Krise zählen und dass bei ih-
nen neben fachlichen und so-
zial-emotionalen Lerndefiziten 
auch psychische Erkrankun-
gen zunehmen. Damit wird die 
psychische Stabilisierung der 
Schüler:innen – ebenso wie 
die der Lehrer:innen – zu einer 
Kernaufgabe der Schule wäh-
rend und nach der Pandemie. 

Die Beiträge dieses Dossiers 
liefern also vielfältige Belege 
für unsere eingangs erwähnte 
Hypothese, Achtsamkeit habe 
das Potenzial zu einer grund-
legenden Transformation von 
Schule und Lehrer:innenbil-
dung. Auch wenn die berichte-
ten Erfahrungen nur punktuell 
sind, nähren sie in Summe die 
Hoffnung, dass Achtsamkeit 
dazu beitragen kann, Schul-
pädagogik und Lehrer:innen-
bildung für die Herausfor-
derungen der Zukunft fit zu 
machen und sie in Richtung 
Humanität, Ganzheitlichkeit 
und gelebter Partizipation zu 
transformieren. 

Der Beitrag von Detlev Vo-
gel zeigt, wie zentral die Leh-
rer-Schüler-Beziehung für die 
Schulpädagogik ist, sowohl 
zur Vermittlung sozial-emoti-
onaler Kompetenzen wie auch 
zur Steigerung der Schulleis-
tungen und zur Verminderung 
von Unterrichtsstörungen. Die 
Beziehungskompetenzen der 
Lehrenden werden damit zu 
einer Schlüsselkompetenz, von 
der wir allerdings in der Ver-
gangenheit nicht recht wuss-
ten, wie sie in der Lehrer:in-
nenbildung konkret vermittelt 
werden können. Auf der Basis 
seiner in Europa herausragen-
den Forschungsarbeiten zeigt 
Detlev Vogel, dass Achtsam-
keitspraxis die dafür erforder-
lichen Methoden bereitstellt 
und wie diese in die Lehrer:in-
nenbildung integriert werden 
können. Achtsamkeit ist das 
Querschnittsthema aller so-
zial-emotionalen Kompeten-
zen, sowohl bei Schüler:innen 
wie bei Lehrer:innen, und die 
auf Achtsamkeit aufbauenden 
Übungsformen sind das bisher 
in der Lehrer:innenbildung 
fehlende Bindglied zu ihrer sys-
tematischen Ausbildung.

Einer besonderen Herausfor-
derung widmet sich Helga Lu-
ger-Schreiner in ihrem Projekt 
Pädagogik mit Achtsamkeit 
und Selbstmitgefühl, von dem 
sie in ihrem Beitrag berichtet. 
Sie geht in die Schulen und ar-
beitet mit Lehrer:innen-Teams 
vor Ort, oft in denselben Räu-
men, in denen die Erfolge und 
Freuden ebenso wie die Kon-
flikte und Frustrationen des 
täglichen Lehrens und Lernens 
noch in der Luft liegen. Unter 
diesen Bedingungen eine mit-
fühlende, achtsame und auf 
Ganzheitlichkeit ausgerichtete 
pädagogische Grundhaltung 
aufrecht zu erhalten, ist nicht 
leicht. Nach den Erfahrungen 
von Helga Luger-Schreiner 
kann dies aber gelingen, wenn 
wir die Teamatmosphäre in 
achtsamkeitsbasierten Übun-
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D as erste Symposium 
im Wintersemester 
2015 entstand aus 

einer Verlegenheit: Wie 
eine Recherche zeigte, gab 
es zum Thema Achtsamkeit 
in Österreich zwar 
hervorragend qualifizierte freie 
Referent:innen, aber in der 
Wissenschaft war das Thema 
noch kaum angekommen. 
Deshalb luden wir externe 
Expert:innen zu uns ins Seminar 
Pädagogik der Achtsamkeit in 
der Schule ein, um von ihrer 
Praxiserfahrung und ihren 
internationalen Qualifikationen 
zu lernen. Wir hatten zwar 
kein Budget, aber sie kamen 
dennoch, aus Großzügigkeit und 
aus Engagement für die Sache. 
Die Universität unterstützte 
uns durch ein professionell 
gestaltetes Plakat, und das lockte 
unerwartet viele Besucher:innen 
von außerhalb an. Unser 
Seminarraum quoll über von 
Studierenden und Gästen.

