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CHEMIEUNTERRICHT hat trotz vieler Forschungsarbeiten 
und zahlreicher guter Ideen bei Schulern und Schulerinnen im- 
m r  noch nicht das Ansehen und die Bedeutung, die ihm ge- 
biihrt. Wissen und Lemtoff aus dem Chemieuntemcht werden 
nur selten auf reale Gegebenheiten und Problemstellungen 
ubertragen; dieses wird nicht nur am Beispiel der i.d.R. 
fehlerhaften Darstellung des Treibhauseffektes [ 11 oder an 
Aul3erungen wie ,,fakche" bzw. ,,schlechte" Kohlensaure (im 
Zusammenhang mit dem Coca-Cola@-Skandal in Belgien) 
deutlich. Als mogliche Ursachen konnen der Mufig d a r e  
Alltagsbezug von Schulwissen oder auch die mangelhafie 
Anknitpfhg im Untemcht an bereits vorhandene Schuler- 
vorstellungen gesehen werden. 

Da solche Probleme auch in anderen Lindern adbeten, hat 
man sich dort bemiiht, grundsiiklich andere Strukturen, wie 
etwa den Salters Chemistry Course aus GroBbritanuien oder 
Chemistry in Community aus den USA, zu entwickeln [2,3,4]. 
Diese Kurse sind fiir einen breiten Schiilerlcreis ausgelegt; die 
curriculare Struktur orientiert sich nicht in erster Linie an der 
wissenschafilichen Fachsystematik des Faches Chemie, sondern 
an forschungsrelevanten und lebensweltlichen Themengebieten. 
Diese werden in einer Weise miteinander vernetzt, daD die 
notwendigen fachimmanenten Inhalte der Chemie kontext- 
gebunden strukturiert und vermittelt werden. Erste Unter- 
suchungen zum Salters Chemistry Course zeigen, dao dieser 
Kurs nicht nur m einer deutlichen Motivationssteigerung bei 
Schulerinnen und Schiilern gefiihrt hat [ 5 ] ,  er beriicksichtigt 
ebenfalls vielfache hfordexungen an einen ze i tgeden  Che- 
mieuntemcht: Er ist anspmchsvoll, enthiilt fdcheriibergreifende 
Aspekte, schult vemetztes Denken und liefert einen Beitrag zur 
Allg emeinbildung . 

Unser Ziel ist es, entsprechende Konzepte auch fiir den bun- 
desdeutschen Chemieuntemcht zu entwickeln, wobei neben 
Verbdenmgen der lnhaltlichen Gewichtung auch die metho- 
dische Komponente im Vordergrund steht. Unser Konzept 
Chemie im Kontext sol1 ebenfalls . ein breites Feld der Schulerinnen und Schiiler erreichen; 

zum Aufbau eines rationalen Verstiindnisses im Umgang 
mit lebensweltlichen Problemsituationen beitragen; 
den Beitrag der Chemie zur Allgemeinbildung aufieigen; 
eigensmdiges Lernen und den Umgang mit verschedenen 
Methoden und neuen Medien schulen; 
Interesse an der Beschiiftigung mit chemischen Fragestel- 
lungen anregen. 

Chemie im Kontext - ein neues Konzept 
fiir den Chemieunterricht? 
Darstellung einer kontextorientierten Konzeption fur 
den 11. Jahrgang 

Heike Huntemann, Antje Paschmann, Ilka Parchmann 
und Bernd Ralle 

Die besonderen fachdidaktischen Herausforderungen liegen 
zum einen in der Gestaltung einer sinnvollen Symbiose zwi- 
schen fachsystematischer Notwendigkeit und der gewiinschten 
Kontextorientierung, zum anderen aber auch in dem Wechsel- 
spiel von konzeptioneller Entwicklung, empirischer aexprii- 
f h g  und daraus resultierender ijberarbeitung. 

