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Kompetenzen: Definition

Begrifflichkeit in der Bildungspraxis: 
- Kompetenzen sind Wissen und Können (und Wollen) zur «Bewältigung von unterschiedlichen 

Aufgaben bzw. Lebenssituationen» (Klieme & Hartig, 2007, S. 21).
- Sie umfassen Sachkompetenzen, Selbstkompetenzen und Sozialkompetenzen (Roth, 1971).
- Sie können einen kognitiven oder nicht-kognitiven Fokus haben. 
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Food production is associated with environmental, 
social, political, logistical, and economical challeng-
es. How can technology help to overcome some of 
these problems? This year’s Science on the Move 
competition off ered Swiss high school classes the 
opportunity to delve into this topic and to develop 
their own system for sustainable biomass produc-
tion. Specifi cally, the aim was to grow autotrophic 
organisms with artifi cial light and produce as much 
biomass as possible with minimal energy input. 

Participation in this year’s competition with the 
theme “Beyond our Food” included an experimental 
setup, a scientifi c poster and a two-minute video. 

Thirty impressive class projects from 22 Swiss 
towns and cities were submitted. The ten classes 
that made it to the fi nal round presented their 
results and experiences from the competition 
period in a creative performance. A jury of experts 
from science, education and business selected the 
winning class.

The students’ eff orts were well rewarded. All class-
es that made it to the fi nal received a generous 
contribution towards an educational trip in Switzer-
land, while this year’s winners won a science week 
in Arles. They shared their experiences in this blog: 
https://scienceonthemove2023.blogspot.com/

Science on the Move 2023
Beyond our Food

Class OS2bic from Collège Sainte-Croix won Science on the Move 2023 

About Science on the Move 
Science on the Move is a nation-wide science competition for Swiss high school classes which takes 
place bi-annually. With the opportunity for the top-performing class to win a science week abroad, the 
objective of the competition is to enable students to perform hands-on research within a team, experi-
encing how science works, and learning to collaborate, and to communicate their results. Since Science 

on the Move’s launch in 2011, around 4 300 students have competed in the tournament. The competition is held in 
English, not only because it is the language of science but because it enables students from all parts of Switzerland 
to compete on a level playing fi eld. 
For more information on the competition, please scan the QR code or visit http://bit.ly/2mCBtn4.

The teachers of the participating classes value Science on the Move as an opportunity for their students 
to develop various skills in a broader context than usual and to work as a team towards a common goal.

Die Jugendlichen konnten unglaublich viel Lernen in der Zusammenarbeit, der 
Organisation und natürlich auch über die Thematik. Die verschiedenen Funktionen, 

die sie übernahmen, waren ihnen grösstenteils auf den Leib geschnitten und sie sind 
über sich selbst hinaus gewachsen.

Thank you […] for the existence of the competition and the energy invested in 
enabling motivated young people to discover their strength when they pool their 

abilities! […] Personally, the competition, the fi nal event and the week in Arles 
will remain a great human moment in my career. Thank you so much!

Christine Baader Teacher Gymnasium Muttenz (Second Place 2023)

Jacques Mottas Teacher Collège Sainte-Croix Fribourg (First Place 2023)
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Editorial

Atteindre les objectifs grâce à un enseignement ludique

Chère lectrice, cher lecteur,
En ce premier quart du 21e siècle, l’ensei-
gnement évolue rapidement. Par exemple, 
le dossier «Evolution de la maturité gym-
nasiale » (EVMG) arrive à bout touchant. 
Le Comité central a suivi le mieux possible 
toutes les étapes de ce dossier. L’audit du 
Plan d’études cadre (PEC) est en cours : il 
s’agit en principe de la dernière ligne droite 
avant la mise en œuvre, prévue pour la 
rentrée 2024-2025 – un « moment de véri-
té » très attendu !

Mais, indépendamment du projet 
EVMG, l’enseignement évolue aussi en ce 
qui concerne la pédagogie pouvant être 
mise en place grâce à l’ordinateur et la 
numérisation – de nouveaux outils que les 
enseignant·e·s des siècles passés n’auraient 
même pas osé imaginer... C’est vrai, le 
métier change et nous devons nous adap-
ter. Mais à ce propos, nous pouvons vous 
assurer que le Comité central s’emploiera 
activement à défendre notre métier ces 
prochaines années, afin d’éviter que les 
politiques ne surchargent le bateau. La 
numérisation ne doit pas devenir une 
entrave à notre métier mais bien une aide.

Moodle, Doodle, Google... – coup de 
gueule ! Tous ces trucs en «heu-le » (pour 
la prononciation) provoquent souvent la 
crainte des enseignant·e·s car ils peuvent 
être des « mange-temps » au détriment de 
notre pédagogie. Normalement, cela 

devrait être le contraire : des moyens pour 
gagner du temps et, surtout, pour amélio-
rer notre enseignement.
Dans le monde analogique, d’autres 
méthodes pédagogiques ont également fait 
leur apparition dans nos salles de classe, 
d’abord à l’école obligatoire et, depuis 
quelques années, aussi au secondaire II : les 
escape rooms. Ce concept est très popu-
laire depuis des années dans le domaine des 
loisirs. Il s’agit de jeux interactifs dans les-
quels un groupe de participant·e·s est 
enfermé dans une pièce et doit essayer de 
s’en échapper dans un temps donné en 
résolvant des énigmes, en trouvant des 
indices et en relevant des défis. Si ces 
escape rooms reposent sur des réflexions 
didactiques et méthodologiques, elles 
peuvent également être utilisées avec profit 
en classe. Elles permettent d’introduire de 
nouveaux thèmes et de transmettre de 
nouveaux contenus d’apprentissage de 
manière interactive et passionnante. Ils 
offrent aux élèves la possibilité de tester et 
d’appliquer leurs connaissances ainsi que 
leurs compétences dans un environnement 
pratique. Cela permet d’évaluer le niveau 
d’apprentissage global d’une classe. Vous 
êtes intéressé·e ? Découvrez-en plus dans 
l’article en page 26.

Au nom du Comité central, nous vous 
souhaitons une bonne lecture de ce dernier 
numéro du GH de 2023.

Manuel Fragnière
ist Mitglied des VSG-Zentralvorstands und  
Lehrer für Chemie und Informatik.

Sarah Rittiner
ist Mitglied des VSG-Zentralvorstands und unter-
richtet Biologie an der Oberwalliser Mittelschule 
St. Ursula in Brig.

https://bit.ly/2FYzUdk
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Editorial

Spielerisch ans Ziel gelangen

Raggiungere gli obiettivi d’apprendimento attraverso la di-
dattica ludica

Liebe Leserinnen und Leser
Im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts ent-
wickelt sich das Unterrichten schnell. So 
kommt das Projekt «Weiterentwicklung 
der gymnasialen Maturität» (WEGM) in 
Kürze zum Ende. Der Zentralvorstand des 
VSG hat alle Etappen des Projekts mitver-
folgt und mitgestaltet. Jetzt ist die letzte 
Anhörung des Rahmenlehrplans im 
Gang: Das ist die Ziellinie, bevor der 
Lehrplan in Kraft gesetzt wird. Zu Beginn 
des Schuljahrs 2024/2025 wird voraus-
sichtlich der Plan in die Realität um-
gesetzt.

Unabhängig von WEGM hat sich das 
Unterrichten durch den Computer und 
durch die Digitalisierung insgesamt 
weiterentwickelt. Wir haben neue Arbeits-
mittel, die wir uns früher nicht mal hätten 
vorstellen können … Unser Beruf ändert 
sich in der Tat und wir müssen uns eben-
falls anpassen. Wir können Ihnen ver-
sichern, dass sich der Vorstand in den 
nächsten Jahren weiterhin für unseren Be-

ruf einsetzen wird, damit die Politiker die 
Fuhre nicht überladen. Die Digitalisierung 
soll kein Hindernis für unseren Beruf  
werden, sondern vielmehr eine Unter-
stützung.

Moodle, Doodle, Google… Alle diese 
Wörter verunsichern die Lehrpersonen 
und wecken Befürchtungen in ihnen, dass 
sie zu Zeitfressern werden zum Schaden 
unserer pädagogischen Bemühungen. 
Doch eigentlich sollten sie ja das Gegenteil 
bewirken, nämlich Zeitgewinn, um unse-
ren Unterricht zu verbessern.

In der analogen Welt haben in den letz-
ten Jahren neue Unterrichtsmethoden in 
den Schulzimmern Einzug gehalten, zuerst 
in der obligatorischen Schule und seit eini-
gen Jahren auch auf der Sekundarstufe II: 
die escape rooms. Dieses Konzept ist in 
den letzten Jahren als Freizeitbeschäftigung 
sehr populär geworden. Es handelt sich 
dabei um interaktive Spiele, bei denen 
eine Gruppe von Teilnehmer:innen in 
einen Raum eingesperrt wird und ver-

suchen muss, sich in einer vorgegebenen 
Zeit durch das Lösen von Rätseln zu be-
freien, indem sie Indizien finden und Auf-
gaben lösen.

Wenn die escape rooms auf didakti-
schen und methodischen Überlegungen 
beruhen, können sie ebenso gewinn-
bringend im Unterricht eingesetzt werden. 
Sie ermöglichen es, neue Themen einzu-
führen oder neue Unterrichtsinhalte inter-
aktiv und motivierend zu vermitteln. Sie 
geben den Schüler:innen die Gelegenheit, 
ihre Kenntnisse und Kompetenzen in 
einem realistischen Umfeld zu überprüfen 
und anzuwenden. Dadurch kann man 
auch das Niveau einer Klasse insgesamt 
beurteilen. Sind Sie interessiert? Dann ent-
decken Sie mehr im Artikel der Seite 26 in 
dieser Nummer.

Im Namen des Zentralvorstands wün-
schen wir Ihnen eine gute Lektüre dieser 
letzten Nummer des Gymnasium Helveti-
cum des Jahrgangs 2023.

Care lettrici, Cari lettori,
Una rapida evoluzione dell’insegnamento 
è una delle caratteristiche del primo quarto 
del XXI secolo. Ciò vale anche per il pro-
getto «Sviluppo della maturità liceale» 
(SML) che giungerà presto al termine. Il 
Comitato centrale della SSISS ha seguito 
attentamente il progetto e contribuito a 
dare forma a tutte le sue fasi. Ora è in cor-
so la consultazione finale sul Piano quadro 
degli studi (PQS): si tratta in linea di mas-
sima dell’ultima tappa prima dell’entrata in 
vigore, prevista per l’inizio dell’anno sco-
lastico 2024/2025 – un attesissimo mo-
mento della verità!

Indipendentemente dal SML, l’insegna-
mento evolve rapidamente anche in rela-
zione con l’uso didattico dei computer e 
della digitalizzazione in generale – nuovi 
strumenti che in passato non avremmo 
nemmeno potuto immaginare... La nostra 
professione sta cambiando e anche noi 
dobbiamo adattarci. Possiamo assicurarvi 

che il Comitato centrale continuerà a so-
stenere attivamente la nostra professione 
nei prossimi anni, in modo che i politici 
non sovraccarichino la barca. La digitaliz-
zazione non deve diventare un ostacolo 
per la nostra professione, ma piuttosto un 
supporto.

Moodle, Doodle, Google... Tutti questi 
nomi inquietano gli insegnanti, che perce-
piscono questi strumenti come possibili 
perdite di tempo a scapito di quello da de-
dicare alla pedagogia. Ma in realtà questi 
strumenti dovrebbero avere l’effetto oppo-
sto, facendo risparmiare tempo e contri-
buendo a migliorare l’insegnamento.

Nel mondo analogico, negli ultimi anni 
sono entrati nelle aule scolastiche, prima 
nella scuola dell’obbligo e da qualche anno 
anche a livello del secondario 2, anche altri 
nuovi metodi di insegnamento: le escape 
rooms. Questo concetto è diventato molto 
popolare negli ultimi anni come attività 
per il tempo libero. Si tratta di giochi inte-

rattivi in cui un gruppo di partecipanti 
viene rinchiuso in una stanza e deve cerca-
re di liberarsi entro un determinato tempo 
risolvendo enigmi, trovando indizi e af-
frontando sfide.

Se le escape rooms vengono create sulla 
base di considerazioni didattiche e meto-
dologiche, possono essere utilizzate con 
altrettanto profitto anche in classe. Esse 
permettono infatti di introdurre nuovi ar-
gomenti o di insegnare nuovi contenuti 
d’apprendimento in modo interattivo e 
motivante. Esse offrono inoltre agli stu-
denti l’opportunità di testare e applicare 
conoscenze e abilità in un contesto pratico 
e realistico. In questo modo è anche possi-
bile valutare il livello generale di una classe. 
Siete interessati? Per saperne di più, leggete 
l’articolo a pagina 26 di questo numero.

A nome del Comitato centrale, vi au-
guriamo una buona lettura di questo ulti-
mo numero del Gymnasium Helveticum 
del 2023.
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WEGM Studie zum Gymnasium

Zum Vorgehen

In einer ersten Phase wurden über die 
Webseiten aller Schweizer Gymnasien und 
weitere Publikationshinweise Reform-
projekte identifiziert. Diese liessen sich in 
vier Stossrichtungen gliedern:
1. projektbasiertes und transferorientiertes 

Lernen,
2. interdisziplinäres und überfachliches 

Lernen,
3. selbstgesteuertes und personalisiertes 

Lernen sowie 
4. partizipatives und kooperatives Lernen. 
Es folgte eine Umfrage bei der Schweize-
rischen Mittelschulämterkonferenz 
(SMAK), ob sie Gymnasien in ihrem eige-
nen oder in anderen Kantonen kennten, 
die in diesen Bereichen besonders reform-
orientiert seien. So konnte eine ganze 
Reihe von prototypischen Schulen identi-
fiziert werden. Die anschliessende Aus-
wahl von 15 Schulen und eines Kantons 
für Porträts erfolgte so, dass nicht zweimal 

Gymnasien entwickeln sich weiter

Unter diesem Titel ist im Auftrag des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes des Kantons Zürich im Frühsommer 2023 
ein Bericht erschienen, der aktuelle Trends in der Schweiz überblicksmässig darstellt. Das Fazit: Im Gymnasium bewegt 
sich aktuell einiges, auch jenseits der aktuellen überkantonalen Reformen.

In einzelnen Kantonen sind bereits vor der Revision der interkantonalen und nationalen Anerkennungsgrundlagen und des Rahmen-
lehrplans für die Gymnasien Reformen vorbereitet oder eingeleitet worden – so auch im Kanton Zürich. Auch an vielen Gymnasien 
herrscht Reformstimmung. Viele Mittelschulen erproben neue pädagogische und organisatorische Modelle. Um hier eine Übersicht zu 
gewinnen und mögliche Modelle zu identifizieren, hat die Bildungsdirektion des Kantons Zürich bzw. deren Mittelschul- und Berufs-
bildungsamt beim Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich eine Studie in Auftrag gegeben. Sie sollte bereits ab-
geschlossene oder laufenden Reformprojekte aus der ganzen Schweiz überblicksmässig darstellen. Entstanden sind Fallporträts von aus-
gewählten Schulen, die nach vier grossen Themenbereichen geordnet sind, in die jeweils mit einem kurzen Theorieteil eingeleitet 
wird. Dabei geht es um die Frage, wie auch die Lehr- und Lernkultur an Gymnasien künftig weiterentwickelt werden könnte.

und schulkulturelle Reformen als schul-
strukturelle. Sie betreffen Fragen der 
Unterrichtsorganisation, der zeitlichen 
Strukturierung von Unterricht (Lektio-
nen, Quartale, Semester, Projektwochen 
…), des Umgangs mit und der Lern-
begleitung von Schüler:innen, die Schul-
fächer und deren Relativierung und Vieles 
mehr.

1. Projektorientiertes und 
transferorientiertes Lernen

Im Themenbereich «projektbasiertes und 
transferorientiertes Lernen» geht es um 
Unterricht, in dem der übliche Lektionen-
takt während einer bestimmten Zeit 
unterbrochen und die herkömmliche 
Schulfachlogik aufgelöst werden, um das 
Fach oder die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit zu vertiefen. Oftmals sind 
solche Projekte stark an zu lösenden Prob-
lemen orientiert.

ähnliche Projekte dargestellt und dass 
Schulen mit längerer Reformerfahrung 
priorisiert wurden.

In einer zweiten Phase wurden die 
Reformprojekte dokumentiert und ana-
lysiert. Es wurden Interviews mit Ver-
treterinnen und Vertretern der Schulen  
geführt und auf dieser Grundlage Fall-
porträts erstellt. Zudem wurden die vier 
Gruppen von Fallporträts mit einer kurzen 
theoriebasierten Einleitung versehen. 
Letztlich wurden auch drei Fallporträts 
von Schulen erstellt, die in allen oder 
mehreren Schwerpunktthemen Reformen 
durchführten. 

Die Schwerpunktthemen

Im Bericht werden Reformprojekte prä-
sentiert, die von den Gymnasien im Rah-
men der geltenden gesamtschweizerischen 
Vorgaben realisiert worden waren. Es sind 
denn auch eher pädagogisch-didaktische 

Eliana Brianza
Eliana Brianza ist seit 2019 As-
sistentin an der Universität Zürich 
und arbeitet derzeit an ihrer Dis-
sertation. Ihre Forschung konzent-
riert sich auf digitale Kompetenzen 
von Lehrpersonen und die Lehr-
personenbildung.

   

eliana.brianza@ife.uzh.ch

Lucien Criblez
Lucien Criblez war bis 2023 Pro  -
fessor für Historische Bildungsfor-
schung und Bildungspolitik ana lysen  
am Institut für Er ziehungswissen-
schaft der Univer si tät Zürich. In 
seiner Forschung beschäftigt er 
sich mit der Geschichte und der 
Bildungspolitik in allen Bildungs-
bereichen, vornehmlich der Schweiz.

criblez@ife.uzh.ch

Nives Haymoz
Nives Haymoz ist seit 2022 als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Erziehungswissen-
schaften der Universität Zürich tätig 
und arbeitet parallel in der Umwelt-
bildung. Sie forscht insbesondere 
zur Geschichte der Fremdplatzierung 
und der Entwicklung des Bildungs-
wesens.

nives.haymoz@uzh.ch

Dominik Petko
Prof. Dr. Dominik Petko ist seit 
2019 Professor für Allgemeine Di-
daktik und Mediendidaktik am In-
stitut für Erziehungswissenschaft 
der Universität Zürich. Zuvor war 
er Prorektor für Forschung und Ent-
wicklung an der Pädagogischen 
Hochschule Schwyz. In seiner For-
schung beschäftigt er sich mit der 
digitalen Transformation der Schule 
und der Lehrpersonenbildung.
dominik.petko@uzh.ch

https://bit.ly/2FYzUdk
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2. Interdisziplinäres und 
überfachliches Lernen

Das «interdisziplinäre und überfachliche 
Lernen» wird im zweiten Schwerpunkt in 
den Mittelpunkt gerückt: Die Integration 
verschiedener Schulfächer oder das inter-
disziplinäre Lernen stehen im Vorder-
grund. Dabei werden nicht selten interdis-
ziplinäre Stundengefässe geschaffen, und 
Lehrpersonen unterschiedlicher Fach-
bereiche arbeiten im Team zusammen.

3. Selbstgesteuertes und 
personalisiertes Lernen

Das Kapitel «selbstgesteuertes und perso-
nalisiertes Lernen» beschreibt Projekte, in 
denen Schüler:innen weitreichende Selbst-
verantwortung für ihr Lernen zugemutet 
wird, in denen der Unterricht stärker indi-
vidualisiert und personalisiert wird, aber 
gleichzeitig auch neue Betreuungsformen 
für das selbstregulierte Lernen eingeführt 
werden. In diesen Projekten erfahren oft 
auch die Zeitstrukturen wesentliche Ver-
änderungen, z.B. durch die Konzentration 
von Fächern in einzelnen Semestern, 
durch das klare Trennen von Lern- und 
Prüfungsphasen oder durch die starke Re-
duktion des Präsenzunterrichts zugunsten 
wesentlicher Anteile des Selbstlernens. 

4. Partizipatives und kooperatives 
Lernen

Im letzten Reformschwerpunkt geht es um 
«partizipatives und kooperatives Lernen». 
Hier wird am deutlichsten, dass die be-
schriebenen Gymnasialreformen eigent-
lich immer auch mit der Veränderung der 
Schulkultur verbunden sind. Schüler:in-
nen sollen stärker in Entscheidungs-
prozesse einbezogen werden, Lehrpersonen 
arbeiten vermehrt in unterschiedlichen 
Formen zusammen und Schulleitungen 
beteiligen alle Betroffenen stärker als  
bisher an Entscheidungs- und Schul-
entwicklungsprozessen.

Reformen in mehreren Bereichen

Nicht selten sind Gymnasien nicht nur in 
einem der Reformbereiche aktiv. Am Bei-
spiel von drei Schulen wird gezeigt, wie 
Reformen im einen Bereich solche in an-
deren Bereichen nach sich ziehen oder 
sogar voraussetzen. An diesen Beispielen 
zeigt sich ganz deutlich, wie mit den Re-
formen auch die Komplexität der Schule 
und des Unterrichts steigt, wie anspruchs-
voll Reformen für alle Beteiligten sind, 
dass ohne das Commitment von Schul-
leitung und Lehrerschaft wenig zu er-
reichen ist und dass manchmal auch infra-
strukturelle Investitionen notwendig sind. 
Gymnasialreform in den beschriebenen 
Projekten heisst denn auch: sich ge-

meinsam auf den Weg zu machen, über 
Begleitung und Evaluation die Ent-
wicklungen dauernd zu beobachten und 
zu reflektieren sowie weniger Erfolg-
reiches weiterzuentwickeln.

Einige Schlussfolgerungen

Die Projektmitarbeitenden erhielten durch 
ihre Analysen insgesamt den Eindruck: 
Die Gymnasien bewegen sich. Damit sie 
das können, brauchen sie nicht enge Vor-
gaben durch die Bildungspolitik, sondern 
Spielräume. Und nicht jede Reform passt 
zu jeder Schule, es gibt also kein «one size 
fits all». Worauf zielen die Reformen ins-
gesamt? Schulfächer werden relativiert 
und deren Grenzen werden aufgeweicht, 
ja manchmal sogar aufgelöst. Dies resul-
tiert aus der Erkenntnis, dass sich ge-
sellschaftliche Probleme nicht an Schul-
fachstrukturen halten. Damit verbunden 
sind auch Öffnungen der Gymnasien 
gegen aussen. Zeitstrukturen des Unter-
richts werden verändert: die Lektionen-
dauer, der Tages-, Wochen- und Semester-
rhyth mus. Epochen unter richt wird 
ein ge führt, Lern- und Prüfungs pha sen 
wer den stärker getrennt. Aber es geht nicht 
nur um Fachstrukturen und Zeitor ga ni sa-
tion: Schüler:innen werden stärker für ihr 
Lernen verantwortlich gemacht, was auch 
neue Formen der Betreuung und Be-
gleitung nach sich zieht. Schulleitungen 
und Lehrerschaft arbeiten stärker zu-
sammen – über die Fächergrenzen und die 
«Hierarchie»stufen hinweg. Um etwas in 
Bewegung zu setzen – so die Meinung der 
meisten Interviewpartnerinnen und -part-
ner – braucht es auch Ressourcen: Die 
wichtigste Ressource sei das Engagement 
der Beteiligten. Manchmal seien aber auch 
finanzielle und infrastrukturelle Ressour-
cen notwendig – oder zumindest ganz 
hilfreich.

Lohnt es sich, sich auf den Weg zu ma-
chen? Die Antwort auf diese Frage war 
verblüffend einheitlich: Ja, es lohnt sich!