Dieses erste Symposium 
wurde zu einem Fanal: In der 
Begeisterung, die sich im Laufe 
der Veranstaltung aufbaute, 
rief eine der 60 Besucher:innen 
zur Bildung des Netzwerks 
Achtsame Pädagogik auf, dem 
spontan viele beitraten. Das 
Netzwerk veranstaltete von da 
an regelmäßige Treffen und 
wurde zum Resonanzraum für 

die weiteren Symposien.  
Deren Besucherzahlen wuchsen 
ständig – beim letzten, noch 
vor Corona durchgeführten 
9. Symposium mussten wir
viele Anmeldungen absagen,
weil der Raum nur für 200
Personen zugelassen war.

Wann immer ich in der 
Anfangszeit das Wiener Modell 
der achtsamkeitsbasierten 
Lehrer:innenbildung auf 
Kongressen vorstellte, lernte 
ich weitere Referent:innen 
kennen, die bereit waren, 
auch ohne Honorar zu uns 
zu kommen, darunter so 
bekannte Buchautoren 
wie Kevin Hawkins. Erst 
mit dem 3. Symposium 
trat eine Wende ein: Eine 
Besucherin, Maria Kluge, war 
so fasziniert vom Engagement 
der Studierenden und der 
großen Breitenwirkung des 
Symposiums, dass sie der 
Universität Wien anbot, 
die weiteren Symposien 
und ein Projekt dazu zu 
unterstützen. Daraus entstand 
das Projekt Achtsamkeit in 
Lehrer:innenbildung und 
Schule (ALBUS), und von nun 
an konnten wir uns namhafte 
internationale Referent:innen 
leisten wie Nils Altner und  
Vera Kaltwasser, Susanne 
Krämer und Corina Aguilar-
Raab, Lienhard Valentin 

und Nimrod Sheinman, 
Helle Jensen, Nipun Mehta, 
Caroline Baratt und viele 
mehr. Den Rest der Geschichte 
ersehen Sie selbst aus den 
Bildern und Texten dieser 
Dokumentation.

Wir schätzen uns glücklich, 
dass so viele Referent:innen 
und Besucher:innen zu uns 
gekommen sind und uns 
mit ihrem Wissen und ihrer 
Herzlichkeit bereichert haben. 
Mein ganz besonderer Dank 
gilt den Studierenden, die 
durch ihre Präsenz und ihre 
offenen Berichte über ihre 
persönliche Entwicklung 
im Seminar gezeigt haben, 
dass das Thema Achtsamkeit 
bei ihnen Früchte trägt 
und dass eine tiefgreifende 
Persönlichkeitsbildung im 
Studium möglich ist. Das ist 
für mich die beeindruckendste 
Erfahrung aus bisher 20 
Seminaren zum Thema 
Achtsamkeit. 

Mit allen diesen Elementen 
leisteten unsere Symposien 
einen Beitrag zur großen, 
dreifachen Mission der 
Universität: Generierung von 
Wissen, Bildung von Personen 
und Breitenwirkung in die 
Gesellschaft.

Was im Winter 2015 aus einer kreativen Notlösung entstand, 
hat sich nach 10 Symposien als relevantes Event der deutsch-
sprachigen Pädagogik- und Bildungs-Community etabliert.  

