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Rollenstrauss der Ausbildenden
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G E S E L L S C H A F T

I N S T I T U T I O N

G
Gruppe

1. Inhaltsexperte/-expertin

2. Unterrichtsgestalter/in

3. Leiter/in

4. Begleiter/in

5. Berater/in

6. Beurteiler/in

7. Institutionsvertreter/in

8. Staats-/
Gesellschaftsvertreter/ in

Lehrperson

L
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Bildungsgeschichten im Kontext

Politische Ereignisse Kunst und Kultur einschneidende 
persönliche Erlebnisse

soziale Herkunft Modetrends

materielle Möglichkeiten Vorbilder/Modelle
(Ressourcen) («signification others»)

soziale Rollen institutionelle Werte/Normen,
z. B. Frau/Mann (Aus-)Bildung z. B. Bildungsverständnis

I N D I V I D U E L L E

B I L D U N G S -

G E S C H I C H T E



Komplexitätsfaktoren im Unterricht (nach Doyle)
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Simultaneität Öffentlichkeit
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Rekonstruktion von Alltagestheorien 

«Welches sind die 

darunterliegenden 

Annahmen?»

«Welche subjektiven

Theorien sind in meiner

Praxis verankert?»

«Wie könnte ich 

sie aus pädagogischen

Gründen verändern?»

«Welches ist meine

Unterrichtspraxis?»

4  Rekonstruieren1 Beschreiben

2 Informieren 3  Konfrontieren
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Balance und Bewegung 

Grupp
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Gruppe/Klasse Leitung

Ziele /Absichten

Inhalte/«Stoff»

infra-
struktu-

relle
Rahmen-

bedingun-
gen

institu-
tionelle

Rahmen-
bedingun-

gen

Struktur Lehr- /
Lernprozesse, Methoden



Zusammenhänge zwischen sozialer Lage, Einstellungen, gesellschaftlichen 
Bedingungen und Teilnehmermotivation
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Teilnahmemotivation

Gesellschaftliche Bedingungen

Berufliche
Faktoren

Weiterbildungs-
gesetze

etc.

Soziali-
sation

Berufs-
position

Ausserbe-
rufliche

Lebensbe-
dingungen

Allgemeine
Einstellung
zur Weiter-

bildung

Weiterbildungsmotive

Örtliches
Weiterbil-

dungsangebot

Organisatori-
sche Bedin-
gungen des 

Angebots

Kurs-
gestaltung

   Individuelle Ausprägung     Örtliche Bedingungen

Demo-
graphische

Faktoren

Schicht-
zugehörigkeit

Bildung

Gesellschaftliche
Funktion von

Weiterbildung
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Drei Methoden, ein Ziel zu erreichen 

1. Die «Wikinger-Methode» 2. Die «Titanic-Methode» 3. Die «Kolumbus-Methode»
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Methoden der Evaluation

Blitzlicht

Stärken-Schwächen-Analyse

Expertenbefragung

Bilanzkonferenz

Umfragen

Beobachtung

Kartenabfrage

Schreibgespräche

Evaluationszielscheibe

Tests

…

Tagebuch, Logbuch

Leitfaden-Gespräche

Analyse von Statistiken

Gedankenlandkarte

expressives Verfahren
(Bild, Statuen-Theater)

Schatten-Verfolgung

Evaluationszielscheiben

Klasseninterviews

Interview

Dokumentanalyse

Schwarzes Brett

peer-review

Foto-Dokumentation

Welches Verfahren eignet 
sich für unser Ziel bei unseren

Voraussetzungen und Möglich-
keiten am besten?
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Eisbergmodell für Ausbildungssituationen

Rollen Erwartungen Ängste
Befindlichkeit Konkurrenz

Lerngeschichte Phantasien Wut
Vorerfahrungen Werte und Ideale

Unsicherheit Projektion Tabus Abhängigkeiten
Selbstwert

Inhalt
Methoden

Struktur Lernziele
Lehr-/ Lernformen

Medien und Hilfsmittel

S a c h l o g i s c h e E b e n e

P s y c h o s o z i a l e  E b e n e
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Prozess der Stigmatisierung

I N D I V I D U U M G E S E L L S C H A F T
Bestimmte(s) abweichende(s) negative Bewertung

