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Écart entre la formation actuelle et le profil attendu de 
l’enseignante?

Entretiens semi-directifs avec 13 personnes
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Transcription 
en arabe

Lecture 
transversale 
du corpus

Identification 
des thèmes

Traduction 
en français 
des 
passages 
pertinents

Codage 
avec Nvivo

Quelques observations

o Formation initiale (en langue et littérature françaises) n’est Formaation innitiale (en langgue et littératuure frannçai
pas suffisante pour devenir enseignante de FLE;

o
pas suuffisantte pourr devenir enseignantee de FLEE;
Très peu d’enseignantes ont suivi une formation spécifique Très ppeu d ennseignaantesT
en didactique de FLE ;

o
en diddactiquue de FLLE ;
Aucune formation continue n’est proposée aux enseignantes.

Quelques recommandations 
Adapter la formation initiale aux Adaptter la foormatioon initiaale au
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Einleitung

Stichprobe
(n=60)

Dramapädagogisch
er

DaF-Unterricht
(72 Std. à  45 Min.)

KG
(n=42)

IG
(n=18)     

Herkömmlicher 
DaF-Unterricht

(72 Std. à  45 Min.)

Herkömmlicher 
DaF-Unterricht
(72 Std. à  45 Min.)

Dramapäda-
gogischer

DaF-Unterricht
(72 Std. à  45 Min.)

Gruppendiskussion
(nur mit der IG)
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Dieselben
Lehrmaterialien, Tests 

und Fragebögen

Inferenzstatistik und 
deskriptive Statistik

Zusammenfassende 
Inhaltsanalyse nach 

Mayring (2010) 

Lehrmaterialien und 
Forschungsinstrumente

Untersuchungsgruppen und 
Treatments für die Intervention Datenauswertung

Interventionsstudie mit Kontrollgruppendesign
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Ausgewählte Ergebnisse

Grammatik… Notwendiges Übel oder atik… Notwendiges Üb
erwünschtes Mittel?

Ausgewählte Ergebnisse aus dem Dissertationsprojekt: gg g
FREMDSPRACHENUNTERRICHT (ENT

g
NTNT-

jp
TT-)DRAMATISIEREN. Eine empirische Untersuchung zur MDSPRACHENUNTERRICHT (ENNTT DRAMATISIEREN. Eine empirische Unt)D)

Effizienz des dramapädagogischen Ansatzes im schulischen DaF
Unt

aFaF-
ersuchungteUnt

FF--Unterricht mapädagogischen Ansatzes im schulisch
mit speziellem Fokus auf Grammatik.p

Georgina 
pp

a Dragoviviić, , ćć georgina.dragovic@unifr.chggggg gggggggggg

Negative affektive Einstellung zum 
Grammatikunterricht 
(BRAUN 2011, CHAUDURI ET AL. 1992, DIEHL ET AL. 2000, 
DÜRSCHEID 2010, EVEN 2003, FOERSTER 1993, KALLENBACH
1996, KRAUß/JENGTES 200,  PEYER 2006, PISTORIUS 2003; 
1997, ROTHSTEIN ET AL. 2014, SCHMITZ 2003). 

Positive kognitive Einstellung zum 
Grammatikunterricht 
(KÜSTER 2007; EVEN 2003; PISTORIUS 2003; NEUBAUER 1998; 
ZIMMERMANN 1995; QUETZ 1992). 

Typische Aussagen

Forschungsdesign

Signifikant (mittlerer Effekt) Nicht signifikant

ant

Forschungsfrage: 

Können 
dramapädagogische 

Verfahren der Entwicklung 
positiver Einstellungen zum 

Grammatiklernen 
beitragen?

Zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung (mit Zeit- und Gruppenfaktor)

(Fehlerbalken: 95% CI, Wertebereich: 0 bis 15)(Fehlerbalken: 95% CI, Wertebereich: 0 bis 25)

Affektive Einstellung zum Grammatiklernen Kognitive Einstellung zum Grammatiklernen

Diskussion

Antworten auf die Frage: Wie finden
meine Schüler/-innen die Grammatik?
(im Rahmen einer Lehrerfortbildung)

Interessiert an weiteren 
Ergebnissen der Studie?

PODCAST

Die Ergebnisse zur kognitiven Einstellung zum Grammatiklernen lassen sich in frühere Befunde einordnen, bei denen Lernende die Grammatik für notwendig
und wichtig erachten. In dieser Hinsicht bestehen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Kontrollgruppe (KG) und denjenigen der
Interventionsgruppe (IG). Vergleicht man die Ergebnisse zur affektiven Einstellung zum Grammatiklernen, lassen sich signifikante Unterschiede zwischen der IG
und der KG entdecken. Während die affektiven Reaktionen in der IG eher konstant bleiben, verändern sich diese in der KG drastisch zum Negativen. Das
bedeutet, dass sich bei einigen SuS der KG sehr schnell eine negative Einstellung zum Grammatiklernen entwickelt. Auf der anderen Seite sind die SuS der IG
durchweg positiv der Grammatik gegenüber eingestellt. Die Untersuchung liefert somit Evidenz dafür, dass negativen Einstellungen mit
dramapädagogischen Verfahren im schulischen DaF-Unterricht mit Zehn- bis Elfjährigen entgegengewirkt werden kann.

PODCAST

Bildquellen: Bild von JJuni auf Pixabay (https://pixabay.com/de/illustrations/kopfh%C3%B6rer-klingen-musik-1129896/), Bild von Manfred Steger auf Pixabay (https://pixabay.com/de/vectors/pixelchen-seminar-konferenz-3974170/)
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Sponsoren / Sponsors

Einblick in erste Daten

Fragestellung Design

Mündliches korrektives Feedback im DaZ-Unterricht
Katja Schlatter, Dozentin Deutsch als Zweitsprache
Abteilung Weiterbildung und Beratung, PH Zürich; Mehrsprachigkeitsforschung und Fremdsprachendidaktik, Universität Fribourg (Prof. Dr. Thomas Studer)

Introspektion

Die Kinder (3. Klasse) berichten im DaZ-Unterricht, was sie am 
Morgen bei einer anderen Lehrerin gebastelt haben.

Introspektion am Folgetag. Forscherin stoppt Aufnahme nach «wie heissts?».

Problemaufriss und Erkenntnisinteresse

Sponsoren / Sponsors

Referenzen
Stimulated Recall Methodology in Second Language Research

Studies in Second Language Acquisition 
System 

Fehlerwelten. Vom Fehlermachen und Lernen aus Fehlern



Adalang, tests de placement  
rapides et fiables en production 
écrite et orale

ÉVALUATIONS LINGUISTIQUES

Evaluation directe – sans passer par des points – situant chaque candidat  
sur une échelle de 7 niveaux, autour d’un niveau visé (= niveau pivot).

Production orale 
¼ d’heure pour attribuer un des 8 niveaux
L’évaluatrice suit une procédure dynamique : le test s’adapte au candidat.
Le test est fondé sur une évaluation directe suivant un algorithme en 3 étapes,  
chaque candidat est attribué à un niveau, autour du niveau pivot.

Production écrite 
40 min. de passation, évaluation en 10 à 12 minutes
Le candidat produit 2 textes d’environ 100 mots, selon des 
contraintes différentes (par ex. : un narratif, un argumentatif),  
en 2 fois 20 minutes.
La production est communicative : forum sur internet, lettre, etc.
L’évaluation porte sur des segments significatifs rapportés 
aux exigences du niveau pivot.
L’évaluatrice renseigne un tableau dynamique, qui situe  
le candidat sur l’échelle des niveaux et sous-niveaux.

3 étapes :
1.  brise-glace :  

1ère distribution
2.  monologue :  

2 tâches différentes  
selon les niveaux visés

3.  interaction :  
3 tâches différentes  
selon les niveaux visés

Fondation Esprit Francophonie - services d’évaluations linguistiques, Zurich - www.fef.education

étape 1

étape 2

étape 3

décision

kjklhkjh 
Evaluation Ada lang 
Production Ecrite 

 

  
 

Kirchenweg 5   www.fef.education        

Session Maison des Langue  

Nom et prénom du candidat :  
 

 
Texte 1 thème choisi :   

longueur nombre total de lignes : 
nombre de lignes évaluées : 

 
 

 
 

évaluation globale  moins que B1 à B2-  B2 à C1  
lignes par niveau Moins que B1 :  B1 :  B2  Supérieur à B2  
évaluation 
du texte 1 

Moins 
que B1 B1 B1+ B2- B2 B2+ C1- C1 

         

 
Texte 2 thème choisi :   

longueur nombre total de lignes : 
nombre de lignes évaluées : 

 
 

 
 

évaluation globale  de moins que B1 à B2- B2 à C1  
lignes par niveau Moins que B1  B1  B2  Supérieur à B2  
évaluation 
du texte 2  

Moins 
que B1 B1 B1+ B2- B2 B2+ C1- C1 

         
 
 

  
évaluation 
du texte 1 

Moins 
que B1 B1 B1+ B2- B2 B2+ C1- C1 

         

 

 

évaluation 
finale 

Moins 
que B1 B1 B1+ B2- B2 B2+ C1- C1 

         

 
  

thèmes du texte 1 Text1a Text1b 
thèmes du texte 2 Text2a Text2b 

 

Compléments des 
tests en réception et 
structure de langue 
Ev@lang (CIEP).

 Conçus en Suisse, 
adaptés au public 
spécifique, pour 
chacune des sessions.
 

Focalisation 
sur les objectifs 
professionnels.

 Mesure critériée 
guidée par une 
sélection de 
descripteurs du CECR.

1er échange

monologue inf.

inférieur à B2 ? 

atteinte de B1 ? atteinte de B2 ? supérieur à B2 ?

B2 ou supérieur

monologue sup.

argument. sup.argument. inf.

B1- B1 B1+ B2- B2 B2+ C1- C1

argumentation
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1.Einleitung und Verortung

Singen als musikalischer Bildungsbereich
"Singen ist das Fundament zur Musik in allen Dingen. […] Wer auf Instrumenten 
spielt / muss des Singens kündig seyn. Also präge man das Singen jungen Leuten 
fleissig ein." (Georg Philipp Telemann)

G. Ph. Telemann (1681 – 1767) fasst den Stellenwert des Singens anschaulich 
zusammen: Singen ist ein wichtiger Bestandteil unseres musikalischen und 
kulturellen Handelns. Ganze Epochen und Jahrhunderte unserer Musikgeschichte 
sind vokal geprägt. Singen und Sprechen liegen in der Natur des Menschen und 
ermöglichen eine unmittelbare musikalische Erfahrung. Eine gelungene Vokalpraxis 
leistet demnach einen wichtigen Beitrag zur musikalischen Entwicklung von Kindern 
und auch zum musikalischen Betätigungsfeld von Erwachsenen. 

Literatur
Antwerpen, S. (2014). Singen in der Schule: Ästhetische Bildungspotentiale des Singens und des Gesangs (1. Aufl.). Münster: Waxmann. / Behne, K.-E. (1996). Das Innere und das Äussere des Sängers - Singen aus psychologischer Perspektive. In H. Gembris, R.-D. Kraemer, & G. Maas (Hrsg.), Singen als Gegenstand der Grundlagenforschung. In: Musikpädagogische Forschungsberichte 1996 (Bd. 27, S. 13–36). Augsburg: Wissner. / Burkart, T., Kleining, G., & Witt, H. (2010). Dialogische Introspektion. Ein gruppengestütztes Verfahren zur 
Erforschung des Erlebens. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. / Coker, T. C. (1985). Choral warm-up exercises as a key to teaching music literature and vocal technique. Dissertation Abstracts International, 46(06), 1549A. (University Microfilms No. AAC85-18316). / Elmer Stadler, S. (2015). Kind und Musik: Das Entwicklungspotenzial erkennen und verstehen. Berlin: Springer. / Fett, D. L. (1994). The adolescent female voice: The effect of vocal skills instruction on measures of singing performance and breath management.
Dissertation Abstracts International, 54(07), 2501A. (University Microfilms No. AAC93-34595). / Funk, G. D. (1992). Verbal imagery: Illuminator of the expressive content in choral music. Dissertation Abstracts International, 43(05), 1339A. (University Microfilms No. AAC82-16433). / Halsey, S. (2011). Vom Konzept zum Konzert. Mainz: Schott Music. / Kreutz, G. (2014). Warum Singen glücklich macht. Gießen: Psychosozial-Verlag. / Lehmann-Wermser, A., & Niessen, A. (Hrsg.). (2017). Aspekte des Singens: Ein Studienbuch (2., verbesserte). 
Augsburg: Wissner-Verlag. / Sipley, K. L. (1993). The effects of vocal exercises and information about the voice on the tone quality and self-image of adolescent female singers. Dissertation Abstracts International, 54(08), 2940A. (University Microfilms No. AAC94-04102). / Sweet, B. (2010). A Case Study: Middle School Boys’ Perceptions of Singing and Participation in Choir. MENC: The National Association for Music Education, 28 (2), 5–12. / Tonneijck, H. I. M., Kinébanian, A., & Josephsson, S. (2008). An exploration of choir singing: Achieving 
wholeness through challenge. Journal of Occupational Science, Vol 15 (3), 173–180. / Wallbaum, C. (2000). Produktionsdidaktik im Musikunterricht: Perspektiven zur Gestaltung ästhetischer Erfahrungssituationen. Kassel: Gustav Bosse.

