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Qualität...	  	  

...in	  der	  beruflichen	  Grundbildung	  ist	  in	  den	  
Betrieben	  dann	  gegeben,	  wenn	  die	  Lernenden	  
an	  konkreten	  Aufgaben	  Wissen,	  FerAgkeiten,	  
Fähigkeiten,	  Einstellungen	  und	  
Verhaltensweisen	  entwickeln	  und	  anwenden	  
können,	  die	  kurz	  und	  miQelfrisAg	  der	  
Entwicklung	  dienlich	  sind.	  	  



Prädiktoren	  für	  Qualität	  

Handlungs-‐	  und	  Entscheidungsspielräume,	  
ExperimenAerchancen	  in	  der	  Arbeit	  
Kollegiale	  KommunikaAons-‐	  und	  
InterakAonsformen	  
Inhaltliche	  Arbeitsbelastung	  
InterakAonssAl,	  Kompetenz,	  VorbildfunkAon	  des	  
Ausbildners	  	  
...	  



Lehrlinge	  sind	  junge	  Arbeitnehmer	  	  



Beispiele	  aus	  A&0	  und	  Bezug	  zur	  
HandlungsregulaAonstheorie	  

	  
Lernen	  in	  der	  Arbeit	  	  
-‐> 	  Veränderung	  der	  RegulaAonsgrundlage	  des	  

Handelns	  
-‐> 	  Au[au,	  Veränderung	  und	  Anpassung	  der	  

individuellen	  mentale	  Modelle	  und	  der	  
geteilten	  mentalen	  Modelle	  



Messen	  

FunkAonsorienAerte/verhaltensorienAerte	  
Analysen	  

Arbeitsobjekte,	  Arbeits-‐	  und	  BetriebsmiQel,	  physikalisch,	  organisatorische	  und	  soziale	  
Arbeitsumgebung,	  ökonomische	  Bedingungen	  der	  Arbeit	  	  

Personenbezogene	  Analysen	  
Job	  DiagnosAc	  Survey	  (JDS)	  	  (Hackman	  &	  Oldham,	  1975;	  Schmidt	  &	  Kleinbeck,	  1999).	  	  
Fragebogen	  zur	  SubjekAven	  Arbeitsanalyse	  (SAA)	  	  (Udris	  &	  Alioth,	  1980)	  Fragebogen	  zum	  Erleben	  
von	  Intensität	  und	  TäAgkeitsspielraum	  in	  der	  Arbeit	  FIT	  	  (Richter	  et	  al.,	  2000)	  	  
usw.	  

Bedingungsbezogene	  Analysen	  
TäAgkeitsbewertungssystem	  (TBS)	  	  (Hacker,	  Fritsche,	  Richter,	  &	  Iwanowa,	  1995)	  	  
TäAgkeitsanalyseinventar	  (TAI)	  (Frieling,	  1999;	  Frieling,	  Facaoaru,	  Benedix,	  Pfaus)	  
ISTA	  	  (Semmer,	  Zapf,	  &	  Dunckel,	  1999)	  ,	  &	  Sonntag,	  1993)	  	  

Work	  Design	  QuesAonnaire	  (WDQ)	  (Morgeson	  &	  Humphrey,	  2006;	  Stegmann	  et	  al.,	  2010)	  	  



Gute	  Ausbildung	  in	  der	  Arbeit	  

•  Lernmöglichkeiten	  (VielseiAgkeit)	  
Handlungsspielraum	  
angemessene	  Belastung	  	  
kompetente	  Ausbildner	  und	  Ausbildnerinnen	  

	  
ProblemaAk	  bei	  Anwendung	  der	  Instrumente	  
bei	  schwachen	  Lernenden	  und	  grossen	  
SAchproben:	  	  

unverständlich	  und	  zu	  lang	  



Die	  Aufgaben	  sind	  dadurch	  gekennzeichnet,	  
dass	  die	  entsprechenden	  Sachverhalte	  (Inhalte/
Gegenstände),	  die	  bei	  der	  Aufgabe	  eine	  Rolle	  
spielen,	  vielfälAg	  miteinander	  verknüpp	  sind.	  	  

Wosnitza, M., & Eugster, B. (2001). MIZEBA - ein berufsfeldübergreifendes Instrument zur Erfassung der 
betreiblichen Ausbildungssituation? Eine Validierung in der gewerblich-technischen Ausbildung. Empirische 
Pädagogik, 15(3), 411-427.	  



Verständlich	  –	  Kurz	  –	  Valide	  -‐	  Reliabel	  

Ein	  Modell:	  	  
	  
KFZA	  –	  Kurzfragebogen	  zur	  Arbeitsanalyse	  

Lohmann, A., & Prümper, J. (2006). Fragebogen zur direkten Partizipation im Büro(FdP-B). Zeitschrift für Arbeits- und 
Organisationspsychologie A&O, 50(3), 119-134. doi:10.1026/0932-4089.50.3.119 
Prümper, J. (2009). KFZA-Fragebogen. Kurzfragebogen zur IST- und SOLL-Analyse der Arbeitstätigkeit. In W. Sarges & H. 
Wottawa (Eds.), Handbuch wirtschaftspsychologischer Testverfahren. Lengerich, D: Pabst-Verlag.	  



