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Das Sprach- und Kommunikationsstudium am Sprachenzentrum der Universität Tampere soll 
Studierende in der Entwicklung der Kenntnisse in ihrem eigenen Studienbereich unterstützen sowie sie 
darauf vorbereiten, in verschiedenen Sprachen in internationalen Umgebungen zu kommunizieren. Des 
Weiteren soll es die Entwicklung der mehrsprachigen Identität und Kompetenz des Studierenden 
unterstützen und ihre Bereitschaft zum kontinuierlichen, selbstgesteuerten Sprachenlernen fördern. In 
der Praxis birgt die Unterstützung der Studierenden jedoch Herausforderungen, u. a. wegen 
individueller Lernpfade, -ziele und -hintergründe sowie der begrenzten Ressourcen, die für Unterricht 
und Beratung im Allgemeinen zur Verfügung stehen. Seit mehreren Jahren bestrebt das 
Sprachenzentrum der Universität Tampere, ein sprach- und kursübergreifendes Instrument zur 
Unterstützung der Studierenden bei der Verknüpfung von Kursinhalten und -fähigkeiten in eine gesamte 
kommunikative Kompetenz zu entwickeln. Durch Entwicklungsarbeit (z. B. Hollingsworth 2017) wurde 
ein elektronisches Portfolio auf der Grundlage des Europäischen Sprachenportfolios für die in der 
Universitätsgemeinschaft verwendete OneNote-Plattform erstellt. Seit dem Herbst 2019 wird die E-
Portfolio-Vorlage in mehreren Kursimplementierungen in Englischkursen am Sprachenzentrum 
getestet. 

In dieser Fallstudie wurde ein Unterrichtversuch durchgeführt, in welchem das E-Portfolio als 
Lernmittel beim Selbststudienteil des Deutschkurses 5 am Sprachenzentrum getestet wurde. Als 
Grundlage für die Untersuchung wurden Forschungsarbeiten und eine Pilotstudie zum E-Portfolio sowie 
theoretische Ansätze zum selbstgesteuerten Sprachenlernen und zur Mehrsprachigkeitsdidaktik 
verwendet. Zielsetzung der Arbeit war die Erfahrungen der Studierenden mit dem Portfolio und dessen 
Möglichkeiten zur Unterstützung des selbstgesteuerten Sprachenlernens zu untersuchen. 
Insbesondere ging es darum, einen möglichst umfassenden Einblick in die Perspektive der 
Studierenden auf die Verwendung des Portfolios zu erhalten, um so dessen pädagogische Begründung 
zu bestätigen und mögliche Verbesserung für die zukünftige Entwicklung und Verwendung 
vorzuschlagen.  

Das Material bestand aus Antworten einer schriftlichen Befragung und aus den von den 
Studierenden verfassten Portfolios. Durch die Fragestellungen wurden Erfahrungen der Studierenden 
mit dem Portfolio vor allem zu drei Aspekten gesucht: 1) die praktische Umsetzung des Portfolios, 2) 
der Nutzen der verschiedenen Portfolio-Abschnitte und 3) das gesamte Portfolio-Konzept. Die von den 
Studierenden erstellten Portfolios wurden ergänzend zu der Fragebogendatenanalyse herangezogen. 
Sowohl die Fragebogendaten als auch die Portfolios wurden mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse 
ausgewertet. 

Die Studierenden verwendeten das E-Portfolio auf sehr individuelle Weise, entsprechend ihren 
Lernzielen und -präferenzen. Die Datenanalyse ergab, dass die Studierenden das Portfolio vornehmlich 
zur Unterstützung bei der Planung des Lernens und als eine Plattform für Bearbeitung und Sammeln 
des Lernstoffs verwenden würden. Als besonders hilfreich wurde das der Lernorganisation dienende 
Element empfunden. Andererseits zeigte die Analyse auch Problempunkte des Portfolios auf. So z. B. 
wurde die Verwendung des Portfolios als mühsam wahrgenommen. Negative Erfahrungen bezogen 
sich auf den Aufbau des Portfolios, seine Verwendung im Zusammenhang mit verschiedenen 
Lernkontexten und teils mit individuellen Präferenzen. Es ist bemerkenswert, dass die Erfahrungen der 
Studierenden in vielerlei Hinsicht widersprüchlich waren. Dies verstärkt die Schlussfolgerung, dass es 
keine einfache Lösung bzw. kein für alle gleichermaßen geeignetes Lernmittel gibt. Aus der Analyse 
lässt sich schließen, dass der Einsatz des Portfolios als Lerninstrument sowohl Einarbeitung in die 
konkrete Portfolio-Vorlage als auch Verständnis des gesamten Portfoliokonzepts erfordert. Darüber 
hinaus ist eine allgemeine Eingewöhnung und Anleitung zum selbstgesteuerten, mehrsprachigen und 
kumulativen Sprachenlernen erforderlich. Dies wäre einem erfolgreichen Einsatz des Portfolios durch 
die Studierenden am dienlichsten. Weiter ist eine kontinuierliche Begleitung des Lernprozesses 
erforderlich, um langfristige, reflektierende Arbeitsweisen beim Sprachenlernen zu ermöglichen. 
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Kommunikationsstudium 
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Tampereen yliopiston kieli- ja viestintäopintojen tavoitteena on tukea opiskelijan oman alan 
asiantuntijuuden kehitystä sekä valmistaa opiskelijaa viestimään kansainvälisissä ympäristöissä eri 
kielillä. Lisäksi opintojen tulisi tukea opiskelijaa monikielisen identiteetin ja osaamisen tunnistamisessa 
ja kehityksessä sekä antaa valmiuksia jatkuvaan, itseohjautuvaan kieltenopiskeluun. Käytännössä 
opiskelijoiden tukeminen on kuitenkin haastavaa mm. yksilöllisten oppimispolkujen, tavoitteiden ja 
taustojen takia sekä yleisesti opettamiseen ja ohjaukseen käytettävien resurssien vähäisen määrän 
vuoksi. Tampereen yliopiston Kielikeskuksessa on pitkään pyritty kehittämään yksittäisistä kursseista 
irrallista työkalua, joka tukisi opiskelijoita kurssien sisältöjen ja taitojen yhdistämisessä yhtenäiseksi 
kieliosaamiseksi. Kehitystyön tuloksena (mm. Hollingsworth 2017) luotiin Eurooppalaiseen kielisalkkuun 
pohjautuva elektroninen portfoliopohja yliopistoyhteisössä käytössä olevalle OneNote-alustalle. 
Kyseistä portfoliopohjaa on syksystä 2019 alkaen testattu useilla Kielikeskuksen englannin kielen 
opintojaksoilla.  

Tässä tapaustutkimuksessa toteutettiin opetuskokeilu, jossa e-portfoliota testattiin Kielikeskuksen 
Saksa 5 -kurssin itseopiskeluosuuden oppimisalustana. Tutkimuksen suunnittelussa käytettiin apuna e-
portfoliosta tehtyjä tutkimusartikkeleja ja pilottitutkimusta sekä teoreettisena viitekehyksenä kirjallisuutta 
liittyen itseohjautuvaan kieltenopiskeluun (saks. selbstgesteuertes Sprachenlernen) ja 
monikielisyysdidaktiikkaan (saks. mehrsprachigkeitsdidaktische Ansätze). Tutkimuksessa pyrittiin 
selvittämään opiskelijoiden kokemuksia e-portfoliosta ja sen mahdollisuuksista kieltenopiskelun tukena. 
Tavoitteena oli tarkastella portfolion käyttöä opiskelijan näkökulmasta mahdollisimman laajasti ja saada 
näin vahvistusta sen pedagogisille perusteille sekä esittää parannusehdotuksia tulevaa kehitystä ja 
käyttöä varten.  

Tutkimusaineiston muodostivat opetuskokeilun lopussa toteutettu kirjallinen kysely sekä 
opiskelijoiden koostamat portfoliot. Kysymysten asettelulla pyrittiin selvittämään opiskelijoiden 
kokemuksia portfoliosta kolmesta näkökulmasta: 1) portfolion käytännön toteutuksesta, 2) portfolion eri 
osioiden hyödyistä sekä 3) portfolion kokonaiskonseptista. Opiskelijoiden koostamia portfolioita 
käytettiin analyysissa kyselyaineiston tukena. Sekä kyselyaineiston että portfolioiden analyysissa 
käytettiin menetelmänä laadullista sisällönanalyysia. 

Opiskelijat hyödynsivät portfoliota opiskelussaan hyvin yksilöllisesti omien tavoitteidensa ja 
opiskelumieltymyksiensä mukaan. Aineiston analyysi paljasti, että opiskelijat kokivat portfolion yleisesti 
hyödylliseksi, sillä se tarjosi tukea oman opiskelun suunnittelussa sekä alustan opiskelun sisältöjen 
työstämiselle. Esiin nousi erityisesti portfolion hyöty kieltenopiskelumateriaalien kokoamisessa yhteen 
paikkaan. Toisaalta analyysi paljasti myös portfolion ongelmakohtia, erityisesti kokemuksen portfolion 
käytön työläydestä. Negatiiviset kokemukset liittyivät portfolion rakenteeseen, sen käyttöön muun 
opiskelun yhteydessä sekä osin yksilöllisiin mieltymyksiin. Huomionarvoista oli, että opiskelijoiden 
kokemukset olivat monessa suhteessa ristiriitaisia, mikä vahvistaa päätelmää, että ei ole olemassa yhtä 
kaikille sopivaa ratkaisua. Analyysin perusteella voidaan todeta, että portfolion käyttöönotto 
oppimistyökaluna vaatii sekä portfoliokonseptin että konkreettisen portfolioalustan käytön ymmärtämistä 
ja omaksumista. Myös yleisesti opastusta itseohjautuvaan, monikieliseen ja jatkuvaan kieltenopiskeluun 
vaaditaan, jotta opiskelijalla on valmiudet hyödyntää portfoliota haluamallaan tavalla kieltenopiskelunsa 
tukena. Toisaalta myös jatkuvaa tukea tarvitaan, jotta reflektoivasta työtavasta saadaan rutiini osaksi 
jatkuvaa kieltenoppimista. 
 
Avainsanat: e-portfolio, itseohjautuva kieltenopiskelu, monikielisyys, kieli- ja viestintäopinnot 
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1 EINLEITUNG 

Zu den Curricula der meisten Studiengänge an finnischen Hochschulen gehören bestimmte 

Anzahl an Modulen der Sprachen und Kommunikation. Die Module unter dem sogenannten 

Sprach- und Kommunikationsstudium1 werden in der Regel von Sprachenzentren angeboten, 

so auch an der Universität Tampere. Das Sprachenzentrum der Universität Tampere bietet eine 

breite Auswahl an Sprach- und Kommunikationskursen, die entweder als Pflichtkurse, 

Wahlpflichtkurse oder Wahlkurse im Studium belegt werden können (siehe Kap. 4.1.2). Das 

Sprach- und Kommunikationsstudium zielt darauf ab, u. a. das kumulative, kontinuierliche 

Sprachenlernen, die Entwicklung der mehrsprachigen Kompetenz und die Entwicklung der 

selbstgesteuerten Sprachlernkompetenz des Studierenden2 zu unterstützen (siehe Kap. 4.1.1). 

Die Konzepte des selbstgesteuerten Lernens, der Mehrsprachigkeit und des kontinuierlichen, 

kumulativen Lernens prägen die aktuelle fremdsprachendidaktische Diskussion. Die Konzepte 

stützen sich auf die konstruktivistischen Lernansätze, die die Individualität und Aktivität des 

Lernenden beim Lernprozess betonen (siehe Kap. 2.1) Dazugehörend beziehen sich die 

konstruktivistischen Lernansätze auf die Förderung der Lernerautonomie (siehe Kap. 2.2) und 

auf das Konzept des kontinuierlichen, kumulativen Lernens, das davon ausgeht, dass das 

Individuum sein ganzes Leben lang auf seine individuellen Erfahrungen bauend lernt (siehe 

Kap. 2.1 und 4.1.1). Im Kontext des Sprachenlernens wird außerdem wegen der verstärkten 

Internationalität heute in noch größerem Maße eine sogenannte mehrsprachige Kompetenz 

erfordert, die sich auf die Fähigkeit eines Menschen, in verschiedenen Sprachen konstruktiv 

kommunizieren zu können, bezieht (Europarat 2001: 163). Insbesondere sogenannte 

mehrsprachigkeitsdidaktische Ansätze berücksichtigen die sprachlichen Vorerfahrungen sowie 

die Konzepte der Sprachbewusstheit und Sprachlernbewusstheit beim Sprachenlernen und -

unterrichten (siehe Kap. 2.3).  

Es lässt sich die Frage stellen, ob diese Elemente bzw. Ziele, die für das Sprach- und 

Kommunikationsstudium gesetzt werden, in der Praxis realisiert werden. Wegen der 

Individualisierung, die der Sprachenunterricht im Kontext des hochschulischen 

                                                 
1 Beim Sprach- und Kommunikationsstudium (auf Finnisch kieli- ja viestintäopinnot) handelt es sich um die 

Sprachlernangebote der Sprachenzentren, insbesondere (Wahl)Pflichtbereich nichtphilologischer Studiengänge. 

Die Sprachausbildung in den (philologischen) Studiengängen wird nicht berücksichtigt. 

2 In der vorliegenden Arbeit wird das generische Maskulinum verwendet, das sich auf alle Geschlechter umfasst. 
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Sprachenlernens, u. a. wegen der individuellen Studienpfaden, Zielsetzungen und 

Lernerfahrungen, erfordert (siehe Kap. 2.4), kann es als schwierig betrachtet werden, im 

Unterricht und durch Beratung der Lehrenden, die Studierenden genügend zu unterstützen. 

Obwohl es sich im Kontext des hochschulischen Sprachenlernens um erfahrene Lernende 

handelt, soll es nicht als selbstverständlich verstanden werden, dass die Studierenden in der 

Lage sind, die Inhalte der Module ganz ohne Unterstützung zu verbinden und somit den 

kumulativen, kontinuierlichen Lernprozess selbstgesteuert durchzuführen. (Hollingsworth 

2017: 61.) Es besteht bereits seit mehreren Jahren am Sprachenzentrum der Universität 

Tampere ein Vorhaben, ein weiteres Instrument zur Unterstützung des mehrsprachigen, 

kumulativen und selbstgesteuerten Sprachenlernens im Rahmen des Sprach- und 

Kommunikationsstudiums einzusetzen (u. a. Hollingsworth 2017).  

Der Europarat hat im Jahr 2000 das Europäische Sprachenportfolio (ESP) als Hilfsmittel zur 

Förderung der Mehrsprachigkeit und Lernerautonomie sowie als Teil des 

Standardisierungsbemühens zwischen sprachlichen Kompetenzbereichen und Curricula in 

verschiedenen Ländern eingeführt (siehe Kap. 3.1). Seitdem sind sich am ESP orientierenden 

Sprachenportfolios im Fremdsprachenunterricht, insbesondere im Rahmen individueller Kurse, 

populärer geworden. Es bestehen jedoch Herausforderungen mit dem Einsatz eines 

Sprachenportfolios im größeren Rahmen, z. B. für ein Gesamtcurriculum einer Institution 

(siehe Kap. 3.2). (Burwitz-Melzer 2016: 419.) Eine erfolgreiche Umsetzung wurde nach 

Vosicki (2012) an der Universität Lausanne durchgeführt, welche demnach jedoch viel Arbeit 

und Entwicklung auf mehreren Ebenen erfordert (siehe genauer Kap. 3.2). In Finnland hat 

wiederum Kohonen einen bedeutenden Beitrag geleistet, indem er sich im Zusammenhang mit 

mehreren Projekten mit der Einbringung des europäischen Sprachenportfolios an finnischen 

Grundschulen beschäftigt hat (siehe genauer Kohonen 2020). 

Im Rahmen des hochschulischen Sprach- und Kommunikationsstudiums werden 

kursspezifische Sprachenportfolios und ähnliche Instrumente zur Reflexion des 

Sprachenlernens ziemlich häufig eingesetzt, so zum Beispiel in Jokinen (2017) und in Palmer 

(2017) (siehe Kap. 3.2). Hollingsworth und Toikka (2005), und weiterführend Hollingsworth 

(2017), haben außerdem die Möglichkeiten eines sprach- und kursübergreifenden, sich am ESP 

orientierenden Portfolios als Hilfsmittel zum Sprach- und Kommunikationsstudium im 

breiteren Sinne untersucht. Es mangelte dennoch an der praktischen Umsetzung. In den letzten 

Jahren sind neue Schritte zur Umsetzung eines entsprechenden Portfolios unternommen 
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worden. Im Rahmen eines sogenannten E-Portfolio-Projektes am Sprachenzentrum der 

Universität Tampere wurde eine Portfolio-Vorlage (Hollingsworth 2020, unveröff.3, siehe 

Anhang 1) entwickelt und in einigen Kursimplementierungen pilotiert (siehe Kap. 4.2). 

Die vorliegende Masterarbeit kann als Mitwirkung dieses längeren Vorhabens verstanden 

werden, ein mehrsprachiges Sprachenportfolio als Teil des Sprach- und 

Kommunikationsstudiums am Sprachenzentrum der Universität Tampere einzusetzen. Im 

Rahmen dieser Untersuchung wurde eine Art Unterrichtsversuch durchgeführt, bei dem die E-

Portfolio-Vorlage von Hollingsworth (2020, vgl. Fußnote 3) in einem Deutschkurs am 

Sprachenzentrum getestet wurde. Ziel der Arbeit ist es, durch Testen des Portfolios im Rahmen 

eines weiteren Sprachenkurses neue Perspektiven für die Weiterentwicklung und den 

eventuellen Einsatz des Portfolios im Sprachstudium des Sprachenzentrums zu erkunden. Die 

E-Portfolio-Vorlage wurde für den Zweck des Deutschkurses adaptiert und den Studierenden 

als Hilfsmittel zum Selbststudium während des Kurses an die Hand gegeben (siehe Kap. 5.2.2). 

Am Ende des Kurses wurde eine schriftliche Befragung durchgeführt, um die Erfahrungen der 

Studierenden mit dem Portfolio zu erkunden. Außerdem wurden die von den Studierenden 

verfassten E-Portfolios ausgewertet, um die Ergebnisse der Analyse der Fragebogendaten durch 

die Analyse der konkreten Lernprodukte zu unterstützen. Der Forschungsgegenstand wird 

anhand der folgenden Forschungsfragen betrachtet: 

1. Auf welche Weise verwendeten die Studierenden das E-Portfolio zur Unterstützung 

des selbstgesteuerten Sprachenlernens? 