Abb. 1: Musiklektion in einer 5. & 6. Klasse Knonau (ZH)

Gemeinsames Singen in Chor und Klasse
Wie lässt sich der Erwerb eines neuen Liedes als geleiteter Gruppenprozess beschreiben?
Elsbeth Thürig-Hofstetter (elsbeth.thuerig@phzh.ch)
4. Tagung Fachdidaktiken, 5. – 6. April 2019, HEP Vaud Lausanne

3. Fragestellung / Daten- und Analyseprozesse

Intonation

Homogener Klang
Balance der einzelnen 

Stimmen

Rhythmische Präzision

Deutliche Artikulation; Konsonanten präzise übereinander

Gemeinsames Atmen und Phrasieren

Korrekte Melodie

Vokalbildung und 
Vokalausgleich

Dynamik
Musikalisches 

Ausdrucksvermögen
Gestaltung

4. Fazit

Die Analyse von Chorproben und Klassensingunterricht geben Aufschluss 
darüber, wie Singende gemeinsam ein mehrstimmiges Lied erwerben und wie die 
leitende Person das Ereignis organisiert. Im Mittelpunkt stehen die Handlungen 
der Chorleitung (vor- und nachmachen, Dirigat & Gestik, sprachliche 
Anweisungen, Unterstützung am Klavier), die individuellen 
Konstruktionsleistungen der Singenden und die nachträglichen Kommentare der 
Beteiligten zu den Videoaufnahmen. 

Stimmtechnische 
Aspekte:

Körperhaltung
Atmung

Registerausgleich
Resonanz

…

Abb. 2: Hochschulchor der Pädagogischen Hochschule Zürich (Herbstsemester 2018) Abb. 3: Arrangement für vierstimmen Chor (SSAB)

2. Forschungsstand im Bereich «Chormusikausbildung»

Musikalische «Praktiker/-innen» argumentieren oft: Singen lernt man, indem man 
singt! In Befragungen wurde das Chorsingen in der Tat bewertet als «new
challenge», «enacting wholeness» und «different experience» (Tonneijck, 
Kinébanian & Josephsson, 2008). 

Verschiedene Studien untersuchten die Wirkung von gesangstechnischen 
Anweisungen (u.a. Sipley, 1994) sowie die Bedeutsamkeit von Einsingübungen in 
Chorproben (Coker, 1985) . Des Weiteren wurden die Handlungen – insbesondere 
die «bildhaft-sprachlichen» Anweisungen – der Chorleitung dokumentiert und 
analysiert (Halsey, 2011; Funk, 1982).

Das Ziel des vorliegenden Projekts ist es, die relevanten Vorgänge und 
Konstruktionsleistungen bei der Einstudierung eines mehrstimmigen Liedes sowie 
die gemeinsamen Handlungen der Singenden und der Chorleitung im Zeitverlauf zu 
analysieren und zu beschreiben. Dies trägt dazu bei, die Komplexität dieser 
Kulturpraxis explizit zu machen, zu reduzieren und besser zu verstehen. 

Gemeinsames Singen als ästhetischer Erfahrungs- und Kulturraum

Korrekte Harmonie

Stadler Elmer (2015) beschreibt eine ästhetische Erfahrung mit dem Begriff 
«Wohlgeformtheit». Dabei sind die musikalischen Handlungen geregelt.

Gemeinsames Singen ermöglicht, kulturelles Erbe zu pflegen, immer 
wieder neu zu konstruieren und weiter zu tradieren.





Fachspezifische Überzeugungen von Lehrpersonen
der Sekundarstufen I & II zur Schweizer Geschichte 
und ihrer Vermittlung 

Michel Charrière
Kontakt: michel.charriere@phlu.ch

Rahmen der Studie und Kontextualisierung
Die Vermittlung der Geschichte des eigenen Landes ist mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. 
Dies wird besonders offensichtlich in zwei- und mehrsprachigen Ländern, wo derselbe Sachverhalt in 
verschiedenen Sprachregionen ganz unterschiedlich vermittelt wird. Während mancherorts die sogenannte 
„Nationalgeschichte“, bei der Geschichte aus der eigenen nationalstaatlichen Perspektive betrachtet wird, 
eine eigentliche Renaissance erlebt und wieder grosse Bedeutung bekommt, ist sie andernorts 
zurückgedrängt, beispielsweise zugunsten einer transnationalen Geschichte oder einer Globalgeschichte.

Projektpartner: Schweiz: Nadine Fink, Lyonel Kaufmann (HEP Vaud); Belgien: Karel van Nieuwenhuyse
(University of Leuven); Japan: Nobuyuki Harada (Nagoya City University); Akiko Utsunomiya (Saga 
University) Kamerun: Eugène Désiré Eloundou; Ndobegang Michael Mbapndah (Université de Yaoundé) 
Kanada: Sabrina Moisan (University of Sherbrooke); Paul Zanazanian (McGill University Montreal)
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1. Wie begründen Lehrpersonen Schweizer 
Geschichte als Lerngegenstand? 

2. Wie konzipieren Lehrpersonen Schweizer 
Geschichte als Lerngegenstand (Themen & 
Narrative)?

3. Welche Quellen und Darstellungen wählen 
Lehrpersonen in Prüfungen über Schweizer 
Geschichte und wie begründen sie ihre 
Themensetzung?
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Analyse von Prüfungen und Interviews mit rund 20 Lehrpersonen aus der Zentralschweiz:   
Bewusstes Sampling nach Alter, Geschlecht, Schulstufe, -typus und -Kontext (Stadt-/Land) der Lehrpersonen   
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Die Lehrpersonenforschung ist in der Geschichtsdidaktik relativ jung, zumal im Schweizer Kontext (Waldis, 
2018). Daher muss vorab auf internationale Studien und Konzepte zurückgegriffen werden: 

Ein Modell zu „Teacher Beliefs“ im Rahmen der Vermittlung der Geschichte des eigenen Landes legt Van 
Nieuwenhuyse vor (2018): Er unterscheidet „contextual beliefs about school and society”, „epistemological 
beliefs about learning content and processes” und „personal beliefs about teachers and students”. 

Lanoix (2017) zeigte in Québec, dass sich Lehrpersonen in ihren Überzeugungen zum Geschichtsunterricht  
mit der Nation (Québec) identifizieren und im Unterricht einen Beitrag zur nationalen Identität liefern 
wollen, unabhängig davon, was die Lehrpläne festschreiben.

Wansink et al. (2017) unterscheiden unter angehenden Geschichtslehrpersonen sechs Typen an 
Überzeugungen über die Zielsetzung von Geschichtsunterricht: memorising; critical/explanatory, 
constructivist; perspective-taking, moral und collective-identity objectives
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Untersuchung von Maturitätsprüfungsaufgaben im Kanton Luzern:
Ergebnisse einer Analyse von Prüfungsaufgaben der schriftlichen Maturitätsprüfungen (2012-18):

Knapp 20% aller Aufgaben bestehen aus Themen mit Bezug zur Schweizer Geschichte.
Die Hälfte dieser Aufgaben thematisiert ausschliesslich Schweizer Geschichte: z.B. Marignano 1515; 
Schweizerischer Bauernkrieg 1653; Jurakonflikt im 20. Jh. 
Die andere Hälfte besteht aus internationalen Themen mit Bezug zur Schweiz (z.B. Europa und 
Schweiz im 20. Jh.) oder anderen Themen (z.B. Medizingeschichte: Chirurgie).
Die meisten Aufgaben mit Schweiz-Bezug fokussieren auf Themen des 20. Jh. 
Die meisten Aufgaben mit Schweiz-Bezug fokussieren auf Themen der politischen Geschichte (seltener sind 
Sozial- Wirtschafts- oder Kulturgeschichte). 
In 7 von 9 prüfenden Schulen besteht Kontinuität bezüglich der Examinatorinnen und Examinatoren 
über mehrere Prüfungen hinweg: Sie prägen den Prüfungsstil an einer Schule. 
Schweizer Geschichte wird an kleineren, „ländlicheren“ Schulen eher geprüft als an grösseren, 
„städtischeren“ [Aber: geringe Anzahl an Aufgaben!]  
Ob Schweizer Geschichte als Lerngegenstand geprüft wird, hängt von Entscheidungen der einzelnen 
Lehrperson ab. Er
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Datenerhebung: Vor dem Interview sendet die 
Lehrperson Prüfungen aus einem bestimmten 
Schuljahr mit einer bestimmten Klasse zu. Das 
Interview geht auf die Prüfungen ein. 

Auswertung: Die Prüfungsaufgaben werden mit 
einem selbst entwickeltem Instrument analysiert 
(Basis: Gautschi, 2009; Wenzel, 2012.)

Datenerhebung: 20 Leitfaden-Interviews mit 
Experten, orientiert an der Oral-History-Tradition 
(Grele, 2005) bzw. am narrativen Interview 
(Rosenthal, 1999; Küsters, 2006).

Auswertung: Die Interviews werden mit der 
Grounded Theory (Strauss, 1996) ausgewertet.  

Beantwortung der Forschungsfragen entlang von 
Gemeinsamkeiten / Differenzen / evtl. Typen : 
- Lehrpersonen
- Schulstufen bzw. Schultypen

Aus einer Prüfungsaufgabe: 
Illustration des Schweizer Karikaturisten Martial Leiter in einem 
Essayband mit dem Titel: „Schweizer Mythen. Der Stoff, aus dem 
die Mythen sind – oder auch nicht“, 2014: 

Analysieren und interpretieren Sie die Karikatur zu „Marignano“. 
Beachten Sie den Hinweis über der Illustration, der Ihnen 
aufzeigt, in welchem Zusammenhang sie publiziert worden ist. 
Stellen Sie auch eine Verbindung zum Mythos Marignano her. 

Das Dissertationsprojekt wird betreut durch: Herr Prof. Dr. Martin Lengwiler, Universität Basel und Herr Prof. Dr. Markus Furrer, PH Luzern  

- Fink, Nadine; Gautschi, Peter (2017): 
Geschichtsunterricht in der Schweiz. In: 
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht  
GWU, Jg. 68, Heft 3/4, 2017. S. 154-171.

- Yilmaz, Kaya (2008): Social Studies Teachers’ 
Conceptions of History: Calling on 
Historiography. In: Journal of Educational 
Research 101 (3), S. 158–176.

- Wansink, Bjorn et al. (2017): Epistemological 
tensions in prospective Dutch history teachers
beliefs about the objectives of secondary 
education. In: The Journal of Social Studies 
Research 41 (1), S. 11–24.
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Allenspach, D.  2014: Verständnisse Deutschschweizer Lehrpersonen von politischer Bildung. In: Ziegler, B. (Hrsg.): Vorstellungen, Konzepte und Kompetenzen von Lehrpersonen der Politischen Bildung. Zürich, S. 14-36.
Bürgler, B. & Hodel, J. 2013: Politische Bildung im Unterricht – eine empirische Spurensuche mit theoretischen Konnotationen. In: Juchler, I. (Hrsg.): Kompetenzen in der politischen Bildung. Schwalbach/Ts., S. 196-206.
Da Rin, S., & Künzli, S. 2006: Forschungsbericht zur explorativen Studie „Umsetzung von politischer Bildung in der Volksschule“. Zürich.
Kuckartz, U. 2014: Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren. Wiesbaden.

RELEVANZ

Politischen Bildung in der Schweiz sind bisher 
ein Desiderat. 

die Lehrmittel, die Lehrerbildung und 
Lehrerweiterbildungen gegeben werden. 

