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ces experiences a ete juge trap laborieux,
et d'autre part les maitres trouvent que Ie
travail en equipe est trop souvent ennu-
yeux, insipide et peu fructueux.

Aux USA, une experience pilote a ete
tentee en 1986 en premiere annee d'uni-
versite a Boston [I]. Le resultat semble un
succes, mais pour y parvenir, il a fallu que
tous les instructeurs assistent a tous les
cours, meme a ceux donnes par leurs col-
legues. Et ce n'est pas facile: Ie maitre
moyen a en general de la peine a accepter
que ses collegues assistent a son cours. De
plus il rechigne a 'perdre du temps' en
allant suivre les cours des autres collegues.

En Norvege, un cours de sciences na-
turelles integre (chimie, biologie et phy-
sique) a ete intraduit en 1979 dans les
classes de la 7eme annee a la 10eme, ou
il est toujours en vigueur. Selon Vivi Rin-
gnes (Faculte d'Education a l'Universite
d ' Oslo) Ie systeme marche cahin-caha, car
on ne trouve pas assez de maitres qualifies
pour enseigner les trois branches. Le re-
sultat est que Ie maitre choisit de traiter
surtout la branche ou il a ete forme et
neglige les autres. En I Ierne et 12eme
annee, les sujets sont enseignes de fa90n
separee.

En France, on n'a jamais tente une
integration Chimie, Biologie et Physique.
Maurice Chastrette (professeura I'Univer-
site de Lyon et president du Committee on
the Teaching of Chemistry (IUPAC» m' a
ecrit en date du 15.2.1993: 'Jenecraispas
qu'un tel prajet soit realisable a I'echelle
du pays.'

Walter Summermatter*

1. Allgemeines zur Ausbildung

1m vorliegenden Artikel schildere ich
aus meiner personlichen Sicht als Fachdi-
daktiker an der Universitat Zurich den
Ausbildungsgang. Von Hochschule zu
Hochschule bestehen mehr oder weniger

Au Canada, un semmaire [2] a ete
consacre au probleme de I'enseignement
integre. Les prablemes rencontres sont
triples. 1) Problemes personnels. Les mai-
tres persuades de la methode pour leur
branche manquent de conviction pour
s' impliquer personnellement dans I' ensei-
gnement des autres branches. II parait par-
ticulierement important d'envisager une
rotation parmi les maitres charges des
divers aspects enseignes. 2) Problemes
pedagogiques. lis' avere difficile de tra-
duire les plans en pratique, et de produire
a longueur d'annee assez de manipula-
tions en laboratoire qui recouvrent autant
la chimie que la biologie. 3) Problemes
financiers. Les modifications a apporter
aux installation de laboratoir coutent cher.

En Israel, un COllfS interdisciplinaire
geologie et chimie pour gymnasiens [3] a
ete tente en 1978, qui est centre sur la
recherche et l' analyse de 12 echantillons
de roches 'inconnues' du pays. Les mai-
tres concernes dans Ie pays ont du suivre
un cours de 30 h pour maitriser Ie nouveau
programme. Ce programme a rencontre
un vif interet, mais ses auteurs doutaient,
a l' epoque, qu' il soit applicable ad' autres
pays. Et meme en Israel, il est vite apparu
que trap rares sont les maitres qui ont une
formation suffisante pour se charger de
ces programmes. Aujourd'hui, 15 ans plus
tard, ces cours ont ete transformes en op-
tion, disponibles apres deux ans de cours
separes de chimie et biologie.

Une grande enquete a ete effectuee aux
USA dans les annees 1980 parmi 50 ecoles,
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grosse Unterschiede, zum Beispiel vari-
iert die Zahl der zu haltenden Ubungslek-
tionen sehr stark.