Neben der Entwicklung des Gesamtkonzeptes haben wir 
damit begonuen, einen Vorschlag fiir einen konkreten Unter- 
richtsgang inklusive der Arbeitsmaterialien fiir den 11. Jahr- 
gang m erstellen. Im Schuljahr 1998199 wurde der Kurs erst- 
malig durchgefiihrt, unter anderem am Niedersachsischen 
Intematsgymnasium Esens, das als EXPO-Schule 2000 ausge- 
w m t  wurde. Eine begleitende Evaluation hat stattgefimden. 

Im Rahmen dieses Artikels wird das Teilgebiet ,,Treibstoffe 
in der Entwicklung" vorgestellt. Die curriculare Einbettung 
wird aufgezeigt. a e r  erste E r f h g e n  aus der schulprakti- 
schen Erprobung wird ebenfalls berichtet. I 
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Cbemie im Kontext 

Chemie im Kontext - ein Konzept zur Veranderung der 
Akzeptanz von Chemieunterricht? 

Ein Grund fiir das Desinteresse der Schiilerinnen und Schii- 
ler am Chemieuntemcht und die fehlende ijbertragbarkeit auf 
Alltagssituationen wird darin gesehen, daIl aktuelle Themen 
und interessante Inhalte aus der Lebenswelt nicht in hinrei- 
chender Intensitiit in den Untemcht eingehen (konnen). Es er- 
gibt sich somit ein Miherhiiltnis aus dem durchaus vorhande- 
nen Sachinteresse und dem daraus resultierenden Fachinter- 
esse; die Bedeutung des Chemieuntemchts wird oft als eher ge- 
ring eingestuft (vgl. [6]). 

Haufig wird als Ursache hierftir die mangelnde Abstimm- 
barkeit dieser Themenstellungen mit den Vorkenntnissen der 
Schiilerinnen und Schiiler und die nur schwer realisierbare 
Verkniipfbarkeit der in der Regel komplexen Zusammenhbge 
mit den fachsystematischen Notwendigkeiten angegeben. Ein 
Blick in die niedersachsischen Rahmenrichtlinien [7] zeigt dann 
auch, dao sich aktuelle und fiir die Schiiler interessante Frage- 
stellungen in der Regel der Fachsystemat& unterordnen miis- 
sen, wenn auch versucht wird, Alltagsbeziige einflieDen zu las- 
sen. 

In den nordrhein-wesfalichen Lehrplhen ist ein gbzlich 
anderer Ansatz gewiihlt worden [8]. Kontextorientierung, Me- 
thodenvielfalt und Fachlichkeit sind als gleichberechtigte An- 
spriiche formuliert und in den Vorschlagen fiir die einzelnen 
Jahrgangsstufen durchgehend umgesetzt worden. 
Nun sind Forderungen, den Chemieunterricht nicht nur 

durch eine rein fachsystematische Aneinanderreihung einzelner 
chemischer Erkenntnisse zu gestalten, sondern statt dessen die 
Schiilerinnen und Schiiler durch Anbindung an Kontexte in ho- 
hem M a e  zu aktiver Mitarbeit anzuhalten, schon fiiiher an den 
Chemieuntemcht gestellt worden, u.a. durch Rudolf Arendt, 
der den Begriff ,,Anschauungsunterricht" pragte. Auch in der 
jiingeren &it finden sich eine Reihe von hervorragenden kon- 
zeptionellen Ansatzen [z.B. 9-11], in denen versucht wird, 
Chemieunterricht in neuen Zusammenhihgen zu begriinden und 
zu konzipieren. Leider haben diese Ansatze noch nicht zu ei- 
nem durchgreifenden Wandel in der Praxis der Erstellung von 
Lehrplben und Richtlinien in den Bundesliindern gefiihrt. 
Moglicherweise hat dies auch seine Ursache dann, daD aus der 
Vielzahl der in den letzten Jahren entwickelten Untemchtsein- 
heiten zu lebensweltlichen und alltagsorientierten Themen al- 
lein noch kein sinnvolles und zusammenhiingendes Curriculum 
erstellt werden kann. Die Praxis zeigt, dao dabei vielmehr all- 
zuleicht die Gefahr besteht, dal3 
- die lebensweltorientierten Themen als Nachtrag, z.B. im 

Rahmen eines Projekts, an den herkommlichen, fachsyste- 
matischen Unterricht ,,angehgt" werden; oder 

- die unzusammenhiingende Behandlung lebensweltlicher 
Kontexte zu einem Verlust des fachsystematischen iiber- 
blicks und damit des notwendigen Aufbaus einer Ver- 
stiindnisbasis fiihrt. 