Studie zum Gymnasium WEGM

 

  1 

   
Institut für Erziehungswissenschaft 

 
 
  Gymnasien entwickeln sich weiter 

Aktuelle Trends in der Schweiz 
 

Eliana Brianza, Lucien Criblez, Nives Haymoz, Dominik Petko 

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/schulen/maturitaetsschulen/projekt-gymi-2022/zuercher-vorprojekt/brianza_criblez_haymoz_petko_2023_gymnasien_entwickeln_sich_weiter.pdf


8 (Version française de ce texte sur : https://bit.ly/2FYzUdk) Gymnasium Helveticum 5/2023

WEGM Transversale Unterrichtsbereiche

Transversale Themen und Kompetenzen
Tagung von ZEM CES vom 27.9.2023 in Bern 

Definition der zentralen Begriffe

Eines der Hauptanliegen der Tagung war 
es, die zentralen Begriffe im neuen RLP 
zu definieren und diese Definitionen im 
Denken der verschiedenen Akteure zu 
verankern. Zu diesen Begriffen gehören 
insbesondere «Kompetenz», «transversale 
Unterrichtsbereiche, Themen und Kom-
petenzen» sowie «Interdisziplinarität». Aus 
dem gemeinsamen Verständnis der Grund-
lagen kann dann eine kohärente Um-
setzung auf gesamtschweizerischer Ebene 
erwachsen, indem die Kantone und Schu-
len die Herausforderungen, die sich mit 
der Reform ergeben, durch ähnliche Lö-
sungen und Ansätze meistern können, 
wobei immer noch genügend Spielraum 
für die Berücksichtigung kantonaler und 
schulischer Spezifitäten bleibt. Dies führt 
schliesslich zu einer Erhöhung der Gleich-
wertigkeit der Abschlüsse, unabhängig 
vom Kanton und von der Sprachregion, 
wodurch ein zentrales Ziel des Projekts 
WEGM erfüllt wird. 

Laetitia Houlman
arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
beim ZEM CES und ist dort verantwortlich für die 
Themen Immersionsunterricht, Fremdsprachen, 
Fachmittelschulen und Politische Bildung.

Lucius Hartmann
Dr. phil., Präsident des VSG, unterrichtet Mathe-
matik, Latein und Griechisch an der Kantons-
schule Zürcher Oberland in Wetzikon.

Im Auftrag der Arbeitsgruppe «Um-
setzung MAR/MAV», welche aus Ver-
tretungen der SMAK, der KSGR, des 
VSG und des GS EDK besteht, hat ZEM 
CES kurz nach Beginn der Anhörung 
zum neuen Rahmenlehrplan (RLP) in 
Absprache mit der Projektleitung WEGM 
eine gut besuchte Tagung zu «Trans-
versalen Themen und Kompetenzen» 
durchgeführt. 160 Teilnehmende aus fast 
allen Kantonen – Schulleitungen, Lehr-
personen, Vertretungen der Ämter, Hoch-
schulvertreter:innen, weitere Akteure – 
nutzten die Gelegenheit, sich hauptsächlich 
über die Teile 1 und 2 des RLP auszu-
tauschen. Noch etwas mehr nahmen an 
den Plenarvorträgen online teil, da die 
verfügbaren Plätze schon rasch ausgebucht 
waren.

Die Tagung hatte die folgenden drei 
Ziele:
1. Klärung und gemeinsames Verständnis 

der Grundbegriffe
2. Austausch über Umsetzungsbeispiele 

und Erfolgsbedingungen sowie Auf-
zeigen von Good Practice

3. Unterstützung des Anhörungsprozesses 
zum Rahmenlehrplan

Pascaline Caligiuri, Direktorin ZEM CES eröffnet die Tagung

Weitere Informationen zur Tagung und den 
Bericht finden Sie hier :
www.zemces.ch/tagungWEGM

https://bit.ly/2FYzUdk
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Franz Eberle von der Universität Zürich zeigte auf, dass sich 
Fachinhaltsorientierung und Kompetenzorientierung trotz 
anderslautenden Aussagen nicht ausschliessen, sondern sich gegen-
seitig ergänzen. «Kompetenz» lässt sich nämlich definieren durch 
eine Trias aus Wissen und kognitiven Fähigkeiten, aus Selbst-
regulation und sozial-kommunikativen Fähigkeiten sowie aus 
motivationalen Orientierungen (kurz: Wissen – Können – Wol-
len). Die «transversalen Unterrichtsbereiche» stehen als Ober-
begriff über den «transversalen Themen» (Wissen) bzw. «trans-
versalen Kompetenzen» (Können).

Frédéric Darbellay von der Universität Genf schärfte den Be-
griff der Interdisziplinarität durch eine Gegenüberstellung mit 
Multidisziplinarität (Nebeneinanderstellen verschiedener Fach-
perspektiven zu einem bestimmten Thema) und mit Trans-
disziplinarität (gemeinsames Lösen von Problemen durch mehre-
re Fächer und Verknüpfung von Forschung und Gesellschaft). 
Interdisziplinarität nimmt dabei eine Mittelstellung zwischen die-
sen beiden ein, indem die verschiedenen Fachperspektiven zu-
sammengeführt und in enger Kooperation der beteiligten Fach-
disziplinen behandelt werden. Ausserdem hat Prof. Darbellay 
aufgezeigt, inwiefern die Haltung aller Beteiligten gegenüber der 
Interdisziplinarität sowie ihre Identitätsprofile (d.h. ihre individu-
elle Ausrichtung und Arbeitsweise) für die Realisierung der Inter-
disziplinarität entscheidend sind.

Beispiele, Erfolgsbedingungen und Good practice

Das zweite Ziel der Tagung war es, den Austausch über Um-
setzungsbeispiele und Erfolgsbedingungen und das Aufzeigen von 
Good Practice zu ermöglichen. Dazu gab es zwei Atelier-Run-
den. In den Ateliers wurden fast alle Kapitel(1) des zweiten Teils 
des RLP thematisiert und mit der Fachmittelschule (FMS) und 
der Berufsbildung auch andere Bildungswege der Sekundar-
stufe II in den Blick genommen. Pro Bereich wurde ein Atelier 
von Mitgliedern der Arbeitsgruppe geleitet, die das entsprechende 
Kapitel im RLP verfassten, mit dem Ziel, die Inhalte und Be-
griffe zu erläutern und die konkreten Implikationen für die Um-
setzung zu diskutieren. Die weiteren Ateliers dienten ins-
besondere dazu, bereits vorhandene Erfahrungen mit den 
erwähnten Themen vorzustellen und sich darüber auszutauschen. 
Im Hinblick auf den RLP gaben sie ganz konkrete und praxisnahe 
Hinweise darauf, wie sich die neuen Vorgaben gut und nachhaltig 
im Unterricht und in der Schulkultur umsetzen lassen.

In einem World Café tauschten die Teilnehmenden diese Er-
kenntnisse aus, diskutierten konkrete Implikationen für die Um-
setzung und formulierten mögliche Handlungsfelder.

Die AG «Umsetzung MAR/MAV» wird diese aufgreifen und 
Vorschläge für das weitere Vorgehen erarbeiten.

Als wichtige Punkte, die dabei mehrmals genannt wurden und 
für alle Bereiche gelten, ergaben sich:
• Es braucht für die Umsetzung Ressourcen, Zeit und Gefässe.
• Aus- und Weiterbildung für Lehrpersonen und Schulleitungen 

ist eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung.
• Eine Stärkung der Koordination und Zusammenarbeit ist er-

wünscht, zwischen den Fächern und den Lehrpersonen, aber 
auch mit anderen Akteur:innen.

• Die transversalen Bereiche sollen nicht nur im Unterricht, son-
dern in der Schulkultur und -organisation integriert sein 
(Whole School Approach).

• Eine positive Haltung aller Akteur:innen gegenüber diesen Be-
reichen ist wichtig, und all das, was heute schon diesbezüglich 
getan wird, sollte anerkannt, gewürdigt und gefördert werden.

• Gute Praxisbeispiele und Erfahrungen sollen weiterhin gesamt-
schweizerisch gesammelt, geteilt und diskutiert werden.  

Gemeinsame Basis für die Anhörung und die Umsetzung

Die Tagung ermöglichte einen regen Austausch zwischen Ak-
teur:innen aus allen Zielgruppen und aus der ganzen Schweiz, die 
sonst fast nie so einfach miteinander ins Gespräch kommen kön-
nen. Sie setzte damit ein klares Signal, dass diese die Umsetzung 
der neuen Rechtsgrundlagen gemeinsam angehen und von den 
vorhandenen Erfahrungen gegenseitig profitieren möchten. In-
dem die zentralen Begriffe an der Tagung definiert und diskutiert 
wurden und man nun über ein gemeinsames Verständnis davon 
verfügt, können die Rückmeldungen zum RLP auf einer fun-
dierten Basis erfolgen und werden dafür sorgen, dass dieser aus-
reichend klar, präzis und verständlich formuliert ist, dass mithin 
die Verantwortlichen in den Kantonen und an den Schulen das 
Gleiche darunter verstehen. Die Unterstützung des Anhörungs-
verfahrens war ja in der Tat auch ein zentrales Ziel der Tagung.

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass die Tagung zwar 
ein wichtiger Anlass, aber nur ein erster Schritt war. Besonders in 
der ersten Umsetzungsphase sind weitere Möglichkeiten zum 
Austausch und zur Diskussion wünschenswert, um voneinander 
zu profitieren, offene Punkte gemeinsam zu klären, Antworten 
auf anstehende Fragen und Herausforderungen zu finden und die 
Reform der gymnasialen Maturität in den einzelnen Kantonen 
individuell mit Blick auf das Ganze erfolgreich umzusetzen.

Transversale Unterrichtsbereiche WEGM

(1) Nur die basalen fachlichen Kompetenzen für Allgemeine Studier-
fähigkeit wurden nicht in einem Atelier behandelt, da sie zu einem 
späteren Zeitpunkt in den Teil II integriert wurden
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(2) Klieme, E. & Hartig, J. (2007). Kompetenzkonzepte in den Sozial-
wissenschaften und im erziehungswissenschaftlichen Diskurs, S. 21. 
In : M. Prenzel, I. Gogolin & H.-H. Krüger (Hrsg.), Kompetenzdiagnostik 
[Sonderheft 8]. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 10, S. 11–29. 
(3) Roth, H. (1971). Pädagogische Anthropologie. Entwicklung und Er-
ziehung. Band II. Hannover : Hermann Schroedel.

Transversale Unterrichtsbereiche
Die Förderung von Kompetenzen erfolgt zunächst in den Fä-
chern. Die Bewältigung von Aufgaben bzw. Lebenssituationen 
erfordert aber häufig Kompetenzen aus mehr als einem Fach. Zu-
dem enthalten Fachkompetenzen aus verschiedenen Fächern teil-
weise gleichartiges und somit transferierbares Können. Zur För-
derung dieser beiden fächerübergreifenden Aspekte von 
Kompetenzen braucht es ergänzend zum reinen Fachunterricht 
die transversalen Unterrichtsbereiche. Deren Unterrichtgegens-
tände speisen sich somit aus Wissen und Können aus mehr als 
einem Unterrichtsfach; oder sie enthalten zusätzliche Lerngegen-
stände, die im festgelegten Fächerkanon noch nicht enthalten 
sind. 

Transversale Themen
Beim konkreten transversalen Unterrichtsbereich macht über-
wiegend das Fachinhaltliche (spezifisches Wissen und spezifisches 
Können aus verschiedenen Fächern) das Verknüpfende zwischen 
den Fächern aus (Politische Bildung, Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung, Basale fachliche Kompetenzen für Allgemeine 
Studierfähigkeit in Mathematik und Unterrichtssprache, all-
gemein bei Interdisziplinarität sowie zumindest teilweise auch bei 
Digitalität und bei Wissenschaftspropädeutik).

Transversale Kompetenzen
Beim konkreten transversalen Unterrichtsbereich sind es die nicht 
an nur einen bestimmten fachlichen oder überfachlichen Sach-
inhalt gebundenen Kompetenzaspekte, also das «Können», die das 
fachübergreifend Gemeinsame ausmachen (Überfachliche Kom-
petenzen und teilweise auch Digitalität und Wissenschaftspro-
pädeutik).

WEGM Transversale Unterrichtsbereiche

Prof. Dr. Franz Eberle
emeritierter Professor emeritus für Gymnasial- und Wirtschaftspädagogik 
an der Universität Zürich, Mitglied der Schweizerischen Maturitäts-
kommission und des Schweizerischen Wissenschaftsrats, Präsident der 
EDK-Kommission für die Anerkennung der Lehrdiplome für Maturitäts-
schulen. Alt-Direktor Lehrerinnen- und Lehrerbildung Maturitätsschulen 
an der Universität Zürich.

Kompetenzen und transversale Unterrichtsbereiche: 
Definitionen

Kompetenzen
«Kompetenzen sind Dispositionen, die im Verlaufe von Bildungs- 
und Erziehungsprozessen erworben (erlernt) werden und die Be-
wältigung von unterschiedlichen Aufgaben bzw. Lebens-
situationen ermöglichen. Sie umfassen Wissen und kognitive 
Fähigkeiten, Komponenten der Selbstregulation und sozial-kom-
munikative Fähigkeiten wie auch motivationale Orientierun-
gen.»(2) Diese pädagogisch-psychologische Definition entspricht 
inhaltlich grosso modo auch jener im Rahmenlehrplan ver-
wendeten, in der Bildungspraxis weit verbreiteten und etablierten 
Begrifflichkeit, die wesentlich auf den pädagogischen Anthropo-
logen Heinrich Roth zurückgeht:(3) Kompetenzen sind demnach 
«Wissen und Können» (zur Bewältigung von unterschiedlichen 
Aufgaben bzw. Lebenssituationen), zuweilen ergänzt mit «Wol-
len». Kompetenzen (Wissen und Können) bestehen aus Sach-
kompetenzen (fachliche und methodische), Selbstkompetenzen 
(persönlichkeitsbezogene) und Sozialkompetenzen (sozial-kom-
munikative), die bezogen auf die Bewältigung konkreter Auf-
gaben und Lebenssituationen wechselseitig zusammenspielen. Sie 
erfordern fast immer die Auseinandersetzung mit einer Sache, 
aber auch mit sich selbst sowie mit anderen Menschen. Kompe-
tenzen können zudem einen kognitiven oder nicht-kognitiven 
Fokus haben. Die «unterschiedlichen Aufgaben bzw. Lebens-
situationen», für die das Gymnasium vorbereiten soll, sind gemäss 
Bildungszielartikel (MAR/MAV Art. 6) insbesondere die künfti-
ge, erfolgreiche Bewältigung eines Studiums (Allgemeine 
Studierfähigkeit) und der künftige, verantwortungsvolle Beitrag 
zur Lösung anspruchsvoller Aufgaben in der Gesellschaft (ver-
tiefte Gesellschaftsreife). 

Kompetenzen und transversale Unterrichtsbereiche  
– Definitionen
Definitionen von Franz Eberle 

https://bit.ly/2FYzUdk
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Disziplinarität – Multidisziplinarität – Interdisziplinarität – 
Transdisziplinarität

Die akademische Gemeinschaft hat bei der Identifikation und De-
finition der zentralen Konzepte, die für die Überwindung der 
Fächergrenzen wesentlich sind, bis zu einem gewissen Grad einen 
Konsens gefunden. Zu diesen Konzepten gehören die Multi-
disziplinarität, die Interdisziplinarität und die Transdisziplinarität. 
Über diese Begriffe hinaus muss zusätzlich auch noch das Konzept 
der Disziplinarität betrachtet werden.

1. Disziplinarität
Die Disziplinarität bezeichnet ein System der Wissensproduktion, 
in dem ein Forschungs- oder Unterrichtsgegenstand klar ab-
gegrenzt und definiert ist sowie im Kontext eines Fachparadigmas 
angegangen wird, das von spezifischen erkenntnistheoretischen 
Perspektiven, Ideen, Konzepten, Theorien und Methoden ge-
prägt ist. Dieser disziplinäre Ansatz funktioniert als strukturiertes 
und institutionalisiertes System mit einem hohen Grad an Stabili-
tät, Replikation, Legitimität und Anerkennung.

2. Multidisziplinarität
Aus der Perspektive der Multidisziplinarität können Forschende 
oder Fachlehrpersonen kooperieren, um gemeinsam komplexe 
Probleme zu bearbeiten. Jede Fachperson befasst sich aus ihrer je 
eigenen Sicht und in ihrer fachspezifischen Sprache mit einem 
vielschichtigen Problem und bringt ihre Expertise bezüglich der 
behandelten Problematik ein. Diese Fachperspektiven entfalten 
sich im Allgemeinen in einem linearen Prozess, und es werden 
Informationen zusammengetragen, die meist nur nebeneinander 
stehen, ohne dass man zwingendermassen die erforderlichen 
theoretischen und methodologischen Verfahren einsetzt, um ihre 
Sichtweisen einzubeziehen, ihre Gemeinsamkeiten zu identi-
fizieren oder kritisch zu prüfen sowie die Grenzen ihrer Fach-
bereiche neu zu definieren.

3. Interdisziplinarität
Die Interdisziplinarität geht über dieses einfache Nebeneinander-
stellen von Fachperspektiven hinaus und wirkt vielmehr an der 
Schnittstelle zwischen («inter-») den Fächern. Dieser Ansatz be-
vorzugt einen dialogischen und interaktiven Raum, um die Ver-
knüpfungen zwischen den Fächern zu erleichtern. Das Hauptziel 
der Interdisziplinarität besteht darin, die Grenzen zwischen den 
Fächern zu öffnen und sie auf dynamische Art miteinander zu 
verbinden; dies ermöglicht die Integration von Konzepten, Theo-
rien und Methoden, um ein gesamtheitliches Verständnis komple-
xer Probleme zu erlangen.

4.Transdisziplinarität
Der transdisziplinäre Ansatz umfasst drei verschiedene Denk-
schulen, die sich in unterschiedlichem Ausmass überschneiden. 
Erstens umschliesst sie jene Ansätze, welche die Fachgrenzen zu 
überwinden versuchen, indem diese in ein gesamtheitliches und 
einheitliches System ohne strenge Trennlinien zwischen den Fä-
chern integriert werden. Zweitens strebt die Transdisziplinarität 
die Zusammenführung von jeweiliger Theorie und Methodik an, 
um nichtakademische Stakeholder («trans-» für das Überschreiten 
akademischer Grenzen) einzubeziehen, die sich mit Fragen zu 
Umwelt, Gesellschaft, Politik usw. befassen. Dieser Ansatz legt 
den Fokus auf die gemeinsame Erzeugung von Wissen und Lö-
sungen mit dem Ziel, die gesellschaftliche und pädagogische Um-
setzung zu beeinflussen. Drittens spielt die Transdisziplinarität auf 
das Einnehmen von unkonventionelleren und kritischen (oder gar 
subversiven) Positionen zu hierarchischen Fächerstrukturen und 
Machtdynamiken an, die ihre dominierende Stellung und ihre 
eigene Reproduktion fortsetzen.

 
 
 
 
 

Disciplinarité Multidisciplinarité Interdisciplinarité Transdisciplinarité 

Degré d’ouverture, d’intéraction et d’intégration 

Disziplinarität 

Grad der Öffnung, der Interaktion und der Integration 

 Schwach Stark 

 Faible Fort 

Multidisziplinarität Interdisziplinarität Transdisziplinarität 

Die Grafik bildet die Dynamik von Öffnung, Interaktion und In-
tegration zwischen den Fächern ab. Von links nach rechts gelesen 
verkörpern die fachlichen Grundlagen Ausgangspunkte, die eine 
multidisziplinäre Wissensorganisation begünstigen. Von dieser 
Grundlage ausgehend können mit der Zeit inter- und trans-
disziplinäre Ansätze entstehen. Umgekehrt kommt im Verlauf 
von rechts nach links ein inter- und/oder transdisziplinärer Ansatz 
von Beginn an unweigerlich irgendwann in Kontakt mit den dis-
ziplinären Paradigmen, sei es, indem er sie integriert, indem er 
konstruktive Kritik formuliert oder aber sie untergräbt.

Transversale Unterrichtsbereiche WEGM

Fréderic Darbellay 
ist assoziierter Professor an der Universität Genf (Faculté de Psychologie 
et des Sciences de l'Éducation), er leitet die Cellule Inter- et Transdisci-
plinarité innerhalb des Centre interfacultaire en droits de l'enfant (CIDE) 
und ist stellvertretender Direktor des CIDE. Er forscht und doziert zu 
Interdisziplinarität in ihren epistemologischen, methodologischen und 
organisatorischen/institutionellen Dimensionen.

Definitionen von Frédéric Darbellay 
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WEGM Politische Bildung

Kein eigenes Fach

Der wichtigste Grund für das Schatten-
dasein der politischen Bildung in der 
Schweiz liegt in der Tatsache, dass sie kein 
eigenes Fach hat, sondern in Sammel-
fächern bzw. Integrationsfächern (in der 
Berufsbildung) oder als Anhängsel eines 
anderen Fachs (im Gymnasium) unter-
richtet wird. Das damit verbundene Argu-
ment, dass politische Bildung fächerüber-
greifend unterrichtet werden soll und 
mithin ganzheitliches Lernen ermögliche, 
blendet aus, dass zum Verständnis des 
Funktionssystems Politik (im Sinne Talcot 
Parsons’ 1951) viel Fachwissen (z.B. zum 
Politikbegriff, zu Politiktheorien, zu poli-
tischen Konzepten und zu aktuellen stritti-
gen politischen Fragen) notwendig ist. 
Fehlt dieses Strukturwissen, so entartet 
der Unterricht nicht selten zu Plauder-
stunden, weil den Schüler:innen das be-
griffliche Wissen fehlt, und das im Zu-
sammenhang mit selbständigem Lernen 
propagierte Nachsuchen im Internet miss-
rät, weil sich die Schüler:innen in den 
Wissensstrukturen nicht zurechtfinden 
und ihnen das gefundene Fachwissen nicht 
weiterhilft. 

Das Fehlen eines eigenen Fachs hat je-
doch noch weiterreichende Folgen. Schul-
fächer bestimmen nicht nur das zu lernen-
de Wissen und Können, sie disziplinieren 
auch und haben insofern eine gewisse 
Machtposition inne. Das zeigt sich zum 
Beispiel sehr deutlich im Fach Wirtschaft. 
Soll also eine Disziplin in der Schule ech-
tes Gewicht erhalten, so muss sie den Sta-
tus eines Fachs haben. Darüber hinaus 
funktionieren Schulfächer als Ver-
mittlungsinstanz zur Integration der 
heranwachsenden Menschen in die Kultur 
der Gesellschaft. Damit bietet diese der 
nachwachsenden Generation auch eine 
Sprache des Zugangs, und gleichzeitig 
wird diese Sprache zu einem kulturellen 
Gegenstand, der sich auch in die Kultur 
der Gesamtgesellschaft gleichsam ein-
schleicht. Pointiert kann festgestellt wer-
den, dass die politische Bildung in der 
Schweiz, da sie kein eigenes Fach hat, den 
Heranwachsenden keine Sprache des Zu-
gangs vermittelt und damit die Politik 
nicht zur Kultur der Gesamtgesellschaft 
werden kann.

Weitere wesentliche Gründe für das 
Randdasein der politischen Bildung sind 
meines Erachtens die geringe Beachtung 
in der Lehrpersonenbildung (fachlich wie 

Politische Bildung am Gymnasium – Note: mangelhaft

In ihrem Länderbericht der ICCS-09-Stu-
die zur politischen Bildung ziehen Fritz 
Oser und Horst Biedermann (2013) ein er-
nüchterndes Fazit: Auf der Sekundarstufe 
II werde politische Bildung weder syste-
matisch unterrichtet noch gebe es ein gut 
definiertes Curriculum. An diesem bil-
dungs- und demokratiepolitisch bedenk-
lichen Zustand hat sich meines Erachtens 
bis heute nichts geändert. So zeigte sich 
zum Beispiel in meiner Studie zum politi-
schen Wissen und Verstehen der Sekun-
darstufe-II-Abgänger:innen im Kanton 
Luzern (Caduff 2020), dass rund die Hälfte 
der Gymnasiast:innen lediglich über ein 
mässiges Wissen verfügen und etwa 15 
Prozent kaum etwas oder gar nichts wis-
sen. Nur ein Drittel hat ein politisches 
Wissen, das als gut bezeichnet werden 
kann.

fachdidaktisch), ein zu offener Politik-
begriff, der die multiplen sozialwissen-
schaftlichen Bezüge des Politischen in den 
Vordergrund stellt, und die Hybris der 
Lehrpläne für die obligatorische Schule:
Zwei Bildungsziele des Lehrplan 21 lau-
ten: 

«Die Schülerinnen und Schüler kön-
nen die Schweizer Demokratie er-
klären und mit anderen Systemen ver-
gleichen. […]
«Die Schülerinnen und Schüler kön-
nen die Positionierung der Schweiz in 
Europa und der Welt wahrnehmen 
und beurteilen.»