ERSTE ERGEBNISSE

Analyse von Einstiegssequenzen 

>  alle 3 Dimensionen der politischen 
Perspektive erscheinen jedoch:

>  minimale Behandlung der politischen 
Dimension im engeren Sinne

> 
und wichtige Auslassungen 

    Beispiel rechtliche Dimension: 
nur Aufzählung von Artikeln ohne 
Kontextualisierung oder Behandlung von 
rechtsstaatlichen Prinzipien 

>  Fokussierung auf moralische Dimension, 
dabei nicht immer klare Abgrenzung von 
Sozialkompetenz

Datenmaterial: Unterrichtsvideos und 
Transkripte

Qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz 
(2014): 

>  1. Schritt: Initiales Lesen, Festhalten von 
ersten Beobachtungen, Austausch im Team

>  
Kategoriensystems vom Material her mit 
theoretischer Sensibilität

ANALYSE

SAMPLE

LP1 LP2 LP3 LP4 LP5 LP6

Nicht repräsentatives Sample

>  

> 

>  Lehrerfahrung: 3–23 Jahre als LP, 2–12 Jahre 

Weiterbildung: 
>  

Politischen Bildung und Menschenrechten

>  2. Teil: Abschlussveranstaltung mit 

Coaching & Nachgespräch: Unterrichtspla-
-

didaktikerin nach Staub (2001)

Coaching I Lektion I Nachge-
spräch I

Nachge-
spräch IILektion IICoaching II

Weiterbildung: Teil 1 
Einführung

Weiterbildung: Teil 2 
Erfahrungsaustausch

Analysefokus Dissertation

FORSCHUNGSDESIGN

Politische und historische Fachlichkeiten 
grenzen sich durch unterschiedliche 
Perspektiven auf einen Lerngegenstand ab

>  Politische Bildung: „Vergesellschaftung“, 

von allgemeinverbindlichen Regelungen

>  Geschichte: „Verzeitlichung von Existenz”, 

durch die Narrativierung von Wandel

THEORETISCHER RAHMEN

“Enge“

POLITISCHE MENSCHENRECHTS-
DIMENSIONEN

POLITISCHE PERSPEKTIVE AUF 
MENSCHENRECHTE
3 Dimensionen sind in der politischen 
Perspektive auf Menschenrechte enthalten 

>  „Enge” Politische Dimension: 

Verhandlungsprozessen

>  Rechtliche Dimension: Menschenrechte als 

>  Moralische Dimension: Menschenrechte als 
Wert, Idee und Ziel

Die Verankerung der Politischen Bildung im 
Lehrplan 21

>  der Lerngegenstand Menschenrechte ist 
dabei ein Kompetenzbereich der Politischen 
Bildung

Bisher gibt es wenig empirische Erkenntnisse 
zur Politischen Bildung in DCH-Kantonen. 
Studien deuten darauf hin, dass:

>  Lehrpersonen unvollständige Vorstellungen 
zur Politischen Bildung haben (Allenspach 

>  der Unterricht sich meist auf die klassische 
Staatsbürgerkunde beschränkt (Bürgler & 
Hodel 2013)

HINTERGRUND

KURZZUSAMMENFASSUNG 

>  wie Lehrpersonen die fachliche Perspektive der Politischen Bildung am Lerngegenstand Menschenrechte realisieren und
>  welchen Herausforderungen sie dabei begegnen

Politische Bildung im Geschichtsunterricht* 
Realisierung von politischer Fachlichkeit am Lernge-
genstand Menschenrechte. Eine qualitative Analyse 
von Unterrichtsstunden auf Stufe Sek I.

Sekundarstufe I“



Projet de thèse de doctoratUER Didactiques des sciences humaines et sociales
Directrice de thèse: Prof. Nelly Valsangiacomo
Co-directrice de thèse: Prof. Nadine Fink

Renseignements
Auteure: Nathalie Masungi
Statut: chargée d’enseignement en didactique de l’histoire à la HEP Vaud
Email: nathalie.masungi@hepl.ch

Histoire orale et témoignage audiovisuel dans l’enseignement de l’histoire. 
Étude des conditions de mise en œuvre d’une démarche historienne en milieu scolairehistoire par l’emploi et l’exploitation d’une application numérique.

Une histoire orale de la Shoah à l’ère des humanités digitales : favoriser l’enseignement 
et les apprentissages en classe d’histoire à l’appui d’une application numérique

Enjeux de la recherche

• Production et analyse d’un outil pédagogique 
numérique pour favoriser un nouveau mode de transmission et de questionnement du récit des témoins et sources écrites et/ou iconographiques) pour pallier la disparition des témoins directs.

• 
développement des connaissances et compétences 
des élèves en histoire

• Analyse de la prise de conscience et de la 
problématisation des élèves à partir de la diversité et la 
authentique et de la mise en relation d’autres types de sources) et mise en perspective avec le monde présent et leur propre expérience. 

• Analyse des enjeux d’apprentissage fonction de divers types de supports pédagogiques 

Fuir la Shoah : ma relation avec des survivant-e-s Méthodologie de recherche et d’analyse envisagée• Produire du matériel didactique et des séquences d’enseignement selon les différentes modalités de travail.• récolter des données relatives aux principes didactiques sur lesquels repose le fonctionnement de l’application.• classe inversée). • Récolter et analyser qualitativement et quantitativement des 

en classe.

Résultats attendus• 
historienne.• donne du sens aux expériences des témoins historique.• intellectuelle et critique des élèves et au récits et les valeurs qui circulent à propos du passé.• des moyens de penser l’histoire.

Critères de choix

• Présence d’une documentation 
• Pertinence du témoignage.• Entretiens en français.•  • Durée et qualité du format vidéo. 

Contenus de l’application• Vidéo introductive.•  •      documents divers. • • Activités d’apprentissages.



Fachdidaktische Überzeugungen und
Handlungsmuster von Lehrpersonen 

zu digitalen Medien im Geschichtsunterricht
Nicole Riedweg

Kontakt: nicole.riedweg@phlu.ch

Projektübersicht
Das Ziel des Dissertationsprojekts ist die Erforschung von fachdidaktischen Überzeugungen und 
Handlungsmustern von Lehrpersonen zu digitalen Medien im Geschichtsunterricht. Es handelt 
sich dabei um eine explorative Studie zur Geschichts-App «Fliehen vor dem Holocaust» auf der 
Sekundarstufe I.

Lehrpersonen und ihre Überzeugungen
Es ist empirisch belegt, dass Lehrer/-innen eine zentrale Rolle sowohl im Bildungssystem wie 
auch im Unterricht spielen (Baumert & Kunter 2011; Seidel 2011). 
John Hattie konnte in seiner Meta-Studie nachweisen, dass Lehrer/-innen mit ihrem Handeln 
zu den mächtigsten Einflussgrössen des Lernens zählen (Hattie 2009). 
Dieses Handeln wird stark gesteuert durch die subjektiven didaktischen Ziele der Lehrer/-innen, 
durch ihre Konzepte und insbesondere durch ihre Überzeugungen (Schön 1983). 
Op’t Eynde, de Corte und Verschaffel (2002) legen ebenfalls dar, dass solche Überzeugungen 
sowohl implizit als auch explizit das Lehren und Lernen stark beeinflussen. 
Es gilt die Lehrer/-innen mit ihren Überzeugungen in den Blick zu nehmen, um zeitgemässen 
und erfolgreichen Geschichtsunterricht zu ermöglichen (Messner & Buff 2007).
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1. Wie unterrichten Lehrpersonen heute
Geschichte mit digitalen Medien im 
Allgemeinen und mit der Geschichts-App 
«Fliehen vor dem Holocaust» im Besonderen?

2. Wodurch wird diese Art und Weise des 
Unterrichts geprägt?

3. Wie wirken sich die Überzeugungen von 
Lehrpersonen auf deren Integrations-
bereitschaft von digitalen Medien im 
Allgemeinen und mit Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen im Besonderen aus?Fo
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2017 2018 2019 2020

Start der 
Dissertation

08
/2

01
7

Pilotstudie
mit Fragebogen 

05
/2

01
8

09
/2

01
8

08
/2

01
9

07
/2

02
0

Datenerhebung I:
Fragebogen

Datenerhebung II:
Unterrichtsbeobachtung 
Datenerhebung III:
Interview

Unterstützt durch:

Amt für Volkschulbildung              
und Sport (AVS),      
Nidwalden

Dienststelle            
Volksschulbildung (DVS),
Luzern

Volksschule Aargau

Abhängig von der 
Unterrichtsplanung der  
Lehrperson

Mittels geschlossenen und halboffenen Fragen 
werden die Erfahrungen und Überzeugungen 
von ca. 230 Lehrpersonen zu digitalen Medien 
sowie zu deren Einsatz im Geschichtsunterricht 
ermittelt.

An der Datenerhebung II und III nehmen 12 Klassen 
mit ca. 230 Schülerinnen und Schüler im Alter von 
12 bis 16 Jahren teil. Sie lernen auf drei unter-
schiedliche Arten mit der Geschichts-App Fliehen vor 
dem Holocaust . 
Die Datenerhebungen erfolgen durch teilnehmende 
Unterrichtsbeobachtungen innerhalb des 
Klassenzimmers sowie durch fokussierte und halb-
standardisierte Interviews mit zwölf beteiligten 
Lehrpersonen nach der Intervention. 

Mit dem methodisch bewussten Sammeln, 
Dokumentieren, Interpretieren, Charakterisieren 
und Typologisieren von unterschiedlichen Fällen 
werden neue Einblicke bezüglich der Relevanz 
der fachdidaktischen Überzeugungen und 
Handlungsmuster zu digitalen Medien im 
Geschichtsunterricht im Allgemeinen und zur 
Geschichts-App Fliehen vor dem Holocaust» im 
Besonderen gewonnen. 
Aus dem «zirkulären Prozess der Wissens-
entwicklung von Forschung, Theorie und Praxis» 
ergeben sich aus der Studie neue Erkenntnisse 
zu Lehr- und Lernprozessen, um die digitalen 
Medien in der Schule gewinnbringend zu 
integrieren und weiter zu entwickeln.
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Geschichts-App «Fliehen vor dem Holocaust»
Die Geschichts-App «Fliehen vor dem Holocaust» erzählt die Geschichte von 
fünf Menschen, die sich auf der Flucht vor dem verbrecherischen 
Nazi-Regime befinden. 
Sie rückt ausgewählte Menschen exemplarisch mittels Personifizierung in den Mittelpunkt, um 
bei den Lernenden Interesse zu wecken sowie deren Kognition und Emotion anzuregen. 
Angeregt durch den Lebenswelt- und Aktivitätsbezug, werden die Lernenden motiviert, sich 
mit der Thematik des Nationalsozialismus und des Holocaust aktiv auseinander zu setzen. 
Die Lernenden erstellen ihr eigenes Zeitzeugnis und lernen Erinnerungen mit
historischen Dokumenten zusammenzubringen sowie beides quellenkritisch zu betrachten. 
Die App ist als unabhängiges Lehr-Lernmedium konzipiert.

Die App gewann den «Worlddidac Award 2018». 
Die Jury des Worlddidac Awards schreibt, «dass es sich bei 
der Geschichts-App um ein besonders lobenswertes Produkt 
handelt, das für den Einsatz in Schulen überaus empfehlenswert ist».
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Das Dissertationsprojekt wird betreut durch Frau Prof. Dr. Bettina Degner (bis 2018 Alavi), PH Heidelberg und Herr Prof. Dr. Peter Gautschi, PH Luzern





« COMMUNIZM 2.0 » 

Enjeux de la recherche 

Résultats attendus 

Serious Game et enseignement de l’histoire 
 

Méthodologie de recherche et d’analyse envisagée 

Genèse d’un projet 
Le Point & Click, un format de jeu aux embranchements multiples 

permettant une approche exploratoire et non-linéaire 

La structure en arborescence du premier Communizm 

Les facettes du totalitarisme représentées dans le jeu 



Philosophieren im naturwissenschaftlichen Unterricht
Eine Interventionsstudie in Biologie zum Thema Evolution

Deborah Bernhard, Dominik Helbling & Markus Wilhelm
Kontakt: deborah.bernhard@phlu.ch

Projektübersicht

Das auf dem Poster vorgestellte Dissertationsvorhaben untersucht den Einfluss des Philosophierens im naturwissenschaftlichen Unterricht am Beispiel der Evolution.
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1. Lässt sich das Verständnis der Schülerinnen und 
Schüler von nature of science auf der 
Sekundarstufe 1 durch philosophische Gespräche 
verbessern?

2. Können philosophische Gespräche auf der 
Sekundarstufe 1 den Erwerb von adäquaten 
naturwissenschaftlichen Vorstellungen zur 
Evolutionstheorie unterstützen?

3. Trägt eine gemeinsame Reflexion mithilfe 
philosophischer Gespräche dazu bei, die Akzeptanz 
der Evolutionstheorie von Schülerinnen und 
Schülern der Sekundarstufe 1 zu erhöhen?

4. Hat die Qualität der philosophischen Gespräche 
einen Einfluss auf die abhängigen Variablen?
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Erste Erkenntnisse aus der Pilotstudie

Die philosophischen Gespräche fanden Anklang bei den 
Schülerinnen und Schülern. Durch einen spezifischen 
Stimulus am Anfang kann der Zugang jedoch erleichtert 
werden. Die Qualität der Gespräche fällt sehr 
unterschiedlich aus.
Die Unterrichtseinheit kann gemäss Planung durchgeführt 
werden. Die inhaltliche Kohärenz sollte erhöht, der 
Schwierigkeitsgrad reduziert werden. 
Manche selbst entwickelten Skalen müssen aufgrund zu 
hoher Komplexität überarbeitet werden.
Die Akzeptanz und das Verständnis der Evolutionstheorie 
sowie teilweise das Verständnis von nature of science
wurden durch die Unterrichtseinheit in beiden Gruppen 
signifikant verbessert. Zwischen Experimental- und 
Kontrollgruppe zeigen sich keine signifikanten 
Unterschiede. 
In der Pilotstudie beschäftigte sich die Kontrollgruppe in 
Einzelarbeit teilweise ebenfalls mit Aspekten von nature
of science. Um die Fragestellung zu akzentuieren, wird die 
Kontrollgruppe in der Hauptuntersuchung das Thema 
Evolution ausschliesslich inhaltlich vertiefen.