Gleichwohl ist das bereits jetzt fiir ein solches Konzept zur 
Verfiigung stehende fachdidaktische Material auDerordentlich 
reichhaltig und wertvoll und kann z.T. mit geringen Anpassun- 

gen genutzt werden. Die zu bewaltigende Aufgabe besteht in 
erster Linie dann, die Kontexte sinnvoll zu einem Curriculum 
zu verkniipfen, so d a B  die notwendigen fachimmanenten Inhalte 
(sog. Busiskonzepte) erarbeitet werden konnen bzw. dam zur 
Verfiigung stehen, wenn sie gebraucht werden, ohne daIl sie als 
Selbstzweck im Unterricht im Vordergrund stehen. 

Chemie im Kontext will ein alternatives Gesamtkonzept dar- 
stellen, das sich in seinen Grundziigen an den Englischen Sal- 
ters Chemistry Course anlehnt und auf folgenden Leitlinien ba- 
siert (vgl. [ 121): 

1. Kontextorientierung 
Der Chemieuntemcht wird durchgehend kontextorientiert 

gestaltet, wobei Kontexte in dieser Konzeption (komplexe, 
fachiibergreifend angelegte) aktuelle und lebensweltbezogene 
Fragestellungen sind, innerhalb derer sich die sinustifienden 
Beitriige der Wissenschaftsdisziplin Chemie einsichtig machen 
und Sachstrukturen erschlienen lassen. Die Inhalte bei Chemie 
im Kontext lauten z.B. ,Per  Autoantrieb der Zukunft" oder 
,,Meer, Klima und Treibhauseffekt" statt ,,Elektrochemie" oder 
,,Chemisches Gleichgewicht" (natiirlkh werden auch m 
herkodichen  Untemcht alltagsrelevante Fragestellungen 
eingebunden). Die ausgewmten Kontexte miissen 
- einen im Vordergxund stehenden Umwelt- und Lebens- 

weltbezug und/oder eine Forschungsrelevanz aufweisen, 
zur Vermittlung notwendiger fachsystematischer Inhalte 
dienen und 
mit schulischen Mitteln umsetzbar sein. 

- 

- 

2. Curriculare Vernekung 
Die notwendigen fachimmanenten Inhalte und Methoden 

werden mehrdimensional vemetzt bereitgestellt, vertieft und 
erweitert; sie sind jedoch den Kontexten zugeordnet und stehen 
fiir die Schiiler nicht im Vordergrund. Die Kontexte selbst sind 
ebenfalls horizontal und vertikal vielfach miteinander ver- 
kniipft, so daB eine allgemeine Abstraktion ausgehend von den 
konkreten Beispielen moglich wird. 

3. Methodenvielfalt 
Der Methodeneinsatz soll vielfaltig gestaltet werden, die 

kreative Eigentiitigkeit der Schiiler ermoglichen sowie die 
Selbstverantwortung fiir das Lernen schulen. Auch der Einsatz 
modemer Informations- und Kommunikationstechnologien soll 
in dieser Konzeption stiirker als bisher beriicksichtigt werden 
[vgl. 131. Die Untemchtseinheiten werden in der Regel in vier 
Phasen unterteilt: 

7. Begegnungsphase: 

2. Neugietphase: 

3. Erarbeitungsphase: 

AnknDpfung an Schlilerinteresen und 
-vorerfahrungen 
Erstellung eines Arbeitsplans; Forrnulierung 
von Leilfragen 
Erarbeitung verschiedener Gebiete des 
Kontextes; Nutzung verschiedener Metho- 
den; Auswerhmg, Zusarnrnenfassung und 
Festigung 
M6glichkeit zur wahlfreien Vertiefung; Ver- 
netzung des Kontextes sowie der Fachin- 
hake rnit anderen Thernen 