Verhalten/Eigenschaften

S T I G M A / E T I K E T T
Diskriminierung

G E N E R A L I S I E R U N G
Halo-Effekt: Zuschreibung

weiterer neg. Eigenschaften

S T I G M A - S T I G M A -
M A N A G E M E N T D U R C H S E T Z U N G

S T I G M A - A K Z E P T I E R U N G
neue beschädigte Identität
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Schichtenmodell zur Interventionstiefe

Arbeitsorganisation

Rollen

Verhalten

Werte und Normen

Persönlich-
keits-
profil
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Das Konzept des Widerstands

Erstarrung

Erhaltung

Veränderungsimpuls Person Entwicklung

Erneuerung

Chaos

�
�
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Dramaturgie der Konfliktbildung

1. Sachdiskussion

2. Streitgespräch

3. Auseinandersetzung

4. Empörung/Wut

5. Hass

6. Verletzung

7. Krieg

8. Vernichtung
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Modell der Personenwahrnehmung (nach Graumann)

gegenwärtige gegenwärtige gespeicher
Information Kontextinformation Information 

über die Person über die Person

E I N G A N G S S E L E K T O R

Momentanverfassung Überdauernde 
des Wahrnehmenden Eigenschaften

des Wahrnehmenden

V E R A R B E I T U N G S Z E N T R U M

affektive Reaktion attributive Reaktion Erwartungsreaktion
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Dilemmata in der Beurteilung

Selektion Begleitung

gesellschaftlich-institutionelle Norm individuelle Norm

summative Beurteilung formative Beurteilung

Objektivität Subjektivität

Fachkompetenz Selbst-/Sozialkompetenz

Fremdbeurteilung Selbstbeurteilung

«Stoff»-Orientierung Zielorientierung

Methodik Intuition

Lenkung Unterstützung

Forderung Förderung

Qualifikation Beratung

etc.
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Instrument 1:
Der Teufels-/Engelskreis bezüglich Lern- und Verhaltensschwierigkeiten

Positive Du-Botschaft, Zutrauen

Interesse,M
otivationBest

ätig
un

g,
St

ol
z

Druck, Abstempelung

B
lo

ckierung,Verm
eidung

Enttä
usc

hun
g,

Ve
rs

ag
en

Sozialer Kreislauf Sozialer Kreislauf

Kompensation, Ausweichen Vertrauen, OffenheitPsychologischer Kreislauf 

Psychologischer Kreislauf
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fo

lg
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es
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gu
ng

A
ng

st
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w
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l

neg. Erw
artung, keine U

nterstützung

positive Erw
artung, U

nterstützung

Pädagogischer Kreislauf 

Pädagogischer Kreislauf
U- S-

L-

U+ S+

L+

T E U F E L S K R E I S
(negative Lernstruktur)

E N G E L S K R E I S
(positive Lernstruktur)
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Nonverbales Verhalten

stimmlich (paralinguistische Phänomene)

zeitabhängige Aspekte stimmabhängige Aspekte kontinuitätsabhängige
● Sprechdauer ● Tonfall, Aspekte
● Sprecher- Hörer-Wechsel ● Tonlage ● Rhythmus 

● Stimme ● Sprechgeschwindigkeit,
● Artikulation ● Dynamik
● Lautstärke

nicht-stimmlich

kinesiologisch physiochemisch ökologisch
● Mimik ● Geruch, Geschmack ● Raumverhalten
● Gestik ● Berührung ● persönliche «Aufmachung»
● Blick ● Temperatur ● Nähe/Distanz
● Körperbewegung und -haltung ● Sitzverteilung
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Gesprächsformen nach Schein: Dialog und Diskussion

Gespräch

Überlegungen

Unverständnis; Dissens; grundsätzliche Entscheidung;

Evaluation der eigenen Wahl- und Strategiemöglichkeiten

In der Schwebe halten Diskussion

in sich hineinhören, Differenzen annehmen, einen Standpunkt vertreten, den gegnerischen 

gegenseitiges Vertrauen aufbauen Standpunkt angreifen und widerlegen

Dialog Dialektik

die eigenen und die Annahmen der anderen hinter- Gegensätze erkunden

fragen, Gefühle zeigen, gemeinsame Basis schaffen

Metalog Debatte

als ganze Gruppe fühlen und denken, neue Probleme lösen durch Logik und 

gemeinsame Annahmen, Kultur schaffen Niederschlagen
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Formen von Botschaften in einer Zwei-Personen-Kommunikationssituation 