Philosophieren mit Kindern
• Von Matthew Lipman entwickelter Unterrichtsansatz (Lipman, 2009)
• Ko-konstruktives Gespräch in einer „community of inquiry“ aufgrund eines 

Stimulus (Haynes, 2008)
• Belegte positive Effekte kognitiv, sozial, Lesefähigkeit (u.a. Topping & Trickey, 

2007a; 2007b; 2014; Gorard, Siddiqui & See, 2015)

Philosophieren in den Fächern
• Philosophieren als Unterrichtsprinzip: Diskussion von philosophischen Fragen, 

welche sich aufgrund der fachlichen Inhalte ergeben (Michalik, 2015;2016)
• Bildungstheoretische Argumente: Förderung Neugierde und Fragehaltung, 

kritischer Umgang mit Wissen und Wissenschaft usw. (Michalik, 2013; Michalik, 2016)
• Lernpsychologisches Argument: Einbezug von subjektiven Vorstellungen und 

ko-konstruktiver Diskurs lernwirksam (u.a. Knight & Collins, 2010; Born, 2007; 
Monetha, 2009; Asterhan & Schwarz, 2007; O‘Connor, Michaels & Chapin, 2015)

Philosophieren im naturwissenschaftlichen Unterricht
• Das Lernen zu nature of science wird in den Naturwissenschaften immer 

wichtiger
• nature of science: erkenntnistheoretische, wissenschaftstheoretische und 

wissenschaftsethische Aspekte (Kircher & Dittmer, 2004)
• Philosophie mit den Teilbereichen Erkenntnistheorie und Ethik kann zur 

Förderung von nature of science beitragen (Dittmer, 2015; Michalik, 2009)

– dfs

Evolution
Akzeptanz und Verständnis der Evolution: 
• negative Korrelation mit Religiosität Wahrnehmung eines Konfliktes 

zwischen Religion und Naturwissenschaft entscheidend (u.a. Lammert, 2012; Dunk & 
Wiles, 2018)

• Wichtigster Faktor: Verständnis von nature of science positive Korrelation 
(u.a. Dunk et al., 2017; Cavallo & McCall, 2008)
Förderung von Akzeptanz und Verständnis durch Förderung von Verständnis 
von nature of science

Interventionsgruppe Kontrollgruppe Wartekontrollgruppe

15-20 Klassen, welche zu drei Zeitpunkten aufgeteilt werden 4 ganze Klassen

Prätest Lernende Prätest Lernende Prätest Lernende

Prätest Lehrperson Prätest Lehrperson Prätest Lehrperson

Unterrichtseinheit zur 
Evolutionstheorie mit drei 

philosophischen Gesprächen

Unterrichtseinheit zur 
Evolutionstheorie ohne 

philosophische Gespräche, 
aber mit inhaltlicher Vertiefung

Unterricht zu einem anderen 
Thema

Posttest Lernende Posttest Lernende Posttest Lernende

Unterricht zu einem anderen 
Thema

Unterricht zu einem anderen 
Thema

Unterricht zu einem anderen 
Thema

Follow-up-Test Lernende Follow-up-Test Lernende Follow-up-Test Lernende

Unterrichtseinheit:
10 Lektionen
Drei philosophische Gespräche:

Macht die Evolutionstheorie die 
Religion/Gott überflüssig?
Wie sicher ist das Wissen der 
Naturwissenschaft?
Gibt es einen Unterschied 
zwischen Menschen und Tieren?

Erhebungsinstrumente:
Verständnis nature of science (Conley et 
al., 2004; Barbour, 1990)
Verständnis Evolutionstheorie (Fischer, 
2014; Fenner, 2013)
Akzeptanz der Evolution (Rutledge & 
Warden, 1999; Johnson & Peeples, 1987; 
Johannsen & Krüger, 2005; Yasri & Nancy, 2016)
Religiosität (Huber, 2013)
Interesse (Frey et al., 2009)
Qualität der philosophischen 
Gespräche (theoriebasierte Eigenentwicklung)
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Transfer in der Physik
Effekte von kontextorientiertem Lernen auf die Nutzung

von Strategien beim Transfer von physikalischen Konzepten

Daniel Gysin & Dorothee Brovelli
Kontakt: daniel.gysin@phlu.ch

Das CoBaLT-Projekt („Context-Based 
Learning and Transfer in Science Education“)

Kooperationsprojekt der PH Luzern, PH 
St. Gallen und Universität Genf
Teil des Promotionskollegs PH Luzern & 
PH Heidelberg
Betreuung der Dissertation: Dorothee 
Brovelli, Andreas Müller, Nicolas Robin 
& Markus Rehm
Projektdauer: 2017 – 2020
Finanzierung: PgB P-9
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Ziel des Projekts: Möglichkeiten aufzeigen, wie 
Lernende im Physikunterricht Strategien und 
flexibilisiertes Wissen für den späteren 
Transfer ihrer Konzepte erwerben können

Forschungsfrage: Welche Strategien werden 
während eines Transferprozesses von 
Lernenden bei einer Aufgabe zum 
physikalischen Energiekonzept angewandt und 
welchen Einfluss hat der vorangegangene 
Unterricht auf die Nutzung dieser Strategien?

Fo
rs

ch
un

gs
fra

ge

Der „Akteur-orientierte“ Transfer (Lobato, 2012)

Definition von Transfer: Individuelle Konstruktion von Ähnlichkeits-
beziehungen zwischen zwei Situationen
Kritik an der „traditionellen“ Transferforschung: Prozesse, welche beim 
Transferieren des Wissens auf neue Problemsituationen auftreten, 
wurden bisher nicht oder nur wenig erforscht
Forschungsansatz: Perspektive der Lernenden erfassen; untersuchen, wie
transferiert wird; Einflussfaktoren auf den Transfer erforschen

Die „Coordination Class“-Theorie (diSessa & Wagner, 2005)
Das Transfermodell nach der „CC“-Theorie beschreibt die Koordination 
von Wissenselementen und die Nutzung von Strategien beim Transfer 
auf eine neue Kontextsituation. Für das „Alignment“ spielen Merkmale 
der Kontextsituation eine bedeutende Rolle.
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Forschungsmethode

Zwei Teilstudien zur Erhebung und Untersuchung von 
Strategien beim Transfer:

Qualitative „Laut Denken“-Interviews1 mit Lernenden 
verschiedener Schulstufen (Sek. I & II, PH)
Quantitative Befragung von Lernenden und 
Lehrpersonen (Effekte auf Strategien beim Transfer)
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Ergebnisse der ersten Teilstudie
Auswertung der qualitativen „Laut Denken“-Interviews 
mit MAXQDA: Transkription, qualitative Inhaltsanalyse, 
deduktive und induktive Kategorienbildung (nach 
Kuckartz, 2018)
Drei Hauptkategorien (deduktiv, basierend auf „CC“-
Theorie) mit Subkategorien (induktiv, vgl. Beispiel2):
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1 Transferaufgabe
zum physikalischen 
Energiekonzept:
• Energieformen
• Energieumwandlung
• Energieerhaltung
• Energiedegradation

(Neumann et al., 2013)

Kontextsituation: 
Bekannter Seilpark in 
Luzern (Pilatus)

Hilfestellungen und 
zusätzliche Fragen

N = 20

Kontextmerkmale
beschreiben und 

analysieren

Literatur: diSessa, Andrea A.; Wagner, Joseph F. (2005): What coordination has to say about transfer. Chapter 4. In: Jose P. Mestre (Hg.): Transfer of learning. From a modern multidisciplinary perspective. Greenwich: Information Age Publishing, S. 121–154.; 
Kuckartz, Udo (2018): Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 4. Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Juventa (Grundlagentexte Methoden).; Lobato, Joanne (2012): The Actor-Oriented Transfer Perspective and Its Contributions to 
Educational Research and Practice. In: Educational Psychologist 47 (3), S. 232–247.; Neumann, Knut; Viering, Tobias; Boone, William J.; Fischer, Hans E. (2013): Towards a learning progression of energy. In: J. Res. Sci. Teach. 50 (2), S. 162–188. 
Bildquelle (Transferaufgabe): www.pilatus.ch/entdecken/pilatus-seilpark (zuletzt besucht am 26.02.19)

CoBaLT 
Context-Based Learning and Transfer

in Science Education

Wissenselemente
koordinieren

Alignment:
Wissenselemente 

und Kontext

Beispiel für ein Alignment 
(2 Subkategorie: Handlungen oder 
Vorgehen im Kontext mit «Causal Net» 
verbinden)

„Ich habe jetzt hier eine Person (..), die in der 
Mitte des Seils ist. (..) Diese Person ist jetzt 
sicher einmal da hoch gelaufen (..), musste 
auf diese Rampe hinauf und als, als sie dort 
stand, ist einmal Lageenergie. Also hat eine 
gewisse Höhe, es passiert noch nichts und in 
dem Moment, ehm, in dem sie sich auf dem 
Seil lässt (..), nach unten rutscht, wandelt 
sich die Energie eben in Bewegungsenergie
um […]“

Diskussion
Transferprozess ist 
nicht linear
Subkategorien 
beim Alignment 
können mit 
Readout Strategien 
(vgl. „CC“-Theorie) 
verglichen werden

Ausschnitt aus einem Interview 
mit einer PH-Studentin
(3. Semester)
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Kompetenzorientiertes naturwissenschaftliches Lehren 
und Lernen im Sachunterricht fördern - LUKAS-Modell

Matthias Hoesli, Markus Wilhelm & Markus Rehm
Kontakt: matthias.hoesli@phlu.ch

Das naturwissenschaftliche Lehr-Lern-Verständnis von 
Sachunterrichtslehrpersonen 

Kleickmann (2008) konnte aufzeigen, dass eine hohe Zustimmung der 
Grundschullehrpersonen mit den drei Konstrukten Motiviertes Lernen, 
Conceptual Change und Schülervorstellungen mit einem Fortschritt der 
Lernenden im integrierten konzeptuellen naturwissenschaftlichen 
Verstehen in Zusammenhang steht. Dem entgegen erwies sich eine hohe 
Zustimmung zu den Konstrukten Transmission, Praktizismus und Laisser-
faire nur mit einem geringen Fortschritt der Schülerinnen und Schülern im 
naturwissenschaftlichen konzeptuellen Verständnis einher. Diese Befunde 
legen die Vermutung nahe, dass durch eine Förderung der 
naturwissenschaftlichen Lehr-Lern-Vorstellungen von 
Grundschullehrpersonen (Ebene II) das naturwissenschaftliche Lernen auf 
der Lernendenebene (Ebene IV) beeinflusst werden kann. 

Veränderung von naturwissenschaftlichem Lehr-Lern-Verständnis durch 
Intervention

Entsprechend einer Qualifikationshypothese, wie sie Darling- Hammond 
(2006) formuliert, müssen professionsspezifische Kenntnisse in der Aus-
und Weiterbildung erworben werden. Als Interventionen bieten sich 
Weiterbildungen (Vollstädt und Kollegen, 1999) an. Eine entsprechende 
Weiterbildung wurde im Rahmen dieser Studie entwickelt.
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Gegenstand dieses Posters ist das naturwissenschaftliche Lehr-Lern-
Verständnis der Grundschullehrperson (Ebene II), welches im Rahmen 
einer Natur und Technik-Weiterbildung und der Arbeit mit der 
Unterrichtseinheit Süsse Chemie im Sachunterricht erhoben wurde. Im 
Sinne eines Eingruppenplans wurde die Verständnisebene (Ebene II) der 
Grundschullehrperson mittels t-Test und Wilcoxon-Test sowie 
entsprechenden Veränderungshypothesen untersucht. Nicht Gegenstand 
dieses Posters sind (1) Unterschiedshypothesen in der unten dargestellten 
Zweigruppenplanung, (2) Ebene III & IV sowie (3) mit der 
Eingruppenplanung einhergehenden Restriktionen. 

Veränderungshypothesen der Ebene II (Eingruppenplanung)

Wie verändern sich die konstruktivistisch geprägten Anteile des 
naturwissenschaftlichen Lehr-Lern-Verständnis von 
Grundschullehrpersonen durch die Intervention?

H1: Die Vorstellungen, die in weitgehender Übereinstimmung mit 
konstruktivistisch geprägten Ansätzen stehen, werden durch die 
Grundschullehrpersonen unmittelbar nach der Weiterbildung und der 
Arbeit mit der Unterrichtseinheit Süsse Chemie höher eingeschätzt.