4. Vertiefungs- und 
Vemetzungsphase: 
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Chemie im Kontext 

Kunststoffen (PE, Polyester) 
Bidogisch abbaubare Kunststoffe 

Tab 1: Kursstruktur Chemie im Kontextfiir den 11. Jahrgang in Niedersachsen 

-- - 
+ Bindungs- und Reaktionstypen 
+ Reaktionsmechanismen 

Kursthema 

Alkohol 

Seifen und 
Waschmittel 

Fette und Ole 

Trei bstoffe 
in der Entwicklung 

Kon text-In halte 

Wein- und Bierherstellung 
Verwendung von Alkohol 
Historische Experimente rnit Alkohol 
Unterschied Ethanol - Methanol 
Physiologische Wirkung von Alkohol 

Waschmittel -was ist drin? 
Moderne Tenside 

Der Seifensieder- Waschen Wher und heute 
'Sauber und rein'- Waschrnittel in der Werbung 

Geschichte der Margarineherstellung 
Fette und Ole als nachwachsende Rohstoffe 
Fett als Energie- und Nahrungsquelle 

Benzin und ErdOl 
Kraftstoffeigenschaften 
Urnweltbelastungen (2.B. Ozon, 
Trei bhauseffekt) 
Alternative Kraftstoffe 

Kohlenstoffkreislauf 
Biologischer und abnospharischer 

Chemische lnhalte 

+ Alkoholische GBrung 
+ Eigenschaften von Ethanol 3 Erkenntnisse uber den 

Stoff Alkohol 
+ Elementaranalyse 

Shktur-Eigenschafts-Beziehungen 3 Erkenntnisse uber 

+ Homologe Reihe I Nomenklatur 
+ (Dehydratisierung EthedAlkene) 
+ (Hydrierung von Ethen,Ethan/Alkane) 
+ Blutalkoholgehalt 

das Molekffl Ethanol 

+ Aufbau eines Tensidmdeklils 
+ Oberflachenspannung Benetzung, Schmutzlbung 
+ Micellbildung 
+ Tensidherstellung und eigenschaften 
+ Funktion der Zeolithe 
+ 
+ 

Nachweis. lsolierung und Eigenschaften ausgeMhlter 
Begleitstoffe 
Tenside aus nachwachsenden Rohstoffen (Ubergang zurn 
Thema 'Fette und olen) 

Aufbau und Unterschiede der Fette und Ole 
Carbonauren, Ester 
Verseifung von Fetten 
Seife - ein Tensid 
Umesterung (Vemetzung rnit Treibstoffen) 
(Brennwerte von Fetten) 

Alkane, Alkene 
lsomerie 
Destillation, Cracken 
(Gaschromatographie) 
Kohlenhydrate 
(Halogenierte Kohlenwasserstoffe) 

---.-___ 

Curriculum des 11. Jahrgangs 
In Zusammenarbeit mit dem Nds. Internatsgymnasium Esens 

(StR R. Ulses, StR T. Brede) sowie der KGS Schneverdingen 
(StR Dr. B. Baalmann) fand ein erster Probedurchlauf des Kur- 
ses mitsamt einer ersten Revision und Beurteilung statt. Fiir 
diese Schulen galten die Niedersachsischen Rabrnenrichtlinien 
als verbindliche Grundlage. Eine Ausnahmeregelung fiir die 
Durchfiihrung eines Modellvorhabens Chemie im Kontext 
konnte leider nicht erteilt werden. In Klasse 11, der Vorstufe, 
ist die Einfiihrung und Erarbeitung der Organischen Chemie 
vorgesehen [7]. Diese Einschrhkungen fiihrten dazu, daI3 der 
Kurs nicht wie ursp&glich geplant gestaltet werden konnte. 
So d t e  in diesem hobedurchlauf beispielsweise die von uns 
gewiinschte Thematik ,,KohlenstoflkreislauP' entfallen, die z.B. 
g e d  den neuen nordrhein-wesfalischen Richtlinien fiir den 
11. Jahrgang im Rahmen des Themenfeldes C (Stoflkreislaufe 
in Natur und Umwelt) realisierbar ist. Statt dessen trat die or- 
ganische Chemie deutlich in den Vordergrund. Tab. 1 gibt ei- 
nen iiberblick uber die in Jahrgang 11 behandelten Kontexte. 