Zwei Bildungsziele des Plan d’études 
romand (PER) lauten:

«Die Schüler:innen können die ge-
meinschaftliche Organisation von 
menschlichen Gesellschaften von 
heute und im Zeitverlauf analysieren».
«Die Schüler:innen können die 
Hauptmerkmale eines demokratischen 
Systems erkennen» (Übersetzung GH)

Nationaler Referenzrahmen

Ich bin mir bewusst, dass die Forderung 
nach einem eigenen Fach Politische Bil-
dung in der gegenwärtigen bildungs-
politischen Grosswetterlage illusorisch ist. 
Daher muss dringend eine nationaler 
Referenzrahmen für die politische Bil-
dung in der Schweiz geschaffen werden. 
Darin würden einerseits die verbindlichen 
Teilbereiche (z.B. Lernen für Demokratie, 
Wissen und Verstehen politischer Konzep-
te, Policy im lokalen, regionalen, nationa-
len und internationalen Bereich) definiert, 
und anderseits würde festgelegt, was auf 
welcher Stufe (Primar, Sekundar I und II) 
in welcher Form Gegenstand des Unter-
richts sein soll.

Prof. Dr. Claudio Caduff
Pädagogische Hochschule Zürich, Abteilung 
Berufsbildung/Sekundarstufe II, 2011–2023 
Mitglied der Schulkommission Kantonsschule 
Alpenquai Luzern

ICCS-09-Studie zur politischen Bildung 

https ://www.iea.nl/studies/
iea/iccs/2009
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Caduff, C. (2020). Politisch urteilen ohne 
Wissen und Verstehen? Bern : hep.
Oser, F. & Biedermann, H. (2013). Switzer-
land. In : Ainley, J. ; Schulz, W. ; Friedman, 
T. (Hrsg.), ICCS 2009 Encyclopedia. Ap-
proaches to civic and citizenship educa-
tion around the world (S. 389–395). IEA : 
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Parsons, T. (1951). The Social System. New 
York : Free Press.

https://bit.ly/2FYzUdk
https://www.iea.nl/studies/iea/iccs/2009
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Entdecken Sie die Welt auf einer perfekt organisierten 
Studiosus-Reise voller magischer Momente – ganz 
 geruhsam oder mit dichtem Programm, mit Wanderungen 
oder als Auszeit mit Kultur, für Singles und Alleinreisende 
oder einfach als anregenden Kurzurlaub zwischendurch ... 
Bestellen Sie jetzt die aktuellen Kataloge 2024.

Die neuen 
  Reisekataloge 
 sind da!

Studiosus CityLights
Städtereisen in der Gruppe. 
Perfekt organisiert die Traumstadt erleben. 
Kleine Gruppe: max. 15 Gäste.

Studiosus family
Familienreisen von Studiosus sind ideal 
für Erwachsene mit Kindern zwischen 
6 und 14 Jahren.

kultimer
Ausstellungen, Konzerte, Festivals: 
Eventreisen mit Rahmenprogramm. 
Erscheint mehrmals im Jahr.

Unsere Länderkataloge
Begegnen Sie Menschen und ihrer Kultur –
auf Studiosus-Reisen in über 100 Ländern.

Studiosus smart & small
Auszeit mit Kultur: für alle, denen Badeurlaub zu 
langweilig und eine Studienreise nicht  entspannt 
genug ist. Kleine Gruppe: max. 15 Gäste.

Studiosus me & more
Abwechslungsreicher Urlaub für Singles und 
Alleinreisende.

Kataloge gleich hier online bestellen
unter: www.LCH.ch/reisedienst 

Offizielle Verkaufsagentur von Studiosus

Reisedienst LCH
Pfingstweidstrasse 16 · 8005 Zürich
Tel. 044 315 54 64 · www.LCH.ch

20638-0327_srm_lch_vsg_anz_A4_mit_bestkarte_rz.indd   120638-0327_srm_lch_vsg_anz_A4_mit_bestkarte_rz.indd   1 31.08.23   16:3531.08.23   16:35
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WEGM Prüfen und Beurteilen

Prüfen und Beurteilen am Gymnasium – wie weiter?

In der Auslegeordnung zum Projekt 
Weiterentwicklung der gymnasialen 
Maturität (WEGM) (1) wird unter dem 
Kapitel «Lehr- und Lernformen und päda-
gogische Konzepte» auf eine «Prüfungs-
kultur» hingewiesen, welche der Lern-
kultur entsprechen, die Jugendlichen 
unterstützen und fördern, gleichzeitig aber 
auch eine Leistung resp. das Erreichen von 
vorgegebenen Zielen festhalten soll. Der 
Zentralvorstand (ZV) bedauert, dass im 
weiteren Prozess innerhalb des Projektes 
das Thema des Prüfens und Beurteilens 
nur noch am Rande wieder aufgenommen 
wurde. Eine Thematisierung auf gesamt-
schweizerischer Ebene wäre wertvoll ge-
wesen, wenn auch die Umsetzung letzt-
endlich kantonal bzw. schullokal erfolgen 
muss. In den Rechtsgrundlagen wurde das 
Thema Prüfen und Beurteilen wie folgt 
verankert:
• Das MAR/MAV (2) regelt die Mindest-

anzahl an schriftlichen und mündlichen
Maturitätsprüfungen und legt fest, in
welchen Fächern alle Jugendlichen
zwingend geprüft werden müssen. Es
steht den Kantonen bzw. Schulen frei,
Maturitätsprüfungen in weiteren Fä-
chern zu ergänzen.

• Der sich aktuell in Vernehmlassung be-
findende Rahmenlehrplan legt die
Mindestkompetenzen fest, über welche
alle Jugendlichen am Ende ihrer gymna-
sialen Bildungszeit verfügen sollen. Der
Erwerb dieser Kompetenzen wird aber
nicht überall in Form der Maturitäts-
prüfungen überprüft, sondern über eine
längere Zeit und mehrere Fächer verteilt
sichergestellt und auch in den Er-
fahrungsnoten festgehalten. Un-
bestritten ist das Ziel, den Maturand:in-
nen weiterhin den prüfungsfreien
Zugang zu den universitären und päda-
gogischen Hochschulen zu garantieren.
Die bestandene Maturitätsprüfung attes-
tiert den Jugendlichen die verlangte
Studienreife.

Konkret heisst dies, dass innerhalb des 
Projekts WEGM momentan keine weite-
ren Angaben zur Prüfungskultur gemacht 
werden. Insbesondere bleibt offen, wie 
die überfachlichen Kompetenzen auf 
valide Art und Weise überprüft und 
beurteilt werden können. Es liegt dem-
nach allein in der Kompetenz der Kanto-
ne, Schulen und schliesslich auch der 
Lehrpersonen, in welcher Form sie sicher-
stellen, dass die geforderten Mindest-
kompetenzen erreicht werden. Sogar an 

den Maturitätsprüfungen bleibt eine grosse 
Gestaltungsfreiheit erhalten, wie die vor-
gegebenen schriftlichen und mündlichen 
Prüfungen konkret ausgestaltet werden. 
Dies ist im internationalen Vergleich ein-
malig. Von grosser Bedeutung ist zudem, 
dass der Zugang zu einer Hochschule auf 
der abgebenden Stufe entschieden wird 
und eine praktisch freie Zulassung zu 
sämtlichen Studienrichtungen besteht.

Kompetenzorientierter 
Rahmenlehrplan

Der kompetenzorientierte Rahmenlehr-
plan wird zu kompetenzorientierten kan-
tonalen bzw. schullokalen Lehrplänen 
führen. Diese werden teilweise zu neuen 
Unterrichtsformen und Aufgaben-
stellungen beitragen, welche wiederum 
auch andere Beurteilungs- und Be-
wertungsformen mit sich bringen bzw. 
sogar erforderlich machen. Lehrpersonen 
verfügen schon heute über Erfahrungen 
im Erarbeiten solcher Unterrichtseinheiten 
und Bewertungsmöglichkeiten, zum Teil 
auch dank dem (kantonalen oder schul-
lokalen) Austausch im Rahmen des EDK-
Teilprojektes «Gemeinsames Prüfen» (3). 

Andreas Egli
ist Vizepräsident des VSG und des Kantonalen 
Mittelschullehrerinnen- und Mittelschullehrer-
Vereins St. Gallen (KMV). Er unterrichtet Musik 
und Klavier an der FMS der Kantonsschule 
Wattwil.

Filizia Gasnakis
ist Mitglied des VSG Zentralvorstands und unter-
richtet Französisch am Mathematisch-Natur-
wissenschaftlichen Gymnasium Rämibühl in 
Zürich.

(1) 

https ://matu2023.ch/
images/PDF/DE/Weiter-
entwicklung_Gymna-
siale_Maturitaet_Auslege-
ordnung_d.pdf 

(2) 

https ://matu2023.ch/de/
mar-mav

(3) 

https ://www.zemces.ch/de/
unterstuetzung-governance/
bildungspolitische-themen/
gemeinsames-pruefen

https://bit.ly/2FYzUdk
https://matu2023.ch/images/PDF/DE/Weiterentwicklung_Gymnasiale_Maturitaet_Auslegeordnung_d.pdf
https://matu2023.ch/de/mar-mav
https://www.zemces.ch/de/unterstuetzung-governance/bildungspolitische-themen/gemeinsames-pruefen
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Nichtsdestotrotz wird in vielen Schu-
len die Prüfungskultur weiter-
entwickelt werden müssen. Dazu 
braucht es individuelle, fachspezi-
fische und gesamtschulische Weiter-
bildungen, um die formativen und 
summativen Beurteilungen an-
gemessen und gezielt einzusetzen. 
Formative und summative Beurteilungen 
haben jeweils einen eigenen Wert, denn 
sie evaluieren unterschiedliche fachliche 
oder überfachliche Kompetenzen. Die 
Kombination von summativen und forma
tiven Formen ermöglicht umfassend 
gestal tete Beurteilungen des Kom pe ten
zen er werbs. Formative Beur tei lun gen er
fordern aber entsprechende Kenntnisse 
und Fähigkeiten der Lehrpersonen und 
ent sprechende Zeitgef ässe. Sie müssen 
sorg fältig entwickelt und umgesetzt wer
den, um den Gütekriterien Objektivität, 
Validität und Reliabilität möglichst gerecht 
zu werden. Dabei gilt es die Rahmen
bedingungen am Gymnasium zu berück
sichtigen, welche die formative Be
urteilung in der Umsetzung erschweren 
können, zum Beispiel: Fächer mit tiefen 
Stundendotationen und somit weniger 
persönlicher Beziehung zu den Lernenden, 
Lehrpersonen mit Vollzeitpensen haben 
nämlich je nach Fach über 150 Schüler:in
nen, Klassengrösse bis zu 30 Schüler:innen 
in Lektionen von 45 Minuten, häufige 
oder längere Absenzen einzelner 
Schüler:innen, Einsatz von KI beim Lösen 
von Aufgaben.

Verantwortlichkeit der Lehrpersonen 
und Schulleitungen

Das Projekt WEGM will die Gleich
wertigkeit der Abschlüsse erhöhen und 
ihre Qualität mit der Kompetenz
orientierung an zeitgemässe An
forderungen anpassen. Zudem soll die 
Qualität der Lernprozesse innerhalb der 
gymnasialen Ausbildung erhöht werden. 
Beurteilungen haben in erster Linie die 
Funktion, das Lernen durch gezielte 
Rückmeldungen zu unterstützen und zu 
fördern. Sie haben aber zugleich auch eine 
selektive Funktion, da der Erwerb der 
Mindestkompetenzen für die allgemeine 
Studierfähigkeit ebenso wie für die ver
tiefte Gesellschaftsreife sichergestellt wer
den muss. Zu Beginn des gymnasialen 
Lehrgangs kommt der selektiven Funktion 
eine wichtige Rolle zu, da sie die Wahl des 
passenden Bildungsangebots der 
Sekundarstufe II unterstützen soll, die in 
der Schweiz sehr breit und differenziert 

aufgestellt ist. Wenn die Selektion zu spät 
erfolgt, kann dies schwerwiegende Aus
wirkungen auf den persönlichen Werde
gang und letztlich auch auf die Gesellschaft 
haben. Lehrpersonen und Schulleitungen 
stehen in der Verantwortung, die 
Schüler:innen über den jeweiligen 
Kompetenzstand zu informieren und zeit
nah auf nicht erreichte Ziele hinzuweisen. 

Übergänge Volksschule–Gymnasium–
Hochschule 

«Prüfen und Beurteilen» ist eines der 
Querschnittsthemen, welches sämtliche 
Bildungsstufen betrifft. Um mögliche 
Brüche in den unterschiedlichen 
Prüfungskulturen zwischen den Schul
stufen zu vermeiden, ist ein Dialog zwi
schen der Sekundarstufe I und der 
Sekundarstufe II von grosser Bedeutung 
(4), ebenso derjenige zwischen dem Gym
nasium und den Hochschulen (vgl. Art. 32 
des neuen MAR/MAV zur Förderung der 
Chancengerechtigkeit).

Zum Abschluss der gymnasialen Stufe 
finden mündliche und schriftliche Prüfun
gen statt. Diese Formen der Leistungsbe
urteilung müssen während der Ausbildung 
geübt werden. Prüfungsvorbereitungen 
leisten einen wesentlichen Beitrag an die 
überfachlichen Kompetenzen. So weist der 
in die Anhörung gegebene RLP auf fol
gende Aspekte hin (5): «In den letzten zwei 
Jahren des Gymnasiums werden vermehrt 
überfachliche Kompetenzen im Bereich 
der Selbstorganisation, Selbständigkeit und 
Selbstreflexion gefördert, z.B, durch Er
stellen von grösseren Arbeiten in einzelnen 
Fächern oder durch die Möglichkeit des 
Prüfens von grösseren Stoffmengen (z.B., 
Semesterprüfungen). Das Ziel ist eine op
timale Vorbereitung auf die Matura
prüfungen sowie das Studium». Zudem 
sind Hinweise bezüglich Prüfunsstrategien 
ausformuliert (6):

Prüfen und Beurteilen WEGM

(4) 

www.vsg-sspes.ch/fi-
leadmin/user_up-
load/publikationen/
positionspapiere/2020_09_
PP_Uebertritt.pdf

(5) 

https ://www.edk.ch/de/
dokumentation/vernehm-
lassungen  
s. Vorlage RLP  S. 22

(6) 

https ://www.edk.ch/de/
dokumentation/vernehm-
lassungen  
s. Vorlage RLP S. 132

(7) Bildungsbericht 2023, S. 171 

www.skbf-csre.ch/fi-
leadmin/files/pdf/
bildungsberichte/2023/
BiBer_2023_D.pdf

(8) EVAMAR II S. 221.  
https ://www.sbfi.admin.
ch/sbfi/de/home/bil-
dung/maturitaet/gymna-
siale-maturitaet/evamar.
html/#tab__content_sbfi_
de_home_bildung_matu-
ritaet_gymnasiale-maturi-
taet_evamar_jcr_content_
par_tabs

Prüfungsstrategien (gemäss RLP)
Kognitive Prüfungsstrategien:
Prüfungen systematisch und effizient vor-
bereiten (z.B., realistische, individuelle Ziele 
setzen, Übungsphasen planen und bewusst 
selbst überwachen, mögliche Prüfungs-
fragen antizipieren, usw.), Strategien zur 
erfolgreichen Bewältigung von Prüfungs-
situationen zurechtlegen und anwenden 
sowie Prüfungen nachbearbeiten.

Nichtkognitive Prüfungsstrategien: 
Prüfungsangst und -stress erkennen, mittels 
geeigneter emotionsorientierter Strategien 
bekämpfen und Frustrationstoleranz ent-
wickeln.

Bewährtes weiterentwickeln

Gemäss Bildungsbericht kann zwischen 
den Maturnoten und dem Studienerfolg 
eine Korrelation festgestellt werden (7). 
Bereits EVAMAR II (8) deutete in diese 
Richtung: «Dennoch lassen sich anderer
seits auch bei den Notenvergleichen struk
turelle Übereinstimmungen mit den Test
ergebnissen feststellen, was annehmen 
lässt, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer 
bei der Notengebung zu einem 
beträchtlichen Teil auch an ’objektivierten 
Gütestandards’ orientieren.» Die Auslege
ordnung WEGM hielt explizit fest, dass 
das Gymnasium das Ausbildungsziel der 
Studienreife zufriedenstellend erreicht, 
aber nicht alle Maturand:innen mit den 
Kompetenzen entlässt, welche sie fürs Stu
dium bräuchten. Ein Teil dieser Lücken 
kann nun hoffentlich dank des neuen 
MAR/MAV bzw. Rahmenlehrplans ge
schlossen werden. Der VSG wird sich mit 
Nachdruck dafür einsetzen, dass bei der 
Umsetzung von WEGM die notwendigen 
Voraussetzungen geschaffen werden, damit 
dies auch tatsächlich geschieht und die 
künftigen Maturand:innen noch besser auf 
ihr Studium und ihre Aufgaben in der Ge
sellschaft vorbereitet sind.

www.vsg-sspes.ch/fileadmin/user_upload/publikationen/positionspapiere/2020_09_PP_Uebertritt.pdf
https://www.edk.ch/de/dokumentation/vernehmlassungen
https://www.edk.ch/de/dokumentation/vernehmlassungen
www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsberichte/2023/BiBer_2023_D.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/maturitaet/gymnasiale-maturitaet/evamar.html/#tab__content_sbfi_de_home_bildung_maturitaet_gymnasiale-maturitaet_evamar_jcr_content_par_tabs
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WEGM Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Die Meinung der Schülerinnen und Schüler zur Umsetzung 
der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) in den 
Gymnasien
Welche Erkenntnisse bringen uns die standardisierten Befragungen von Maturand:innen und Studierenden 

zur Wahrnehmung der BSLB in den Gymnasien?

Ergebnisse zum Modul BSLB der Abschlussklassenbefragung

Der Fragebogen zur Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) wurde 2018 vom 
IFES IPES und von ZEM CES als Wahlmodul für die standardisierten Befragungen ent-
wickelt. Daher stammen die ersten Daten, die uns zu diesem Modul zur Verfügung ste-
hen, aus der SAB 2019. 2022 fügten 38 Schulen aus acht Kantonen dieses Modul zum 
Basisfragebogen der Befragung (1 795 Befragte) hinzu; 2019 waren es 43 Schulen aus ins-
gesamt elf Kantonen.

Abbildung 1 : Mittelwertvergleich BSLB

Standardisierte Befragungen
Standardisierte Befragungen sind alle drei Jahre durchgeführte Online-Umfragen von ZEM CES. 
Dabei werden alle Schüler :innen derselben Klassenstufe in den teilnehmenden Schulen be-
fragt. Dank den Befragungen können die Schulen die Qualität ihrer Schulen und des dort er-
teilten Unterrichts ermitteln.(1) Im Rahmen der Standardisierten Abschlussklassenbefragung 
(SAB) befragen wir Schüler :innen, die ihr letztes Schuljahr in der Sekundarstufe II besuchen. 
Die Standardisierte Ehemaligenbefragung (SEB) hingegen wird rund zwei Jahre nach dem Er-
werb der Matura bei den Schulabgänger :innen durchgeführt, die ihre Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen haben.
Insgesamt nahmen 5’688 Schulabgängerinnen und Schulabgänger im Herbst 2021 an der 
jüngsten SEB teil ; sie stammten aus 96 Schulen (davon 93 Gymnasien) in 18 Kantonen(2) 
und im Fürstentum Liechtenstein. An der SAB 2022 wiederum nahmen 91 Schulen (darunter 
54 Gymnasien) in 17 Kantonen und im Fürstentum Liechtenstein teil. Das sind insgesamt 
20’556 Antwortende (darunter 5’708 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten).
Die Items der standardisierten Befragungen werden auf einer sechsstufigen Antwortskala aus-
gewertet (z. B. von «1 trifft überhaupt nicht zu » bis «6 trifft voll und ganz zu »). Das arithmeti-
sche Mittel liegt bei 3.5. Folglich entspricht ein Mittelwert über 3.5 der (mässigen bis starken) 
Zustimmung zum Item, ein tieferer Wert bedeutet Ablehnung. 

Sandra Thüring, lic. phil. l
ist Leiterin der Studienberatung im Kanton 
Schwyz und Vorstandsmitglied von profunda-
suisse, dem Verband Fachverband der Berufs-, 
Studien- und Laufbahnberatung. Dort vertritt sie 
als Delegierte u.a. die Themen der AGAB (Ver-
einigung der Fachleute für Beratung und Infor-
mation im Mittel- und Hochschulbereich).

Elena Cagide
ist seit 2022 Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
beim ZEM CES (seit 2018 bei IFES IPES). 
Sie hat einen Bachelor in Internationalen Be-
ziehungen der Universität Genf sowie einen 
Master in Pluralistischer Gesellschaft der Uni-
versität Freiburg mit Vertiefung in den Bereichen 
Kultur, Politik und Soziales erworben.

(1) Weitere Informationen zu den standardi-
sierten Befragungen finden Sie unter : 

https ://www.zemces.ch/
de/evaluationen-und-be-
fragungen

(2) AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, LU, 
OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH

https://bit.ly/2FYzUdk
https://www.zemces.ch/de/evaluationen-und-befragungen
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Betrachtet man die Ergebnisse der SAB 
2022, bezeichnen sich die Schüler:innen 
bei Abschluss des Gymnasiums insgesamt 
als gut vorbereitet bei der Wahl eines Stu-
diums oder eines Berufs (Mittelwert 4.4, 
vgl. Abbildung 1). Sie sind der Meinung, 
die verschiedenen Möglichkeiten bei der 
Studien- oder Berufswahl ausführlich ge-
prüft zu haben (Mittelwert 4. 3) und die 
für sie relevanten Optionen zu kennen 
(Mittelwert 4.6). Dieses Ergebnis ist er-
freulich. Die entsprechende Unterstützung 
der Schule wird von den Schüler:innen je-
doch relativiert: Beim Item «Aus heutiger 
Sicht hat mich meine Schule gut bei der 
Studienwahl bzw. Laufbahnplanung 
unterstützt» geben weniger als 20 % eine 
positive Antwort (14. 2 % bzw. 5. 2 % in 
den Antwortkategorien «trifft zu» und 
«trifft voll und ganz zu»). Die in der Schule 
zur Studien- und Berufswahl eingesetzten 
Arbeitsmittel werden von den befragten 
Schülerinnen und Schülern nur als wenig 
hilfreich bewertet (Mittelwert 3. 2). Sie 
sind auch der Ansicht, die Schule könnte 
mehr Zeit zur Verfügung stellen, damit sie 
sich auf die Studien- und Berufswahl vor-
bereiten können.

Auch die schulexternen Unterstütz-
ungsangebote werden von den Schüler:in-
nen als unterdurchschnittlich bewertet, da 
sie von fast einem Drittel der antworten-
den Personen als wenig hilfreich bei der 
Studien- und Berufswahl angesehen wer-
den (17.6% bzw. 13.6% in den Antwort-
kategorien «trifft nicht zu» und «trifft 
überhaupt nicht zu»).

Vergleicht man die Daten aus den Jah-
ren 2019 und 2022 miteinander, stellt man 
fest, dass die Einschätzungen der Antwor-
tenden bei allen Items zurückgehen. Die 
Covid-Pandemie allein kann diesen gene-
rellen Rückgang nicht erklären.

Wie sind diese Ergebnisse  zu inter-
pretieren? Könnte es sein, dass Schüler:in-
nen die verfügbaren Angebote einfach 
nicht nutzen, um sich für ein Studium 
oder einen Beruf zu entscheiden?

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung WEGM

Abbildung 2 : Gründe für die Wahl der Ausbildung

Gemäss den oben aufgeführten Daten scheinen die Schüler:innen den Stand ihrer Vor-
bereitung auf die Studien- oder Berufswahl zu überschätzen. Auch Denzler et al. (2017)
(3) kommen zum Schluss, dass viele angehende Studierende Entscheidungen fällen, ohne 
gezielt Informationen zu suchen. Sie meinen ausreichend informiert zu sein, verspüren 
keinen Informationsmangel und sind sich deshalb nicht bewusst, dass ihre Erwartungen 
falsch sein könnten. Hier kann die Schule wegen der Kontinuität der Beziehungen zu 
den Schüler:innen in Zusammenarbeit mit der Studienberatung sensibilisieren und ge-
meinsam Studienwahlprozesse fördern. Bei den Materialien gibt es neue Ansätze zur 
Förderung von Laufbahngestaltungskompetenzen, die weiterentwickelt werden können. 