Der Ausbildungsweg besteht aus ei-
nem fachwissenschaftlichen und einem
didaktisch-praktischen Teil. Das mit dem
Diplom oder dem Doktorat abgeschlosse-
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dont 34 ont essaye des cours integres de
sciences naturelles [4]. Parmi toutes les
reponses recueillies, il n'y aqu'un seul cas
d' enthousiasme sans reserve. Parmi les 33
autres, on trouve des commentaires posi-
tifs du genre: 'La plupart des maitres sont
convaincus de la valeur de ces cours' , ou
'Ies etudiants sont enthousiasmes par Ie
contenu et I'organisation de tels cours'.
Mais on cite 27 ecoles qui ont introduit de
tels cours, et les ont abandonnes ensuite.
L'un des responsables qualifie meme Ie
resultat de 'desastreux'. Un autre trouve
que 'l'organisation d'un tel cours cause
beaucoup de difficultes, et donne des
resultats discutables'. Les ecoles qui
paraissent Ie plus favorables au sujet des
cours integres sont les 16 ecoles (sur 50)
qui n 'ont jamais essaye d'en introduire.
Cependant meme dans ces ecoles, on
trouve des remarques de genre: 'Nous
avons remarque que des etudiants venant
d' ecoles ayant organise des cours integres
sont moins bien formes que ceux issus des
voies traditionelles'. L'auteur termine en
disant que Ie succes d'un cours integre
depend avant tout de l' enthousiasme des
enseigenants. Mais il faut un instructeur
extraordinairement motiveet capable pour
que son enseignement puisse atteindre Ie
niveau d'un COllfS traditionnel.

[I] A.R. Garafalo et aI., J. Chem. Educ. 1988.65,
690.

[2] D.N. Harpp, J. Chem. Educ. 1975,52,31.
[3] P. Pezaro, J. Chem. Educ. 1978,55,383.
[4] H.M. Cartwright, J. Chel1l. Educ. 1980, 57,

309.

ne Chemiestudium steHt den fachwissen-
schaftlichen Anteil dar. In dem vorliegen-
den Aufsatz wird aber nur auf die didak-
tisch-praktische und auf die fachdidakt-
ische Ausbildung eingegangen. Der di-
daktische Teil gliedert sich in die 'Allge-
meine Didaktik', 'Fachdidaktik' und den
'praktischen Teil'. Am Schluss der Ausbil-
dung steht eine Prufung. Den Erfolgrei-
chen wird das 'Diplom fur das hohere
Lehramt' erteilt. Dieses stellt im Kanton
Zurich die Voraussetzung fUr die Wahl
zum Hauptlehrer an einer Offentlichen
Mittelschule dar (Tab. 1).

Die Allgemeine Didaktik besteht aus
einer EinfUhrungsvorlesung, zwei weite-
ren Vorlesungen, welche aus einem wech-
selnden Angebot ausgewahlt werden kbn-

*Korrespondenz: Dr. W. Summermatter
Kantonsschule Wicdikon
CH-8055 Zurich
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Tab. 2. lllhalte der Vorlesung 'Fachdidaktik des Chemieullterrichtes'

Dlplomprurung rur das hohcre Lehraml

nen und einer Vorlesung tiber die 'Psy-
chologie des Jugendalters'. Unmittelbar
vor der Diplomprtifung muss noch das
'Kolloquium fUr Diplomkandidaten' be-
sucht werden.

Zur Fachdidaktik gehOrt eine zweise-
mestrige Vorlesung und ein einsemestri-
ger Kurs tiber 'Experimentieren im Che-
mieunterricht' . Der Schreibende ertei It seit
Herbst 1985 mit einem Unterbruch im
Jahre 1993 die zweisemestrige Vorlesung
Fachdidaktik. Die Zahl der Absolventen
(Fig.) ist absolut gesehen nach wie vor
klein, relativ betrachtet hat aber ab 1992
eine Zunahme stattgefunden, we1che si-
cher im Zusammenhang mit der verander-
ten wirtschaftlichen Situation steht. Doch
auch an den Schulen ist es heute schwieri-
ger geworden, eine Lehrstelle zu finden.
Bis ca. 1990 musste ich jeweils Schullei-
tern erklaren, weshalb es nicht einfach sei,
fUr einen kleinen Lehrauftrag eine gut
ausgebildete und begabte Lehrkraft zu fin-
den. Zur Zeit versuche ich, den Absolven-
ten der Didaktikvorlesung darzulegen,
wieso es schwierig ist, auch nur einen
kleinen Lehrauftrag oder eine Stellvertre-
tung zu tinden.