Treibstoffe in der Entwicklung - Benzin und Alternativen 
Um die angestrebte methodische Vorgehensweise zu ver- 

deutlichen, wird im folgenden die Einheit ,,Treibstoffe" detail- 
lierter vorgestellt. Dabei wurden erste unterrichtliche Erfahrun- 
gen bereits beriicksichtigt. Diese Einheit sol1 es den Schiilerin- 
nen und Schiilern ermoglichen, in Diskussionen um Treibstoffe 
und h e  damit verbundenen hobleme fhndiert Stellung nehmen 
zu konnen. 

Das Auto ist ein Bestandteil unseres allGglichen Lebens. 
Dabei tragt es nicht unwesentlich zum Verbrauch fossiler Roh- 
stoffe und zur Belastung unserer Umwelt durch anfallende 
Emissionen bei. Um diesen Problemen zu begegnen, werden 
gegenwiimg mehrere Alternativen diskutiert. Wie die Mobilitiit 
in einer nachhaltigen Gesellschafi aussehen wird, ist heute noch 
nicht absehbar, dennoch ist es fiir Schulerinuen und Schuler si- 
cherlich interessant, Einblick in den zur Zeit stattfindenden For- 
schungs- und EntwicUungsprozeB m erhalten. u m  an der Dis- 
kussion teilnehmen zu kiinnen, miissen sie sich mit bestimmten 
chemischen Inhalten auseinandersetzen. Diese werden in Tab. 2 
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Chemie im Kootext 

2. Neugierphase: 

in Stichworten aufgefiihrt und sollen im folgenden niher erlau- 
tert werden. 
Tab. 2: Schema zum Lemzyklus ..Alternarive Treibstoffe" 

.Mind-mapping: Sammeln der Vorkennt- 
nisse; eigene BezOge zum Thema 
Aufstellen von Leitfragen 

zu uberpriifen, wie weit die Beantwortung bzw. Bearbeitung 
fortgeschritten ist, d.h. es sind konkrete Arbeitsauftrage, ggf. 
mit zeitlichen Vorgaben zu formulieren. 

I ./2, Begegnungs- und Neugierphase 
Da vermutlich alle Schulerinnen und Schiiler in ihrem Um- 

feld etwas von der Diskussion um Kraftstoffe, Abgase, Ge- 
schwindigkeitsbesc-gen etc. gehort haben, sollen sie im 
Rahmen der Begegnungsphase zuniichst eine Gedankenland- 
karte anlegen (mind mapping). Dieser Teil kann durch eine 
Collage verschiedener Darstellungen Thema ,,Krafbtoffe" 
(2.B. Smog, KraMalmeug, Wasserstoffauto, offentliche Ver- 
kehrsmittel, Erdolrafierie u.a.) von der Lehrhaft unterstiitzt 
werden. Die Methode eignet sich besonders, um subjektiv ver- 
netzt vorliegendes Wissen zum Thema deutlich werden zu las- 
sen, aber auch, um eventuelle Fehlvorstellungen bei den Schu- 
lern offenzulegen. Nach der Diskussion dieser verschiedenen 
,,Mind Maps" werden die SchiileriiuDerungen gesarmnelt, sor- 
tiert und zu Leitfiagen zusammengefdt (Neugierphase). 

+ 
Mogliche Leitfragen konnten sein: 
Was ist Benzin und wie stellt man es her? 
Wie W o n i e r t  ein Verbrennungsmotor und welche Ei- 
genschaften muD ein Kraftstoff grundsatzlich aufweisen? 
Welche Probleme ergeben sich durch den enormen Ver- 
brauch an Kraftstoffen? 
Welche Altemativen zum Benzin gibt es? 