(3) Studie von Stefan Denzler, Andrea Diem, 
Stefan C. Wolter, Studienwahl und Studien-
verlauf – aktuelle Forschungsbefunde. Be-
gegnungstag Gymnasium – Hochschulen 
2017, Luzern

Wahl der Ausbildung und Drop-out

Dank der Standardisierten Ehemaligenbefragung (SEB) erfahren wir mehr über die 
Gründe, welche die Jugendlichen zur Entscheidung für eine bestimmte Ausbildung oder 
einen bestimmten Beruf bewogen haben. In der jüngsten Befragung von 2021 stehen das 
Interesse oder die Freude an einem Fach an oberster Stelle bei den Antworten (85.0 % 
der Befragten, vgl. Abbildung 2). Es folgen die Stellenaussichten (42.1%), die eigenen 
Begabungen (37.4%) und die persönlichen Wertvorstellungen (32.9 %). Die Antwort-
möglichkeiten «Einfluss der Schule und ihrer Lehrpersonen» geben 12. 3% der Befragten 
als Grund für die Wahl der Ausbildung an. «Empfehlung durch Studien- und Berufs-
beratung» werden mit 8.6% ähnlich oft genannt wie «Empfehlungen der Eltern/Fami-
lie» (7.8 %), wobei nicht klar ist, ob überhaupt und in welchem Rahmen die Befragten 
eine Beratung in Anspruch nahmen. 

Als Begründung für den Abbruch der begonnenen Ausbildung oder beruflichen 
Tätigkeit geben die Befragten als Hauptgrund die falschen Erwartungen an Fach, Aus-
bildung oder Erwerbstätigkeit an (51.5% der Befragten, vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3 : Gründe für den Abbruch der Ausbildung
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Diese Ergebnisse könnten ein Hinweis 
darauf sein, dass es bei der Beratung und 
Unterstützung der Schüler:innen bei ihrer 
Studien- und Berufswahl noch Luft nach 
oben gibt, sowohl seitens der Schulen als 
auch seitens der Berufsberatungen. (4) Die 
Reduktion der Studienabbrüche ist ein 
Ziel des Bundes und der Kantone in ihrer 
Erklärung zu den gemeinsamen bildungs-
politischen Zielen für den Bildungsraum 
Schweiz (WBF & EDK, 2019, 2023), das 
zusätzliche Massnahmen erfordert. Somit 
sind die im Juni 2023 verabschiedeten 
totalrevidierten Rechtsgrundlagen der 
Maturitätsan er kennungsverordnung (MAV) 
und des Ma turi tätsanerkennungs regle-
mentes  (MAR) sehr zu begrüssen. Die 
BSLB ist dort explizit erwähnt: Um die 
Studienwahl zu erleichtern und die Zahl 
der Studienabbrüche zu reduzieren, müs-
sen die Kantone den Schüler:innen ein 
kostenloses Angebot der Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatung zur Förderung der 
Laufbahngestaltungskompetenzen zur 
Verfügung stellen (Art. 31 MAR). 

Laufbahngestaltungskompetenzen 
und überfachliche Kompetenzen 
im neuen Rahmenlehrplan des 
Gymnasiums

Die Laufbahngestaltungskompetenzen 
sind Gegenstand einer Analyse im SBFI-
Bericht «Leitbild Berufsbildung 2030». 
The European Lifelong Guidance Policy 
Network (ELGPN) definiert die berufs-
biografischen Gestaltungskompetenzen 
(Career Management Skills, CMS) als 
«eine Reihe von Fähigkeiten, die Indivi-
duen und Gruppen in die Lage versetzen, 
in strukturierter Weise Informationen 
über sich selbst und über Bildungs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten zu sammeln, zu 
analysieren, systematisch zu verknüpfen, 
sowie die Fähigkeit, Entscheidungen zu 
treffen und Veränderungen und Über-
gänge zu bewältigen». Zu den erforder-
lichen Ressourcen gehören sowohl all-
gemeines und spezifisches Wissen und 
Kompetenzen bezüglich Ausbildung, Be-
ruf und Arbeitsmarkt als auch motivatio-
nale (Vertrauen) und soziale Ressourcen 
(Unterstützung durch Eltern, Ehepartner 
oder Vorgesetzte). 

Laufbahngestaltungskompetenzen werden in jedem Land spezifisch definiert. Die 
Schweizerische Konferenz für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (SK BSLB) hat 
das Projekt Laufbahngestaltungskompetenzen aufgrund ihrer Strategie(5) in die Wege 
geleitet. Darin wird zurzeit ein «Integratives Rahmenmodell von zentralen Laufbahn-
gestaltungskompetenzen über die verschiedenen Laufbahnphasen und Bildungsstufen» 
von Prof. Dr. Andreas Hirschi (Universität Bern) und Prof. Dr. Koorosh Massoudi (Uni-
versität Lausanne) erarbeitet. Diese Kompetenzen sollen in den entsprechenden Bildungs-
stufen unter Einbezug aller relevanten Partner systematisch und zielgruppengerecht ge-
fördert werden. 

Die Definition der ELGPN umfasst persönliche, soziale und methodische Kompeten-
zen, wie z.B. Selbstreflexion, Autonomie, Fähigkeiten zur Analyse oder Informations-
suche sowie Problemlösungsstrategien. Die standardisierten Befragungen gestatten es 
auch, diese komplexe Thematik aus der Sicht der Ehemaligen zu beleuchten. Die Ab-
bildung 4 zeigt die Beurteilung ausgewählter Aspekte überfachlicher Kompetenzen 
durch die Schüler:innen aus der Befragung 2021.

Abbildung 4 : Überfachliche Kompetenzen SEB 2021, Mittelwerte

Die in der Ehemaligenbefragung (SEB) 
genannten Kompetenzen korrespondieren 
gut mit den Laufbahngestaltungskompe-
tenzen. In der Anhörung zum Rahmen-
lehrplan für das Gymnasium wurden die 
Laufbahngestaltungskompetenzen eben-
falls bei den überfachlichen Kompetenzen 
aufgenommen und auf die Überschnei-
dung der beiden Kompetenzbereiche hin-
gewiesen. 

Angeregt durch das «Monitoring der 
kantonalen Umsetzung der Empfehlung 4 
der EDK (17.03.2016) zur Verbesserung 
der Studien- und Laufbahnberatung am 
Gymnasium»(6) wurde in den letzten Jah-
ren vieles weiterentwickelt. Es scheint 
sinnvoll zu sein, im nächsten Jahr, wenn 
die kantonale Umsetzung des neuen MAR 
und des Rahmenlehrplans ansteht, die 
verbindliche Zusammenarbeit zwischen 
Mittelschulen und der BSLB zu über-
prüfen und die Modalitäten der Be-
gleitung und Koordination bei Bedarf 

WEGM Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

(4) Es sei hier aber daran erinnert, dass 
diese Werte die ehemaligen Schülerinnen 
und Schüler betreffen, die ihre Maturität 
2019 erlangt haben. Im Verlauf der letz-
ten Jahre wurden unterschiedliche Mass-
nahmen implementiert, um die Erfolgsquote 
im Studium zu erhöhen, wie beispielsweise 
Mentorats- oder Coachingprogramme, 
Informationstage oder Selbstevaluationen. 
Diese Massnahmen sollen in einer systema-
tischen Wirksamkeitsstudie noch geprüft 
werden (vgl. BiBer, S. 243).

(5) Nationale Strategie BSLB: 

https ://www.edk.ch/de/
themen/transversal/bslb/
skbslb 

(6) Bericht auffindbar unter: 

https ://www.edk.ch/de/
themen/transversal/bslb/
skbslb

weiterzuentwickeln. Dazu können die 
ZEM CES-Befragungen auf der Ebene 
des Kantons und der einzelnen Mittel-
schule hilfreiche Informationen liefern. 

https://bit.ly/2FYzUdk
https://www.edk.ch/de/themen/transversal/bslb/skbslb
https://www.edk.ch/de/themen/transversal/bslb/skbslb
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Keine faulen Kompromisse bei der Bekämpfung  
des Lehrpersonenmangels!

Bodenseetreffen

Fehler bei Werbekampagnen für den Lehrberuf

Diese Fehler dürfen nicht wiederholt werden:
• Werbekampagnen für den Lehrberuf dürfen nicht einseitig auf 

die größtmögliche Aufmerksamkeit und eine vermeintliche 
Attraktivität für die Zielgruppe ausgerichtet sein. Mit reisseri-
schen Slogans erreicht man nicht die geeigneten Personen.

• Das strategische Abwerben von Lehrkräften hilft auf die Dauer 
niemandem weiter – ein Loch in einem Bundesland mag ge-
stopft sein, dafür klafft in einem anderen ein neues. Gerade in 
grenznahen Regionen kann es durch Prämien und finanzielle 
Anreize zu angespannten Situationen kommen.

• Und «Schnellbleichen» oder «Schnellsiedekurse» für angehende 
und unqualifizierte Aushilfskräfte sind keine Lösung.

Die Lehrerbildung muss für die Arbeit auf gymnasialem Niveau 
fachlich entsprechend qualifizieren. Quereinsteiger müssen kon-
sequent nachqualifiziert werden! Andernfalls droht eine Ent-
professionalisierung des Lehrberufs und letztlich ein Qualitätsver-
lust in der Bildung.

Attraktivität des Lehrberufs

Wodurch die Attraktivität des Lehrerberufs wieder gesteigert 
werden kann:
• Imagekampagnen mit echten Lehrkräften und Schnuppertage 

für einen authentischen ersten Einblick in das Berufsfeld sind 
überzeugender und nachhaltiger, um wirklich geeignete Be-
werber:innen zu finden.

• Angestellte, nicht-verbeamtete Lehrkräfte müssen dringend in 
ihrem Status gestärkt werden! Es kann nicht sein, dass sie – wie 
in manchen Ländern gängige Praxis – nach wie vor während 
der Sommerferien entlassen und zum Beginn des neuen Schul-
jahres wieder angestellt werden. Sie müssen eine realistische 
Perspektive für eine dauerhafte Beschäftigung erhalten.

• In einer sich immer schneller verändernden Welt muss auch der 
Wechsel des Arbeitgebers flexibler möglich sein! Das betrifft 
sowohl den Wechsel von dem einen in das andere Bundesland 
als auch den Wechsel zwischen kirchlichen, privaten und staat-
lichen Schulträgern.

• Teilzeitmöglichkeiten müssen ausgebaut und dürfen auf keinen 
Fall eingeschränkt werden! Je besser das Stundendeputat und 
die Unterrichtsorganisation zur aktuellen Lebenssituation pas-
sen, desto eher trauen sich Lehrkräfte auch zu, mehr zu unter-
richten.

• Der bürokratische Aufwand neben dem Unterrichten muss re-
duziert werden! So bleibt mehr Zeit für das Kerngeschäft des 
Unterrichtens. Weniger Dokumentationspflichten zeugen auch 
vom Vertrauen des Landes in seine Schulen.

Lehrpersonenverbände aus der Bodenseeregion fordern auch für die Zukunft kompetente Lehrpersonen zum Erhalt der 
Bildungsqualität.

Der Lehrpersonenmangel ist kein spezifisch bayerisches, süddeutsches oder gar gesamtdeutsches Problem. Auch Österreich, die Schweiz 
und Liechtenstein haben mit einer Mangelsituation beim Lehrpersonal an den Höheren Schulen zu kämpfen. In den Vorgesprächen 
zum Bodenseetreffen waren sich die Vertreter:innen aller Länder einig: Auf dem «Altar» des Lehrpersonenmangels darf nicht alles ge-
opfert werden – schon gar nicht die Qualität der Lehrpersonen und der Bildung! Und: Die Politik ist nicht machtlos – es gibt konkrete 
Massnahmen, die ergriffen werden können und müssen.

Beim Bodenseetreffen kamen am 23. und 24. September 2023 in 
Kempten (D) Vertreter :innen der Lehrpersonenverbände der Boden-
seeregion unter dem Motto «Gymnasiale Bildung in Zeiten des Lehr-
kräftemangels » zusammen. Dies sind
 – der GLVLG (Gymnasiallehrerinnen- und lehrerverein Liechten-
steinisches Gymnasium), 

 – der VSG (Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und 
Gymnasiallehrer), 

 – die ÖPU (Österreichische Professoren Union), 
 – der PhV BW (Philologenverband Baden-Württemberg) und 
 – der bpv (Bayerischer Philologenverband). 

Wissenschaftliche Fachvorträge ergänzten die Diskussionen und den 
Austausch. Mehr zum Programm gibt es auf der Homepage unter:

https ://bodenseetreffen.eu/kempten-2023/

Der bpv (Bayerischer Philologenverband) ist die Vertretung der Lehr-
kräfte an Gymnasien und Beruflichen Oberschulen in Bayern. 

Für den Inhalt verantwortlich :  
Ulrike Schneider, Pressereferentin des bpv (presse@bpv.de)

https://bodenseetreffen.eu/kempten-2023/
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Neugierig bleiben
Das ausklingende Jahr war reich an Gelegenheiten sich zu vernetzen und sich auszutauschen. Die zwei von 
ZEM CES organisierten Tagungen, die erste über transversale Themen und Kompetenzen in Verbindung mit dem 
Projekt WEGM im September und die zweite über das Commitment zur Weiterbildung im Dezember, ermöglichen 
es zahlreichen Akteurinnen und Akteuren der Sekundarstufe II sich zu informieren und zu treffen. Wir sind mehr 
denn je überzeugt: Dialog und Austausch öffnen den eigenen Horizont und bereichern die eigene Praxis. Auch 
2024 bieten wir Ihnen unseren externen Blick durch unsere Befragungs- und Evaluationsleistungen sowie sorgfältig 
aufbereitete Inhalte an und schaffen weiterhin Räume für interessante Begegnungen. 
Mein Motto für 2024? Neugierig bleiben!

Pascaline Caligiuri, Direktorin ZEM CES

Tagung «Transversale Themen und Kompetenzen 
in der Weiterentwicklung des Gymnasiums»
Mit 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die Tagung «Transversale Themen und Kompetenzen in der Weiterentwicklung des Gym-
nasiums» ein voller Erfolg. Auch die drei angekündigten Ziele wurden erreicht: die Tagung leistete aufgrund ihres Zeitpunkts und der vielen 
anwesenden Schlüsselakteure eine wertvolle Unterstützung für den Anhörungsprozess zum Rahmenlehrplan (RLP) und die Grundbegriffe 
des RLP konnten geklärt werden (transversale Bereiche, überfachliche Kompetenzen, transversale Themen, Interdisziplinarität), um ein 
gemeinsames Verständnis zu erreichen – eine Voraussetzung für eine kohärente Umsetzung in der ganzen Schweiz. Nicht zuletzt konnten 
sich die Teilnehmenden insbesondere in den Ateliers und im World Café über gute Praxis austauschen und Erfolgsbedingungen diskutieren. 
Neben diesen expliziten Zielen bot die Konferenz viel Raum für informelle Diskussionen und zum Networking zwischen Personen, die sich 
sonst nicht ohne Weiteres begegnen.

Der Tagungsbericht ist nun verfügbar. Darin finden Sie die Definitionen der Grundbegriffe sowie eine Zusammenfassung der Diskussionen. 
Es wird beispielsweise die Notwendigkeit geeigneter Rahmenbedingungen (Zeit, Ressourcen und Formate) angesprochen und dass die 
Umsetzung von Kapitel 2 des RLP institutionell unterstützt werden solle. Schulen und Lehrkräfte müssten aber neben formalen Strukturen 
auch einen gewissen Handlungsspielraum haben, um innovativ und kreativ zu sein. Es geht mit anderen Worten darum, ein Gleichgewicht 
zwischen Autonomie und Verpflichtung zu finden. Eine positive und offene Haltung aller Akteure gegenüber transversalen Bereichen und 
eine förderliche Schulkultur können dabei hilfreich sein. Alle Interessengruppen und Fächer sollen im Rahmen eines «whole school»-Ansatzes 
ihren Teil dazu beitragen. Verstärkte Koordination und Zusammenarbeit auf allen Ebenen wird unerlässlich sein. Eine weitere Vorausset-
zung für die erfolgreiche Umsetzung betrifft das Wissen und Know-how: Einerseits ist es wünschenswert, eine Bestandsaufnahme dessen 
zu machen, was bereits getan wird, und den Austausch guter Praxis weiter zu fördern, damit das Rad nicht ständig neu erfunden wird. 
Anderseits muss die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen diese neuen Herausforderungen aufgreifen. 

Zum Tagungsbericht: zemces.ch/TagungWEGM   
Informationen im Artikel von Lucius Hartmann und Laetitia Houlmann in diesem Heft.

Maturaarbeiten mit Unterstützung durch SCNAT
Interessiert sich eine Schülerin oder ein Schüler von Ihnen im Rahmen der Maturaarbeit für ein MINT-Thema? 
Machen Sie sie auf die Angebote der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) aufmerksam!

SCNAT unterstützt Schülerinnen und Schüler bei Maturaarbeiten und vermittelt Expertinnen und Experten. scnat.ch

Reihe ZEM CES  |  Beiträge zur Mittelschule  |  Nr. 3 

Weiterbildung kann Zumutung und Geschenk zugleich sein. Zumutung, weil sie erhebliche Investition der Weiterbildungsinteressierten 
erfordert, Geschenk, weil Weiterbildung zur Unterrichtsqualität und Arbeitszufriedenheit beiträgt. «Commitment zur Weiterbildung und 
Weiterbildungskultur» ist der Titel der dritten Ausgabe der Reihe ZEM CES – Beiträge zur Mittelschule. Mit dieser Schriften-Reihe werden 
von uns länger bearbeitete oder in unserem Netzwerk behandelte Themen der Schulführung und Unterrichtsqualität für die Schulpraxis 
aufbereitet und fruchtbar gemacht. Die erste Ausgabe war ein Beitrag zum Thema «Kontextsteuerung und Leitungshandeln an Schulen 
der Sekundarstufe II» und die zweite zum «Gruppenaustausch an Mittelschulen». In der dritten Ausgabe zur Weiterbildung präsentieren 
achtzehn Autorinnen und Autoren vielversprechende Initiativen, Projekte und Ideen für eine blühende Weiterbildungskultur. Darin zeigen 
sich die Perspektiven der Gymnasien, Kantone, Weiterbildungsinstitutionen und der Forschung. Die Vielfalt der Perspektiven von Genf über 
Neuchâtel und St. Gallen bis ins Tessin zeichnet diese Schrift aus.

Die Publikation erscheint zur Weiterbildungskonferenz vom 1. Dezember 2023.

Commitment zur Weiterbildung
und Weiterbildungskultur 

Perspektiven zum Dialog Weiterbildung. Foto: Simona Ghizdavu Pellascio

Literaturhinweis
Lernen sichtbar machen. Das Praxisbuch 
Das Praxisbuch befähigt Lehrpersonen unbegleitet LUUISE-Projekte durchzuführen. LUUISE steht für «Lehr-
personen unterrichten und untersuchen integriert, sichtbar und effektiv». 36 Praxisbeispiele geben im neuen 
Handbuch Anregungen zur Umsetzung im eigenen Unterricht.

Workshop «Führen in der (digitalen) Transformation» 

17. April 2024  |  Zürich  |  Die Anzahl Teilnehmender ist auf 30 Personen beschränkt.
Was braucht es, um eine Expert/innen-Organisation (Schule) in einen (digitalen) Transformationsprozess zu bringen?
Unter der Leitung von Stefan Schneider und Juerg Widrig erhalten Sie als Schulleitungsmitglied Anregungen sowie Orientierung und können 
sich einen Überblick verschaffen über die digitale Transformation in anderen Schulen und Kantonen. Anmeldung: webpalette.ch

kompetent seit 1969
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achtzehn Autorinnen und Autoren vielversprechende Initiativen, Projekte und Ideen für eine blühende Weiterbildungskultur. Darin zeigen 
sich die Perspektiven der Gymnasien, Kantone, Weiterbildungsinstitutionen und der Forschung. Die Vielfalt der Perspektiven von Genf über 
Neuchâtel und St. Gallen bis ins Tessin zeichnet diese Schrift aus.

Die Publikation erscheint zur Weiterbildungskonferenz vom 1. Dezember 2023.

Commitment zur Weiterbildung
und Weiterbildungskultur 

Perspektiven zum Dialog Weiterbildung. Foto: Simona Ghizdavu Pellascio

Literaturhinweis
Lernen sichtbar machen. Das Praxisbuch 
Das Praxisbuch befähigt Lehrpersonen unbegleitet LUUISE-Projekte durchzuführen. LUUISE steht für «Lehr-
personen unterrichten und untersuchen integriert, sichtbar und effektiv». 36 Praxisbeispiele geben im neuen 
Handbuch Anregungen zur Umsetzung im eigenen Unterricht.

Workshop «Führen in der (digitalen) Transformation» 

17. April 2024  |  Zürich  |  Die Anzahl Teilnehmender ist auf 30 Personen beschränkt.
Was braucht es, um eine Expert/innen-Organisation (Schule) in einen (digitalen) Transformationsprozess zu bringen?
Unter der Leitung von Stefan Schneider und Juerg Widrig erhalten Sie als Schulleitungsmitglied Anregungen sowie Orientierung und können 
sich einen Überblick verschaffen über die digitale Transformation in anderen Schulen und Kantonen. Anmeldung: webpalette.ch

kompetent seit 1969
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Elsbeth Stern, Prof. Dr. phil. 
ist seit 2006 ordentliche Professorin für Lehr- 
und Lernforschung an der ETH Zürich. Vorher 
war sie nach einem Studium der Psychologie 
an verschiedenen Max-Planck-Instituten sowie 
als Professorin an der Universität Leipzig tätig.
Ihre Forschungsschwerpunkte sind: Intelligenz 
und Lernen.

Aus der Forschung Begabung – Leistung – Selbstkonzept

Sprachlich oder mathematisch begabt?
Eine Frage des Bezugsrahmens und mit erheblichen Konsequenzen

lich gut ist, ist es wahrscheinlich auch in 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fä-
chern und umgekehrt. Dieser Befund 
widerspricht jedoch dem subjektiven Er-
leben sowie dem daraus resultierenden 
Selbstkonzept von Schüler:innen sowie 
auch der Auffassung von Lehrpersonen, 
Eltern und Schulplanern. Die Annahme, 
dass Schüler:innen entweder mathe ma-
tisch-naturwissenschaftlich oder sprach lich 
begabt sind, ist weit verbreitet und wird 
gerade am Gymnasium durch eine er-
zwungene Schwerpunktfachwahl unter-
stützt. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz 
in der Einschätzung? Das hat einen ganz 
rationalen Grund, der in der Lernpsycho-
logie sehr gut erforscht ist und mit dem 
Bezugsrahmen erklärt wird, welcher das 
schulische Selbstkonzept steuert. Letzteres 
bezieht sich auf Einschätzungen von 
Schüler:innen im Hinblick auf die eigenen 
schulischen Fähigkeiten. Das Selbst-
konzept kann allgemeiner oder fachspezi-
fischer Natur sein und es wird mit Frage-
bögen zur Selbsteinschätzung erfasst. 
Beispiele für das allgemeine Selbstkonzept 
sind: «In den meisten Schulfächern lerne 
ich schnell» oder «Wenn ich im Unterricht 
etwas nicht verstehe, gebe ich gleich auf.» 
Auf einer Skala von 1–4 mit den Polen (1) 
stimmt genau bis (4) stimmt gar nicht soll 
eine Einschätzung abgegeben werden. Die 
Aussagen können natürlich auch auf Fä-
cher bezogen werden, z.B. «Für das Fach 
Deutsch habe ich einfach keine Begabung» 
oder «Im Fach Physik lerne ich schnell».

Selbstkonzept und Noten

Für die Entstehung des Selbstkonzeptes 
sind Noten eine wichtige Informations-
quelle, das zeigen auch die teils hohen 
Korrelationen zwischen diesen. Dennoch 
ist das Selbstkonzept nicht einfach ein Ab-
bild der letzten Zeugnisnote, zumal ja 
Noten auch über die Zeit und ins-
besondere auch bei einem Wechsel der 
Lehrperson schwanken können. Eine Be-
notung kann als ungerecht erlebt werden 
und möglicherweise hält man sich für das 
Fach begabt, mag aber den Unterricht der 
Lehrperson nicht. Eine ganz entscheidende 
Rolle für das fachspezifische Selbstkonzept 
spielt der für den Vergleich gewählte 
Bezugsrahmen. Beim interindividuellen 
(oder externalen) Vergleich geht es um die 

Dass Leistung eine Frage von Begabung, 
Lerngelegenheiten und Übung ist, wird 
niemand in Frage stellen. Kontroversen 
bestehen hingegen hinsichtlich der Frage, 
wie genau die Begabungen aussehen und 
woher genau die Unterschiede kommen. 
Dabei ist mindestens in der Wissenschaft 
unbestritten, dass Unterschiede in der ko-
gnitiven Begabung – der Intelligenz – ihre 
Grundlage in Genvariationen haben. Letz-
tere entfalten sich, wenn bestimmte 
Umweltbedingungen gegeben sind. So 
wird Intelligenz erst als Folge eines mehr-
jährigen Schulbesuchs zu einem stabilen 
Persönlichkeitsmerkmal,  welches grosse 
individuelle Unterschiede aufweist. Man 
spricht nicht mehr von Anlage versus Um-
welt, sondern von Anlage durch Umwelt. 
Was aber ist im Genom des Menschen an-
gelegt, und welche Wege führen von der 
DNA zur Leistung in Intelligenztests 
sowie zu schulischem und beruflichem Er-
folg? 

