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I Untersuchungsanlage und Methodik

ln den letzten Jahren ist die universitdre Weiterbildungslandschaft Uberaus vielfiiltig
geworden. FUr verschiedene Praxisfelder und Zielgruppen haben die Universitdten
ein reiches Angebot bereitgestellt. Wir finden heute Nachdiplomausbildungen mit
mehr als 400 Kursstunden, Angebote von 120 bis 140 Stunden und modulare Wei-
terbildungsangebote von 20 Stunden. Dank den bisherigen Evaluationsarbeiten wis-
sen wir, wer an diesen Programmen teilnimmt (Diem 1997). Ebenfalls bekannt ist,
wie die Teilnehmerlnnen unmittelbar am Kursende die Programme beurteilen. Nichts
wissen wir hingegen darUber, welche Wirkungen die Teilnahme an Weiterbildungs-
programmen einige Zeit nach Abschluss der Kurse haben. Die vorliegende Evaluati-
on leistet einen Beitrag zur Behebung dieser WissenslUcke und soll zur Verbesse-
rung der Weiterbildungspraxis beitragen, indem sie lnformationen darUber liefert, wie
die Angebote in Zukunft noch mehr nach Kriterien beabsichtigter Wirkungen auszu-
gestalten sind.

1,1 Evaluationsdesign

ln der vorliegenden Studie wird die Wirksamkeit der Weiterbildung aus der Perspek-
tive der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Jahr nach dem Besuch der Veranstal-
tung analysiert. Diese Frage scheint gerade deshalb interessant, weil sie bei der
subjektiven Einschdtzung der Venryertungszusammenh6nge von Bildung einsetzt
(Schneider/Spicher 1995/96): Was denken die Weiterbildungsnutzenden Uber die
von ihnen besuchten Veranstaltungen, und in welcher Richtung sehen sie Verbes-
serungsmdglichkeiten? Diese Fragestellung gilt in der Weiterbildungsforschung als
erfolgversprechend, denn sie schliesst an die Teilnehmer- und Adressatenforschung
an1, berUcksichtigt jetzt aber neben Fragen des Zugangs auch solche der Effektivitiit
und der beruflichen und sozialen Wirkung und ldsst schliesslich RUckschlUsse zur
Verbesserung der Programmgestaltung (Pfeiffer 1990) zu. ln diesem Zusammen-
hang steht die vorliegende Evaluation. Sie hat allerdings weder den Umfang noch
den Anspruch, fUr die Weiterbildungsforschung neue Methoden und lmpulse aufzu-
zeigen. Die Evaluation ist praxisorientiert angelegt und nutzt dafUr die genannten
Entwicklungen in der Forschung.

ln der vorliegenden Evaluation geht es zundchst um die Kl€irung des Weiterbil-
dungsverhaltens der ehemaligen Teilnehmenden seit dem Kursbesuch vor einem
Jahr. Zweitens wird untersucht, auf welche Weise der Besuch der Veranstaltung
Auswirkungen auf die Lebens- und Berufsverhdltnisse der Teilnehmenden zeitigt.
Dabei steht der Vergleich der Nutzenbeurteilung der Weiterbildungsveranstaltung
durch die Teilnehmenden unmittelbar am Kursende mit der Beurteilung ein Jahr

vgl. Mader 1991, Kade 1991;zur Adressatenforschung vgl. Alheit 1983, Bolder 1978, Buttge-
reiVDeucherVDieckmann/Holzapfel 1975, EberUHester/Richter 1985, Ebner 1980, Faber/Ortner
1979, Fallenstein 1984, Holzapfel/Nuissl/Sutter 1979, MaderMeymann 1979, Miller 1991,

OECD/CERI 1987, Peters/Farago 1992, Pdggeler 1981, Rdchner 1987, Schdffier 1981,

Schmied 1990, Schmied/Lohfink 1991 , Schrcider 1976, Schulenberg 1976, Schulen-
berg/Loeber/Loeber-Pautsch/ PUhler 1978. Zum Thema Zugang von Weiterbildung vgl. auch
Babchuk/Curtney 1995, Davies 1995, zur Effektivitilt und den sozialen Wirkungen Bardeleben
1996, Blaxter/Tight 1994, Clark/Anderson 1992, Dominic6/Rousson 1981, MeieriRaabe-Kleberg
1 993.



2 Jan Weisser/Martin Wicki

nach dem Kurs im Zentrum. Die Zusammenarbeit unseres Forschungsteams mit
Markus Diem hat diesen forschungsmethodisch und inhaltlich hoch interessanten
Vergleich ermoglicht. Drittens wird nach der Bedeutung unterschiedlicher Lehr-/ Ler-
narrangements fUr einen erfolgreichen Lerntransfer gefragt. Die Analyse verfolgte
ursprUnglich das Ziel, signifikante Unterschiede zwischen kuz (bis 40 Stunden) und
lang (Uber 80 Stunden) dauernden Weiterbildungsveranstaltungen im Urteil der Teil-
nehmenden herauszustellen. Das zeitlich und methodisch limitierte Arrangement der
Evaluation hat allerdings dazu gefUhrt, dass diese Frage in den Hintergrund treten
musste.

Es besteht kein Zweifel, dass die Wirkungen der Weiterbildung auch davon abhtin-
gen, mit welchen Enrvartungen sich die Teilnehmerlnnen fUr die Weiterbildung ent-
scheiden, und wie der Wert der Weiterbildungsteilnahme unmittelbar nach Kursab-
schluss beurteilt wird. Der Einbezug motivationaler Aspekte zu Beginn der Teilnah-
me an der Weiterbildungsveranstaltung kann in dieser Evaluation nicht berUcksichtigt
werden, da die dafUr erforderlichen Voraussetzungen (Befragung ex-ante bei der
Kursanmeldung) nicht gegeben waren.

1.2 Stichprobenziehung

Die Grundgesamtheit der Untersuchung besteht aus allen Teilnehmerlnnen von
Weiterbildungsveranstaltungen an schweizerischen Hochschulen, die im Rahmen
der vom Bundesamt fUr Bildung und Wissenschaft unterstUtzten Bildungsoffensive
durchgefUhrt worden sind. Aus dieser Grundgesamtheit zogen wir eine Stichprobe,
unter BerUcksichtigung folgender Kriterien:

Die befragten Personen besuchten eine Weiterbildungsveranstaltung, die

. vom Bundesamt fUr Bildung und Wissenschaft (BBW) subventioniert wurde;
o im Rahmen der Weiterbildung an den Universittiten Basel, Bern oder ZUrich an-

gesiedelt ist (aus forschungsokonomischen GrUnden konnten nur drei deutsch-
schweizerische U n iversitdten ein bezogen werden );

o im Zeitraum von Juni 1995 bis Oktober 1995 abgeschlossen wurde.

Die Auswahl der Stichprobe nach diesen formalen Kriterien hat folgende Vor- und
Nachteile:

Vorteile

o Die Stichprobe ist vergleichsweise gross.
. Die Personen kdnnen alle ein Jahr nach Kursende befragt werden.
o Die Befragung l€isst sich in Verbindung bringen mit der laufenden Evaluation der

Weiterbild u ngsvera nstaltu ngen d u rch das BBW.

Nachteile

a Die lnterpretation muss eine hohe Heterogenittit bezogen auf den Weiterbil-
dungskontext (Fachbereich2, Kursdauer, zeitliche Struktur des Kurses etc.) der
Probandinnen und Probanden in Rechnung stellen.3

Unter ,,Fachbereich" wurden Gruppen von Weiterbildungsveranstaltungen zusammengefasst,
wobei die ursprunglich 8 Bereiche auf 3 reduziert wurden: a) Medizin + Veterinarmedizin, b) Bil-
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Die Nachteile fUhrten dazu, dass von der Universittit Basel die Veranstaltungen in
Psychologie und in Gesundheitsmanagement in den Tropen nicht in die Stichprobe
aufgenommen werden konnten. Ansonsten sind alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, die eine diesen Kriterien genUgende Weiterbildungsveranstaltung besuchten, in
die Stichprobe eingeschlossen.

Tabelle 1: Ubersicht Uber die Zusammensetzung der Stichprobe nach Kursen

Universitiit BBW-Nummer Kursbezeichnung Kursende Lekt. TN

Basel BS94.ESO3/F Ergtinzungskurs Pharmazie lX: Pulmonary Drug Deli-
very

22.06.95 16 28

BS94.ES06/F Environmental Epidemotogy 18.08.95 40 18

BS94.ES07/F Frauen und Gesundheit 07.07.95 4A 16

Bern BE94.ESO8/F Aufbaukurs DidaktiUMethodik 20.06.95 24 10

dito Individualisiertes Lernen 30.05.95 20 I
dito Weiterbildungsmanagement lV 03.11.95 24 19

BE94.ESO3/F Was ist Natur? 16.06.95 20 8

dito Fdrderung von umweltverantwortlichem Handeln 15.09.95 24 16

dito Bioindikation 13.09.95 20 8

BE94.ESO2/F Grundfragen kommunaler Finanzpolitik 08.06.95 20 21

dito Politikerlnnen und Beamte im gesellschaftlichen
Wandel

30.06.95 20 10

BE94.ESOg/F Biostatistik I (Zusatzkurs) 01.09.95 60 I
dito Off.Ges. : Gesundheitsverhalten 22.09.95 20 20
dito Off.Ges.: Grundlagen der Sozialepidemiologie 29.09.95 24 20
dito Off.Ges.: lnterventionen in der Gesundheibfdderung 27.10.95 20 20

BE93.ESOs Angewandte Statistik Sept.95 233 30

BE94.ES1O/F Psychologie: Neue Entwicklungstheorien 13.09.95 21 10

dito Psychologie: Konf ikflosung in Gruppen und Organis a-
tionen

10.10.95 28 21

Ziirich ZH93ES10 Lebensmittelhygiene lV 1 1.10.95 22 35

dito Amtsfu nktion Fleischhygiene 02.06.95 42 a
ZH93ESO1 Prakt. Grundl. der Psychogeriatrie: Sozialpsy. Asp. 08.06.95 6 60

zH93ES14 Mensch - lnformatik - Organisation Sept.95 216 25
ZH94ESO3/F Moderationstechnik im I nformatikunterricht Sept.95 60 14

ZH93ES1 5 Neue Lernkultur in der lnformatik Sept.95 142 14

ZH93ESO5/A Schul- & Erziehungsberatung - ihre Praxis im 14.07.95 140 45

ZH93ES10 Kleintierkankheiten Spezialistenkurs 6 16.06.95 24 '|'7

dito Kleintierkrankheiten Spezialistenkurs 7 20.10.95 15 38

TOTAL 575

Legende: Lekt. = Lektionenzahl; TN = Teilnehmerlnnenzahl; die beieinander liegenden grau unterlegten Felder
stellen jeweils einen (zusammengefassten) Kurs bzw. eine Kurseinheit dar.

dung, Psychologie + Verwaltung sowie c) Okologie, Naturwissenschaften, lnformatik. Wahr-
scheinlich handelt es sich beim letzten Fachbereich um die heterogenste Gruppe.
Bei zwei Kursen an der Uni Basel (,,Psychologie" und ,,Tropenmedizin") konnte keine Teilnah-
mestruktur ausgemacht werden - im Gegensatz etwa zum klar strukturierten, modularen Public
Health. Es konnte nicht festgestellt werden, wer welche Kursteile besucht hatte. Beim zweiten,
englischsprachigen Kurs kam hinzu, dass mindestens die Htilfte der Teilnehmerlnnen weltweit
rekrutiert wurde und kaum mit vertretbarem Aufirvand fUr eine deutschsprachige Befragung er-
reichbar gewesen wdre.

3



4 Jan Weisser/Martin Wicki

Die Stichprobe umfasst 27 Weiterbildungsveranstaltungen mit insgesamt 575 Teil-
nehmenden. Aus forschungsethischen GrUnden wurde darauf vezichtet, einzelne
Teilnehmende, die mehrere dieser Kurse besuchten, mehrfach zu befragen. Dies
kam in drei Kursbereichen vor, im Bereich der Offentlichen Gesundheit, im Bereich
der Lebensmittelhygiene und im Bereich der Veterindrmedizin. Die zu einem dieser
Bereiche geh6renden Weiterbildungsveranstaltungen wurden zusammengefasst, so
dass mehrfach teilnehmende Personen ausgeschieden werden konnten (in Tab. 1

grau dargestellt). Diese Massnahme reduzierte die Stichprobe von 27 auf 22 Kurse
mit insgesamt 510 Teilnehmenden. Die Kursdatenbank enthtilt die notigen Angaben.

1.3 Durchfiihrung der Untersuchung

Die lnformationen zur Erstellung der Kursdatenbank wurden von den Weiterbil-
dungsstellen der Universit€iten Basel, Bern und Zirich zuhanden der Evaluation zur
VerfUgung gestellt. Das Bundesamt fUr Bildung und Wissenschaft ermdglichte die
Einsicht in die Gesuche zur Subventionierung von Weiterbildungsveranstaltungen.
Auf diese Weise konnten die ben6tigten lnformationen, allerdings z. T. mit erhebli-
chem Aufiryand, organisiert werden. Aufgrund der Kursdatenbank und der zugehdri-
gen Adressen der Teilnehmerlnnen konnte der Fragebogen4 an die einbezogenen
Personen verschickt werden. Die Projektleiterlnnen der einzelnen Weiterbildungs-
veranstaltungen wurden Uber die schriftliche Befragung der ehemaligen Teilnehme-
rlnnen informiert. Die Fragebogen wurden in zwei Wellen verschickt, die erste Ende
Juni 1996, die zweite Ende August 1996. Auf diese Weise konnte gewtihrleistet wer-
den, dass alle Teilnehmerlnnen ca. ein Jahr nach Kursende den Fragebogen erhiel-
ten. Aufgrund der RUcklaufkontrolle konnten alle Teilnehmerlnnen, die nicht binnen
drei Wochen geantwortet hatten, nochmals um Beteiligung an der Evaluation gebe-
ten werden. Diese Massnahme hat die RUcklaufquote deutlich verbessert. Die ein-
getroffenen Fragebogen wurden schliesslich informationstechnologisch aufbereitet.
Danach entstand eine ldngere Pause von gegen zwei Monaten, da die bendtigten
Daten aus der Kursevaluation des Bundesamtes fUr Bildung und Wissenschaft ver-
spditet eintrafen. Ein aufwendiges Verfahren erlaubte schliesslich die VerknUpfung
der vorhandenen Datensdtze.

Von den insgesamt 510 verschickten Fragebogen wurden 293 retourniert, was ei-
nem RUcklauf von 57% entspricht. 39 der eingetroffenen Antworten konnten nicht
weiter verarbeitet werden. 30 von ihnen waren postalisch nicht zustellbar und kamen
an den Absender zurUck. Die restlichen 9 wurden von den Absendern persdnlich
zurUckgeschickt. lhnen lag in der Regel eine BegrUndung bei, weswegen die Betref-
fenden nicht an der Evaluation teilnehmen wollten (z.B.Kursausfall durch Krankheit;
gar nicht am Kurs teilgenommen; zugleich als Teilnehmer und als Organisator am
Kurs beteiligt; Zweifel am Sinn der Evaluation). Der venrvertbare RUcklauf betriigt
also 50% (N = 254).

FUr den Vergleich der Aussagen am Kursende mit jenen nach einem Jahr mussten
die Daten aus der ersten Erhebung, die von Markus Diem ausgewertet wurden (in
der Folge als ,,BBW-Befragung" bezeichnet), mit denjenigen unserer Erhebung
(,,KWB-Befragung") gekoppelt werden, d. h. es mussten die Personen in beiden Be-
fragungen wiedererkannt und die Daten in ein gemeinsames File gebracht werden

4 Zum Fragebogen vgl. Abschnitt 1.4.
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(,,matching"). Dazu griffen wir auf ein von Diem bearbeitetes Rohdatenfile zurUck,
von dem wir jene Datensdtze Ubernahmen, bei denen wir aufgrund der Kursnummer
und des Geburtsdatums auf dieselben Teilnehmerlnnen schliessen konnten. Dies
gelang fnr 152 Personen (59.8 o/o) zweifelsfrei. Die andern Datensdtze mussten aus
dem Vergleich ausgeschlossen werden.

1.4 Zum Befragungsinstrument

Dem Fragebogen liegen drei konzeptuelle Grundbegriffe zugrunde: Weiterbildungs-
verhalten, Weiterbildungswirkungen und Transfer von Weiterbildungsinhalten.

Mit dem Begriff ,,Weiterbildungsverhalten" wird eine Gruppe von Verhaltensweisen
von Weiterbildungsteilnehmenden zusammengefasst. ,,Weiterbildungsverhalten" wird
als soziologisches Konstrukt erfasst. Es setzt Teilnehmende voraus, die sich Uber
Entscheide in das System Weiterbildung involviert haben. Das Ziel besteht darin,
Uber das Verhalten das Verhiiltnis der ehemaligen Teilnehmenden zur Weiterbildung
zu kliiren und den Stellenwert von Weiterbildung in der jetzigen Phase ihres Le-
benslaufs abzuschditze n.

Mit dem Begriff ,,Weiterbildungswirkungen" soll ein BUndel von Auswirkungen des vor
12 Monaten besuchten Kurses auf die Teilnehmenden und ihr persdnliches und be-
rufliches Umfeld bezeichnet werden. Es wird demnach nach der Bedeutung gefragt,
die die ehemaligen Teilnehmenden dem besuchten Kurs f[ir den Fortgang ihres be-
ruflichen und persdnlichen Alltags beimessen.

Der Transferbegriff ist in der Literatur zur Weiterbildung zwar verbreitet, aber wenig
operationalisiert und wenn, dann in erster Linie fUr Bildungsanldsse in Betrieben, wo
die Transferkontrolle von erheblicher Bedeutung ist (Doring 1978, Hofmann 1993,
Sch6niMicki/Sonntag 1996). FUr die universitdre Weiterbildung dUrfte Transfer in
geringerem Masse an Kontrollgesichtspunkte anknUpfen und sich stattdessen ver-
st?irkt als Funktion im Lehr-/ Lernprozess darstellen. Denn es liesse sich postulieren,
dass im Rahmen wissenschaftlicher Weiterbildung weniger der Enryerb von ,,Skills"
im engen Sinne im Vordergrund steht, sondern die Vermittlung und Aneignung von
Wissen, Reflexion und Verstehen. Diese ,,bildungsidealistische" Prdmisse gilt es al-
lerdings zu UberprUfen.

Dem Bereich ,,Weiterbildungsverhalten" einschliesslich der generellen Einstellung zut
Weiterbildung geht Teil B des Fragebogens nach, Teil C ist dem Bereich
,,Weiterbildungswirkungen" gewidmet und Teil D geht auf den Bereich ,,Weiter-
bildungstransfer" ein.s Zudem werden in Teil A Angaben zur Person eingeholt. Um
diesbezUglich Wiederholungen mit dem BBW-Fragebogen mdglichst zu vermeiden,
wurden in diesem Teil nur ganz elementare persdnliche Fragen gestellt, die fUr ein

,,matching" notwend ig waren.

Der Fragebogen wird ebenso wie der BBW-Fragebogen im Anhang integralwiedergegeben.
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2 Beschreibung der Stichprobe

lm folgenden stellen wir einige ausgewdhlte Resultate der Befragung vor, die die
Stichprobe beschreiben und den Vergleich zur Erhebung BBW zulassen. Die wich-
tigsten Daten, welche die befragte Population beschreiben, sind im Anhang darge-
stellt (Anhang 2). lm Anhang befindet sich auch eine Darstellung der wichtigsten An-
gaben der Gesamtbefragung des BBW (Anhang 4).

Wie oben beschrieben, umfasste unsere Befragung nur die in Tab. 1 aufgefUhrten
Kurse an den Universitdten Basel, Bern und ZUrich. Rund die Hiilfte der Stichprobe
sind Teilnehmerlnnen von Weiterbildungsveranstaltungen der Universitiit Zlrich,
zwei FUnftel kommen von der Universitait Bern und das verbleibende Zehntel von der
Universit€it Basel. Diese Proportionen stimmen nicht mit der gesamthaften Verteilung
von Kursen und Personen Uberein (vgl. Tab. 1 im Anhang 4), und die Auswahl der
Kurse erfolgte nach dem Zeitpunkt der Veranstaltung und stellt damit eine inhaltlich
willkUrliche Auswahl dar. Aus diesen GrUnden verzichten wir auf eine universitdts-
spezifische Auswertu ng der Antworten.

Von den Antwortenden sind ein Drittel weiblich, zwei Drittel m€innlich. ln der BBW-
Erhebung war das Geschlechterverhiiltnis ausgeglichener (57 % : 43 o/o). Bei einem
Minimum von 26.8 und einem Maximum von 64.6 Jahren lag das Durchschnittsalter
der Befragten bei 43 Jahren. Praktisch alle Befragten waren zum Zeitpunkt ihres
Kursbesuchs erwerbstiitig - in der BBW-Stichprobe hingegen waren immerhin 7 %
nicht enrverbstdtig, sei es wegen Erwerbsvezicht oder wegen Stellensuche. Von den
Enruerbstdtigen arbeiten gut 70 o/o vollzeitlich. Zu knapp zwei Dritteln sind sie in 6f-
fentlichen lnstitutionen beschdftigt. Die wichtigsten Beschiiftigungsbereiche unserer
Befragten sind das Gesundheitswesen (31 o/o), der Schulbereich (21 %) und die 6f-
fentliche Verwaltung (19 %). Ein Zehntel nimmt Direktions-, rund die Htilfte Kader-
funktionen ein, gut ein Zehntel ist selbstiindig erwerbend.

Universitdre Weiterbildung richtet sich in erster Linie an Personen mit akademischem
Abschluss, und tatsdchlich verfUgen Uber zwei Drittel der Befragten (72 %) Uber ei-
nen Hochschulabschluss. 13 o/o haben eine Berufslehre oder Berufsschule absol-
viert, und etwa 15 % verfUgen Uber einen hoheren Fachschulabschluss oder ein Leh-
rerdiplom. Diese Zusammensetzung entspricht weitgehend jener der BBW-
Befragung.

Beim uberwiegenden Teil der Teilnehmenden liegt der hochste Bildungsabschluss
bereits mindestens 10 Jahre zurUck, bei einem Viertel der Befragten sogar bereits
Uber 20 Jahre. Damit sind in unserer Befragung die ,,praxiserfahreneren" Personen
stdrker vertreten als in der Gesamtbefragung des BBW. Ein beachtlicher Teil der
Befragten nimmt seit Ausbildungsabschluss regelmdssig an Weiterbildungen teil, in

erster Linie an innerbetrieblichen und an durch Berufsverbiinden organisierten. Zu-
dem bezeichnen sich Uber ein Drittel als regelmtissige Kongress- bzw. Tagungsbe-
sucher, etwa gleich viele nehmen vereinzelt oder unregelmdssig an solchen Teil.



Wirksamkeit universitdirer Weiterbildungsveranstaltungen

3 Weiterbildungsverhalten und Einstellungen zurWeiterbildung

Bevor die Frage der verschiedenen Wirkungen besprochen werden kann, soll das
Weiterbildungsverhalten der untersuchten Population von Teilnehmerlnnen univer-
sitdrer Weiterbildungsveranstaltungen und ihre Einstellungen zur organisierten Wei-
terbildung genauer analysiert werden. Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmerln-
nen von universitdren Weiterbildungskursen im allgemeinen eine positive Einstellung
zur organisierten Weiterbildung haben und damit nicht unbedingt reprdsentativ fUr

alle Berufsgruppen und Ttitigkeitsbereiche sind (vgl. BFS 1995; Kuwan 1996). Den-
noch ist zu erwarten, dass sich sowohl die Einstellungen als auch die Praxis der
Weiterbildungsbeteiligung der Befragten erheblich unterscheiden. lm Ubrigen ver-
muten wir, dass ein Zusammenhang besteht zwischen der Einstellung gegenUber
Weiterbildung und der tatsdchlichen Praxis.

3.1 Einstellungen zurWeiterbildung

Wie beurteilen die Befragten Weiterbildung im allgemeinen, deren Bedeutung oder
die generelle Weiterbildungspraxis in ihrem Umfeld? Zu zehn Aussagen uber Wei-
terbildung konnten die Befragten den Grad ihrer Zustimmung angeben (KWB-Frage
14). Die Aussage, man halte den Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen gene-
rell fUr empfehlenswert, erhielt die h6chste Zustimmung. Am stdrksten abgelehnt
wurde hingegen die Auffassung, Leute, die Weiterbildungsveranstaltungen besuch-
ten, seien beruflich zu wenig ausgelastet.

7
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Anteil Zustimmunqen

lch halte den Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen generell fUr emp-
fehlenswert

98.0 %

ln meinem Fallwar der Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen immer gut
begrrindet

91.6 o/o

lch bin der Meinung, dass weiterbildungsaktive Personen in ihrem Beruf mehr
leisten

91.2 To

lch finde, man darf sich die ZeitfUr den Besuch von Weiterbildungsveranstal-
tungen nicht nehmen lassen

91.1 o/o

Die Leute in meinem beruflichen Umfeld schatzen weiterbildungsaktive Kolle-
glnnen

78.1 o/o

lch finde, dass die individuelle Weiterbildung ausserhalb organisierter Zu-
sammenh€inge zu wenig geschtitzt wird

64.3 o/o

lch bin der Meinung, dass Weiterbildungsveranstaltungen oftmals nur deswe-
gen besucht werden, um sich beruflich profilieren zu kdnnen

25.3 o/o

lch finde, der Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen hat oft modischen
Charakter

23.7 o/o

lch nehme einen betriichtlichen Druck wahr, mich iiber den Besuch von Wei-
terbildungsveranstaltungen ausweisen zu mUssen

18.0 Yo

lch finde, dass Leute, die oft Weiterbildungsveranstaltungen besuchen, beruf-
lich zu wenig ausgelastet sind

9.0 %o

Tabelle 2: Einstellungen zu allgemeinen Aussagen Uber Weiterbildung
(KWB-Frage 14)

Die Aussagen bestatigen unsere Vermutung, dass Weiterbildung im allgemeinen von
den Befragten recht positiv bewertet wird. Fast durchwegs wird der Besuch von
Weiterbildungskursen generell empfohlen. Sehr hiiufig wird betont, man mUsse sich
die Zeit fUr Weiterbildung nehmen und weiterbildungsaktive Personen leisteten in
ihrem Beruf mehr. DemgegenUber wird der gegenteiligen Aussage, diese Leute sei-
en beruflich einfach zu wenig ausgelastet, nur von ganz wenigen zugestimmt. Dies
Uberrascht nicht, handelt es sich bei den Befragten doch nicht nur um starke BefUr-
worterlnnen von Weiterbildung, sondern auch um weiterbildungsaktive Personen.
Befragte, die der Aussage stark zustimmten, weiterbildungsaktive Personen leisteten
mehr in ihrem Beruf, hatten selbst im letzten Jahr durchschnittlich mehr Tage fUr
Weiterbildung eingesetzt als die Ubrigen Befragten. Es besteht hingegen kein Zu-
sammenhang zwischen dieser Aussage und dem Grad, wie die Teilnehmenden ihre
eigene Weiterbildungsaktivitiit im Vergleich zu den Kolleglnnen einschetzen (KWB-
Frage 8).