+ 

+ 

gefdt, da5 folgende Schwerpunkte (Oberbegriffe) entstehen: 

1) Erd61 2) Benzin 3) Umweltaspekte 4) Alternativen 

Die gestellten Fragen werden beispielsweise so zusammen- 

Die von den Schulern formulierten Fragen und Ideen sollen 
in einer Form festgehalten werden, die es e-glicht, jederzeit 

3. Erarbeitungsphase 
Erarbeitung 

Die Erarbeitung der zuvor ermittelten Schwerpunkte soll im 
Rahmen einer Gruppenarbeit mit dem Ziel der ,,Expertenbil- 
dung" [vgl. 141 erfolgen. 

Daflir ordnen sich die Schulerinnen und Schiiler in Gruppen 
den Schwerpunkten zu. Ausgewiihltes Informationsmaterial 
wird ihnen zur Vefigung gestellt, damit sie ihren Schwerpunkt 
anhand bestimmter Fragestellungen moglichst eigenstiindig er- 
arbeiten konnen. Das Material umfdt Aufgaben, Informationen 
sowie eine Datenbank von Versuchsvorschriften. Die Experi- 
mente werden in den Gruppen vorbereitet und in der Prasenta- 
tionsphase durchgefiihrt. 

Weiterhin soll den Schulern Gelegenheit gegeben werden, 
selbstiindig Internetrecherchen zu dem von ihnen gewahlten 
Schwerpunkt durchzufiihren oder (interaktive) Lemprogramme 
zu bestimmten Themenfeldem zu nutzen. Entsprechende Vor- 
gaben (interessante URLs, ausgewwte Programme) werden 
vorbereitet und zur Verfiigung gestellt. Im folgenden werden 
die von den einzelnen Gruppen zu bearbeitenden Aspekte kurz 
skizziert: 

Gruppe I :  Fossiler Rohstoff Erdiil 
Entstehung, Fordemg 
Erdol als Stoffgemisch 
Stoflbennungsrnoglichkeiten: Destillation 

Gruppe 2: Benzin 

Gruppe 3: Umweltprobleme 
Treibhauseffekt 
Bodennahes Ozon, Smog 
(Abgrenzung vom stratosphkischen Ozonabbau) 

Gruppe 4: Biodiesel und andere Alternativen 
Nachwachsende Rohstoffe 
Wiederholung: Fette, Ole 
Herstellung (Umesterung) 
Betrachtung weiterer Alternativen (Akohole, Erdgas) 

Auswertung, Zusammenfassung und Sicherung 
Die Schiiler pasentieren ihren Mitschulern die erarbeiteten 

Ergebnisse. Dafiir konnen folgende Mittel zu Hilfe genommen 
werden: 

Folien 
Vorfiihrung eines Experiments 
Erstellung eines aungsblattes 

Gewinnung von Benzin: Cracken, Reforming 
Zusammensetnrng von Benzin (Gaschromatogramm ekes 
Benzins, Struktur-Eigenschaftsbeziehungen) 
Technische Anforderungen: saubere Verbrennung, Klopfen 

Jede Gruppe macht fiir die Mitschuler ein Info-Blatt und 
formuliert 2-3 Schliisselfiagen, die aus ihrer Sicht fiir das 
VerstiIndnis der Problemstellung besonders wichtig sind. 
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iiber den daraus resultierenden Fragenkatalog, der zu Hause 
bearbeitet wird, kontrollieren Schulerinnen und Schiiler ihr 
Verstiindnis der wesentlichen Inhalte der von den anderen 
Gruppen bearbeiteten Themenstellungen. Weiterhin ist es sinn- 
voll, daD im AnschluD an die Einzelprasentationen eine durch 
den Lehrer gesteuerte Betonung, Sicherung und Verbindung 
der wesentlichen Inhalte erfolgt. 