Wie verändern sich Vorstellungen von Grundschullehrpersonen zum 
Lehren und Lernen von Naturwissenschaften, die in wichtigen Aspekten 
Wiedersprüche zu diesen konstruktivistisch geprägten Ansätzen 
(Misconceptions) aufweisen, durch die Intervention?

H2: Die Vorstellungen, die in wichtigen Aspekten widersprüchlich zu 
den konstruktivistisch geprägten Ansätzen stehen, werden durch die 
Lehrpersonen unmittelbar nach der Weiterbildung und der Arbeit mit 
der Unterrichtseinheit Süsse Chemie tiefer eingeschätzt.
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Gegenstand der Weiterbildung war das Luzerner Modell zur 
Entwicklung kompetenzfördernder Aufgabensets (LUKAS-Modell) 
(Luthiger, Wilhelm & Wespi, 2014)In
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Die vorliegende quasi-experimentelle Studie folgt einem Zweigruppen-
untersuchungsplan, welcher die gestellten Forschungsfragen als konkrete 
Massnahmewirkung im Rahmen von Unterschiedshypothesen auf drei
Ebenen (Ebene II – IV) im Feld prognostiziert. Verglichen werden zwei 
Stichproben, die sich in Bezug auf die unabhängige Variable 
Weiterbildung (Treatment) unterscheiden (Döring und Bortz, 2016). 
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Nullhypothesen der drei Konstrukte Motiviertes Lernen (p =.230),
Conceptual Change (p =.607) und Schülervorstellungen (p =.185) bestätigt 
wurden. Es konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden 
Messzeitpunkten für diese drei Konstrukte nachgewiesen werden. Zu 
beachten gilt es, dass das Konstrukt Motiviertes Lernen (M =3.23, SD
=.47) bereits zum Messzeitpunkt 1 eine hohe Ausprägung aufweist. Dem
entgegen weist das Konstrukt Schülervorstellungen eine eher tiefe (M
=2.39, SD =.63) Zustimmung auf. 

H2: Die zur Hypothese 2 getesteten Konstrukte zeichnen ein inhomogenes 
Bild. Die beiden Nullhypothesen der Konstrukte Praktizismus (p =.012) 
und Transmission (p =.026) müssen verworfen werden. Die
Nullhypothese des Konstruktes Laisser-faire (p =.575) muss angenommen
werden. Die bei den Konstrukten Praktizismus und Transmission
errechneten mittleren Effekte zwischen den beiden Messzeitpunkten 
zeigen sich ebenfalls im Wilcoxon-Test (pra, z = -2.378, p=0.017*; tra, z = -
2.328, p=0.020*). 

Diese Ergebnisse scheinen sich, vorsichtig interpretiert, mit dem Hinweis 
von Kleickmann (2008) zu decken, wonach es sich zumindest im 
naturwissenschaftlichen Lehr-Lernbereich der Grundschule als sinnvoll 
erweisen könnte, fachspezifische Vorstellungen von Lehrpersonen zum 
Lehren und Lernen anhand mehrerer Dimensionen - über die klassischen 
Konstruktivismus-Dimensionen hinaus - zu erfassen.
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bildung
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Ebene II NW-Lehr-Lern-Verständnis Kleickmann, 2008
Ebene III Unterrichtswahrnehmung der 

Lernenden 
Fischer, Labudde, Neumann 
& Viiri, 2014

Ebene IV Leistungsmotivation Wigfield & Eccles, 2000
Kompetenzselbsteinschätzung eigenes

Interventions
-gruppe

Vergleichs-
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Vorname Nachname (Kontakt)

Differenzierung von Gesundheitswissen zur Erfassung und 
Förderung von präventivem Gesundheitsverhalten

Lea Kahl & Julia Arnold

Gesundheitsbildung im schulischen Kontext

Forschungsstand

Forschungsfragen

Methodik
N M

1. Modellprüfung:

2. Itemanalyse:

Ergebnisse
1. Modellprüfung

2. Itemanalyse
Systemwissen. Handlungswissen.         Effektivitätswissen.

Das Transtheoretische Modell zur Intentionsbildung in 
präventiven Gesundheitskontexten [1; 3]

Diskussion und Ausblick

a) b) 
c) 

Quellen

International Journal of Science Education
The Lancet, 392,

Diagnostica, 48(4)

Lea Kahlswissuniversities
Haute école pédagogique Vaude Lausanne

05. und 06.04.2019
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Einstellung ggü. Handlung (Kosten)

X Wert der HandlungSelbstwirksamkeits-
erwartung

Einstellung ggü. Handlungsergebnis (Nutzen)

X Wert des ErgebnissesErgebnis-Erwartung

Subjektive Norm bzgl. Handlung

X Wert des sozialen 
Ergebnisses

Soziale Ergebnis-
Erwartung

Wahrgenommene Bedrohung

X Wahrgenommene 
Schwere

Wahrgenommene 
Anfälligkeit

Gesundheits-Systemwissen
Gesundheit und den Körper mit seinen 

(Fehl-)Funktionen verstehen

Handlungsbezogenes 
Gesundheitswissen

Wissen über Handlungen zur Erhaltung 
der Funktion und Vermeidung von 
Fehlfunktion des Körpers und der 

Gesundheit

Effektivitätswissen
Wissen über das Potential einer 
Handlung / das relative Potential 

unterschiedlicher Handlungen
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Hypothèses

Contexte
En Suisse romande, RECODIS regroupe plusieurs recherches collaboratives
en didactique des sciences basées sur la conception d’un produit éducatif,
dont :

- La recherche ECSE : « Entrée dans la culture scientifique à l’école » est
une ingénierie coopérative visant la conception (orientée par la recherche)
de séquences d’enseignement en Sciences de la nature.

- La recherche PLAY : PLAY est une recherche orientée par la conception
visant la conception d’un dispositif pédagogique et ludique au musée de la
Nature à Sion.

Cadre théorique

Méthodologie
2 Etudes de cas (Albarello,

2011)

Considérer le contexte comme 
élément essentiel du 
phénomène observé

Récolte des 
données

2 terrains d’étude (ECSE et 
PLAY)

Analyses documentaires, 
Observations des séances de 

travail, Entretiens d’auto-
confrontation avec les acteurs 

du projet

Analyses prévues

La première étape de notre analyse consiste
à collecter des informations sur le contexte
de chacun des projets afin d’obtenir une vue
d’ensemble de chacun des terrains d’étude
(voir tableau ci-contre).

La suite des analyses vise à produire des
configurations permettant de comprendre les
postures épistémiques des individus par
rapport aux objets co-construits en
considérant les caractéristiques des
démarches de recherches (RoC ou IC).

Notre cadre théorique s’ancre dans un
paradigme interactionnisme, sur la base des
théories de l’acteur réseau (Callon, Latour, &
Akrich, 2006), nous nous reposons sur les
principes de la théorie de l’action conjointe en
didactique (Sensevy, 2011), soulignant les
interactions entre les savoirs et les acteurs de
l’apprentissage.

Dans une recherche collaborative, les savoirs
sont co-construits par les acteurs impliqués.
Plusieurs théories modélisent cette co-
construction (voir tableau ci-contre).

Objectif de la 
recherche

Comprendre la co-construction 
des savoirs dans une RCE à 

travers l’analyse des postures 
des acteurs.

PLAY ECSE
Recherche ROC Ingénierie coopérative
Initialisation du 
projet

Demande du terrain Questionnements des chercheurs

Acteurs impliqués 
et statuts

Directeur du musée, Médiatrices du 
musée
Didacticienne HEP Valais
Informaticien
Chercheur (didactique & jeu)
Assistante de recherche / doctorante

1 chercheure – formatrice (didactique des 
sciences)
1 chercheur – formateur (did. des sciences
5 enseignantes (dont 2 didacticiens)
Assistant de recherche / doctorant

Produit développé Jeu Pearl Arbor Séquences d’enseignement 
Modalités des 
rencontres

Séances de travail, expérimentations sur le 
terrain

Formation continue, communautés de 
pratiques, séances d’organisation/planification, 
certaines des expérimentations sur le terrain

Durée Début : 2015 / fin : non déterminée Début : Juin 2017 / Fin : non déterminée
Itérations Pas de calendrier fixe Nouvelle itération chaque année

La posture (Lameul, 2016) se définit comme une manifestation physique et mentale d’un rapport singulier
et sociale à un objet ou un sujet. Elle est observable à la croisée des croyances, des intentions et des
comportements. La posture d’un individu caractérise son rapport à des objets/sujets, dans notre cas, le
rapport des acteurs d’une RC aux savoir co-construits. Ce rapport aux savoirs scientifiques et didactiques
peut s’appuyer sur les modèles d’épistémologie personnelle (Hofer & Pintrich, 1997) ou d’épistémologie
pratique (Marlot & Toullec-Théry, 2014 ). Nous considérons l’ensemble de ces concepts à travers la notion
de posture épistémique.

Approche Intérêts Concepts clés 
mobilisés

Théorie de 
l’action 
conjointe
(Sensevy, 2011)

Vise et permet la 
compréhension des 
interactions dans 
une séquence 
d’enseignement. 

Milieu, contrat 
didactique
Interactions savoirs-
élèves-enseignants
Institutionnalisation, 
dévolution

Cadre de la 
transposition 
méta-didactique 
(Arzarello et al., 
2014)

Vise et permet la 
compréhension de la 
co-construction du 
savoir dans une RC.

Partage de 
praxéologies
Objets frontières 
(Star & Griesemer,
1989)
Internalisation/exter
nalisation des 
savoirs

POSTURE ÉPISTÉMIQUE

Épistémologie 
personnelle; nature, 

source, valeur du savoir 

Épistémologie pratique

Comportements, croyances, 
intentions

Soi dans un système social

Manifestation physique et 
mentale

Perspectives d’analyses

1. Description des contextes
2. Analyse des savoirs co-

construits et des postures 
épistémiques des acteurs

Dans une RCE, les acteurs appréhendent la co-construction du savoir en fonction des postures épistémiques
qu’ils adoptent. Les enseignants qui n’adoptent pas une posture épistémique leur permettant de s’identifier
comme des producteurs potentiels de savoirs vont rencontrer des difficultés pour s’engager dans une RCE.

Albarello, L. (2011). Choisir l’étude de cas comme méthode de recherche. Bruxelles, Belgique: De Boeck.
Audoux, C., & Gillet, A. (2011). Recherche partenariale et co-construction de savoirs entre chercheurs et
acteurs : l’épreuve de la traduction. Revue Interventions économiques, 43, 1-8.
Arzarello, F., Robutti, O., Sabena, C., Cusi, A., Garuti, R., Malara, N., & Martignone, F. (2014). Meta-Didactical
Transposition: A theorical Model for Teacher Education Programmes. In A. Clark-Wilson, O. Robutti, & Sinclair
(Éd.), The Mathematics Teacher in the Digital Era (p. 347-372). Dordrecht: Springer.
Callon, M., Latour, B., & Akrich, M. (2006). Sociologie de la traduction: Textes fondateurs. Paris, France: Presses
des Mines.
Hofer, B. K., & Pintrich, P. R. (1997). The Development of Epistemological Theories: Beliefs about Knowledge and
Knowing and Their Relation to Learning. Review of Educational Research, 67(1), 88.

Lameul, G. (2016). Le développement professionnel des enseignnts-chercheurs : entre recherche et enseignement, l’élaboration
d’une posture d’expertise. CREAD.
Marlot, C., & Toullec-Théry, M. (2014). Normes professionnelles et épistémologie pratique de l’enseignant: un point de vue
didactique. Canadian Journal of Education - Revue canadienne de l’éducation, 37(4), 1-32.
Sanchez, E., & Monod-Ansaldi, R. (2015). Recherche collaborative orientée par la conception Un paradigme méthodologique pour
prendre en compte la complexité des situations d’enseignement-apprentissage. Education et didactique, 9(2), 73-94.

Sensevy, G. (2011). Le sens du savoir. Eléments pour une théorie de l’action conjointe en didactique. Bruxelles, Belgique: De 
Boeck.
Sensevy, G., Forest, D., Quilio, S. & Morales, G. (2013). Cooperative engineering to Learning. Review of Educational Research,
67(1), 88.
Star, S. L., & Griesemer, J. R. (1989). Institutional Ecology, `Translations’ and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in
Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Social Studies of Science, 19(3), 387-420.

Références

Problématique
Développement des recherches collaboratives en éducation (RCE) en
Suisse romande, dont les recherches orientées par la conception ROC
(Sanchez & Monod-Ansaldi, 2015) et les ingénieries coopératives
(IC)(Sensevy & al. 2013), impliquant des acteurs hétérogènes :
chercheurs, didacticiens, enseignants, informaticiens.

L’hétérogénéité des acteurs dans les RCE doit être prise en compte et
valorisée. La collaboration entre différentes communautés ne va pas de
soit (Audoux & Gillet, 2011).

Comment les acteurs des RCE participent-ils à la co-construction des savoirs 
? Dans quelle mesure cette participation est liée aux postures adoptées ?