Zwei Aussagen, die Skepsis gegenUber einer gewissen gesellschaftlichen

,,Weiterbildungseuphorie" ausdrUcken, wurde von rund einem Viertel der Befragten
zugestimmt: Weiterbildung werde oft nur besucht, um sich beruflich zu profilieren
und Weiterbildungsbesuch habe oft modischen Charakter. Dem Argument der beruf-
lichen Profilierung stimmen immerhin 35%jener Befragten zu, die bei der Wahl und
Hiiufigkeit ihrer Weiterbildungsbeteiligung auf die Zustimmung ihrer Vorgesetzten
angewiesen sind, wdhrend es bei jenen, die in eigener Regie entscheiden konnen,
nur 20 % sind. Dasselbe gilt fUr das Argument, der Besuch von Weiterbildungsver-
anstaltungen habe oft modischen Charakter: 33 o/o der von Vorgesetzten abh€ingigen
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Befragten stimmen zu, gegenUber 17 o/o der,,selbstbestimmten". Offensichtlich ver-
weisen diese Aussagen auf eine in der befragten Population breit verankerte Kultur
der Autonomie bezUglich der Entscheidung, an Weiterbildungsveranstaltungen teil-
zunehmen. ZustimmungsbedUrftige Teilnahmeentscheide werden eher negativ kon-
notiert. Die Befragten erheben den Anspruch, ihre WeiterbildungsbedUrfnisse selbst
am besten zu kennen.

ln diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie das berufliche Umfeld auf die
allgemeine Einschiitzung der Weiterbildung wirkt (Friebel 1993; Harney 1990). Wei-
terbildungsaktive Personen werden gemdss den Befragten in ihrem beruflichen Um-
feld meist gesch€itzt. Rund ein FUnftel von ihnen nimmt jedoch einen betrdichtlichen
Druck wahr, sich tiber Weiterbildungsveranstaltungen ausweisen zu kdnnen. Uber-
durchschnittlich hiiufig bejahen diese Aussage Teilnehmende von Veranstaltungen
in den Bereichen Medizin und lnformatik. Auch zeigt sich, dass kollektiv Teilneh-
mende (mehrere Teilnehmerlnnen aus derselben betrieblichen oder Venryaltungsein-
heit) seltener (7.6 %) einen Druck ihres Umfelds zur Weiterbildungsbeteiligung ver-
spUren als Einzelteilnehmerlnnen (21.1 o/o'). Dieser auf den ersten Blick vielleicht pa-
radox erscheinende Befund kdnnte dahingehend interpretiert werden, dass bei einer
gemeinsamen Teilnahme Nutzen oder Wirkungserwartungen plausibler erscheinen.

Eine weitere Aussage hat unseres Erachtens mit 64 % eine bemerkenswert starke
Zustimmung erhalten: lndividuelle Weiterbildung ausserhalb organisierter Zusam-
menhdnge werde zu wenig geschtitzt.6 Es venryundert nicht, dass jene Befragten
diesem Argument etwas ofter zustimmen, die selbst individuelle berufliche Weiterbil-
dung bevozugen (KWB-Frage 13, vgl. unten). Die Aussage wird auch besonders
hiiufig von Personen ohne Hochschulabschluss und von jenen mit einem medizini-
schen Bildungsabschluss als zutreffend bezeichnet, wogegen Vertreterlnnen der
andern akademischen Fachrichtungen diese Meinung seltener teilen. Gleichzeitig
empfinden Medizinerlnnen Uberdurchschnittlich hiiufig einen Druck seitens ihres be-
ruflichen Umfelds, Weiterbildungsveranstaltungen zu besuchen. Das Beklagen einer
unterschdtzten individuellen Weiterbildung dUrfte im Falle der Medizinerlnnen als
Kritik an einer Fachkultur zu interpretieren sein, die einen erheblichen Professions-
druck ausUbt, sich an organisierter Weiterbildung zu beteiligen, trdgt doch formali-
sierte Weiterbildung im medizinischen Feld erheblich zur Regulierung von Laufbah-
nen bei. Andererseits dtirfte die organisierte gegenUber der nichtorganisierten, indi-
viduellen Weiterbildung in jenen Anwendungsbereichen weiterhin bedeutender sein,
wo eher idiographisches Wissen (Uber Einmaliges, Singuldres) im Zentrum steht als
nomothetisches (auf Gesetzmdissigkeiten ausgerichtetes), also in den eher diskursiv
vermittelten Fach bereichen.

Es wurde bereits die Vermutung geiiussert, bei den Befragten handle es sich um
besonders weiterbildungsaktive Personen in einem bestimmten beruflichen Umfeld.
Triffi diese Hypothese in der Selbsteinschdtzung der Befragten zu? Wie schiitzen sie
ihr Weiterbildungsverhalten im Vergleich zu ihren Kolleglnnen ein? Tabelle 3 zeigt,
dass sich gut die Hiilfte der Befragten fUr gleich weiterbildungsaktiv wie die Berufs-
kolleglnnen hdlt, zwei FUnftel fUr aktiver und nur wenige fUr weiterbildungspassiver.

Dieser Aspekt wird auch in der Literatur diskutiert; vgl. Dohmen 1996; Van der Zee 1991; Weber
1996;Watkins/Marsick 1992; Heger 1986; OECD 1996.

I
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Anteil Zustimmunqen
lch finde, dass ich weiterbildungsaktiver als meine Berufskolleglnnen bin 98

(3e.2 %)
lch finde, dass ich etwa gleich weiterbildungsaktiv bin wie meine Berufs-
kolleglnnen

134
(5s.6 %)

lch finde, dass ich weniger weiterbildungsaktiv bin als meine Berufskolle-
qlnnen

18
(7.2 %)

Tabelle 3 Beurteilung des Weiterbildungsverhaltens im Vergleich zu Kolleglnnen
(KWB-Frage 8)

lnteressant ist, dass sich Uber die Hiilfte der Personen ohne Hochschulabschluss fUr
weiterbildungsaktiver hiilt als ihre Berufskolleglnnen (55.6 %), wdhrend es bei Aka-
demikerlnnen deutlich weniger als die Hailfte sind (zwischen 32o/o und 43%). Wie
Weiterbildungsstatistiken immer wieder zeigen, nimmt die Weiterbildungsbereitschaft
mitdem Bildungsstatus starkzu (vgl. etwa BFS 1990, 1995; Kuwan 1996), weshalb
weiterbildungsaktivere Nicht-Akademikerlnnen sich von ihrer Bildungsschicht stairker
abheben - umso mehr, wenn es sich bei diesen um universittire Weiterbildungsgdn-
ge handelt. Weiterbildungsaktivere Personen spUren seltener Druck, sich Uber den
Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen auszuweisen als Personen, die sich in
ihrem beruflichen Umfeld als etwa gleich oder weniger weiterbildungsaktiv einschtit-
zen.

Die Teilnehmerlnnen bezeichnen sich in ihrer grossen Mehrheit als ,,sehr wissens-
durstig" (KWB-Frage 23d: 90.8 %) und sie ,,schdtzen die intellektuelle Auseinander-
setzung" (89.6 %). lhnen kommt das Bild der Universit€it als prestigehohe lnstitution
zur Vermittlung ,,reinen" Wissens entgegen, Sie kann eine Befriedigung des
,,Wissensdursts" und die ,,intellektuelle Auseinandersetzung" wegen der wissen-
schaftlichen Fundierung ihrer Weiterbildung gewdihrleisten.

3.2 Praxis des Weiterbildungsverhaltens

Wie sieht nun das Weiterbildungsverhalten der Befragten in der Praxis aus? Wie oft
und in welchem Zusammenhang besuchen sie Weiterbildungsveranstaltungen, und
welche Kosten sind fUr sie damit verbunden? Zur Beschreibung dieser Praxis halten
wir folgende Kriterien fUr relevant:

r die Anzahl Tage, die in einem Jahr durchschnittlich fUr Weiterbildung eingesetzt
werden,

. der Zusammenhang, in dem die untersuchte Veranstaltung frir die Teilnehmen-
den steht (beruflich, Freizeit, Teil einer Umschulung, punktueller Kurs),

o Restriktionen und Finanzierung derWeiterbildungsteilnahme,
o die Weiterbildungsaktivitdt ausserhalb organisierter Weiterbildungskurse,
. allfiillige Verdnderungen des Weiterbildungsverhaltens in den letzten Jahren.

Haben die Befragten in den letzten 12 Monaten noch weitere Weiterbildungskurse
besucht, und in welchem Zusammenhang standen solche Kurse? Nur knapp ein
Zehntel (9.4 %) der Befragten gab an, innert Jahresfrist keine weiteren Kurse mehr
besucht zu haben. lm Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tiitigkeit haben 86 %
noch weitere Kurse besucht. Weitere Weiterbildungskurse im persdnlichen und im
Freizeitbereich wurden von 32o/o besucht (Tab.4).
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Tabelle 4: Teilnahme an weiteren Weiterbildungsveranstaltungen in den letzten 12
Monaten (KWB-Fra ge 4: Mehrfachantworten)

Anzahl Ja-
Nennungen

Ja-Anteil an jeweili-
ger Nennung

relativer Ja-
Anteil

Berufl iche Weiterbildung 2',lB 85.8 % 67.5 0A

persdnliche WB bzw. Freizeit 81 31.9 o/o 25.1 o/o

keine weitere WB besucht 24 9.4 o/o 7.4 o/o

323 127 .2 o/o 1OO o/o

n=254, fehlende Werte=0.

Der Besuch von Veranstaltungen der beruflichen Weiterbildung in den letzten 12

Monaten wird von mdnnlichen Teilnehmern etwas hdufiger erwahnt, Frauen nannten
dagegen deutlich mehr Beteiligung an personlicher bzw. freizeitlicher Weiterbildung.
Dazu gilt es aber auch festzuhalten, dass weibliche Befragte den universitaren Kurs
6fter als ihre mdnnlichen Kollegen in ihrer Freizeit besuchen mussten und dazu kei-
nerlei .zeitliche Entlastung erhielten: 48 o/o der Frauen raumten diesbezUgliche
Schwierigkeiten oder Restriktionen ein, hingegen bloss 21 o/o der Mdnner (BBW-
Frage 16). Ebenso musste von Uber der Hiilfte der weiblichen Teilnehmenden (52 o/o)

der besuchte universitdre Weiterbildungskurs vollst€indig selbst finanziert werden,
wogegen dies nur fir 29 Yo der mdnnlichen zutraf. Zu vermuten ist, dass die Diskri-
minierung der Frauen in der Weiterbildung erstens mit der tieferen Besch€ifti-
gungsquote der Frauen und zweitens mit der Tatsache zusammenhdngt, dass Frau-
en oft in weniger privilegierten Berufspositionen tiitig sind.

Steht der aktuelle Weiterbildungsbesuch im Zusammenhang mit einer Nachdi-
plomausbildung wie Doktorat, Nachdiplomstudium (NDS) an einer Hochschule, NDS
an einer hdheren Fachschule oder einer vergleichbaren Ausbildung? Oder hatte die
Weiterbildungsteilnahme mit beruflichem Wiedereinstieg oder beruflicher Neuorien-
tierung zu tun gehabt? FUr rund 18 % der Befragten steht die besuchte Weiterbil-
dungsveranstaltung im Zusammenhang mit einem NDS. Von den 132 Befragten der
BBW-Erhebung hatten 15 (1 1.4 %) mit einer Dissertationsarbeit begonnen oder
planten eine solche. Dies sind 14.9 o/o der Akademikerlnnen - 51 (50.5 %) hatten
bereits ein Doktorat erworben. Rund 12o/o waren an einem NDS an der Hochschule
oder planten ein solches. Als Teilnahmeerfordernis bei NDS gilt eine mehrjiihrige
Berufspraxis. FUr 22 der befragten Teilnehmerlnnen (8.8 %) hingegen hatte die Aus-
bildung mit beruflicher Neuorientierung zu tun, und fur 7 (2.8 %) ging es um berufli-
chen Wiedereinstieg.

Offensichtlich - und der eigenen Einschdtzung entsprechend (vgl. Iab. 2) - handelt
es sich bei den Antwortenden um ein sehr weiterbildungsaktives Bevdlkerungsseg-
ment, liegt doch die Zahl der in den letzten 12 Monaten noch zus€itzlich fUr Weiter-
bildung aufgewendeten Tage bei knapp 10 (9.85). Die genannten Maxima reichen
bis 80 und 120 Tage. Dabei besuchen die weiblichen Antwortenden durchschnittlich
gut einen Tag mehrzusiitzliche Weiterbildung (10.8 Tage) als ihre mdnnlichen Kol-
legen (9.5 Tage), der Unterschied ist jedoch gering.

Die befragten Personen setzen zudem durchschnittlich 10 Stunden pro Monat fUr

ihre individuelle berufliche Weiterbildung ausserhalb organisierter Weiterbildung ein.

Die Nennungen weisen praktisch keine geschlechtsspezifischen Unterschiede auf.
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Auch wird die nichtorganisierte Weiterbildung offensichtlich nicht als Gegensatz son-
dern komplementdir zur organisierten Weiterbildung genutzt. Es wird deutlich: Je
stdrker sich die Antwortenden innerhalb ihres beruflichen Umfelds fUr weiterbil-
dungsaktiv halten, desto mehr Weiterbildungstage pro Jahr nutzen sie und desto
mehr Stunden pro Monat investieren sie fUr die individuelle nichtorganisierte beruf-
liche Weiterbildung (Tab. 5). ln dasselbe Bild passt Ubrigens, dass Personen mit
starkem ehrenamtlichem Engagement weiterbildungsaktiver sind (BFS 1995:105).

Tabelle 5: Anzahl zusdtzlicher Weiterbildungstage pro Jahr und Anzahl Stunden
pro Monat ausserorganisatorischer beruflicher Weiterbildung (KWB-
Fragen 5 und 6)

Eine ,,weiterbildungsaktive Lebenseinstellung" scheint organisierte und individuelle
Weiterbildungsaktivitdt zu kombinieren und nicht die eine gegen die andere auszu-
spielen. Sie wird zu einer eigentlichen Lebenshaltung.

Wie schiitzen die Befragten ihr allgemeines Weiterbildungsverhalten selbst ein? Wir
liessen sie den Grad ihrer Zustimmung zu neun Aussagen angeben (KWB-Frage 13;
Tab. 6). Am hiiufigsten (von 84.7 o/o der Befragten) wurde der Aussage zugestimmt,
ein interessantes Weiterbildungsangebot werde spontan ergriffen, wenn genUgend
Zeit vorhanden sei. Am wenigsten htiufig stimmten die Befragten der Aussage zu,
Weiterbildung sei zu kostspielig (35.5 %) oder familitire GrUnde hinderten sie an der
Teilnahme von Weiterbildungsveranstaltungen (36.0 %).?

Zum Zusammenhang zwischen den Belastungen durch Haus- und Betreungsarbeit und Weiter-
bildungsbeteiligung vgl. BFS 1995:101f.

7

WB-Tase pro Jahr ausserorg. berufl. WB-Std./Mt.

weiterbildungsaktiver als Kolleg lnnen 13.0 11.6

gleich weiterbildungsaktiv wie Kolleglnnen 7.9 9.7

weniger weiterbildungsaktiv als Kolleglnnen 7.4 6.3
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Anteil Zustimmunqen

Wenn ich ein interessantes Angebot sehe und Zeit habe, melde ich mich
spontan fUr eine Weiterbildungsveranstaltung an

84.7 o/o

lch besuche gelegentlich Weiterbildungsveranstaltungen und suche mir je-
weils einen passenden Kurs aus

69.3 %

Der Besuch der WB-Veranstaltung vor 12 Monaten steht im Zusammenhang
mit einer persdnlichen,,Bildungsoffensive"

68.9 %

Fehlende Zeit ist fUr mich ein Hinderungsgrund, an Weiterbildungsveranstal-
tungen teilzunehmen

63.2 o/o

lch schditze es, wenn ich mich mit Berufskolleglnnen tiber die Auswahl von
Weiterbildungsveranstaltungen verstdndigen kann

60.8 %

lch plane meine Weiterbildung im voraus und stelle mir ein personliches Pro-
gramm zusammen

49.8 o/o

lch bevorzuge die individuelle berufliche Weiterbildung gegenUber organi-
sierten Weiterbildungsveranstaltungen

41.3 Yo

Familidire GrUnde fUhren dazu, dass ich nicht so oft, wie ich wollte, an Wei-
terbildungsveranstaltungen teilnehme

36.0 %

Wenn Weiterbildungsveranstaltungen weniger kostspielig wdren, wUrde ich
hdiufiger teilnehmen

35.5 o/o

Tabelle 6 Beschreibung des eigenen allgemeinen Weiterbildungsverhaltens
(KWB-Frage 13)

Nach der Literatur zu schliessen (Harney/Markowitz 1987; Cross 1988), ist die Wei-
terbildungsaktivitiit stark auf bestimmte strukturelle oder individuelle Faktoren zu-
rUckzufUhren wie Fachbereich, Tdtigkeitsbereich, Herkunft, Bildungsschicht usw.
Lassen sich in unserer Stichprobe Personengruppen identifizieren, die als besonders
weiterbildungsaktiv angesehen werden konnen? Klar am h€iufigsten Weiterbildungs-
kurse pro Jahr besuchen Personen, die im Bildungs- und Gesundheitsbereich oder
in den Bereichen piidagogischer, psychologischer und sozialer Dienstleistungen tdtig
sind. BezUglich ihrem Bildungsabschluss zeigen sich Personen mit philosophisch-
historischen, rechts-, sozial-, wirtschaftswissenschaftlichen oder medizinischen
HochschulabschlUssen deutlich weiterbildungsaktiver als jene mit natur- oder inge-
nieurwissenschaftlichem oder ohne Hochschulabschluss. Diese Befunde lassen die
Frage offen, ob wir in unseren Daten nicht auch mit einem ,,Weiterbildungs-
Trdigereffekt" rechnen mUssen. Naturwissenschafterlnnen und lngenieurlnnen be-
vozugen womdglich die ETH als Weiterbildungsanbieter. Was hingegen die indivi-
duelle, nicht organisierte Weiterbildung betrifft, so zeigen sich zwischen diesen
Gruppen geringere Unterschiede (Tab. 7).
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Tabelle 7: Anzahl zusditzlicher Weiterbildungstage pro Jahr und Anzahl Stunden
pro Monat ausserorganisatorischer beruflicher Weiterbildung nach Bil-
dungsabschluss

Wir befragten die Weiterbildungsteilnehmerlnnen, ob sich die Hiiufigkeit ihrer Teil-
nahme an Weiterbildungsveranstaltungen und ihrer individuellen beruflichen Weiter-
bildung zeitlich verdndert habe (KWB-Frage 7). Dabei zeigt sich, dass nur bei einer
Minderheit (rund 10 Yo) die Weiterbildungsaktivitdten (organisiert oder individuell)
abgenommen haben (Tab. 8). Der Anteil der Personen, deren organisierte Weiterbil-
dungsaktivittit in den letzten Jahren zugenommen hat, ist etwas grdsser als jener,
bei denen diese Aktivitiit gleich geblieben ist. Hingegen wurden Aktivitiiten der indi-
viduellen beruflichen Weiterbildung von den meisten (knapp 50 % aller Befragten)
als zeitlich konstant bezeichnet. Dies mag insofern erstaunen, als Weiterbildung ge-
nerell als sozial enrvUnscht taxiert wird und gleichzeitig individuelle Weiterbildung als
viel unverbindlicher erscheint (nicht an formellen Kriterien festzumachen). Die Be-
fragten htitten sich also leicht als individuell weiterbildungsaktiver bezeichnen kdn-
nen. Aus dem Antwortverhalten schliessen wir demnach, dass fUr die Teilnehmerln-
nen auch die relative Bedeutung der organisierten Weiterbildung in den letzten Jah-
ren zugenommen hat.

Tabelle 8: Zeitliche Verdnderung der Weiterbildungsaktivitdt

n=254,

Der Vergleich nach Alter und hdchstem Bildungsabschluss zeigt, dass bei den jUnge-
ren Teilnehmerlnnen (unter 35 Jahren) die individuelle Weiterbildung in den letzten
Jahren weit weniger hdufig zugenommen hat als bei den Eilteren. Erstens ist zu ver-
muten, dass jUngere Personen noch auf die Aktualitiit ihres Wissens vertrauen kon-
nen, wogegen dltere glauben, dieses aktualisieren zu mUssen. DafUr spricht auch,
dass dltere Teilnehmerlnnen etwas h#iufiger angeben, sie hditten an der Weiterbil-
dungsveranstaltung am stdrksten von der Aktualisierung des Wissens profitiert (vgl.
Kap. 4.1.2). Zweitens pflegen die dlteren m6glichennteise eine andere Weiterbil-

WB-Tage pro Jahr ausse ro rg. be rufl. WB- Std./Mt.

Phil l, Wirtschafts-, Sozial- und Rechtswis-
senschaften 3.2 't0.7

Medizin 14.3 11.4

Natur- und lngen ieunvissenschaften 5.5 9.4

Mittelschule, Hohere FS 7.8 9.0

Berufslehre 7.2 6.8

Teilnahme an Veran-
staltungen

individ uelle berufliche
Weiterbilduns

Weiterbildun gsaktivittiten in den letzten Jah ren
eher zugenommen.

116
46.6 Yo

88
38.6 %

Weiterbildungsaktivitditen in den letzten Jahren
konstant geblieben

108
43.4 Yo

109
47.8 %

Weiterbildungsaktivitiiten in den letzten Jahren
eher abgenommen

25
10.0 o/o

31

13.6 Yo
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dungskultur. Die universitare Weiterbildung ist erst in den letzten Jahren ausgebaut
worden. Allfiillige Qualifikationsdefizite wurden daher frUher vor allem mit individuel-
len BemUhungen zu decken versucht. Ferner nennen jene Personen besonders
hiiufig eine zunehmende organisierte Weiterbildung, die Uber einen medizinischen
Abschluss verfUgen, wdhrend Personen ohne Hochschulabschluss sogar Uberdurch-
schnittlich hiiufig von abnehmender Weiterbildungsteilnahme sprechen.

Nun interessiert uns, wie die Weiterbildungsteilnahme mit dem Arbeitsfeld in Zu-
sammenhang steht. Von wem ging die lnitiative fUr den Besuch der universitdren
Weiterbildungsveranstaltung aus, und wer entscheidet Uber Wahl und Haufigkeit der
Teilnahme an solchen Veranstaltungen? Es zeigt sich, dass wir es nicht bloss mit
einer sehr weiterbildungsaktiven Population zu tun haben, sondern dass diese auch
Uber eine betrtichtliche Handlungsautonomie verfUgt: Die weitaus meisten Teilneh-
merlnnen (91 o/o) hatten die lnitiative fUr den Besuch der Weiterbildungsveranstal-
tung selbst ergriffen. Nur wenige wurden von Vorgesetzten oder Kolleglnnen zur
Teilnahme aufgefordert. 58 o/o der Antwortenden gibt an, Uber Wahl und Hdiufigkeit
der Weiterbildungsteilnahme weitgehend selbst entscheiden zu kdnnen, 17 % mUs'
sen sich dazu mit Berufskolleglnnen absprechen. 25 % sind in ihrer Entscheidung
vom Urteil des bzw. der Vorgesetzten abhiingig.

Knapp ein FUnftel der Teilnehmenden besucht den Kurs zusammen mit weiteren
Berufskolleglnnen aus dem ttiglichen Arbeitsumfeld. Kollektiv Teilnehmende sind
htiufiger bei grosseren offentlichen lnstitutionen beschiiftigt.

Nehmen die Teilnehmerlnnen universitdrer Weiterbildungsveranstaltungen be-
stimmte Hemmnisse oder Restriktionen wahr, die ihre Weiterbildungsaktivitdt negativ
beeinflussen kdnnte? Es kann vermutet werden, dass die Kostenfrage eine solche
mogliche Restriktion darstellt. Private Anbieter von Weiterbildung kritisieren gele-
gentlich, die Universitdten bdten ihre Kurse unter den Vollkosten und damit zu gUn-

stig an, was zu einer Verzerrung des Bildungsmarktes fUhre. Wir wollen hier auf die-
se Diskussion nicht ndher eintreten (Faulstich 1995; Aebi 1995), sondern nur die
Einschdtzung der Teilnehmerlnnen universitdrer Kurse wiedergeben: 60 % der Be-
fragten halten die Gesamtkosten fUr eine Weiterbildungsteilnahme fUr angemessen,
aber immerhin ein Drittel schdtzt sie als zu hoch ein, Nurdrei Antwortende (1.2o/o)
hielten die Kosten fUr zu tief. 6 % wollten sich zu dieser Frage nicht dussern. Als zu
teuer werden die universitfiren Veranstaltungen etwas hdufiger von Frauen bezeich-
net, was insofern einleuchtet, als diese die Weiterbildung weit hiiufiger selbst finan-
zieren mUssen als Mdnner (vgl. oben). Auch jUngere Teilnehmerlnnen und solche an
Kursen im medizinischen Bereich halten die Kurse etwas hiiufiger fUr zu teuer. lm
medizinischen Bereich finanziert Uber die Hiilfte der Teilnehmerlnnen den Kurs
selbst. Allerdings wUrden nicht die Teilnehmerlnnen medizinischer, sondern jene
natunrvissenschaftlicher oder technischer Weiterbildungen vermehrt Kurse besuchen,
wenn sie kostengUnstiger wdren (KWB-Frage 13i).

lm BBW-Fragebogen, der am Kursende eingesetzt wurde, wurde nach allfdlligen
Schwierigkeiten oder Restriktionen gefragt, die fUr den Kursbesuch in Kauf genom-
men werden mussten (BBW-Frage 16). Von den 149 auf unsere Stichprobe hin aus-
wertbaren Antworten geht hervor, dass knapp die Hiilfte der Befragten (45.6 %) kei-
nerlei Restriktionen in Kauf nehmen mussten. Ein gutes FUnftel (22.8 %) musste die
Kurse teilweise, ein knappes Drittel (30.9 %) gtinzlich wdrhrend der Freizeit besuchen
und wurde bei der Arbeitsstelle nur teilweise oder gar nicht entlastet. 11 Teilneh-
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mende (9 davon Frauen) mussten ausserberufliche Betreuungsaufgaben jemand
anderem delegieren.