Nach der Ergebnisvorstellung von allen Gruppen folgt eine 
AbschluDdiskussion, in der Vor- und Nachteile der unter- 
schiedlichen Treibstoffe verglichen werden soll. Dabei sollen 
die Schiilerinnen und Schiiler Stellung nehmen zu der zentralen 
Frage, von welchem Kraftstoff sie am ehesten eine Umwelt- 
entlastung erwarten. 
Zentrale Aspekte konnen dabei sein: 
+ Vergleich von Emissionen und Umweltbelastungen 
+ Okobilanzen 
+ Technische Realisierbarkeit; okonomische Aspekte 

4. Vertiefings- und Vernetzungsphase 
Mogliche Aspekte zur Vertiefung werden von jeder Klasse 

fiei gewiihlt. Dabei konnen noch ungekltirte Probleme oder 
vorhandene Schwierigkeiten wie z.B. Nomenklatur oder die 
Energiebetrachtung aufgegriffen und geubt werden. Femer 
konnen angrenzende Themen (z.B. Altemativenergien in ande- 
ren Bereichen) betrachtet werden. 

Vernetzung und Einbindung in ein Spiralcurriculum 
Am Beispiel des Autos lassen sich zahlreiche weitere Kon- 

texte bearbeiten, die miteinander vernetzt werden. So werden 
im 1 1. Jahrgang Treibstoffe hauptsachlich unter umweltrele- 
vanten Gesichtspunkten betrachtet. In den Klassenstufen 12 
oder 13 konnen diese Inhalte emeut aufgegriffen werden, um 
letztlich klassische Inhalte der chemischen Energetik zu erar- 
beiten. Ein von uns an dieser Stelle vorgesehener Schwerpunkt 
ist die einfache Betrachtung der Energiegehalte von Methanol, 
Methan und Ethanol im Vergleich zu Octan (stellvertretend fiir 
Benzin) in Abhiingigkeit von ihrem molekularen Aufbau. 
Hierzu werden kalorimetrische Untersuchungen durchgefiihrt 
und anhand eines Aufgabenblattes ausgewertet. Das Ergebnis 
dieser Untersuchungen ist, daD bei der Verbrennung von Octan 
mehr Energie pro Masse fiei wird als bei der Verbrennung von 
Methan. Ethanol wiedenun verbrennt energiereicher als Metha- 
nol und letzten Endes verbrennen die Alkane energiereicher als 
die Akohole. Daraus l i t  sich schlielen, das die Verbren- 
nungsenergie entscheidend von Kettenliinge und Oxidations- 
grad a b h g t .  Eine FortfWrung uber die Betrachtung der Bin- 
dungsenthalpie sollte ebenfalls miiglich sein. 

Eine weitere Vernetzung fiihrt ZUT Betrachtung der ,,zero- 
emission-cars", die mit Elektromotoren betrieben werden. Hier 
kann insbesondere die noch recht neuartige Technologie der 
Brennstollkellenfheuge erortert werden. 

Ein h b l i c k  uber ,,Kontexte rund um das Auto" wird in ei- 
nem weiteren Artikel gegeben [ 151. 

Erste unterrichtspraktische Erfahrungen 
Im AnschluD an die untemchtliche Durchfiihrung hben wir 

Schiiler und Lehrer nach ihren Eindriicken der oben dargestell- 
ten Konzeption befiagt. Die detaillierte Auswertung dieser Be- 
fiagung soll in einem spateren Beitrag Grundlage einer diffe- 
renzierten Auseinandersetzung mit den Zielen ,,Kontextualisie- 
rung" und ,,Method&" sein. Zu diesem Zeitpunkt konnen n u  
erste Eindriicke wiedergegeben werden. Fiir die weitere Arbeit 
sind diese ersten Aussagen bedeutsam, um Kriterien zu finden, 
die bei einer iiberarbeitung besonders beachtet werden sollten. 
Hier konnen nach Aussage der Schiiler (S) und Lehrer (L) ne- 
ben positiven Kommentaren insbesondere die folgenden 
Kribkpunkte angesprochen werden: 
FAKTOR ZEIT 
L: ,per  zeitliche Umfang der Einheiten ist zu hoch." 