2 1

4 3

Verborgen Offen

Unbekannt Blind

1 2

3 4

Offen Verborgen

Blind Unbekannt

A

B

D

C

A Offene Kommunikation
B Aufscheinen oder unbewusste Enthüllungen
C Anvertrauen oder «ehrlich sein»
D Emotionale Ansteckung
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Ebenen einer Organisationskultur

A R T E F A K T E ,  S C H Ö P F U N G E N

●   Technologie
●   Kunst
●   sichtbare und hörbare Verhaltensmuster

W E R T E

G R U N D L E G E N D E  A N N A H M E N

●   Beziehung zur Umwelt
●   Natur der Wirklichkeit, der Zeit 
●   und des Raumes
●   Natur der menschlichen Tätigkeit
●   Natur der menschlichen Beziehungen

Höhere Ebene des Bewusstseins

sichtbar, aber 
oft nicht entzifferbar

selbstverständlich
unsichtbar 

vor-bewusst
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Veränderungstechnologien

Eingriffstiefe

TR OE

S PM

QM

LE

Ausmass Beteiligung Betroffener 

OE Organisationsentwicklung QM Qualitätsmanagement

TR* Total Reengineering PM Projektmanagement

S Sanierung LE Leitbildentwicklung
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Drei-Schritt-Modell der Veränderung von OrganisationenN

A U F T A U E N
Unfreeze

V E R Ä N D E R N
 Move

S T A B I L I S I E R E N
Freeze

neues Gleichgewicht

Rückfall

Erwartungen

Widerstand

Veränderungs-
bereitschaft
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Die sieben Wesenselemente einer Organisation

I D E N T I T Ä T
Ziel, Leitbild

I N F R A S T R U K T U R
phys. Mittel

S T R AT E G I E N
Konzepte, Programme

A B L Ä U F E
Prozesse

S T R U K T U R E N
Aufbauorganisation

F U N K T I O N E N  
Aufgaben,

Kompetenzen

M E N S C H E N
Gruppen, Klima
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Die U - Prozedur 

Vergangenheit Zukunft

I S T S O L L

Wie verhalten wir uns
gegenwärtig?
Welche Prozesse, Methoden,
Verfahren gelangen bei uns
zur Anwendung?

Wie könnten Abläufe konkret
aussehen?
Welche Schritte, Verfahren,
Methoden, Verhaltensweisen
wären dann denkbar?

Wie sind dabei Aufgaben,
Kompetenzen, Verantwortung
verteilt?
Welche Rolle spielen dabei
die Betroffenen (möglichst
bildhaft)?

Wie würden dann Aufgaben,
Kompetenzen, Verantwortung
verteilt sein?
Welches Rollengefüge wird
sich dann ergeben?

Welche Grundauffassungen
liegen 1 und 2 zugrunde?
Formuliert, nach welchem
Motto sich offenbar alles 
abspielt.

Von welchem Motto sollten
wir in Zukunft ausgehen?
Welche Philosophie sollte uns
dabei leiten?

Welche Mottos, Grundauf-
fassungen entsprechen
noch unseren heutigen
Auffassungen?

E N T S C H E I D U N G
absteigender Ast:
A N A L Y S E

aufsteigender Ast:
G E S T A L T U N G

U
n

b
ew

u
sstes d

er O
rg

a
n

isa
tio

n

1 7

2 6

3 5

4
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These und Antithese im Projektmanagement
Synthese?

S t e u e r g r u p p e

Spannung

Auseinandersetzung

«Mutter»-Organisation
Systembewahrend
«These»

Projektgruppe
Systemverändernd
«Antithese»
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Grundschritte eines Qualitätsmanagement-Prozesses

I
N

S
T

I
T

U
T

I
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L
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N

                                                 Qualitätsgrundsätze

                                                    Qualitätsplanung

Thema und                                                                                                               Massnahmen ergreifen
Ziele benennen 

Fragen formulieren

Kriterien der Ziel- Ziele                 Ziele überprüfen
erreichung klären korrigieren                                                                          
und Indikatoren 
definieren

Design und 
Verfahrensplan
entwerfen

Instrumente                Ergebnisse
entwickeln                interpretieren
und Methoden                (Analyse, Bewertung,
wählen                  Diagnose)

                       Daten sammeln                               