3.3 Typologien von Einstellungen zur Weiterbildung und zum Weiterbildungs-
verhalten

Wir haben auf der Basis je einer Faktorenanalyse fUr die Fragen nach dem Weiter-
bildungsverhalten (KWB-Frage 13) und der allgemeinen Einstellung zur Weiterbil-
dung (KWB-Frage 14) drei Verhaltenstypen und vier Einstellungstypen konstruiert,
die eine Zusammenfassung eines Teils der Antworten und damit eine Typologisie-
rung ermoglichen (vgl. methodischer Anhang). Bei den Typen von Weiterbildungs-
verhalten unterscheiden wir:

Sysfemafisch geplantes Weiterbildungsverhalten; Es zeichnet sich dadurch aus,
dass Weiterbildung langfristig oder im Rahmen einer personlichen Bildungsof-
fensive geplant wird. Praktisch inexistent dagegen ist der spontane Besuch von
Veranstaltungen nach Bedarf.

Gehemmtes Weiterbildungsverhalfen.' Dieser Typ von Weiterbildungsverhalten
betont vor allem die Hindernisse, die einer Weiterbildungsbeteiligung im Wege
stehen: fehlende Zeit und familitire Verpflichtungen. Zudem wird die Kostspie-
ligkeit als Hinderungsgrund ins Feld gefUhrt.

Kooperationsorientiertes Weiterbildungsverhalten' Dieses Verhalten ist gepriigt
von der Enruartung, die Auswahl von Veranstaltungen mit Berufskolleglnnen
koordinieren zu konnen. Organisierte Weiterbildung wird der individuellen klar
vorgezogen.

,,systematisch geplantes Weiterbildungsverhalten" kommt bei weiblichen Befragten
6fter vor. Personen mit einem ,,systematisch geplanten Weiterbildungsverhalten" be-
suchen durchschnittlich etwas mehr zus€itzliche Tage beruflicher Weiterbildung (+2
Tage). Frauen sind allerdings in ihrer Teilnahme weit sttirker durch hemmende Fak-
toren beeinflusst als MZinner. lhre Teilnahmemoglichkeit wird 6fter eingeschrdnkt
durch Zeitmangel, Betreuungspflichten oder fehlende Finanzen (54 Yo,,trifft zu" oder
,,trifft eher zu" gegenUber 34 % bei Mdnnern). ,,Kooperationsorientiertes Teilnahme-
verhalten" ist bei den unter 35-jtihrigen am stdrksten vertreten und nimmt in hdheren
Altersklassen markant ab. Zudem zeichnen sich Akademikerlnnen etwas stdrker
durch solches kooperationsorientiertes Verhalten aus als Personen ohne Hoch-
schulabschluss.

Die vier auf der Basis einer Faktorenanalyse der Fragen zur allgemeinen Einstellung
(KWB-Frage 14) konstruierten Typen sind:

Weiterbildungsskepsis; Diese Einstellung ist gepragt von einer starken Betonung
der weiterbildungskritischen Aussagen: Personen, die oft an Weiterbildungs-
veranstaltungen teilnehmen, seien beruflich zu wenig ausgelastet, sie wollten
sich vor allem beruflich profilieren, und Weiterbildung sei Uberhaupt einfach
modisch. Dieser Einstellungstyp zieht tendenziell auch individuelle Weiterbil-
dung gegenUber organisierter vor, wobei dieser Zusammenhang beim dritten
Typ stiirker ausgeprtigt ist. Dass das Argument, Weiterbildung sei generell
empfehlenswert, abgelehnt wird, versteht sich aus dem Erl€iuterten. Darin steht
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die weiterbildungsskeptische Einstellung diametral dem zweiten Typ gegen-
Uber.

Weiterhildungsenthusiasmus: Alle Argumente, die Weiterbildung positiv beurtei-
len, werden von diesem Einstellungstyp stark befUrwortet: Weiterbildungsaktive
leisteten mehr, die eigene Teilnahme sei immer gut begrUndet, man dUrfe sich
die Zeit fUr Weiterbildung nicht nehmen lassen und Weiterbildung sei generell
empfehlenswert.

Weiterbildungsdruck' Dieser Einstellungstyp nimmt betrErchtlichen Druck seitens
der beruflichen Umwelt wahr, Weiterbildungsveranstaltungen zu besuchen. Da-
bei wird individuelle Weiterbildung der organisierten vorgezogen. Diese Ein-
stellung verbindet sich zudem - wenn auch in geringerem Masse wie bei der
,,Weiterbildungsskepsis" - mit dem kritischen Argument, Weiterbildungsteilneh-
merlnnen wollten sich oft nur beruflich profilieren.

Weiterbildungsprestige.' FUr das Ansehen bei den Berufskolleglnnen ist der Be-
such von Weiterbildungsveranstaltungen wichtig. Weitere, aber schwdcher als
bei andern Typen ins Gewicht fallende Argumente sind befilrwortend die gute
BegrUndung (vgl. Enthusiasmus) und ablehnend das Bevorzugen individueller
Weiterbildung (im Gegensatzzu den andern drei Typen).

,,Weiterbildungsskepsis" ist in den natunruissenschaftlichen, technologischen und
okologischen Fachbereichen stdrker vertreten als in den andern. Hingegen ldsst sich
nur bedingt eine geringere Weiterbildungsaktivitiit (zusiitzliche Weiterbildungstage)
von weiterbildungsskeptischen Personen nachweisen. Wer die lnitiative zum Besuch
der Weiterbildungsveranstaltung selbst ergriffen hat, und das sind Uber 90 o/o der
Befragten, hat nur in Ausnahmen eine weiterbildungsskeptische Haltung, wogegen
die wenigen, denen von Vorgesetzten oder Kollegen zur Teilnahme geraten wurde,
eher zu Skepsis neigen. Einen gewissen Grad an ,,Weiterbildungsenthusiasmus" be-
steht praktisch bei allen Befragten, wenn er sich auch unterschiedlich stark ausprtigt.
Mit steigendem Alter nimmt er zu, und Frauen sind ,,enthusiastischer" als mdnnliche
Teilnehmende. Mit zunehmendem ,,Enthusiasmus" nimmt konsequenterweise auch
die Zahl der zusdtzlich genutzten Weiterbildungstage deutlich zu. Eine durch
,,Weiterbildungsdruck" geprdgte Einstellung ist bei Personen mit medizinischem
Hochschulabschluss und bei Personen mit Mittelschul- oder hdherem Fachschulab-
schluss htiufiger anzutreffen, hingegen bei Absolventlnnen aus dem Bereich Phil. l,
Recht, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften am schwdchsten. lm Fachbereich Bil-
dung, Psychologie, Venrualtung ist diese Einstellung viel schwdcher als in den Fach-
bereichen MedizinA/eterindrmedizin oder Natunruissenschaften / Technologie / Oko-
logie. Eine Einstellung, die das hohe Prestige von Weiterbildung betont, wird mit zu-
nehmender hierarchischer Position stdrker vertreten. Personen mit Direktionsfunktion
teilen diese Einstellung also am stdrksten, Selbstdndigerwerbende dagegen - wie
Personen in ausfUhrenden Funktionen - wesentlich schwdcher. Moglicherweise hat
Weiterbildung in diesem Fall eine legitimierende Funktion.
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4 Wirkungserfahrungen

Das Weiterbildungssystem geht von bestimmten Erwartungen bezUglich der Wirkun-
gen und des Nutzens von Weiterbildungsveranstaltungen aus (Bardeleben 1996).
ldealtypisch konnte fUr die universitdre Weiterbildung angenommen werden, dass
Aspekte des Wissens, der Reflexion und des Verstehens (Horizontenrveiterung, Ein-
fUhrung in neue Wissensgebiete usw.) zentral sind. Selbstverstdndlich wird im Rah-
men der universitdren Weiterbildung in einzelnen Angeboten auch praktisches Kdn-
nen vermittelt. Da wir berufliche universitdre Weiterbildung untersuchen, werden
aber besonders auch Wirkungsziele im Bereich der beruflichen Problemlosungsfti-
higkeit und des Auf- bzw. Ausbaus sozialer Netzwerke enryartet. Schliesslich ver-
knUpfen die Teilnehmerlnnen hiiufig laufbahnbezogene Wirkungserwartungen mit
einer Kursteilnahme. Diese vier Wirkungsbereiche lassen sich denn auch mit einer
Faktorenanalyse in den Antworten wiedererkennen, und zwar sowohl in unserer
Stichprobe (KWB-Fragebogen) als auch in der BBW-Stichprobe, von der unsere
Stichprobe nur eine Teilmenge ist (vgl. Kap. 4.1.3).

ln diesem Kapitel geht es erstens um die Frage, wie zentrale Wirkungsaspekte des
Kurses bzw. des Kursblocks unmittelbar am Ende der Veranstaltung und nach einem
Jahr von den Befragten beurteilt werden.s Gibt es Unterschiede in der Beurteilung
durch bestimmte Teilnehmerlnnensegmente, und dndern sich die Einschiitzungen
Uber den Nutzen der Weiterbildungsveranstaltung aus zeitlicher Distanz? Zweitens
sollen allftillige Verdnderungen der beruflichen Praxis der Teilnehmerlnnen darge-
stellt werden. Drittens diskutieren wir, wie die Transferbedingungen durch die Teil-
nehmerlnnen eingeschtitzt werden, und viertens, welches der grosste Gewinn des
absolvierten Kurses sowie die wichtigste Nutzenerwartung an eine ndchste Weiter-
bildu ngsveranstaltung sind.

4.'l Beurteilung der Wirkungen bei Kursende und ein Jahr danach

4.1.1 Beurteilung derWirkungen bei Kursende

Betrachtet man die Mittelwerte der Antworten zur Frage nach dem Nutzen der be-
suchten Weiterbildungsveranstaltung, so wird unmittelbar am Ende des besuchten
Kurses bzw. Kursmoduls (BBW-Befragung) der Aspekt ,,Horizontenveiterung" als
sttirkste Wirkung der Weiterbildungsveranstaltung bezeichnet. Gefolgt wird dieser
Aspekt von der Gelegenheit, personliche Kontakte zu knUpfen, Abwechslung in den
Arbeitsalltag zu bringen und das eigene Fachwissen zu vertiefen. Den tiefsten Mit-
telwert erhielten demgegenUber partikuldre Aspekte wie ,,beruflicher Wiedereinstieg"
und ,,berufliche Neuorientierung", die zweifellos nur wenige Befragte betreffen konn-
ten. Ebenso wurden Wirkungen auf die Aufstiegs- und Arbeitsmarktchancen von
Uber der Hiilfte der Antwortenden als unwichtige Aspekte taxiert.

ln siimtlichen vom Bund subventionierten Kursen wurden die Teilnehmerlnnen mit einem Frage-
bogen nach ihrem Urteil Uber die Lehrveranstaltung gefragt (BBW-Fragebogen, Teil E). Um ei-
nen Eindruck von der liingerfristigen Wirkung eines Kurses (Transfer) zu erhalten, Ubernahmen

wir eine Frage (BBW 20) mit 15 Aussagen identisch in unsern Fragebogen (KWB-Frage 16), so
dass sich die Einschiitzungen nach einem Jahr mit jenen unmittelbar am Kursende vergleichen
lassen.
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Dass zuoberst unter den prioritdren Nennungen Horizontenrueiterung, Vertiefung von
Fachwissen, Aktualisierung von Wissen sowie der Anschluss an neuere Entwicklun-
gen figurieren (vgl. Tab. 10), zeigt, dass die Weiterbildungsanbieter, die Universitti-
ten, offensichtlich in ihrer klassischen, am humanistischen Bildungsideal orientierten
Funktion der Vermittlung von ,,Wahrheit" gesehen werden und dieser Funktion in den
Augen der Teilnehmenden auch zu entsprechen vermogen.

Verschiedene Teilnehmersegmente unterscheiden sich bezUglich ihren Wirkungs-
einschdtzungen ganz deutlich. lnsbesondere zeigt sich, dass Frauen bei den mei-
sten Aspekten einen grosseren Gewinn aus der Weiterbildungsveranstaltung wahr-
nehmen als Mdnner. Dies gilt sowohl fUr das Argument ,,Gelegenheit fUr persdnliche
Kontakte", das zudem von jUngeren Teilnehmenden htiufiger angegeben wurde, als
auch fUr ,,Horizonterweiterung", ,,praktische Problemldsung", ,,Einblick in ein ver-
wandtes Fachgebiet gewinnen", ,,Erhdhung der Selbstsicherheit in der Berufspraxis"
und ,,Anschluss an neuere Entwicklungefl", ein Argument, das Uberdies mit zuneh-
mendem Alter etwas htiufiger genannt wurde. Wenn auch insgesamt die Wirkungen
auf die Arbeitsmarktchancen von den Teilnehmenden meist als unwichtig taxiert
wurden, so sieht immerhin ein Viertel der Teilnehmerlnnen aus dem Bereich Natur-
wissenschafUTechnologie/Okologie viel Nutzen und ein weiteres Viertel erkennt zu-
mindest wenig Nutzen dieses Aspekts. Auch die unter 3S-jtihrigen Teilnehmerlnnen
sehen - im Gegensatz zu den dlteren - einen gewissen Nutzen des Kurses fUr die
Arbeitsmarktchancen (Iab. 9).

Tabelle 9: Beurteilung des Nutzens fUr ausgewahlte Aspekte am Kursende

N utzen hinsichtlich...
... Chancen auf dem Arbeitsmarkt

AIter:
- unter 35 Jahre
- 35 bis 45 Jahre
- Uber 45 Jahre
Fachbereich:
- med izinisch/vet.-med.
- Bildung/PsychoA/erwaltung
- natunrviss./technolog./okolog.

Gelegenheit zu personlichen Kontakten
Geschlecht:
- mdnnlich
- weiblich
Fachbereich:
- medizinisch/vet.-med.
- Bildung/PsychoA/erwaltung
- naturwiss./technolog./6kolog.

sehr viel/viel wenig gar nichts Aspekt unwichtig

7 (28 o/o)

11 (16.9 o/o)

6 (e.8 %)

7 (28.0 o/o)

17 (26.2o/o)
I (14.8 o/o)

1 (4.0 yo)

e (13.8 %)
10 (16.4 yo\

10 (40.0 %)
28 (43.1 Vo)

36 (5e.0 %)

5 (10.6 %)
3 (8.1 %)

16 (23.9 o/o\

11 (23.4 yo)

5 (13.5 %)
17 (25.4 o/ol

10 (21.3 o/o)

2 (5.4 o/o)

8 (11.9 %)

21 (44.7 o/o)

27 (73.0o/o)

26 (38.8 %)

sehr viel viel wen(y'garnicfrb AspeKunwichtig

22 (21.8 o/o)

13 (15.5 %)
41 (40.6 Vo)

25 (49.0 Vo)

28 (27.7 %)
11 (21.6%)

10 (e.e %)
2 (3.9 Vo)

5 (10.4 o/o)

3 (8.1 %)
27 (39.7 o/o)

20 (41.7 o/o)

20 (54.1Vo)
27 (39.7 %)

20 (41.7 Vo)

I (24.3 o/o)

10 (14.7 o/o)

3 (6.3 %)
5 (13.5 %)
4 5.9 o/o\

Es ist schwierig zu sagen, ob eine so geringe Nutzeneinschdtzung bezUglich der Ar-
beitsmarktchancen auf eine schlechte Qualittit der Programme zurlckzufUhren ist,
oder darauf, dass das Wissen nicht verarbeitet werden kann oder sich als nicht an-
schlussftihig an die Praxis enrueist. Dass rund die Hiilfte der Befragten diesen Aspekt
fUr unwichtig hillt, also gar keinen Nutzen fUr den Arbeitsmarkt enruartet, ldsst jedoch

auch die lnterpretation zu, universitdre Weiterbildung habe fUr die Teilnehmenden
einen individuellen Gebrauchswert. Der folgende Abschnitt verst€irkt diese These
noch.
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4.1.2 Beurteilung der Wirkungen ein Jahr nach dem Kurs

Fast alle Befragten konnten sich noch gut (62 %) oder sehr gut (33 %) an die Veran-
staltung vor 12 Monaten erinnern. Die weitaus wichtigsten Nennungen bezUglich des
Nutzens der besuchten Weiterbildungsveranstaltung sind nach wie vor die
,,Horizonterweiterung", das Vertiefen von Fachwissen und die Gelegenheit zu per-
sonlichen Kontakten. Wenn sich auch die Reihenfolge gegenUber der Beurteilung
vor einem Jahr leicht verdndert hat, zeigt sich doch eine bemerkenswerte Konstanz,
die Ubrigens fUr fast alle Wirkungsaspekte gilt. Das L6sen anstehender Probleme in

der Praxis ist ein Argument, das mit einjiihrigem Abstand etwas schwdcher gewichtet
wird, dagegen werden die Argumente ,,Anschluss an neuere Entwicklungen erhalten"
und Abwechslung im Arbeitsalltag etwas verstdrkt gedussert.

Tabelle 10: Rangvergleich der Wirkungen am Kursende und ein Jahr danach

nung ergibt sich aus der Summe der Nennungen, wobei f0r ,,sehr viel" 4 Punkte, fUr ,,viel" 3, fiir
,,wenig" 2 und fiir,,gar nichf' 1 Punkt vergeben wurde. Der Wert 5 (,,Aspekt ftir mich unwichtig") wurde aus derBe-
rechnung ausgeschlossen. Die untersten Rdnge beziehen sich nur auf sehr wenige Antworten. Ferner ist zu be-
achten, dass die Zahl der verwendeten Antworten in der BBW-Stichprobe nur 60% derjenigen der KWB-
Antworten umfasst (N = 152 gegenUber 254).

lnsgesamt zeigt sich eine starke Ubereinstimmung zwischen den Einschtitzungen in

der ersten (BBW) und der zweiten Befragung (KWB): Fiir fast alle Aspekte bewegt
sich die Ubereinstimmung bei weit Uber 90 % der Antwortenden im Streubereich von
t 1 Punkt, d. h. eine Umorientierung von ,,sehr viel" zu ,,wenig" oder ,,gar nichts" oder
umgekehrt ist dusserst selten.e Der Anschluss an neuere Entwicklungen wird nach-
triiglich im allgemeinen besser beurteilt als vor einem Jahr. Dies trift fUr die beiden
Fachgebiete Medizin und Bildung etc. zu, nicht jedoch fUr den Bereich Naturwissen-

Korrekterweise dUrfen fUr den Vergleich zwischen Tl (BBW) und T2 (KWB) nur diejenigen Ant-
worten einbezogen werden, die in beiden Umfragen identifiziert werden konnten, also rund 60 %
der Befragten in der KWB-Umfrage,

I

Rang Befragung BBW (Ende Kurs) Befragung KWB (ein Jahr danach)

1

2

3

4

5

b

7

I
o

10

11

12

13

14

15

Horizonterweiterung

Knrlpfen personlicher Kontakte

Vertiefung Fachwissen

Aktualisierung von Wissen

L6sen anstehender Probleme in Praxis

Selbstsicherheit in der Berufspraxis

Anschluss an neuere Entwicklungen

Systematisierung praktisches Wissen

Einstieg in neues Wissensgebiet

Einblick in fachverwandtes Gebiet

Abwechslung im Arbeitsalltag

Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Bessere Aufstiegschance

Berufl iche Neuorientierung

Berufl icher Wiedereinstieg

Horizonterweiterung

Vertiefung Fachwissen

KnUpfen persdnlicher Kontakte

Anschluss an neuere Entwicklungen

Aktualisierung von Wissen

Abwechslung im Arbeitsalltag

Selbstsicherheit in der Berufspraxis

Einstieg in neues Wissensgebiet

Einblick in fachverwandtes Gebiet

Systematisierung praktisches Wissen

Lcisen anstehender Probleme in Praxis

Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Berufl iche Neuorientierung

Bessere Aufstiegschancen

Berufl icher Wiedereinstieg
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schaft, Technologie, Okologie, wo dieser Nutzenaspekt nachtriiglich kleiner einge-
schiitzt wird. lm Bereich Bildung, Psychologie, Venryaltung nimmt hingegen die Ein-
schdtzung des Nutzenaspekts ,,Einstieg in ein neues Wissensgebiet" relativ stark zu,
wdhrend er in den andern beiden Fachgebieten nachtrtiglich eher geringer einge-
schtitzt wird. lnteressantenryeise schdtzen die Teilnehmerlnnen aus dem medizini-
schen Bereich nachtrdglich den Nutzen fUr das KnUpfen personlicher Kontakte deut-
lich positiver ein (+12 o/o) als gleich nach Kursabschluss, jene aus dem Bereich Bil-
dung, Psychologie, Verwaltung dagegen stark negativer (-16 %). Moglicherweise
enruiesen sich die neuen oder verstdirkten Kontakte im medizinischen Feld als be-
stdndiger als im andern Bereich. Trotz den erwdhnten Unterschieden ist aber noch-
mals festzuhalten, dass die Beurteilung zwischen erster und zweiter Befragung er-
staunlich konstant geblieben ist. Die Konsistenz zwischen Enryartung und Beurteilung
des Nutzens ldsst auf die Nachhaltigkeit der an den Universitaten angebotenen
Weiterbildu ngsangebote schliessen.

4.1.3 Beurteilung in verschiedenen Wirkungsbereichen

Da die Ubereinstimmung zwischen den beiden Befragungen insgesamt sehr gross
ist, werden wir uns in der Folge auf die Antworten aus unserer Befragung (KWB) ab-
stUtzen und uns nicht nur auf den Teil der Stichprobe, bei der ein ,,matching" mit der
Befragung am Kursende (BBW) moglich war, beziehen. Somit verfUgen wir Uber 254
statt bloss 152 auswertbare Fragebogen. Dies scheint uns umso zulSssiger, als dass
Diem (1997) bei seiner Untersuchung der Wirkungsfrage an der gesamten antwor-
tenden Population (Uber 3000 Fragebogen) im Grunde auf dieselben Faktoren ge-
stossen ist (vgl. Anhang 4), wie wir sie im Folgenden beschreiben werden. Die Fak-
torenanalyse liefert uns eine Typologie, auf deren Basis wir wiederum Hilfsvariabeln
konstruieren k6nnen.

Unsere Faktorenanalyse ergibt vier sich charakteristisch unterscheidende Wirkung-
stypen, die weitgehend den eingangs formulierten Vorstellungen Uber m6gliche Wir-
kungen von Weiterbildung entsprechen. ln die Faktorenanalyse gingen alle 15 ltems
der KWB-Frage 16 ein (entspricht Frage 20 der BBW-Befragung).

Erwerb und Vertiefung von berufspraktischem Wissen: Die Vertiefung von
Fachwissen und die Aktualisierung frUher enruorbenen Wissens, die Systemati-
sierung praktisch enruorbenen Wissens steht bei diesem Typus ebenso im Vor-
dergrund wie die Erhohung der Selbstsicherheit und das L6sen konkreter Pro-
bleme in der Berufspraxis. (Fakfor Berufspraxis)

Erwerb von Neuwissen,' Der Gewinn wird bei diesem Typus primtir darin gesehen,
den Anschluss an neuere Entwicklungen zu schaffen, in ein neues Wissensge-
biet einzusteigen, Einblick in ein berufs- oder fachverwandtes Gebiet zu erhal-
ten oder in einer generellen Horizontenryeiterung. (Faktor Neuwissen)

Laufbahnbezogener Nutzen: Der Gewinn dieses Typus wird in erh6hten Aufstiegs-
und Arbeitsmarktchancen gesehen, im beruflichen Wiedereinstieg oder der be-
rufl ichen Neuorientierung. (Faktor Laufbahn)

Sozialer Nutzen: Der besondere Nutzen liegt bei diesem Typus in der Gelegenheit
zu personlichen Kontakten und der Abwechslung vom beruflichen Alltag. Es
geht also in der Regel eher um nicht-berufs- oder fachbezogene Ertrdge der
Weiterbildu ng. (Fakfo r Network)
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68 % der Antwortenden hat der Besuch des Kurses beim Erwerb beruflichen Praxis-
wissens viel gebracht (,,sehr viel" oder ,,viel") und 72 % konnten Neuwissen enrverben
oder neue Einblicke gewinnen. 80 % geben an, vom Bereich ,,Sozialer Nutzen" viel
oder sehr viel profitiert zu haben, aber nur 14 % sind der Meinung, einen starken
laufbahnbezogenen Nutzen daraus gezogen zu haben.lo Universit€ire Weiterbildung
ist also durch eine starke Gebrauchsorientierung geprilgt. Dies htingt m6glichenruei-
se mit der durchschnittlich geringen Dauer der Weiterbildungsangebote zusammen.