Folgerung: Der Auswahlcharakter des Materials muD deut- 
licher hervorgehoben werden; einige Abschnitte sollten kom- 
primiert und zusammengefaDt werden. 

FAKTOR GRUPPENARBEIT UND ERGEBNISPIL~ENTATION 
S: ,,Gruppenarbeit macht nur Spa$, wenn alle richtig mit- 
machen [...I." 
L ,,Ganz problematisch [...I sind die Phasen, wo die Grup- 
penergebnisse mitgeteilt wurden." 

Folgerung: Die Gruppenzusammensetzung sollte ggf wech- 
seln, die Schiiler sollten gerade m Beginn Kriterien bzw. k i t -  
fiagen als Hilfe fiir die Prtisentation bekommen. 

FAKTOR EIGENST~DIGKEIT 
S: ,,Man konnte einen deutlichen Unterschied zum bisherigen 
Untemkht feststellen, wir mu$ten wesentlich selbstandiger ar- 
beiten, das war gut." 
L:,dlle Schiiler haben geaujert, da$ der Unterricht ihnen 
mehr Spa$ machen wiirde, als der Chemieuntem'cht, den sie 
sonst kennen. Sie ktinnen sich besser einbringen." 
L:,,Vor allem zu Anfang waren die Schtrler begeistert, eigen- 
standig etwas ausprobieren und Experimente durchfihren zu 
kiinnen. Das eigenstandige Arbeiten hat ihnen Spas gemacht. 
Mittlerweile [etwa zum Ende des ersten Halbjabres] beschwe- 
ren sie sich, weil sie nicht erkennen ktinnen, worauf es inhalt- 
lich ankommt, was das Ergebnis ihrer Arbeitsphasen sein soll." 

Folgerung: Insbesondere zu Beginn sollten die Schiiler h i t -  
fiagen erhalten oder aufktellen, die auf die wesentlichen In- 
halte hindeuten; die Lehkrafi mu0 deutlicher auf ihre mode- 
rierende und beratende Funktion hingewiesen werden. 
iibungsphasen miissen von uns stiirker eingebaut werden. 

FAKTOR INHALTLICHE GESTALTUNG 
S: ,,Die alltagsorientierten Themen waren gut, es hat mehr 
Spas gemacht, es war interessanter. weil man mehrjlir das ei- 
gene Leben gebrauchen kann.LL 
L: ,,Einzelne Gruppen haben sich vSllig begieng auf die An- 
leitung gestiint und haben kein Ende finden ksnnen. Die 
Mehrheit der Gruppen hat wie Feuer und FIamme mitgearbei- 
tet, die haben zu Hause im Internet recherchiert, die haben auf 
eigene Faust in der Bibliothek gestsbert, die waren an dem 
Thema [Treibstoffe] sehr interessiert." 
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Cbemie im Kontext 

S :  ,,Man hat zu wenig richtige Chemie gemacht. " 
Folgerung: Der Grundansatz ist sinnvoll, die fachlichen In- 
halte konnten inuerhalb der Kontexte ggf. stiirker hervorgeho- 
ben werden. 

FAKTOR NOTENGEBUNG 
S.: ,,Die Notengebung ist schwierig, weil der Lehrer nicht sieht, 
was die Einzelmitglieder machen und was zu Hause gemacht 
wird." 

Folgenmg: Es rrdissen Kriterien zur Benotung iiberdacht werden. 

Folgerungen und Ausblick 
Vorrangiges Ziel ist die ijberarbeitung satlicher bereits er- 
stellter und erprobter Lernzyklen; neben den fiir die Klasse 11 
beschriebenen handelt es sich dabei um ein Konzept zum Was- 
serstoffauto, um eine Einheit ,,Farbstoffe" sowie um einen 
Projektkurs zur Chemie des Meeres. Dariiber hinaus sind z.Zt. 
weitere Einheiten in der Entwicklung. Im Anschluss an die er- 
sten Erfahrungen mit Gebieten der gynmasialen Oberstufe wer- 
den wir ebenfalls beginnen, ein Konzept Chemie im Kontext fiir 
die Sekundarsh&e I m erarbeiten. 
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