5 avril 2019



Affektive Wirkungen 
technischer Forschungskontexte

im Lehramtsstudium
Andrea Maria Schmid & Dorothee Brovelli

Kontakt: andrea.schmid3@phlu.ch

Interessensforschung
Personen-Objekt-Interessenstheorie nach Krapp & Prenzel (2011):
emotionale Valenz: Gefühls- und Emotionskomponente (catch-Faktor)
wertbezogene Valenz: Wertkomponente (hold-Faktor)
epistemische Valenz: Wissenskomponente
alters- und geschlechtsabhängiges Interesse von Mädchen und Buben
Zusammenhang von Inhalt und Kontext als Schlüsselfaktoren für das Interesse in den 
Naturwissenschaften

Kontextualisierung
Kontextualisierung hat einen Einfluss auf kognitive und affektive Schülercharakteristiken (Bennett 
et al., 2007).
Merkmale von Kontexten wie Alltäglichkeit / Besonderheit (Habig, 2017; van Vorst, 2013)
Wahrnehmung authentischer Lernsituationen (Betz, 2018; Pawek, 2009; Engeln, 2004)
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1. Wie muss ein Kontext aus der physikalisch-
technischen Forschung beschaffen sein, um 
das Interesse von Lehramtsstudierenden zu 
wecken und aufrechtzuerhalten?

2. Beeinflusst das Erstellen einer 
Unterrichtsminiatur zu physikalisch-
technischen Forschungsthemen das 
situationale und individuelle Interesse, die 
Einstellungen zu Physik und Technik und 
das entsprechende Selbstkonzept?

3. Welche Zusammenhänge lassen sich 
zwischen den erhobenen Konstrukten 
feststellen?
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Interventionsstudie
Erhebungen: quantitative Prä-, Begleit-, Posttests mit qualitativer Ergänzung
Probanden: Lehramtsstudierende S1 mit Fächerwahl Naturwissenschaften, Schüler*innen S1
Interventionszeitraum Studierende: pro Durchführung jeweils ein Semester à 12 Doppellektionen
Interventionszeitrum Schüler*innen: pro Durchführung jeweils einen Halbtag
Zeitplan:
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Variablen der Hauptstudie
Treatment-Gruppe: Lehramtsstudierende S1

Kontextmerkmale (Alltäglichkeit / Besonderheit) 
(Habig, 2017; van Vorst, 2013)
Einstellungen zu Physik-Technik (Lohel, Pfenning & 
Steinert, 2009)
Situationales Interesse (Habig, 2017; van Vorst, 2013; 
Fechner, 2009; Haugwitz, 2009) mit den Valenzen 
epistemisch, emotional, wertbezogen (Pawek, 2009; 
Engeln, 2004)
Wahrgenommene Authentizität (Betz, 2018; Pawek, 
2009; Engeln, 2004)
Physik-Technik bezogenes Selbstkonzept (Sumfleth & 
Wild, 2005; Hoffmann et al., 1998)
Gender: Geschlecht
Intrinsische Lernmotivation u. Individuelles Interesse 
mit Sach- und Fachinteresse (Rheinberg & Wendland, 
2002; Sumfleth & Wild, 2005)
Extrinsische Lernmotivation (Sumfleth & Wild, 2005; 
Wild & Krapp, 1995; Ryan u. Conrell, 1989)
Kognitive Belastung (Kalyuga et al., 1999; Paas, 1992)
Matura-Zeugnisnoten in den Naturwissenschaften

Bennett, J., Lubben, F. & Hogarth, S. (2007). Bringing science to life. A synthesis of the research evidence on the effects of context-based and STS approaches to science teaching. Science Education, 91(3), 347–370.Betz, A. (2018). Der Einfluss der Lernumgebung auf die (wahrgenommene) Authentizität der linguistischen Wissenschaftsvermittlung und das 
Situationale Interesse von Lernenden. Unterrichtswissenschaft Zeitschrift für Lernforschung, 46(3), 261–278. Fechner, S. (2009). Effects of context-oriented learning on student interest and achievement in chemistry education (Studien zum Physik- und Chemielernen, vol. 95). Zugl.: Duisburg-Essen, Univ., Diss., 2009. Berlin: Logos-Verl. Habig, S., van Vorst, H. & 
Sumfleth, E. (2018). Merkmale kontextualisierter Lernaufgaben und ihre Wirkung auf das situationale Interesse und die Lernleistung von Schülerinnen und Schülern. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 24(1), 99–114. Hazari, Z., Sonnert, G., Sadler, P. & Shanahan, M. (2010). Connecting High School Physics Experiences, Outcome Expectations, Physics 
Identity, and Physics Career Choice: A Gender Study. Journal of Research in Science Teaching, 47(8), 978–1003. Kelava A., Schermelleh-Engel K. (2008). Latent-State-Trait-Theorie (LST-Theorie). In: Moosbrugger H., Kelava A. (Hrsg.). Testtheorie und Fragebogenkonstruktion. Heidelberg: Springer. Kessels, U. (2015). Bridging the Gap by Enhancing the Fit: How
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Beispiele technischer Forschungskontexte
1. Licht für gesunde und produktive Arbeitsplätze
2. Licht-Dosimeter zum Messen der Lichtintensität 

und deren Auswirkung auf den 
Melatoninspiegel

3. Energy-Harvesting 
4. Werkstoffprüfung in kleinen Dimensionen
5. Latentspeicher für Heiz- und Kühlanwendungen
6. Messung von Schallleistungspegel-Werten
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Physikbezogenes Selbstkonzept
Skalenniveau: 1 = niedrig; 4 = hochg;

Die Intervention hat einen sig. Einfluss auf die positive 
Entwicklung des physikbezogenen Selbstkonzepts.

Situationales Interesse
Skalenniveau: 1 = niedrig; 4 = hoch
Emotionale Valenz: keine sig. Unterschiede zwischen Kontext 1-6
(M=2.89).

bereits hohe Eingangswerte
Wertbezogene Valenz: signifikante Unterschiede zwischen Kontext 1-6
(F(5/37)=3.88 p<0.05, N=43), wobei sich diese Unterschiede nur auf
Probandinnen zurückführen lassen (F(5/16)=4.02, p<0.05, =0.56,
N=22). Post-hoc: Unterschied sig. zwischen Kontext 5 und 3.

Bereits hohe Eingangswerte; Zusammenhang mit Kontextmerkmalen ist zu klärenen.

Individuelles Interesse
Skalenniveau: 1 = niedrig; 4 = hoch

Keine sig. Unterschiede Prä-Post-Vergleich; Prätest: Sachinteresse
(M=3.03), Fachinteresse (M=2.72), wertbez. Valenz (M=3.02).

Bereits hohe Eingangswerte, da das Fach Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, 
Physik integrativ) freiwillig gewählt wurde.

Annäherung an das 
Konstrukt Physik-

Identität unter der 
Gender-Brille als 
Teilidentität einer 

angehenden 
Lehrperson (Rabe & 
Krey, 2018; Hazari et 

al., 2010)
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Die Intervention ist ein Teil des Projekts PgB
MINT-Bildung (P-10) in Kooperation mit der 
Hochschule Luzern: www.mint-bildung.ch



Theory of evolution: A review of misconceptions and 
interventions in kindergarten and elementary school

Rachel Schwager 
4. Fachdidaktiktagung, 5. - 6. April 2019 HEP Vaud, Lausanne 

What is evolution and why should it be taught at school?

.

Adaptation by natural selection using the example of the peppered moths:

Adaption by natural selection is the engine of evolution

Natural Selection

.

Evolution

Example: Peppered moth  

Evolution

Current research and its gaps Aims of the project  

Overview about misconceptions An example of an effective instructional approach

Journal of Research in Science Teaching

Psychol Sci

Research context and project outline 

Preliminary results and approaches 



Université  de  Li l le  et  HEP Vaud 

Le partage de signif ications et  de contenus à la 
croisée de l ’école et  du musée de sciences     

1. La lecture de l'exposition comme 
spécificité du musée 

2. La visite scolaire comme 
situation didactique 

3. Questionnement

L’exposition peut alors être vue comme un discours 

dont les objets sont les mots. Or, ces mots ne 

prennent sens que dans un contexte particulier et 

en relation avec d’autres mots. En ce sens, la mise 

en scène (lumières, couleurs, distances et relations 

entre les objets …) définit ce contexte, cette 

grammaire muséale qui donne sens et permet aux 

visiteurs de lire l’exposition.

Au musée, l'objet revêt un caractère polysémique. 

C'est la  mise en scène et les intentions qui vont lui 

donner sens; cela relève d'une « langue de 

l’exposition scientifique ». 

 

 

La recherche d'un équilibre ou la mise en avant des 

spécificités d'un espace au détriment d'un autre a d'abord 

poussé la recherche à considérer la visite scolaire dans 

une dichotomie – comme un espace de tension entre 

les sphères scolaires et muséales 

Mais la visite scolaire peut 

également être  caractérisée par 

des contenus issus de la 

transposition des savoirs scolaires et 

muséaux : une situation didactique 

à la croisée des institutions  

École 

École 
Musée 

Musée 

Visite scolaire 

Visite scolaire 

4. Un exemple d'analyse discursive au Musée d'Histoire Naturelle 

Approche 1 : Évolution de la place de l'objet de musée dans le discours en relation 

avec les aspects du contenu scientifique en jeu.

 Construction du sujet élève/visiteur <-> Nature du contenu muséal

Approche 2 : Analyse en termes d'évolution des jeux d'apprentissages de l'acte 2 

au regard des jeux épistémiques cibles. 

Construction du savoir dans les transactions guide/élèves 

  Contexte : 

- France 

- Visite scolaire CE2 (éq. 5H)

- Musée Histoire Naturelle 

- 2016

- Thématique : Le squelette

- 24 élèves; 1 guide; 1 enseignante 

Film

Transcription et division de la visite en 

scènes relativement au découpage spatial 
de la visite et des savoirs en jeu. 

Analyse Macroscopique

Analyse M
ésos

copi
que

Quels sont les contenus en jeu durant la 

visite scolaire du point de vue des deux 

institutions ?

 

Sont-ils prévus, attendus, sollicités, prescrits ? 

De quelles natures sont-il ?

Quels statuts leur accordent les sujets ? 

 

A quelles conditions le dispositif 
muséal permet-il (empêche-t-il) le 
partage de significations ? 
 
En quoi les objets de ce milieu 
didactique particulier participent-t-ils 
à la construction de contenus chez 
les acteurs ?

Niveau 1 - Dimension 
épistémique : les contenus 

Niveau 2 - Dimension 
actionnelle : les transactions 

Niveau 3 - Dimension dialectique

5. Perspectives  

Thèse en collaboration

- 2 courants de pensée distincts issus 

de l'approche comparatiste 

 

 

 

Enrichissement et développement de 

la notion d’élève-visiteur au travers  

l’élaboration d’un modèle dialectique 

de la visite scolaire au musée de 

sciences.

Étude 
du contexte: 

caractérisation 
des  prescriptions 

& institutions

Étude des 
représentations des 
acteurs scolaires et 

muséaux 

Étude visites ordinaires : transactions 
didactiques dans 4 espaces muséaux 

en France et en Suisse    

Deux approches 

théoriques 

Élaboration d'un modèle : 
caractérisation des 
transactions didactiques 
en milieu muséal

Mise à l'épreuve du 

modèle, régulations et 

adaptations 

Rétroaction sur la Théorie  









Italmatica (italmatique). Comprendre les mathématiques à 
l’école, entre langage commun et langage specialisé.

Les mathématiques ont développé au fil du temps un langage
spécialisé qui présente des caractéristiques d'universalité, de rigueur et
d'efficacité. Ce langage se réalise dans des textes écrits où coexistent
des termes techniques, des figures et des graphiques, mais aussi des
phrases écrites dans le langage commun (D'Amore, 1999; Laborde,
1995; Maier, 1993; Bernardi, 2000, Demartini & Sbaragli, 2015). Les
recherches en didactique des mathématiques montrent depuis
longtemps que l'une de principales sources des difficultés
d'apprentissage de la discipline est due à des problèmes liés à
l'acquisition, à la compréhension et à la gestion de son langage
(D'Amore, 2000). D'autre part, ces difficultés sont dues à des
problèmes de compréhension et de verbalisation résultant d'une
compétence linguistique de base limitée des élèves de la scolarité
obligatoire (Ferrari, 2004). Il paraît donc que, dans le cadre d'une
approche intégrée entre l'enseignement de la langue et l'enseignement
des mathématiques, il est possible de trouver des outils pour identifier
les difficultés liées à la compréhension des concepts.
La première phase de la recherche concerne l'analyse d'un corpus de
manuels de mathématiques utilisés à l’école primaire et secondaire
dans les régions italophones (Italie, canton du Tessin, canton des
Grisons). Le sujet sur lequel portera l'analyse est celui des
POLYGONES, qui est intéressant pour deux raisons : premièrement, il
est présent à la fois à l’école primaire et à l’école secondaire ;
deuxièmement, la transposition didactique de ce thème est
particulièrement délicate (Botta & Sbaragli, 2016). L'analyse s’appuie
sur les cadres théoriques relatifs à la linguistique textuelle (Ferrari,
2015) et à la didactique de la géométrie (Fornara & Sbaragli, 2013;
D'Amore, 2000), dans le but de faire émerger les caractéristiques
linguistiques et mathématiques ainsi que les obstacles possibles pour
la compréhension d'un ensemble de textes didactiques.
La deuxième phase de la recherche a comme objectif principal
d'étudier, à travers la réalisation de tests et de focus group, la
correspondance entre l'analyse des manuels effectuée par les
chercheurs et la compréhension d'une sélection de textes par des
élèves du primaire et du secondaire.
Enfin, la dernière phase se concentre sur les considérations émergées
dans les deux premières phases pour les traduire en propositions
opérationnelles pour faire face aux difficultés de compréhension
détectées et analysées.