In der praktischen Ausbildung mtissen
die Kandidaten ftinf Ubungslektionen im
Zusammenhang mit der Fachdidaktik-
Vorlesung erteilen. 1m anschliessenden,
grossen Unterrichtspraktikum sind es 24
Lektionen. Dieses hat die Aufgabe, die
Kandidaten auf ihre zuktinftige Unter-
richtstatigkeit, aber auch auf die Diplom-
prtifung vorzubereiten. Die angehenden
Lehrkrafte sammeln Erfahrungen mit dem
Unterrichtsalltag, mit der Schtilerperson-
lichkeit, mit Experimenten usw. Sie ha-
ben wahrend diesem Praktikum minde-
stens 24 Lektionen anderer Lehrkrafte als
Hospitanten beizuwohnen.
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Tab. I. Gliederung der didaktisch-praktischen Ausbildung

Figllr. Zahl der erteilten Testate (Vorlesung 'Fachdidaktik fur den Chemieunlerricht' an del'
Universitat Zurich)

2. Fachdidaktische Ausbildung

Flir das Fach Chemie ist eine zweise-
mestrige Vorlesung zu zwei Wochenstun-
den und ein einsemestriger Kurs (eben-
falls zwei Wochenstunden) tiber Demon-
strations- und Laborexperimente obliga-
torisch. Die zweisemestrige Vorlesung
setzt sich aus einem theoretischen Teil,
dem Erteilen von ftinf Ubungslektionen
und dem Hospitieren von Lektionen des
Didaktiklehrers und von anderen Kurs-
teilnehmem zusammen (Tab. 2).

Der Teil A ist wohl der wichtigste
Inhalt der Fachdidaktik -Vorlesung. Es geht
hier vor aHem darum, die angehenden
Chemielehrkrafte in die Denkweise und
Erfahrungswelt der Gymnasiasten einzu-
ftihren. Die 'Chemie der Mittelschule' hat
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vollig andere Schwerpunkte als die' Hoch-
schulchemie'. Der Chemieunterricht an
einer Mittelschule besteht nicht aus 'ver-
dOnnter' Hochschulchemie. Errichtetsich
nicht an angehende Chemikerinnen und
Chemiker, sondern er muss vor a11emauf
die zuktinftigen Akademiker ausgerichtet
sein, die spater keinen wissenschaftlichen
Kontakt mehr zur Chemie haben, z.B. auf
angehende Theologen und spatere Juri-
sten. Wenn unsere Mittelschiiler aus dem
Chemieunterricht den Eindruck bekom-
men, der Schulmeister sei die einzige Per-
son, mit der man tiber Chemie spreehen
kann und muss, so wird kaum Begeisterung
fUrdieses Schulfach aufkommen. Gelingt
es aber, die Jugend zu iiberzeugen, dass es
dank chemischer Erkenntnis moglich ist,
Losungen oder Losungsansatze zu Um-
weltproblemen zu finden, technische Pro-
bleme zu lOsen, unsere Lebensqualitat zu
steigern, so wachst die Motivation fUr
dieses Schulfach. Die Erkenntnis, dass ein
und dieselbe Wissenschaft die Synthese
und Entsorgung von giftigen und ungifti-
gen Stoffen ermoglicht, muss ein Schwer-
punkt des Chemieunterrichtes sein. Bei-
spielsweise in der Unterrichtseinheit 'Re-
cycling' und 'Toxikologie' wird dieser
Aspekt intensiv behandelt. Die Kapitel
'Redoxreaktionen' und 'Sauren und Ba-
sen' dUrfen sich keinesfalls im formalen
Aufstellen von Reaktionsgleichungen er-
schopfen, sondern die Gymnasiasten wol-
len den Nutzen dieses Wissens erfahren
und erlernen. Zum Kapitel 'Sauren und
Basen' gehort neben dem klassischen
Schulwissen die Besprechung des Kalk-

kreislaufes, der Brausetabletten, des pH-
Werts von Lebensmitteln und Seifen.
Anwendungen derRedoxchernie sind Her-
stellung und Entsorgung von Batterien,
Korrosion der Metalle und das Galvani-
sieren. Sobald die 'Chemie' konkret wird,
steigt das Interesse fUrdas Fach.