Das Thema ist angekommen
Karlheinz Valtl
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Stimmen von Referent:innen  
und Besucher:innen
„Das Symposium war ein 
wirkliches Highlight für mich! Was 
mich vor allem berührt hat, waren 
die authentischen Berichte der 
jungen Lehrkräfte, wie tiefgreifend 
die Praxis der Achtsamkeit ihr 
Leben verändert hat.“

Lienhard VALENTIN  
Freiburg
Keynote 7. Symposium

„Es war ein Vergnügen, beim 8. 
Symposium einen Beitrag zu geben 
und so vielen engagierten, offenen 
jungen Leuten zu begegnen und 
die Stimmung von Herzlichkeit 
und Verbundenheit zu spüren. 
So gut zu sehen, welche positive 
Auswirkungen es hat, wenn den 
Studierenden mit Achtsamkeit und 
Empathie begegnet wird, und wie 
sie die Verantwortung übernehmen, 
wenn sie ernst genommen und 
miteinbezogen werden.“ 

Helle JENSEN 
Århus und Berlin
Keynote 8. Symposium 

„Als Vertreter der Schulaufsicht 
sehe ich in einem achtsamen 
Umgang der an der Schule 
arbeitenden Menschen 
miteinander ein großes Potenzial 
für die Schulentwicklung. Die 
Symposien der Universität Wien 
bieten dafür wichtige Impulse und 
Anregungen. Danke an alle, die sich 
für eine Pädagogik der Achtsamkeit 
engagieren!“

Dr. Michael SÖRÖS 
Bildungsdirektion Wien
vielfacher Besucher  

“Symposium was a festival of joy! 
Navigating today’s uncertain times 
with resiliency practically mandates 
a grounding in mindfulness, and 
seeing the teachers, students and 
global thought leaders co-create a 
deep dialogue around the personal, 
social and system challenges ... 
leaves me feeling like the future is in 
good hands!” 

Nipun MEHTA 
ServiceSpace, Berkeley
Keynote 9. Symposium

“The Mindfulness in Education 
symposium was a friendly and 
generous space to explore ideas 
and be inspired. The mix of 
academic, contemplative and 
creative components reflected the 
thoughtfulness and vision of the 
great organising team.”

Dr. Caroline BARRATT 
University of Essex

Keynote 5. Symposium

„Das Symposium gibt auf globale 
und gesellschaftspolitische 
Herausforderungen mutige 
und berührende Antworten. 
Zudem macht sie diese auch 
leiblich spürbar und so fand ich 
mich in einem tiefen Gefühl der 

Körperverbundenheit und des 
Gewahrseins wieder. Dadurch 
wurde mir deutlich, wie die 
eigene Achtsamkeitspraxis 
einer Implementierung in 
Bildungsprozessen vorausgeht.“

Christine HOFSTÄTTER 
ISP Dortmund
Besucherin

 „Es war mir eine große Freude, 
am Symposion vortragen zu 
dürfen. Schon die Atmosphäre 
beim Ankommen war einzigartig 
durch den musikalischen Auftakt 
und die herzlichen Gesten. Es war 
erfahrbar, dass die Haltung der 
Achtsamkeit von den Studierenden 
gelebt wird und dass Dr. Valtl 
und sein Team eine stimmige 
Mischung von Vortragselementen, 
Podiumsgesprächen und 
Erfahrungsberichten kreiert haben.“

Vera KALTWASSER 
Frankfurt
Keynote 5. Symposium 

 „Das Wiener Symposium wartet 
wiederholt mit spannenden 
Referenten und Diskussionen, 
kontemplativen Impulsen und 
ansprechenden musikalischen 
Einlagen auf. Mit dieser 
Veranstaltung wird der Diskurs 
über Achtsamkeit in der Pädagogik 
in Österreich gestärkt und 
PädagogInnen werden dazu 
ermutigt, Achtsamkeit selbst zu 
praktizieren und in den Unter-richt 
zu bringen.“