Objectifs et premières étapes

Le projet de doctorat, réalisé à l'Università della Svizzera Italiana (USI) de Lugano, s'inscrit dans le cadre des recherches du Fonds National
Suisse de la recherche scientifique promues par le Centre de compétences en didactique de la mathématique (DdM) et en didactique de l'italien
comme langue scolaire (DILS) du Dipartimento Formazione e Apprendimento SUPSI de Locarno.

Le projet de doctorat s'inscrit dans le cadre de la recherche de
manière transversale, en mettant l'accent sur la relation texte-
figures présente dans les livres du corpus.
S'il est vrai que la géométrie et son apprentissage ne peuvent se
désintéresser des aspects de la représentation figurative, il est
également vrai que leur entrelacement avec la langue dans
laquelle les manuels sont écrits joue un rôle critique: comment la
relation texte-figure est-elle réalisée dans le layout de la page du
manuel? Quels sont les liens entre le texte et les figures? Ces deux
clés d'interprétation sont-elles harmonisées entre elles? Quels
types d'obstacles à la compréhension peut apporter un manuel
scolaire problématique du point de vue de la relation texte-figure?

Création du corpus Critères et logiciels d'analyse Analyse

Analyser la 
compréhension 

de textes 
mathématiques 
de la part des 

élèves 

Fournir des 
recommandations 
pour la création de 

parcours et de 
ressources 

d'apprentissage 
efficaces.

Références théoriques pour la compréhension

Le doctorat

La recherche

michele.canducci@supsi.ch

Analyser le langage 
d'un corpus de 

manuels scolaires de 
mathématiques des 
points de vue de la 

didactique de la langue 
et des mathématiques.

Environ 130 manuels ou ressources scolaires italiens et suisses pour
l’école primaire et pour l’école secondaire ont été repérés ; en
même temps, des catégories pour étiqueter les textes ont été
identifiées et testées afin de satisfaire les exigences théoriques de la
linguistique des textes et de la didactiques des mathématiques. Sur
la base de ces choix, l'analyse qualitative et quantitative des
caractéristiques linguistiques et mathématiques des textes du corpus
a pu démarrer.

L’étude du phénomène de la compréhension du texte mathématique
d'un point de vue théorique a démarré.

ÉQUIPE DU PROJET
Centro DdM del Dipartimento Formazione e apprendimento (SUPSI)
Silvia Sbaragli (responsable du project et co-directrice de la thèse de doctorat).
Elena Franchini (chercheuse), Michele Canducci (doctorant), Amos Cattaneo
(collaborateur)
Centro DILS del Dipartimento Formazione e apprendimento (SUPSI)
Silvia Demartini (chercheuse), Simone Fornara (chercheur)
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
Alma Pedretti e Marco Costi (collaborateurs scientifiques)
Università della Svizzera Italiana
Andrea Rocci (directeur de la thèse de doctorat)
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Unterrichtsintegrierte Förderung des Operationsverständnisses

Operationsverständnis - theoretischer Rahmen

Forschungsfragen der Promotion

Literatur

: Jon Florin, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, PH FHNW, IKU, Hofackerstrasse 30, CH - 4132 Muttenz, jon.florin@fhnw.ch, Tel. 061 228 55 19

Das Forschungsprojekt MALKA

Multiplikation und Division: empirische Untersuchungen zum Operationsverständnis bei Grundschülern

Grundschulunterricht Mathematik 1

Ablösung vom zählenden Rechnen: Fördereinheiten für
heterogene Lerngruppen

Vorgehensweisen von Grundschulkindern beim Darstellungswechsel: eine Untersuchung am Beispiel der
Multiplikation im 2. Schuljahr

VHN 74 Jg.

Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen

Fördernder Mathematikunterricht in der Sek. I

Untersuchungen zum Mathematikunterricht /
Störungen beim Mathematiklernen 16

Handlung - Vorstellung - Formalisierung: Entwicklung und Evaluation einer Aufgabenreihe zur Überprüfung des
Operationsverständnisses für Regel- und Förderklassen

Beiträge zum Mathematikunterricht

Rechenschwäche in der Eingangsstufe der Hauptschule: Lernstand, Einstellungen und
Wahrnehmungsleistungen ; eine empirische Studie

Mathematische Förderung durch kooperativ-strukturiertes Lernen

Tests, Testentwicklung und Auswertungsmethode

Interventionen

Design des Forschungsprojektes

Zusammenfassung



Diagnostische Kompetenzen von Mathematiklehrkräften in der Primarstufe
Wahrnehmung von Stärken und Schwächen von Schülerinnen und Schülern 

Forschungsfragen

Beispielitem Diagnosekompetenz

Literatur-Auswahl
Didaktik des Sachrechnens in der Grundschule

Journal für Mathematik-Didaktik 32
Professionelle Kompetenz von Lehrkräften: Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV

Rechenschwäche, Dyskalkulie: theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern

Pädagogische Professionalität in Mathematik und Naturwissenschaften
Diagnostic Competence of Mathematics Teachers

2. Forschungsdesign

1. Theoretischer Hintergrund 
Diagnostische Prozesse von LehrpersonenDiagnostische Kompetenz

Stichprobe: 
Testinstrumente

Antwortbeispiele von Studierenden, die die Lösung interpretierten:

Beispiel einer SchülerIn Lösung:
Was schätzt du, wie viel wiegen diese Dinge in Wirklichkeit?
Beispiel einer SchülerIn Lösung:
Was schätzt du, wie viel wiegen diese Dinge in Wirklichkeit?

BEISPIEL 1

BEISPIEL 2

3. Pilotstudie (Februar 2019 – Juni 2019)
Deduktive Kategorien (exemplarisch)

Zeitplan



Mathematische Sprache
und Kurzvideos

Selina Pfenniger

In einer Vorstudie wurde untersucht, ob
Beispiele von idealen Diskursen in dialogischen
Kurzvideos, eingebettet in ein geeignetes
Unterrichtskonzept, den Erwerb sprachlicher
Fähigkeiten unterstützen, die zum kooperativen
Erklären eines mathematischen Problems
notwendig sind.

Kooperatives Erklären
Erklären ist eine gemeinsame kommunikative
Tätigkeit zum Sinnaufbau. Die beidseitige
Interaktion bedingt, dass die
Kommunikationspartner sich aufeinander
einstellen. Dies zeigt sich in Redehandlungen,
die zum inhaltsorientierten Austausch geeignet
sind oder die wertschätzende Haltung zu
Mitschülerinnen und Mitschülern sowie zum
Fach zum Ausdruck bringen. .

Konzept: Lernen am 
Modell

Dialogische Kurzvideos

Methodik
Interventionsstudie mit Experimental-
Kontrollgruppendesign und Pre- und Posttest.
Auswertung der Daten mit qualitativer
Inhaltsanalyse und Vergleich mit deskriptiver
Statistik.

Modeling

•S&S entwickeln eine mentale 
Vorstellung der erwünschten 
Kommunikationsformen.

Articulation

•S&S halten zum Speichern der 
modellhaften Sprachformen ihr 
Wissen schriftlich fest.

Scaffolding

•Die Lehrperson beteiligt sich nach 
einem Leitfaden am gemeinsamen 
Erarbeiten einer Erklärung.

Reflection

•S&S produzieren die gewünschten 
Sprachformen selbst. Diese werden 
mit dem Modell abgeglichen.

Exploration

•S&S verwenden die Redemittel 
selbständig ohne Unterstützung 

Ergebnisse
Bei den Lernenden der Experimentalgruppe war
eine Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten
nach der Intervention unter zwei Aspekten
feststellbar. Zum einen intensivierten sich der
Wissensaustausch und damit die
Zusammenarbeit. Zum andern gewannen
Redehandlungen an Gewicht, die vorher wenig
genutzt wurden. Die Lernenden haben am Ende
die kommunikativen Anforderungen der
unterrichtlichen Situation im Fach Mathematik
mit einem intensiveren sprachlichen Austausch
selbständig bewältigt.
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«Wir haben gelernt mathematisch zu 
kommunizieren!» (Schülerin, 15 Jahre)



Nachwuchsförderung im Bereich Fachdidaktik Mathematik: Forschungsfokus Schuleingangs- und der Primarstufe
MALKA: Mathe lernen und kooperieren von Anfang an

Rahmung

Ablösung vom zählenden Rechnen

Operationsverständnis

Unterrichtsintegrierte Förderung

Literatur (Auswahl)

Design

Wie Kinder rechnen lernen - oder auch nicht: eine empirische Studie zur Entwicklung
von Rechenstrategien im ersten Schuljahr

Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie

Ablösung vom zählenden Rechnen:
Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen

VHN 74 Jg.
Handlung - Vorstellung - Formalisierung: Entwicklung und Evaluation einer Aufgabenreihe zur

Überprüfung des Operationsverständnisses für Regel- und Förderklassen
Mathematische Förderung durch kooperativ-strukturiertes Lernen

Tests, Testentwicklung und Auswertungsmethoden

Promotionsprojekt 1: Erfassung flexibler  
Rechenstrategien  (Delia Leuenberger)

Zusammenfassung

swissuniversities

Promotionsprojekt 2: Mikro- und makro-adaptive Förder-
prozesse in der Kleingruppe (Andreas Hofmann-Villiger)

Promotionsprojekt 3: Die Ablösung vom zählenden 
Rechnen im Klassenunterricht anregen (Marion Diener)

Promotionsprojekt 4: Unterrichtsintegrierte Förderung    
des Operationsverständnisses (Jon Florin)



Le développement de l’activité des enseignants novices en éducation physique sportive à l’épreuve de 
situations émotionnellement marquantes

Magali Descoeudres, Jacques Méard & Denis Hauw
Haute Ecole Pédagogique du Canton de Vaud, UER EPS ; Institut des Sciences du Sport de l’Université de Lausanne

Cadre théorique
CLINIQUE DE L’ACTIVITÉ

Le CHAT: cultural historical activity theory
(Vygostki, 1934)

Le développement se réalise grâce à
l’intériorisation de signes culturels, ici des
motifs et des opérations.

Ce développement est rendu possible grâce
à l’auto-affectation qui est à la source de
conflits intrapsychiques.

Ces conflits proviennent de l’écart entre
activité réalisée et activité réelle (qui
comporte aussi l’activité empêchée).

Ces conflits intrapsychiques peuvent
provenir aussi de motifs concurrents ou d’un
manque d’efficience.
LE CONCEPT DE L’ACTIVITÉ (CLOT, 1999;
LEONTIEV, 1984; VYGOTSKI, 1934/1998)

Introduction
Cette thèse présente les résultats de deux études qui ont pour objet le développement
professionnel d’enseignants novices (EN) en éducation physique et sportive (EPS)

L’ étude 1 a pour but de faire un arrêt sur image sur les types de situations émotionnellement
marquantes vécues par les EN en EPS.
L’étude 2 a pour but de comprendre comment la part subjective du métier favorise ou freine le
développement professionnel des EN en EPS, à partir de situations d’auto-affectation.

Problématique
L’activité des est traversée par des émotions intenses (Schutz, 2014), liées

à des dilemmes (Lassila & Uitto, 2016; McKay, 2016),
à l’imprévisibilité (Bullough, 2009),
au choc de la réalité (Kim & Cho, 2014, De Mauro & Jennings, 2016).

Ces situations peuvent être définies comme des perezhivanie (Veresov, 2014).

Introduction, problématique, cadre théorique et questions de recherche

Aide

Méthodologie 

Aide

Questions de recherche
Etude 1
- Quels types de situations émotionnellement marquantes sont vécues en classe par l’EN en EPS durant 
sa première année d’enseignement?
- Ces situations ont-elles, d’après les EN, un effet sur le développement de leur activité en EPS?
- Avec qui sont-elles partagées?

Etude 2
-Quels types de situations d’auto-affectation vécus en classe favorisent ou freinent le développement du 
pouvoir d’agir de l’EN en EPS ?
- Dans quelles circonstances les interactions avec autrui, chez les EN en EPS, favorisent-elles ou 
freinent-elles leur développement du pouvoir d’agir, suite à des situations d’auto-affectation?