2. Wie empfinden die Studierenden das E-Portfolio nach dem Unterrichtsversuch? Diese 

Frage untersucht vor allem Ansichten der Studierenden auf folgenden Aspekte:  

a. praktische Umsetzung: Handhabung der E-Portfolio-Vorlage in OneNote 

b. empfundener Nutzen der einzelnen Portfolio-Abschnitte 

c. das gesamte E-Portfolio-Konzept: Verwendungsmöglichkeiten des E-

Portfolios als Instrument zur Unterstützung des selbstgesteuerten, kumulativen 

und mehrsprachigen Sprachenlernens 

3. Kann das E-Portfolio das selbstgesteuerte Sprachenlernen unterstützen und welche 

Bedingungen gibt es für einen funktionierenden Einsatz? 

                                                 
3 Robert Hollingsworth, OneNote-Notizbuch: ePortfolio – FEBC shared, Universität Tampere Sprachenzentrum, 

Tampere, 16.10.2020, siehe Anhang 1. 
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Zu Beginn wurden die von den Studierenden verfassten E-Portfolios ausgewertet, um zu 

verstehen, wie die Studierenden das E-Portfolio beim selbstgesteuerten Sprachenlernen 

während des Kurses konkret verwendeten. Danach wurden die Erfahrungen der Studierenden 

mit dem E-Portfolio anhand der Fragebogendaten analysiert. Die Arbeit zielt darauf ab, die 

Verwendung des Portfolios aus möglichst vielen Perspektiven zu betrachten und somit 

eventuell Vorteile und Problempunkte bezüglich der praktischen Handhabung und Einsatz 

der Portfolio-Vorlage, der verschiedenen Portfolio-Abschnitte, und des gesamten Portfolio-

Konzepts herauszufinden. Es werden sowohl konkrete Empfindungen während des 

Unterrichtsversuchs als auch zukünftige, eher hypothetische Verwendungsmöglichkeiten des 

E-Portfolios in Betracht gezogen. Das Material wird mittels der qualitativen Inhaltsanalyse 

von Mayring (2015) analysiert (siehe Kap. 5.4). 

Durch Beantwortung der ersten beiden Forschungsfragen werden Verbesserungsvorschläge 

für die eventuelle Weiterentwicklung des E-Portfolios unterbreitet und somit ein Modell über 

die Bedingungen für einen erfolgreichen Einsatz erstellt. Die Ergebnisse dienen der 

Weiterentwicklung und Verbesserung des E-Portfolios bzw. Sprach- und 

Kommunikationsstudiums an der Universität Tampere. Mein eigenes Interesse am Thema 

rührt von meiner Anstellung als Mentorin am Sprachenzentrum der Universität Tampere her, 

wodurch ich mich mit dem E-Portfolio beschäftigte und mich für dessen 

Verwendungsmöglichkeiten interessierte.  

Der erste Teil der Arbeit widmet sich der terminologischen Erläuterung. Kapitel 2 befasst 

sich mit den für diese Arbeit relevanten didaktischen und sprachpolitischen Ansätzen. 

Kapitel 3 beschäftigt sich mit Sprachenportfolios, insbesondere mit dem Europäischen 

Sprachenportfolio. Kapitel 4 greift den Kontext dieser Untersuchung, d. h. das Sprach- und 

Kommunikationsstudium an der Universität Tampere und die didaktische Anwendung des in 

dieser Arbeit untersuchten E-Portfolios auf. Kapitel 5 erläutert das Forschungsdesign und die 

Methoden der Datenerhebung und Analyse sowie, vor allem, den Verlauf des 

Unterrichtversuchs, der die Grundlage für den empirischen Part der Arbeit bildet. Kapitel 6 

befasst sich mit den Ergebnissen der Analyse der Daten. Im Kapitel 7 wird eine 

Zusammenfassung präsentiert sowie eine weitere Diskussion über die Ergebnisse geführt. 
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2 DIDAKTISCHE UND SPRACHPOLITISCHE ANSÄTZE ZUM 

HOCHSCHULISCHEN SPRACHENLERNEN 

In diesem Kapitel werden einige didaktische und sprachpolitische Ansätze diskutiert, die im 

Zentrum der heutigen Sprachlehrforschung, dem hochschulischen Fremdsprachendidaktik und 

der europäischen Sprachpolitik zu finden sind. Diese sind für die Gestaltung der Sprach- und 

Kommunikationskurse am Sprachenzentrum der Universität Tampere relevant und liegen damit 

auch dem in dieser Arbeit untersuchten E-Portfolio als didaktische Entscheidung zugrunde. 

2.1 Lernerorientierung, Konstruktivismus und Individualisierung 

Seit den 1970er Jahren prägt das Konzept der Lernerorientierung (bzw. Lernerzentrierung) die 

Sprachlehrforschung. Dies eröffnet eine Wende bzw. einen Paradigmenwechsel, in dem die 

Forschungsinteressen von dem zu vermittelnden Lerngegenstand und Lehren zum Lernprozess 

und zum Lernenden verlagert wurden. Durch den Perspektivwechsel wurden der Lernprozess 

und das lernende Individuum in den Mittelpunkt gestellt. Sprachenlernen wurde nicht als bloßes 

Übertragen von Information, sondern als einen komplexen Prozess angesehen, bei dem 

individuelle und personelle, kontextuelle sowie gesellschaftliche Faktoren eine Rolle spielen. 

(Martinez 2016: 241–2.) Diese Wende zur Lernerperspektive hin kann laut Martinez (2016: 

241) auf den breiteren Paradigmenwechsel von behavioristisch geprägten Lernannahmen zu 

kognitiv-konstruktivistischen Lernannahmen zurückgeführt werden.  

Für das didaktische Konzept des Konstruktivismus ist die Bezugswissenschaft der kognitiven 

Psychologie wichtig. Die kognitive Psychologie untersucht die menschliche Kognition, d. h. 

zum Beispiel die Fähigkeiten des Denkens, Wahrnehmens und Lernens. Aus der kognitiven 

Sicht ist Lernen ein zweifacher Prozess: Es geht sowohl um Wissensintegration als auch 

Wissensreorganisation, in welchem die neuen, verarbeiteten Informationen in das vorhandene 

Wissen des Lernenden eingebunden werden, und damit umstrukturiert und organisiert werden. 

(Wolff 2003: 323.) Von großer didaktischer Bedeutung ist laut Wolff (2003: 323) die 

Erkenntnis, dass Informationsverarbeitung ein Prozess der Konstruktion ist: jeder Lernende 

macht eine subjektive Repräsentation aus der neuen Information, an dem sowohl der Kontext 

oder Umweltreize als auch das bereits verarbeitete Wissen beteiligt und davon abhängig sind.  
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Es sei daher unmöglich, die in den Unterrichtsmaterialien angelegten Lerninhalte einfach in das 

Gedächtnis des Lernenden zu transferieren, da jeder Lernende die neuen Inhalte an sein 

subjektives, vorheriges Wissen anknüpft und jeder Lernende in dem Sinn einzigartig sei (Wolff 

2003: 323; Hentunen 2004: 6).  

In der fachdidaktischen Diskussion werden im Zusammenhang mit der Lernerorientierung und 

dem Konstruktivismus nach Martinez (2016: 244) die Berücksichtigung individueller 

Lernerbedürfnisse und der Ansatz der Individualisierung zentralisiert. Obwohl sich zwischen 

verschiedenen Formen der Individualisierung unterscheiden lässt, bezeichnet das Konzept im 

Allgemeinen das Bestreben, „Lehrmethode an die Bedürfnisse und Interessen der Lernenden 

anzupassen“ (Martinez 2016: 242). Dabei werden auch neue Lehrer- und Lernerrollen 

gefordert: die Rolle des Lehrenden wird eher als die des Beratenden, d. h. als Begleiter des 

Lernens und Anbieter einer optimalen Umgebung für das Lernen verstanden und dem 

Lernenden wird eine aktivere Rolle zugeschrieben (Martinez 2016: 242, 244).  

Im Allgemeinen handelt es sich bei den oben beschriebenen Ansätzen der Lernerorientierung, 

des Konstruktivismus und der Individualisierung um die Einbeziehung des individuellen 

Lernenden im Lernprozess. Dieser Perspektivenwechsel liegt vielen weiteren 

fremdsprachendidaktischen Konzepten und praktischen Umsetzungen, wie der 

Lernerautonomie und des selbstgesteuerten Lernens und der Mehrsprachigkeitsdidaktik 

zugrunde. Auf diese Konzepte, die für diese Arbeit von besonderer Relevanz sind, wird in den 

nächsten Kapiteln detaillierter eingegangen. 
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2.2 Lernerautonomie und selbstgesteuertes Lernen 

Das Konzept der Lernerautonomie geht auf den Paradigmenwechsel hin zur Lernerperspektive 

und auf die Arbeit des Europarates im Hinblick auf Erwachsenenbildung in den 1970er Jahren 

zurück. Der Begriff wurde im vom Europarat herausgegebenen Bericht Autonomy and Foreign 

Language Learning von Holec (1979) definiert, indem er Lernerautonomie (engl.: learner 

autonomy) als die Fähigkeit, „to take charge of one’s learning“ (1979: 4) bezeichnete. Diese 

Definition, „das eigene Lernen selbst in die Hand zu nehmen“, wie von Schmenk (2016: 367) 

übersetzt wurde, bedeutet, dass der Lernende die Verantwortung für die Entscheidungen, die er 

bezüglich des eigenen Lernens trifft, übernimmt. Diese Entscheidungen beziehen sich nach 

Holec (1979: 4) zum Beispiel auf die folgenden Handlungen des Lernprozesses: 

- Bestimmung der Lernziele 

- Bestimmung von zu bearbeitenden Inhalten und Progression des Lernens 

- Auswählen von Methoden und Techniken zur Erreichung der Lernziele 

- Verfolgen und Evaluation des eigenen Lernprozesses und -erfolgs4 

In Holecs (1979) Beschreibung der Lernerautonomie wird ein weiteres Konzept zentral, 

nämlich das Konzept des selbstgesteuerten Lernens (engl.: self-directed learning). An dieser 

Stelle soll das Verhältnis der zwei Begriffe erklärt werden, denn obwohl beide auf Holec (1979) 

zurückgehen, bestehen nach Schmenk (2016: 368–9) heute unterschiedliche Bedeutungen. 

Holec (1979) definiert Lernerautonomie als eine Voraussetzung für selbstgesteuertes Lernen: 

Wenn ein Lernender über Lernerautonomie verfügt, ist er demzufolge in der Lage, 

Verantwortung für den eigenen Lernprozess z. B. durch die oben erwähnten Handlungen zu 

übernehmen. Bei Lernerautonomie handelt es sich also um eine Fähigkeit des Lernenden. 

Dahingegen beschreibt das Adjektiv ‚selbstgesteuert‘ den Vorgang des Lernens auf eine 

selbstgesteuerte Weise. Obwohl der Lernende über Lernerautonomie verfügt, ergibt sich daraus 

nicht zwangsläufig, dass er auf selbstgesteuerte Weise das Lernen durchführt. (Holec 1979: 4–

5.) 

Schmenk (2016: 368–9) erkennt u. a. technizistische, psychologische, politische und soziale 

Auffassungen, die in der aktuellen fremdsprachendidaktischer Diskussion zum Konzept der 

Lernerautonomie bzw. selbstgesteuerten Lernen vertreten werden. Bei der technizistischen 

                                                 
4 Die deutschen Übersetzungen wurden in der Regel, sofern nicht anders angegeben, von der Verfasserin 

angefertigt. 
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Auffassung handelt es sich um eine besondere Gestaltung der Unterrichtsmaterialien bzw. der 

Unterrichtssituation, in welcher die Materialien ohne Einbeziehung des Lehrenden bearbeitet 

werden können (Schmenk 2016: 368; vgl. Dickinson 1987: 8). Diese technizistische 

Auffassung von Lernerautonomie bzw. selbstgesteuertem Lernen betrifft nach Dickinson 

(1987: 8) z. B. die englischen Begriffe self-instruction, self-access learning und self-access 

materials. Zur Popularisierung dieser Auffassung hat nach Schmenk (2016: 368) insbesondere 

die Entwicklung des computergestützten Lernens beigetragen (siehe auch Kap. 2.2.1). Die 

psychologische Auffassung des Konzepts bezieht sich hingegen auf die innere Fähigkeit des 

Lernenden, Verantwortung für sein eigenes Lernen zu übernehmen, und auf lernerseitige 

Voraussetzungen wie Lernstrategien, Einstellungen und Motivation. Dies entspricht vielmehr 

der originellen Definition der Lernerautonomie von Holec (1979)5. (Schmenk 2016: 368.) In 

den politischen Auffassungen ist hingegen die Möglichkeit, den institutionellen Kontext und z. 

B. die Lerninhalte und die Unterrichtssituation kontrollieren zu können, zentral (Wolff 2003: 

321; Schmenk 2016: 368). Dabei wird Verantwortungsübernahme und Mitsprache des 

Lernenden in der Unterrichtssituation in den Vordergrund gerückt. Darauf aufbauend wird bei 

der sozialen Auffassung soziales Lernen und die Entwicklung kommunikativer Kompetenz in 

der Unterrichtssituation miteinbezogen. (Schmenk 2016: 368–9.) 

Die oben erläuterten Auffassungen unterstreichen verschiedene Aspekte des Konzepts der 

Lernerautonomie, die seit der Definition von Holec (1979) zur Sprache gebracht werden. In den 

aktuellen Forschungsarbeiten wird außerdem eine weitere Auffassung bzw. Interpretation des 

Konzepts Lernerautonomie und selbstgesteuertes Lernen vertreten (u. a. Little 2007; Reinders 

2010; Schmenk 2014). Dies ist nach Schmenk (2016: 367) darauf zurückzuführen, dass 

Lernerautonomie und selbstgesteuertes Lernen beim Fremdsprachenunterricht oft synonymisch 

verwendet werden, weil Holecs (1979) Definition für Lernerautonomie etwas zu vereinfachend 

formuliert bzw. verstanden und verbreitet wurde. Schmenk (2016: 367) zufolge wurde Holecs 

(1979) Definition der Lernerautonomie (die Fähigkeit, das eigene Lernen selbst in die Hand zu 

nehmen) als das Steuern des Lernens und damit als unmittelbar zusammengehörig zum 

selbstgesteuerten Lernen verstanden. In diesem Kontext wird Lernerautonomie, oder 

Selbstbestimmung im Zusammenhang mit Lernen, sehr schwarz-weiß als Gegenteil der 

Fremdbestimmung angesehen. Es bestehe ein Widerspruch darin, dass der Lernende nicht 

                                                 
5 In diesem Zusammenhang wird die terminologische Schwierigkeit des Konzepts bzw. die kontroversen 

Standpunkte verschiedener Autoren ersichtlich: z. B. Dickinson (1987: 11) nennt die psychologische Haltung self-

direction und die konkrete Herangehensweise auf eine selbstgesteuerte Weise hingegen autonomy. 
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automatisch über die Art von Wissen über das Sprachenlernen verfügt, die er benötigt, um die 

Entscheidungen über sein Lernen selbst zu treffen. (Schmenk 2014: 19.) Stattdessen muss er 

dieses Wissen irgendwann in seinem Leben, d. h. in der Ausbildung, erworben haben. Daraus 

ergibt sich, dass der Lernende diese Erfahrungen und Kenntnisse immer von jemanden, in der 

Regel vom Lehrenden, d. h. mit Hilfe von außen und nicht ganz selbstbestimmt, erwirbt. Wenn 

Lernerautonomie als Selbstbestimmung und somit als Gegenteil der Fremdbestimmung 

verstanden wird, scheint es also unlogisch zu behaupten, dass man mehr Lernerautonomie 

durch Beratung bzw. Lehren6 erwirbt. (Schmenk 2014: 19–20.) Schmenk zufolge führt so eine 

strenge Auseinandersetzung zwischen Lernerautonomie und Fremdbestimmung zu einem 

„überhöhten Autonomie-Ideal“ (2014: 21), in dem man eigentlich sogar blind gegenüber der 

Fremdbestimmung, die beim Lernen und im Leben immer zu finden ist, wird. Folglich wird 

mittlerweile in noch größerem Maße die Ansicht vertreten, dass Lernerautonomie nicht als Ziel 

der Beratung bzw. des Lehrens angesehen werden sollte. Stattdessen wird die Bedeutung von 

Reflexion und Dialog im Lernprozess zwischen dem Lernenden und dem Lehrenden bekräftigt 

(u. a. Little 2007; Reinders 2010; Schmenk 2014). Auf das Thema Reflexion und 

Lernerautonomie wird detaillierter in Kapitel 2.2.2 eingegangen. 

  

                                                 
6 Schmenk (2014) verwendet den Begriff der Beratung statt des Lehrens. Obwohl diese Begriffe in der Regel nicht 

gleichgesetzt werden sollten, werden sie im Rahmen dieser Arbeit synonymisch verwendet. Dies liegt daran, dass 

die Unterrichtssituation im Kontext des hochschulischen Sprachenlernens vielmehr einer Beratungsbeziehung 

entspricht (insbesondere im Zusammenhang mit dem konstruktivistischen Ansatz des Lernens und Lehrens, siehe 

Kap. 2.1). 
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2.2.1 Selbstgesteuertes Sprachenlernen in der digitalen Welt 

In der Diskussion um das Potenzial des computergestützten Lernens, der digitalen Medien und 

Lernmaterialien zur Förderung des selbstgesteuerten Lernens wird oft vor allem die 

Möglichkeit, orts- und zeitflexibel zu lernen, als Vorteil genannt. Dies kommt aber dem 

Gedanken von selbstgesteuertem Lernen als „bloße“ Bearbeitung von Lernmaterialien ohne 

Anwesenheit des Lehrenden nahe (vgl. technizistische Auffassung von Lernerautonomie, siehe 

Kap. 2.2). Es wird dabei übersehen, dass selbstgesteuertes Lernen auch innerhalb 

institutioneller Kontexte, z. B im Klassenzimmer sowohl individuell als auch in Gruppen 

stattfinden kann. In diesem Zusammenhang kommen die Begriffe von Alleinlernen, 

Selbstlernen und selbstgesteuertem Lernen leicht durcheinander. Beim selbstgesteuerten 

Lernen geht es weniger um den Ort oder die Zeit des Lernens, sondern um die selbstgesteuerte 

(Lern-)Weise, die durch Lernerautonomie erreicht werden kann. (Würffel 2016: 386–7.) 