Dr. Andrea FRAUNDORFER 
BMBWF
vielfache Besucherin

Wiener Symposien Pädagogik der Achtsamkeit
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„Das Symposium war eine 
wunderbare Gelegenheit, sich 
mit Wissenschaftler*innen, 
Studierenden und Praktiker*innen 
über Transformationsprozesse im 
Bildungskontext auszutauschen. 
Es war ein Beispiel, wie 
Gestaltungsspielräume genutzt 
werden können, um sowohl den 
Intellekt zu schärfen als auch das 
Herz zu berühren. Dies geschah 
in den Zwischenräumen mit 
Musik, kontemplativer Praxis und 
kulinarischem Angebot ebenso 
wie durch inspirierende Beiträge 
zu den Themen, die heute 
wichtiger sind denn je: innere 
und zwischenmenschliche Räume 
zu gestalten, die stärken und 
verbinden!“

Dr. Corina AGUILAR-RAAB 
Universität Heidelberg
Keynote 9. Symposium

„Ich habe das Symposium in Wien 
als eine fachlich inspirierende 
Veranstaltung erlebt, die in ihrer 
lebendigen Form die Qualität 
gelebter Achtsamkeit ausdrückt. 
Kooperation, Mitgefühl und 
Kreativität werden nicht nur in 
Studien belegt, sondern finden 
hier auch einen Ausdrucks- und 
Entwicklungsraum.“

Susanne KRÄMER 
Universität Leipzig
Keynote 7. Symposium

„Euer Symposium habe ich als 
sehr besondere akademische 
Veranstaltung erlebt: 
wissenschaftlich fundiert und 
innovativ, ästhetisch wunderschön, 

menschlich berührend und 
verbindend. Sehr besonders 
fand ich die persönlichen 
Schilderungen der studierenden, 
wie die Lehrveranstaltung sie 
in ihrem Sein und Wirken als 
Pädagog*innen tief berührt 
und nachhaltig geprägt hat. Ich 
habe Beispiele für gestiegene 
Selbstkenntnis, Selbstregulation 
und Selbstermächtigung gehört. 
Sie zeigen eindrücklich, welch 
transformierende Bildungskraft 
introspektive Studienangebote für 
Pädagog*innen haben.“

Dr. Nils ALTNER 
Universität Duisburg-Essen
Keynote 6. Symposium

“Presenting at the Wiener 
Symposium was a unique 
experience. The audience was 
very engaged. Like no other that 
I know, the Wiener Symposium 
brings together educators from 
across a wide spectrum: teachers, 
pedagogists, specialists, parents, 
professors, students and members 
of the local community. It was 
an inspiring opportunity to share 
my work, ideas and experience 
with such a wide variety of 
people. The University of Vienna 
provided the perfect context and 
location for this work.  Dr Valtl and 

colleagues are taking forward 
unique scholarship whilst making 
deep links within communities. For 
me, it was a memorable event.”

Dr David MCMURTRY 
University of Aberdeen
Keynote 4. Symposium 

 “In our work around the world 
in Mindfulness Based Wellbeing 
we focus on teacher self-care as 
a starting point for transforming 
school communities. We advocate 
for introducing mindfulness 
into initial teacher training, but 
it is very rare that we come 
across examples of this actually 
happening.  
It was, then, a real pleasure to 
take part in the Symposium at 
the University of Vienna and to 
witness the enthusiasm and hear 
the experiences of these young 
people and other invited speakers. 
For me it was a genuine privilege 
to speak to those just embarking 
on a lifelong teaching career 
about the crucial importance 
of self-awareness and self-
care as foundational aspects in 
sustainability of learning and in 
bringing greater wellbeing to our 
students and schools.”

Kevin HAWKINS 
MindWell Education
Keynote 3. Symposium 

10 Symposien 2016 - 2021
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mit über 1.300 Besucher:innen und 50 Referent:innen aus  
10 Ländern in der Zeit von Januar 2016 bis Januar 2021.

