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Kreativität zeigt sich in Bezug auf digitale Lernszenarien als Catch-all-Formel zur Auslobung ausbildungsgerechter
Selbststeuerung. Drangsalierenden Kreativitätszumutungen kann zwar nicht zuverlässig entgangen werden. Sie
lassen sich jedoch mit dialogischer Didaktik problematisieren, um ihnen zugleich eine Stärkung des
Bildungssubjekts entgegenzustellen, das die kreativen Möglichkeiten des Digitalen selbst wieder im Raum des
Digitalen kreativ-kritisch reflektiert und handhabt. Ein Weg hierzu führt über eine Didaktik, durch die Lernende
zum kritischen Urteilen und dessen diskursiver Überprüfung und Weiterführung aufgefordert werden.

Looking at digital learning scenarios creativity seems to be a catch-all formula to highlight self-guided training.
Plaguing impositions of creativity are not surely avoidable but can be problematized by dialogic didactics. Intended
are activities to strengthen the educational subject in digital scenarios offering possibilities of critical reflection and
handling of the digital. Teachers can inspire their students to find, give and discuss reasons for their way of
thinking.
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