Auf der anderen Seite wird nach Würffel (2016: 387) zu selbstgesteuertem Lernen im 

Zusammenhang mit den digitalen Medien häufig die Idealvorstellung des Lernenden vermittelt, 

in welcher er einfach mit Hilfe der digitalen Medien in der Lage wäre, Sprachen völlig 

selbstgesteuert zu lernen. Obwohl es sich in der Diskussion über selbstgesteuertes Lernen 

meistens um erfahrene Lernende handelt, scheint es meiner Ansicht nach unrealistisch 

anzunehmen, dass ein durchschnittlicher Lernender z. B. ganz ohne sozialen Kontext oder 

andere unterstützend, motivierend Strukturen langfristig selbstgesteuert lernen könnte. Obwohl 

dem Lernenden durch die digitalen Medien unterschiedliche Lernmaterialien und Ressourcen 

zur Verfügung stehen, handelt es sich vor allem „nur“ um praktische, technizistische 

Voraussetzungen für das selbstgesteuerte Lernen. Es sollen jedoch auch weitere Aspekte wie 

Lernstrategien und Motivation in Betracht gezogen werden. Darüber hinaus kann das Überfluss 

an Ressourcen in den digitalen Medien zu weiteren Herausforderungen führen. Falls die 

Fähigkeit des Lernenden zur Selektion zuverlässigen oder zutreffenden Quellen nur bedingt 

ausgebildet ist, kann die Materialmenge auch zu Frustration oder Motivationsverlust führen. 

Somit lässt sich schlussfolgern, dass obwohl die digitalen Medien nicht allein oder automatisch 

das selbstgesteuerte Lernen ermöglichen, sie dennoch die technizistischen Voraussetzungen 

zum selbstgesteuerten Lernen erhöht haben (vgl. Würffel 2016: 386). Wegen der großen Menge 

an Ressourcen, z. B. Lernmaterialien und -umgebungen, zu denen fast jeder im Internet Zugang 

hat, ist es dem Lernenden heute möglich, unabhängiger vom Lehrenden zu lernen. Dies gilt 

insbesondere, wenn das selbstgesteuerte Lernen durch unterstützende Mittel von Institutionen 
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unterstützt wird. Methodische Konzepte und Ansätze zur Unterstützung des selbstgesteuerten 

Lernens werden in der Forschungsliteratur viel diskutiert und sind auch in der institutionellen 

Praxis eingesetzt worden. Einige Beispiele sind Selbstlernzentren (self-access centres) unter 

der Leitung (hochschulischer) Sprachlernzentren, in welchen der Lernende individuell, in einer 

Gruppe oder mit einem Tutor (computergestützt) lernen kann. Häufig stellen die Lehrenden 

oder Institution vorstrukturiertes oder frei wählbares Material zur Verfügung. Weitere 

Unterstützungsformate zum selbstgesteuerten Lernen in der digitalen Welt sind z. B. E-

Tandems sowie E-Tandemkurse7 von Institutionen, und für diese Arbeit besonders relevante, 

elektronische Portfolios. E-Portfolios werden in Kapitel 3.2 detaillierter diskutiert. 

2.2.2 Reflexiver Autonomiebegriff und selbstgesteuertes Lernen im Sprachunterricht 

Das Konzept der Lernerautonomie ist für die gesamte Gestaltung und Praxis des 

Fremdsprachenlernens und -unterrichts von hoher Relevanz. Unter anderem Little (2007), 

befasst sich mit den pädagogischen Auswirkungen der Lernerautonomie und des 

selbstgesteuerten Lernens im Rahmen des Sprachenlernens. Er schlägt in Anlehnung an die 

konstruktivistischen Lernannahmen und Theorien der Lernerautonomie8 vor, dass der Erfolg 

im Zweit- und Fremdsprachenunterricht von drei zusammenwirkenden Kriterien bestimmt 

wird. Diese umfassen Einbeziehung und Reflexion durch den Lernenden und den Gebrauch der 

zu unterrichtenden Sprache (Little 2007: 23). Die Förderung der Lernerautonomie erfolgt laut 

Little (2007: 26) dadurch, dass der Lehrende dem Lernenden schrittweise mehr Kontrolle über 

den Lernprozess und -Inhalt gibt. Die Aufgabe des Lehrenden besteht darin, sich die Fähigkeit 

des Lernenden des selbstgesteuerten Handelns beim Sprachenlernen nutzbar zu machen. Somit 

sind sowohl die kommunikative Kompetenz in der zu unterrichtenden Sprache als auch die 

Lernerautonomie das Ergebnis eines interaktiven Prozesses zwischen dem Lehrenden und dem 

Lernenden. (Little 2007: 26–7; 2012: 13.) Damit zieht Little (2007: 27) aus seinen 

Überlegungen das folgende Fazit: 

                                                 
7 Sprachenlernen im Tandem ist eine Form des Sprachenlernens, in welcher „zwei Lernende unterschiedlicher 

Muttersprache zusammenkommen, um miteinander zu kommunizieren und sich gegenseitig beim Erlernen ihrer 

Sprachen zu unterstützen, wobei die Muttersprache des einen die Zielsprache des anderen ist“ (Bechtel 2016: 376, 

in: Sprachenlernen im Tandem, in: Eva Burwitz-Melzer, Grit Mehlhorn, Claudia Riemer, Karl-Richard Bausch & 

Hans-Jürgen Krumm (Hrsg.), 376–381). 

8 u. a. Holec (1979) 
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Language learner autonomy is not an optional extra, sometimes required by the way in which 

learning is organised but belongs at the very centre of language teaching theory and practice (Little 

2007: 27). 

Folglich sollte im Unterricht eine interaktive Dynamik entwickelt werden, die gleichzeitig 

kommunikative Fähigkeiten und die Lernerautonomie des Lernenden fördert (Little 2007: 26).  

Mit der praktischen Operationalisierung der Lernerautonomie bzw. des selbstgesteuerten 

Lernens und ihrer Umsetzung im Sprachunterricht hat sich außerdem Reinders (2010) 

beschäftigt. In seinem Artikel stellt Reinders (2010: 46) ein Model zur Förderung der 

Lernerautonomie vor. Selbiges beschreibt die verschiedenen Phasen des Lernprozesses, die im 

traditionalen, formalen Unterricht oft von Lehrendem gesteuert werden, auf den Lernenden 

übertragen werden.  

Learning stages Learner-directed 

identifying needs  learner experiences difficulties in using the language 

setting goals contextually determined, relatively flexible 

planning learning contextually determined, very flexible 

selecting resources self-selection by learners 

selecting language learning strategies self-selection by learners 

practise implementation (language use) and experimentation 

monitoring progress self-monitoring, peer-feedback 

assessment and revision self-assessment, reflection 

Tabelle 1. Phasen der Entwicklung der Lernerautonomie (Reinders 2010: 46) 

Das Model stellt dar, wie die in der linken Spalte gegebenen Phasen eines Lernprozesses 

selbstgesteuert durchgeführt werden können. Folgend das Beispiel der Zielsetzung (setting 

goals), also wie sich diese Phase des Lernprozesses im Unterricht bzw. im Curriculum 

realisieren lässt. In einem vom Lehrenden gesteuerten Lernkontext werden die Lernziele durch 

die im Curriculum gegebenen Ziele des individuellen Kurses, bestimmt. Wohingegen beim 

selbstgesteuerten Lernen die Ziele in einem gewissen Umfang (soweit möglich) vom Lernenden 

selbst bestimmt werden.  

Zur Umsetzung des Lernmodells hebt Reinders (2010: 50–1) drei Aspekte hervor: Reflexion, 

Interaktion und Motivation. Diese sind gleichsam daran beteiligt, die einzelnen Phasen in einen 

zyklischen, autonomen Lernprozess zu integrieren. Reflexion wird als ein bewusster, kognitiver 

Prozess verstanden, bei dem der Lernende über den Lernprozess nachdenkt, d. h. sich überlegt, 

was beim Lernen fördernd war, warum dies so war, und welche Alternativen es gäbe (Reinders 

2010: 50). Interaktion wird hervorgehoben, da angenommen wird, dass der soziale Aspekt, z. 

B. mit dem Lehrenden oder mit Kommilitonen kommunizieren zu können, auch beim 

selbstgesteuerten Lernen von Vorteil ist. Bei dem Begriff der Motivation handelt es sich um 
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einen Sammelbegriff, der alle affektiven Aspekte zum Lernen umfasst, und somit das Interesse 

am Lernen aufrechtzuerhalten beschreibt. 

Wie im Zusammenhang mit der Begriffserklärung in Kap. 2.2 erörtert wurde, hat auch Schmenk 

(2014, 2016) die (ursprünglich) von Holec (1979) stammende Definition der Lernerautonomie 

weiterentwickelt. Nach Schmenk (2014: 21) ist das Wort der Autonomie an sich im Begriff 

Lernerautonomie irreführend, denn man kann nie wirklich völlig autonom werden und z. B. 

Entscheidungen ohne jegliche Einwirkung vom Außen treffen. Der Autorin zufolge soll 

Lernerautonomie nicht als Ziel der Beratung, sondern stattdessen als „Reflexionsfolie“ (2014: 

20) verstanden werden. Die Idee besteht darin, dass Sprachenlehren bzw. Sprachlernberatung 

nicht darauf ausgerichtet sein sollte, den Lernenden mit dem Rahmen oder mit dem 

Handlungsmodell auszustatten, sodass er schlussendlich autonom das Lernen weiterführen 

kann. Wenn man nämlich die Autonomie des Lernenden als Ziel anstrebt, könnte dies genau 

zum Gegenteil führen. Denn wenn der Lernende den Einfluss von außen nicht erkennt, besteht 

die Möglichkeit, dass dieser blind für die Anpassung der vom Beratenden gegebenen Modellen 

und Strategien wird. (Schmenk 2014: 20–1, 27.) Dies nennt Schmenk „Pseudo-

Autonomie“ (2014: 20). Aus Angst den Lernenden zu sehr zu beeinflussen, kann es auf der 

anderen Seite jedoch auch zu einer unzureichenden Beratung kommen. Wenn Lernerautonomie 

hingegen als reflexiver, dialogischer Prozess verstanden wird, ist es möglich, realistischer damit 

umzugehen. (Schmenk 2014: 28.) Schmenk schlägt vor, dass sich der Beratende und der 

Lernende „kontinuierlich gegenseitig in einem dialogischen Sinne aneinander ausrichten und 

aufeinander eingehen“ (2014: 21) sollten.  

Im Kontext des hochschulischen Sprachenlernens spielt Lernerautonomie eine große Rolle, 

denn das Hochschulstudium soll generell zur Entwicklung der Fähigkeiten des 

kontinuierlichen, selbstgesteuerten Sprachenlernens auch nach dem Studium beitragen (siehe 

Kap. 2.4 und 4.1.1). In diesem Zusammenhang wird Lernerautonomie trotzdem häufig genau 

als ein Ziel oder eine Idealvorstellung angestrebt. Dies kann laut Schmenk (2014: 20–1) 

problematisch sein. Stattdessen sollte der Beratende deshalb vielmehr beim Lernprozess 

kontinuierlich mitwirken und bei der individuellen Entwicklung zur Seite stehen (Schmenk 

2014: 20). Im Hinblick auf die wichtige Rolle der Beratung kann sich die praktische Umsetzung 

der Förderung der reflexiver Lernerautonomie bzw. reflektierender Arbeitsweise im 

Hochschulkontext jedoch als Herausforderung erweisen (siehe Kap. 2.4 und 4.2.1).  
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Zusammenfassend beschäftigte sich dieses Kapitel mit dem Konzept der Lernerautonomie und 

dessen verschiedenen Auffassungen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird von dem Begriff 

von Holec (1979) ausgegangen. Dieser besagt, dass Lernerautonomie im Allgemeinen als die 

psychologische Fähigkeit zu selbstgesteuertem Lernen verstanden wird, welche mehrere 

Aspekte, kognitiv, affektiv und sozial, umfasst und sich somit u. a. auf Lernstrategien und 

Motivation bezieht. Mit selbstgesteuertem Lernen bzw. Selbststudium9 wird wiederum das 

konkrete Lernen auf eine selbstgesteuerte Weise gemeint. Darin wird von der technizistischen 

Auffassung abgewichen: mit selbstgesteuertem Lernen wird nicht einfach Lernen außerhalb 

einer Unterrichtsituation gemeint, sondern Lernen, bei welchem der Lernende die 

Entscheidungen z. B. zum Lerninhalt selbst treffen kann. Es werden außerdem politische und 

soziale Auffassungen miteinbezogen, womit die Mitwirkung des Lernenden in der 

Unterrichtssituation und die soziale Dimension beim selbstgesteuerten Lernen ermöglicht wird. 

Darüber hinaus kommt es beim Verständnis der Lernerautonomie zu keiner strengen Trennung 

zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung (vgl. Schmenk 2014). Stattdessen wird ein 

reflexives, dialogisches Lernerautonomieverständnis übernommen, in welchem man nicht auf 

die Anpassung an ein bestimmtes Modell, sondern auf gemeinsames Lernen und Kooperation 

zwischen dem Beratenden und dem Lernenden setzt. 

  

                                                 
9 siehe Kap. 5.2.2 zur weiteren Erklärung der Begriffe des selbstgesteuerten Lernens und des Selbststudiums im 

Rahmen des Unterrichtsversuchs, der in dieser Untersuchung durchgeführt wurde. 
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2.3 Mehrsprachigkeitskonzept und mehrsprachigkeitsdidaktische Ansätze 

Mehrsprachigkeit hat sich in den letzten 30 Jahren weltweit zu einem wichtigen 

Forschungsthema entwickelt. Auch die Europäische Union hat mit ihrer Sprachpolitik Position 

für den Erhalt individueller Mehrsprachigkeit und sprachlicher Pluralität bezogen. (Hu 2016: 

11; Krumm 2016: 635.) Für die Förderung von Mehrsprachigkeit in der Sprachlehrforschung 

und Fremdsprachendidaktik leistete der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für 

Sprachen (GeR)10 des Europarates (2001) einen wichtigen Beitrag. GeR beschreibt die 

mehrsprachige Kompetenz als ein Teilkompetenzbereich und betrachtet sie somit als ein Ziel 

des Sprachunterrichts (Hu 2016: 12). Darauf wird in diesem Kapitel eingegangen. 

2.3.1 Zu den Begriffen Mehrsprachigkeit und mehrsprachige Kompetenz 

Im Zusammenhang mit dem Thema Mehrsprachigkeit sollen zunächst einige Begriffe geklärt 

werden. Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (Europarat 2001: 17) 

unterscheidet einerseits zwischen gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit bzw. Vielsprachigkeit 

(engl.: multilingualism) und individueller Mehrsprachigkeit (engl.: plurilingualism). 

Vielsprachigkeit kann zum Beispiel als die Koexistenz verschiedener Sprachen in einer 

Gesellschaft oder als „Kenntnis einer Anzahl von Sprachen“ (Europarat 2001: 17) verstanden 

werden. Mehrsprachigkeit hingegen wird meistens als individuelle Mehrsprachigkeit 

aufgefasst: 

Mehrsprachigkeit […] betont die Tatsache, dass sich die Spracherfahrung eines Menschen in 

seinen kulturellen Kontexten erweitert, von der Sprache im Elternhaus über die Sprache der ganzen 

Gesellschaft bis zu den Sprachen anderer Völker (die er entweder in der Schule oder auf der 

Universität lernt oder durch direkte Erfahrung erwirbt). Diese Sprachen und Kulturen werden 

aber nicht in strikt voneinander getrennten mentalen Bereichen gespeichert, sondern bilden 

vielmehr gemeinsam eine kommunikative Kompetenz [Hervorhebung der Verfasserin], zu der 

alle Sprachkenntnisse und Spracherfahrungen beitragen und in der die Sprachen miteinander in 

Beziehung stehen und interagieren. (Europarat 2001: 17.) 

Dem Ansatz des Europarats (2001: 17) zufolge, handelt es sich beim Konzept der 

Mehrsprachigkeit um die Idee, dass Sprachen nicht isoliert gelernt und gespeichert werden, 

sondern zusammen im mentalen System einer Person interagieren. Somit bezieht man sich auf 

                                                 
10 Gemeinsamer europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GeR) ist ein im Jahr 2000 vom Europarat 

publiziertes und 2001 ins Deutsche übersetztes sprachpolitisches Dokument, das Sprachkompetenzen auf sechs 

Niveaustufen beschreibt. GeR dient als Grundlage für Curriculum- und Lehrmaterialentwicklung und, vor allem, 

zur Entwicklung von standardisierten Sprachprüfungen. (Krumm 2016: 634.) 
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die in Kap. 2.1 diskutierten Ansätze des Konstruktivismus und der Individualisierung: die Idee 

dahinter ist, dass das sprachliche und kulturelle Wissen, das jedes Individuum durch 

unterschiedliche, individuelle Erfahrungen erworben hat, kumulativ die gesamte 

mehrsprachige, kommunikative Kompetenz bildet. 

Andererseits ist die Definition der Mehrsprachigkeit und der mehrsprachigen Kompetenz von 

dem zugrunde gelegten Sprachbegriff und dem Kriterium der sprachlichen Kompetenz 

abhängig. In der Fremdsprachendidaktik wird Mehrsprachigkeit häufig inhärent von jeder 

Einzelsprache angesehen: durch Lernen von Fremdsprachen wird man mehrsprachig. Die 

verschiedenen Sprachen werden in der Regel mit zählbaren Bezeichnungen nach der 

Reihenfolge des Erlernens beschrieben: L1, L2, L3 usw., (L aus engl. language)11. (Hu 2016: 

11.) Diesem traditionellen Ansatz liegt nach Hu (2016: 11) eigentlich die Idee von 

Monolingualismus zugrunde, d. h., durch Erlernen weiterer Sprachen werden der 

muttersprachlichen Kompetenz andere Fremdsprachen hinzugefügt. Dies ist aus der 

mehrsprachigen Perspektive problematisch, denn sie geht davon aus, dass die Sprachen nicht 

strikt voneinander abgrenzbar angesehen werden sollten. Da es vereinfachend ist, über die 

erlernten Sprachen bzw. deren Anzahl zu sprechen, werden die Bezeichnungen, L1, L2, L3 

usw., trotzdem häufig in der Fremdsprachendidaktik und auch im Rahmen dieser Arbeit 

verwendet. (vgl. Hu 2016: 11.) Eine weitere Frage ist, ab wie vielen Sprachen Mehrsprachigkeit 

vorliegt. Eine häufig verwendete Definition ist, dass eine mehrsprachige Person drei oder mehr 

Sprachen spricht, so z. B in Kursiša und Schlabach (2020c: 194).  

An dieser Stelle ist es wichtig zu betrachten, wo das Kriterium für sprachliche Kompetenz liegt. 