Besonders wenig Gewinn ftir die berufliche Praxis konnte der Einstellungstypll
,,Weiterbildungsskeptiker" von der Weiterbildungsveranstaltung ezielen. Dies Uber-
rascht nicht, entsteht doch die Qualitiit in der Weiterbildung immer als Folge der ln-
teraktion von Angebot und Nachfrage. Ferner sind geringe geschlechtsspezifische
Unterschiede auszumachen: Frauen betonen den Nutzen fUr die Berufspraxis und
bezUglich des Neuwissens im Durchschnitt etwas stdrker. Der Nutzenbereich
,,Network" wird von Nichtakademikerlnnen als viel weniger wichtig eingeschiitzt als
von Akademikerlnnen, gleich welcher Fachrichtung. Er hat beim Einstellungstyp
,,Prestige", jenem also, der Weiterbildung als bei den Berufskolleglnnen fUr hoch an-
gesehen hdlt, einen besonders hohen Stellenwert.

Systematisches Weiterbildungsverhalten korreliert positiv mit der Nutzenein-
schdtzung ,,neues Wissen erwerben". Ein durch verschiedene Belastungen behin-
dertes Weiterbildungsverhalten hat zur Folge, dass weniger Nutzen fUr das
,,networking" erkannt wird. Genau umgekehrt verhdilt es sich beim kooperations-
orientierten Verhaltenstyp, der genau im ,,networking" einen besonderen Gewinn der
Weiterbildung ortet. Besucherlnnen von Weiterbildungsveranstaltungen im Bereich
Bildung/PsychologieA/erwaltung halten den Gewinn an ,,Neuwissen" fUr bedeutender
als Teilnehmerlnnen an natunruissenschaftlichen, technischen und noch deutlicher
als solche an (veterindr-)medizinischen Kursen. Eher erstaunen ffi?g, dass der Er-
werb von ,,Neuwissen" unabh€ingig von der Dauer der bisherigen beruflichen Ttitig-
keit beurteilt wird. Man hdtte enrvarten kdnnen, dass solches Wissen von Personen,
deren Abschluss schon lange zurUckliegt, besonders geschdtzt wird. Dieser Befund
ist nicht klar zu interpretieren. Einerseits kann vermutet werden, dass die Weiterbil-
dungsangebote nicht nach Kriterien der Anschlussfiihigkeit an die Erstausbildung
konzipiert werden. Anderseits werden wom6glich Wissensangebote bereitgestellt,
die an sich neu sind. Der ,,zielgerichtet-spontane" Teilnehmerlnnentyp schdtzt das
,,Neuwissen" ebenfalls geringer ein.

4.2 Verdnderungen der beruflichen Situation der Teilnehmerlnnen und der
individuellen Verhdltnisse

Wir gehen davon aus, dass die Teilnahme an universitdren Weiterbildungsver-
anstaltungen oft in einem Zusammenhang mit der beruflichen Situation steht
(Kempkes 1993; Knox 1977). Dies hat vermutlich einen Einfluss auf das Weiterbil-
dungsverhalten, die Einstellung zur Weiterbildung und den Nutzen, den man aus der

10 Die quantitative Auswertung der Nennungshiiufigkeit dieser Bereiche sollte nicht Uberschtitzt
werden, da die Durchschnittswerte durch einzelne ltems stark ,,nach unten gedrUckt" werden. So
gaben bei den laufbahnbezogenen ltems 50 bis 70 o/o der Befragten an, dieser Aspekt sei bei ih-
rer Weiterbildungsteilnahme irrelevant gewesen.
Zu den Typologien von Einstellungen zur Weiterbildung und zum Weiterbildungsverhalten vgl.
Kapitel 3.3.

11
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Veranstaltung gewinnt. Hat sich die berufliche Situation der Befragten seit dem Be-
such der fraglichen Weiterbildungsveranstaltung verandert, und wenn ja, in welcher
Weise?

Bei rund zwei Dritteln der ehemaligen Teilnehmerlnnen (68.7 %) hat sich keine Ver-
dnderung ergeben. lmmerhin 12.7 % haben neue Aufgaben in derselben lnstitution
Ubernommen. 6 % arbeiten wie damals selbstdndig, haben aber ihr Dienstleistungs-
angebot verdndert. Knapp 13 % der Befragten hat also in den vergangenen Jahren
die lnstitution verlassen, bei der sie zum Zeitpunkt der besuchten Weiterbildungsver-
anstaltung noch beschiiftigt gewesen war: 7.9 % haben neue Aufgaben in einer an-
dern lnstitution Ubernommen, 3.2o/o haben sich selbstilndig gemacht, sind arbeitslos
geworden oder haben soziale, erzieherische oder andere unbezahlte Arbeiten Uber-
nommen, und 1 .6 o/o w?ran letztes Jahr selbstiindig und sind heute bei einer lnstituti-
on beschdftigt (Tab. 11).

Tabelle 11: Verdnderungen der beruflichen Situation im letzten Jahr

Am stabilsten war die berufliche Situation bei Teilnehmerlnnen im Bereich Bildung,
Psychologie, Verwaltung, wo 85.5 % aussagen, die Berufssituation sei unverdndert.
Am instabilsten war sie im Bereich Naturwissenschaften, Technologie, Okologie.
Dort nahmen bloss 58.1 o/o eine unverdnderte berufliche Position ein. Gerade wegen
ihrer beruflichen Neuorientierung oder Neupositionierung besuchen die Teilneh-
menden dieses Segments Weiterbildungskurse an der Universitdt. Es ist plausibel,
dass sich die berufliche Situation mit zunehmendem Dienstalter und zunehmendem
Lebensalter stabilisiert: Von den bis 3S-jiihrigen Teilnehmerlnnen haben 53.8 % ge-
festigte Verhdiltnisse, bei den 35- bis 4S-jehrigen 63.8 % und bei den Uber 45-
jtihrigen 81.4 o/o.

Gibt es Zusammenhdnge zwischen der Entwicklung der beruflichen Situation einer-
seits und der Einstellung zur Weiterbildung und dem Weiterbildungsverhalten ande-
rerseits? Es zeigt sich, dass eine berufliche Verdnderung in den letzten 12 Monaten
tendenziell auch die Wahrnehmung von Druck seitens des beruflichen Umfelds,
Weiterbildung zu absolvieren, erhoht. Der kollegenorientierte Verhaltenstyp schliess-
lich, der die organisierte der individuellen Weiterbildung vorzieht, hat in den letzten
12 Jahren eher eine Verdnderung der beruflichen Situation durchgemacht.

lnwiefern htingt die Beurteilung des Nutzens von der Verdnderung der Berufssituati-
on ab? Es zeigt sich und erscheint auch plausibel, dass dort, wo keine Verdnderung

Anzahl Anteil

Berufl iche Situation unvertindert 173 68.7 Yo

Neue Aufgaben in derselben lnstitution Ubernommen 32 12.7 o/o

Neue Aufgaben in einer anderen lnstitution Ubernommen 20 7.9 %

Weiterhin selbsttindig, aber mit verindertem Dienstleistungsangebot 15 6.0 o/o

Selbstiindig enarerbend geworden 4 1.6 o/o

Statt selbstiindig neu in einer lnstitution 4 1.6 Yo

Soziale, erzieherische oder andere nicht bezahlte Arbeiten Ubernommen 3 1.2 o/o

Arbeitslos geworden 1 0.4 o/o
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stattfand, zumindest die Bedeutung von neu erworbenem Wissen geringer einge-
schditzt wird, als von jenen, die sich auf eine neue Situation umorientieren mussten.
BezUglich der andern Nutzenaspekte sind die Zusammenh#inge weniger eindeutig.
Ein gewisser Zusammenhang ldisst sich allenfalls noch zum Nutzen fUr die Laufbahn
feststellen: Wer sich verdndert hat, sch€itzt auch den laufbahnbezogenen Nutzen
eher stdrker ein. Diese Daten deuten darauf hin, dass die Wahrnehmung von Wei-
terbildung mit der Stabilitiit von beruflichen Aufgaben verknUpft ist. Vertindern sich
diese, Offnen sich Chancen fUr das Uberdenken der Situation und damit fUr den Nut-
zen von Weiterbildung.

Welche individuellen Ver€)nderungen nehmen die Befragten 12 Monate nach der
Weiterbildungsveranstaltung wahr? Es ist klar, dass die Zustimmung zu den sieben
Aussagen, die wir vorgaben (KWB-Frage 20), teilweise mit der Einschiitzung des
Nutzens Ubereinstimmt. Die individuellen Auswirkungen scheinen insgesamt eher als
schwach beurteilt zu werden. Dennoch fUhlen sich drei Viertel der Befragten
(73.3 %) besser gewappnet fUr die Anforderungen in ihrem Tiitigkeitsgebiet, bemer-
kenswerte 59 % konnten lnnovationen in ihr berufliches Umfeld und in ihre eigene
berufliche Tiitigkeit bringen, und die Halfte vermerkt, die Teilnahme an der Weiterbil-
dungsveranstaltung habe insgesamt zu grosserer Zufriedenheit mit ihrer beruflichen
Situation gefUhrt. Wdhrend der Wirkungstyp ,,Sozialer Nutzen" (vgl. oben) von rund
80 % als bedeutsam eingeschtitzt wurde, gibt ein Drittel der Befragten an, die Wei-
terbildungsveranstaltung habe ihnen zu nltzlichen Berufsbeziehungen verholfen, die
sozialen Kontakte h€itten also die lntensitfit von Berufsbeziehungen angenommen.
26.6 % der Antwortenden konstatieren positive Wirkungen der Weiterbildung auf ihre
Karriere. 27.3 o/o kreuzten an, sie kdnnten nun ihre AnsprUche und WUnsche in be-
zug auf ihre berufliche Situation gegenUber Dritten besser vertreten. Eine Antwort-
vorgabe, die einen negativen Aspekt thematisierte, wurde von nur 5 Personen (2 o/o)

wahrgenommen; es handelt sich um die Frage, ob das berufliche Umfeld mit Neid
oder Missgunst auf den Besuch von Weiterbildung reagiert habe.

Wir haben gesehen, dass der Nutzen der Weiterbildungsveranstaltung fUr den Auf-
bau von Kontakten fUr einen grossen Teil der Antwortenden grundsditzlich bejaht
wird, wenn sie daraus auch eher selten direkte Berufsbeziehungen gewonnen ha-
ben. Die Frage nach der konkreten Hiiufigkeit von Kontakten zu ehemaligen Teil-
nehmerlnnen unterstUtzt diese Befunde (KWB-Frage 21): 30 % der Teilnehmerlnnen
geben an, keinen Kontakt mehr zu ehemaligen Kursteilnehmerlnnen gehabt zu ha-
ben. 60.9 % haben noch vereinzelt und 9.1 % hiiufig solche Kontakte. Dabei bestd-
tigt sich auch, dass Kontakte zu ehemaligen Teilnehmerlnnen umso hdufiger noch
bestehen, je sttirker der Nutzenaspekt ,,networking" betont wird (Iab. 12).Das Wei-
terbestehen von Kontakten ist zudem abhiingig von der Kursdauer, insbesondere
Teilnehmende von Kursen, die uber 80 Lektionen umfassen, geben vermehrt weiter-
bestehende Kontakte an.



,,sozialer Nutzen"
trift zu I tritn nicht zu

keine Kontakte mehr 15 (100 %) 0

vereinzelt Kontakte 104 (87.4 o/o) 15 (12.6 o/o)

hiiufig Kontakte 30 (57.6 %) 22 (42.3 Vo)
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Tabelle 12: Nutzenaspekt Vernetzung und Kontakte zu ehemaligen Teilnehmenden

Wie bereits bei der Nutzeneinschdtzung (Kap. 4.1) zeigen sich starke Unterschiede
bei den individuellen Veranderungen nach dem Besuch der Weiterbildungsveran-
staltung nach Fachbereich: lm Bereich MedizinA/eterindrmedizin fdrdern die Kurse
etwas h€iufiger die berufliche Zufriedenheit, hingegen wird deutlich seltener angege-
ben, dass eigene WUnsche nun besser gedussert werden kdnnten. Gerade diese
Wirkung wird aber im Bereich Naturwissenschaft, Technologie, Okotogie besonders
hiiufig genannt. Zudem ist man in diesem Fachbereich der Meinung, durch die Teil-
nahme mehr lnnovation ins berufliche Umfeld einbringen zu kdnnen und die eigenen
Karrierechancen verbessert zu haben. Bei den Veranstaltungen im Bereich Bildung,
Psychologie, Verwaltung werden fUr die eigene Laufbahn und fUr die Berufs-
beziehungen besonders geringe Wirkungen wahrgenommen; man setzt hier also auf
den Gebrauchswert der u n iversitdiren Weiterbild u ng.

Die mittlere Altersgruppe (35 bis 45 Jahre) erwdhnt hiiufiger positive Wirkungen fUr
die Berufsbeziehungen. Hingegen sind es eher die jUngeren Teilnehmerlnnen, die
angeblich vermehrt lnnovationen einzubringen vermdgen. Schliesslich nennen Medi-
zinerlnnen stdrkere Wirkungen auf die Karrierechancen; bei ihnen kommt - bedingt
durch die starke Laufbahnreglementierung durch dle Profession - also auch ein
Tauschwertcharakter universitiirer Weiterbildung zum Ausdruck. Die Phil.l-er wieder-
um schdtzen es, dass sie Wi.insche besser dussern konnen. Teilnehmerlnnen mit
Mittelschul- oder hdheren AbschlUssen geben an, Anforderungen besser bew€iltigen
zu kdnnen.

4.3 Einschiitzung der Transferbedingungen durch die Teilnehmerlnnen

Der Nutzen einer Weiterbildung kann sich letztlich erst in der praktischen Anwen-
dung des Geschulten offenbaren.l2 Dazu sind zum einen Bedingungen wie Lernort,
piidagogisch-didaktisches Konzept, DurchfUhrungspraxis, Zusammensetzung des
Teilnehmerlnnenkreises usw. von Bedeutung.l3 Zum andern kommt es auf die Ge-
staltung der Transferbedingungen am Anwendungsort an.

Ein FUnftel der Befragten - dabei deutlich mehr mdnnliche als weibliche Teilneh-
mende - sagt aus, der Transfer aus der Weiterbildungsveranstaltung in die berufli-
che Praxis sei ihnen nicht gelungen. Wer dem Nutzentypus ,,Erwerb von Neuwissen"
nahesteht, spricht seltener von misslungenem Transfer. Mehr als die Hiilfte der Be-
fragten bekundet MUhe, genaue Effekte auf den Besuch der Weiterbildungsveran-
staltung vor 12 Monaten zurickzufUhren. Misslungene Umsetzung wird allerdings
nicht auf eine hinderliche Arbeitsumgebung zurUckgefUhrt.

12 Vergleiche dazu von Alemann 1989; Polanyi 1985; Stehr 1989, 1991; Luckmann 1989; Dewe
1 988.
Mit der Einsch€itzung der Transfenruirkung des ptidagogisch-didaktischen Rahmens befassen
wir uns im niichsten Kapitel (Kap. 5).

t5
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Rund die Htilfte der Befragten (50.6 %) stellt fest, sie hiitten ihren Handlungsspiel-
raum durch den Weiterbildungsbesuch enrveitern kdnnen (KWB-Frage 26c). Weiter-
bildung vermittelt also grossere Sicherheit in der Praxis. Diese Aussage liisst sich
mindestens in zwei Richtungen - strukturell (gute Rahmenbedingungen mit Freirdu-
men) oder individuell (Eigenleistung) - interpretieren. lnwiefern werden die Rahmen-
bedingungen von den Teilnehmerlnnen als gUnstig fUr die Umsetzung von Zielen der
Weiterbildung beschrieben? Wir gehen dazu von der Negativaussage aus, das Ar-
beitsumfeld habe sie an der nachhaltigen Umsetzung der enryorbenen Kompetenzen
gehindert. Diese Aussage wird von nur einem FUnftel der Antwortenden (19.5%)
bejaht. Demnach sehen rund 80 o/o der Befragten ihre Arbeitsbedingungen fUr eine
Umsetzung als grundstitzlich gUnstig an.

Es fragt sich nun, von welcher Seite die Teilnehmerlnnen besonders UnterstUtzung
fUr die Umsetzung des Gelernten erfahren haben. ln Frage 27 lragten wir, ob seitens
der Dozentlnnen der Weiterbildungsveranstaltung, seitens der Vorgesetzten oder
aufgrund individuellen Einsatzes der Lerntransfer erleichtert worden sei, wobei
Mehrfachnennungen zugelassen waren. Nur 8 Personen (3.1 o/o der Antwortenden)
erhielten die Moglichkeit, mit ihrem Vorgesetzten den Kurs nachzubereiten und einen
optimalen Transfer zu besprechen. 23.2% der Antwortenden gaben an, sie hdtten
ihre Arbeitsorganisation aufgrund der neuen Einsichten und lmpulse selbst verdn-
dern k6nnen. Hier bestiitigt sich, dass die Arbeitsanforderungen der hochqualifizier-
ten Arbeitskr€ifte relativ stark unterdeterminiert sind. Schliesslich erwdihnt etwas we-
niger als die Halfte der Befragten (44.5 %) die Kursgestaltung durch die Dozentlnnen
als besonderen Beitrag am Lerntransfer.

Diese Antworten scheinen uns erhellend fUr den derzeitigen Stand in diesem Pro-
blembereich: Lern- und Anwendungsfeld sind entfernte Sphdren, und fUr die Uber-
windung der dazwischenliegenden Distanz ist in erster Linie der Lernbereich
(Dozentlnnen, Kursleitung) oder die Teilnehmerlnnen selbst und erst in zweiter Linie
das Arbeitsfeld (Linie, Abteilung, Vorgesetzte, Kolleglnnen) zustandig. Die bloss 8
Personen, denen am Arbeitsort Transfergesprdche angeboten wurden, stammten -
soweit sich das mit unseren Daten kontrollieren ldsst - aus Betrieben mit Uber 500
BeschEiftigten.

Eine Ursache fUr diese Befunde ist, dass rund zwei FUnftel (39.1 %) der Befragten
angibt, selbsttindig zu arbeiten und fUr den optimalen Lerntransfer selbst verantwort-
lich zu sein (KWB-Frage 28). Bei 60 o/o der lnstitutionen existiert keine systematische
Transferkontrolle. Nur zwei Personen konnten systematische Kontrollen des Lern-
transfers in ihrer lnstitution nennen. Dies liisst verschiedene SchlUsse zu. Lern-
transfer stellt bereits bei der Schulung von Mitarbeiterlnnen auf ausfUhrenden Stufen
in Unternehmungen ein noch vernachldssigter oder zumindest wenig systematisier-
ter Bereich dar (SchoniAfficki/Sonntag 1996). Umso mehr wird der Transfer von Wis-
sen auf der Kaderebene - und daraus rekrutiert sich die Population der universitaren
Weiterbildung - allein im Verantwortungsbereich der Teilnehmenden selbst belas-
sen. Angesichts der an die Massnahmen verknUpften Nutzenerwartungen und der
relativ hohen Kosten stellt sich die Frage, ob die Betriebe oder Venrualtungen die
Ressource Wissen noch zu wenig erkannt haben und daher keine verbindlichen Me-
chanismen der Wissensnutzung einsetzen mdgen. Oder wissen die Betriebe Uber
die Unterdeterminiertheit von Bildung und gehen (resigniert?) davon aus, dass kol-
Iektive Transfermechanismen keine hinreichenden Resultate ezeugen k6nnen?
Schliesslich liesse sich der Lerntransfer auf ein individuelles Problem zurUckfUhren,
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wonach die Mitarbeiterlnnen auf der Kaderebene selbst Uber Wissensbedarf, Wis-
senserwerb und Umsetzung in ihrer Praxis am besten Bescheid wtissten und auch
dafUr selbst verantwortlich sind. Es gibt in unserer Studie viele Hinweise auf eine
starke Verbreitung dieses individuellen Modells.

Worin bestanden nun die individuellen Anstrengungen zur TransferunterstUtzung?
Knapp ein Drittel gibt an, sie h€itten den Kurs individuell intensiv nachbearbeitet. Die
Kursunterlagen und eigene Notizen aus der Weiterbildungsveranstaltung erneut
verwendet haben fast zwei Drittel der Teilnehmerlnnen (63.3 %). Mehr als die Hiilfte
(57.8 o/o) hat sich nach dem Kurs im selben Fachgebiet auch individuell weiter-
gebildet. Es lassen sich keine signifikanten Zusammenhdnge zwischen dem indivi-
duellen Nachbereitungsaufiruand und dem Bildungsabschluss oder der Fachrichtung
der besuchten Weiterbildung best€itigen, wenn auch erste lndizien darauf hinwiesen,
dass Personen mit akademischer Bildung, insbesondere im Bereich Phil-|, Recht,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, stdrker zu aufiruendiger Nachbereitung neig-
ten. Die Teilnehmerlnnen aus Kursen im Bereich Bildung/PsychologieA/enrualtung
konnten die Rahmenbedingungen aufgrund der genossenen Weiterbildung am we-
nigsten verbessern, bei den andern beiden Bereichen (MedizinA/eterindrmedizin und
Natu rwissenschaft/Tech nolog ie) hatte U ber d ie Halfte positive Erfa h ru ngen gemacht.

4.4 Einschdtzung des grcissten Gewinns und Erwartungen an den ndchsten
Kurs

Bisher wurden die Antworten zur Einschdtzung des Nutzens der Weiter-
bildungsveranstaltung in verschiedenen Bereichen analysiert, und es wurde gefragt,
welche individuellen Verdnderungen der Weiterbildungskurs bewirkt habe.14 lm fol-
genden fragten wir nach dem grossten Gewinn, der aus der Teilnahme erwuchs
(KWB-Frage 17), und nach der wichtigsten Enrvartung fur eine ndchste Veranstaltung
(KWB-Frage 18). Am meisten profitieren konnten die Teilnehmerlnnen aus heutiger
Sicht von einer verbesserten Problemlosungskompetenz (29 o/o) und von der Refle-
xion Uber lnhalt und Wirkung der eigenen Tiitigkeit (25 o/o). Von der Wissensvermitt-
lung selbst haben aus nachtrdglicher Sicht 17 o/o am stdrksten profitieren k6nnen. Ein
Teil der Befragten (a o/o) gibt an, erst durch die Summe aller Weiterbildungsaktivi-
tiiten tatstichlich von einem Gewinn sprechen zu kdnnen (Tab. 13).

Tabelle 13: Wichtigster Gewinn durch den Besuch der Weiterbildung vor einem
Jahr und enryartete Gewinne fUr einen ndchsten Kurs

Am meisten

WB vor 12 Monaten

Ranq I nnt"it
kUnftige WB

Ranq I Rnt"it

durch die Verbesserung der Problemlosungskompetenz 1 29.1% 1 53.8 %

durch Anregung zum Nachdenken Uber eigene Tiitigkeit 2 25jYo 3 12.7 0

vom vermittelten Wissen 3 17.1 0A 2 18.3 o/o

durch Kontakte knripfen mit Fachkolleglnnen 5 7.6 Yo 6 2.8 Yo

durch die Distanz zum Gewohnten 6 4.4 o/o 7 2.0 o/o

von Auswirkungen auf die Laufbahn 7 2.O o/o 5 4.4 o/o

Erst Summe der WB-Aktivitiiten ermdglicht ein Urteil 4 14.7 0 4 6.0 %

14 Vergleiche dazu auch Mezirow 1991; Cranton 1994



28 Jan Weisser/Martin Wicki

lnteressanterweise wUnschen sich die Befragten bei einer ndchsten Weiterbildungs-
veranstaltung vor allem eine Verbesserung der Problemldsungskompetenz (54 o/o).

Die Wissensvermittlung wird von 18 % und die Reflexion von 13o/o als erste Prioritiit
fUr eine ndchste Weiterbildung angesehen. Es zeigt sich also deutlich, dass Teil-
nehmerlnnen am meisten Losung fUr ihre konkreten, praktischen Fragen und Pro-
bleme enrvarten. Das KnUpfen von Kontakten, Distanzgewinnen zur Arbeit oder Aus-
wirkungen auf die Laufbahn gelten sehr selten als erster Wunsch.

Die Diskrepanz zwischen nachtrdglich (29 %) und prospektiv (54 %) stdrkstem Profit
bezUglich der Problemldsungskompetenz ndihrt die Hypothese, die besonders praxi-
sorientierten Teilnehmerlnnen hdtten nicht den enrvarteten Gewinn aus der Veran-
staltung gezogen. Dies ldsst sich UberprUfen, wenn wir fUr die Antworten auf KWB-
Frage 17e (Problemldsungskompetenz) nur jene Befragten beiziehen, die fUr eine
ndchste Weiterbildung prioritdr eine verbesserte Problemlosungskompetenz (KWB-
Frage 18 e) erwarten. Es zeigt sich, dass die besonders praxisorientierten Teilneh-
merlnnen bereits in der genossenen Weiterbildung von der Problemlosungskompe-
tenz am meisten profitiert haben (36.3 o/o). Da der Anteil der Nennungen in diesem
Segment deutlich hdher liegt als fUr das gesamte Sample (29.9 %), schliessen wir
daraus, dass von Frustrationen bezUglich der Gewinne aus dem Weiterbildungsbe-
such nicht die Rede sein kann. Vielmehr zeigt sich auch hier wieder, dass der Erfolg
der Weiterbildungsmassnahme wesentlich von den Anstrengungen der Teilnehme-
rlnnen abhiingig ist.
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5 Didaktische Settings und Weiterbildungserfolg

5.1 Unterstiitzung des Lerntransfers durch didaktische Massnahmen

Die Didaktik in der Weiterbildung hat den Vorteil, im Vergleich zur Grundausbildung
Uber besonders grosse Spielrdume zu verfrigen. Bereits das Curriculum steht zur
Disposition und kann einem speziellen Zielpublikum angepasst werden. Daraus folgt
die Moglichkeit, handlungs- und erfahrungsorientierte Lehr-/Lernarrangements, die
im Durchschnitt zu nachhaltigeren Lernergebnissen bei den Teilnehmenden fUhren
(Kade 1989), bereitstellen zu kdnnen. Vor allem in der angelsdchsischen Tradition
sind die Mdglichkeiten handlungs- und dennoch sachorientierten Unterrichtens gut
erforscht und evaluiert worden1s, wdhrenddem im deutschsprachigen Raum hand-
lungsorientierter Unterricht hiiufig stark psychologisch konnotiert ist (Geissler 1982)
und dichotomisch gegen die Stofforientierung aufgebaut wird. Psychologisierung hilft
aber nicht, problembezogene Kompetenzen zu entwickeln - genauso wenig wie die
als Antipode dazu begriffene Stoffuermittlung. Beide stellen nur mogliche Medien zu
diesem Zweck dar. Die Frage des Lerntransfers - und damit zusammenhdingend der
Wirkungskontrolle - ist als Folge dieser fUr den deutschsprachigen Kulturraum viel-
leicht typischen Konstellation ein hochempfindlicher Problemkomplex.16 Gerade des-
halb ist es interessant zu sehen, wie die Teilnehmenden selbst mit dieser Frage um-
gehen. Die nachfolgenden Analysen stdrken unseren Eindruck, dass die Teilnehme-
rlnnen im grossen und ganzen Uber eine differenzierte Problemauffassung verfUgen,
die davon ausgeht, dass Lernen und seine Ubersetzung in persdnliches Konnen
sensible und teilweise schwierige, aber l6sbare Aufgaben darstellen.