Hier gibt es noch sehr viele ungeklärte 
Fragen, aber es gibt auch sehr stabile Be-
funde, die weder in wis sen schaft li chen In-
telligenz- und Bega bungs  theorien noch 
bei Bildungs ent scheid ungen ignoriert wer-
den dürfen. Dazu gehört die signifikante 
positive Korrelation zwischen unter-
schiedlichen Tests, die geistige Leistung 
erfassen. Intelligenztests messen schluss-
folgerndes Denken basierend auf sprach-
lichem, numerischem oder figuralem Ma-
terial, und diese korrelieren so hoch 
miteinander, dass die Annahme einer 
inhaltsunabhängigen allgemeinen Intelli-
genz gerechtfertigt ist.  Positive Korrela-
tionen findet man auch in der Schul-
leistung – insbesondere, wenn sie mit 
standardisierten Tests gemessen wird, aber 
auch die Noten in sprachlichen und 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fä-
chern korrelieren positiv miteinander. 
Dieser Befund wurde kürzlich auch wie-
der für Schweizer Gymnasien in einer Dis-
sertation von Thomas Braas an der ETHZ 
bestätigt. 

Einfluss der allgemeinen Intelligenz

In der Lernforschung ist die Befundlage 
sehr klar: Die allgemeine Intelligenz hat 
einen entscheidenden Einfluss auf den 
Lerngewinn in allen Fächern. Wer in 
sprachlichen Leistungen überdurchschnitt-

Zum Weiterlesen
Thomas Braas, ETH Zurich : Gender and Mat-
hematics in Upper Secondary School : Socio-
cultural Stereotypes, Motivation, and Cogni-
tive Activation, Research Collection (ethz.ch)

https ://www.research-col-
lection.ethz.ch/han-
dle/20.500.11850/588690

Nagy, N. & Möller, J. (2017). Das Selbst-
konzept von Schülerinnen und Schülern : 
Wie Wir uns selbst sehen und wie dies 
unser Handeln beeinflusst. News Science, 
42, 4-9.
als pdf unter : 

https ://www.yumpu.
com/de/document/
view/57058923/news-
science

 
Stern, E. & Neubauer, A. (2013).  Intelligenz. 
Grosse Unterschiede und ihre Folgen. Mün-
chen, DVA-Verlag. ISBN 978-3-421-04533-1

https://bit.ly/2FYzUdk
https://www.research-collection.ethz.ch/handle/20.500.11850/588690
https://www.yumpu.com/de/document/view/57058923/newsscience
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Frage, wie die eigenen Leistungen in 
einem Fach im Vergleich zu denen der an-
deren in der Klasse aussehen. Beim intra-
individuellen (oder internalen) Vergleich 
hingegen bleibt man sozusagen bei der 
eigenen Person und vergleicht Fächer mit-
einander: Wie sind meine Leistungen im 
Fach x verglichen mit den Leistungen im 
Fach y? Tatsächlich spielt der intra-
individuelle Vergleich beim fachspezi-
fischen Selbstkonzept eine grosse Rolle. 
Wer die Note 5 in Mathematik und die 
Note 6 in Englisch hat, hält sich für 
sprachlich begabt, und wer die Note 5 in 
Mathematik und die Note 4 in Englisch 
hat, hält sich für mathematisch begabt. So 
kann es bei gleichen Leistungen zu sehr 
unterschiedlichen Selbstkonzepten kom-
men. Daraus ergibt sich ein in Abbildung 1 
dargestellter Befund, der in unterschied-
lichen Ländern und in unterschiedlichen 
Altersgruppen immer wieder repliziert 
wurde – zuletzt auch an Schweizer Gym-
nasien in der o.g. Doktorarbeit. Die Leis-
tungen in sprachlichen und mathematisch/
naturwissenschaftlichen Fächern korrelie-
ren positiv, das Selbstkonzept in beiden 
Fächern ist jedoch unkorreliert. Das liegt 
vor allem an den negativen Korrelationen 
zwischen Leistung und Selbstkonzept zwi-
schen verbalen und mathematischen Leis-
tungen.  

Das akademische Selbstkonzept spielt 
eine wichtige Rolle bei Bildungs- und 
Berufsentscheidungen, und viele Merkma-
le des Schulsystems tragen dazu bei, dass 
sich die Einteilung der Lernenden in 
sprachlich oder mathematisch/natur-
wissenschaftliche Begabung verfestigt – 
ungeachtet der Tatsache, dass die Leistung 
in beiden Bereichen vor allem von der all-
gemeinen Intelligenz abhängt. Spätestens 
mit der erzwungenen Schwerpunktfach-
wahl am Gymnasium stabilisieren sich 
auch die Geschlechtsunterschiede – das 

zeigt ein Blick auf die Zusammen setzung 
in Schwer punktfachklassen. Tatsächlich 
findet man bereits in der Primarschule 
leichte Ge schlechtsunterschiede – Mäd-
chen sind etwas besser im sprachlichen 
und Jungen im mathematischen Bereich – 
aber in beiden Fällen mit einer sehr gros-
sen Überlappung. Insbesondere sehr intel-
ligente Mädchen stechen im sprachlichen 
Bereich hervor, und obwohl sie auch in 
Mathematik sehr gut sind, führt der inter-
ne (intraindividuelle) Vergleich zu einem 
sprachlichen Selbstkonzept. Obwohl diese 

Schülerinnen exzellente Voraussetzungen 
für eine MINT-Laufbahn mitbringen, ist 
die sprachliche Schiene schon sehr früh 
vorprogrammiert. Problematisch ist auch, 
dass ein hohes mathematisches Selbst-
konzept nicht selten mit einer Gering-
schätzung von sprachlichen Fähigkeiten 
einhergeht. Tatsächlich – und das konnten 
wir auch an der ETH zeigen – sind sprach-
liche Kompetenzen gerade auch für sehr 
gute Leistungen im MINT-Bereich un-
abdingbar. Die durch die Begabungs-
forschung nicht gerechtfertigte Separie-
rung des fachspezifischen Selbstkonzeptes 
führt so zu unerwünschten Effekten. 

Der internale Vergleich lässt sich nicht 
unterbinden, und das kann auch nicht das 
Ziel sein. Für Berufs- und Ausbildungs-
entscheidungen ist es wichtig, dass 
Schüler:innen im Laufe der Schulzeit ihre 
Stärken erkennen und Interessen ent-
wickeln. Kontraproduktiv wird es aber, 
wenn durch die erzwungene Schwer-
punktfachwahl sowie durch einseitige 
Rückmeldungen der Lehrpersonen sich 
bereits zu einem frühen Zeitpunkt ein 
fachspezifisches Selbstkonzept heraus-
bildet, das den Entscheidungsspielraum 
und die Offenheit für Lerninhalte einengt. 

Abbildung 1 : Ein typisches Korrelationsmuster in Studien zum Zusammenhang zwischen Leis-
tung und fachspezifischem Selbstkonzept (++ sehr hohe positive Korrelation, - signifikante nega-
tive Korrelation). 

Begabung – Leistung – Selbstkonzept Aus der Forschung

r = .00++

++

++

-

-

Verbale Leistung Verbales Selbstkonzept

Mathemat. SelbstkonzeptMathemat. Leistung

Nächstes Klassenlager in Nyon 
am Genfersee!
•• Schönes und modernes Hostel für Schulklassen Schönes und modernes Hostel für Schulklassen
•• Vorzeigebetrieb für nachhaltigen Tourismus Vorzeigebetrieb für nachhaltigen Tourismus
•• Frühstück (inbegriffen), Lunchbags und Abendessen erhältlich Frühstück (inbegriffen), Lunchbags und Abendessen erhältlich
••  Gratis Transportkarte für die Region Nyon (Coppet-Nyon-St.Cergue-Rolle)Gratis Transportkarte für die Region Nyon (Coppet-Nyon-St.Cergue-Rolle)
••  Gratiseintritt für Schulen im Schweizerischen Nationalmuseum in Gratiseintritt für Schulen im Schweizerischen Nationalmuseum in 
      Prangins; inkl. 1 Aktivität gratisPrangins; inkl. 1 Aktivität gratis

Mehr Informationen unter www.nyonhostel.ch/gruppenMehr Informationen unter www.nyonhostel.ch/gruppen
Nyon Hostel, chemin des Plantaz 47, 1260 NyonNyon Hostel, chemin des Plantaz 47, 1260 Nyon
info@nyonhostel.ch  /  022 888 12 60info@nyonhostel.ch  /  022 888 12 60

www.nyonhostel .ch
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Chancengerechtigkeit Geschlechterverteilung am Gymnasium

Sind Knaben am Gymnasium benachteiligt?
Entwicklung der Geschlechterverteilung im Verlauf des Gymnasiums

Ausgangslage

Bisherige Untersuchungen zur Ge
schlechter verteilung am Gymnasium leg
ten ihren Fokus v. a. auf die zeitliche Ent
wicklung in Bezug auf die Abschlüsse oder 
Schülerzahlen. So konnte etwa gezeigt 
werden, dass sich der Anteil der Schülerin
nen seit 2000 nach einem starken Anstieg 
bei etwas mehr als 55% stabilisiert hat (GH 
2/2021, S. 17–19). Im gleichen Artikel 
wurde auch auf einen Zusammenhang 
zwischen dem Schülerinnenanteil und der 
Existenz eines Untergymnasiums hin
gewiesen: Kantone mit einem Unter
gymnasium haben einen signifikant höhe
ren Anteil an Schülern als solche ohne. Im 
Zusammenhang mit geänderten Über
trittsverfahren, z.B. im Kanton Zürich, 
stellt sich immer auch die Frage, ob da
durch genderabhängige Vor bzw. Nach
teile verstärkt oder ausgeglichen werden.

Erkenntnisse

Ausgehend vom bestehenden Erkenntnis
stand wurden Daten aus mehreren Kanto
nen ausgewertet. Dabei wurden solche mit 
und ohne Untergymnasium ausgewählt, 
eher städtische und eher ländliche sowie 
solche aus der Deutschschweiz und aus der 
Romandie.

Untergymnasium

Vergleicht man die Anteile der Schüler im 
Untergymnasium und im Kurzzeit
gymnasium, kann man markante Unter
schiede feststellen (vgl. Tabelle 1).

Besonders auffällig ist die Differenz im 
Kanton St. Gallen, wo der Schüleranteil 
im Untergymnasium im Schnitt über 50 % 

Lucius Hartmann
Dr. phil., Präsident des VSG, unterrichtet Mathe-
matik, Latein und Griechisch an der Kantons-
schule Zürcher Oberland in Wetzikon.

Literatur:
Bildungsdirektion Kanton Zürich, Erfolg im 
Studium – Welche Faktoren den Studienver-
lauf der Zürcher Maturandinnen und Matu-
randen beeinflussen, 2020.
Stamm, Margrit : «Schulabbruch am Gymna-
sium», in : Gymnasium Helveticum (2009) 
3, 10–14.
Stamm, Margrit : Gymnasien und Berufs-
bildung : Ihre genutzten und ungenutzten 
Potenziale, Dossier 21/2, Aarau 2021. Tabelle 1 : Schüleranteil im Untergymnasium und Kurzzeitgymnasium sowie an der Matur

Kanton Zeitraum Untergymnasium
(gemäss
kantonaler
Statistik)

Kurzzeitgymnasium
(gemäss BFS)

Maturitätszeugnisse 2022
(gemäss BFS)

Luzern 2003–2022 45.0% 42.5% 39.1%

St. Gallen
(UG nur 2 Klassen)

2019–2023 52.4% 40.4% 39.3%

Zürich 2012–2021 46.7% 44.0% 43.1%

liegt, während er bei der Matur knapp 
unter 40 % beträgt. Dabei ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass nur je 50 Schüler:in
nen das Untergymnasium besuchen (aus
schliesslich in der Stadt St. Gallen selbst). 
Aber auch in Luzern und Zürich sind die 
Unterschiede zwischen dem Unter
gymnasium und dem Kurzzeitgymnasium 
nicht zu vernachlässigen. Offenbar ist das 
Kurzzeitgymnasium für Schülerinnen 
deutlich attraktiver oder besser auf sie zu
geschnitten als für Schüler, während das 
Untergymnasium diesbezüglich weniger 
stark zu differenzieren scheint.

Verlauf in der ganzen Gymnasialzeit

Betrachtet man nicht nur das Unter
gymnasium und das Kurzzeitgymnasium, 
sondern nimmt die gesamte Gymnasialzeit 
in den Blick, kann man feststellen, dass der 
Schüleranteil im Verlauf der Zeit perma
nent abnimmt, wobei diese Entwicklung 
je nach Kanton unterschiedlich stark aus
geprägt ist (vgl. Graphiken 1–4).

In den Kantonen ZH, SO und VD 
sinkt der Schüleranteil in 6 (ZH und SO) 
bzw. 4 (VD) Jahren von ca. 47% auf 43%. 
Im Kanton FR ist die Entwicklung weni
ger stark ausgeprägt mit einer Reduktion 
um knapp 2 % von etwas über 45% auf 
etwas unter 44%. Allerdings lagen dort 
nur die Zahlen einer einzigen Schule vor. 
Die sinkende Tendenz ist in den ersten 
Kantonen überall ähnlich mit einem klei
nen Sprung in ZH beim Übergang ins 
Kurzzeitgymnasium (mehr Eintritte von 
Schülerinnen) und in VD nach dem ersten 
Gymnasialjahr. Insgesamt scheinen auf
grund der Zahlen deutlich mehr Schüler 
als Schülerinnen das Gymnasium vorzeitig 
zu verlassen.

https://bit.ly/2FYzUdk
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Graphiken 1–4: Schüleranteil im Verlauf der Gymnasialzeit (ZH, SO, FR, VD) (Quelle : Kantonale 
Statistik) (U = Untergymnasium, VP = voie prégymnasiale)

Mögliche Gründe

Über die Gründe für diese Entwicklung 
kann nur spekuliert werden:
• Möglicherweise haben die Schülerinnen 

Vorteile bei den überfachlichen Kompe
tenzen, so zum Beispiel beim Fleiss oder 
bei den Kommunikationsfähigkeiten. 
Dadurch fällt es ihnen leichter, die Pro
motionsbedingungen zu erfüllen.

• Die körperliche und geistige Ent
wicklung könnte die Schülerinnen be
vorzugen. Die Mädchen durchlaufen  
die Pubertät während des Unter
gymnasiums, die Knaben während des 
Kurzzeitgymnasiums. Allerdings kann 
dies die stetige Abnahme des Schüler
anteils, wie sie den Zahlen entnommen 
werden kann, nur partiell erklären, da 
die Entwicklung in den letzten Schul
jahren keine grösseren Auswirkungen 
mehr auf die schulische Leistungsfähig
keit und die Motivation haben sollte.

• Konkurrenzangebote wie die Berufsma
tur oder anspruchsvolle Berufe sprechen 
eher Knaben als Mädchen an. Daher ist 
eine gymnasiale Laufbahn mangels guter 
Alternativen weniger zwingend oder ein 
Wechsel zu einer beruflichen Aus
bildung naheliegender, selbst wenn man 
die Promotionsbedingungen erfüllen 
würde.

• Gemäss Margrit Stamm (2009) dürfte 
dies ein wichtiger Faktor sein: «Den 

Schulabbrecher gibt es nicht. Die Ab
gangsmuster waren sehr unterschiedlich 
und variierten nach Alter und Schuljahr 
deutlich. Mit 52.0 % waren Pullouts am 
verbreitetsten, d.h. Jugendliche, welche 
das Gymnasium freiwillig verlassen  
hatten, meist aus Gründen beruflicher 
Neuorientierung. 26% waren un
freiwillig abgegangen (Pushouts) und 
bei weiteren 22 % war der Abbruch mit 
einem Wohnort oder Klassenwechsel 
verbunden gewesen.» (S. 13)

Die Bildungsforschung zeigt sich ebenfalls 
vorsichtig bei der Erklärung, da die empi
rischen Daten meist den Gründen wider
sprechen, welche in der Regel genannt 
werden. Margrit Stamm (2021) schreibt 
dazu: «Dass Knaben den Übertritt ins 
Gymnasium seltener schaffen und auch  
seltener die Matura machen als Mädchen, 
ist eine empirische Tatsache. Allerdings 
unterscheiden sich die Geschlechter kaum 
in ihren kognitiven Fähigkeiten. Warum 
Knaben trotzdem weniger erfolgreich 
sind, wenn es um den GymiÜbertritt 
geht, wird allgemein mit folgenden Fakto
ren erklärt: Minderleistung, weniger ge
wissenhaftes Arbeiten für die Schule und 
nonkonformeres Verhalten sowie lang
samere Reifung. Oft wird auch die Femi
nisierung der (Primar)Schule als Ursache 
genannt. Sie bestätigt sich empirisch aber 
nicht.» (S. 7). Und weiter: «Eher zutreffen 
dürfte das, was allgemein unter dem Stich

wort ’Gendering in der Schule’ zu
sammengefasst wird. Gemeint sind damit 
die sprachlastigen und auf Sozialkom
petenzen fokussierten Lehrpläne sowie die 
eher auf die Mädchen ausgerichtete Sicht
barkeit der Geschlechter in Schulbüchern 
(Makarova et al., 2019).» (S. 18).

Ausblick

Der sinkende Schüleranteil an Gymnasien 
muss nicht zwingendermassen gegen das 
heutige Gymnasium und den aktuellen 
gymnasialen Unterricht sprechen. Im 
Gegenteil könnte dies auch einfach zum 
Ausdruck bringen, dass das System eine 
gewisse Durchlässigkeit zeigt und der Ent
scheid für eine bestimmte Bildungslauf
bahn während der Ausbildung selbst revi
diert werden kann. Allenfalls könnten 
solche Korrekturen durch eine frühzeitige, 
gezielte und gut in die Ausbildung integ
rierte Berufs, Studien und Laufbahn
beratung bereits früher vorgenommen 
werden oder sich sogar ganz erübrigen, so 
dass die betroffenen Schüler (und auch 
Schülerinnen) durch den Wechsel weniger 
Zeit verlieren oder weniger frustriert sind. 
Und der neue Rahmenlehrplan könnte 
eine Chance darstellen, die angeblich 
«sprachlastigen und auf Sozialkom pe ten
zen fokussierten Lehrpläne» (s.o.) etwas 
aus geglichener zu gestalten, so dass Schüle
rinnen dadurch künftig nicht mehr über
mässig bevorteilt werden.

Der Einfluss des Geschlechts auf den 
Bildungserfolg endet im Übrigen nicht 
mit der erfolgreich abgeschlossenen Matur. 
Eine Untersuchung der Bildungsdirektion 
des Kantons Zürich (2020) hat Folgendes 
ergeben: «Frauen haben nach fünf Jahren 
häufiger einen Bachelorabschluss erlangt 
als Männer (79 bzw. 70 Prozent). Die Ab
bruchsquote der Frauen liegt mit 5 Prozent 
etwas unter derjenigen der Männer mit 7 
Prozent.» (S. 23). Auch diese Studie bleibt 
diesbezüglich rein deskriptiv und äussert 
sich nicht zu möglichen Gründen.

Insgesamt wäre eine vertiefte Unter
suchung des Sachverhalts wünschenswert, 
indem einerseits die hier dargestellten 
Zahlen durch eine flächendeckende Studie 
verifiziert und andererseits nach mög
lichen Gründen für die Entwicklung ge
sucht wird. Denn nur dadurch ist man in 
der Lage, allfällige Ungerechtigkeiten des 
Gymnasiums und des gymnasialen Unter
richts zu bezeichnen und gezielt zu be
seitigen. Der VSG wird aktiv auf die 
Bildungsforschung zugehen und auf die 
Problematik hinweisen.

Geschlechterverteilung am Gymnasium Chancengerechtigkeit
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Digitalisierung

Escape Rooms und andere spielerische Unterrichtsmethoden

entspannte Lernatmosphäre, nehmen die 
Angst vor Misserfolg und stärken das 
Selbstvertrauen der Lernenden. Zudem 
bringen spielerische Methoden auch eine 
Abwechslung in den Unterrichtsalltag und 
können dadurch die Aufmerksamkeit der 
Schüler:innen verstärken und Ermüdung 
verhindern.

Dank einer wachsenden Zahl digitaler 
Hilfsmittel ermöglichen spielerische Me-
thoden eine bessere Verknüpfung der 
Unterrichtsinhalte mit dem Alltag der 
Lernenden.

Escape Rooms und andere virtuelle 
Spiele

Das Konzept des Escape Room ist seit Jah-
ren sehr populär. Es handelt sich dabei um 
interaktive Spiele, bei denen eine Gruppe 
von Teilnehmer:innen in einen Raum 
eingesperrt wird und versuchen muss, sich 
in einer vorgegebenen Zeit durch das 
Lösen von Rätseln zu befreien, indem sie 
Indizien finden und Aufgaben lösen.

Wenn die Escape Rooms auf didakti-
schen und methodischen Überlegungen 
beruhen, können sie ebenso gewinn-
bringend im Unterricht eingesetzt werden. 
Sie ermöglichen es, neue Themen einzu-
führen oder neue Unterrichtsinhalte inter-
aktiv und motivierend zu vermitteln. 
Diese Spiele geben den Schüler:innen die 
Gelegenheit, ihre Kenntnisse und Kompe-
tenzen in einem realistischen Umfeld zu 
überprüfen und anzuwenden. Dadurch 
kann man auch das Niveau einer Klasse 
insgesamt beurteilen.

Ein «Classroom Escape» oder «Breakout 
Edu» ist nicht ein einfaches Spiel, sondern 
eine moderne Unterrichtsmethode, die 
Kontext und Kompetenzen einbezieht.

Escape Rooms können in vielen Fä-
chern eingesetzt werden. Sie können zum 
Beispiel in den Geisteswissenschaften ver-
wendet werden, um das Wörter- oder 
Grammatiklernen zu unterstützen, oder 
um historische Ereignisse zu rekonstruie-
ren.

In der Mathematik können Schüler:in-
nen üben, komplexe Gleichungen zu lösen, 
in den Naturwissenschaften praktische 
Experimente durchzuführen.

Da es in einem Schulzimmer oft aus 
zeitlichen und räumlichen Gründen nicht 
möglich ist, einen wirklichen Escape 
Room zu organisieren, gibt die digitale 
Version eine gute Ersatzmöglichkeit.

Digitale Spiele

Stewart et al. (3) beschreiben zwei Arten 
von digitalen Spielen, solche, die mit päda-
gogischer Zielsetzung konzipiert sind, und 
solche, die einen kommerziellen Zweck 
haben.

Bei den ersteren gibt es drei Typen: 
Spiele, die Kenntnisse vermitteln (kogniti-
ve Zielsetzung), Spiele, die Kompetenzen 
vermitteln (prozessorientierte Ziel-
setzung), Spiele, die Einstellungen oder 
Verhalten verändern wollen (affektive 
Zielsetzung)

Studien zum Gebrauch von Computer-
spielen wie das Pew Internet & American 
Life Project von 2008 zeigen, dass 97% der 
12- bis 17-Jährigen am Computer, im Inter-
net oder auf einer Konsole spielen.(3) Für 
die Schweiz bestätigt das BfS diese Zahlen. 
(4) Zudem steigert sich der Gebrauch des 
Internets bei den Jungen massiv. (5)

Die Schule kann sich dieser Ent-
wicklung nicht entziehen. Aufgaben, die 
Computer verwenden (Laptops oder Tab-
lets), das Internet und digitale Spiele sind 
weit verbreitet. Die Pandemie im Jahr 
2020 hat diese Entwicklung noch verstärkt 
und die Einführung von digitalen Platt-
formen beschleunigt.

Sarah Rittiner
ist Mitglied des VSG-Zentralvorstands und unter-
richtet Biologie an der Oberwalliser Mittelschule 
St. Ursula in Brig.