Das Ideal der near nativeness wird heute meistens nicht mehr als das Ziel des Sprachenlernens 

verfolgt. Im Fokus steht wiederum die kommunikative Kompetenz, in anderen Worten, die 

Fähigkeit in verschiedenen Situationen kommunizieren zu können. Das Kompetenzniveau in 

der jeweiligen erlernten Sprache kann somit sehr unterschiedlich sein. (Neuner 2003: 16; 

Kursiša & Schlabach 2020b: 17; 2020c: 194.) Diese Ansicht wird auch in GeR vertreten 

(Europarat 2001: 163). Hier wird „mehrsprachige und plurikulturelle Kompetenz“ (Europarat 

2001: 163) als die Fähigkeit, mehrere Sprachen in unterschiedlichen kommunikativen und 

interkulturellen Situationen konstruktiv zu verwenden, definiert. Mehrsprachige und 

                                                 
11 In dieser Hinsicht wird Mehrsprachigkeit eigentlich als Regelfall, und Zweisprachigkeit, d. h., wenn man zwei 

Sprachen überwiegend muttersprachartig erworben hat, als Sonderfall der Mehrsprachigkeit angesehen. In einigen 

Disziplinen werden die Begriffe Mehrsprachigkeit und Zweisprachigkeit sogar als Synonyme angesehen, meistens 

wird Zweisprachigkeit aber eher als Form von Mehrsprachigkeit verstanden. (Hu 2016: 11; Europarat 2001: 163.) 
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plurikulturelle Kompetenz wird also nicht als ein Nebeneinander von unverbundenen 

Kompetenzen in verschiedenen Sprachen, sondern „als eine komplexe oder sogar gemischte 

Kompetenz, auf die der Benutzer zurückgreifen kann“ (Europarat 2001: 163), verstanden. Diese 

Kompetenz wird von Europarat (2001: 132–4) u. a. als ungleichmäßig, differenziert und partiell 

beschrieben. Denn Kompetenzen in verschiedenen Sprachen und Fähigkeiten (z. B. mündlich 

und schriftlich) sowie das mehrsprachige Profil im Vergleich zum plurikulturellen Profil 

können in verschiedenen Phasen des Lebens unterschiedlich, also ungleichmäßig, sein. Die 

sprachlichen und kulturellen Kenntnisse können außerdem unterschiedlich, also differenziert, 

je nach der Sprache, in der Praxis genutzt werden. Letztendlich lässt sich die mehrsprachige 

und plurikulturelle Kompetenz als partiell beschreiben. Hier darf die Kompetenz entweder sehr 

allgemein sein oder sich auch auf ein sehr beschränktes Ziel beziehen. (Europarat 2001: 132–

4.) Dazu kommt die Idee der funktionalen Mehrsprachigkeit, bei welcher darauf abgezielt wird, 

unterschiedliche Sprachkompetenzen für bestimmte Lebensbereiche zu entwickeln und diese 

als Teile der gesamten mehrsprachigen Kompetenz zu betrachten (Europarat 2001: 134; Hu 

2016: 12).  

Als Unterrichtskonzept bemühen sich mehrsprachigkeitsdidaktische Ansätze darum, 

Fähigkeiten sprachübergreifend zu vermitteln, die Trennung nach Sprachfächern zu 

überwinden und die Kooperation zwischen diesen zu verstärken. Pädagogisch versucht 

Mehrsprachigkeitsunterricht neben den zu unterrichtenden Sprachen, d. h. die zum gängigen 

Kanon der Schulsprachen gehörenden Sprachen, alle den Lernenden bekannten oder in der 

Klasse präsenten Sprachen einzubeziehen. (Krumm & Reich 2016: 230–2.) Es geht darum, die 

mehrsprachigen Kenntnisse und Erfahrungen der Lernenden als Ressource wahrzunehmen und 

diese im Lehrprozess aktiv zu nutzen (Kursiša & Schlabach 2020b: 17). Das sprachliche Lernen 

wird in das Persönliche und Bekannte verankert. Dies ist übrigens eine Praxis, welche auf den 

konstruktivistischen Lernansätzen beruht (siehe Kap. 2.1). Im Unterricht geschieht dies zum 

Beispiel durch explizite Vergleiche zwischen verschiedenen Sprachen. (Krumm & Reich 2016: 

230–2; Kursiša & Schlabach 2020b: 17.) 
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2.3.2 Sprachbewusstheit und Sprachlernbewusstheit 

Die Ansätze der Lernerautonomie heben die bewusste, reflektierende Arbeitsweise beim 

Sprachenlernen hervor (siehe Kap. 2.2.2). Ein ähnlicher Ansatz wird auch in der 

Mehrsprachigkeitsdidaktik betont. Dazu kommt der Begriff der Sprachbewusstheit (engl.: 

language awareness) (Krumm & Reich 2016: 233). Mit Sprachbewusstheit wird nach Peyer 

„die Fähigkeit, Sprache als Gegenstand des Nachdenkens wahrzunehmen“ (2011: 96) gemeint. 

Damit wird der Fokus auf die Sprache selbst verlagert: es geht insbesondere um deklaratives, 

explizites Wissen über Sprachen. Dies steht dem vielmehr automatischen Sprachgebrauch und 

den Kenntnissen in einer Sprache (prozedurales, implizites Wissen) gegenüber. (Peyer 2011: 

96, 98.) In diesem Zusammenhang werden neben grammatikalischen Strukturen, auch andere 

Aspekte der Sprache thematisiert, z. B. semantische Besonderheiten, sprachliche Normen in 

verschiedenen Kommunikationssituationen und die individuelle sowie gesellschaftliche 

Mehrsprachigkeit (Peyer 2011: 95, 99). Es handelt sich somit kaum um Vermittlung reines 

Begriffswissens, sondern vielmehr um das Lenken der Aufmerksamkeit, des Interesses und der 

bewussten Beobachtungen auf die Sprache (Peyer 2011: 100). Peyer (2011) verwendet in 

diesem Zusammenhang auch den Begriff „Sprachreflexion“, die sich der Autorin zufolge im 

Allgemeinen auch auf „das interessierte Beobachten von Sprachen und 

Kommunikation“ (2011: 100) bezieht.  

Durch die Übernahme von Sprachbewusstheit in die deutsche Sprachdidaktik wird nach 

Gnutzmann (2016: 145) ein weiteres Konzept zentralisiert, nämlich das Konzept der 

Sprachlernbewusstheit (engl.: language learning awareness), das „sich auf die mentale 

Verarbeitung von Sprache bezieht, d. h. wie Lernende ihre Sprachlernprozesse organisieren und 

wie sie versuchen, diese durch den Einsatz von Lernstrategien positiv zu beeinflussen“ (2016: 

145). Im deutschsprachigen Raum wird dies auch als Sprachlernkompetenz genannt 

(Gnutzmann 2016: 145). Mit dieser Kompetenz wird vor allem die Fähigkeit des Lernenden, 

„das eigene Sprachenlernen selbständig zu analysieren und bewusst zu gestalten“ (Gnutzmann 

2016: 145) gemeint (vgl. das Konzept der Lernerautonomie in Kap. 2.2.). Die Entwicklung der 

Sprachlernkompetenz kann in der Praxis zum Beispiel mit Strategien und Techniken des 

reflexiven Sprachenlernens (vgl. Kap. 2.2.2) unterstützt werden, bei welchen der Lernende u. 

a. auf seine Vorerfahrungen beim Sprachenlernen und somit auf sein mehrsprachiges Wissen 

baut (Gnutzmann 2016: 145).  
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2.3.3 Zum Mehrsprachigkeitskontext in Finnland 

Die Sprachensituation in Finnland und die finnische Schulbildung lässt sich als gesellschaftlich 

mehrsprachig bzw. vielsprachig (siehe Kap. 2.3.1) beschreiben. Alle Schüler lernen in der 

neunjährigen finnischen Grundschule neben ihrer Muttersprache bzw. der Unterrichtssprache 

der Schule mindestens zwei weiteren Sprachen: eine Fremdsprache und die zweite 

Landessprache, Schwedisch oder Finnisch12. Die Sprachfächer sind nach dem Umfang des 

Unterrichts, d. h. der Anzahl der Jahreswochenstunden, in A- und B-Sprachen kategorisiert 

(Merimaa 2008: 150). Die erste Fremdsprache (die obligatorische A1-Sprache) wird spätestens 

ab der dritten Klasse gelernt13. Als A1-Sprache wird in der Regel Englisch belegt, es stehen 

aber je nach Schule oder Gemeinde auch andere Optionen zur Wahl, zum Beispiel Französisch 

und Deutsch. Die zweite Landessprache wird in der Regel in der siebten Klasse als B1-

Sprache14 begonnen, aber kann jedoch auch bereits als A-Sprache gewählt werden. Außerdem 

ist es dem Schüler oft möglich, weitere Fremdsprachen als frei wählbare Fächer zu lernen. Die 

fakultative A2-Sprache wird entweder in der vierten oder in der fünften Klasse und die 

fakultative B2-Sprache in der achten Klasse begonnen. (Merimaa 2008: 150.) Die 

obligatorischen Sprachfächer, die Muttersprache, die erste Fremdsprache (A1-Sprache) und die 

zweite Landessprache (B1-Sprache) werden in der Sekundarbildung (in einer gymnasialen 

Oberstufe oder in einer berufsbildenden Schule) fortgesetzt. Auch die fakultativen 

Fremdsprachen, A2- und B2-Sprachen können in der Sekundarbildung fortgesetzt werden. 

                                                 
12 Die finnische Grundschule umfasst neun Klassenstufen. Der Schulbesuch beginnt in der Regel im Alter von 

sieben Jahren. Mit Abschluss des grundlegenden Unterrichts hat der Schüler seine Lernpflicht geleistet und ist 

zum Besuch der Sekundarbildung, d. h. einer gymnasialen Oberstufe oder einer berufsbildenden Schule befähigt. 

In den finnischsprachigen Schulen lernen die Schüler Schwedisch und in den schwedischsprachigen Schulen 

Finnisch als zweite Landessprache. Opetushallitus (Finnisches Zentralamt für Unterrichtswesen) zufolge besuchen 

etwa fünf Prozent der Schüler in der Grund- und der Sekundarbildung Schulen mit Schwedisch als 

Unterrichtssprache und lernen damit Finnisch als die zweite Landessprache (2016: 8). Den Schülern, deren 

Muttersprache nicht die Unterrichtssprache der Schule ist, wird zusätzlich je nach der Möglichkeit Unterricht in 

ihrer Muttersprache angeboten. (Opetushallitus 2016: Das finnische Bildungswesen im Kurzportrait [online] 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/160268_das_finnische_bildungswesen_im_kurzportrait.pdf 

[3.5.2021].) 

13 Die finnische Regierung beschloss im September 2018, dass ab Januar 2020 alle Schüler die A1-Sprache bereits 

ab der ersten Klasse der finnischen Grundschule zu beginnen haben. Im Rahmen dieser Arbeit wird sich in der 

Regel auf das alte System bezogen, denn Studierende, die derzeit an einer Universität studieren, haben vermutlich 

das Sprachenlernen dem alten System entsprechend begonnen. 

14 Die B1-Sprache wird mittlerweile bereits in der sechsten Klasse unterrichtet. 
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Darüber hinaus kann das Lernen einer weiteren fakultativen Fremdsprache, einer B3-Sprache 

begonnen werden.15 

Daraus folgt, dass die Studierenden, die die finnische Schulbildung erhalten haben, vor Beginn 

ihres Hochschulstudiums in der Regel über mindestens Finnisch-, Englisch- und Schwedisch-

Kenntnisse verfügen. Eine weitere neue Fremdsprache, wie zum Beispiel Deutsch, ist in den 

meisten Fällen die vierte Sprache, L4, die Studierenden erlernen. (Kursiša & Schlabach 2020a: 

10.) Dies bietet optimale Voraussetzungen für die Anwendung des mehrsprachigen Verfahrens 

im hochschulischen Sprachenunterricht. Rehwagen (2020) zufolge existiert im finnischen 

Schulsystem trotzdem eine Art „Erziehung zur Einsprachigkeit“ (2020: 73). Dies zeigt sich 

darin, dass andere Sprachen ausgeblendet werden oder beim Sprachenvergleich eher als 

Fehlerquelle empfunden werden, anstatt diese als einen Vorteil beim Lernen zu betrachten. 

Auch in den Sprachkursen des Sprachenzentrums an der Universität Tampere wird derzeit noch 

laut Rehwagen (2020: 73) zum größten Teil einzelsprachig gearbeitet, d. h. in den Sprachkursen 

wird vor allem auf die jeweilige Zielsprache gesetzt.  

  

                                                 
15 Hier wurden die allgemeinen Richtlinien für die Organisation des Sprachunterrichts in finnischen Schulen 

beschrieben. Die individuellen Lehrpläne für die Schüler bezüglich der Sprachfächer werden jedoch lokal in 

Zusammenarbeit mit den Schülern, ihren Erziehungsberechtigten und den betroffenen Sprach- und 

Kulturgemeinschaften in der jeweiligen Schule erstellt. Es werden die spezifischen lokalen, sprachlichen und 

kulturellen Gegebenheiten berücksichtigt. (Opetushallitus 2014: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: 

Äidinkielen ja kirjallisuuden eri oppimäärien ja toisen kotimaisen kielen opiskelu [online] 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/464565.) Im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit genügt es, sich dieser Vielsprachigkeit des Schulsystems bewusst zu sein.  
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2.4 Besonderheiten des hochschulischen Fremdsprachenlernens 

Die Sprachausbildung an Hochschulen in Europa wird in der Regel von Sprachenzentren 

organisiert16. Obwohl jede Hochschule die Curricula für ihre Sprachausbildung selbst gestaltet, 

lassen sie sich heute durch die Schaffung eines europäischen Hochschulraumes als weniger 

heterogen beschreiben. (Vogel 2016: 195–6.)17 Vogel (2016: 196) listet folgende Lernziele für 

die Sprachausbildung auf. Sie finden sich meist in allen hochschulspezifischen Curricula 

wieder: 

- Sie vermittelt Sprachkenntnisse für die Bewältigung studienbezogener Anforderungen in Kursen 

zu Studienvorbereitung oder in studienbegleitenden Kursen. 

- Sie bereitet Studierende auf ein Auslandsstudium vor. 

- Sie bereitet Studierende auf die globale Berufswelt vor. 

- Sie trägt zur Bildung der Persönlichkeit und der Erweiterung der Identität bei. Sie fördert die 

Herkunftssprachen von Studierenden. (Vogel 2016: 196.) 

Diesen allgemeinen Zielen nach soll die hochschulische Sprachausbildung das Studium des 

eigenen Fachs unterstützen, den Studierenden auf bestimmte Kommunikationskontexte 

vorbereiten und ihn im weiteren Sinne auch bei der Bildung der sprachlichen bzw. kulturellen 

Identität unterstützen (Vogel 2016: 196). In der Praxis sollen diese Ziele im Rahmen der 

einzelnen Sprach- und Kommunikationskurse während des Studiums erreicht werden.  

Hufeisen (2003: 95) zufolge zeichnet sich Fremdsprachenlernen und -lehren an Hochschulen 

durch mehrere Aspekte aus. Einerseits unterscheidet sich hochschulisches 

Fremdsprachenlernen vom schulischen Fremdsprachenlernen, da es sich im Hochschulkontext 

um erwachsene Lernende18 handelt, „die anders an den Lerngegenstand herangehen als Kinder 

und Jugendliche“ (Hufeisen 2003: 95). Erwachsene besitzen vermutlich größere kognitive 

Ressourcen und Weltwissen sowie, insbesondere bei mehrsprachigen Lernern, vorhandene 

Sprachkompetenz. Deswegen erfolgt die Sprachverarbeitung bei Erwachsenen eher 

automatisch anstatt bewusst, wie hingegen bei Anfänger beim Sprachenlernen. (Quetz 2016: 

                                                 
16 Mit Fremdsprachenlernen im Hochschulkontext bzw. hochschulischer Sprachausbildung wird im Rahmen dieser 

Arbeit ausschließlich das Sprachenlernen an Sprachenzentren gemeint. Die Sprachausbildung, die in den 

philologischen Studiengängen, die z. B. auf die Ausbildung von Sprachenlehrenden ausgerichtet ist, wird nicht 

betrachtet. 

17 Dies geht auf dem Bologna-Prozess zurück, der zum Ziel hat, die Hochschulausbildung in Europa vergleichbarer 

zu machen (Vogel 2016: 195–6). 

18 In dieser Arbeit wird auch auf Erwachsene als Lernende bezogen. 
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303; Grotjahn 2016: 252.) In der Erwachsenenpädagogik spielen seit vielen Jahren effektive 

Lernweisen, wie das Anknüpfen an bereits vorhandenes Wissen, Berücksichtigung 

individueller Aufmerksamkeitsspannen und Motivation sowie Verwendung verschiedener 

Medien, eine große Rolle (Quitz 2016: 303).  

Andererseits fokussieren sich Sprachlernangebote an Hochschulen auf unterschiedlichere 

Zielgruppen als in der gängigen Erwachsenenbildung, z. B. an Volkshochschulen (Kleppin & 

Reich 2016: 75). Neben dem Altersfaktor (s. o.) können von den Studierenden aufgrund des 

institutionellen, wissenschaftlichen Kontexts allgemein hohe kognitive Fähigkeiten erwartet 

werden. Es findet sich unter Fremdsprachenlernenden an Hochschulen allerdings eine hohe 

Anzahl unterschiedlicher Lernervariablen. Es befinden sich Studierende aus verschiedenen 

Studiengängen und Fachbereichen, sowie Studierende nichtphilologischer Fächer als auch der 

Fremdsprachenphilologien darunter19. Weiterhin adressieren die Sprachangebote u. a. 

ausländische Studierende und Wissenschaftler sowie Hochschulmitarbeitende. (Kleppin & 

Reich 2016: 75.) Folglich handelt es sich um Studierende mit unterschiedlichen 

Voraussetzungen für das Sprachenlernen. Es gibt außerdem viele Unterschiede zwischen den 

Studiengängen und Universitäten bezüglich der Pflichtigkeit der Fremdsprachenmodule, d. h. 

ob Fremdsprachen als obligatorische Pflichtmodule oder als optionale Wahlkurse im Studium 

belegt werden. Der Studienkontext sowie der Fachbereich beeinflussen vermutlich die Motive 

und Ziele der Studierenden für das Sprachenlernen, weil die in der Berufswelt benötigten 

Fähigkeiten je nach Bereich variieren. Darüber hinaus verfügen die Studierenden vermutlich 

über Vorerfahrungen beim Sprachenlernen und über weitere Sprachenkenntnisse als die des 

Englischen und einer möglichen Landessprache des Herkunftslandes. Durch verschiedene 

Studien- und Arbeitskontexte sowie durch individuelle Lernbiografien und Vorerfahrungen 

bringen die Studierenden verschiedene Einstellungen zur gelernten Sprache und zum 

Sprachenlernen in die Unterrichtssituation mit. (Kleppin & Reich 2016: 75–6.) 