10 Symposien

Poster 
online 
unter:

Wiener Symposien Pädagogik der Achtsamkeit

1. Symposium
15. Januar 2016

Es war erfahrbar, 
dass die Haltung der 
Achtsamkeit von den 
Studierenden gelebt 
wird.

Vera Kaltwasser 
Gründerin von AiSCHU 
Keynote 5. Symposium

5. Symposium
25. Januar 2018

A friendly and 
generous space to 
explore ideas and be 
inspired.

Dr Caroline Barratt 
University of Essex 
Keynote 5. Symposium 

8. Symposium
6. Juni 2019

Welch positive 
Auswirkungen es hat, 
wenn den Studierenden 
mit Achtsamkeit und 
Empathie begegnet 
wird!

Helle Jensen
Århus und Berlin 
Keynote 8. Symposium 

9. Symposium
24. Jänner 2020

A festival of joy!

Nipun Mehta
ServiceSpace Berkeley 
Keynote 9. Symposium 

10. Symposium
18./19. Februar 2021

Ein herausragendes 
Event – schade, dass 
Corona es verhindert 
hat.

Dr. Arist von Hehn
AVE-Institut Berlin
Referent 10. Symposium 

6. Symposium
22. Mai 2018

Innovativ, ästhetisch 
wunderschön, 
menschlich berührend 

Dr. Nils Altner
Universität  
Duisburg-Essen 
Keynote 6. Symposium 

3. Symposium
31. Januar 2017

A real pleasure 
to witness the 
enthusiasm of these 
young people

Kevin Hawkins
MindWell
Keynote 3. Symposium 

4. Symposium
29. Juni 2017

The University of 
Vienna provided the 
perfect context and 
location for this work.

Dr David McMurtry
University of Aberdeen
Keynote 4. Symposium 

7. Symposium
22. Jänner 2019

Ein Fest der Bildung 
und des Lebens!

Susanne Krämer
Universität Leipzig
Keynote 7. Symposium 

2. Symposium
8. Juni 2016

Inspirierend und 
ermutigend

Dr. Andrea 
Fraundorfer
Bundesministerium BWF
Besucherin

https://achtsamkeit.univie.ac.at/symposium/fruehere-symposien/
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Werkstattgespräch
Gespräch der Referent:innen mit Wissenschaftler:innen der Universität Wien 
und anderer Hochschulen sowie mit Führungspersonen des Bildungswesens, 
jeweils am Tag vor oder nach dem Symposium. Ziel: Ideenaustausch und Ent-
wicklung von Projekten und Kooperationen.

10 Symposien 2016 - 2021
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Dokumentation als Online-Magazin von 16-24 Seiten, erstellt und redigiert 
von Karlheinz Valtl und Herbert Hirner. Mit Vorträgen, Achtsamkeitsübun-
gen, Reflexionen der Studierenden und Bildern zum künstlerischen Rahmen, 
sowie einem programmatischen Resümee von Karlheinz Valtl.

Dossiers

Dossiers 
online 
unter:

Wiener Symposien Pädagogik der Achtsamkeit

https://achtsamkeit.univie.ac.at/symposium/fruehere-symposien/
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Helga  
LUGER-SCHREINER

Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin

Schwerpunkt:
Praxisprojekt Achtsame 

Schule

» helga.luger-schreiner 
@univie.ac.at

Karlheinz  
VALTL

Initiator der Wiener 
Symposien Achtsamkeit 

in der Pädagogik 

Schwerpunkte: 
Lehrangebot an der  

Universität Wien,  
Veröffentlichungen  

und Transfer

» karlheinz.valtl 
@univie.ac.at

Dominik 
WEGHAUPT

Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter

Schwerpunkt:
Forschungsprojekt zur 

universitären Lehrer*in-
nenbildung

» dominik.weghaupt 
@unive.ac.at

Anna  
LANEN 

Studienassistentin

Schwerpunkt:
Netzwerk Achtsame 

Pädagogik

» anna.lanen 
@univie.ac.at

Gülmihri  
AYTAÇ 

Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin

Schwerpunkt:
Forschungsprojekt  
zur Lehrer*innen- 

Fortbildung

» guelmihri.aytac 
@univie.ac.at

Alexandra 
ZÖPFL

Studienassistentin

Schwerpunkt:
Praxisprojekt PAS

» alexandra.zoepfl 
@unive.ac.at

Norman 
ROSENDORF

Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter

Schwerpunkte:
Website, Bibliothek  

der Achtsamkeit

» norman.rosendorf 
@unive.ac.at

Farah 
WÖLFL

Studienassistentin

Schwerpunkt:
Praxisprojekt PAS

» farah.woelfl 
@unive.ac.at

Nur Dank der unermüdlichen Arbeit unseres Teams gelingen die Wiener Symposien 
Achtsamkeit in der Pädagogik.

Team
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Oren  
ERGAS

Beit Berl College, 
Jerusalem

Christine Simone
EGELER

Wien

Eva
KRAUS

Wien

Klaus 
KIRCHMAYR

Wien

Susanne
KRÄMER

Universität Leipzig

Nils
ALTNER
Universität  

Duisburg-Essen

Artemis 
KATEFIDIS

VS Lange Gasse

Martin
BÜCHELE

Brüssel

Robert
AICHINGER

Bundeshandelsakademie
Wien 10

Michael
KLOSZ

Universität Wien

Kevin
HAWKINS

MindWell Education

Anton
EDER

Stiftsgymnasium 
Melk

Michaela
ESTERL

VS Kaisermühlen

Helle 
JENSEN

Aarhus

Gülmihri
AYTAÇ

Universität  
Wien

Corina
AGUILAR-RAAB

Universität Heidelberg

Telse A. 
IWERS

Universität  
Hamburg

Caroline
BARRATT

University  
of Essex

Vera 
KALTWASSER

Frankfurt

Peter
HOFMANN
Limina, Wien

Barbara
KÖNIG

Universität Wien

Anita
GANGL

Wien

Bernhard
HUBACEK

Sati-Institut für  
Achtsamkeit, Wien

Christoph
KÖCK
Wien

Maria
KLUGE
Osterloh

Referent:innen
50 Referent:innen aus 10 Ländern

Wiener Symposien Pädagogik der Achtsamkeit



Dominik  
WEGHAUPT
Universität Wien

Susanne
STROBACH

Achtsamkeitsakademie Wien

Simone
ROTH

Wien

David
MCMURTRY

University of 
Aberdeen

Ernst
SMOLE

Wien

Elke
POTERPIN

PH Wien

Lienhard
VALENTIN

Arbor Verlag, Freiburg

Nimrod
SHEINMAN

Tel Aviv

Ines
OMANN

Wirtschaftsuniversität Wien

Valerie
SCHWARZ

BORG Wiener Neustadt

Johannes
NARBESHUBER

Trigon Salzburg/Wien

Doris
TRATTNIG-SAX

Klagenfurt

Harald
SCHWARZ

GRG 21 Schulschiff

Christina
METZ

Wien

Ingrid
TEUFEL

Wien

Sabine
SCHUSTER

KPH Wien

Nipun
MEHTA

ServiceSpace.org, Berkeley
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Detlev  
VOGEL
PH Luzern

Ha Vinh THO
Eurasia Learning Institute for  

Happiness and Wellbeing, Vietnam

Martin
LEITNER

Wien

Helga
LUGER-SCHREINER

Universität Wien

Lutz-Helmut
SCHÖN

Universität Wien

Frank
ZECHNER
Klagenfurt

Andreas
WEISSENBÄCK

KPH Wien/Krems

Karlheinz 
VALTL

Universität Wien

10 Symposien 2016 - 2021
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Bildergalerien und       Videos der Symposien
Fotos und Videoaufnahmen                   der Symposien von Chris Zvitkovits u.a.