5.2 Einschlitzung der Auswirkung verschiedener didaktischer Aspekte auf die
Qualitiit der Weiterbi ldung

Da die Befragten als insgesamt sehr weiterbildungsaktive Personen angesehen wer-
den kdnnen (vgl. oben), scheint es sinnvoll, ihre Erfahrungen zur Beurteilung von
Lernarrangements zu analysieren. ln KWB-Frage 24 baten wir die Befragten, anzu-
geben, fUr wie wirksam sie neun vorgegebene Arrangements halten. Klar als am
wirksamsten beurteilt wurde das Darstellen und Behandeln von Fallbeispielen
(94.7 o/o ,,trifft sehr zu" oder ,,trifft zu"), Diskussionen in Gruppen von vier bis sechs
Personen (81.8 %) und die Arbeit an Projekten (81 .4 o/o). Skeptischer zeigten sich
die Befragten gegenUber Diskussionen in Kleingruppen von zwei bis drei Personen
(59.8 %), theorieorientierten Vortrdgen und Referaten von Dozierenden (59.9 %)
oder Plenumsveranstaltungen (33.9 o/o). Letztere stossen ubrigens mit zunehmen-
dem Alter auf mehr Ablehnung. Theorievortrdge erhalten im medizinischen Feld, wo
diese Lernkultur offensichtlich stark verankert ist, weit grossere Zustimmung als in
den beiden andern Bereichen der Weiterbildung. Sie stossen dagegen bei den Nicht-
Akademikerlnnen auf geringere Akzeptanz: Weniger als 44 % von ihnen halten sie
fUr wirksam, wdhrend es bei den drei Kategorien Akademikerlnnen mindestens 56 %
sind. lm Mittelfeld, also nur zum Teil von den Befragten fUr wichtig gehaltene Arran-
gements, sind Vorbereitungs- und Leittexte sowie Zeitftdtr das eigene Studium.

15 Vergleiche dazu Brookfield 1991; Courtney 1992;Mezirow 1991; Schcin 1991; Simons 1992;
Smith 1993.
Siehe dazu Arnold 1992; Bronner/Schrdder 1983; Dubs 1990; Graf 1992; Kochs 1986;
Mandl/Prenzel/Griisel 1992; Wunderer 1991.

to
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Konfrontieren wir diese wirkungsbezogenen Einschdtzungen mit den Erfahrungen in

Weiterbildungsveranstaltungen (KWB-Frage 25), so zeigt sich, dass Vortrdge, Refe-
rate und Plenumsveranstaltungen von vier Zehntel der Befragten (je rund 41 %) als
zu h€iufig erlebte Lernarrangements bezeichnet wurden, wogegen nach ihrer Erfah-
rung Projektarbeit (63 %) und die Arbeit an Fallbeispielen (51 %) zu wenig eingesetzt
worden seien. Als oft zu theorielastig wird die erfahrene Weiterbildung in erster Linie
in den Weiterbildungsbereichen Natunruissenschaftenffechnologie/Okologie be-
zeichnet (51 o/o), etwas seltener im Bereich MedizinA/eterindrmedizin (42 %) und am
wenigsten im Bereich Bildung/PsychologieA/enrualtung (29 %). Mehr Fallbeispiele
werden im Bereich Naturwissenschaften/Technologie/Okologie am hiiufigsten er-
wartet (57 o/o geben ,,zu wenig" an), gefolgt vom Bereich MedizinA/eterindrmedizin
(54 %) und schliesslich dem Bereich Bildung/PsychologieA/erwaltung (44 %).

Nach dieser Einschdtzung von Lernarrangements interessierte uns ganz generell,
welche Bedeutung die Befragten verschiedenen Aspekten der Weiterbildungskon-
zeption, -organisation und -durchfUhrung beimessen (Iab. 14).

Tabelle 14: Bedeutung verschiedener Elemente auf die Veranstaltungsqualitiit
(KWB-Frage 30)

* Durchschnittswert ,,trift nicht zu" bis 4 ,,lrifft sehr zu"

Als am bedeutendsten fUr die Qualit€it von Weiterbildungsveranstaltungen wird die
Kompetenz der Dozierenden angesehen, gefolgt von der Qualitiit der Unterlagen
und einer abwechslungsreichen Didaktik. Die Reihenfolge dieser drei Nennungen ist
sowohl unabhdngig von den Fachbereichen der Weiterbildungsveranstaltung als
auch von der Ausbildung der Teilnehmerlnnen. ln den hinteren Riingen hingegen
gibt es einige Akzentverschiebungen. So wird die Transferunterstutzung von Perso-
nen mit einem Hochschulabschluss im Bereich Phil-l/RechtAffirtschafts- und Sozial-
wissenschaften hdher gewichtet; bei Medizinerlnnen sind es die hohen wissen-
schaftlichen AnsprUche. An Kursen im Bereich Naturwissenschaften/Techno-
logie/Okologie wird das gemeinsame Essen etwas wichtiger eingesch€itzt als vom
Durchschnitt. lnsgesamt fiillt auf, dass die UnterstUtzung des Lerntransfers zwar von
68.4o/o als wichtig beurteilt wird, in der Rangordnung jedoch erst an siebter Stelle -
also noch nach den angenehmen Kursrdumlichkeiten - figuriert. Wenn wir oben ge-

sehen haben, dass der Lerntransfer vom Praxisfeld der Teilnehmenden als individu-
elles oder allenfalls als Problem des Lernfeldes betrachtet wird, so zeigt sich hier,

Rang Durchschnittswert* Standardabweichung

1 3.92 o.2BDozentlnnen

0.49Unterlagen 2 3.76

3 3.52 0.62Abwechslungsreiche Didaktik

4 3.21 0.66Gelegenheit zu informellen Gesprdichen

Teilnehmerlnnen-Orientierung 5 3.17 0.75

6 3.07 0.71Kursraum

7 2.86 0.79TransferunterstUtzun g

8 2.78 0.79Kursevaluation

9 2.71 0.80hohe wissenschaftliche AnsprUche

Gemeinsames Essen 10 2.61 0.88
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dass entweder auch bei den Teilnehmenden selbst das Bewusstsein fUr die Bedeu-
tung der LerntransferunterstUtzung noch klein ist oder dass sich in der Praxis der
Teilnehmenden der universitdren Weiterbildungsveranstaltungen kaum Probleme
des Lerntransfers stellen.

5.3 Einschiitzung des Lerntransfer-Problems

Tatsdchlich dussern 43.3 o/o der Befragten die Meinung, personlich keine oder nur
wenig Probleme mit dem Lerntransfer zu haben, und 39.9 % halten die Rede von
Transferproblemen gar fUr oft Ubertrieben, obgleich 82.1 o/o davon ausgehen, dass
der Lerntransfer grundsiitzlich immer Schwierigkeiten bereite (KWB-Frage 29).

Dass die Transferproblematik eher Ubertrieben werde, denkt Uber die Hiilfte (53.9 %)
der Teilnehmerlnnen im Bereich Natunrvissenschaften/Technologie/Okologie und
Uber ein Drittel (37.3 %) im medizinischen Bereich, aber nur gut ein Viertel (26.6 o/o)

im Bereich Bildung, Psychologie, Venivaltung. 52.6 o/o der Teilnehmerlnnen aus dem
natunrvissenschaftlichen Feld haben denn auch nie grossere Transferprobleme er-
lebt, im medizinischen Bereich sagen dies 40.9 % und im Bereich Bildung bloss
34.9 o/o. Die Rede von Transferproblemen finden bei den Berufsgruppen nur jene im
Bereich Phil-|, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften selten fUr Ubertrieben.
Bei den andern Gruppen sind es Uber 40 % oder gar Uber 50 o/o, die diese fUr Uber-
trieben halten. Es zeigt sich in diesem Falle auch ein deutlich hoheres Problembe-
wusstsein der weiblichen Teilnehmenden. lnteressantenrueise haben mit zunehmen-
dem Alter auch mehr Teilnehmende Erfahrung mit Transferproblemen. ln dieser
fachgruppenspezifisch unterschiedlichen Einschiitzung der Transferproblematik
spiegeln sich die unterschiedlichen Wissenstypen. Das Orientierungswissen hat in
den Humanwissenschaften den grosseren Stellenwert als in der Medizin. Hier domi-
niert das technologische Wissen.

Fast alle Befragten (95.9 %) sind der Meinung, durch eine gute didaktische und me-
thodische Kursform liesse sich der Lerntransfer erleichtern, und eine zielorientierte
Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen erleichtere den Lerntransfer (92.1 o/o).

Dass letzteres jedoch in der Regel durch eine systematische Vor- und Nachberei-
tung und eventuell weitere unterstUtzende und begleitende Massnahmen wesentlich
begUnstigt werden kann, wie dies in der Literatur hiiufig gefordert wird
(KrtimerAffalter 1994; Doring 1988), scheint bei den Teilnehmerlnnen noch kaum
bewusst zu sein.



32 Jan Weisser/Martin Wicki

6 Schlussfolgerungen fUr die Praxis der universitfiren Weiterbil-
dung und weiterfUhrende Fragen

Die vorliegende Analyse Uber die Wirksamkeit universitdrer Weiterbildung ging von
der Perspektive der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus. Dabei bemisst sich die
Wirksamkeit der Weiterbildungsmassnahme daran, ob sie einen positiven Beitrag zur
beruflichen Problemldsung (inklusive Enrverb von neuem Wissen), zum sozialen
Networking und hinsichtlich der Laufbahnchancen leistet. Welche SchlUsse kdnnen
nun aus den besprochenen Resultaten zum Weiterbildungsverhalten, zu den Wir-
kungserwartungen der Teilnehmerlnnen und zum mikrodidaktischen Setting fUr die
Veranstalter und Forderer von Weiterbildungskursen gezogen werden? Und welche
methodischen Schlussfolgerungen lassen sich aufgrund der vorliegenden Studie fUr
andere Transferevaluationen ziehen?

6.1 Schlussfolgerungen Uber die Wirkung universitiirer Weiterbildung

Die Untersuchung muss sich auf Aussagen Uber die Teilnehmerlnnen universitdrer
Weiterbildungsveranstaltungen beschr€inken und kann keine Aussagen Uber die ge-
sellschaftlichen Wirkungen machen. lnteressant wdren diesbezUglich Fragen der
Selektivitiit von Weiterbildung (Fachbereiche, Zugang zur Weiterbildung).1? lmmerhin
lassen unsere Daten erkennen, dass es sich bei den Weiterbildungsteilnehmerlnnen
um eine ausgesprochen weiterbildungsfreudige Population handelt, die sich zu ei-
nem grossen Teil aus dem Offentlichen Bereich rekrutiert. Mehr als zwei Drittel verfU-
gen Uber einen Hochschulabschluss, und die Hiilfte aller Akademikerlnnen hat be-
reits ein Doktorat absolviert, was das hohe Bildungskapital der Population unter-
streicht. Auch steht die Teilnahme an Veranstaltungen der universitdren Weiterbil-
dung fUr die Befragten nicht etwa in einem Gegensatz zur ausserorganisatorischen
Weiterbildung (Selbstlernen), sondern sie ist komplementdrer Teil desselben aktiven
Weiterbildungsverhaltens. Der wissensbetonte Nutzen von Weiterbildung, der sich
auf ein klassisches Bildungsideal bezieht (vgl. ,,Horizontenrveiterung") wird von den
Befragten sehr stark betont, ein Bereich, der direkt dem Hochschulprofil entspricht.

Hinweise auf selektive Partizipationschancen liefert der aus der Literatur bekannte,
in unserer Untersuchung wiederum klar hervorgetretene Tatbestand, dass Frauen fUr
die Weiterbildungsteilnahme in der Regel wesentlich mehr investieren mUssen, so-
wohl materiell (Finanzierung und Freistellung) als auch organisatorisch (Ausrdumen
and erer Restri ktionen wie Betreu u n gspfl ichten).

Trotz der erwdhnten stark positiven Einstellung der Teilnehmerlnnen zur Weiterbil-
dung ist auch in der ,,Binnenperspektive" der weiterbildungsaktiven Population eine
gewisse Skepsis gegenUber einer,,Weiterbildungseuphorie" unverkennbar. Sie spie-
gelt sich in Aussagen Uber den angeblich modischen Charakter von Weiterbildung
und eine vornehmlich durch berufliche Profilierung bestimmte Motivation. Diese
Skepsis zeigt sich vor allem bei Personen, deren Weiterbildungsteilnahme vom Pla-
zet ihrer Vorgesetzten abhtingt.

Die Nutzenerwartungen, die die Befragten an universitdre Weiterbildungskurse stel-
len, enveisen sich als komplex, mehrdimensional. Dominant ist dabei eine individua-
lisierende Perspektive. Obwohl der wissensbezogene Nutzen im Vordergrund steht,

17 Vgl. dazu BFS 1995.
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sind die Enruartungen keineswegs allein auf die Wiederauffrischung von Wissen und
den Enryerb von Neuwissen ausgerichtet, sondern beziehen auch soziales Networ-
king und - besonders bei jUngeren Befragten - die Laufbahnfdrderlichkeit mit ein.
Vor allem aber wird die Forderung berufspraktischen Wissens und Konnens erwar-
tet, was idealistische Vorstellungen, bei der universitdren Weiterbildung werde aus-
schliesslich Wissen, Reflexion und Verstehen nachgefragt, relativiert: Entscheidend
ist hiiufig die Nutzbarkeit fUr die tdgliche Praxis. lnsgesamt zeigt die Beurteilung Uber
die Zeit kaum Yarianz, was auf die Nachhaltigkeit der universitdren Angebote ver-
weist.

Die Analyse verdeutlicht, dass sowohl das Weiterbildungsverhalten als auch die Er-
wartungen, die mit einer Beteiligung verbunden werden, klare fach- und berufsspezi-
fische Unterschiede aufirveisen. Was die fachspezifisch unterschiedlichen Wirkungen
betriffi, so ldsst sich aus unserer Untersuchungsanlage methodisch nicht schlUssig
rekonstruieren, wie in den beobachteten Kursen der einzelnen Fachbereiche die ver-
schiedenen Wirkungsarten konzeptionell gewichtet wurden. Die Erwartungen der
Teilnehmerlnnen mUssen daher immer in Relation zum besuchten Kurs verstanden
werden. So wdre es abwegig festzustellen, Teilnehmerlnnen aus dem Bereich Bil-
dung/PsychologieA/erwaltung seien weniger diskussionsfreudig als die Teilnehme-
rlnnen der andern Bereiche. Vielmehr sagen sie Uberdurchschnittlich oft aus, in ihren
Kursen wUrden zu viele Gruppen- und Kleingruppendiskussionen abgehalten, woge-
gen Teilnehmeilnnen in den Bereichen Naturwissenschaften etc. und Medizin solche
Diskussionen in ihren Kursen hdufiger vermissen - allerdings gilt dies jeweils bloss
fUr eine Minderheit.

Der Transfer von Wissen und Kdnnen aus der Weiterbildungsveranstaltung in die
berufliche Praxis stellt sich als ein Feld grosser Unsicherheit dar, bekunden doch
Uber die Hiilfte der Befragten MUhe, genauere Effekte einer bestimmten Weiterbil-
dung auf die Arbeitspraxis feststellen zu kdnnen, und immerhin ein FUnftel empfand
den Transfer als misslungen. Dies obwohl die Arbeitsbedingungen fUr eine Umset-
zung als grundstitzlich gUnstig eingeschtitzt werden. Wie gezeigt wurde, entscheiden
sich die meisten Teilnehmerlnnen ,,spontan" fUr ein interessantes Weiterbildungsan-
gebot und verfUgen offenbar Uber genUgend Zeitressourcen. Sie sind tendenziell
dem humanistischen Bildungsideal verbunden, bleiben aber in der Transferfrage
weitgehend auf sich selbst gestellt. Diese Tatsachen unterstreichen die Privilegiert-
heit eines betrdchtlichen Teils der untersuchten Population. Gleichzeitig verdeutli-
chen sie aber auch den individualistischen Zugang zum Wissen: Weiterbildung wird
weder systematisch geplant, noch begleitet oder gecoacht. So ,,einsam" der Weiter-
bildungsentscheid gefiillt wird, so ,,einsam" wird das Wissen rezipiert, individuell
nachbereitet und ohne Lernvereinbarung, externe Hilfe und Kontrolle umzusetzen
versucht.

BezUglich des Lerntransfers wird sowohl von den Betrieben als auch von den Teil-
nehmenden primdr ein individuelles Modell geltend gemacht, das das Lernverhalten
und die individuellen Transferanstrengungen (persdnliche Nachbereitung, zusltlzli-
che Weiterbildung, individuelle Weiterbildung komplementdr zur organisierten) ins
Zentrum rrickt, Transfer also zu einem Aneignungsproblem macht. Ein bedeutender
Teil der Befragten bezeichnet sich als selbstiindig fUr den Transfer verantwortlich,
und Transferkontrollen sind praktisch inexistent. Entsprechend wird das individuelle
Nachbearbeiten der Kursinhalte und die Wiedervenruendung der Unterlagen als Ei-
genleistung sehr hiiufig hervorgestrichen. Dies legte es uns nahe, den Fokus einer-
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seits auf die Lehr-/ Lernarrangements und andererseits auf die Transferbedingungen
im Arbeitsbereich zu richten. Wir haben gesehen, dass fUr die Ubenryindung des
Transferproblems in erster Linie das Lernfeld sowie das eigene Umsetzungsverhal-
ten verantwortlich gemacht werden und kaum auf grosse UnterstUtzung aus dem
Arbeitsfeld geziihlt wird. Dabei werden die Kompetenz der Dozentlnnen und die
Qualittit der Unterlagen quasi als didaktische Grundbedingungen aufgefasst. Diese
mussen durch eine abwechslungsreiche Didaktik unterstUtzt werden und lassen sich
durch weitere didaktische Rahmenbedingungen zusdtzlich verbessern. Eine gute
didaktische und methodische Kursanlage erleichtert - in der Wahrnehmung der Be-
fragten - den Lerntransfer, wobei sein Gelingen auch stark von der zielorientierten
Teilnahme abhiingig gemacht wird. Auch dies verweist auf die fUr die untersuchte
Population typische individualisierende Sichtweise.

Zusammenfassend ltisst sich also feststellen, dass die Universitdt fUr die Weiterbil-
dungsteilnehmenden ihrer Rolle als anerkannte Wissensanbieterin gerecht wird.
Dieses Urteil ist persistent. Wie das geforderte Wissen in die Praxis umgesetzt wird,
bleibt jedoch weitgehend im Dunkeln. Jedenfalls scheint sich das betriebliche Umfeld
dieser Thematik kaum anzunehmen. Von der Universitdt andererseits wird hoch-
stens erwartet, dass sie ein forderliches Lernarrangement bereitstellt. Ob diese Kon-
stellation zur Bewdltigung kUnftiger Anforderungen ausreichen wird, ist fraglich. Zu-
dem liess sich zeigen, dass der didaktischen Gestaltung fUr die Zufriedenheit der
Teilnehmenden grosse Bedeutung zukommt. Der didaktischen Gestaltung ist des-
halb grosste Aufmerksamkeit zu schenken. Es liessen sich zudem Strategien erpro-
ben, die den Praxisgap zu Uberspringen helfen, z. B. Ertahrungsaustausch, Follow-
ups. Solche Settings sind zum Teil bereits heute in einigen Kursen realisiert.

Generell ist zu wUnschen, dass dem Lerntransfer in allen Veranstaltungen der uni-
versitdren Weiterbildung gebUhrende Aufmerksamkeit eingerdumt wird und dem
Umstand Rechnung getragen wird, dass die Teilnehmerlnnen dabei meist auf sich
selbst gestellt bleiben.

6.2 Methodische Schlussfolgerungen fiir die Evaluation des Transfers von
Wissen aus universitdren Weiterbildungsveranstaltungen in die Praxis

Die Untersuchung hat etliche Charakteristika der Teilnehmenden universitdrer Wei-
terbildungsveranstaltungen differenziert aufzuzeigen vermocht, wobei bereits frUh
deutlich wurde, dass fach- und professionsspezifische Merkmale Einstellungen, Er-
wartungen, Nutzung und Transfererfahrungen stark priigen. ln dieser sehr punktuel-
len Untersuchung war eine Analyse nur fUr einige ausgewdhlte Bereiche mdglich.

Als methodisch problematisch erwies sich nicht nur, dass die Dauer der Kurse sehr
stark variierte, sondern auch, dass diese in verschiedene m6gliche Rahmen (NDS,
mehrmodularer Kurs, Kursprogramm etc.) integriert waren. Die Fragebogen wurden
dieser Differenzierung nur bedingt gerecht. Daher mussten wir an einigen Stellen mit
lnterpretationen ZurUckhaltung Uben. Homogenere Befragungseinheiten wdren dazu
notwendig gewesen.

Eine korrekte Transferanalyse wUrde methodisch mindestens drei Beobachtungs-
zeitpunkte voraussetzen: T1 Erwartungen vor Kursbesuch und eventuelle Lernver-
einbarungen, T2 Erfahrungen unmittelbar bei Kursende (bei mehreren Modulen
mehrmals) und 73 eine ex-post-Befragung nach einer bestimmten Dauer (ein Jahr).
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Zudem waren die Erfahrungen im Berufsfeld ebenfalls zu erfassen. Ob eine solch
intensive ,,Beforschung" mit standardisierten Befragungsinstrumenten sinnvoll und
forschungspraktisch zu vertreten ist, ist fraglich. Mdglicherweise wUrde sich hier der
Einsatz von qualitativen Fallstudien besser eignen. Aber auch bei diesen stellt sich
die Frage, ob das Design einer wissenschaftlich distanzierten Evaluation nicht bes-
ser zugunsten einer formativen Evaluation fallengelassen werden sollte.
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Anhang 1: Bemerkungen zu den Auswertungsmethoden

Methodische Bemerkung zu den Faktorenanalysen

Aus den Fragen 13 (WB-Verhalten) und 14 (WB-Einstellungen) werden Faktoren
gezogen, die als Grundlage neuer Variabeln dienen; drei fUr Frage 13, vier ftir Frage
14. Analog wurde bei Frage 16 (Nutzenbeurteilung) vorgegangen. Aus grund-
s2itzlichen Uberlegungen (kleine n) wurde eine Extraktionsmethode gewdhlt, die
fehlende Werte nicht ausschliesst, sondern sie durch die jeweiligen Mittelwerte der
gesamten Stichprobe ersetzt (Menrusue). Nach mehreren Versuchen wurde jeweils
eine Rotation gewtihlt, welche die Faktorladungen plausibel interpretierbar macht. So
wdihlten wirfUr Frage 13 keine Rotation (Nonornre), fUrdie Fragen 14 und 16 eine
rechtwinklige Rotation (Vnntvnx). Die Faktorenwerte wurden jedoch in der Folge
nicht weiter verwendet, sondern wir verwendeten ,,ltem-Summanden", wie sie im
folgenden beschrieben werden. Diese haben den Vorteil, dass sie erstens gut
nachvollziehbar sind und zweitens nach entsprechender Umformung die
bekannte vierstufige Skala der Ausgangsvariabeln aufiiveisen.

lm folgenden werden die neu konstruierten Variabeln fUrdie Fragen 13, 14 und 16
werden kuz vorgestellt:

Variabeln zur Frage 13 nach dem Weiterhildungsverhalten (vgl. Kap. 3.3)

Aus den 9 ltems von Frage 13 konnten 3 Variabeln gezogen werden.

o Auf dem ersten Faktor luden die Argumente ,,Teilnahme im Rahmen einer
pers6nlichen Bildungsoffensive" (13a) und,,Pers6nliches Weiterbildungspro-
gramm" (13c) stark positiv, die Argumente ,,Wenn Zeit vorhanden auch spontane
Teilnahme" (13d) und ,,Punktuelle selektive Teilnahme" (13b) stark negativ.
Daraus schliessen wir ein wohlorganisiertes Weiterbildungsverhalten. ln die neu
konstruierte Variable ,,Systemaf" werden daher 13b und 13d mit positiven, 13a
und 13c mit negativen Vozeichen aufgenommen.

. Der zweite Faktor erhielt sehr starke Ladungen bei den HinderungsgrUnden
,,Familidre Hindernisse" (Frage 13f) und ,,Fehlende Zeit" (Frage 13e), und
Weiterbildung wird fUr ,,Zu teuer" (Frage 13i) gehalten. Ebenfalls ein gewisses
Gewicht erhielt die Bevoaugung der individuellen beruflichen Weiterbildung
gegenUber der organisierten (Frage 13g). Dieses Argument liidt jedoch beim
dritten Faktor stdrker, wenngleich mit negativem Vorzeichen. Daher venruenden
wir fUr die Variable ,,Belast" dte drei Fragen 13e, 13f und 13i mit positiven
Vozeichen.