Folglich lässt sich feststellen, dass das hochschulische Fremdsprachenlehren im Vergleich zu 

anderen Sprachlernkontexten eine stärkere Individualisierung erfordert (Kleppin & Reich 

(2016: 76). Um die Diversität und Heterogenität der Lernenden aus verschiedenen 

Hintergründen zu unterstützen und zur Erweiterung ihre Identität beitragen zu können (vgl. die 

allgemeinen Ziele für die Sprachausbildung, s. o.), sollten laut Vogel (2016: 197) Ansätze zur 

                                                 
19 Obwohl in dieser Arbeit die Sprachlernangebote innerhalb der Philologien nicht behandelt werden, sei 

angemerkt, dass diese Studierenden neben ihrem Studienfach auch weitere Fremdsprachen belegen dürfen, und 

somit an den Sprachkursen der Sprachzentren teilnehmen können. 
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Förderung der Individualisierung und der Lernerautonomie im hochschulischen 

Sprachendidaktik eingesetzt werden. Hinzu kommen Arbeitsweisen, wie Reflexion des 

Lernenden über sein eigenes Lernen und den gesamten Lernprozess (siehe Kap. 2.2.2). Es ist 

Aufgabe des Lehrenden, eine passende Umgebung für diese Reflexion zu schaffen und den 

Lernenden beim Prozess zu unterstützen. (Vogel 2016: 197.) Man kann sich jedoch fragen, wie 

sich diese Individualisierung angesichts verknappter Ressourcen der Sprachenzentren und 

Universitäten verwirklichen lässt. Diese Problematik bildet einen wichtigen Teil des 

Forschungsgegenstandes der vorliegenden Arbeit und wird detaillierter in Kapitel 4 im 

Zusammenhang mit der Beschreibung der Organisation des Sprach- und 

Kommunikationsstudiums und des E-Portfolio-Projektes des Sprachenzentrums an der 

Universität Tampere diskutiert. 
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3 SPRACHENPORTFOLIOS 

Portfolios werden seit fast fünfzig Jahren eingesetzt und sind häufig an konstruktivistische 

Lernansätze geknüpft, da sich Portfolioarbeit normalerweise auf die dem Konstruktivismus 

zugrunde liegenden didaktischen Begriffe und Theorien stützt (Niikko 2000: 23). 

Sprachenportfolios wurden insbesondere durch die Einführung des Europäischen 

Sprachenportfolios (ESP) popularisiert. Burwitz-Melzer (2016: 416) zufolge steht der Begriff 

des Sprachenportfolios im Kontext der Fremdsprachendidaktik für 

eine Sammlung von zumeist zertifizierten Selbsteinschätzungsdokumenten, individuellen 

Sprachenbiografien und selbst angefertigten fremdsprachigen Arbeitsbeispielen, die in 

regelmäßigen Abständen einen gewissen Sprachstand und damit gleichzeitig den eigenen 

Lernprozess im Bereich der Fremdsprachen darstellen (Burwitz-Melzer 2016: 416). 

Burwitz-Melzer (2016: 417) unterscheidet zwischen dokumentierenden und pädagogischen 

Funktionen eines Sprachenportfolios. Sprachenportfolios dokumentieren und beschreiben 

Lernentwicklung und Lernfortschritte in einem bestimmten Zeitraum und belegen sprachliche 

und interkulturelle Leistungen und Erfahrungen. Sie können zum Beispiel zu 

Evaluationszwecken in Bewerbungssituationen oder in Sprachkursen so wie auch zur 

selbstgesteuerten Lernplanung und -evaluation eingesetzt werden. Der pädagogischen Funktion 

eines Sprachenportfolios liegen konstruktivistische Lernansätze (siehe Kap. 2.1) und der 

Ansatz der Lernerautonomie zugrunde (siehe Kap. 2.2.). Vor allem dienen Sprachenportfolios 

dazu, eine Plattform für kontinuierliche Lernplanung, Selbsteinschätzung und Reflexion zu 

schaffen. Somit können sie als ein Mittel zur Förderung der reflexiven Lernerautonomie bzw. 

reflektierenden Arbeitsweise beim Sprachenlernen angesehen werden. (Burwitz-Melzer 2016: 

416–7.) 

Heute werden Sprachenportfolios in einem noch größeren Maße in elektronischem Format auf 

unterschiedlichen Plattformen angeboten. Wie in Kapitel 2.2.1 eingeleitet, bieten elektronische 

Portfolios eine gute Möglichkeit zur Unterstützung des selbstgesteuerten Sprachenlernens, da 

sie die ortflexible Verwendung von Lernmaterialien ermöglichen. Diese Ortsflexibilität, 

insbesondere durch die Entwicklung der Mobiltechnologie, ermöglicht wiederum die 

kontinuierliche Planung, Selbsteinschätzung und Reflexion. Somit haben E-Portfolios das 

Potenzial die pädagogische Funktion besser zu realisieren. (Würffel 2016: 386.)  
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3.1 Das Europäische Sprachenportfolio (ESP) 

Sprachenportfolios beruhen heute meistens auf dem Muster des europäischen 

Sprachenportfolios (ESP). Das ESP wurde in den späten 1990er Jahren im Zusammenhang mit 

dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GeR) des Europarats und insbesondere mit 

dem Ansatz zur Förderung der Mehrsprachigkeit eingeführt (Little 2012: 8–9). Das ESP wurde 

als Instrument zur Aufteilung der verschiedenen Kategorien der sprachlichen und 

mehrsprachigen Kompetenz, zur Dokumentation der Lernziele, -erfahrungen und -erfolge, und 

zum Zwecke späterer Anerkennung der Kompetenzen angeboten. Damit wird u. a. 

Unterstützung der Entwicklung von individueller Mehrsprachigkeit und interkulturellem 

Bewusstsein des Lernenden geboten. (Europarat 2001: 17.) Obwohl das ESP ursprünglich für 

Erwachsene entwickelt wurde, wird es mittlerweile auch in mehreren Schuljahrgängen 

verwendet (Little 2012: 12). Das Portfolio besteht aus drei Komponenten, einem Sprachenpass, 

einer Sprachbiografie und einem Dossier. Diese verwirklichen die unterschiedlichen 

pädagogischen und dokumentierenden Funktionen eines Sprachenportfolios. 

Der Sprachenpass vermittelt einen Überblick über die zu einem bestimmten Zeitpunkt 

vorhandenen Sprachkenntnisse des Lernenden. Die Idee ist, dass der Lernende den 

Sprachenpass immer wieder aktualisiert, und dadurch sein Sprachenlernen und den Erwerb 

neuer interkultureller Erfahrungen widerspiegeln kann. Der Sprachenpass beschreibt 

Sprachkompetenzen, erfasst formale Qualifikationen und Zeugnisse und belegt 

Auslandsaufenthalte, die zum Beispiel bei beruflichen Bewerbungen wertvoll sein können. 

(Council of Europe 2021a.) Durch solch eine Sammlung von Qualifikationen, Kompetenzen 

und Erfahrungen lässt sich die Funktion des Sprachenpasses Burwitz-Melzer (2016: 417) 

zufolge als dokumentierend beschreiben. 

Die Sprachbiografie enthält Checklisten zur Zielsetzung und Selbsteinschätzung und 

ermöglicht daher dem Lernenden die Beteiligung an der Planung, Reflexion und Bewertung 

seines Lernprozesses und -fortschrittes. Der Lernende kann Informationen über sprachliche und 

kulturelle Lernerfahrungen angeben und über seine Lernstrategien nachdenken. Durch 

verschiedene Checklisten und Kann-Beschreibungen nach den Kompetenzbereichen von GeR 

kann Selbstevaluation in Gang gesetzt werden. Das Ziel ist außerdem, die Mehrsprachigkeit, d. 

h. die Entwicklung von Sprachkenntnissen in verschiedenen Sprachen, zu fördern. (Council of 



 

26 

Europe 2021b.) Die Sprachenbiografie hat laut Burwitz-Melzer (2016: 417) eine pädagogische, 

planerische Funktion.  

Das Dossier enthält konkretes Material für den Lernenden. Es kann verwendet werden, um 

Lernerfahrungen zu dokumentieren und zu veranschaulichen. Das Dossier wird manchmal in 

zwei Unterteilungen gegliedert: in das „Anzeigedossier“ (eine Auswahl von Arbeiten, die den 

Lernerfolg des Lernenden demonstrieren) und in das „Prozessdossier“ (aktuelle Arbeiten). 

(Council of Europe 2021c.) Burwitz-Melzer (2016: 417) erkennt beide Funktionen des Dossiers 

an. Denn die Auswahl an aktuellen Arbeiten dienen der Dokumentation des Lernprozesses und 

lassen sich somit als dokumentierend beschreiben. Da sich ein Dossier auch mit der Reflexion 

über den eigenen Lernprozess befasst, weist es daher auch die pädagogische Funktion aus. 

3.2 Umsetzung eines Sprachenportfolios in der Praxis 

Obwohl sich die am ESP orientierenden Sprachenportfolios auf viele mittlerweile relevante 

fremdsprachendidaktische Ansätze20 beziehen, sind diese Burwitz-Mezler (2016: 419) zufolge 

in den Curricula für Fremdsprachen in den meisten europäischen Ländern in der Regel nicht 

langfristig implementiert worden. Nach Burwitz-Mezler (2016: 419) wird als Ursache für das 

Nachlassen des Interesses u. a. der große Zeitaufwand, der das Anleiten zur Anwendung des 

Portfolios im Unterricht benötigt, genannt. Weil die Umsetzung eines Sprachenportfolios als 

langfristiger Teil der Sprachenbildung bzw. des Curriculums aufwändig zu erbringen ist, haben 

Sprachenportfolios in der Praxis, zumindest im Hochschulkontext, in größerem Umfang nicht 

Fuß fassen können (Burwitz-Melzer 2016: 419).  

In Finnland hat Kohonen jedoch einen bedeutenden Beitrag geleistet, indem er sich in fünf 

aufeinanderfolgenden Aktionsforschungsprojekten21 in den letzten 20 Jahren mit der 

Einbringung des europäischen Sprachenportfolios an finnischen Grundschulen (sogenannte 

FinELP22) beschäftigt hat (Kohonen 2020). Darüber hinaus wurden die nationalen 

                                                 
20 darunter z. B. der konstruktivistische und mehrsprachigkeitsdidaktische Ansatz, siehe Kap. 2 
21 Diese Projekte umfassen die folgenden: 

The OK School Development Project (1994–98) 

The Finnish ELP Pilot Project (1998–01)  

From piloting to implementation: The ELP Mentor project (2001–04) 

The OSKU ELP development project (2006–09) 

The KISA project (2010–12), completing and publishing the FinELPS (siehe genauer Kohonen 2020: 57–70) 
22 ELP ist die Abkürzung für European Language Portfolio 
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Rahmenlehrpläne für den Unterricht an den finnischen gymnasialen Oberstufen 2019 durch ein 

neues Konzept, dem Sprachenprofil23, abgelöst (Opetushallitus 2021). Seitdem sind Schüler 

verpflichtet, im Rahmen des Fremdsprachenlernens und des Lernens der zweiten 

Landessprache (siehe Kap. 2.3.3) in der gymnasialen Oberstufe ein persönliches Sprachprofil 

zu erstellen. Dadurch wurde bezweckt, dass die Schüler ihre Fähigkeiten in verschiedenen 

Sprachen zu erkennen und sichtbar zu machen lernen. Außerdem sollen die Schüler mehr 

Verantwortung für die Entwicklung ihrer Sprachkenntnisse sowohl während als auch nach 

Abschluss der gymnasialen Oberstufe übernehmen. (Opetushallitus 2021.) Die genannten 

Forschungsarbeiten und Entwicklungen (siehe Fußnote 21) im Rahmen der Sprachausbildung 

trugen dazu bei, dass das ESP sowie ähnliche Mittel, die Mehrsprachigkeit und 

Lernerautonomie fördern, weiter an Bedeutung gewinnen. 

Im Rahmen des hochschulischen Sprachenlernens, womit sich die vorliegende Arbeit 

beschäftigt, werden mehrere Beispiele von Versuchen, sprachübergreifende Sprachenportfolios 

ins Curriculum einzusetzen, genannt. So beispielweise Vosicki (2012), die in ihrem Artikel auf 

die Umsetzung des Europäischen Sprachenportfolios im Sprachenzentrum der Universität 

Lausanne eingeht. Nach Vosicki (2012: 118) ist der Einsatz des ESPs für das Sprachenzentrum 

der Universität Lausanne insofern von Nutzen, da das Sprachenlernen nun auf mehreren Ebenen 

(u. a. auf der Ebene der Studierenden, der Lehrenden, des Managements usw.) auf 

reflektierende Weise angegangen wird. Die systematische Umsetzung des ESPs erfordert 

jedoch eine sorgfältige, kontinuierliche und kollektive Entwicklung, sodass das neue Konzept 

im breiten Umfang verstanden und adoptiert werden kann (Vosicki 2012: 100). In dieser 

Hinsicht ist es auch verständlich, dass der Prozess in vielen institutionellen Kontexten eine 

gewisse Zeit benötigt, bis dieser Fuß fassen kann. 

Auch in Bezug auf hochschulisches Sprachenlernen in Finnland werden Sprachenportfolios seit 

langem als Instrumente zur Förderung u. a. der Mehrsprachigkeit und Lernerautonomie 

untersucht. Hollingsworth und Toikka (2005) gehen in ihrem Artikel auf das Thema ein, in dem 

sie die Umsetzung des ESPs in den Sprachenzentren finnischer Universitäten diskutieren. Den 

Autoren zufolge werden Portfolios im Rahmen verschiedener Kurse und selbstgesteuerter 

Lernmodule bereits seit mehreren Jahren eingesetzt (2005: 259). Dies zeigt sich auch in den 

                                                 
23 auf Finnisch Kieliprofiili (Opetushallitus 2021) 
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aktuelleren Forschungsarbeiten an finnischen Sprachenzentren, wie u. a. in Artikeln von 

Jokinen (2017) und Palmer (2017)24, die sich auf die Förderung der Lernerautonomie mithilfe 

von Portfolioarbeit bzw. reflektierender, selbstgesteuerter Arbeitsweise im Rahmen einzelner 

Kurse beziehen. Hollingsworth und Toikka (2005) sowie Hollingsworth (2017) diskutieren 

wiederum die Integration eines Sprachenportfolios, welches das kumulative, kurs- und 

sprachübergreifende Lernen unterstützen würde, in das gesamte Curriculum. Dieses Portfolio-

Konzept, das im Laufe mehrerer Jahre und verschiedener Forschungsarbeiten, u. a. von 

Hollingsworth und Toikka (2005), Hollingsworth (2017) und Minasyan et al. (2019, Fußnote 

40) entwickelt wurde, formt den Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit (siehe Kap. 

4.2).  

Des Weiteren soll angemerkt werden, dass obwohl das ESP seit langem die Diskussion über 

Sprachenportfolios dominiert, werden mittlerweile viele erweiterte bzw. nach individuellem, 

institutionellem Verwendungszweck verbesserte Versionen des Portfolios eingesetzt. Ein 

solches Portfolio wird auch in der vorliegenden Arbeit in Anlehnung an Hollingsworth (2020, 

vgl. Fußnote 3) dargestellt und untersucht. Da das ESP den meisten aktuellen Portfolio-

Vorlagen, wie auch der von Hollingsworth (2020, vgl. Fußnote 3), zumindest zu einem 

gewissen Grade zugrunde liegt, ist es wichtig dessen Rolle als Bezugspunkt zu erkennen. 

  

                                                 
24 Beide Artikel stammen aus dem Sammelwerk von Nelson und Hulkko (2017), welches Artikel zu 

Untersuchungen am Sprachenzentren der Universitäten Tampere und Turku umfasst. 



 

29 

 

4 FORSCHUNGSKONTEXT: INSTITUTIONELLE 

RAHMENBEDINGUNGEN UND DAS E-PORTFOLIO-PROJEKT 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem Forschungsgegenstand der vorliegenden 

Untersuchung. Zum einen wird die Organisation des Sprachen- und Kommunikationsstudiums 

am Sprachenzentrum der Universität Tampere im Hinblick auf die jüngsten Änderungen an der 

gesamten Hochschulgemeinschaft beschrieben. Zum anderen wird das E-Portfolio-Projekt des 

Sprachenzentrums, das dieser Untersuchung zugrunde liegt, dargestellt. 

4.1 Organisation des Sprach- und Kommunikationsstudiums an der 

Universität Tampere 

Die Universität Tampere befindet sich derzeit in einer Umbruchsphase wegen der sogenannten 

„Tampere 3“. Diese umfasst den Zusammenschluss dreier Hochschulen, der ehemaligen 

Universität Tampere, der Technischen Universität Tampere und der Fachhochschule Tampere 

im Januar 2019. Dadurch wurden an der neuen Universität Tampere viele Veränderungen 

bezüglich der Organisation des Sprach- und Kommunikationsstudiums durchgeführt. Die zwei 

ehemaligen Universitäten, die Universität Tampere und die Technische Universität Tampere, 

hatten beide ihre eigenen Sprachenzentren, deren Sprachlernangebote nach dem 

Zusammenschluss der Universitäten bis zum Frühjahr 2021 noch nicht vollständig 

vereinheitlicht waren. Es gibt somit viele Unterschiede bezüglich der Anzahl Pflichtmodule, 

der benötigten ECTS sowie der Kursbezeichnungen zwischen verschiedenen Fakultäten und 

Studiengängen. Dies gilt insbesondere für die natur- und ingenieurwissenschaftlichen 

Fachrichtungen des sogenannten Hervanta-Campus (früher unter dem Namen der Technischen 

Universität Tampere) und die anderen Studiengängen an den sogenannten Innenstadt- und 

Kauppi-Campus (früher unter dem Namen der Universität Tampere). Aus diesem Grund wird 

es ein neues Curriculum für das Sprach- und Kommunikationsstudium aller Fachrichtungen 

und Studiengänge der Universität Tampere ab Herbst 2021 geben, das den Inhalt und 

Organisation des Studiums wesentlich ändert und vereinheitlicht. Im folgenden Kapitel werden 

die derzeitigen Sprachlernangebote und der zugrunde liegende Sprachlernansatz des 

Sprachenzentrums der Universität Tampere vorgestellt. Außerdem wird das zukünftige 

Curriculum des Sprachenzentrums und dessen Rolle im Hinblick auf die eventuelle 

Weiterentwicklung des E-Portfolios diskutiert.  
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4.1.1 Sprachlernansatz des Sprachenzentrums 

Die allgemeine Strategie der Hochschulgemeinschaft bildet den Rahmen für die 

Sprachlernangebote des Sprachenzentrums. Die Strategie hebt u. a. Themen, wie Befähigung 

individueller, flexibler Studienpfade, zielorientiertes Studium und Integration des Studiums und 

des kontinuierlichen Lernens, hervor. (Tampereen yliopisto 2021i.) Neben der allgemeiner 

Hochschulstrategie stützen sich die Sprachlernangebote des Sprachenzentrums auf einen der 

hochschulischen Fremdsprachendidaktik spezifischen Ansatz. Vor dem Zusammenschluss gab 

es am Sprachenzentrum der ehemaligen Universität Tampere eine sogenannte „pädagogische 

Grundlage“25 (Tampereen yliopisto 2018). Diese wurde mittlerweile durch den 

Zusammenschluss der Universitäten und ihren Sprachzentren mit einem neuen „Ansatz zur 

Sprach- und Kommunikationskompetenz“ (Juurakko-Paavola 2021, unveröff.26) ersetzt. 