Manuel Fragnière
ist Mitglied des VSG-Zentralvorstands und Leh-
rer für Chemie und Informatik.

Lernen durch Spielen

«Das Spiel» ist gemäss Vygotsky «die 
Hauptquelle für die Entwicklung der Kin-
der, sei es auf affektiver, sozialer, physi-
scher, sprachlicher oder kognitiver Ebene». 
(1) Die ständige Entwicklung des Unter-
richtens, die Ausrichtung auf Kompeten-
zen, die Verwendung von digitalen und 
analogen Mitteln und die Bestrebungen, 
die Motivation zu vergrössern, sind heute 
unabdingbar.

Spiele tragen zur Steigerung der Lern-
effekte, zur Attraktivierung des Lern-
prozesses und zu einem nachhaltigen 
Lernerlebnis bei. Sie schaffen zudem eine 

Referenzen
(1) L.S. Vygotsky. «Mind in society : The 
development of higher mental processes». 
In : Harvard University Press (1978). Original 
work published 1930, 1933, 1935.
(2) Jan L. Plass, Bruce D. Homer et Charles 
K. Kinzer. «Foundations of Game-Based 
Learning». In : Educational Psychologist 
50.4 (2015), pp. 258-283. doi : 10.1080/ 
00461520.2015.1122533.
(3) A. Lenhart et al. Teens, Video Games, 
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Deine Welt ist  
elektromagnetisch! 

Jetzt die  
neue Ausstellung  
«Strom und Magnete»  
entdecken 
technorama.ch 

Schokolade oder Broccoli?

«Das Spiel erfüllt allgemein» gemäss Van 
Langendonckt «eine wichtige Rolle in der 
Entwicklungspsychologie … Das Spiel 
trainiert die Fähigkeit, Lösungen zu su
chen, verhilft zu einer positiven spieleri
schen Einstellung gegenüber der Welt».(6) 
Im Unterricht richtet sich das Spiel auf de
finierte Lernziele (7) und gibt doch eine 
spielerische Erfahrung.(8)

Digitale Spiele sind auch ein neues In
stru ment in der europäischen Digi ta li sier
ungsstrategie (9), insbesondere im Bestre
ben nach der sozialen Integration aller 
Schich ten. So unterstützt die EU die Ent
wick lung von digitalen Spielen für die Bil
dung, die Unternehmensplanung, die 
Wer bung, die politische Kommunikation, 
die militärische Ausbildung und für die 
Kultur und Wissenschaft.
Gagnon (2021 beschreibt virtuelle Spiele 
als «Broccoli mit Schokoladensauce» (10), 
das heisst spielerisches Lernen (Schokolade) 

Digitalisierung

wird verwendet, um Lernziele (Broccoli) 
zu erreichen. Diese Definition kann man 
auf jedes Spiel im Unterricht anwenden. 
Während diese Methode unsere 
Schüler:innen bei der Entwicklung von 
Sozialkompetenzen und Selbstlernkompe
tenzen unterstützt, verändert sie auch die 
Rolle der Lehrpersonen von reinen Wis
sensvermittler:innen zu Coaches zum Er
werb von Wissen und zu Spielleiter:innen. 
Auch auf der Sekundarstufe II werden in 
den nächsten Jahren wohl immer mehr 
spielerische Methoden und digitale Spiele 
im Unterricht Einzug halten.

Die Kompetenzorientierung der neuen 
Rahmenlehrpläne dürfte diese Ent
wicklung noch beschleunigen. Nun  
sind die Hersteller von entsprechenden  
Lehrmitteln und die Anbieter von  
Weiterbildungskursen gefordert, um den  
Lehrpersonen passende Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen und das Wissen über 
ihren Einsatz zu vermitteln.

(6) Zitiert aus : Juliette Bossé. «Sciences et 
Techniques du jeu, une nouvelle formation 
en Belgique». In : Éduquer 99 (2013), p. 9.
(7) D.W. Shaffer et al. «Video Games and 
the Future of Learning». In : Phi Delta Kap-
pan 87 (2005), pp. 105-111.
(8) Jan L. Plass, Ken Perlin et John Nord-
linger. «The games for learning institute : 
Research on design patterns for effective 
educational games». Papier présenté à la 
conférence Game Developers. San Fran-
cisco, mars 2010.
(9) «Das digitale Zeitalter sollte gleich-
zeitig auch das Zeitalter der Autonomie und 
Emanzipation sein, die Ausbildung und die 
Kompetenzen sollten kein Hindernis zum 
Zugang bilden. » James Stewart et al. The 
Potential of Digital Games for Empower-
ment and Social Inclusion of Groups at 
Risk of Social and Economic Exclusion. Evi-
dence and Opportunity for Policy. Publicati-
ons Office of the European Union, 2013. doi : 
10.2791/88148.
(10) Anne Gagnon. «Évaluer la motivation à 
apprendre avec un jeu d’évasion pédagogi-
que». Mémoire de projet d’innovation. 2021.

https ://savoirs.usher-
brooke.ca/bitstream/
handle/11143/18763/
gagnon_anne_MEd_2021.
pdf?sequence=4&isAllo-
wed=y (2023-08-26).
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BYOD Digitalisierung

Anspruchsvolle Aufgaben in der Gesell
schaft übernehmen können und studier
fähig sein, so lauten die Ziele des MAR für 
Gymnasiast:innen. Dass dazu auch der 
kompetente Umgang mit Computern ge
hört, wird mittlerweile – zu Recht –  von 
niemandem mehr bestritten. Konsequen
ter   weise muss somit spätestens auf der 
Sekundarstufe II flächendeckend mit 
«Bring Your Own Device – Nimm dein 
eigenes Gerät mit» (BYOD) gearbeitet 
werden.

An der Kantonsschule Romanshorn be
gann das BYODKapitel anno 2010, als 
von neu eintretenden Schüler:innen ver
langt wurde, dass sie ein eigenes Gerät mit
bringen sollen. Allerdings wurde damals 
noch wenig Wert auf die Weiterbildung der 
LP gelegt, so dass die Schüler:innen wohl 
zu Beginn ein eigenes Gerät mitbrachten, 
dieses aber nur von 1020% ICTaffinen 
Lehrpersonen, welche es in jedem Kolle
gium hat, genutzt wurde, so dass man noch 
nicht von einem wirklichen BYODSze
nario sprechen konnte. 

Das änderte sich im Februar 2017: Der 
neue Rektor, Stefan Schneider, lancierte 
die Strategie «WAGE»: «W» für Weiter
bildung und Good practice, «A» für Ausbau 
der Infrastruktur und der Räumlichkeiten, 
«G» für mobile Endgeräte mit Stift 
(Schüler:innen und Lehrpersonen) und «E» 
für ELearning (in unserem Fall mit One
Note und der selbst entwickelten Schul
verwaltungssoftware ISY). Zum ersten Mal 
erhielten die Lehrpersonen von der Schule 
ein eigenes Gerät mit Stift, damit ver
bunden war eine obligatorische Ein
führung in die Arbeit mit OneNote und 
die Verpflichtung, das Gerät zumindest teil
weise auch im Unterricht einzusetzen. 
Eine Roadmap sah vor, dass innerhalb von 
zwei Jahren die festinstallierten LPPCs aus 
den Unterrichtszimmern verschwinden 
und nur noch Anschlüsse für die eigenen 
Geräte vorhanden sein würden.

In den folgenden Monaten knarrte es 
im Gebälk der Schule, alle Lehrpersonen 
begannen, ihren Unterricht zu digitalisie
ren und sich gegenseitig zu unterstützen, 
Computerräume wurde ab bzw. in attrak
tive Gruppenarbeitsräume umgebaut und 
höhenverstellbare LPPulte mit Anschluss
möglichkeiten installiert. Im ersten Jahr der 
Umstellung von analog auf digital war – 
was normal ist und zum Lernen gehört – 
noch nicht alles perfekt und gewisse  

Jede:r hat ihr bzw. sein eigenes Gerät
Einführung und Umsetzung von BYOD an der Kantonsschule Romanshorn TG 

Probleme traten auf (z.B. was die Über
sichtlichkeit der digitalen Unterrichts
materialien angeht), welche man vorher 
noch nicht hatte, welche aber dann mit der 
notwendigen Erfahrung und gegenseitigen 
Hilfe beseitigt werden konnten, so dass 
man zu den zusätzlichen Qualitäten vor
stiess, welche ein BYODSzenario bietet: 
Dem einfachen Zugang zu Informationen, 
der einfachen Organisation von Austausch 
und Zusammenarbeit, dem Einbezug mul
timedialer Medien, welche verschiedene 
Lerntypen ansprechen und zusätzliche 
Lernwege eröffnen und dem orts und 
zeitunabhängigen Arbeiten, was gerade 
unsere TalentaSchüler:innen (1), welche z. 
T. extern in einem Training sind, begünstigt 
sowie dem interaktiven Üben und Prüfen. 
Entsprechend gut waren wir digital auf die 
Pandemie vorbereitet und mussten nur 
noch die TeamsVideokonferenz ergänzen, 
um gut weiterarbeiten zu können.

Auch nach der Pandemie führen wir 
den eingeschlagenen BYODWeg weiter, 
haben hybride Konvente etabliert und 
werden ab Sommer 2024 in Deutsch bei 
den Maturaprüfungen die Aufsätze mit 
BYOD auf isTest (in Kombination dem 
Safe Exam Browser) schreiben lassen. (2)

Untersucht man die BYODEntwi
cklung an den Gymnasien, so lässt sich 
sagen, dass die praxisnahe Weiterbildung 
des Kollegiums zentral und dass es ein 
mehrjähriger Prozess ist, bei dem bei der 
Umstellung auch ein paar Dinge nicht gut 
laufen, was normal ist und zum Lernen 
dazugehört. Dass es eine Steuergruppe 
braucht mit drei Akteuren: Schulleitung, 
Informatik und PICTS (Pädagogischer 
ICT Support). Zudem sollen die Lehr
personen mit Geräten ausgestattet werden, 
die Schüler:innen ein Gerät mit Stift mit
bringen, das WLAN muss ausgebaut wer
den, es braucht eine digitale Plattform zum 
Zusammenarbeiten (z. B. OneNote) und 
zum Üben und Prüfen (z. B. isTest) und 
Räumlichkeiten für Einzel und Gruppen
arbeiten müssen geschaffen werden.

Jürg Widrig unterrichtet an der Kantonsschule 
Romanshorn Deutsch, Geschichte und Informa-
tik und ist Mitarbeiter beim Digital Learning Hub 
Sek II ZH. 
Für das ZEM CES moderiert er die ICT-Aus-
tauschgruppe LapTabNet und leitet ICT-Weiter-
bildungen über die Universität Zürich, FORMI  St. 
Gallen und die Pädagogische Hochschule Bern.
Kontakt: wdr@ksr.ch

(1) Talenta : Förderprogramm für be-
gabte Schüler:innen an der Kantonsschule 
Romanshorn 

https ://www.ksr.ch/matu   ra-
talenta.html/14581 

(2) isTest : Plattform für digitales Prüfen:

https ://www.istest.ch

ZEM CES organisiert am 17. April 2024 
einen Workshop für Schulleitungen zu «Füh-
ren in der (digitalen) Transformation (z. B. 
Einführung von BYOD) und den damit ver-
bundenen Führungsthemen/Strategien. 
Dabei wird auf die Erfahrungen der Kantons-
schule Romanshorn (Schneider/Widrig) 
zurückgegriffen. 
Falls eine Schulleitung in diesem Bereich 
individuell begleitet werden möchte oder 
optional Weiterbildungsmodule für das Kol-
legium benötigt, stehen wir gerne zur Ver-
fügung. 
Weitere Informationen und Beratung von 
Schulleitungen erhältlich bei Jürg Widrig.

https://bit.ly/2FYzUdk
https://www.ksr.ch/maturatalenta.html/14581
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Digitalisierung BYOD

In seiner Novelle von 1909 The Machine 
Stops schreibt E.M. Forster über eine dys-
topische Welt, in der die Menschen unter 
der Erde leben, in kleinen Zimmern und 
fast vollkommen isoliert voneinander. Sie 
kommunizieren nur noch über Chat-Apps, 
bekommen alles auf Knopfdruck geliefert, 
sind komplett abhängig von einer Maschi-
ne, die kein Mensch mehr versteht. Genau 
so ist diese düstere Vision von Forster zum 
Glück nicht eingetroffen. Die Maschine, 
welche die wenigsten genau verstehen, ist 
hingegen Tatsache geworden und wird im 
Unterricht eingesetzt. So auch an der 
Fachmittelschule Neufeld, Bern. Seit eini-
gen Jahren bringen die Schüler:innen aller 
Jahrgänge durchgehend die eigenen Geräte 
mit und arbeiten daran. Die FMS Neufeld 
stellt dabei die notwendigen IT-Infra-
strukturen (WLAN, Beamer, Visualizer 
oder Smartboard) bereit. Als Arbeits-
programme werden die Office 365-An-
wendungen verwendet, die allen 
Schüler:innen und Lehrer:innen zur Ver-
fügung stehen. Die diesjährigen Abschluss-
prüfungen im Fach Deutsch werden an 
den eigenen Geräten geschrieben – die 
FMS Neufeld kann sich also definitiv digi-
talisiert nennen.  

Damit die Schüler:innen den Schulall-
tag meistern können, werden ihnen ent-
sprechende Geräteeigenschaften bei der 
Anschaffung empfohlen. Zentral ist dabei, 
dass auf den Geräten Office 365 läuft und 
sie über eine Tastatur sowie einen Touch-
screen mit aktivem Stift verfügen. Dadurch 
können die Schüler:innen sowohl auf die 
«gewohnte» Art mit dem Stift Notizen ma-
chen, aber auch längere Texte an der Tasta-
tur produzieren. Nicht geeignet sind daher 
reine Tablets (iPad, Android Tablets). Emp-
fohlen wird idealerweise das Betriebs-
system Windows. Da die Schüler:innen den 
Computer beim Eintritt in die FMS nicht 
als Arbeitsgerät kennen, erfolgt eine drei-
stufige Einführung, bei der sie in den 
wichtigsten Programmen geschult werden 
und von erfahrenen Schüler:innen Hilfe-
stellungen erhalten, wie man seine Arbeit 
am Computer strukturieren kann. 

Die Umstellung auf BYOD bringt 
selbstverständlich auch eine Umstellung 
des Unterrichts mit sich. Auf der inhalt-
lichen Ebene finden kleinere Anpassungen 
statt. So verschiebt sich beispielsweise im 
Fach Deutsch durch die Rechtschreibe-
korrektur am Computer die Art der Fehler. 
Die vermittelten Inhalte verändern sich 
aber im Grossen nicht. Ein anderes Bild 

BYOD an der Fachmittelschule

zeichnet sich bei der Methodik ab. Es 
reicht hierbei nicht aus, alte Arbeitsblätter 
zu scannen und digital zur Verfügung zu 
stellen. Veranschaulicht wird das Ganze 
bspw. am SAMR-Modell.(1) Erfolgreich 
umgesetzt ist digitaler Unterricht dem-
nach, wenn die Technologie neue Ent-
wicklungen ermöglicht, die zuvor nicht 
vorstellbar waren. Ein Umdenken in der 
Methodik und Strukturierung des Unter-
richts ist unumgänglich. 

In der Theorie klingt das einfach, erste 
Erfahrungswerte zeigen aber auf, dass der 
digitalisierte Unterricht nicht nur das 
Gelbe vom Ei ist. Die Computer stellen für 
die Schüler:innen ein grosses Ablenkungs-
potential dar. Der digitalisierte Unterricht 
erfordert daher ein erhöhtes Mass an Diszi-
plin seitens der Schüler:innen. Ebenfalls 
wird der Einstieg in die FMS durch das 
BYOD-Konzept erschwert. Neben der 
Informationsflut und dem höheren Niveau 
gegenüber der Sekundarstufe 1 stellt die 
Beherrschung des eigenen Gerätes für die 
Schüler:innen eine zusätzliche Heraus-
forderung dar. Letzteres ist etwas, das man 
von einer in der heutigen Welt auf-
gewachsenen Generation erwarten würde. 
Tatsächlich sind die Schüler:innen zwar 
äusserst gewandt im Umgang mit dem 
Mobiltelefon, der Computer als Arbeits-
gerät ist für viele neu und stellt eine Hürde 
dar. Neben diesen negativen Punkten bie-
tet die Digitalisierung aber vor allem Posi-
tives. Kleinigkeiten, wie das ständige Vor-
handensein aller Unterrichtsmaterialien, 
sind dabei erfreulich, im Grossen und Gan-
zen ist es aber die Vorbereitung auf das spä-
tere Berufsleben oder Studium, welche die 
FMS leisten muss. Mit diesem Auftrag im 
Hinterkopf den BYOD-Unterricht zu ver-
weigern, wäre nicht zeitgemäss. Die Digi-
talisierung aller Lebens- und Arbeits-
bereiche fordert ihren Tribut und verschafft 
zugleich ungeahnte Möglichkeiten. Diese 
Möglichkeiten zu nutzen, ist Aufgabe der 
Fachmittelschulen. 

Sascha Michel, Fachlehrperson Deutsch an der 
FMS Neufeld, Bern
Kontakt: sascha.michel@gymneufeld.ch

Literaturverzeichnis
(1) SAMR-Modell nach 
Ruben R. Puentedura 
(http ://hippasus.com/rrpwe-
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SAMR_ABriefIntro.pdf,  
Zugriff am 25.08.2023)
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Vollzeitausbildungen Sek II Handels- und Wirtschaftsmittelschulen

Die Handels- und Wirtschaftsmittelschulen
Eine Ausbildung – zwei Abschlüsse: ein Erfolgsprodukt

Stellung der Handels- und 
Wirtschaftsmittelschulen auf der 
Sekundarstufe II

Auf der Sekundarstufe II gibt es als all-
gemeinbildende Abschlüsse die gymnasiale 
Matur (in der Regel 4 Jahre Vollzeitaus-
bildung an einer Schule), die den Zugang 
zu den universitären und pädagogischen 
Hochschulen ermöglicht, und die Fach-
maturität (3 Jahre Vollzeitausbildung an 
einer Schule, ein Jahr Praktikum), die Zu-
gang zu den Fachhochschulen (inkl. Päda-
gogische Hochschulen) des gewählten 
Fachmaturitätsprofils erlaubt, und über die 
Passerelle auch zu den universitären Hoch-
schulen.

Ebenso auf der Sekundarstufe II ist in 
der dualen Berufsbildung das Eid-
genössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) an-
gesiedelt (3- bis 4-jährige Ausbildung in 
Betrieb und Schule), das den Berufsein-
stieg und den Zugang zur höheren Berufs-
bildung ermöglicht. Die integrierte (BM1) 
oder nach Abschluss des EFZ erworbene 
Berufsmaturität (BM2) öffnet den Zugang 
zu Fachhochschulen der gewählten beruf-
lichen Richtung und über die Passerelle 
auch zu den universitären Hochschulen.

Die Handels- und Wirtschaftsmittel-
schulen stellen in der Bildungslandschaft 
einen Mittelweg dar, nämlich die Ver-
knüpfung der Vorzüge einer vollschul-
ischen Ausbildung kombiniert mit den 
Stärken der dualen (beruflichen) Grund-
bildung.

Geschichte und Zahlen

Die Konferenz der Schweizer Handels- 
und Wirtschaftsmittelschulen (KSHW) 
vereint über 50 Schulen aus allen Sprach-
regionen der Schweiz. An den grössten 
Schulen werden 300 bis 400 Schülerinnen 
und Schüler unterrichtet; die Durch-
schnittsgrösse liegt jedoch bei ca. 100 bis 
200 Schülerinnen und Schülern.

Seit etwa 100 Jahren sind Handels- und 
Wirtschaftsmittelschulen (HMS/WMS) in 
der Berufsbildungslandschaft präsent. In 
der Regel sind sie entweder Teil einer 
Schule der Sekundarstufe II (zum Beispiel 
im Kanton Zürich) oder eines Berufs-
bildungszentrums mit dualen Angeboten 
(zum Beispiel in Bern). Die meisten von 
ihnen bieten den Berufsmaturitätslehrgang 
Wirtschaft und Dienstleistungen, Typ 
Wirtschaft, an. Wirtschaftsmittelschulen 
(WMS) in der Süd- und Westschweiz bie-
ten zudem einen Bildungsgang an, der 
ausschliesslich zum Eidg. Fähigkeits-
zeugnis (EFZ) Kauffrau/Kaufmann führt. 
Insgesamt befinden sich schweizweit rund 
6’500 Jugendliche in einer vollzeit-
schulischen Berufsbildung, die den Erwerb 
von Handlungskompetenzen und kauf-
männischer Praxis gepaart mit vertiefter 
Allgemeinbildung verbindet. Dies ent-
spricht in der Ausrichtung Wirtschaft und 
Dienstleistungen mehr als 50 % aller in die 
Grundbildung integrierter Berufsmaturi-
tätsabschlüsse (BM1), die pro Jahr in der 
Schweiz erteilt werden. Am Ende ihrer 

Lehrplan für die Handels- und Wirtschafts-
mittelschulen
 – Es gibt einen Bildungsplan bzw. nationale 
Lehrpläne für alle kaufmännischen Grund-
bildungen.

 – Rechtliche Grundlagen : 

https ://www.skkab.ch/fach-
informationen/dokumente-
bivo-2023/  

Marika Odermatt-Coduti
ist Rektorin der Ecole supérieure 
de commerce in La Neuveville im 
Kanton Bern und Präsidentin der 
Konferenz der Schweizer Handels- 
und Wirtschaftsmittelschulen 
(KSHW).
Kontakt: Marika.Odermatt@ 
esclaneuveville.ch

Véronique Kistler
ist Rektorin der Ecole de com-
merce et de culture générale Ai-
mée-Stitelmann in Genf.

Kontakt:   
Veronique.Kistler@etat.ge.ch

Peter Engel
ist Leiter der Wirtschaftsmittel-
schule Liestal, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Schulen des KV 
Baselland und Vizepräsident der 
KSHW. Er ist Sek II-Lehrperson für 
Geschichte, Deutsch und Sport.
Kontakt: 
Peter.Engel@kvbl.ch 

Stephan Amstutz
ist Prorektor an der Kantonsschule 
Hottingen sowie HMS-Koordinator 
im Kanton Zürich. Er unterrichtet 
die Fächer Wirtschaft & Recht 
sowie Informatik.

Kontakt: 
stephan.amstutz@ksh.ch

Konferenz der Schweizer Handels- und Wirt-
schaftsmittelschulen (KSHW) 
 – Zusammenschluss von 50 Schulen in 
allen Sprachregionen der Schweiz

https ://www.kshw.ch/de

https://bit.ly/2FYzUdk
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Ausbildung erhalten die Absolvierenden 
nebst der Berufsmaturität (BM) mit dem 
Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis Kauf-
frau/Kaufmann (EFZ) auch einen Berufs-
ausweis.

Die Ausbildung im Spiegel der 
Arbeitswelt

Die Rückmeldungen aus der Arbeitswelt 
sind erfreulich, weil die Absolventinnen 
und Absolventen auf dem Arbeitsmarkt 
sehr begehrt sind. Es wurden mehrere 
Umfragen bei rund 1’000 Schülerinnen 
und Schülern des ersten Ausbildungsjahr-
gangs und bei fast 300 Partnerunter-
nehmen durchgeführt, um der Konferenz 
der Schweizer Handels- und Wirtschafts-
mittelschulen (KSHW) Anhaltspunkte zu 
Inhalt und Qualität der Ausbildung zu lie-
fern. Daraus geht unter anderem hervor, 
dass 84% der Unternehmen mit den ein-
gestellten Praktikantinnen und Praktikan-
ten sehr zufrieden sind. Sie heben deren 
Verantwortungsbewusstsein und Reife 
hervor, die es ihnen ermöglichen, sich in 
ihrem Tätigkeitsfeld mit einer gewissen 
Leichtigkeit weiterzuentwickeln. Zudem 
schätzt eine grosse Mehrheit der Schüler-
schaft die schulische Vollzeitausbildung, 
die ihnen eine berufliche Qualifikation 
und den Zugang zu einem prüfungsfreien 
Studium auf der Tertiärstufe (Fachhoch-
schulen) ermöglicht.

Die Umsetzung der neuen 
Bildungsverordnung Kauffrau/
Kaufmann

Die berufliche Grundbildung in der 
Schweiz erfüllt im Wesentlichen drei 
Ziele: eine erste berufliche Qualifikation, 
einen Unterricht in Allgemeinbildung und 
Weiterbildungsmöglichkeiten.