. Der dritte Faktor schliesslich ledt in erster Linie beim Argument ,,Teilnahme mit
Kolleglnnen abgesprochen" stark, wogegen das Argument der bevorzugten
individuellen Weiterbildung relativ stark abgelehnt wird. Die neue Variable

,,Gesellig" entsteht daher aus den Fragen 13h mit einem positiven und 139 mit
einem negativen Vozeichen.
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Variabeln zur Frage 14 nach der Einstellung zur Weiterbildung (vgl. Kap. 3.3)

Die 10 ltems in Frage 14 konnten auf vier Faktoren reduziert werden, auf deren
Basis wir neue Variabeln konstruierten.

o Der erste Faktor erhdlt die hdchsten Faktorladungen auf den Dimensionen ,,WB-
Aktive sind beruflich zu wenig ausgelastet", sie ,,wollen sich vor allem beruflich
profilieren" und ,,WB-Besuch hat oft modischen Charakter". Die Variable ,,WB-
Skepsis" setzt sich daher aus den positiv gewichteten Fragen 14c, 14i und 14b
zusammen.

o Der zweite Faktor liidt positiv auf den Argumenten ,,WB-Aktive leisten mehr",
,,eigene Weiterbildungsteilnahme war immer gut begrUndet", ,,Zeit sollte man sich
nicht nehmen lassen" und ,,Weiterbildung ist generell empfehlenswert". Berechnet
wir die neue Variable ,,WB-Enthusrasmus" aus der Summe der Fragen F14a,
F14h,F14d und F14k.

o Der dritte Faktor hat hohe positive Ladungen bei den Argumenten ,,Es besteht
betrdchtlicher Druck, an WB teilzunehmen" und ,,lndividuelle WB wird im Vergleich
zur organisierten zu wenig geschtitzt". Die Variable ,,Druck" setzt sich also aus
den Antworten auf F14e und F149 zusammen.

o Der vierte Faktor erhielt seine einzige sehr starke Ladung beim Argument,
Weiterbildung sei bei den Kolleglnnen hoch angesehen. Die Variable ,,Prestige"
entspricht daher der Antwort auf Frage F14f .

Variabeln zur Frage 16 nach der Einschdtzung des Nutzens von Weiterbildung
(vgl. Kap.4.1.3)

Die 15 ltems konnten zu vier Faktoren zusammengefasst werden:

. Ein erster Faktor betont den praxisorientierten Nutzen. Am meisten habe die ,,Ver-
tiefung von Fachwissen" (16d), die ,,Aktualisierung frUher erworbenen Wissens"
(16e), die ,,Systematisierung praktisch enrvorbenen Wissens" (16f), die ,,Erhohung
der Selbstsicherheit in der Berufspraxis" (169) und das,,L6sen aktuell anstehen-
der Praxisprobleme" (16h). Wir nannten die Variable, die sich aus den positiv
geladenen 5 Antworten zusammensetzt,,Berufspraxis".

o Der zweite Faktor umfasst die Antworten 16a) bis 16c) sowie 16i), also ,,Anschluss
an neuere Entwicklung€fl", ,,Einstieg in neues Wissensgebiet", ,,Einblick in ver-
wandtes Gebiet" und ,,Horizonterweiterung". Der Nutzen wird vor allem im Erwerb
neuer Wissensinhalte gesehen, daher nannten wir die neue Variable ,,Neu-
t{/issen".

. Vier laufbahnorientierte Antworten geben den Ausschlag fUr den dritten Faktor
,,Laufbahn". Es sind dies die Antworten 16m) bis 16p), also,,beruflicherWieder-
einstieg", ,,berufliche Neuorientierung", ,,Bessere Aufstiegschancen" und ,,Chancen
auf dem Arbeitsmarkt".

o Der vierte Faktor setzt sich schliesslich aus den beiden nicht direkt berufs- bzw.
fachbezogenen Antworten ,,Gelegenheit zu persdnlichen Kontakten" (16k) und

,,Abwechslung im Arbeitsalltag" (161) zusammen. Wir nannten die aus der Summe
der beiden Antworten entstandene Variable,,Nefworking".
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Anhang 2:
Darstellung der wichtigsten Antworten in der KWB-Befragung

Die folgenden Auswertungen basieren auf dem File BBWMATCH.SAV, welches
ausser den Antworten zur KWB-Befragung auch die Antworten der identifizierbaren
Befragten aus der Erstbefragung (BBW) enthiilt. Da dieses ,,matching" nur dort
mdglich war, wo je ein Datensatz der Erst- und der Nachbefragung einer bestimmten
Person zugewiesen werden konnte, fehlt zum Teil eine betrdchtliche Zahl Antworten
auf BBW-Fragen (z.B.Frage 3 nach dem hochsten Bildungsabschluss), die wir in
unserm Fragebogen aus forschungsethischen GrUnden nicht wiederholen wollten.
Die Reihenfolge der ersten 12 der folgenden Randauszdihlungen entspricht
denjenigen der Auswertungen von Markus Diem (vgl. Anhang 4), was einen
Samplevergleich ermdglicht.

1 Anzahl antwortende Personen nach Hochschulen

Hochschule Personen Anteil an Stichprobe

Universitdt Bern

Universitdt Basel

UniversittitZUrich

Total

100

22

132

254

39.4 o/o

8.7 %

52.0 %

100.0%

n=254 / fehlende Werte: 0 (0.0 %)

2 DemographischeMerkmale

Alter Personen Anteil an Stichprobe

unter 35 Jahre

35 bis 42 Jahre

42bis 48 Jahre

48 bis 55 Jahre

Uber 55 Jahre

Total

39

76

64

50

14

243

16.0 o/o

31.3 %o

26.3 o/o

20.6 o/o

5.8 0h

100.0 %

n=254 / fehlende Werte: 11 (4.3 %)

Geschlecht Personen Anteil an Stichprobe

mtinnlich

weiblich

Total

174

79

68.8 %

31.2 %

n=254 / fehlende Werte: 1 4%)

253 100.0 %
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3 HtichsterAusbildungsabschluss

H 6ch ste r Bi I d u ng sa bsch/uss

Universitdrer Abschluss

davon: - Phil l/Recht/Wirtschafts- & Soz.wss

- Medizin

- Natur- & lngenieurwissenschaften

Mittelschule und h6here Fachschule

Berufslehre

Total

103

21

18

142

25

53

25

71.5 o/o

17.6 %

37.3 %

17.6 %

14.8 o/o

12.7 o/o

1OO o/o

n=254 / fehlende Werte: 112 (44.1 96), da nur Angaben filr die gematchten Datensdtze mdglich

4 Anzahl Jahre seit h<ichstem Abschluss

Anzahl Jahre seif Abschluss Personen Anteil an Stichprobe

0 bis 1 Jahre

2 bis 3 Jahre

4 bis 5 Jahre

6 bis 7 Jahre

8 bis 9 Jahre

10 bis 14 Jahre

15 bis 20 Jahre

mehr als 20 Jahre

Total

3

10

7

7

13

45

23

37

145

2.1 o/o

6.9 o/o

4.8 o/o

4.8 o/o

9.0 o/o

31.0 %

15.9 o/o

25.5 %

100.0 %

n=254 / fehlende Werte: 109 (42.9 %)

5 Zurzell an NDS beteiligt?

Sfafus der NDS-B eteiligung

geplant

begonnen

abgeschlossen

kein NDS

Total

2

14

10

106

1.5 o/o

10.6 o/o

7.6 o/o

80.3 %

n=254 / fehlende Wefte: 122 (48.0 %)

132 100 %
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6 Besuch von WB-Kursen verschiedener Anbieter

Kontext bzw. Anbieter rcgelmdss(1seit regelmtissig einen d. un- nie
Ausbildungs- wiihrend mind. regelmiissig
absch/uss 1 Jahr einige Kurse

innerbetrieblich

Berufsverbiinde

GemeinnUtzige Organisationen

Private Schulen

andere private Anbieter

Hochschulen

Hcihere Fachschulen

andere offentliche Anbieter

Kongresse und Tagungen

37
(25.5o/o)

29
(20.0yo)

5
(3.4o/o)

5
(3.4Vo)

4
(2.8o/o)

22
(15.2o/o)

1

(0.7o/o)

4
(2.8o/o)

55
(37.s%)

I
(5.5%)

I
(6.2Vo)

,l

(0.4o/o)

7
(4.8o/o)

5
(3.4yo)

12
(8.3%)

2
(1.4%)

1

(0.7yo)

6
(4.1Vo)

44
(30.3%)

29
(20.0Yo\

14
(9.7yo)

43
(29.7o/o)

14
(9.7o/o)

46
(31.7Vo)

I
(6.2o/o)

I
(62%)

52
(35.e%)

56
(38.6%)

78
(53.8%)

125
(86.2o/o)

90
(62.1o/o)

122
(84.1o/o)

65
(44.BVo)

133
(91.7o/o)

131
(e0.3%)

32
(22.1Vo)

7 Beschiiftigungssituation

D e rze it e rwe rb stiiti g ? Personen Anteil an Stichprobe

p
nein

Total

146

2

253

98.6 %

1.4 %

100.0 %

n=254 / fehlende Wefte: 106 (41.7 %)

Beschiiftigungsgrad Personen Anteil an Stichprobe

bis 50 %

51 bis 95 o/o

100 o/o

Total

12

30

101

143

8.4 %

21.0 o/o

70.6 %

100.0 %

n=254 / fehlende Werte: 111 (43.7 %); Miftelwert (Mean): 90.48 %
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8 Beschiiftigungsbereiche

Be sch iifti g u n g s b e re i ch Personen Anteil an Stichprobe

Gesundheitswesen

Schulen

Offentl. Venrvaltung + Unternehmen

Private DL und PlanungsbUros

Hochschule (Forschung, Lehre, Venrvaltung)

lndustrie

Soziale und psychologische Dienste

Land- und Forstwirtschaft

Anderes

Total

45

22

27

16

I
11

4

3

I

145

31.1 %

21.0 o/o

18.6 o/o

11.1 0/o

8.4 o/o

7.6 o/o

2.8 o/o

2.1 o/o

5.6 o/o

100.0 %

n=254 / fehlende Werte: 109 (42.9 %)

I Wirtschaftsbereiche

Wirtschaftsbereiche Personen Anteil an Stichprobe

Offentliche I nstitutionen

Privatwirtschaft

andere lnstitutionen

Total

89

47

5

63.1 %

33.3 %

3.5 %

100.0 %143

n=254 / fehlende Werte: 113 (44.5 %)

10 Stellung im Beruf

Stellung im Beruf Personen Anteil an Stichprobe

Direktionsfunktion

Kaderfunktion

ausfuhrende Funktion

weiss nicht

selbsttind ig erwerbstiitig

Total

13

72

36

3

17

113

9.2 o/o

51.1 %

25.5 o/o

2.1 %

12.1 %

n=254 / fehlende Wefte: 111 (43.7 %); Miftelwert (Mean): 90.48 %

100.0 %
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11 Organisatorischer Zusammenhang des Kursbesuchs

Zusammenhang Personen Anteilan Stichprobe

keiner

Bestandteil eines universitdren Nachdiplomstudiums

Bestandteil betriebsinterner Weiterbildung

Bestandteil berufsverbandsinterner Weiterbildung

Bestandteil persdnlicher, ldngerfristiger WB

Anderes

43

26

15

2

51

11

29.1

17.6

10.1

1.4

34.5

7.4

12 Finanzierung des Kurses

Kursfinanzierung Personen Anteil an Stichprobe

pers6nlich

teilsteils

durch Arbeitgeber

andere Regelung

Total

52

28

62

106

6

35.1 o/o

18.9 o/o

41.9 %

4.1 %

100.0 %

n=254 / fehlende Werte: 106 (41.7 %)

Ktffinanzierurg dffentliche
nadt lnfifulionsft I nstitution

privates
Unternehmen

andere
lnstitution

insgesamt

persdnlich

teils-teils

Arbeitgeber

and. Regelung

27

(30.7 o/o)

20

(22.7 o/o

38

(43.2 %)

3

(3.4 o/o)

18

(38.3 %)

5

(10.6 %)

21

(44.7 Yo\

3

(6.4 To\

1

(20.0 o/o)

1

(20.0 o/o)

3

(60.0 %)

0

(o.o %)

46

(32.e)

26

(18.6 %)

62

(44.3 To\

6

(4.3 o/o)

n=254 / fehlende Werte: 114
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Kursfinanzierung
nach Geschlecht

mdinnlich weiblich insgesamt

personlich

teils-teils

Arbeitgeber

andere Regelung

26

(26.8 Vo)

18

(18.6 %)

48

(49.5 o/o)

5

(5.2 Yo)

26

(52.0 o/o)

I
(18.0 %)

14

(28.0 o/o)

1

(2.0 %)

52

(35.4 %)

27

(18.4 %)

62

(42.2 o/o)

6

(4.1 %)



Anhang 3: Fragebogen KWB

UNIVERSITAT BERN

KOORDINATIONSSTELLE
FUR WEITERBILDUNG

code []nln
Fragebogen

Wirkungen von
Weiterbildungsveranstaltungen aus der
Perspektive der Teilnehmerinnen und

Teilnehmer

Hochschule
BBW Kurs-Nr
Kurstitel
Datum/Dauer

It is vital

to avoid the pitfall

of treating

adult students

as

a homogenous group

(OECD/CER| 1e87)





A Fragen zur Person

1 Geburtsdatum r"g'n n
Wohngemeinde (vor 12 Monaten) PLZ:

Geschlecht Mdnnlich

Weiblich

Monat: n! .lunr'En
ntnn
!,
n,

2

3

4

B Fragen zum Weiterbildungsverhalten

Haben Sie seit ihrem Besuch der universitdren Weiterbildungsveranstaltung vor 12 Monaten
weitere Weiterbildungsveranstaltungen (auch nicht-universitdre) besucht?
(Mehrfachantworten sind mdgl ich)

lch habe weitere Weiterbildungsveranstaltungen bezogen auf meine beruflichen
Tditiqkeiten besucht

oon

lch habe weitere Weiterbildungsveranstaltungen bezogen auf meine personli-
chen lnteressen respektive meine Freizeit besucht

oou

Nein, ich habe in den letzten 12 Monaten keine Weiterbildungsveranstaltungen
mehr besuchl (4 weiter mit Frage 6)

oou

6

5 Wieviele Tage haben Sie fur den Besuch weiterer Weiterbildungsveranstaltung eingesetzt?

Anzahl Tage ntr

Wieviele Stunden setzen Sie pro Monat durchschnittlich ftlr lhre individuelle berufliche Weiter-
bildung ausserhalb von organisierten Weiterbildungsveranstaltungen ein? (Erwerb neuer oder
Vertiefung alter Kenntnisse und/oder Ftihigkeiten zur Verbesserung der Kompetenzen in der
beruflichen Praxis).

Durchschnittliche Anzahl Stunden pro Monat !n
Wie haben sich lhre WeiterbildungsaktivitAten (Teilnahme an Veranstaltungen respektive
individuelle berufliche Weiterbildung) in den letzten Jahren verdndert?

a)

b)

c)

a)

b)

c)

7

Teilnahme an
Veranstal-

tungen

individuelle
berufliche

Weiterbildung

Meine Weiterbildungsaktivitdten haben in den letzten Jahren eher
zuqenommen

o1 o1

Meine Weiterbildungsaktivitdten sind in den letzten Jahren
konstant qeblieben

o2 o2

Meine Weiterbildungsaktivitdten haben in den letzten Jahren eher
abqenommen

o ô o3

KWB - Universitet BernWirkunqen von Weiterbildungsve 3
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8

a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

10

Denken Sie, dass Sie weiterbildungsaktiver sind als lhre Berufskolleginnen und -kollegen?

Wie beurteilen Sie die Hohe der gesamten Kosten (Kursgeld, Kosten infolge Arbeitsausfall,
Fahr- und Aufenthaltskosten), die fur die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen an-
fallen?

Haben Sie die lnitiative zur Teilnahme an der Weiterbildungsveranstaltung vor 12 Monaten
selbst ergriffen?

11 Kdnnen Sie Wahl und H?iufigkeit lhrer Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen selbst
bestimmen?

12 Haben Sie als Einzelperson an der Weiterbildungsveranstaltung vor 12 Monaten teilge-
nommen?

a)

b)

lch bin der Meinung, dass ich weiterbildungsaktiver bin o1

lch bin der Meinung, dass ich etwa gleich weiterbildungsaktiv bin o2

lch bin der Meinung, dass ich weniger weiterbildungsaktiv bin o3

lch halte die gesamten Kosten, die durch die Teilnahme an Weiterbildungsver-
anstaltungen anfallen f0r zu hoch

o1

lch halte die gesamten Kosten, die durch die Teilnahme an Weiterbildungsver-
anstaltunqen anfallen fur anqemessen

o2

lch halte die gesamten Kosten, die durch die Teilnahme an Weiterbildungsver-
anstaltunqen anfallen eher fiir tief

o^

keine Meinung o4

o1Ja, ich habe die lnitiative selbst ergriffen

o2Mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte hat mich auf die Veranstaltung aufmerk-
und mir die Teilnahme nahsam

o3

lch bestimme selbst rlber Wahl und Hdiufigkeit meiner Weiterbildungsteilnahme ol
lch lege Wahl und Hiiufigkeit meiner Teilnahme an Weiterbildungsveranstal-
tunqen nach Absprache mit Berufskolleqinnen und -kollegen fest

o2

Mein Vorgesetzter respektive meine Vorgesetzte legen zusammen mit mir Wahl
und Hdufiqkeit meiner Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen fest

o3

Ja, ich habe als einzige Person aus meinem tdiglichen Arbeitsumfeld
teilqenommen

o1

Nein, ich habe zusammen mit Berufskolleginnen und -kollegen aus meinem
tdqlichen Arbeitsumfeld teilqenommen

o2

KWB - Universitat BernWirkungen von Weiterbildu 4



13 Wie wurden Sie lhr Weiterbildungsverhalten heute allgemein beschreiben? Bitte beurteilen Sie
den Grad des Zutreffens der folgenden Aussagen.

lm lolgenden werden einige Aussagen zum Thema Weiterbildungsverhalten gemacht. Bitte

beurteilen Sie jede Aussage indem Sie den Grad lhrer Zustimmung angeben.

i)

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)

h)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

s)

h)

i)

14

k)

tritft
sehr
zu

trifft
eher
zu

tritft trifft
eher gar
nicht zu nicht zu

Der Besuch der Weiterbildungsveranstaltung vor 12 Monaten steht
im Zusammenhang mit einer persdnlichen "Bildungsoffensive"

01 02 03 04

lch besuche gelegentlich Weiterbildungsveranstaltungen und

suche mir ieweils einen passenden Kurs aus
ol 02 03 04

lch plane meine Weiterbildung im voraus und stelle mir ein per-

sonliches Proqramm zusammen
01 02 03 04

Wenn ich ein interessantes Angebot sehe und Zeit habe, melde
ich mich spontan fUr eine Weiterbildungsveranstaltunge an

()1 02 03 04

Fehlende Zeit ist fur mich ein Hinderungsgrund, an Weiterbil-
dunosveranstaltunqen teilzunehmen

o 02 03 04

FamiliAre GrUnde f0hren dazu, dass ich nicht so oft wie ich
wollte an Weiterbildungsveranstaltungen teilnehme

01 02 03 04

lch bevorzuge die individuelle berufliche Weiterbildung gegen-
Uber orqanisierlen Weiterbildunqsveranstaltun gen

01 02 03 04

lch schdtze es, wenn ich mich mit Berufskolleginnen und -kol-
legen 0ber die Auswahl von Weiterbildungsveranstaltungen ver-
stdndiqen kann

01 02 03 04

Wenn Weiterbildungsveranstaltungen weniger kostspielig wd-
ren. wr.irde ich hdufiqer teilnehmen

01 02 03 04

trifft
sehr
zu

trifft rifft tritft
eher eher gar
zu nicht zu nicht zu

lch bin der Meinung, dass weiterbildungsaktive Personen in

ihrem Beruf mehr leisten
01 02 03 04

lch finde, der Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen hat oft
modischen Charakter

o1 02 03 04

lch finde, dass Leute, die oft Weiterbildungsveranstaltungen be-
suchen, beruflich zu weniq ausqelastet sind

ol 02 03 04

lch finde, man darf sich die Zeillir den Besuch von Weiterbil-
dunqsveranstaltunqen nicht nehmen lassen

o1 02 03 04

lch finde, dass die individuelle Weiterbildung ausserhalb orga-
nisierter Zusammenhdnge zu wenig geschdtzt wird

01 02 03 04

Die Leute in meinem beruflichen Umfeld schdtzen weiterbil-
dungsaktive Kolleginnen und Kollegen

01 02 03 04

lch nehme einen betrdchtlichen Druck wahr, sich uber den Be-

such von Weiterbildunqsveranstaltunqen ausweisen zu m0ssen
01 02 03 04

ln meinem Fall war der Besuch von Weiterbildungsveranstal-
tunqen immer qut beqrundet

01 02 03 04

lch bin der Meinung, dass Weiterbildungsveranstaltungen oft-
mals nur deswegen besucht werden, um sich beruflich profilie-
ren zu kdnnen

01 02 03 04

lch halte den Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen
qenerell f tir empfehlenswert

o 02 03 04

KWB - Universitdt Bernn 5Wirkungen von Weiterbild



c Fragen zu Wirkungen und Nutzen der Weiterbildungsteilnahme

Sie haben vor 12 Monaten einen Kurs im Rahmen der universitdren Weiterbildung besucht.
Wir stellen lhnen im folgenden einige Fragen bezogen auf lhre damalige Kursteilnahme. Bitte
beantworten Sie die Fragen aus lhrer heutigen Perspektive.

15 Wie gut konnen Sie sich heute an die Weiterbildungsveranstaltung vor 12 Monaten erinnern?

sehr gut kaum gar
qut nicht

lch erinnere mich ol 02 03 04

16 Was hat lhnen lhre Weiterbildungsteilnahme vor 12 Monaten hinsichtlich derfolgenden
Aspekte gebracht?

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)

h)

i)

k)

r)

m)

n)

o)

p)

sehr viel wenig gar
nichtsviel t

Aspekt ftir mich
unwichtio

Anschluss an neuere Entwicklungen 01 02 03 04 o-

Einstieg in ein neues Wissensgebiet ol 02 03 04 o_c

Einblick in ein berufs- bzw. fachverwandtes Gebiet C)1 02 03 04 o-c

Vertiefung von Fachwissen 01 02 03 04 o5

Aktualisierung von frriher erworbenem Wissen 01 02 03 04 o5

Systematisierung von praldisch eruvorbenem
Wissen

01 02 03 04 os

Erhdhung der Selbstsicherheit in der Berufspraxis 01 02 03 04 o-c

Ldsen von aktuell anstehenden Problemen in der
praktischen Teitigkeit

ol 02 03 04 o_c

Horizonterweiterung 01 02 03 04 o5

Gelegenheit zu personlichen Kontakten ()1 02 03 04 o5

Abwechslung im Arbeitsalltag ()1 02 03 04 o5

Beruf licher Wiedereinstieg o
1

02 03 04 o5

Beruf liche Neuorientierung o
1

02 03 04 o-c

Bessere Aufstiegschancen o
1

02 03 04 o5

Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern o
1

02 03 04 o-c

KWB - Universitdt BernWirkunqen von Weiterbildungsveranstaltungen 6



17 ln welcher Beziehung haben Sie lhrer Meinung nach am meisten vom Besuch der Weiterbil-
dungsveranstaltung vor 12 Monaten profitiert? Bitte entscheiden Sie sich nur fiir eine der
moglichen Aussagen.

ln welcher Beziehung wUrden Sie vom Besuch einer ndchsten Weiterbildungsveranstaltung am

meisten profitieren wollen? Bitte entscheiden Sie sich nur fiir eine der moglichen Aussagen.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

s)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

s)

18

Durch das Knupfen von Kontakten mit Fachkolleginnen und -kollegen habe ich

am meisten profitiert
o1

lch habe vom vermittelten Wissen am meisten profitiert o2

lch habe von den Auswirkungen meiner Weiterbildungsteilnahme auf meine
Laufbahn am meisten profitiert

o3

lch habe dadurch am meisten profitiert, dass ich zum Nachdenken tiber lnhalt
und Wirkunoen meiner Tditigkeit angeregt worden bin

o4

lch habe meine Kompetenz zur Problemlosung in beruflichen Fragestellungen
verbessern konnen und in dieser Beziehunq am meisten profitiert

o-

Erst die Summe aller meiner Weiterbildungsaktivitdten insgesamt erlaubt es mir,
von einem Profit wirklich reden zu konnen

o^

lch habe vor allem von der Distanz zum Gewohnten, die mit der Teilnahme an

der Weiterbildunqsveranstaltunq verbu nden waren, am meisten prof itiert
o7

lch mochte vor allem mit Fachkolleginnen und -kollegen Kontakte knupfen o1

lch mochte in erster Linie vom vermittelten Wissen profitieren o2

lch mdchte nach meiner ndchsten Weiterbildungsteilnahme vor allem Auswir-
kunqen auf meine Laufbahn erfahren

o^

lch mochte in erster Linie zum Nachdenken uber lnhalt und Wirkungen meiner
Taitiqkeit anqereqt werden

o4

lch mochte meine Kompetenz zur Problemlosung in beruflichen Fragestellungen
verbessern konnen und primdr in dieser Beziehung profitieren

o-

Erst die Summe aller meiner Weiterbildungsaktivitdten insgesamt erlaubt es mir,
von einem Profit wirklich reden zu konnen

o^

lch mdchte vor allem von der Distanz zum Gewohnten, die mit der Teilnahme an

der Weiterbildungsveranstaltu ng verbu nden sind, prof itieren
o7

KWB - Universitdt BernWirkunqen von 7



19

a)

b)

c)

d)

e)

D

s)

h)

i)

20

a)

b)

Hat sich lhre berufliche Situation in den letzten 12 Monaten verdndert? (Bitte nur eine Antwort
ankreuzen)

Bitte beurteilen Sie die folgenden Aussagen in Bezug auf ihre individuellen Verhdltnisse nach
dem Besuch der Weiterbildungsveranstaltung vor 12 Monaten.