Videos Keynotes 

Wiener Symposien Pädagogik der Achtsamkeit
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Bildergalerien und       Videos der Symposien
Fotos und Videoaufnahmen                   der Symposien von Chris Zvitkovits u.a.

Bildergalerien

10 Symposien 2016 - 2021
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Verein für Achtsamkeit 
Osterloh 
Der Verein für Achtsamkeit 
Osterloh regte nach einer 
Begegnung auf dem 3. 
Symposium die Gründung 
unseres Projekts ALBUS 
an und finanzierte unsere 
Aktivitäten in den Jahren 
2017-2020. Die treibende 
Kraft hinter dem Verein ist 
Maria Kluge, die uns sowohl 
als Sponsorin als auch als 
Achtsamkeitslehrerin und 
kritische Freundin zur Seite 
stand und die uns durch ihre 
Keynote beim 8. Symposium 
und durch die Leitung von 
Workshops zu ihrem Buch 
The Toolbox is you! auf unserem 
Weg begleitete.

Bildungsdirektion  
Wien 
Die Bildungsdirektion Wien 
war maßgeblich beteiligt an 
der Gründung des Projekts 
PAS im Jahre 2017. Darüber 
hinaus unterstützte sie unsere 
Symposien und Veranstaltun-
gen auf ideeller Ebene durch 
wissenschaftlichen Austausch 
und durch die Ermöglichung 
der Teilnahme von Lehrer:in-
nen an den Veranstaltungen 
des Projekts PAS und des 
Werkstattprojekts Das Herz 
der Schule neu entdecken. 
Wir danken vor allem dem 
Leiter der Bildungsdirektion 
West, Herrn Hofrat Dr. Michael 

Sörös, für seine Unterstützung und 
seine Anregungen.

UNTERSTÜTZER

Hanna 
Paulmann

Dieter 
Paulmann

Maria  
Kluge

Michael 
Sörös

AVE-Institut

Das AVE-Institut ist für uns 
seit langem ein wichtiger Ko-
operationspartner, u.a. bei der 
Entwicklung der Weiterbil-
dung achtsamkeitsbasierte 
Lehrer:innenbildung. 
Das AVE-Institut unterstützte 
uns bei mehreren Sympo-
sien und ist gegenwärtig der 
Hauptsponsor des Projekts 
ALBUS. 

Treibende Kraft hinter AVE 
sind Hanna und Dieter 
Paulmann, die in visionärer 
Weise die Bedeutung von 
Achtsamkeit für die Schule er 
Zukunft erkannt haben und 
die durch das AVE-Institut 
die Integration von Achtsam-
keit, Beziehungskompetenz 
und sozialem Engagement in 
Schulen fördern.

Universität Wien
Die Universität Wien ist für uns 
als Homebase eine wichtige 
Unterstützung im Hintergrund 
und fördert unsere Projek-
te durch Zuschüsse zu den 
Personalkosten der studenti-
schen Mitarbeiter:innen sowie 
durch die Ermöglichung der 
mit unserem Projekt verbunde-
nen Lehrveranstaltungen und 
Events. Darüber hinaus danken 
wir vor allem Frau Prof. Dr. Ilse 
Schrittesser für die wissen-
schaftliche Betreuung der 
Forschungsprojekte und dem 
Gründungsleiter des Zentrums 
für Lehrer:innenbildung, Herrn 
Prof. Dr. Lutz-Helmut Schön, 
für seine Beiträge auf mehreren 
unserer Symposien.

Die Bilder auf den Seiten 12 und 13 
stammen von folgenden Symposien:

6 5 7
6 1 8
9 7 9
5 8 8
5 9 5

4 4 5
3 3 5
2 8 2
6 4 1
8 4 3
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