Die Handels- und Wirtschaftsmittel-
schulen haben seit jeher eine starke Veran-
kerung in der Berufsbildung. Nichts desto-
trotz sind die in der Be rufs bildungsvision 
2030 verankerten zu künftigen Heraus-
forderungen gewaltig. Die vom Bund und 
den Partnern der Berufsbildung ins Leben 
gerufene Initiative «Berufsbildung 2030» 
hat die Aufgabe, den Einfluss von Ver-
änderungen auf dem Arbeitsmarkt und in 
der Gesellschaft auf die künftig erforder-
lichen Kompetenzen zu ermitteln. Mega-
trends wie die Digitalisierung, die zu-
nehmende berufliche Mobilität oder auch 
die demografische Entwicklung haben die 
Verbundpartner motiviert, die Berufs-
bildung im Hinblick auf die Bedürfnisse 
des Arbeitsmarktes zu evaluieren und zu 
reformieren.

Die kaufmännischen Branchen haben 
diese Herausforderungen im Rahmen 
einer umfassenden Berufsfeldanalyse er-
mittelt und diese Inhalte in die neue kauf-
männische Grundbildung einfliessen las-
sen. Diese zeigt, dass sich die Kaufleute 
von morgen in flexiblen Arbeits- und 
Organisationsformen bewegen, in einem 
vernetzten Arbeitsumfeld interagieren und 
mit neuen Technologien arbeiten werden. 
Dies setzt technisches Wissen, digitales 
Können, soziale und persönliche Kompe-
tenzen, kritisches Denken und Kreativität 
voraus. All diese Elemente liegen der 
neuen Bildungsverordnung für die kauf-
männische Grundbildung zugrunde, deren 
Ausrichtung auf die beruflichen Hand-
lungskompetenzen fokussiert.

Der Übergang von den traditionell all-
gemeinbildenden Fächern zur Handlungs-
kompetenzorientierung, die Einführung 
und Stärkung der Berufskenntnisse sowie 
die Berücksichtigung der Entwicklung 
und Entfaltung der Lernenden bilden den 
Hintergrund der neuen Bildungsverordn-
ung. Grundlage für die betrieblichen Aus-
bildungskomponenten ist der Bildungsplan 
für angehende Kaufleute. Kompetenzen 
wie Handeln in agilen Arbeits- und Or-
ganisationsformen oder Gestalten von 
Kundenbeziehungen erfordern eine ver-
stärkte Zusammenarbeit zwischen den drei 
Lernorten Schule, Betrieb und über-
betrieblichen Kursen (ÜK) in den offiziel-
len Branchen Dienstleistung & Ad-
ministration, Öffentliche Verwaltung, 
Hotel-Gastro-Tourismus, Handel und 
Internationale Speditionslogistik, wo die 
angehenden Kaufleute zu den Handlungs-
kompetenzen zusätzliches Branchenwissen 
erwerben.

Die Handels- und Wirtschaftsmittel-
schulen werden gestärkt aus dieser Reform 
hervorgehen. Ihr Profil wurde durch eine 
konsequente Ausrichtung auf die Arbeits-
marktanforderungen geschärft, das An-
gebot zukunftsorientierter gestaltet und 
die Attraktivität der Ausbildung insgesamt 
erhöht. Die Schulen werden sich dadurch 
noch besser in der Bildungslandschaft als 
«dritter Weg» zwischen Lehre und Gym-
nasium/Fachmittelschule positionieren 
und profilieren können.

Handels- und Wirtschaftsmittelschulen Vollzeitausbildungen SekII

Ausbildung an Handels- und Wirtschafts-
mittelschulen
 – Dauer : 4 Jahre
 – 6 Semester an der Vollzeitschule
 – 2 Semester Praktikum in einem Betrieb
 – Abschluss mit einem Eidgenössischen 
Fähigkeitszeugnis Kauffrau/Kaufmann 
und/oder einem Berufsmaturitätsausweis

Neue Bildungsverordnung für die kauf-
männische Grundbildung

https ://www.skkab.ch/fach-
informationen/dokumente-
bivo-2023/

Änderungen gegenüber der bisherigen Aus-
bildung :
 – Was ist anders? Erhöhung des Praxis-
anteils im schulischen Teil der Ausbildung 
durch Praxisaufträge und Trainings-
einheiten, die in die Schulfächer integriert 
sind.

 – Wo ist die Herausforderung für die Schu-
len und die Lehrpersonen? Die Lehr-
personen haben einen erhöhten Weiter-
bildungsbedarf in wirtschaftlicher Praxis.

 – Mustercurriculum als Beispiel :  
WMS Liestal 

https ://wms.kvbl.ch/wms-
liestal/

https://wms.kvbl.ch/wmsliestal/
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Kulturagent:innen

Kulturagent:innen an Mittelschulen 
Interview mit Tiina Huber (Gesamtprojektleiterin) und Marinka Limat (Kulturagentin) 

Marinka Limat, wie wurden Sie zur 
Kulturagentin? 
Wir «werden» dank unserer praktischen 
Erfahrung, auch dank einer Weiterbildung 
und der Unterstützung durch die Ge-
schäftsstelle zu Kulturagent:innen. Mit 
dem Projekt haben wir die Rolle «Kultur-
agent:in» für die Schweiz neu konzipiert. 
Als Grundlage dienten uns zuvor in 
Deutschland gemachte Erfahrungen von 
Kulturagent:innen. Der Rahmen unserer 
Tätigkeit ist festgelegt, dennoch müssen 
wir diese als Kulturagent:innen genauer 
definieren, zum Beispiel unsere Rolle und 
unsere Funktion innerhalb des Projekts 
und in den Schulen. Unsere Arbeit ist zwi-
schen Theorie und Praxis, zwischen Han-
deln und Prozess, zwischen Koordination 
und Kommunikation anzusiedeln. Sie fin-
det innerhalb des Teams und der Ge-
schäftsstelle,  im Umfeld der Schulen, mit 
Künstlerinnen und Künstlern sowie in 
Kulturinstitutionen statt. 

In meinem Fall erhielt ich diese Stelle 
2019 im Kanton Freiburg. Meine Aus-
bildung (Master in Art Education an der 
Hochschule der Künste in Bern) und 
meine künstlerische Praxis, die in der Per-
formance verankert ist und die zwischen-
menschliche Interaktion ins Zentrum 
stellt, haben es mir ermöglicht, Projekte in 
den Schulen umzusetzen.

Was unterscheidet Kulturagent:innen 
von Kulturvermittlerinnen und Kultur-
vermittlern? 
Marinka Limat: Zu Beginn gab es wenig 
präzise Angaben oder klare Inhalte, die 
uns die Entwicklung eines Programms er-
leichtert hätten. Diese Tatsache stellt in 
meinen Augen einen wesentlichen Unter-
schied zur Rolle eines Kulturvermittlers 
dar, dessen Arbeit insbesondere in einem 
musealen Kontext stattfindet und in der 
Regel an eine Ausstellung oder ein be-
stimmtes Thema geknüpft ist. Andererseits 
sind die meisten meiner Kolleg:innen, die 
als Kulturagent:innen arbeiten, auch 
künstlerisch tätig als Fotograf, Regisseu-
rin, Autorin oder Maler. Dies spielt be-
stimmt eine zentrale Rolle dabei, wie wir 
an Projekte herangehen und wie wir sie 
umsetzen.
Zusammen mit Lehrpersonen und den 
Schulleitungen konnten wir sinnvolle In-
halte sowie verschiedene Formate er-
finden, die den Wünschen oder Bedürf-
nissen des schulischen Lebens entsprechen. 
Infolge der Analyse des an den Schulen 
bereits bestehenden kulturellen Angebots 
konnten wir mit den Schulleitungen die 
Ziele des Pilotprojekts festlegen. 

«Kulturagent:innen Schweiz» ist ein Projekt der Stiftung Mercator Schweiz, das durch 
den Dachverband Kulturvermittlung Schweiz geführt wird. Es unterstützt Schulen, ein 
eigenes künstlerisch-kulturelles Profil zu entwickeln. Dies, indem ein 
fächerübergreifendes und schulspezifisches Angebot kultureller Bildung im Schulalltag 
verankert wird. Zum Beispiel ein Pausenfestival über die Mittagszeit, ein von 
Schüler:innen bespielter Kulturraum oder von Lehrpersonen mit Kulturprojekten 
gestalteter pädagogischer Freiraum. Seit 2018 waren 17 Schulen am Projekt beteiligt, 
darunter auch drei Mittelschulen, die Oberwalliser Mittelschule St. Ursula in Brig, das 
Collège du Sud in Bulle und die Fachmittelschule Freiburg. Im Interview sprechen 
Tiina Huber (Gesamtprojektleiterin von «Kulturagent:innen Schweiz») und Marinka 
Limat (Kulturagentin) darüber, was Kulturagent:innen an Mittelschulen bewirken. 

Das Interview führt Marcel Santschi 

Marcel Santschi
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim ZEM 
CES und dort verantwortlich für die Kommu-
nikation. Er hat Germanistik, Geschichte und 
Volkswirtschaftslehre studiert und das Diplom 
für das höhere Lehramt erworben. 

Marinka Limat
Als Performance Künstlerin konzentriert sich 
Marinka Limat auf das Zwischenmenschliche. 
Ihre «Kunst der Begegnung» lotet die Grenzen 
aus: Im Namen der Kunst geht sie weite Wege 
(«Kunst-Pilger-Reisen»), oder sie bringt Mo-
mente der Kunst in den Alltag der Menschen 
(«ESCALE»). Sie studierte an der Hochschule der 
Künste in Bern (MA in Art Education) sowie in 
Berlin-Weissensee. Seit 2019 arbeitet Marinka 
Limat als Kulturagentin im Kanton Fribourg. 

Tiina Huber
hat in Genf und Berlin Politikwissenschaften 
studiert, sich anschliessend an der Universität 
Zürich im Kulturmanagement weitergebildet und 
ist auf kulturpolitische Themen spezialisiert. 
Sie verfügt über mehrjährige Arbeitserfahrung 
im Kulturbereich, sowohl auf Förder- und 
Praxisebene. Seit 2015 leitet Tiina Huber die 
Geschäftsstelle des nationalen Dachverbands 
Kulturvermittlung Schweiz und verantwortet seit 
2018 die Projektleitung für das interkantonale 
Pilotprojekt Kulturagent:innen Schweiz. 

«Unsere Erwartung war, dass die Kultur im Schulalltag besser verankert wird und dass kon-
krete kulturelle Initiativen umgesetzt werden. Dies ist definitiv gelungen. Verschiedene Pro-
jekte konnten erfolgreich in unserer Schule etabliert werden. Um nur drei Beispiele zu nennen: 
Radio OMS, das Pausenfestival und die Schüler:innen Theatergruppe.» 
Olivier Mermod, Schulleiter Oberwalliser Mittelschule St. Ursula, Brig

«Als grosse Schule mit einem schon reichen Angebot an kulturellen und sozialen Aktivitäten 
haben wir gemeinsam und unterstützt durch unsere Kulturagentin unsere Nische gefunden. 
Wir wollten, dass die Schüler:innen kulturelle Akteure werden. Unsere Leitlinie lautet fortan: 
«Von Schüler;innen für Schüler:innen». Kunst und Kultur an der Schule soll ein Anlass sein, sich 
selbst auszudrücken. Das Projekt hat die Partizipation der Schüler:innen an der Schulhaus-
kultur nachhaltig geprägt.» 
Mathias Hospenthal, Kulturbeauftragter ECGF Fribourg

https://bit.ly/2FYzUdk
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Wie muss ich mir Ihre Arbeit vor-
stellen – Bringen Sie Schüler:innen 
r ins Theater und an Konzerte oder 
fördern Sie Kunst an den Schulen? 
Marinka Limat: Mit den Kulturbeauf-
tragten und der Kulturgruppe der jeweili-
gen Schulen versuchen wir neue Formen 
auszuprobieren, wie Kunst und Kultur er-
lebt werden können. Dies machen wir, in-
dem wir so ungewöhnliche Ansätze wie 
möglich testen. Eine der wichtigsten 
Herausforderungen des Projekts besteht 
darin, die Schüler:innen zu aktivieren. 
Wir beteiligen sie am kreativen Schaffen. 
Es liegt uns am Herzen, dass sie sich selbst 
als Akteur:innen und Gestaltende wahr-
nehmen. Zum Beispiel bei der Organisa-
tion eines Mini-Festivals, der Herausgabe 
einer Fanzine oder der Kreation von Hüt-
ten. Wir möchten ihnen die Möglichkeit 
anbieten, sich mit künstlerischen Mitteln 
auszudrücken. Wir versuchen zudem, 
ihnen das Potenzial von kreativen Prozes-
sen zu zeigen, da sehr oft, und vor allem 
im schulischen Kontext, jeweils das Ergeb-
nis im Zentrum steht. 

Tiina Huber, während der Pilotphase 
haben schweizweit drei Mittelschulen 
am Projekt teilgenommen, allesamt 
Fachmittelschulen und Berufsmittel-
schulen. Warum keine Gymnasien?
Tiina Huber: Das Kulturagent:innenpro-
jekt nimmt primär die öffentliche Volks-
schule in den Fokus, da dort das grösste 
Potential besteht, alle Kinder und Jugend-
lichen zu erreichen. Bei den drei be-
teiligten Mittelschulen wurde mit Fach-
mittelschulen und Berufsmittelschulen 
gearbeitet, da Gymnasien oft bereits einen 
breiteren Zugang zu Kunst und Kultur 
bieten. 

Für die zweite Phase des Projekts 
(2024–2028) wird das Projekt enger an das 
Programm «Lernen der Zukunft» der Stif-
tung Mercator angebunden sein und wird 
weiter mit Volksschulen zusammen-
arbeiten. In einzelnen Kantonen wie zum 
Beispiel Freiburg ist jedoch weiterhin auch 
eine Zusammenarbeit mit Mittelschulen 
angedacht. 

Was bewirken Kulturagent:innen an 
diesen Schulen? 
Tiina Huber: Das Kulturagent:innen-
Projekt trägt dazu bei, kulturelle Bildung 
an Schweizer Volks- und Mittelschulen 
nachhaltig zu stärken, weiterzuentwickeln 
und strukturell zu verankern, sowie mit 
Schulentwicklungsprozessen zu verbinden. 
Die Wirkung des Kulturagent:innen-
projekts hat sich während der Pilotphase 
(seit 2018) auf verschiedenen Ebenen der 
beteiligten Schulen gezeigt. In vielen 
Schulen hat das Projekt explizit auf die 
Schulkultur gewirkt. Beispielsweise wur-
den gemeinschaftsbildende und identitäts-
stiftende Projekte wie ein Schulradio, ein 
Schulcafé, durch Schüler:innen und Lehr-
personen bespielte Pausenfestivals oder 
standortübergreifende Formate entwickelt. 
Dabei hat die Partizipation von Schüler:in-
nen und das aktive Mitgestalten von Lehr-
personen jeweils eine wichtige Rolle ge-
spielt, diese Projekte haben nachhaltige 
Wirkung auf das Zusammenleben an einer 
Schule oder anders formuliert: sie fördern 
eine partizipative gelebte Schulkultur. 

Andere Schulen haben sich mit der 
Verbindung von Kunst und Unterricht 
beschäftigt und das Potential künstlerischer 
Methoden ausprobiert. Eine weitere Ebene 
ist die Entwicklung und Verankerung von 
kulturellen Projekten, die sich in den 
schulischen Strukturen dauerhaft ver-
festigen und der Kultur innerhalb der 
Schule mehr Gewicht verleihen. 

Eine der Gelingensbedingungen für die 
Wirkung auf allen Ebenen ist die Bildung 
beziehungsweise Stärkung von Kultur-
gruppen, in welchen Lehrpersonen und 
die Kulturagent:innen über die Projekt-
laufzeit kontinuierlich miteinander arbei-
ten, kulturelle Projekte entwickeln, reflek-
tieren und sich mit dem Kulturverständnis 
der Schule auseinandersetzen.

Sie empfehlen Kulturelle Bildung als 
Ansatz für die Entwicklung von Schu-
len. Kultur als Element von Schul-
kultur? – Warum gerade kulturelle Bil-
dung?
Tiina Huber:Kulturelle Bildung arbeitet 
mit prozessorientierten, ergebnisoffenen 
Methoden, ermöglicht neue Wege der 
Partizipation, öffnet Räume für kreative 
und individuelle Lernformen und gemein-
schaftsbildende Momente und fördert 
überfachliche Kompetenzen. Kultur-
agent:innen arbeiten dabei jeweils bedarfs-
orientiert und stellen Verknüpfungen zu 
schulaktuellen Themen und Anliegen her. 
So sehen wir in der Kulturellen Bildung 
grosses Potential für die Entwicklung von 
Schulen. 

Wie entwickeln Sie eine Schulkultur 
auf der Basis von kultureller Bildung?
Marinka Limat: Schulkultur ist etwas 
Gelebtes, das sich aber durch künstlerische 
und kreative Projekte, durch deren ge-
meinsame Erweiterung und durch die 
Bereitstellung geeigneter Möglichkeiten 
stärken und weiterentwickeln lässt. Es sind 
nicht wir, die die Schulkultur gestalten, 
wir schaffen die Grundlagen für ihre Ent-
wicklung.

Kulturagent:innen

Schüler:innen werden Jungautor:innen
Vor knapp zehn Monaten tat sich Spannendes: An der BuchBasel nahm der Heraus-
geber des Lokwort Verlags Bern, Bernhard Engler, zufällig Platz an einem Event, wo 
Schüler:innen aus dem Gymnasium Oberwil BL ihre Texte darboten. In einem 
Schreibworkshop sind sie entstanden, in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus 
Basel. Und was auf der Bühne geboten wurde, war grossartig. Nicht nur die Show, 
sondern auch die Texte – deren Frische, das «Unverkopfte» im Geistigen, die 
Leichtigkeit im Nachdenklichen.

Der Lokwort Verlag hat sich spontan entschieden, aus sieben Texten von fünf 
Gymnasiasten das Büchlein «November» herauszugeben – in der Reihe Lokwort XS, 
die so kleinformatig daherkommt, und doch so spannend ist. 

Das gedruckte Büchlein – dessen Kurzgeschichten sich auch für den Unterricht in 
Deutsch als Fremdsprache eignen – kann in jeder Buchhandlung bestellt werden, 
oder beim Bezug von Klassensätzen zu Sonderkonditionen direkt beim Verlag:  
verlag@lokwort.ch.

Lesetipp
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stärkeren Anstieg auf. Die Auswertung im nächsten Jahr wird zei-
gen, ob sich dadurch die Effekte der Teuerung in der Tat kom-
pensieren lassen. Wie üblich findet man auf der Website des VSG 
eine Auswertung mit einem Vergleich der Arbeitsbedingungen in 
den verschiedenen Kantonen: 

 
Weiterbildungsbarometer 2023 erschienen

Im Fokus der schweizweiten Online-Befragung 2023 standen die 
Fächer Physik, Anwendungen der Mathematik, Sport, Religions-
lehre, Pädagogik/Psychologie, Theater, Russisch und Chinesisch. 
Die Lehrpersonen und Schulkader wurden zu ihren Ein-
schätzungen, Wünschen und Bedürfnissen bezüglich ihrer 
Weiterbildung befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass vermehrt 
Kursangebote für fachwissenschaftliche und fachdidaktisch-
methodische sowie zu interdisziplinären und transversalen Inhal-
ten gewünscht werden. Als herausfordernd für die Teilnahme an 
Weiterbildung zeigen sich beispielsweise der organisatorische 
Aufwand und die Schwierigkeit der Vereinbarkeit von Unterricht 
und Weiterbildung. Auch in diesem Jahr zeigt sich insgesamt eine 
grosse Zufriedenheit mit der Qualität der besuchten Weiter-
bildungsangebote.

Ein Blick – ein Klick

Ein Blick – ein Klick

Fachrahmenlehrpläne der Schwerpunktfächer

Die Fachrahmenlehrpläne der SPF, welche den Kantonen als 
Grundlage für die kantonalen oder schulischen Lehrpläne dienen 
können, sind nun auch publiziert. Der VSG wird sich dafür ein-
setzen, dass eine Art interne Konsultation stattfinden soll, um die 
Qualität und Akzeptanz zu erhöhen.

Attraktivität der Kantone als Arbeitgeber

2023 hat der VSG erneut eine Umfrage zu den Löhnen, zur 
Pensionskasse und zu möglichen Abbaumassnahmen in den Kan-
tonen durchgeführt. Der Rücklauf betrug fast 100 %. Leider geht 
der Trend der letzten Jahre weiter: Veränderungen sind meist Ver-
schlechterungen der Bedingungen. So läuft etwa in der Hälfte der 
Kantone eine Sanierung der Pensionskasse, wobei sich die Arbeit-
nehmenden immer auch an den Sanierungsmassnahmen be-
teiligen müssen. Ein Drittel der Kantone hat den Umwandlungs-
satz gesenkt, und nach wie vor beträgt der Arbeitnehmeranteil an 
den Pensionskassenbeiträgen in der Mehrheit der Kantone mehr 
als 40 %. 2022 gab es in einem Drittel der Kantone Abbau-
massnahmen. Dazu gehört auch die Erhöhung der durchschnitt-
lichen Klassengrösse. Nur in der Hälfte der Kantone ist die For-
derung des VSG nach einer durchschnittlichen Grösse von 
maximal 20 Schüler:innen erfüllt. Die maximale Klassengrösse 
von 22 Schüler:innen wird in gewissen Kantonen massiv über-
troffen, wo Klassen bis zu 30 Schüler:innen umfassen können. Bei 
den Löhnen zeigt sich immerhin ein kleiner Lichtblick: Die 
Lebenslöhne sind im Schnitt um 0.6% angestiegen. Allerdings ist 
diese Zunahme v. a. auf höhere Maximallöhne zurückzuführen, 
die in der Realität in vielen Kantonen gar nicht mehr erreicht 
werden können. Der Anstieg findet daher hauptsächlich auf dem 
Papier statt, die Angestellten profitieren, wenn überhaupt, nur in 
geringem Masse davon. Die (noch unvollständigen) Zahlen des 
aktuellen Jahrs weisen aufgrund des Teuerungsausgleichs einen 

Bildung für die Welt von morgen

Die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften 
(SATW) und die Stelle für Bildungsförderung der EPFL haben 
am Samstag, 23. September 2023, gemeinsam an der EPFL ein 
Kolloquium zum Thema «Bildung für die Welt von morgen» or-
ganisiert. Das Ziel der Veranstaltung war ein Austausch über die 
Herausforderungen infolge der Tatsache, dass der grösste Teil der 
künftigen Berufsfelder heute noch unbekannt ist, und eine Dis-
kussion darüber, wie man die Schüler:innen und Studierenden 
für die Zukunft ausbilden soll. Aus diesem Grund ergaben sich 
auch viele Fragen zu den transversalen Kompetenzen und ebenso 
zu Themen wie Diversität und künstliche Intelligenz.

https ://www.epfl.ch/education/education-and-
science-outreach/de/lehrpersonen-sekundarstufe/ver-
anstaltungen-lehrpersonen-sekundarstufe/spezielle-
anlasse/tagung-bildung-fur-die-welt-von-morgen/

https ://www.vsg-sspes.ch/publikationen/attraktivi-
taet-der-kantone

https ://www.zemces.ch/de/unterstuetzung-gover-
nance/dialog-weiterbildung/weiterbildungsbarometer

Manuel Fragnière
ist Mitglied des VSG-Zentralvor-
stands und Lehrer für Chemie 
und Informatik.

Susanne Marzer
ist Mitglied des VSG-Zentralvor-
stands und unterrichtet English 
am Gymnasium in Nyon, VD.

https://bit.ly/2FYzUdk
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Verbände

Fach- und Kantonalverbände

Generalversammlung der ASPF und Weiterbildungkurs am 25.11.2023 in 
Fribourg

Die Generalversammlung der ASPF findet 
am 25. November 2023 am Collège Gam-
bach in Fribourg, statt. Alle Mitglieder 
sind herzlich eingeladen teilzunehmen. 
Parallel zur GV findet eine Weiterbildung 
zu Argumentation, Rhetorik und Über-
zeugungskunst mit Thierry Herman (Uni 
Lausanne und Uni Neuenburg) und Vin-
cent Verselle (Lehrer am Gymnase de 
Chamblandes VD) statt. Weitere Informa-
tionen und ein Anmeldeformular finden 
Sie auf der Website der ASPF, die übrigens 
soeben ein kleines Lifting bekommen hat.