Dennoch wird zusätzlich die pädagogische Grundlage im Folgenden besprochen, da sie dem E-

Portfolio-Projekt zugrunde liegt (siehe Kap. 4.2). 

Die pädagogische Grundlage hebt die Konzepte des kontinuierlichen und kumulativen Lernens 

hervor, die auf die konstruktivistischen Lernannahmen zurückgreifen (siehe Kap. 2.1). Für das 

Sprach- und Kommunikationsstudium bedeutet dies, dass das Lernergebnis eines jeden Kurses 

auf das Gesamtergebnis, also die Akkumulation von Kompetenz in Sprachen und 

Kommunikation, ausgerichtet ist. (Hollingsworth 2017: 58; Tampereen yliopisto 2018.) Der 

gesamte Studienpfad der verschiedenen Sprach- und Kommunikationskurse im Laufe eines 

Hochschulstudiums wird im weiteren Sinne als eine Stufe im lebenslangen Lernpfades des 

Studierenden verstanden. Im Idealfall absolviert ein Studierender die Sprach- und 

Kommunikationskurse in einer bestimmten empfohlenen Reihenfolge (siehe Kap. 4.1.2, 

Abbildung 1). Somit würden die individuellen Sprachkurse den Studierenden in seinem 

späteren Sprachenstudium unterstützen: auf die in einem Kurs erworbenen und entwickelten 

Fähigkeiten könnten in den weiteren Sprachkursen unabhängig von der zu unterrichtenden 

Sprache aufgebaut werden. (Hollingsworth 2017: 60.) Neben der Entwicklung der Sprach- und 

Kommunikationsfähigkeiten soll das Sprach- und Kommunikationsstudium u. a. das Studium 

des eigenen Fachs und die Entwicklung der Fachkenntnisse, das Erlernen wissenschaftlicher 

                                                 
25 auf Finnisch pedagoginen pohja 

26 auf Finnisch viestintä- ja kielitaitokäsitys (Taina Juurakko-Paavola, persönliche Korrespondenz, Universität 

Tampere Sprachenzentrum, Tampere, 27.4.2021) 
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Praktiken sowie die individuelle Mehrsprachigkeit und Plurikulturalität (siehe Kap. 2.3) 

unterstützen (Tampereen yliopisto 2018).  

Der derzeitige Ansatz zur Sprach- und Kommunikationskompetenz basiert auf vielen ähnlichen 

Elementen wie die ehemalige Grundlage. Der neue Ansatz betont soziales Lernen, eine 

selbstgesteuerte, reflektierende Lernweise und insbesondere die Fähigkeit für kontinuierliche 

Weiterentwicklung der erworbenen Sprach- und Kommunikationskompetenz: 

Das Sprachenzentrum bietet dem Studierenden die Möglichkeit, während seines Studiums seine 

wissenschaftlichen Kommunikations- und Sprachfähigkeiten zu entwickeln. Des Weiteren werden 

Voraussetzungen geschaffen, diese Fähigkeiten in einer sich verändernden und plurikulturellen 

Welt kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

Während des Sprach- und Kommunikationsstudiums lernen die Studierenden, indem sie mit 

anderen interagieren, sie übernehmen Verantwortung für ihr eigenes Lernen und reflektieren dies 

und ihre Fähigkeiten. Nach Abschluss des Studiums werden sie in der Lage sein, in einer Vielzahl 

von Rollen, Kontexten, Sprachen und Interaktionssituationen mutig und angemessen zu 

kommunizieren. Außerdem können sie ihre kommunikativen und sprachlichen Fähigkeiten in der 

akademischen Arbeit weiter ausbauen.27 (Juurakko-Paavola 2021, vgl. Fußnote 26.) 

Im Ansatz kann somit ein Bezug auf die Förderung der Lernerautonomie (siehe Kap. 2.2) 

erkannt werden. Anhand dessen lässt sich die Vermutung stellen, dass der Studierende während 

des Sprach- und Kommunikationsstudiums die Mittel für die Weiterentwicklung der 

Sprachkompetenzen bzw. der Sprachlernkompetenzen entwickeln sollte. Somit wird 

vermeintlich Position zur Lernerautonomie bezogen, in welcher die Fähigkeit zum 

selbstgesteuerten Lernen und zur Weiterentwicklung der Lernkompetenz selbst als ein Lernziel 

des Sprach- und Kommunikationsstudiums angesehen wird. Verglichen mit der Position von 

Schmenk (2014, siehe Kap. 2.2.2), sei dies jedoch problematisch, falls das Lernen nicht in 

einem reflexiven, dialogischen und kontinuierlichen Prozess zusammen mit den Lehrenden 

geschehen kann (2014: 21, 28). Im Kontext des hochschulischen Sprachenlernens (siehe Kap. 

2.4) lässt sich hinterfragen, wie die Rolle der Beratung, also die der Lehrenden, hinzukommt 

                                                 
27 Originaltext auf Finnisch: Kielikeskus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää monipuolisesti akateemista 

viestintä- ja kielitaitoaan opintojen aikana sekä valmiuksia näiden taitojen jatkuvaan kehittämiseen muuttuvassa 

ja monikulttuurisessa maailmassa.  

Viestintä- ja kieliopinnoissa opiskelijat oppivat vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ottavat vastuun omasta 

oppimisestaan ja reflektoivat oppimistaan ja osaamistaan. Suoritettuaan nämä opinnot he osaavat viestiä rohkeasti 

ja tarkoituksenmukaisesti eri rooleissa, monenlaisissa konteksteissa, useilla kielillä ja erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa. He pystyvät myös kehittämään edelleen viestintä- ja kielitaitoaan toimiessaan 

akateemisissa työtehtävissä. (Juurakko-Paavola 2021, vgl. Fußnote 26.) 
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und wie diese in der Praxis implementiert werden kann. Dieses Thema wird in Kap. 4.2.1 

ausführlicher diskutiert. 

4.1.2 Sprachlernangebote am Sprachenzentrum der Universität Tampere 2020–2021  

Das Curriculum eines jeden Studienganges an der Universität Tampere enthält bestimmte 

Pflicht- und Wahlpflichtmodule in Sprache und Kommunikation, die der Studierende als Teil 

des Studiums belegen muss. Der Umfang der Pflicht- und Wahlpflichtmodule beträgt in der 

Regel je nach Studiengang 5 bis 15 ECTS28, mit der Ausnahme des Bachelors und Masters der 

Wirtschaftswissenschaften, die insgesamt 25 ECTS an Sprach- und Kommunikationsstudium 

fordern. In der Regel ist die Anzahl der benötigten ECTS bei den natur- und 

ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen des Hervanta-Campus geringer (meistens 10 

ECTS) als bei den Studiengängen des Innenstadt- und Kauppi-Campus (meistens 15 ECTS)29. 

Die Pflicht- und Wahlpflichtmodule werden je nach Fachbereich unterschiedlich dem 

Bachelorstudium und dem Masterstudium zugeteilt und können zu verschiedenen Zeitpunkten 

im Studium belegt werden. (Tampereen yliopisto 2021a, b, c.) In Abbildung 1 werden Pflicht- 

und Wahlpflichtmodule und ihre empfohlenen Absolvierungszeiträume einiger Studiengänge 

exemplarisch dargestellt: im ersten Teil einiger Studiengänge des Innenstadt-Campus, im 

zweiten Teil des Bachelor- und Masterstudienganges der Wirtschaftswissenschaften (KT)30 und 

im dritten Teil einiger Studiengänge des Hervanta-Campus. 

  

                                                 
28 ECTS sind Credits, die „den Umfang des Lernens auf Basis definierter Lernergebnisse und den damit 

verbundenen Arbeitsaufwand“ (Europäische Kommission 2015: 10) ausdrücken. Ein ECTS entspricht 25 bis 30 

Arbeitsstunden. (Europäische Kommission 2015: ECTS Leitfaden 2015, Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen 

der Europäischen Union.) An der Universität Tampere wird einem ECTS ungefähr 27 Arbeitsstunden zugewiesen 

(Tampereen yliopisto 2021e). 

29 Ausnahmen formen Lizenziat der Medizin (8 ECTS) und der Bachelorstudiengang in Sprachen (7 ECTS). 

30 Die Bachelor- und Masterstudiengänge der Wirtschaftswissenschaften (Abkürzung KT stammt aus dem 

finnischen Namen für Wirtschaftswissenschaften, Kauppatieteet) gehören zu den Studiengängen des Innenstadt-

Campus, sie werden jedoch in Abbildung 1 separat dargestellt, weil der Umfang des Sprach- und 

Kommunikationsstudiums bei ihnen größer ist als bei den anderen Studiengängen. Die Studiengänge der 

Wirtschaftswissenschaften wurden auch unter Vorbehalt einiger Ausnahmen, die hier nicht dargestellt wurden, 

hervorgehoben, weil das E-Portfolio, mit dem sich diese Arbeit befasst, zuerst speziell für die Englischkurse 

Foundations of English Business Communication der Studiengänge eingesetzt wurde (siehe Kap. 4.2.3). 
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 Bachelorstudiengang Masterstudiengang 

 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4.–5. Jahr  

Innenstadt-

Campus 

 

u. a. 

HT, Ps, 

YT 

 

insgesamt 

15 ECTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT 

 

 

insgesamt 

25 ECTS 

  

  

 

 

 

Hervanta-

Campus 

 

u. a. 

TTI, ARK, 

RAK, TST 

 

insgesamt 

10 ECTS 

 

 

 

 

 

Abbildung 1. Die Pflicht- und Wahlpflichtmodule (Sprachen und Kommunikation) bestimmter 

Studiengänge an der Universität Tampere und ihre empfohlenen Absolvierungszeiträume 

(Tampereen yliopisto 2021b, c, d, j)31 

 

                                                 
31 Erklärungen zu Abkürzungen der Fachbereiche und ihre deutschen Übersetzungen: 

Wahlpflichtmodul 
(B1–)

4 ECTS 

Englisch

Französisch

Deutsch

Spanisch

Russisch

Swedish 
Written and 
Oral Skills 

(B1)

4 ECTS

Academic Writing in Finnish 

3 ECTS

Wahlpflichtmodul 2 ECTS 

Fremdsprache (B1–)

Kommunikation

Introduction to Interpersonal Communication Skills 
(Finnish)

2 ECTS

Foundations of 
English Business 

Communication (B2) 

4 ECTS

Business 
Swedish I 

(B1)

4 ECTS

Academic Writing in Finnish 

3 ECTS

Introduction to Interpersonal 
Communication Skills (Finnish) 

2 ECTS

Wahlpflichtmodul (B2–)

4 ECTS

Englisch

Schwedisch

Deutsch

Wahlpflichtmodul (A1–A2)

4 ECTS

Französisch

Deutsch

Spanisch

Russisch

Chinesisch

Wahlpflichtmodul (A1–A2)

4 ECTS 

Französisch

Deutsch

Spanisch

Russisch

Chinesisch

Wahlpflichtmodul (B1–)

2–3 ECTS 

Professional Interactions in 
English (B2)

andere Fremdsprache (B1–)

Wahlpflichtmodul

2–5 ECTS

Fremdsprache

Kommunikation

Wahlpflichtmodul (B1–)

2–3 ECTS 

Englisch

Französisch

Deutsch

Spanisch

Russisch

Swedish Written and Oral Skills (B1)

3 ECTS
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Wie in Abbildung 1 ersichtlich, enthalten alle Studiengänge ein Pflichtmodul in der zweiten 

Landesprache, der schwedischen Sprache (Abb. 1, orange), dessen Umfang in der Regel 3 

ECTS (Hervanta-Campus) oder 4 ECTS (Innenstadt-Campus) beträgt32. Alle Studiengänge 

umfassen außerdem mindestens ein Modul in einer Fremdsprache eines höheren Niveaus, d. h. 

mindestens des Niveaus B1 (Abb. 1, dunkelgrau). Meistens wird Englisch als die sogenannte 

Pflichtsprache gewählt, obwohl auch andere Sprachen diese Position besetzen können. Dies 

liegt wahrscheinlich daran, dass Englisch das Niveaukriterium am häufigsten erfüllt. Weiterhin 

wird in den Curricula der natur- und ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge der Kurs 

Professional Interactions in English (PIE) oder ein entsprechender fachspezifischer 

Englischkurs33 häufig als die Standardoption oder sogar als Pflichtmodul angeboten34. Aus 

diesem Grund wird der Kurs auch in Abbildung 1 bei den Studiengängen des Hervanta-Campus 

als Standardoption genannt. In den Curricula der Studiengänge des Innenstadt-Campus werden 

hingegen neben dem Englischen (Introduction to Academic English) in der Regel auch die 

anderen Optionen, wie Kurse zum Französischen, Deutschen, Spanischen und Russischen, die 

als Wahlpflichtmodule anstelle von Englischem belegt werden können, aufgelistet.  

                                                 

Studiengänge des Innenstadt-Campus (u. a.): 

o HT = Hallintotieteet – Verwaltungswissenschaften 

o Ps = Psykologia – Psychologie 

o YT = Yhteiskuntatieteet – Gesellschaftswissenschaften 

o KT = Kauppatieteet – Wirtschaftswissenschaften 

Studiengänge des Hervanta-Campus (u. a): 

o TTI = Automaatiotekniikka, materiaalitekniikka ja konetekniikka – Automatisierungstechnik, 

Werkstoffwissenschaften und Maschinenbau  

o ARK = Arkkitehtuuri – Architektur 

o RAK = Rakennustekniikka – Bautechnik 

o TST = Tietotekniikka ja sähkötekniikka – Informatik und Elektrotechnik  

(Valter 2005: Terminologiedatenbank der finnischen Regierung, [online] 

https://mot.kielikone.fi/mot/valter/netmot.exe [23.3.2021].) 

 

Alle hier aufgelisteten Fachbereiche umfassen sowohl den Bachelorstudiengang als auch den Masterstudiengang, 

z. B. die Verwaltungswissenschaften (HT) umfasst sowohl den Bachelorstudiengang der 

Verwaltungswissenschaften (HTK: Hallintotieteiden kandidaatti) als auch den Masterstudiengang der 

Verwaltungswissenschaften (HTM: Hallintotieteiden maisteri). Die Angaben stammen aus dem Curriculum des 

jeweiligen hier aufgelisteten Studiengangs für das Studienjahr 2020–2021. Die Curricula sind auf der Webseite 

Tampereen yliopisto (2021j) unter jedem einzelnen Studiengang zu finden. 

 
32 Falls der Studierende Schwedisch in einer finnischen Grundschule als Unterrichtssprache hatte, kann er anstelle 

des Kurses eine Sprachprüfung in der finnischen Sprache absolvieren. 

33 Der Kurs Professional Interactions in English hat für jeden Studiengang spezifische Kursimplementierungen, 

z. B. Professional Interactions in English/RAK, die für Studierende der Bautechnik gedacht ist. Darüber hinaus 

enthalten einige Studiengänge entsprechende Module mit unterschiedlichen Bezeichnungen, z. B. English for 

Architects. 

34 In den Curricula einiger Studiengänge wird die Möglichkeit diskutiert, andere Fremdsprachen für diese Position 

im Studium zu belegen, z. B. im Curriculum des Studienganges der Bautechnik (RAK) werden auch die Kurse 

Deutsch 5 und Russisch 5 als Optionen erwähnt.  
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Wie oben erläutert, beträgt der Umfang der Sprach- und Kommunikationskurse in den 

Bachelor- und Masterstudiengängen des Hervanta-Campus meistens insgesamt 10 ECTS. 

Abgesehen vom Pflichtmodul in der schwedischen Sprache gibt es dabei, wie die verbliebenen 

7 ECTS im Studium belegt werden sollten, viele Unterschiede zwischen den Studiengängen. In 

der Regel sollen mindestens 5 ECTS Fremdsprachen eines höheren Niveaus sein, indem 

mindestens der erste Wahlpflichtkurs, meistens PIE, während der ersten zwei Studienjahre im 

Bachelorstudium belegt wird. Die empfohlene Reihenfolge der Module (des Schwedischen und 

Englischen) variiert ebenso je nach Studiengang: z. B. Studierenden der Informatik und 

Elektrotechnik (TST) wird empfohlen, PIE im ersten und den Schwedischkurs im zweiten 

Studienjahr zu belegen, Studierende der Automatisierungstechnik, Werkstoffwissenschaften 

und Maschinenbau wiederum sollten beide Kurse im Herbst des zweiten Studienjahres belegen. 

Weitere Fremdsprachenkurse (2–3 ECTS) können dann bei einigen Studiengängen bereits im 

Bachelorstudium, bei anderen hingegen erst im Masterstudium belegt werden. Die 

verbleibenden ECTS können durch Absolvierung eines freiwählbaren Sprach- oder 

Kommunikationskurses, unabhängig von Niveau und Sprache, erworben werden (Abb. 1 weiß-

blau). (Tampereen yliopisto 2021b, c, j.) 