Haben Sie seit Kursende Kontakte zu den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
gepflegt?

c)

d)

e)

D

s)

a)

b)

b)

2',1

Meine berufliche Situation hat sich nicht verdndert o1

lch habe neue Aufgaben in derselben lnstitution Ubernommen o2

lch habe neue Aufgaben in einer anderen lnstitution Ubernommen o3

lch habe mich selbstdndig gemacht o4

lch bin arbeitslos geworden o5

lch habe mich aus dem Berufsleben zuruckgezogen o^

lch habe soziale, erzieherische oder andere nicht bezahlte Arbeiten ubernommen o7

lch war selbstdndig und arbeite jetzt wieder in einer lnstitution o8

lch arbeite weiterhin selbstdndig, habe aber mein Dienstleistungsangebot enrueited oe

trifft
sehr
zu

trifft trifft trift
eher eher gar
zu nicht zu nicht zu

lch f0hle mich fur die Anforderungen in meinem Tditigkeitsgebiet
besser qewappnet

01 02 03 04

Die Teilnahme an der Weiterbildungsveranstaltung hat insge-
samt zu einer verbesserten Zufriedenheit mit meiner beruflichen
Situation qefUhrt

01 02 03 04

lm Zusammenhang mit dem Besuch der Weiterbildungsveran-
staltung vor 12 Monaten erfuhr ich Neid oder Missgunst in mei-
nem beruflichen Umfeld

01 02 03 04

lch konnte lnnovationen in mein berufliches Umfeld und meine
berufliche Tatiqkeit brinqen

01 02 03 04

lch habe nutzliche Berufsbeziehungen aufbauen kdnnen 01 02 03 04

lch trug zur Forderung meiner beruflichen Karriere bei 01 02 03 04

lch kann meine Anspruche und Wunsche in Bezug auf meine
berufliche Situation qeqen0ber Dritten besser vertreten

01 02 03 04

lch habe hdufig Kontakte mit ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ge-
pfleqt

o1

lch habe vereinzelt Kontakte mit ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
qepfleqt

o2

Nein, ich habe keine Kontakte mehr zu den ehemaligen Kursteilnehmerinnen
und Teilnehmern

o^

KWB - Universitdt BernWirkunqen von Weiterbildungsveranstaltungen I



22

a)

b)

c)

d)

e)

lm folgenden werden einige allgemeine Aussagen zum Thema Wirkungen und Nutzen von
Weiterbildungsveranstaltungen gemacht. Bitte beurteilen Sie jede Aussage nach dem Grad
lhrer Zustimmung.

f)

s)

h)

i)

k)

r)

m)

n)

o)

p)

tritft
sehr
zu

trifft
eher
zu

tritft trifft
eher gar
nicht zu nicht zu

lch bin der Meinung, dass das berufliche Arbeitsumfeld die Wei-
terbildungsaktivitdten mittragen muss, damit der Nutzen opti-
miert werden kann

o1 02 03 04

lch bin der Meinung, durch meine Weiterbildungsteilnahme vor
12 Monaten Zeit und Geld gut investiert zu haben

01 02 03 04

lch finde, der Enruerb eines Diploms oder eines Zertifikats wirkt
sich insgesamt gunstig auf die Attraktivit€it einer Weiterbildungs-
veranstaltunq aus

C)1 02 03 04

Der Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen ist in meinem
TAtiqkeitsumfeld von grosser Bedeutung

()1 02 03 04

lch denke, dass der Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen
vor allem der Erholung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
vom Alltaq der Arbeit dient

o1 02 03 04

lch bin der Meinung, dass der Bedarf an Weiterbildung zukunftig
eher zunehmen wird

ol 02 03 04

Man weiss es in meinem Umfeld zu schdtzen, wenn ich an Wei-
terbildu nqsveranstaltu nqen teil nehme

o1 02 03 04

lch kenne viele Leute, die den direkten beruflichen Nutzen von
Weiterbild u nqsveranstaltu ngen bezweifeln

o1 02 03 04

lch bin generell der Ansicht, dass sich lnvestitionen in Bildung
lohnen

ol 02 03 04

Nach meiner Wahrnehmung denken die meisten meiner Berufs-
kolleqinnen und -kolleqen positiv Uber Weiterbildung

o 02 03 04
'1

lch bin 0berzeugt, dass Weiterbildung Nutzen bringt, auch wenn
man ihn nicht immer sofort sieht

()1 02 03 04

lm Allgemeinen denke ich, dass das Selbststudium mehr bringt
als der Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen

o 02 03 04
1

lch finde, Weiterbildungsveranstaltungen sind in der Regel zu

teuer, qemessen an ihrem Nutzen
ol 02 03 04

lch finde, dass der Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen
alles in allem mehr Belastung als Nutzen bringt

01 02 03 04

Der Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen erlaubt mir,
Distanz zum Alltag zu gewinnen

()1 02 03 04



23

a)

D Fragen zum Lernen und Lerntransfer in der Weiterbildung

lm folgenden werden einige Aussagen zum Thema "Lernen und Weiterbildungsveranstaltung"
gemacht. Bitte gewichten Sie jede Aussage im Hinblick auf lhre Person indem Sie den Grad
lhrer Zustimmung angeben.

24 Welches der folgenden Lernarrangements halten Sie fUr lhr personliches Lernen fur besonders
wirksam? Bitte beantworten Sie die Frage bezogen auf ihre generellen Erfahrungen mit Weiter-
bild u n gsveranstaltu ng.

b)

c)

d)

e)

0

a)

b)

c)

d)

e)

D

s)

h)

i)

trifft trift
eher
ZU

sehr
zu

trift trift
eher gar
nicht zu nicht zu

Wenn ich von meinen konkreten Fragestellungen in der Praxis
ausgehen kann, lerne ich besonders viel in Weiterbildungsver-
anstaltunqen

o 02 03 04
'1

Als zielorientierte Lernerin / als zielorientieder Lerner, weiss ich
genau, welche Kompetenzen ich in einer Weiterbildungsveran-
staltung erwerben will

1
02 03 04o

lch lasse mich und mein Lernen gerne von der Atmosphdre an

einer Weiterbildunosveranstaltunq animieren
01 02 03 04

lch bin sehr wissensdurstig o
1

02 03 04

lch schdtze die intellektuelle Auseinandersetzung o1 02 03 04

Die Teilnahme an einer Weiterbildungsveranstaltung bringt mir
Abwechslung vom Alltag und dadurch einen bedeutenden Lern-
effekt

ol 02 03 04

trift
sehr
zu

trift trifft trifft
eher eher gar
zu nicht zu nicht zu

Theorieorientierte Vortrdge und Referate von Dozentinnen und
Dozenten

ol 02 03 04

Plenu msveranstaltungen o1 02 03 04

Diskussionen in Gruppen von 4 bis ca. 6 Personen ()1 02 03 04

Diskussionen in Kleinstgruppen von 2 bis 3 Personen ()1 02 03 04

Darstellung und Behandlung von Fallbeispielen ()1 02 03 04

Einsatz von Leittexten 01 02 03 04

Arbeit an Projekten o1 02 03 04

Zeillir das eigene Studium ()1 02 03 04

Studium von Vorbereitungstexten 01 02 03 04

KWB - Universitat Bern10Wirkungen von Weiterbildungsveranstaltun



25 Welches der folgenden Lernarrangements wird gemdss lhrer Erfahrung in Weiterbildungs-
veranstaltungen zu oft, angemessen oder zu wenig praktiziert?

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)

h)

i)

zu oft ange-
messen

zu wenig

Theorieorientierte Vortrdge und Referate von Dozentinnen und
Dozenten

01 02 03

Plenu msveranstaltungen 01 02 03

Diskussionen in Gruppen von 4 bis ca. 6 Personen 01 02 03

Diskussionen in Kleinstgruppen von 2 bis 3 Personen 01 02 03

Darstellung und Behandlung von Fallbeispielen 01 02 03

Einsatz von Leittexten o1 02 03

Arbeit an Projekten 01 02 03

Zeillur das eigene Studium 01 02 03

Studi um von Vorbereitungstexten 01 02 03

KWB - Universitat BernWirkunqen von Weiterbildungsveranstaltungen 11



26 lm folgenden fragen wir Sie nach spezifischen Wirkungen des Lernens nach dem Besuch der

Weiterbildungsveranstaltung vor 12 Monaten. Nehmen Sie bitte Stellung zu jeder der folgenden

Aussagen.

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)

h)

i)

k)

r)

m)

n)

trift
sehr
zu

triffi
eher
zu

trifft trifft
eher gar
nicht zu nicht zu

Durch den Besuch der Weiterbildungsveranstaltung vor 12

Monaten fuhle ich mich in meinem beruflichen Alltag gestiirkt
o1 02 03 04

lch halte es fur schwierig, genaue Effekte auf den Besuch der
Weiterbildungsveranstaltu ng vor 12 Monaten zur0ckzufUhren

01 02 03 04

Durch den Besuch der Weiterbildungsveranstaltung vor 12 Mo-
naten konnte ich meinen Handlungsspielraum im Alltag ver-
bessern

01 02 03 04

Der Besuch der Weiterbildungsveranstaltung vor 12 Monaten
hat mich dazu motiviert, Gelerntes im beruflichen Alltag einzu-
setzen

o1 02 03 04

Durch den Besuch der Weiterbildungsveranstaltung vor 12 Mo-
naten wurde ich dazu angehalten, kritisch 0ber meine Tditigkeit

nachzudenken

ol 02 03 04

Durch den Besuch der Weiterbildungsveranstaltung vor 12

Monaten fuhle ich mich als kompetentere Problemloserin / als

kompetenterer Probleml6ser

o1 02 03 04

lch verstehe wegen des Besuchs der Weiterbildungsveranstal-
tung vor 12 Monaten einiges in meiner tdglichen Arbeit besser
als zuvor

o 02 03 04

Mein Arbeitsumfeld hat mich daran gehindert, meine in der Wei-
terbildungsveranstaltung vor 12 Monaten erworbenen Kompe-
tenzen nachhaltig umzusetzen

o 02 03 04

Die Umsetzung der Anregungen und lnhalte aus der Weiterbil-
dunqsveranstaltunq vor 12 Monalen ist mir nicht gelungen

ol 02 03 04

lch habe die Weiterbildungsveranstaltung vor 12 Monaten fur
mich mit einigem Aufwand nachbereitet

()1 02 03 04

lch habe die Kursunterlagen und meine Notizen aus der Weiter-
bildungsveranstaltung vor 12 Monaten auch schon wiederver-
wendet

()1 02 03 04

Der Besuch der Weiterbildungsveranstaltung vor 12 Monaten
hat mich dazu angeregt, aktiv mein Wissen und Konnen weiter
zu verbessern

()1 02 03 04

lch habe mich im Anschluss an den Besuch der Weiterbil-
dungsveranstaltung vor 12 Monaten in demselben Fachgebiet
individuell weitergebildet

ol 02 03 04

KWB - Universitat Bern12Wirkunqen von



27 Konnten Sei Massnahmen in Anspruch nehmen, die lhnen den Lerntransfer erleichterten?
(Mehrfachantworten sind moglich)

Gibt es in lhrer lnstitution eine systematisierte Transferkontrolle? (Bitte kreuzen Sie nur eine
Antwort an)

Es wird im Zusammenhang mit Weiterbildungsveranstaltungen hdufig von Schwierigkeiten ge-

sprochen, das Gelernte optimal umzusetzen. Sie finden nachfolgend eine Reihe von Meinungen
und Einstellungsiiusserungen zum Problem des Lerntransfers. Bitte pr0fen Sie den Grad lhrer
Zustimmung zu den einzelnen Punkten.

a)

b)

c)

28

a)

b)

c)

29

a)

b)

c)

d)

e)

Der Dozent, die Dozentin hat in seiner Kursgestaltung wesentlich dazu beigetra-
qen, dass sich die Teilnehmenden auf die Transferarbeit einstimmen konnten

oofi

Der Vorgeselzleldie Vorgesetzte hat mit mir den Kurs nachbereitet und Moglich-
keiten des optimalen Transfers besprochen

oo^

lch konnte meine Arbeitsorganisation aufgrund der neuen Einsichten und lmpul-
se verdndern

ool

lch arbeite selbstdndige und bin um einen optimalen Lerntransfer selbst besorgt o1

ln meiner lnstitution gibt es keine eigentliche Transferkontrolle. Allein der Erfolg
in der tdglichen Arbeit muss den Lerntransfer beweisen.

o2

Ja, es gibt bei in meiner lnstitution eine systematische Kontrolle des Lerntrans-
fers frir Leute, die sich an Weiterbildungsveranstaltungen beteiligt haben.
Wie sieht diese aus (in Stichworten)?

o3

trifft
sehr
zu

trifft triffi trifft
eher eher gar
zu nicht zu nicht zu

lch denke, der Lerntransfer bereitet immer einige Schwierig-
keiten

01 02 03 04

lch personlich kenne in der Regel keine oder nur wenige Proble-
me mit dem Lerntransfer

C)1 02 03 04

Eine gute didaktische und methodische Kursform erleichtert den
Lerntransfer

01 02 03 04

Eine zielorientierte Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltun-
qen erleichteft den Lerntransfer

01 02 03 04

lch finde die Rede von Transferproblemen oftmals Ubertrieben o1 02 03 04



30 Welche der folgenden Elemente einer Weiterbildungsveranstaltung halten Sie f0r besonders
wichtig, wenn es darum geht, eine hohe Veranstaltungsqualitait in der Weiterbildung sicherzu-
stellen?

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)

h)

i)

k)

trifft
sehr
zu

trifft tritft trift
eher eher gar
zu nicht zu nicht zu

Gute Kursunterlagen ol 02 03 04

Kompetente Dozentinnen und Dozenten ()1 02 03 04

Angenehmer Kursraum o1 02 03 04

Pausen, Gelegenheiten ftir informelle Gesprdche 01 02 03 04

Gemeinsames Mittag- respektive Abendessen o1 02 03 04

Abwechslungsreiche Didaktik o1 02 03 04

ErfOllung hoher wissenschaftlicher Anspruche o1 02 03 04

Orientierung an den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 01 02 03 04

Kursevaluation C)1 02 03 04

Unterstutzung beim Lerntransfer 01 02 03 04

KWB - Universitat BernWirkungen von Weiterbildungsveranstaltun 14



E Schluss

31 An dieser Stelle mochten wir lhnen Raum lassen fUr Bemerkungen, Hinweise, Anliegen, die im

Fragebogen nicht erfasst wurden oder die Sie prdzisierend hinzuf0gen wollen

Bitte senden Sie den ausgefullten Fragebogen mit
beiliegendem Antwortcouvert zuruck an die

Koordinationsstelle fur Weiterbildung der
Universitat Bern, Falkenplalz 16, 3012 Bern

Fur lhre Unterstutzung danken wir lhnen bestens!

Jan Weisser Martin Wicki

KWB - Universitdt Bern15Wirkunqen von Weiterbildu
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Anhang 4: Tabellen und Graphiken zur Evaluation der universitdren
Weiterbildung (von Markus Diem)

Uberblick Uber alle erfassten Kurse

Tabelle 1: Anzahl erfasste Kurse, Module, Personen und Fragebogen nach Hochschule

Kurse Module Personen Fragebogen

Universitdit Basel
Universit€it Bern
Universittit Freiburg
UniversitEit Genf
Universittit Lausanne
Universitdit Neuenburg
Universit€it Zilrich

Total 100Yo 130 100Yo 317

13.1Yo

22.3o/o

19.2To
9.2To

15.3Yo
4.60/o

16.1o/o

20.5o/o

34.4o/o

11.4o/o

4.1o/o

15.5o/o

2.SYo

11.7o/o

65
109
36
13
49

B

37

18.9%o

33.6%
11.8o/o

5.4o/"
12.60/o

3.4o/o

14.4Yo

688
1225
430
197
460
123
525

20.8o/o

33.4Vo
9.5o/o

4.OYo

16.9Yo

2.7Yo
12.7o/o

1032
1661
472
197
840
133
632

17
29
25
12
20

6
21

100% 3648 loOo/o 4967

Tabelle 2: Demographische Merkmale

Alter

unter 30 Jahre
30-34 Jahre
35-39 Jahre
4O-44 Jahre
45-49 Jahre
50-59 Jahre
iilter als 59 Jahre

Geschlecht

Mtinner
Frauen

13.5o/o

17.9%
22.0o/o

18.1o/"
15/%
11.1o/o

2.1o/"

56.6%
43.3o/o

1924
1473

485
645
791
652
555
399

74
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Tabelle 3: Typ und Fachbereich des hOchsten Ausbildungsabschlusses der Kursteilnehmer

Hochschulabschltisse

Theologie
Philo., Sprach- und Literaturwissenschaften
H istorische Wissenschaft en
Sozialwissenschafien
Wirtschaftswissenschaften
Jurisprudenz
Exakte Wissenschaften
Natunvissenschaften
Medizin
I n gen ieu nvissensch aft en

N ichtu n ive rsittire Absch I iisse

Lehrerseminar
lngenieurschule (HTL)
Hohere Wirtschaft s- u nd Venvaltu ngsschu le (HVW)
Hohere Fachschule fUr Sozialarbeit und Sozialptidagogik
andere Hcihere Fachschule
Technikerschule
Kaderschule SRK
Maturitditsschule
Betriebliche Berufslehre oder Berufsschule

69.1% 2045

3.4o/o

4.1o/o

2.7o/o

18.3Vo

2.9Yo
2.60/o

2.5o/o

9.2%o

18.9Yo

4.4o/o

4.0Vo
5.2o/o

0.8%o

2.9o/o

0.5o/o

0.7To
1.Bo/o

1.9o/o

13.1o/o

101
't21

80
542
87
7B
73

273
560
130

118
153
25
B5
15
21

52
57

387

30.8% 913

Tabelle 4: Anzahl Jahre seit dem h6chsten Ausbildungsabschluss

0-1 Jahre
2-3 Jahre
4-5 Jahre
6-7 Jahre
B-9 Jahre
10-14 Jahre
1 5-20 Jahre
mehr als 20 Jahre

6.8o/o

11.7%
1Q.1Vo

8.0o/o

8.9Yo
18.7o/o

17.4o/o

18.4o/o

276
475
408
324
362
756
704
744

Tabelle 5: Durchlaufen Sie zur Zeit ein Nachdiplomstudium?

)a
nern

27.8o/o

72.2o/o

727
1889
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Tabelle 6: Besuch von Weiterbildungskursen verschiedener Anbieter (Angaben in Prozent)

regelmdissig
seit Ausbildungs-

abschluss

regelmiissig
wdihrend

eines Jahres

einzelne
Kurse

nte N

lnnerbetriebliche Kurse
Berufsverbtinde
GemeinnUtzige Organisationen
Privatschulen
andere private Anbieter

Hochschulen
Hohere Fachschulen
andere 6ffentliche Anbieter

Kongresse Tagungen

4.2
2.9
2.0
5.9
3.5

31.6 5.3

27.3
14.7
3.3
5.7
3.9

25.6
24.1
11.8
28.1

6.4

11.7
1.3
3.0

8.0
1.3
1.3

48.2
91.5
89.4

32.0
5.9
6.3

37.7

43.0
58.2
82.8
60.3
86.3

3084
3084
3084
3084
3084

3084
3084
3084

25.3 3084

Tabelle 7: Beschiiftigungssituation

EnrverbstEitige
Stellensuchende
Enverbsverzicht

92.6%o

3.2o/o

4.1o/"

2911
100
131

Tabel le 8 : Beschiifti g u n gsbereiche (nur Erwerbstiitige)

Hochschule
Schule
Rechtswesen
Medien/Kultur
Gesundheitswesen
Soziale Dienste
Land- und Forstwirtschaft
lndustrie
Private Dienstleistungen

Allgemeine offentliche Verwaltungl
Kirchlicher Dienst
Verbiinde und Organisationen

'l'l .10/o

13.SYo

1.1Yo

3.5o/o

19.7o/o

10.4o/o

0.9o/o

10.2o/o

7.3o/o

14.9Yo

4.0o/o

3.2Yo

324
394

34
98

578
306

28
298
214
436

118
97

1 soweit nicht in andern Rubriken erfasst

Tabel le 9: Wirtschaftsbereiche (n u r Erwerbstiiti ge)

Offentliche lnstitutionen
Privatwirtschaft
Halbprivate lnstitutionen

62.4Yo
31.7Yo

5.9o/o

1739
885
164
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Tabelle 10: Stellung im Beruf (nur Enverbstiitige)

Direktionsfunktion
Kaderaufgaben, Ausb ildner/in
Ausfiihrungsaufgaben
Angestellt, nicht zuteilbar

Selbsttindig erwerbend

10.2%
45.4o/o

31.1Yo
3.6Vo

289
1288
882
101

9.7Yo 276

Tabelle 1 1 : Organisatorischer Zusammenhang des Kursbesuchs

Der Kurs steht in keinem organisierten Zusammenhang

Der Kurs ist Bestandteil eines universitiiren Nachdiplomstudiums
Der Kurs ist Bestandteil einer betriebsinternen Weiterbildung
Der Kurs ist Bestandteil einer berufsverbandsinternen Weiterbildung
Der Kurs ist Bestandteil eines personlichen, ldngerfristigen Weiterbildungsplanes
Anderes''

32.0o/o 1006

15.4o/o

lO.Oo/o

4.0o/o

34.6%
4.1o/o

483
313
126

1089
128

Tabelle 12: Finanzierung des Kurses

Personlich
Teils personlich/teils durch Arbeitgeber
durch Arbeitgeber

Anderes

33.9%
18.2o/o

42.60/o

1 080
581

1 359

5.3To 170

Tabelle 13: FUr den Kursbesuch eingegangene Restriktionen (Mehrfachnennungen mdglich)

Keinerlei Schwierigkeiten

Kursbesuch teils w€ihrend der Arbeit, teils in der Freizeit
Kursbesuch gZinzlich wdhrend der Freizeit
Betreuungsperson fOr die Zeit des Kursbesuchs

Andere Schwierigkeiten

51.8o/o 1654

2'l .0o/o

25.4Vo
8.5o/o

669
811
272

6.80/o 216
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Tabelle 14: Wodurch haben die Teilnehmer/innen vom Kurs erfahren? (Mehrfachnennungen
mdglich)

67

Weiterbildungsprogramm der Universittit
Ausschreibungstext auf Loseblatt (Versand, Aushang, Beilage)
Pers6nliche Empfehlung
Hinweis in berufsverbandsinternen Publikation
Hinweis in Zeitung, Zeitschrift, Radio
Hinweis in betriebsinternen Publikation
Vorlesungsverzeichnis der Universittit
AGORA Weiterbildungsdatenbank
Anderes

41.2o/o

24.5o/o

23.2o/o

17.9Yo

7.9To
5.8Yo

2.SYo

0.2o/o

6.1%o

1319
785
743
573
252
185

79
5

195

Die ltems bezUglich dem Ertrag des Kurses konnten mittels einer Faktorenanalyse zu vier Faktoren
gruppiert werden:

Tabelle 15: Faktorenanalyse des Kursertrags

Faktor 1: Erwerb von neuem Wtissen

Einstieg in neues Wissensgebiet
Einblick in berufs- oder fachvenivandtes Gebiet
Horizonterweiterung
Anschluss an neuere Entwicklungen

Faktor 2: Erwerb und Vertiefung von Wissen in bezug auf die Berufspraxis

Systematisierung praktisch erworbenen Wissens
Aktualisierung frUher envorbenen Wissens
Erhdhung der Selbstsicherheit in der Berufspraxis
Vertiefung von Fachwissen
L6sen von aktuell anstehenden Problemen in der praktischen beruflichen Tdtigkeit

Faktor 3: Nicht berufs- oder fachbezogene Ertrtige

Gelegenheit zu perscinlichen Kontakten
Abwechslung im Arbeitsalltag

Faktor 4: Nutzen in bezug auf Laufbahnaspelde

Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern
Bessere Aufstiegschancen
Berufl iche Neuorientierung
Beruflicher Wiedereinstieg
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Abbildung 1

Nutzen des Kursbesuchs - Anteil derjeniger, die angeben, der Kurs habe sehr viel oder viel gebracht

Einstieg in neues Wissensgebiet

Einblick in venuandtes Gebiet

Horizonterweiterung

Anschluss an neuere Etwicklungen

Syslematisierung praktischen Wissens

Aktualisierung des Wissens

Erhdhung der Selbstsicherheit

Vertiefung von Fachwissen

Ltisen aktueller Probleme

Persdnliche Kontakte

Abwechslung im Arbeitsalltag

Bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Bessere Aufsliegschancen

Berufl iche Neuorientierung

Berufl icher Wiedereinstieg

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Prozent
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Tabelle 16: Anteil Personen, die dem jeweiligen Aspekt keine Wichtigkeit beimessen

Faktor 1: Erwerb von neuem Wissen

Einstieg in neues Wissensgebiet
Einblick in berufs- oder fachverwandtes Gebiet
Horizonterweiterung
Anschluss an neuere Entwicklungen

Faktor 2: Erwerb und Veftiefung von Wrssen in bezug auf die Berufspraxis

9.8Yo
14.7o/o

2.$Yo
B.Bo/o

Systematisierung praktisch erworbenen Wissens
Aktualisierung frUher enarorbenen Wissens
Erhdhung der Selbstsicherheit in der Berufspraxis
Vertiefung von Fachwissen
Lcisen von aktuell anstehenden Problemen in der praktischen beruflichen Tdtigkeit

Faktor 3: Nicht berufs- oder fachbezogene Ertriige

11.7o/o

95%
11.0o/o

5.OVo

10.4o/o

Gelegenheit zu pers0nlichen Kontakten
Abwechslung im Arbeitsalltag

6.7Vo
23.60/o

Faktor 4: Nutzen in bezug auf Laufbahnaspekte

Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern
Bessere Aufstiegschancen
Berufliche Neuorientierung
Berufl icher Wiedereinstieg

45.1o/o

50.3%
52.5o/o

64.9o/o
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Tabelle 17: Beurteilung der organisatorischen Aspekte des Kurses (Angaben in Prozent)

sehr gut eher gut eher schlecht schlecht N

Erreichbarkeit des Kurslokals
Eignung der Kursrtiume
Zeitliche Organ isation

58.0
41.5
45.1

33.1
44.3
48.3

1.3
2.0
1.0

7.6
12.2
5.7

4868
4846
4841

Tabelle 18: Beurteilung der methodisch-didaktischen Aspekte des Kurses (Angaben in Prozent)

sehr gut eher gut eher schlecht schlecht N

lnhaltlicher Aufbau des Kurses
Verhdiltnis von Stoffmenge und Zeit
Fachliche Kompetenz der Lehrenden

Unterrichtsformen und Arbeitsmethoden
Mciglichkeit zur aktiven Mitgestaltung
Kursunterlagen

50.3
56.2
30.5

0.8
2.0
o.2

Die Fiihigkeiten der Lehrenden hinsichtlich:
- Sprache (Versttindlichkeit) 60.1
- der Vermittlung wesentlicher Sachverhalte 49.3
- zielgerichtetem Vorgehen 42.1
- Gestaltung eines angenehmen Arbeitsklimas 59.6

44.1
27.0
67.5

34.6
42.9
33.9

35.8
43.2
46.3
35.5

54.0
41.8
50.9

4.8
14.7

1.8

3.6
6.5

10.2
4.4

9.8
13.4
12.7

57.2 7.1

4817
4801
4769

0.6
1.0
1.4
0.5

4800
4772
4744
4770

4728
4799
4703

1.0 2592

5
I
6

1.