KFZA	  Skalen	  



Lernmöglichkeit	  

KFZA	  

Angepasst	  für	  TREE	  



Handlungsspielraum	  

KFZA	  

Angepasst	  für	  TREE	  



Belastung,	  TREE	  

Angepasst	  für	  TREE	  



Päd.-‐didakAsche	  Kompetenz,	  TREE	  	  

Mein/e	  Lehrmeister/in	  	  

Angepasst	  für	  TREE	  



Eigene	  Studien	  

JugendlängsschniQ	  anknüpfend	  an	  PISA	  2000	  
RepräsentaAv	  für	  alle	  Sprachregionen	  der	  Schweiz	  
rd.	  5000	  SchulabgängerInnen	  
8	  Wellen	  2001-‐2010	  



Dimensionen	  

Ausbildungsbedingungen	  
im	  Betrieb	  
	  
Lernmöglichkeiten 	   	  

	  	  
Belastung	  Betrieb 	   	  

	  	  
Handlungsspielraum	  
	  
Päd.-‐did.	  Kompetenzen	  
der	  AusbildnerInnen	  
	  

Outcome	  
	  
Ausbildungsverlauf 	   	  

	  	  
IdenAfikaAon	  mit	  Beruf	  
	  
Ausbildungs-‐
zufriedenheit	   	   	  	  
	  	  



Ausbildungszufriedenheit	  
QuerschniQ	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  Beta,	  sig.	  	  
Lernmöglichkeiten 	   	   	  .36,	  p<.001	  
Päd.-‐did.	  Kompetenzen	   	  .16,	  p<.001	  
Belastung	  Betrieb 	   	   	  n.s.	  
Handlungsspielraum	   	   	  .05,	  p<.05 	  	  

Je	  höher	  die	  Lernmöglichkeiten,	  der	  
Handlungsspielraum	  und	  die	  päd-‐did.	  Kompetenzen	  
der	  AusbildnerInnen,	  umso	  zufriedener	  sind	  die	  
Lernenden	  mit	  ihrer	  Ausbildung	  (Stalder,	  2003).	  



Lineare	  vs.	  gebrochen	  
Bildungsverläufe	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  Exp(B),	  sig.	  
Lernmöglichkeiten 	   	   	  1.558,	  p	  <	  .001	  	  	   	  	  
Päd.-‐did.	  Kompetenzen 	  n.s.	  
Belastung	  Betrieb 	   	   	  .817,	  p	  <	  .05	  
Handlungsspielraum 	   	  1.137	  p	  <	  .10	  
	  
Lernmöglichkeiten,	  Handlungsspielraum	  >	  linear	  
Belastung	  Betrieb	  >	  gebrochen	  
	  
UAV	  =	  1.	  Lehrjahr	  
	  
ERSTE	  RESULTATE.	  NICHT	  ZITIEREN.	  



IdenAfikaAon	  mit	  Beruf	  
LängsschniQ	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  Beta,	  sig.	  	  
Lernmöglichkeiten 	   	   	  .174,	  p	  <	  .001	  
Päd.-‐did.	  Kompetenzen 	  .107,	  p	  <	  .01	  
Belastung	  Betrieb 	   	   	  n.s.	  
Handlungsspielraum 	   	  n.s.	  
	  
	  
UAV	  =	  1.	  Lehrjahr,	  AV	  =	  3.	  Lehrjahr	  
	  
ERSTE	  RESULTATE.	  NICHT	  ZITIEREN.	  
	  
	  



Ausbildungszufriedenheit	  
LängsschniQ	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  Beta,	  sig.	  	  
Lernmöglichkeiten 	   	   	  .194,	  	  p	  <	  .001	  
Päd.-‐did.	  Kompetenzen	  .192,	  p	  <	  .001	  
Belastung	  Betrieb 	   	   	  -‐.084,	  p	  <	  .01	  
Handlungsspielraum	   	  .056,	  p	  <	  .10	  
	  
UAV	  =	  1.	  Lehrjahr,	  AV	  =	  3.	  Lehrjahr	  
	  
ERSTE	  RESULTATE.	  NICHT	  ZITIEREN.	  
	  
	  



ErwerbstäAgkeit	  
LängsschniQ	  

Hohe	  Lernmöglichkeiten	  am	  Ende	  der	  
Ausbildung	  erhöhen	  die	  Chance	  von	  schulisch	  
schwachen	  Jugendlichen,	  zwei	  Jahre	  nach	  
Abschluss	  erwerbstäAg	  oder	  (wieder)	  in	  
Ausbildung	  zu	  sein	  (Exp(B)=2.17,	  p<.01)	  (Stalder,	  
2012).	  



Ein	  themaAscher	  Blick:	  Bullying	  







Fazit	  

•  Qualität	  der	  Ausbildung	  in	  den	  Betrieben	  ist	  wichAg.	  	  
•  Qualität	  muss	  unterschiedlich	  gemessen	  werden.	  	  
•  Es	  fehlen	  einheitliche	  Messinstrumente,	  die	  die	  Kürze	  
und	  Prägnanz	  eines	  KFZA	  haben.	  

•  Und	  die	  Modularität	  eines	  WDQ.	  	  
•  Mit	  der	  AdaptaAon	  des	  KFZA	  für	  das	  Lernumfeld	  ist	  ein	  
erster	  SchriQ	  getan.	  

•  Diese	  Messung	  der	  Ausbildungsqualität	  kann	  dann	  
fallweise	  ergänzt	  werden	  durch	  themaAsche	  
Schwerpunkte.	  