Besucht die neue Website der ASPF. Sie ist 
schöner und einfacher in der Benutzung. 
Und sie ist bereit für zahlreiche Aktualitä-
ten aus unserem Verband.

https://aspf.education/
Lisa Martin (Etablissement primaire et se-
condaire in Blonay-St-Légier VD) verlässt 
den Vorstand der ASPF, ihre Nachfolgerin 
ist Laurence Chiri (Gymnase de Bugnon VD).

Generalversammlung der ASPE mit kulturellem Teil am Freitag 8. Dezember 
2023 in Baden 

Die nächste Generalversammlung von 
ASPE findet am Freitag, 8. Dezember 
2023 in Baden (AG) statt. Neu wird neben 
den ordentlichen Traktanden ein kulturel-
ler Teil und mehr Zeit für offene Dis-
kussionen vorhanden sein. 

Einschreibung bitte über den per Mail 
verschickten Link oder direkt mit einer 
Mail an aspesuiza (presi@gmail.com). Wir 
freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer:in-
nen. ¡Hasta pronto!

über die Presse und eine Mitteilung an das 
Parlament publiziert und dann gegenüber 
den Schulleitungen schriftlich bestätigt 
(formell war die Mitteilung ungenau, es 
fehlten die Wörter «Verfügung» oder 
«Vorschrift» , ebenso auch das Datum). 

Dieser Ukas steht im Gegensatz zur 
Praxis in allen anderen Kantonen, zu-
mindest in der Romandie, und hat unse-
rem Bildungsdirektor die Missbilligung 
von Gerhard Pfister, dem Partei-
präsidenten der Mitte, eingebracht. 

Das Verbot hatte zur unmittelbaren 
Konsequenz, dass in einigen Gymnasien 
Debatten abgesagt werden mussten, die 
von Lehrpersonen als Teil von pädagogi-
schen Projekten während Monaten profes-
sionell vorbereitet worden waren. Dieser 
Entscheid stiess die Schulen und Lehr-
personen vor den Kopf, traf aber noch viel 
stärker das Erlernen demokratischer Pro-
zesse und die pädagogische Freiheit. 

Im Übrigen ist es bemerkenswert, dass 
Frédéric Borloz sich in dieser Sache selbst 
widerspricht. Um seinen Entscheid zu 
stützen, behauptet er, «die Eltern seien 
einverstanden, dass man ihre Kinder vor 
politischen Ideen schützt» und «mit 18 Jah-
ren stehe das Interesse für Politik nicht un-
bedingt im Vordergrund. Man hat viele 
andere Dinge im Kopf. Das kommt erst 
viel später, wenn man seinen Weg ge-
funden hat, wenn man weiss, was man 
machen wukk, wenn man einen eigenen 
Haushalt hat und plant, Kinder zu haben» 
(Le Matin Dimanche vom 10. September 
2023). Warten, bis man alt genug ist? Auf 
jeden Fall gilt das nicht im persönlichen 
Fall des Regierungsrats: «Politik? Das be-
schäftigt mich seit meinem 16. Altersjahr; 
in dem Alter bin ich den Jungfreisinnigen 
beigetreten» (www.frederic.borloz.ch). 
Macht, was ich sage, nicht, was ich mache. 

 www.vsg-aspe.ch

Die eidgenössischen Wahlen sind vorüber. 
Die Wahlbeteiligung bleibt tief (unter 
50 %), tiefer sogar noch bei den 18- bis 
24-Jährigen. Im Zeitpunkt, wo das neue 
MAR und der Rahmenlehrplan (in An-
hörung) der politischen Bildung einen 
wichtigen Platz einräumen, hat Frédéric 
Borloz, Bildungsdirektor des Kantons 
Waadt, am Vortag des Schuljahresbeginns 
beschlossen, kontroverse Debatten an den 
Schulen der Sekundarstufen I und II in 
den letzten zehn Wochen vor den Wahlen 
schlicht und einfach zu verbieten. Ohne 
irgendeine Diskussion, geschweige denn 
Vernehmlassung. Dieser Entscheid wurde 

Verbot von politischen Debatten in Bildungsinstitutionen des Kantons Waadt 
während der Wahlperioden

 www.svms.ch



36 (Version française de ce texte sur : https://bit.ly/2FYzUdk) Gymnasium Helveticum 5/2023

Bildungsticker

Bildungsticker

Der Bildungsticker erscheint als Newsletter 
jede 2. Woche und kann abonniert werden :

www.vsg-sspes.ch/aktuelles/bildungsticker

Schweiz

Unterrichten bei Hitze
Es seien «unzumutbare Zustände», schreibt 
der Lehrerinnen- und Lehrerverein Basel-
land: Während der Hitzewelle nach den 
Sommerferien sind die Temperaturen in 
einigen Schulzimmern auf 42 Grad ge-
stiegen. Gestützt wird die Kritik vom 
Dachverband Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz (LCH). Das Unterrichten bei 
Hitze wird zunehmend zum Problem. Die 
Behörden hingegen dämpfen die Er-
wartungen: Bauliche Veränderungen seien 
kostspielig und benötigten eine lange 
Planungsphase.
«Unzumutbare Zustände»: Massnahmen gegen 

Hitze gefordert. SRF. 4.9.2023

Mehr Beratungen bei Pro Juventute 
Fast doppelt so viele Jugendliche wie vor 
der Pandemie nutzen das Sorgentelefon 
von Pro Juventute. Die Gründe dafür sind 
unklar. Möglich sind zunehmende Be-
lastungen durch die sogenannte Multikrise 
(erst Corona, dann der Krieg, dazu Sorgen 
ums Klima). Möglich ist auch steigender 
Stress durch die zunehmenden An-
forderungen der Leistungsgesellschaft. 

ähnlich wie in der BM2. Es sind auch ge-
staffelte Teilfach-Abschlüsse möglich. Die 
Kantone machen Gebrauch von diesen 
Neuerungen. Das zeigt eine neue Studie. 

Hänni, Miriam u.a.: Berufsmaturität – 
Bildungsverläufe, Herausforderungen und 
Potenziale. Eidgenössische Hochschule für 

Berufsbildung EHB. 6.10.2023

Kampagne gegen Lehrermangel 
«Heute den Vorbildern von morgen Vor-
bild sein». Das ist die Kernbotschaft einer 
aktuellen Kampagne, mit der 12 Kantone 
den Lehrberuf besser wertschätzen und 
seine  Attraktivität erhöhen wollen. Die 
Rolle von Lehrpersonen in den Biografien 
der meisten Menschen soll mehr An-
erkennung erfahren. Damit soll auch – 
neben der Verbesserung der Arbeits-
bedingungen und unter Beibehaltung der 
Ausbildungsstandards – dem Lehr-
personenmangel entgegengewirkt werden: 
Mehr Menschen sollen Lehrer:in werden, 
im Beruf bleiben oder in den Beruf 
zurückkehren.

Gemeinsam für die Vorbilder von morgen. 
Bildungs- und Kulturdirektion Bern. 

24.10.2023

Hochschulen

Kosten der Hochschulen 
Die Kosten der Hochschulen steigen seit 
über zehn Jahren konstant. Sie steigen aber 
nur leicht stärker als die Anzahl Studieren-
der und der Personalbestand. Das heisst: 
Zwar steigen die Kosten der Hochschulen 
in totalen Zahlen, doch die Ausgaben pro 
Studierende bleiben weitgehend stabil. Das 
zeigen neue Zahlen des BfS, welche die 
aktuellen Kosten mit dem Jahr 2021 ver-
gleichen. Insgesamt betragen die Kosten 
der Hochschulen 13 Milliarden Franken.

Entwicklung der Studierendenzahlen, des 
Personals und der Kosten. BfS. 6.9.2023

Kosten nach Fachbereich 
Am teuersten sind die Studierenden der 
Zahnmedizin. Pro Kopf kosten sie 54’000 
Franken. Das zeigen neue Zahlen des 
Bundesamts für Statistik für das Jahr 2021. 
Zu den teuren Studien gehören daneben 
die Veterinär- und Humanmedizin, Phar-
mazie, das Bauwesen, die Naturwissen-
schaften und erstaunlicherweise die Agrar- 
und Forstwissenschaften. Zudem sind 
besonders in der Medizin die Kosten pro 
Studierende in den letzten 10 Jahren ge-

Andreas Pfister
unterrichtet Deutsch und Medien an der 
Kantons schule Zug.

Und eventuell hat sich das Meldeverhalten 
der Jugendlichen verändert.

Pro Juventute: Stress und Druck bei Kindern 
und Jugendlichen. SRF. Tagesschau. 7.9.2023

Erschütternde Vorwürfe gegen Jürg Lä-
derachs Privatschule 
SRF zeigt am 21. September einen 
Dokumentarfilm, in dem ehemalige Schü-
lerinnen und Schüler schwere Vorwürfe 
erheben gegen die evangelikale Privat-
schule von Chocolatier Jürg Läderach: Sie 
seien gezüchtigt bzw. geschlagen worden. 
Mutmasslich kam es auch zu sexuellen 
Übergriffen. Läderach hat sich bei den Be-
troffenen brieflich entschuldigt. Er demen-
tiert jedoch, selbst geschlagen zu haben. 
Allen, die das behaupten, droht er laut 
SRF mit Anzeige. Auch Drohungen, so 
die Betroffenen, hätten zum System ge-
hört. 

Das Beispiel Läderachs evangelischer 
Privatschule ist erschütternd. Doch es ist 
nur die Spitze des Eisbergs. Wie sehr 
körperliche und psychische Strafen bis in 
die jüngste Vergangenheit in ver-
schiedenen Freikirchen – nicht nur der 
von Läderach – Teil der Doktrin und Pra-
xis waren, das muss erst noch aufgearbeitet 
werden. 

Falk, Eveline: Chocolatier Jürg Läderachs 
evangelikale Welt unter Beschuss. SRF. 

21.9.2023

Selbstbild bestimmt Berufswahl 
Die soziale Herkunft der Jugendlichen und 
ihre Berufswahl hängen stark zusammen. 
Das Bild, das Jugendliche von sich selbst 
haben, bestimmt ihre Entscheidungen. Ihr 
Selbstbild wird massgeblich von ihren El-
tern geprägt. Diese Zusammenhänge sind 
in der Bildungsforschung seit langem be-
kannt. Sie werden bestätigt durch neue 
Daten in der Studie «Wirkung der Selek-
tion III». 

Neuenschwander, Markus P. u.a.: Bildungs-
verläufe von der Primarschule in die Erwerbs-

tätigkeit. Fachhochschule Nordwestschweiz und 
Universität Konstanz. 6.10.2023

Lehrbegleitende Berufsmaturität 
(BM1) wird flexibler
Die Berufsmaturitätsausbildung wird fle-
xibler. Die Grenzen zwischen BM1 (lehr-
begleitend) und BM2 (nach dem Lehr-
abschluss) werden durchlässiger. Neu 
können auch in der lehrbegleitenden BM1 
Teile der schulischen Bildung im An-
schluss an die Lehre nachgeholt werden – 

https://bit.ly/2FYzUdk
https://www.vsg-sspes.ch/aktuelles/bildungsticker
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stiegen. Am günstigsten sind die Sozio-
log:innen: pro Kopf kosten sie 9’000 Fran-
ken im Jahr. Ebenfalls am unteren Ende 
der Skala befinden sich Recht, Wirtschaft, 
Historische und Sprachwissenschaften. In 
diesen Bereichen sind die Kosten pro Kopf 
in den letzten zehn Jahren leicht gesunken.
Fachbereiche der UH: Kosten pro Studierende. 

BfS. 6.9.2023

Kein erleichterter Zugang  
Für Inhaber:innen eines Berufsmaturitäts-
Zeugnisses ist es weiterhin nicht möglich, 
prüfungsfrei an eine Pädagogische Hoch-
schule einzutreten, um das Primarlehrer-
Studium aufzunehmen. Der Ständerat hat 
sich am 18.9. 2023 gegen eine ent-
sprechende Motion aus dem Nationalrat 
ausgesprochen. Er besteht auf der Nach-
holbildung und auf der Aufnahmeprüfung. 
Mit dem erleichterten Eintritt für Berufs-
maturitäts-Absolvent:innen sollte dem 
Lehrermangel entgegengewirkt werden. 
Eine Ausnahme gibt es auf kantonaler 
Ebene: Im Kanton Bern ist es bereits jetzt 
möglich, prüfungsfrei mit einer Berufs-
matura an einer PH die Lehrerausbildung 
aufzunehmen. 

Motion: Prüfungsfreier Zugang mit der 
Berufsmaturität zu Pädagogischen Hochschulen 

für die Ausbildung zur Primarlehrperson. 
Schweizer Parlament. 18.9.2023 

Pro-palästinensische Kundgebungen 
Der Angriff der Hamas auf Israel wird im 
Westen grossmehrheitlich verurteilt. Eini-
ge Hochschulen aber müssen sich gegen 
geplante pro-palästinensische Kund-
gebungen wehren. Organisiert werden 
diese von marxistischen Gruppen. Die 
Universität und die ETH Zürich haben 
Kundgebungen auf ihrem Gelände verbo-
ten, die Polizei hat sie verhindert. Die 
Universität Bern hat einen Dozenten frei-
gestellt (und später entlassen, Red.), der 
auf X (vormals Twitter) den Angriff der 
Hamas gefeiert hatte.

Palästina-Sympathisanten halten Schweizer 
Unis auf Trab. SRF. 12.10.2023

Lieber vor Ort 
Studierende besuchen die Vorlesungen lie-
ber vor Ort, selbst wenn sie diese mit 
Live-Streaming-Technologie von zuhause 
aus besuchen könnten. Zuhause bleiben sie 
nur, wenn sie müssen, zum Beispiel wegen 
Krankheit. Das zeigt eine aktuelle Studie, 
die den Schweizer Preis für Bildungs-
forschung erhalten hat. Verliehen wird der 
Preis von der Schweizer Koordinations-
stelle für Bildungsforschung SKBF. Die 
Studie zeigt zudem: Live-Streaming ver-

stärkt bestehende Unterschiede. Die Leis-
tungen von schwachen Studierenden wer-
den schwächer und jene von starken 
Studierenden stärker. 

Schweizer Preis für Bildungsforschung 2023 
geht an ein Projekt zum Thema Fernunterricht 

an der Universität. SKBF. 24.10.2023

Pädagogik

Erfahrungen mit Chat GPT  
Chat GPT beschäftigt die Bildungs-
institutionen weiterhin stark. Zwar gibt es 
wenig Neues zu entdecken in den zahl-
reichen Publikationen, Interviews und 
Ausschreibungen. Die zentralen Fragen 
bleiben ungelöst. Doch allmählich rückt 
die Bedeutung des lange unterschätzten 
Instruments ins Bewusstsein. Viele Unter-
richtenden erweisen sich dabei als 
experimentierfreudig und offen, etwa in-
dem sie die Verwendung von Chat GPT 
bei Prüfungen explizit zulassen.

Mondana, Francesco (im Interview):  
Chat GPT à l’école – ange ou démon?  

EPFL. 28.8.2023

International

«Horizon» für Grossbritannien 
Die EU und London haben sich auf eine 
Reintegration Grossbritanniens ins EU-
Forschungsprogramm Horizon Europe ge-
einigt. Die Schweiz bleibt weiterhin aussen 
vor.

Grossbritannien: Rückkehr zu «Horizon» – 
Schweiz bleibt draussen.  

SRF. Tagesschau. 7.9.2023

Frankreich: Verbot der Abaya 
Frankreich hat die Abaya – ein Ober-
gewand für Muslima – an Schulen verbo-
ten. Das Gewand wird neu wie das Kopf-
tuch als religiöses Zeichen gewertet. Teile 
der politischen Linken kritisieren das Ver-
bot als islamophob und diskriminierend. 
Die Regierung hingegen sieht im Verbot 
eine Stärkung der Frauenrechte und der 
Laïzität an Frankreichs Schulen.

Ayad, Christophe: Interdiction du port de 
l’abaya à l’école. Le Monde. 19.9.2023

Ukraine – Unterirdische Schule 
Die Stadt Charkiw im Osten der Ukraine 
hat die erste unterirdische Schule des Lan-
des eingerichtet. In U-Bahnstationen wur-
den 60 Klassenzimmer für insgesamt 1000 
Schüler:innen erstellt.

Schule in der U-Bahnstation.  
SRF. 3.10.2023

Frankreich – Lehrer ermordet 
Wieder wurde in Frankreich ein Lehrer 
von einem islamistischen Attentäter um-
gebracht. Nach der Enthauptung von Sa-
muel Paty stellt diese Messerattacke den 
zweiten Lehrermord eines Islamisten dar. 
Frankreich hat als Reaktion 7’000 Sol-
daten für Sicherheitspatrouillen auf-
geboten.  

Pariser Louvre und Schloss Versailles nach 
Drohung geräumt. SRF. 14.10.2023

USA – Protestierende werden ein-
geschüchtert
Die israel-kritischen Proteste von Studie-
renden in den USA, insbesondere in Har-
vard, führen zu drastischen Reaktionen. In 
einem Brief hatten 35 Studenten-Organi-
sationen Israel für «vollständig verantwort-
lich» erklärt für den Angriff der Hamas. 
Nun werden die Mitglieder dieser Orga-
nisationen auf Werbetafeln vor dem Uni-
versitätscampus als «führende Antisemiten» 
gebrandmarkt. Arbeitgeber reichen 
schwarze Listen mit ihren Namen herum, 
um sie später nicht einzustellen. Ihre 
Familienmitglieder werden kontaktiert 
und beschimpft. Donatoren entziehen 
ihnen Stipendien und setzen die Uni-
versitätsleitungen unter Druck. Der Krieg 
hat Folgen für die Bildung: Die Grenzen 
der Redefreiheit sind nicht mehr die glei-
chen wie zuvor.

Hartocollis, Anemona: After Writing an 
Anti-Israel-Letter, Harvard Students Are 

Doxxed. NYTimes, 19.10.2023

Filmtipp

Sonne und Beton 
In der Vorstellung des deutschen Films 
«Sonne und Beton» war das Kino halbvoll 
mit Schüler:innen. Der Film hat ihnen 
ganz gut gefallen. Er handelt von vier 
Teenagern aus der sozialen Unterschicht 
im Neukölln der Nullerjahre. Ein Genre-
Film für den Unterricht.

Wnendt, David: Sonne und Beton.  
Deutschland, 2023
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L’interesse per l’11° Concorso di Storia della Svizzera è stato sor-
prendentemente alto. 77 partecipanti provenienti da 15 cantoni 
hanno partecipato alla competizione con 29 elaborati di maturi-
tà e 27 lavori di progetto! Anche la varietà dei lavori è stata im-
pressionante: Dai mercenari medievali alla storia familiare attua-
le, dai testi ai siti web, ai video esplicativi e ai podcast, la gamma 
era vastissima. Il 13 maggio 2023, 8 giovani ricercatori sono stati 
premiati per il loro eccellente lavoro presso la Scuola Superiore 
di Formazione per Insegnanti di Zurigo. Congratulazioni!

Il prossimo turno del concorso 2023-2025 è già iniziato. Sono ammessi 
al concorso tutti i lavori nelle lingue nazionali, tedesco, francese o ita-
liano, che si basano sulla ricerca storica di tracce nella propria regione 
o famiglia. Possono essere presentati sia lavori individuali che lavori di 
classe e di progetto del livello secondario I e II. La giuria nazionale è 

particolarmente interessata a forme creative di presen-
tazione come film, giochi, podcast, mostre o tour della 
città. La scadenza per le iscrizioni è il 23 marzo 2025. 
Per ulteriori informazioni : www.ch-historia.ch

Wettbewerb

Erfreulich gross war das Interesse am 11. Schweizer Geschichts-
wettbewerb. 77 Teilnehmer:innen aus 15 Kantonen sind mit 29 
Maturaarbeiten und 27 Projektarbeiten ins Rennen gestiegen! 
Und beeindruckend war auch die Vielfalt der Arbeiten: Vom 
mittelalterlichen Söldnerwesen bis zur aktuellen Familien-
geschichte, von Texten über Webseiten bis zu Erklärvideos und 
Podcasts reichte die Spannweite. Am 13. Mai 2023 durften 8 
junge Forscher:innen in der Pädagogischen Hochschule Zürich 
für ihre herausragenden Arbeiten Preise in Empfang nehmen. 
Herzliche Gratulation!

In memoriam Christiane Derrer
Der Vorstand von HISTORIA trauert um Christiane Derrer, die 
Gründerin und langjährige Präsidentin von HISTORIA. 

Mit der MAR-Reform in den 1990er-Jahren wurde das 
Schreiben einer Maturaarbeit zur Pflicht im gymnasialen Curri-
culum. Viele Jugendliche schrieben ihre erste wissenschaftliche 
Arbeit im Fach Geschichte oder allgemein zu einem historischen 
Thema. Darüber sollte man sich als Geschichtslehrperson freuen. 
Allerdings stellte Christiane Derrer wie viele andere fest, dass die 
Themen, mit denen sich die Jugendlichen beschäftigten, oft reine 
«Literaturarbeiten» waren. Kaum jemand dagegen beschäftigte 
sich mit den Quellen vor Ort.

Dabei ist doch die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte, 
der Familien- oder Lokalgeschichte, zentral für uns, wenn es um 
die Frage geht, wer wir sind und woher wir kommen.

Aus diesen Überlegungen heraus hat Christiane die Idee des 
Geschichtswettbewerbs HISTORIA entwickelt, um Jugendliche 
zu animieren, sich nach dem Motto «Grabe, wo du stehst» mit der 
eigenen Geschichte zu befassen: Oral History mit Nachbarn oder 
Grosseltern zu betreiben, Archive im Dorf oder der nahen Stadt 
zu besuchen, zu stöbern und Dingen auf den Grund zu gehen, die 
uns nah und doch so fern sind.  

Aus dem jetzigen HISTORIA-Vorstand gehörte neben mir 
auch Christine Stuber zum Gründungsteam des Geschichtswett-
bewerbs. Auf Christianes Initiative hin tüftelten wir gemeinsam 
wochen- und monatelang das Konzept für HISTORIA aus. 

Einfach war es nicht, Mitstreiter und Mitstreiterinnen zu fin-
den – notabene in allen Landesteilen! -, und Geldgeber, die das 
Projekt finanziell unterstützten, Archive zur Zusammenarbeit zu 
gewinnen, Lehrpersonen dafür zu interessieren und auch Be-
hörden von der Notwendigkeit des Projekts zu überzeugen.

Der nächste Wettbewerb 2023–2025 ist bereits gestartet. Alle Arbei-
ten in den Landessprachen Deutsch, Französisch oder Italienisch, die 
auf historischer Spurensuche in der eigenen Region oder der Familie 
beruhen, sind in dieser Wettbewerbsrunde willkommen. Sowohl Einzel-
arbeiten wie auch Klassen- und Projektarbeiten der Sekundarstufe I 

und II können eingereicht werden. Die nationale Jury 
freut sich besonders über kreative Formen der Präsen-
tation wie Filme, Spiele, Podcasts, Ausstellungen oder 
Stadtrundgänge. Einsendeschluss ist der 23. März 2025. 
Weitere Informationen : www.ch-historia.ch

Beharrlichkeit, unbändiger Willen, Überzeugungskraft und 
Charme waren Eigenschaften, die Christiane in höchstem Masse 
besass. 

Der Verein wurde 2003 aus der Taufe gehoben. Christiane 
wurde Gründungs-Präsidentin und übte das Präsidium über 17 
Jahre lang unermüdlich und voller Elan aus. 2020 gab sie dann ihr 
Amt ab, um die Freiheiten, die die Pensionierung mit sich brach-
te, ungebundener geniessen zu können, und um nochmals zahl-
reiche Reisen zu unternehmen. Trotzdem blieb sie HISTORIA 
weiterhin verbunden und steckte uns immer wieder neue Tipps 
und Links und Netzwerk-Kontakte zu. Wir sind sehr froh, dass 
wir Christiane an der diesjährigen Prämierungsveranstaltung 
zum 20-Jahr-Jubiläum von HISTORIA nochmals begrüssen und 
ehren konnten!

Beharrlich hat sie auch lange Jahre gegen ihre Krankheit ge-
kämpft. Im Juli hat sie nun diesen Kampf im 69. Lebensjahr ver-
loren. 

Christiane wird uns allen in sehr lebendiger Erinnerung – und 
in vieler Hinsicht ein Vorbild – bleiben! 

Kerstin Peter, für den gesamten HISTORIA-Vorstand

https://bit.ly/2FYzUdk
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