1.

2.

Die Abstimmung der Kursblocke aufeinander 34.7

Tabelle 19: Hat sich der Kursbesuch insgesamt gelohnt? (Angaben in Prozent)

hat sich
sehr gelohnt

hat sich
eher gelohnt

hat sich eher
nicht gelohnt

hat sich gar
nicht gelohnt

N

BezUglich des persdnlichen
Wissenszuwachses

BezUglich des Nutzens fUr den
beruflichen Alltag

59.0

36.7

35.2

49.6

5.1

11.6

0.7 4839

2.1 4704

Tabelle 20: Wiirden Sie den Kursbesuch andern empfehlen?

Ja, ohne Einschriinkung

Ja, mit Einschrdinkungen

Nein

69.2o/o

28.4o/o

2.3o/o

3243

1332

109
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Tabelle 21: Hiitten Sie auch anderswo die M6glichkeit gehabt, einen iihnlichen Kurs zu
absolvieren? (Mehrfachnennungen mdglich)

Nein

Ja, zu gleichen Bedingungen
Ja, mit hdherem finanziellen Aufiltrand
Ja, mit hdherem zeitlichen Aufwand
Ja, mit anderen Schwierigkeiten

85.0% 4075

5.8%o

5.2o/o

4.4To
3.9o/o

278
249
213
187





'Anhang 5: Fragebogen BBW

Fnagebogen zun Eualuation den uniuer$itlinen Weitenbildung
RAS

Vrcranstaltungstitel:

Hochschule:

BBV/ Kursnummer:

Modul:

l.8ebunt$datum

Bine hier das genaue Gebursdatum eintragen,.,... .,.... Tag:

I I ll I ll I ll I I ;g

Dieser Fragebogen wendet sich an alle Teilnehmetinnen und Teilnehmer der im Rahmen der Sondermassnah-

r.n rugunrt.n d.r universitdren lfeiterbildung vom Bundesamt ftir Bildung und liflissenschaft finanzierten

Kurse.

Hinttueisc zum Ausliillen des tna[e[ogens:

Bine lesen Sie bei den Fragen zundchst die Antwonmciglichkeiten durch und antworten Sie erst

dann. Die folgenden Symbole erleichtern Ihnen die Beantwortung:

' Bitte ankreur.nI Bitte zahl angeben m Bitte nicht ausflillsn LLI

A. Fnagen zuF Per$on

Monat: Jahr:

'Wenn Sie im Rahmen dieses Kurses den Fragebogen bereits in einem anderen Kursblock ausge'

fiillt haben, so miissen Sie die Fragen in Teil A bis,D nicht noch einmal beantworten. Sie kdnnen

direkt mit Teil E Kurseaaluatloi auf Seite 8 weiterfahren. Wir bitten Sie aber unbedingt, Ihr
genaues Geburtsdatum anzugeben, damit wir die einzelnen von Ihnen ausgeftillten Fragebogen

als zur selben Person gehiirend zusammenfassen ktinnen
tlt m

2. Welches ist lhne ge[enwiintge Wohngemeinde?

Bitte hier die Postleiuahl Ihrer lfohngemeinde eintragen.... 001

trz 002

9.9:l 35m. t5212/l

R2.D83800.01





B. Fnagen zun Aus- und Weitenbildung

4.a) An welchen den lolgenden lnstitutionen ha[en Sie nacfi den ohligatonischen Schulzeit einen

AusIildungsalschluss enwonben?

@itte alle Ausbildungsabschliisse angeben - Nachdiplomausbildungen allerdings rlicht hier, sondern erst in Frage 6

angeben.)

Betriebliche Beru[slehre oder Berufsschule.'.'...'.....

Maturititschule......,.........,....

Meisterdiplom, Eidg. Fachausweis oder Gleichwertiges'...'.'...

Kaderschule SRK...

Technikerschulen (TS)....

Hoheie Fachschule ftir Sozialarbeit und Sozialp?idagogik (SASSVSAH)'.':....'...

Hohere Fachschule ftir Gestaltung ft{FG).... ..... :

Hohere Hauswirtschaftliche Fachschule (HHF)

Hdhere Technische Lehranstalt (HTL)...... ".'. . "..,..'......'....

H6here \flirtschafts- und Verwaltungsschule (H\VV)..'......' ..........."..'.,..

Primar- oder Mittellehrerseminar (hoheres lehramt siehe Nachdiplomstudien).....

Hochschule/Universitit (Lizentiat, Diplom oder Staatsexamen).....,...'.

tr
tr
tr
D
I
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

tll
tlr

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012
013

014

015

016

017

1

1

1

1

1

1

1

1

I
1

i
1

1Anderes. was:

4.[) Facftteneiclr des in den v0nangenenden Fnage angegeIenen fiiichstenAEscnlusses?

Bitte geben Sie hier den Fachbereich (2.8. Geographie, Informatik, Krankenpflege, Maschineningenieurwesen) an, in dem

Sie de-n hrthsten ebschluss erworben haben. Hochschulabsolventlnn/en bitte nur das Hauptfach angeben:

4.c) Wieviele Jahre liegt diesen Alschluss zuFiicld

trr
trz
Es
Dl

0-1 Jahre.............,
2-3Jahre. 10-14Jahre...

4-5 Jahre..........,..... 75-20Jahre,..

6-7 Jahre....... Mehr als 20 Jahre............,...............

E. Haben $ie eine den lolgenden Nachdiplomaus[ildungen abgeschlossen, z0n Zeit Iegonnen 0den

k0nlil'et geilant? (Bitte fur iede Nachdiplomausbildung eine Nennung)

tr
tr
tr
tr

5

s

7

I 018

geplant begonnen abgeschlossen

EsEr Ez

Ez
Ez
Qz

nein:
U+

Eq
E+
E+

Doktorat....

Nachdiplomstudium an elner Hochschule

(Mindestdauer ein Semester).....,.......... ..'. E t
Diplom ftir das Hohere lehramt...,.,..........,,..'...., j.'...'.... E 1

Spezialant-, Psychotherapie-, Anwaltsausb ildu ng u' ii... E t

tr
tr
tr

I
I
I

019

0?0

021

022

2



Nachdiplomstudium an einer hoheren Fachschule

GIr$(/V, HTL, HHF, u.1.).....,.,...... ..,............. tr
Betriebsinterne Ausbildung (Mindestdauer 6 Monate)' Q

Anderes,*us, E

regelm?isig

seit meinem

Ausbildungs-

abschluss

Er

Hochschulen (ETH, Universitdten)............................ f, t

Hdhere Fachschulen (2.8. HTL, HWV, HFG, nHg.' E r

Andere offentliche Anbieter, welche: .

Er

geplant begonnen abgeschlossen

trz
Ez
trz

regelmdssig,

wihrend
mindestens

einemJahr

einen oder
unregelmissig
einige einzelne

Kurse

neln

tr
tr

nre

trs
f,s

4

trz

trz trg trc

trz trs

028

024

025

4

4

I
3

I

1

1

1

tr
tr
tr

Ausser den in Frage 6 genannten Nachdiplomausbildungen, die mindestens ein Semester bzw,6 Monate

dauern, gibt es auch V/eiterbildungskurse ktizerer Dauer.

Die folgenden Fragen 6 und 7 beziehen sich auf alle Nachdiplomausbildungen oder Weiterbildungs'

kurse, unabhzingig von ihrer Dauer. Davon auszugrenzen sind allerdings reine Freizeitkurse (2.B. Kochkurse),

da wir uns nur fi.ii die berufliche weiterbildung interessieren

6. Wle oft ha[en $ie bishen Weitenbildungskuns8 den lolgenden Anbieten Uesucnt?

(Bitte iede Alternative bewerten)

Innerbetriebfiche Kurse.....................,.....,.............'.... E'r tr z

Berufsverbdnde (2.8. SIA, SKV, SE\D trr Ez
Gemeinntizige Organisationen (2.B. Rotes Kreuz, _
kirchliche Institutionen, Ausldnderorganisationen).' fl 1

Private Schulen (2.B. private Sprachschulen,

Informatikschulen, Managementschulen) Er
Andere private Anbieter, welche:-

026

027

028

028

.

080

tr
tr 4

Eltrs

081

032

033

034

trz
trz

Is
trs

El
Eq

Ez tr I

KongresseundTagungenverschiedenerAnbieter... tr r tr z Eg trr

7. Weviele Tage halen $ie in den l8trtqn 12 Monaten liin lhne benulliclte Weiten[ildung eingesett?

3

Anzahl Tage 035



G. Fnagen zur Beschiiftigungssituation

g. gind $ie zun Zeit enwenbstefig? (Auch teilzeiiliche und/oden [etristete tnwenhstiitigkeit, z.B. als

PnalrtittanUin, AssistenUin, lneiein Mitan[eiten/in u'i')
(Bitte nur eine Antwort)

Er
trz
Eg

Nein, ich bin auf der Suche nach einer Erwerbstltigkeit' ,c weiter mit Frage 14

,e weiter mit Frage 14 ,

Nein, ich habe aber definitiv eine Stelle zugesichert""""'"""

Nein, ich verzichte zugunsten einer Ausbildung auf

tr q ,e weiter mit Frage 14

Nein, ich vezichte aus anderen Griinden, nimlich

E r a weiter mit Frage L4 036

S. [4lelches ist lm Beschiiftigungsgnad?
(Haupt- und Nebenbesch?iftigungen zusammengenommen)

Mein Beschdftigungsgrad ist..
o/o 

097

Bitte die fol$enden Fnagen 10 [is l3 nun in bezlg aul lhre Hauptbeschittigung beantwonten

10. ln welchem Beneich iiben Sie lhne fiauptbeschiiftigung aus?

(Bitte nur eine Antwort)

a) Hochschulbereich

Lehre, Forschung...,...,.....

Hochschulvenwaltung. , . .,..

b) iibriges Schulwesen

Matu ritdtsmittelschu [e....................................

Andere Hohere Mittel- oder Fachschule

(Seminar, HTL, FMV, usw).."....,....

Gewerbeschule, BerufsschuIe...,..,.......,........

c) Rechtswesen

Advokatur, Notariat........

Gericht.....,.........

d) Information und Kultur

Zeitung, Zeitschrift, usw,,...,.....

Radio, Fernsehen.................................,..........

Anderes, ndmlich

Eo+ Sekundar-,Bezirksschule.....,..,..

Andere Schultypen............,........'

Schulverwaltung

f, ro Anderes, ndmlich:

Err

Eoe

Eoz
Uos
Eos

Erz

Bibliothek, fuchiv,Dokumentationsstelle E rs

Eor
Eoz

Eos
Eos

Verlag.

Heimatschuu, Dehkmalpfl ege,

Archdologische Dienste...................,..............

weitere Bereiche siehe ndchste Seite

Museum..,...,

Theater, Film..............

Anderes, nimlich:

Erc
Ers

..,,... E rr
Ers
Ezo
Ezr

rrl

Erz

4



f; Pndagogische; psychologische und soziale Dienste

Heime.......... .......... O za Oeffentliche Berufsberatua$""""""';"""' E at

Sozialarbeit, Ftirsorge......

e) Gesundheitswesen

Spital, Klinik
Aeztliche Praris, Apotheke u.?i..,. ""............

Oeffentliche psychologi. Beratungsstellen

(Schulpsych.Dienst, Jugendberatung)'..........

g) Iand- und Foritwirtschaft

Landwirtschaft...................

h) Privaturirtschaft: Industrie .

Chemische Industrie........................'...

Metall-, Maschinbn-, Elektroapparate-.

Industrie......

Uhrenindustriq.................

SpitaIverwaltung.....................,......:...,.......

Anderes, ndmlich:

Beratungsstellen................

fJ ao Anderes, nlmlich

E as Forstwirtschaft...

Ezs
Ezl

E ss Nahrungs- und

Bauwinschaft..

Ess
Em

Elr
Em

Izs
Eze

Esz
Ess

Eas

Elr
Ec

Genussmittelindustrie.....

Architektur-, Planungs-, Ingenieurbi.iros E €
Anderes, nzimlich Ell

i) privatwirtschaft: Dienstleisttrngen (fuchitektur-, Planungs- und Ingeneieurbtiros: siehe unter h)

Unternehmens-, Personalberatung"......'. E ro

Ecz
Eqs
Eca

'0ferbung, Public Relations.'.. "'.'.... "'.......,

Mukt- und Meinungsforschung...

Treuhand, Revibion........

Umweltberatungsbiiros....

Anderes, ndmlich:

Isr
Osz
Era
Eor
Ess

k) dffentliche Dienste und iiffentliche Unternehmen

Allgemeine Offentliche Verwaltung (soweit nichrin anderen Rubrikeh erfasst).'.'...'. Ere
Offentliche Unternehmen (PTT,SBB; inkl. Privatbahnen,Swissair ,Elektrizitdtsgesellschaft en erc.). E 5-l

Anderes, nimlich: Ers

l) Kirchlicher Dienst

Pfarlmter.... E er Anderes, ndmlich: Esz

m) Verbiinde und Organisatidnen.

Arbeitgeber-lrbeitnehmer-,Berufsverbdnde

Gemeinniiuige Organisationen......'...

Kulturelle und wissenschaftliche

Organisationen......................,...,.....................

...'
Internationale Organisationen.............'.., U se

Anderes, ndmlich:

- 

Eez

Esa
Eel

Ess

n) Falls Sie sich nirgends einreihen kdnnbn:

11. gind gie in einen 0flenttichen lnstitution oden in einem privaten untennehmen titig?
(Bitte nur eine Annron)

In einer offentlichen Institution......,... Et
Ez
Qa

lll 0gg

5

039



12. llllieviele Pensonen [eschiftigt die lnstitution oden tinma insgesamt?'- 
(B-;; ""*i* 

en*on - falls Sie beim Bund {Kanton oder Gemeinde} angestellt sind, dierGesamuahl der beim Bund

{lhnton oder Gemeinde} Beschiftigten angeben)

14 Personen

5-9 Personen...................":

10-19 Personen....,.....................'..........'....,..... tr 3 500 oder mehr Persohen""""""''"""""" [f' z
20-49 Personen.................

lg. laben $ie vonwiegend eine ltinektionslunktion, Kadenlunkti0n oder ausfiihrende tunktion?

(Bitte nur eine AntworQ

Ich bin selbstdndig erwerbend....'.. ;,...............

D. Fnagen zum llUeitenbildungsltun$, den $ie [esucht haben

u
tr
tr
tr

1

2

I
4

Er

trz
trg
.Ea
[]r
trs

040

041

M2

14. Steht diesen Kunsbesuch liin $ie in einem onganisierten Zusanimenhang?
. (Biue nur eine Antwort)

Ja, der Kurs ist Bestandteil eines universitdren Nachdiplomstudiums, das den Besuc,h anderer

Kurse mit einschliesst..,,.........,.......... .i......"'..'!...!..!..'...........:..,....

Ja, der Kurs ist Bestandteil einer betriebsinternen Weiterbildung...'.'.....'......"":"""""""""

Ja, der Kursist Bestandteil einer berufsverbandsinternen V/eiterbildung....

Ja, derKurs ist Bestandteil eines personlichen, ldngerfristigen \fleiterbildungsplans'.,....

Ia,anderesr

15. Wie linamienen $ie diesen Kuns?

(Bitte nur eine Antwon)

Personlich.............;............

Teils personlich, teils durch den Arbeitgeber E 2

Durch den fubeitgeber......,..,.....'.........'... tr g

Anderes, nimlich: E 4

6

043



16. Ha[en $ie [esondene Restnilfii0nen oden Schwienigkeiten in Kaul nehmen miissen, um diesen Kuns

[esuchen zu kiinnen?
(Sie kcinnen:mehrere Anwortrntiglichkeiten ankreuzen)

Ich habe keinerlei Schwierigkeiten oder Restriktionen in Kauf nehmen mi.jssen. tr

Ich besuche diesen Kurs teilweise wdhrend meiner Freizeit, bzw. ich werde an meiner

Arbeitsstelld fiir cjie Zeit des Kursbesuchs nur teihueis.e entlastet."'... """"""""""""

Ich besuche diesen Kurs gcinzlicb wdhrend meiner Freizeit, bzw, ich werde an meiner

fubeitsstelle ftir die Zeit des Kursbesuchs gar nicbt entlastet...'... tr
Ich musste jemanden suchen, der meine ausserberuflichen Betreuungsaufgaben (Kinder-,

Krankenbetreuung) i.jbernimint,..,,.'........t.'.'....'

Andere Restriktionen oder Schwierigkeiten, welche:

f,r

Er

trr

044

045

048

447

048

I

1

lT, ltlie halen Sie von diesem Kuns enlahnen?

(Sie kcinnen mehrere Antwortmoglichkeiten ankreuzen)

\(eiterbildungsprogramm der Universitet........"..'......

Ausschreibungstext auf Loseblatt (Versand, Aushang, Beilage)

Hinweis in berufsverbandsinternen Publikationen oder Rundschreiben."...

Hinweis in betriebsinternen Publikationen oder Rundschreiben".......

AGOM-lfeiterbildungsdatenbank'....,,'

Hinweis in Zeitung, Zeitschrift, Radio

Auf andere Veise, ndmlich:

tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

1

1

1

1

1

1

1

1

1

049

050

05r

052

058

054

055

,056

057

7



E) Kunsevaluation

lg. Handelt es sich um einen mehnteiligen Kuns mit Blticken, die auclt einzeln besucht wenden kiinnen?

c weiter mit Frage 20Nein.. tr
E

1

, 058

059

18. ltllieviele eiuelne Kunsbliicke ha[en Sie [ishen [esucht?

Anzahl besuchte Kursblocke (inkl. den dezeit besuchten)................."....,.

sehr viel viel wenig gar nichts

20. W4s hat lhnen dieeen Kuns (Kunsbloclr) hinsichtlich den lolgenden Aspelfte ge[nacftt?

(Bitte ieden Aspekt bewerten - wbnn ein Aspekt flir Sie wenig oder gar keine Bedeutung hat, kreuzen Sie bitte die leute

Kolonne'an)

Einblick in ein berufs- bzw. fachverwandtes Gebiet.. E t
VertiefungvonFachwissen....,....,....... ... tl r

Aktualisierung von fri.iher erworbenem \flissen...'..... E t

Systematisieru ng von Praktiscb

Anschluss an neuere Encrruicklungen

Einstieg in ein neues !flissensgebiet.

Hori2onterweiterung,....................,.... :'.

Gelegenheit zu pers6nlichen Kontakten..........:........

Abwechslung im Arbeitsallta8.......,.,

Beruflicher V/iedereinstieg '......'.....;'...,'

Berufliche Neuorientieruog...........,...,'

Bessere Aufstiegschancen

Chancen auf dem fubeitsmarkt verbessern...

Anderes. was:

Er
Er

Er
Er
Er
UT
Et
Er
Er
Er

Ez
Ez
Ez
Ez
Ez

Ez
Ez
flz
Ez
Qz
Ez
Ez
Cz

Ez

trs
trs
Us
trg
tra

trs
trs
Eg
Ug

trs
Is
trs
tra

trs

tra
trr
E+
tra
trr

trc
trr
Er
trr
trr
tre
tr+
trl
Ec

Aspekt fi.ir

mich unwichtig'trr 
060

Eu 081

Er 062

Er 060

trs 064

Es

Eo
Es
Er
Er
Er
Er
Er

envorbenem Wissen.

Erh6hung der Selbssicherheit in der Berufspra:<is... E t

L0sen von aktuell anstehenden Problemen in der

praktischen beruflichen T?itigkeit.........1., ......,..1...,, .. E r

Er Ez
Ez

tr
tr

g

I
tr
tr

4

4

u
tr

065

088

067

068

089

070

071

072

07s

074

075

5

5

8



21. lilie [euFteilen Sie die onganisatonisc[en Aspekte des Kunses (Kunsbl0cks)?

. (Bitte jeden AsPekt bewerten)

Die Erreichbarkeit des Kurslokals

Die Eignung der Kursriume.,..,,...

Die zeitliche Organisation

Anderes, was:

sehrgut ehergut eherschlecht

Er trz fa
trr : Ez trs
trr Ez trs
:Er trz trs

schlecht

E+
E+:
U+
trr

076

077

078

079

22. Wie[suFteilsn 8ie-die m8th0discn-didaktischen Aspelfte des Kunses (Kuns[l0cks)?

(Bitte ieden Aspekt bewenen)

Den inhaltlichen Aufbau des Kurses....,........r:..'.,,...... :...

Das Verhdltnis von Stoflfmenge und Zeit...,... "....'....'.'. "

Die fachliche Kompetenz der Lehrenden..,,..',...,.'..'.'....

Die Fiihigkeiten der Lehrenden hinsichtlich:

-' Sprache (Verstdndlichkeit).............,

- derVermittlung wesentlicher Sachverhhlte.....'..

- zielgerichtetem Vorgehen........ ;..,.,.........:'.....'.....

- der Gestaltung eines angenehmen Arbeits'bzw

Lernklimas...

Die Unterrichtsformen und. Arbeitsmethoden.....','.....'.

Die Moglichkeiten zur aktiven Mitgestalturig des

Kursgeschehens...,............

Die Kursunterlagen....

sehrgut

UT
trr
Er

Er
Er
Er

Et
Er

tr

eher gut

Ez
Ez
Ez

Ez
trz
trz

eher schlecht

trs
Ug
Es

trg
trs
Eg

-Es

schlecht

Eq
Uq
trc

2

2

trz
Ez

E+
tr
tr

tr
tr

tr
tr

080

081

082

083

084

085

,086

087

088

089

tr
tr

4

4

4

4

4

4

tr 1

1

Es

tr
tr

3

I

talls diesen Kuns aus einzelnen l(unsbliicken [esteffi

sehr gut ehergut eherschlecht- schlecht

V/ie beurteilen Sie die gegenseitige Abstimmung

der einzelnen Kursblocke ;,.,.,...,.,;..., .....t] 1 Ez Es 'trl 
090

\fenn Sie einen oder mehrere der obengehannten Aspekte als eber scblecbt oder schlecbt eingestuff haben,

oder wenn es andere Aspekte gibt, mit denen Sie nicht zufrieden waren, wtjrden Sie diese bitte kuz erldutern?

9



23. lnsgesamt gesehen, nat sicn den Besuch dieses Kunses (Kunsiloclts) tiin Sie gelohnt?

. (Bitte beide Aspekp bewenen) 
hat sich ..

sehr gelohnt

Bezi.iglich Ihres personlichen Wissenszuwachses........,. E t
Bez{.iglich cles Nutzens fijr Ihren beruflichen Alltag....,, E t

hat sich

eher gelohnt-:Uz
Jz

hat sich eher

nicht gelohnt

trs
Ug

hat sich gar

nicht gelohnt

Ul
tr4

Ja, mit Einschrdnkungen

Welchen?:

Ez

Nein, Begrtindung:

tra 0gB

Zi, llitten $ie auch andene Miiglichlreiten geha[t, einen in lezug auf lnftalt und zielseuung gleichanti'

gen oden ihnlichen Kuns (Kunsiloct() an einer anderen lnstitution ru [esuchen?

(Sie licinnen mehrere Anrwortmdglichkeiten ankeuzen)

Nein,. o weiter mit Frage 26

081

092

0gg

100

101

102

103

104

r05
100

Ja, zu ungePdhr gleichen Bedingungenr.r'..a!!,...!..'...!.....,...',,.,"'..'.,.'.....

Ja, aber nur mit hoherem zeitlichen Aufwand in bezug .

auf die Erreichbarkeit des Kursortes.......,...,,...,.

Ja, aber nur mit hoherem finanziellen Aufwand

Ja,aber nur mit anderen Schwierigkeiten, welchen:

Falls,ia, welche lnstituti0n bi8tet hnes Wssens sinen glsicnantigen oden iifinlichen Kuns (Kuns[loco an?

(Sie kdnnen mehrere Anrwortmdglichkeiten ankreuzen)

004

095

098

097

098

Et
trr

Et
trr

tlr

GbmeinntiUige Organisationen (2.8. Rotes Kreuz, kirchliche Institutionen)

private Schulen (2.8. private Sprachschulen, Informatikschulen, Managementschulen)

Andere private Anbieter, welche

Andere Hochschulen (Universitdten,, ETII)...'......'..

Hohere Fachschulen (2.8. HTL, H\(/V, HFG, HHF).

Andere offentliche Anbieter, welche: ' '

u
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

1

1

1

1

1

1

1

1

,10
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29. llrind liin den Besuch dieses Kunses ein Zentilikat (d.h. nicht nun eine TeilnahmelescheinigunB, $on-

denn ein Ausweis iiben en[nachte Studienleistun$n) abge0e[en?

(Bitte nur eine Anmort)

tr t Nein. ,... tr z 107

. talls ia, haben Sie die A[sicht, dietes Zentilikat zu enwenben?

Ja....................,.,

.....i.!.........,,...... trr Nein...,,...............:........,............;,........'.......,8g
Ja............

Ja, eventuell trz

Falls nein, miisste es lhnen Ansicht nach diese M0glichkeit ge[en?

108

Ez 10S
Ja...............,. ..... tr I Nein.......

Uielen Dank liin lhne Mitan[eit!

I Il ll0

27. An diesen gtefie miichten win lhnen..Raum lassen tiin Bemenkunucn, Hinweise, Anlie[en, die im

Fnagelogen nicht enlasst wunde[. AuSsendem sind win danan inlenelsielt zu_enlatneu o[ sie noch

andene lttleiten[ildungsbediinfnisse ha[en, die zun Zeit von keinen ln$titution abgedeckt wenden.

Datum:

11