Résultats de l’étude 1 Résultats de l’étude 2

ETUDE 1: 139 participants
Questionnaire relatant 2 situations 
émotionnellement marquantes
(n=278)
Indication de la valence, de l’intensité,
de l’effet et du partage avec autrui

ETUDE 2: 5 participants
5 EC: entretiens compréhensifs
25 ACS + 6 ACC
1 RC: retour au collectif
Total: 37 entretiens retranscrits

Entretiens d’auto-confrontation simple (ACS) 
et croisée (ACC)

Traitement des données (Bruno & Méard, 2018)
Identification des marques et des indicateurs de développement potentiel dans le
matériau langagier;

Marques dans le matériau langagier :
Expression des émotions, énoncés enchâssés, répétitions et hésitations, 
emploi de connecteurs, langage non verbal et figures de style
Indicateurs de développement potentiel dans le matériau langagier:
1. Tensions entre les différentes composantes du métier 
2. Développement potentiel biphasé, entre sens et efficience
3. Conflits intrapsychiques 
4. Changement d’orientation de l’activité 
5. Développement à l’intersection de différents milieux
6. Processus de généralisation 
7. Création de nouveaux buts

Les types de situations, l’effet et le partage avec 
autrui

Processus de développement diachronique

Nos résultats confirment ceux de la littérature: le
développement potentiel semble initié, le plus souvent, par
l’efficience, par la maîtrise de nouvelles opérations, de
nouvelles organisations, de nouvelles formes d’interventions
des EN, ce qui permet de donner un nouveau sens à l’activité
de chacun.
Le développement est donc le plus souvent biphasé: il alterne
entre gain d’efficience et déplacement du sens.
Finalement, nous constatons que ce développement potentiel
se déroule « dans le social » (Vygotski, 1931/2014), qu’il
s’agisse d’interactions avec les collègues, le tuteur, la
chercheure ou encore les élèves.

Mathieu a, au début, un raisonnement pratique (proposer
une activité qui plaît aux élèves afin qu’ils aient du plaisir,
s’engagent, deviennent autonomes et des citoyens
civilisés). Or, ce qui se passe en classe dément ceci;
les EN en EPS vivent des situations d’auto-affectation,
la plupart négatives, mais certaines positives;

ces situations sont partagées avec autrui;
ces situations d’auto-affectation même si négatives au
départ, ont souvent une issue positive et sont vecteur
de développement de leur activité.

Opérations

Actions

Motifs
Motifs concurrents:

Ex: prévention des conflits entre élèves 
et motifs d’engagement et

apprentissage et …

Signes culturels:
Motifs, opérations

Comment transférer ces résultats dans la 
formation? Introduire des dispositifs de 
formation qui affectent les étudiants en tenant 
compte de leurs préoccupations (analyses de 
situations professionnelles, utilisation de la vidéo 
alloscopique).

Traitement des types de 
situations de manière inductive
Traitement à l’aide de tableaux 
croisés et d’échelles descriptives 
(émotions, intensité, effet et 
partage)





L’Interdisciplinarité scolaire en 
éducation physique une approche 
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Methoden
Erhebung
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Auswertung

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Gegenwart:

Zukunft:
Lösungssuche

Didaktische Strukturierung: Beispiel Leitlinien mit Lernmaterialien (Auswahl)
Fachliche Leitlinien:

Didaktische Leitlinien:

Beispiel Mobilität. Bahnhofplatz Winterhur um 1919 und 2009 

Gegenwart:

Zukunft:
Lösungssuche

Sicht Studierende Sicht ExpertInnen

wechselseitiger Vergleich

Fantasiereise. Wie sind Sie unterwegs in der Zukunft und 
wie wird das Landschaften verändern? 

’Raum schrumpft’
Eine didaktische Rekonstruktion zu Raumveränderungen für Studierende des Lehramtes Primarstufe







Introduction

Geography Teaching and Citizenship Education
Critical Thinking Skills for Dynamic Citizenship

Description

Research objectives 

Bibliography
• Arendt, H. (1960). Vita Activa oder vom tätigen Leben. Stuttgart: Kohlhammer. 
• Audigier, F. (2002). L’éducation civique dans l’école française. Civic and Economic Education in Europe, 2), 8-28.
• Bedorf, T., et Röttgers, K. (2010). Das Politische und die Politik (Suhrkamp ed.). Frankfurt am Main. 
• Facione, P., et Gitters, C. A. (2013). Analyze Arguments and Diagram Decisions. In P. Facione & C. A. Gitters (Eds.), Think Critically (pp. 87-107). Boston: Pearson. 
• Gagnon, M., Marie, S., et Bouchard, É. (2018). Quelles pratiques critiques manifestées par des élèves du secondaire en contexte de situations d’apprentissage en histoire? In M.-A. Éthier, 

D. Lefrançois, & F. Audigier (Eds.), Pensée critique, enseignement de l’histoire et de la citoyenneté (pp. 53-68). Louvain-la-Neuve: De Boek. 
• Lupatini, M. (2018). Controversies on public space management projects in Geography teaching to educate pupils as dynamic citizens. AREA, 00, 1-9. 
• Lussault, M. (2007). L’homme spatial. La construction sociale de l’espace humain. Paris: Ed. du Seuil. 
• Meyers, C. (1986). Teaching Students to Think Critically. A Guide for Faculty in All Disciplines. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 
• Moon, J. A. (2008). Critical thinking: an exploration of theory and practice. London; New York: Routledge. 
• Mouffe, C. (2005). On the political. London; New York: Routledge. 
• Staeheli, L. A. (2011). Political geography: Where’s citizenship? Progress in Human Geography, 35(3), 393-400.

Contacts

Results Discussion and conclusions



Wirtschaftsbürgerliche Kompetenz  
Deutschschweizer Gymnasialschüler*innen 

Erkenntnisse zu Kompetenzmodellierung, Testentwicklung und evidenzbasierter Validierung 

Institut für Erziehungswissenschaft 

Forschungsziel und Leitfragen 

B) Testentwicklung 

Tab. 2: WBK von Zielgruppe und Kontrastgruppe: WuR/Nicht-WuR
Gruppe N M SD T df p |d|

< .001 0.80

Tagung Fachdidaktiken
5.-6. April 2019, HEP Vaud, Lausanne 

A) Theoriegeleitete Modellierung der wirtschaftsbürgerlichen Kompetenz (WBK-Modell) 
  Inhaltsebene Kognitionsebene

Modell wirtschaftsbürgerlicher Kompetenz
B) Modellbasierte Testentwicklung der sozioökonomischen Facette der WBK (WBK-Test) 
  Spezifikationen Testentwicklung und -revision 

C) Evidenzbasierte Validierung der Testergebnisse anhand qualitativer und quantitativer Aspekte (Konstruktvalidierung) 
  C1) Testinhalt (Inhaltsvalidität)
  C2) Interne Struktur

  C3) Externe Merkmale

A) Kompetenzmodellierung 

C) Evidenzbasierte Validierung 

C2) Interne Struktur 
Datenerhebung
 
  Stichprobe

Tab. 2
  Instrumente B Abb. 2

Datenauswertung
 

 
 

Dimensionalität und Reliabilität des Messmodells 

Fazit, Diskussion und Ausblick 

Wirtschaftsbürgerliche Kompetenz
  Inhaltsebene

  Kognitionsebene

Abb. 1: WBK-Modell, Inhalts- und Kognitionsebene

Entwicklungsgeschichte
 
 

Allgemeine Spezifikation 
  Konstrukt
  Testzweck

  Zielgruppe
  Kontrastgruppe

Inhaltsspezifikation
  Kriterien für Problemsituationen:
o 

o 
o 

o 
  ausgewählte Problemsituationen

  Inhaltselemente für jede Problemsituation Abb. 2

C1) Testinhalt 
  Leitfaden-Interviews mit Expert*innen

  Kognitive Interviews mit SuS

 

Untersuchte Validierungsaspekte 
 

C
Weitere Validierungsaspekte 
 

 

M1 M2: Kognitionsprozess M3: Antwortformat 

k1/k2 k3 f1 f2/f3 

0.76
0.74

17’247
17’363

0.525 0.636 -0.608 0.832 0.161

Hinweis: EAP/PV = expected a posteriori/plausibel values. AIC = Akaike Information Criterion.

C3) Externe Merkmale 

Tab. 4: WBK, kognitive und nicht-kognitive Merkmale 
Variable N r p

0.21  <.001 

0.27 <.001
Hinweis: Bivariate Korrelation als Pearsons r. Signifikanzniveaus (2-seitig). SOEP = soz.ökon.
Problemsituationen.

Formatspezifikation
  Testverfahren/-dauer
  Testlänge
  Testaufbau
  Item-Konstruktionsschema (Itemtypen)

o 
o 

o 

Testentwicklung 
  A
o  B
o  C2
o  C1

  A
o 

Wirtschaftsbürgerliche Kompetenz Deutschschweizer Gymnasialschüler*innen: Kompetenzmodellierung, Testentwicklung und evidenzbasierte Validierung
ZföB

Technologiebasierte Kompetenzmessung in der beruflichen Bildung: Ergebnisse aus der BMBF-Förderinitiative ASCOT
ERVET, 9:13

Abb. 2: WBK-T2 Beispielitems

Gültigkeit des Testmodells (Item-Homogenität) 
  gewichtete Item-Infits
  DIF

Psychometrische Qualität der Items 
  klassische Item-Schwierigkeit (adjustierte Item-Mittelwerte)

  klassische Item-Trennschärfe

Skalierung der Personen-/Itemparameter, Kompetenzstufen

Tab. 3: WBK von Zielsubgruppen: Schulform und Land
Gruppe N M SD T df p |d| 

< .001 

< .001 1.20

Hinweis: 1) : k = 9 Items. WBK-T1/WBK-T2 reduziert, ENE und STA, Summenwert [0,12]. 2) Land: 
k = 18 Items. WBK-T2 reduziert, AHV und STA, Summenwert [0,30].  
3) Stichprobe Projekt CoBALIT, Branchen MEM und SpedLog (Schumann et al., 2017). 4) Stichprobe Projekt 
WBKgymCHDE (Ackermann & Siegfried, eingereicht). 5) Stichprobe Projekt WBKgym. 

Abb. 3: Person-Item-Map

Stufe I Stufe II Stufe III 



«Ein Jude und ein Moslem gehen in eine Bar…»
Eine Interventionsstudie zum Konzeptwechsel von stereotypen zu 

empiriebezogenen Darstellungsformen von Religionen bei Jugendlichen 

1. Einleitung 
Empiriebezogene vs. essentialisierte Darstellung von Religion

Religionskunde: empirisch begründetes Konzept von Religion

Abb.2 Forschungsdesign mit Didaktischer Rekonstruktion, Prä- / Postkonzepterhebung und Intervention

2. Forschungsziel
Forschungsfrage:

Hypothese:

Projektskizze

Institut für Erziehungswissenschaft

Abb. 1 Modell der Didaktischen Rekonstruktion
(Kattmann u.a. 1997)

Referenzen
Zeitschrift für Religionskunde

Textbook gods: genre, text, and teaching religious studies

Zeitschrift fü Didaktik der
Naturwissenschaften

Religionskompetenz: Praxishandbuch im multikulturellen Feld der Gegenwart ; Anhang: CD mit Übungen
Zeitschrift für Erziehungswissenschaft Pädagogische

Interventionsforschung: theoretische Grundlagen und empirisches Handlungswissen
Pädagogische Interventionsforschung: theoretische Grundlagen und empirisches Handlungswissen

Die Praxis der qualitativen Inhaltsanalyse
Civility, Religious Pluralism and Education

«Missunderstandings about Religion».

4. Forschungsdesign
4.1 Didaktische Rekonstruktion & Interventionsstudie

Wissenschaftlichen Konzepten Schüler*innenperspektiven didaktische
Strukturierung

4.2 Erhebungs- und Auswertungsmethoden
Präkonzepterhebung

Schriftlicher Fragebogen

Episodische Interviews

Inhaltsanalyse

Soziodemographischer Variablen strukturelle Daten.
Postkonzepterhebung

Schriftliche Fragebogen episodische Interviews
Inhaltsanalyse

3. Explorative Vorstudie (EV)
2017/2018 am Beispiel Judentum

4.3 Intervention

Experimentalgruppe:

scientific inquiry

Kontrollgruppe:
«Am Sabbat dürfen die Juden nicht
kochen oder Spiele spielen. Dann
ruhen sich die Juden aus.»

«Es ist schön, wenn man viel betet,
koscher isst und so weiter – aber man
ist auch ein Jude, wenn man das nicht
macht»

Abb.4 heterogene, empirische Darstellung von
Religionen (HarvardX 2019)

Abb. 3 homogene, prototypische Darstellung von
Religionen (HarvardX 2019).
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