Im Innenstadt-Campus werden die 15 ECTS für Sprachen und Kommunikation wiederum im 

Bachelorstudium belegt. Davon sind mindestens 4 ECTS Fremdsprachen eines höheren 

Niveaus. Neben dem Fremdsprachenmodul und dem Pflichtmodul im Schwedischen umfassen 

die Studiengänge des Innenstadt-Campus, darunter auch die Wirtschaftswissenschaften, 

außerdem Pflichtmodule in allgemeiner interpersoneller Kommunikation und 

wissenschaftlichem Schreiben auf Finnisch (Abb. 1, blau), die insgesamt mindestens 5 ECTS 

betragen. Weitere Kommunikationskurse können auch in den Studiengängen des Innenstadt-

Campus, sowie beim Hervanta-Campus, als Wahlpflichtmodule anstelle von Fremdsprachen 

(Abb. 1, weiß-blau) im Studium belegt werden. Die Sprach- und Kommunikationskurse können 

zu jedem Zeitpunkt im Bachelorstudium belegt werden, die empfohlene Reihenfolge ist jedoch 

bei allen Studiengängen im Allgemeinen wie in Abbildung 1 dargestellt. (Tampereen yliopisto 

2021b, c, j.) 
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Im Bachelor- und Masterstudiengang der Wirtschaftswissenschaften wird ein größerer Umfang 

an Sprach- und Kommunikationsstudium erfordert als in den anderen Studiengängen. Der 

Bachelorstudiengang umfasst fachspezifische Pflichtmodule in den englischen (Abb. 1, braun) 

und schwedischen Sprachen (Abb. 1, orange), die im Masterstudium auf einem 

fortgeschrittenen Niveau (Abb. 1, weiß-orange) fortgesetzt werden. Darüber hinaus belegen 

Studierende der Wirtschaftswissenschaften zwei Module in einer weiteren Fremdsprache. 

(Abb. 1, weiß-grau). (Tampereen yliopisto 2021b, c, j.) 

Neben den Pflicht- und Wahlpflichtmodule ist es den Studierenden aller Studiengänge möglich, 

weitere Sprachen als Wahlkurse belegen. Neben Englisch, Schwedisch und Finnisch werden 

am Sprachenzentrum der Universität Tampere auch Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch 

und Chinesisch (Mandarin) vom Niveau A1 bis Niveau B2 angeboten. (Tampereen yliopisto 

2021b, c, j; Rehwagen 2020: 73.) 

4.1.3 Das neue Curriculum des Sprachenzentrums 2021 

Ab Herbst 2021 wird es ein neues Curriculum für die Sprachen- und Kommunikationsstudien 

aller Fachrichtungen und Studiengänge der Universität Tampere geben (Tampereen yliopisto 

2021a). Damit werden die Sprachlernangebote des Innenstadt-Campus und des Hervanta-

Campus nach Möglichkeit vereinheitlicht, d. h. die vorherigen, inhaltlich ähnlichen Module mit 

unterschiedlichen Bezeichnungen und ECTS werden im neuen Curriculum des 

Sprachenzentrums verschmolzen. Unter anderem werden die vorigen Englischkurse, 

Professional Interactions in English (PIE) des Hervanta-Campus, und Introduction to 

Academic English des Innenstadt-Campus (siehe Kap. 4.1.2) zu einem neuen Foundations of 

Professional and Academic Communication in English -Kurs zusammengelegt. (Tampereen 

yliopisto 2021k.) Weil das alte Curriculum zur Zeit der Erstellung der vorliegenden Arbeit und 

der Durchführung der Untersuchung noch gültig war, wird das neue Curriculum nur am Rande 

behandelt. Für den Forschungsgegenstand dieser Arbeit (das E-Portfolio und dessen mögliche 

Weiterentwicklung) soll trotzdem ein Aspekt des neuen Curriculums angemerkt werden. Es 

wird nämlich ein verpflichtender, sprachübergreifender Einführungskurs zum akademischen 

Sprachenlernen mit plurilingualem Ansatz35 implementiert. Der Umfang des Kurses soll je nach 

Studiengang entweder 1 oder 2 ECTS betragen. (Tampereen yliopisto 2021g, h.) Die Lernziele 

des Kurses lauten wie folgt: 

                                                 
35 Multilingual Introduction to Academic Language and Communication Studies 1 
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Der Studierende ist in der Lage…  

- seine sprachliche Kompetenz zu evaluieren und ihre Weiterentwicklung zu planen  

- die eigene kommunikative Kompetenz und seine Rolle in verschiedenen multikulturellen 

Kommunikationssituationen zu beschreiben  

- Besonderheiten wissenschaftlicher Texte zu erkennen und seine Fähigkeiten beim 

Interpretieren und Produzieren von Texten weiterzuentwickeln. (Tampereen yliopisto 

2021g, h.)36 

Im Kurs werden den Zielen entsprechend drei Themeneinheiten behandelt. Im ersten 

Themenbereich geht es um Reflexion über das eigene Sprachenlernerprofil, in welchem der 

Studierende sich sein eigenes Sprachenlernen, wie z. B. seine Stärken und Entwicklungspunkte, 

Sprachlernstrategien und Ziele überlegt. Im zweiten Bereich handelt es sich um die 

wissenschaftliche Interaktion (z. B. Feedback geben, aktives Zuhören, Meinungsäußerung). Im 

dritten Bereich werden wissenschaftliche Texte bearbeitet (z. B. Referenzen, Lesestrategien 

und Stil). (Tampereen yliopisto 2021g, h.) 

Rehwagen (2020) zufolge soll dieser Kurs „den Studierenden einen Einblick in modernes 

Sprachlernen geben“ (2020: 73) sowie diese an das Sprachenlernen am Sprachenzentrum bzw. 

mehrsprachiges Arbeiten heranführen. Der Kurs bietet somit außerdem die Chance, 

verschiedene Hilfsmittel zur Unterstützung des selbstgesteuerten Sprachenlernens der 

Studierenden einzusetzen, die sie während ihres Sprachenstudiums nutzen können. Ein solches 

Mittel könnte zum Beispiel das E-Portfolio, mit welchem sich diese Arbeit befasst, sein. 

  

                                                 
36 Originaltext auf Finnisch: 

 

Opiskelija osaa… 

- arvioida omaa kielitaitoaan ja suunnitella sen kehittämistä  

- kuvata omaa vuorovaikutustaitoaan ja rooliaan erilaisissa myös monikulttuurisissa 

vuorovaikutustilanteissa 

- tunnistaa akateemisten tekstien erityispiirteitä sekä kehittää tekstin tulkinta- ja tuottamistaitojaan 

(Tampereen yliopisto 2021g, h.) 
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4.2 Das E-Portfolio-Projekt als Grundlage 

Das E-Portfolio-Projekt am Sprachenzentrum der Universität Tampere hat eine lange 

Geschichte. Das Projekt lässt sich auf die Arbeit von Robert Hollingsworth zurückführen. 

Hollingsworth ist als Lehrender am Sprachenzentrum der Universität Tampere tätig und hat 

schon vor vielen Jahren daran gearbeitet, ein mehrsprachiges Portfolio in das Sprach- und 

Kommunikationsstudium einzubeziehen. Somit ist das Projekt als Kontext und als Anregung 

für diese Untersuchung wichtig zu erklären. 

4.2.1 Hintergrund und Problemstellung des Projektes 

Anhand des Ansatzes zur Sprach- und Kommunikationskompetenz des Sprachenzentrums 

(siehe Kap. 4.1.1) soll das Sprach- und Kommunikationsstudium den Studierenden während 

des Universitätsstudiums bei der Entwicklung verschiedener Fähigkeiten unterstützen. Dazu 

gehört unter anderem die Fähigkeit zum reflexiven, kontinuierlichen Lernen und zur 

Weiterentwicklung der Kompetenzen. Außerdem dient das Sprach- und 

Kommunikationsstudium dem Zweck, die individuelle Mehrsprachigkeit des Studierenden zu 

unterstützen. Die in Kap. 4.1.2 dargestellten Module an Sprachen und Kommunikation sollten 

gemeinsam die Anhäufung dieser Fähigkeiten während des Universitätsstudiums unterstützen. 

Wie in Kap. 2.4 diskutiert, erfordert der Sprachunterricht im Hochschulkontext starke 

Individualisierung. Trotz des neuen Curriculums des Sprachenzentrums (siehe Kap. 4.1.3), das 

sich darum bemüht, teilweise das Sprachstudium jeweiliger Studiengänge zu vereinheitlichen, 

gibt es derzeit noch große Unterschiede sowohl in der Anzahl der Pflichtkurse als auch in deren 

empfohlenen Absolvierungszeiträumen und -Reihenfolgen bei den verschiedenen 

Studiengängen (siehe Kap. 4.1.2). Viele Studierende absolvieren außerdem die Pflichtkurse in 

einer anderen Reihenfolge als im Studienplan vorhergesehen. Dies liegt vermeintlich daran, 

dass die individuellen Studienpläne der Studierenden ein sehr knappes Zeitfenster für das 

Sprach- und Kommunikationsstudium anbieten (vgl. Rehwagen 2020: 73). Abgesehen von den 

Empfehlungen in den Curricula, ist es ansonsten schwierig darauf Einfluss zu nehmen, da die 

Hochschulstrategie der Universität Tampere (siehe Kap. 4.1.1) nämlich flexible und 

individuelle Studienpfade fördert. Es erscheint daher unbegründet, das Sprach- und 

Kommunikationsstudium aller Studiengänge einem allgemeinen Model entsprechend zu 

konstruieren. Darüber hinaus haben die Studierenden häufig völlig unterschiedliche 

Lernbiografien, Vorerfahrungen und Zielvorstellungen, die sie in die Unterrichtssituation und 
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ins Sprachenlernen bringen. Folglich stellt es den einzelnen Lehrenden vor große 

Herausforderungen, diese Faktoren bzw. Lernervariablen im Unterricht zu berücksichtigen und 

das kumulative und mehrsprachige Lernen jedes Studierenden während des Sprach- und 

Kommunikationsstudiums zu unterstützen (vgl. Hollingsworth 2017: 61). Obwohl es seit 

langem Vorhaben gibt, sprachübergreifende Verfahren und eine umfassendere Verbindung der 

Kursinhalte und -ziele ins Curriculum des Sprachenzentrums der Universität Tampere zu 

integrieren, mangelt es zu diesem Zeitpunkt jedoch noch an der praktischen Umsetzung. Diese 

Verfahren erfordern nämlich viel Zeit, Kenntnisse und Zusammenarbeit der Lehrenden, denn 

so eine Kooperation erfolgt meistens zusätzlich zu der normalen Lehr- und Verwaltungsarbeit 

der Lehrenden37. (Hollingsworth 2017: 60–1.) 

Hollingsworth und Tolkki (2005) haben sich bereits kurz nach der Einführung des 

Europäischen Sprachenportfolios mit den Verwendungsmöglichkeiten eines sich daran 

orientierenden Portfolios im Sprach- und Kommunikationsstudium an hochschulischen 

Sprachenzentren beschäftigt. Hollingsworth (2017) führte dieses Thema im Rahmen eines 

Forschungsartikels fort, in dem er eine Umfrage an Studierenden des Kurses Advanced English 

Business Communication am Sprachenzentrum der Universität Tampere durchführte, und die 

Erfahrungen der Studierenden mit dem Sprach- und Kommunikationsstudium untersuchte. 

Hollingsworth (2017: 76) kam in seiner Studie zum Schluss, dass die Studierenden meistens in 

der Lage sind, Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Elementen der mehrsprachigen 

Kompetenz, die sie in verschiedenen Sprachkursen angehäuft und entwickelt haben, zu binden. 

Dies gilt insbesondere für die Studierenden, die schon viel Erfahrung mit Sprachenlernen 

gemacht haben. Nach Hollingsworth (2017: 76) wäre es daher gerechtfertigt, den Studierenden 

mehr Verantwortung für ihr Lernen zu übertragen. An dieser Stelle kann man sich auf Holecs 

(1979) Definition von Lernerautonomie (siehe Kap. 2.2) stützen und behaupten, dass die 

Studierenden über Lernerautonomie verfügen, d. h. die Fähigkeit haben, selbstgesteuert zu 

lernen. 

Laut Hollingsworth (2017: 61) wäre es aber nicht sinnvoll von den Studierenden zu erwarten, 

dass sie ohne irgendeine Form der Beratung bzw. Unterstützung in der Lage wären, ihr 

kumulatives, mehrsprachiges Sprachenlernen selbst in die Hand zu nehmen. Wenn man wieder 

                                                 
37 Viele Sprachenzentrumlehrende unterrichten außerdem auf Honorarbasis, d. h. sie werden nicht auf Grund des 

Dienstverhältnisses, sondern für einzelne Unterrichtsstunden bezahlt. 
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auf die Definition von Holec (1979) zurückgeht, lässt sich also fragen, ob die Studierenden ihre 

Autonomie beim Sprachenlernen völlig ausschöpfen. Schmenk (2014: 16–7) geht außerdem 

davon aus, dass man beim Sprachenlernen nicht darauf ausgerichtet sein sollte, autonom zu 

werden, zumindest nicht im Sinne Holecs (1979) Definition von Lernerautonomie (siehe Kap. 

2.2.2). Sie argumentiert, dass um eine solch ideale Autonomie beim Lernen zu erreichen, die 

Lernenden eigentlich eine fremdsprachendidaktische Ausbildung erhalten haben sollten 

(Schmenk 2014: 16). 

Ein mehrsprachiges, studentengesteuertes Portfolio könnte laut Hollingsworth (2017) dafür 

eine Lösung liefern. Das Portfolio könnte als Hilfsmittel im jeweiligen Sprachkurs während des 

Sprachstudiums von dem Lehrenden unabhängig verwendet werden und somit das kumulative, 

selbstgesteuerte Sprachenlernen unterstützen. Abbildung 2 fasst die sich aus der Studie von 

Hollingsworth (2017) ergebenen Anforderungen an das Portfolio zusammen: 

 

Abbildung 2.  Anforderungen an das Portfolio (Hollingsworth 2018, unveröff.38) 

Es handelt sich bei den in Abbildung 2 aufgeführten Anforderungen größtenteils um affektive 

und praktische Elemente des Portfolios, d. h. um Elemente, die den Einsatz des Portfolios im 

Studium und Alltag erleichtern könnten und dadurch dem Studierenden Motivation zur 

Verwendung schaffen könnten. Diese Elemente sind u. a. die Kostenlosigkeit, das elektronische 

Format des Portfolios und die Möglichkeit zur Anwendung mit einem Mobilgerät 

(Hollingsworth 2018, vgl. Fußnote 38). Insbesondere die ersten beiden Anforderungen machen 

jedoch auch die zugrunde liegenden sprachendidaktischen Ansätze ersichtlich. Das Konzept 

                                                 
38 Die Abbildung stammt aus der folgenden, unveröffentlichten PowerPoint Präsentation, die wiederum auf der 

Studie von Hollingsworth (2017) beruht: Robert Hollingsworth, PowerPoint Präsentation: The Duke of Wellington 

rides to the rescue – a tale of language learning paths and professional angst, University of Tampere Language 

Centre, XV CercleS International Conference, Poznán, 6.9.2018. 
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stützt sich auf die Ansätze des Konstruktivismus und der Lernerautonomie, die die Aktivität 

des Lernenden beim Lernprozess betonen (siehe Kap. 2.1 und 2.2). Dazu kommt die 

Anforderung, dass das Portfolio vom Studierenden gesteuert, d. h. Eigentum des Studierenden, 

ist. Außerdem wird der Ansatz zum kontinuierlichen Lernen, der in der allgemeinen 

Hochschulstrategie (siehe Kap. 4.1.1) betont wird, berücksichtigt: dem Portfolio wird 

tatsächlich zum Ziel gesetzt, dass es dem Studierenden auch nach dem Studium zugänglich und 

nützlich wäre. 

4.2.2 Derzeitiger Aufbau des E-Portfolios 

Anhand der Anforderungen (siehe Abb. 2), die für das Portfolio formuliert wurden, wurde von 

Hollingsworth eine Master-Vorlage für das Portfolio in OneNote39 entwickelt. Das E-Portfolio 

stützt sich inhaltlich und konzeptuell (vom sprachendidaktischen Ansatz her) auf das 

Europäische Sprachenportfolio (ESP, siehe genauer Kap. 3.1). Trotz dieser Gemeinsamkeit ist 

der Aufbau des Portfolios für den Kontext des Sprach- und Kommunikationsstudiums an der 

Universität Tampere gründlich angepasst worden. Abbildung 3 zeigt, dass die Abschnitte in der 

aktuellen E-Portfolio-Vorlage im OneNote-Notizbuch (Hollingsworth 2020, vgl. Fußnote 3) im 

Vergleich zum ESP unterschiedliche Bezeichnungen haben. 

  

                                                 
39 OneNote wurde als Plattform für das E-Portfolio gewählt, weil Studierende an der Universität Tampere 

automatisch ein Office365-Konto haben, welches auch die Anwendung von OneNote einfach gestaltet.  
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Abbildung 3. Der Aufbau des E-Portfolios: Introduction, My language learning profile, Handbook, 

Workbook und Showcase (Hollingsworth 2020, vgl. Fußnote 3) 

In Tabelle 2 werden die Inhalte und Funktionen der Portfolio-Abschnitte zusammengefasst und 

neben den Hauptteilen des ESPs aufgelistet und verglichen. Die gesamte Portfolio-Vorlage 

befindet sich im Anhang 1. 

E-Portfolio-

Abschnitt 

Inhalt & Funktion entsprechender Teil 

des ESPs 

Introduction Einführung zum Sprach- und Kommunikationsstudium und 

zur Anwendung des E-Portfolios  

- 

My language learning 

profile 

Reflexion über die aktuelle, mehrsprachige Kompetenz 

(Kompetenzbereiche nach GeR) 

Reflexion über Motivation, Sprachlernerfahrungen, 

Lernpräferenzen usw. 

Sprachlernbiografie 

Sprachenpass 

Handbook Ressourcen und Hinweise zum Sprachenlernen:  

Materialien und Links zu verschiedenen Themen 

(Wortschatz, Grammatik, Aussprache…) 

Hinweise zu Lernstrategien 

- 

Workbook Lernziele: Kann-Beschreibungen 

Werkzeuge zum Erreichen der Ziele 

aktuelle Arbeiten 

Notizen zu verschiedenen Themen (z. B. zur Wortschatz, 

Grammatik, Aussprache…) 

Sprachlernbiografie 

(Prozess-)Dossier 

 

Showcase erledigte Arbeiten 

Reflexion des Lernprozesses und -erfolgs 

Zeugnisse und Qualifikationen 

Sprachenpass 

(Anzeige-)Dossier 

Tabelle 2. Inhalte und Funktionen der E-Portfolio-Abschnitte (Hollingsworth 2020, vgl. Fußnote 3) im 

Vergleich zum ESP 

Wie aus Tabelle 2 ersichtlich, umfasst das E-Portfolio die wichtigsten Funktionen der drei 

Hauptteile des ESPs, welche jedoch auf die einzelnen Portfolio-Abschnitte aufgeteilt werden. 