Auf die Aufgabe, die SchUler primar
durch moglichst konkrete Anwendungen
zu motivieren, versuche ich die spateren
Chemielehrkrafte vorzubereiten. DerChe-
mieunterricht an einer Mittelschule be-
steht auch, aber nicht nur, aus der
Bindungstheorie. Man so11Phanomene
zeigen, ohne aber eine Phiinomena oder
eine Heureka zu veranstalten. Es gibt un-
zahlige Moglichkeiten, den Alltags-, den
Urnwelt- und den Technikbezug zu fin-
den. Viele Fachzeitschriften fUrden Che-
mie- und den Naturwissenschaftsunter-
richt, aber auch Experimentierbiicher ge-
ben zahlreiche Ratschlage, Hinweise,
Empfehlungen und Beispiele fUreinfache
aber spektakulare Experimente und faszi-
nierende Unterrichtseinheiten. Urn den
Studenten der Fachdidaktik -Vorlesung
einen Einblick in diese Literatur zu geben,
lasse ich von den Teilnehmer Kurzrefera-
te tiber einzelne Kapitel aus Zeitschriften
und Lehrbiicher halten, damit sie einen
Einblick in diese Vielfalt erhalten. Die
angehenden Lehrerinnen und Lehrer soll-
ten festste11en,dass ein bestimmtes The-
rna auf verschiedenste Art und Weise be-
handelt werden kann, und es fast soviele
Wege und Ansichten gibt wie Lehrkrafte.

Zum Abschluss der zweisemestrigen
Vorlesung muss jeder Studierende eine

331
CHI MIA 49 (19951 Nr. 9 (Septemher)

Literaturarbeit tiber ein selbstgewahltes
Thema abfassen, das sich zur Behandlung
in einem zeitgemassen Chemieunterricht
eignet, nicht aber schon in jedem Lehr-
buch erschopfend behandelt ist. Damit
mochte ich erreichen, dass sich die zu-
kiinftigen Lehrkrafteim Suchen nach neu-
en Inhalten und Themen fUr den Unter-
richt Oben.Einige Beispiele aus den letz-
ten beiden Vorlesungen:
- Chemische Speicherung von Sonnen-

energle
- Drug-Design (Medikamente yom

Reissbrett)
- Transgene Nutzpflanzen
- Supraleitung
- Kriminalistikund forensischeChemie.

Gemass einer Untersuchung aus dem
Jahre 1984 der Schweizerischen Akade-
mie der Technischen Wissenschaften
(SATW), bei welcher 1700 Maturanden
befragt wurden, war Chemie das zweit
unbeliebteste Fach. Personlich bin ich der
Ansicht, dass bei einem praxisbezogellen
Unterricht (einige Moglichkeiten dazu
habe ich im Zusammellhallg mit Saurell/
Basen und Redoxreaktionen genannt) mit
den dazugehorigen Experimenten die Be-
liebtheit und die Akzeptanz der Chemie
als Unterrichtsfach sicher steigen wtirde.
Diesen Geist versuche ich in meiner Vor-
lesung den angehenden Lehrkrtiften zu
vermitteln.

[I] Die personenbezogenen Bezeichnungen gel-
ten fUr beide Geschlechter.
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Interdisziplinaritat -
Aligemeinbildung [1]

eWernichts als Chemie versteht, versteht auch diese nicht.'
(Georg Lichtenberg 1742-1 799)

Gustave Naville*

schen Lehrenden und Lernenden unter-
scheiden. Die Lehrenden waren frUher,
aufgrund ihrer eigenen breiten Erziehung
und Ausbildung, fast Universalgelehrte.
Sie konnten ihr Spezialgebiet subjektiv
und objektiv ganz nati.irlich in die Bezie-
hungen zu andern Wissensgebieten ein-
betten - und diese Beziehungen waren
noch individuell Uberschaubar.

Vnd der Lernende? Auch er stand vor
100 oder 50 ]ahren im Privatleben und in
der Schule einem Uberschaubaren, stabi-
len Wissenschaftshorizont gegenOber, in
dem er sich orientieren und seinen Weg
finden konnte. Der Gymnasiast brachte
meistens eine Erziehung und einen intel-

Die Aussage von Lichtenberg steht
ste11vertretend ftir jedes Fach, fiir jedes
Fachspezialistentum, und sie ist heute so
wahr wie vor 200 Jahren.

Was aber hat sich seither veriindert,
insbesondere in den letzten 50 Jahren?
Warum wird heute so viel von Interdiszi-
plinaritiit gesprochen? Wir wollen zwi-

*Korrespondenz: Dr. G. Naville
Kantonsschule Oerlikon
CH-8050 ZUrich