Der Abschnitt My language learning profile kombiniert Elemente des Sprachenpasses und der 
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Sprachenbiografie. Er gibt einen Überblick über die aktuellen, vorhandenen Sprachkenntnisse 

des Lernenden in verschiedenen Sprachen (vergleichbar mit dem Sprachenpass), dient aber vor 

allem dem Zweck, Reflexion über das eigene Lernen zu erwecken (vergleichbar mit der 

Sprachenbiografie). Im Workbook-Abschnitt werden auch Elemente der Sprachenbiografie 

ersichtlich, denn dieser enthält Checklisten und Kann-Beschreibungen für die Zielsetzung und 

Planung des Lernens, und zur Reflexion und Bewertung des Lernprozesses. Andererseits hat 

das Workbook die Funktion eines (Prozess-)Dossiers, weil es zur Sammlung der aktuellen 

Arbeiten und als Notizbuch fungiert (vgl. Kap. 3.1). Die Funktion des Showcases ist wiederum 

vorwiegend dokumentierend, denn er dient in erster Linie dem Zweck, den Lernerfolg zu 

demonstrieren (vgl. Anzeige-Dossier, Kap. 3.1). Ein weiterer wesentlicher Unterschied bzw. 

eine Ergänzung des Portfolios im Vergleich zum ESP ist der Handbook-Abschnitt, der als eine 

Sammlung nützlicher Materialien dient, die der Studierende für sich selbst sammelt oder von 

Lehrern erhält. 

4.2.3 Aktueller Stand des E-Portfolio-Projektes: Pilotstudie 

Das E-Portfolio wurde im Herbst 2019 zum ersten Mal im Rahmen einer Pilotstudie von 

Minasyan, Rajala, Horwood und Hollingsworth (2019, unveröff.40) in sechs 

Kursimplementierungen pilotiert: in drei Gruppen des Kurses Foundations of English Business 

Communication (FEBC) und in drei Gruppen des Professional Interactions in English (PIE)41. 

Minasyan et al. (2019, vgl. Fußnote 40) formulierten in ihrer Präsentation über den Fortschritt 

des Portfolio-Projektes die folgenden Kriterien: 

1. Das E-Portfolio ist das Eigentum des Studierenden: Er kann es frei ergänzen und 

personalisieren. Lehrende haben keinen Zugriff auf das E-Portfolio (es sei denn, er wird 

ihnen vom Studierenden erteilt). 

2. Das E-Portfolio selbst wird nicht bewertet: Es ist kein Lernergebnis des Kurses. Die 

Verwendung des E-Portfolios als Hilfsmittel kann jedoch durch den Kurs unterstützt 

werden (z. B., um sich Ziele für den Kurs zu setzen, Feedback zu reflektieren, 

Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und Werke zu überarbeiten) 

                                                 
40 Die Angaben der Pilotstudie stammen aus der folgenden PowerPoint-Präsentation zum E-Portfolio-Projekt: 

Minasyan, Hasmik, Julie Rajala, Michael Horwood & Robert Hollingsworth, PowerPoint Präsentation: ePortfolio 

project progress report, Tampere University Language Centre, Tampere, 12.12.2019. 

41 FEBC gehört zu Sprachlernangeboten des Bachelorstudienganges der Wirtschaftswissenschaften des Innenstadt-

Campus und PIE zu denen des Hervanta-Campus (siehe Kap. 4.1.2). 
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3. Es fungiert als Brücke zwischen Studium und Berufsleben, indem es dem Studierenden 

ermöglicht, persönliche berufliche Ziele zu identifizieren und auf diese hinzuarbeiten und 

die besten Arbeiten zu dokumentieren. 

Diese Kriterien beleuchten die Ziele, die vor Beginn der Pilotstudie gesetzt wurden. Auch hier 

werden noch einmal die wichtigen konzeptuellen und sprachendidaktischen Elemente des E-

Portfolios unterstrichen. Erstens ist hervorzuheben, dass das Portfolio im Besitz des 

Studierenden ist, und dass dies es daher beliebig verwenden kann. Zweitens gehen Minasyan et 

al. (2019, vgl. Fußnote 40) davon aus, dass das E-Portfolio nicht bewertet wird. Es kann jedoch 

bei der Kursarbeit als Hilfsmittel verwendet werden. Drittens zielt das Portfolio darauf ab, 

Verbindungen zwischen dem Studium und dem Berufsleben herzustellen. Mit diesem Kriterium 

wird insbesondere der Ansatz zum kumulativen, kontinuierlichen Sprachenlernen, der in 

Kapitel 4.1.1 im Zusammenhang mit den Sprachlernansatz des Sprachenzentrums behandelt 

wurde, unterstrichen. 

Im Rahmen der Kursimplementierungen der Pilotstudie wurden die Anweisungen, also 

Instruktionen, für die Einrichtung des E-Portfolios sowie der Link zur Master-Vorlage42 in 

OneNote auf einer separaten Moodle-Seite mitgeteilt. Die Studierenden sollten die in den 

Anweisungen gegebenen Schritten befolgen, um ihre eigenen Portfolios in OneNote zu 

erstellen. Anschließend sollten sie die verschiedenen Abschnitte und Seiten entsprechend der 

Master-Vorlage zu ihrem Portfolio hinzufügen und diese benennen. Schließlich konnten sie die 

Inhalte der Seiten aus der Master-Vorlage zur eigenen Vorlage kopieren. (Minasyan et al. 2019, 

vgl. Fußnote 40.) 

Die Ergebnisse43 der Pilotstudie deuten darauf hin, dass die Studierenden die Idee eines 

elektronischen Portfolios generell praktikabel fanden. Die Mehrheit der Studierenden (in 5 von 

6 Kursgruppen) verwendete das Portfolio in gewissem Umfang während der Kurse. Vor allem 

die im Handbook-Abschnitt zur Verfügung gestellten Ressourcen, z. B. zum Wortschatz, zur 

Grammatik und zu Geschäftsbriefen, wurden während der Kurse als nützlich empfunden. Auch 

                                                 
42 Es soll angemerkt werden, dass das E-Portfolio, das in der Pilotstudie im Herbst 2019 getestet wurde, 

geringfügig anders als die aktuelle Vorlage von Hollingsworth (2020, vgl. Fußnote 3) ist. Unter anderem löst der 

Titel My language learning profile den des Language Passports ab. Der Abschnitt hatte Ähnlichkeit mit dem 

Sprachenpass des ESPs (siehe Kap. 3.1). Weil die aktuelle Vorlage jedoch dem in der vorliegenden Arbeit 

verwendeten Portfolio zugrunde liegt, wurde diese in Kap. 4.2.2 vorgestellt. Außerdem betrafen die für diese 

Arbeit relevanten Ergebnisse der Pilotstudie in erster Linie die Abschnitte (Handbook, Workbook und Showcase) 

sowie das gesamte E-Portfolio-Konzept, welche in der aktuellen Version nicht signifikant anders sind. Folglich 

wurde die Pilotstudie als Grundlage für diese Untersuchung verwendet. 

43 Die Ergebnisse der Pilotstudie stammen aus einer Umfrage zum E-Portfolio, die in der Mitte des Kurssemesters 

im Herbst 2019 durchgeführt wurde. Die Ergebnisse wurden in der PowerPoint-Präsentation zum E-Portfolio-

Projekt von Minasyan et al. (2019, Fußnote 40) dargestellt. 



 

45 

 

im Allgemeinen wurde der Zugang zu zuverlässigen Ressourcen zu verschiedenen Themen als 

eines der nützlichsten Elemente des Portfolios angesehen. Außerdem wurde der Vorteil 

erwähnt, dass das Portfolio für das Sammeln aller Sprachlernmaterialien verwendet werden 

kann. Die beiden Funktionen des Portfolios, also die der Materialienbank und die zur 

Sammlung von Arbeiten, wurden auch im Zusammenhang mit dem Lernen weiterer Sprachen 

als positiv empfunden. 

Die Themen der Kurse, also wissenschaftliches Schreiben auf Englisch (PIE-Kurse) und 

Geschäftsenglisch (FEBC-Kurse), beeinflussten wahrscheinlich die Verwendung der 

Abschnitte durch die Studierenden: z. B. wurde die Seite zu Stilpunkten im Workbook 

wesentlich mehr genutzt als andere, und bezüglich des Handbooks wurden insbesondere die 

Hinweise zu Geschäftsbriefen nützlich empfunden. Die Studierenden gaben auch an, dass sie 

mehr Nutzen aus dem Portfolio ziehen würden, wenn es mehr im Unterricht eingesetzt werden 

würde, wenn mehr konkrete Gelegenheiten bestünden, es zu verwenden, und wenn sie 

spezifische Ziele für den Gebrauch von Englisch im späteren Leben hätten. Dies betraf auch 

die Verwendung des Portfolios beim Lernen weiterer Sprachen. (Minasyan et al. 2019, Fußnote 

40.) 

Minasyan et al. (2019, Fußnote 40) zogen den Schluss, dass es notwendig ist, das E-Portfolio 

zu einem integraleren Bestandteil der Kurse zu machen, damit sich die Studierenden mit dem 

Portfolio als Lernwerkzeug vertraut machen können. Dies könnte zum Beispiel dadurch erreicht 

werden, dass das Portfolio noch mehr während des Unterrichts eingesetzt wird, so dass dessen 

Verwendung zur Routine wird. Einige Kursarbeiten könnten z. B. an spezifische Portfolioseiten 

geknüpft werden. Darüber hinaus wurde die Notwendigkeit erkannt, Studierende allgemeiner 

zu Beginn des hochschulischen Sprachenlernens, u. a. mit Sprachlernstrategien, Lernzielen und 

Ressourcen, zu unterstützen. (Minasyan et al. 2019, Fußnote 40.) Die Portfolio-Vorlage wird 

seit der Pilotstudie von Herbst 2019 in weiteren Kursimplementierungen der FEBC und PIE -

Kurse eingesetzt und je nach Erfahrungen (vor allem) der Lehrenden, weiterentwickelt 

(Hollingsworth 2020, unveröff.44). Ergebnisse sind jedoch noch nicht bekannt gegeben worden. 

  

                                                 
44 Robert Hollingsworth, persönliche Korrespondenz, Universität Tampere Sprachenzentrum, Tampere, 

22.11.2020. 



 

46 

5 MATERIAL UND METHODEN 

In diesem Kapitel wird das Forschungsdesign der vorliegenden Untersuchung dargestellt. Zu 

Beginn wird u. a. die Dynamik zwischen der vorliegenden Masterarbeit und dem E-Portfolio-

Projekt des Sprachenzentrums der Universität Tampere (siehe Kap. 4.2) erläutert. Um die 

Forschungsfragen beantworten zu können, d. h. Erfahrungen von Studierenden mit dem E-

Portfolio zu erkunden, wurde ein Unterrichtsversuch durchgeführt. Dabei wurde das Portfolio 

einer Kursgruppe am Sprachenzentrum zur Verwendung bereitgestellt. Am Ende des Kurses 

wurden Erfahrungen der Studierenden mit dem Portfolio über einen schriftlichen, 

elektronischen Fragebogen gesammelt. Darüber hinaus wurden die von den Studierenden 

während des Unterrichtsversuchs verfassten Portfolios für die Analyse des durch das Portfolio 

unterstützten selbstgesteuerten Lernens eingesammelt. 

5.1 Forschungsdesign 

Traditionell wird im Zusammenhang mit empirischer Forschung zwischen qualitativer und 

quantitativer Forschungsmethodik unterschieden. Für eine quantitative Forschung sind u. a. 

kontrollierte und standardisierte Datenerhebungen und numerische, statistische 

Auswertungsverfahren typisch. Qualitative Forschung lässt sich hingegen durch unkontrollierte 

Bedingungen, Kontextgebundenheit und interpretatives Verfahren charakterisieren. (Schramm 

2016: 51.) Caspari zufolge, hat qualitative Forschung zum Ziel, den Forschungsgegenstand 

„aus der Innenperspektive der Beteiligten zu erforschen“ (2016a: 17). Da in der vorliegenden 

Untersuchung das Interesse auf den subjektiven Erfahrungen der Studierenden mit dem E-

Portfolio liegt, und die Daten mithilfe interpretativer Verfahren ausgewertet werden, lässt sich 

die Untersuchung als primär qualitativ beschreiben45.  

Die Untersuchung verknüpft Elemente einer Fallstudie sowie einer Aktionsforschung. Nach 

Caspari verfolgen Fallstudien „das Ziel einzelne Personen, Gruppen oder Institutionen in ihrer 

Komplexität zu erfassen“ (2016b: 67). Durch Erforschung solcher Einzelfälle, können auch 

allgemeinere Strukturen sichtbar werden (Caspari 2016b: 67). Die vorliegende Untersuchung 

wird in einem Deutschkurs mit einer bestimmten Gruppe von Studierenden durchgeführt, daher 

                                                 
45 Um Ansichten der Studierenden über möglichst viele Elemente des E-Portfolios zu erkunden, ohne das 

Antworten zu zeitaufwendig zu machen, enthielt der Fragebogen trotzdem auch quantitative Elemente, wie Likert-

Skalen (siehe Anhang 3: Fragebogen). Die quantitativen Daten wurden jedoch in der Datenanalyse nicht 

verwendet, weil sie keinen Mehrwert boten, vor allem wegen der geringen Anzahl Befragter (siehe Kap. 5.2.1). 
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können die Ergebnisse nicht generalisiert werden. Das Ziel besteht darin, durch offene 

Fragestellungen unterschiedliche bzw. neue Perspektiven über das Portfolio zu erkunden. Somit 

kann die Untersuchung als Fallstudie bezeichnet werden. 

Nach Caspari beschreibt hingegen Aktionsforschung vielmehr ein zyklisches Verfahren, bei 

welchem Forscher „ihren Unterricht systematisch zu erforschen und im Prozess der 

Erforschung zu verändern“ (2016b: 67) versuchen. Das Interesse ruht auf pragmatischem 

Bemühen, Praktiken zu verbessern (Heikkinen 2018: 182). Dabei versucht man z. B. durch 

verschiedene Forschungsinstrumente oder Perspektiven, die Ganzheit der Praxis zu 

berücksichtigen und zu verstehen (Caspari 2016b: 72). Die vorliegende Untersuchung 

konzentriert sich auf die Perspektive der Studierenden. Dabei war es nicht möglich, zusätzlich 

z. B. die Lehrerperspektive zu berücksichtigen. Strikt genommen sollte die Untersuchung 

deshalb nicht als Aktionsforschung verstanden werden. Die Aktionsforschung wurde trotzdem 

an dieser Stelle am Rande erwähnt. Es kann nämlich argumentiert werden, dass diese 

Untersuchung im Zusammenhang mit dem E-Portfolio-Projekt des Sprachenzentrums der 

Universität Tampere (siehe Kap. 4.2), einen Teil bzw. eine Phase eines längeren Kontinuums 

formt, das Sprach- und Kommunikationsstudium des Sprachenzentrums durch den Einsatz 

eines mehrsprachigen Portfolios oder eines ähnlichen Instruments zu entwickeln bzw. zu 

verbessern. Folglich könnte diese Untersuchung vermutlich als eine Stufe einer längeren 

Aktionsforschung zum E-Portfolio am Sprachenzentrum der Universität Tampere angesehen 

werden. Somit kann die Universität Tampere als indirekter Auftraggeber der Untersuchung 

erachtet werden, denn die Untersuchung stützt sich auf das E-Portfolio-Projekt und die 

Pilotstudie (siehe genauer Kap. 4.2). Die Ergebnisse der Untersuchung dienen zur 

Weiterentwicklung des E-Portfolios bzw. des Sprach- und Kommunikationsstudiums an der 

Universität Tampere. Die Planung und Durchführung der Untersuchung erfolgte außerdem in 

Zusammenarbeit mit den zwei Sprachenzentrumlehrenden, Robert Hollingsworth und Claudia 

Rehwagen. Darüber hinaus wurde eine Forschungsgenehmigung für die Untersuchung bei der 

Direktorin des Sprachenzentrums, Taina Juurakko-Paavola, beantragt und erteilt. 
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Um die Verwendung des E-Portfolios als Hilfsmittel beim selbstgesteuerten Sprachenlernen zu 

beurteilen und um die Erfahrungen der Studierenden mit dem Portfolio zu erkunden, wurde 

eine Art Unterrichtsversuch46 in einer Unterrichtsgruppe eines Deutschkurses am 

Sprachenzentrum der Universität Tampere durchgeführt. Man kann sich fragen, warum ein 

Unterrichtsversuch als Methode für eine Untersuchung zum selbstgesteuerten Lernen gewählt 

wurde. Diese Frage lässt sich dadurch beantworten, dass ein Unterrichtversuch es ermöglicht, 

das E-Portfolio als Lernmittel einer bestimmten Gruppe von Studierenden, in einem 

bestimmten Zeitraum einzusetzen. Dieses Verfahren wurde bereits im Rahmen der Pilotstudie 

am Sprachenzentrum in bestimmten Englischkursen übernommen (Minasyan et al. 2019, 

Fußnote 40, Kap. 4.2.3) und wurde nun in einem Deutschkurs47 teilweise repliziert. Durch den 

Einsatz des Portfolios für einen anderen Sprachkurs und für das Lernen einer weiteren Sprache 

(als der des Englischen), wird versucht, weitere Möglichkeiten bzw. Problempunkte des 

Portfolios zu erkunden. Außerdem, wie in Kap. 4.2.3 erläutert, erkannten Minasyan et al. (2019, 

Fußnote 40) die Notwendigkeit, das Portfolio zu einem integraleren Bestandteil der Kurse zu 

machen. Der Unterrichtsversuch ermöglicht das Testen einer stärkeren Einbettung des E-

Portfolios in die Kursarbeit (siehe detaillierter Kap. 5.2). Als Material für die Analyse wurden 

die von den Kursteilnehmenden verfassten E-Portfolios am Ende des Unterrichtsversuchs 

eingesammelt. Außerdem wurde eine schriftliche Befragung über Google Forms durchgeführt. 

Die Datenerhebungsmethoden werden in Kap. 5.3 detaillierter behandelt. Bezüglich der 

Analyse der Ergebnisse lehnt sich die Arbeit methodisch an die einer qualitativen 

Inhaltsanalyse an. Dieses Verfahren wird in Kap. 5.4 erläutert. 

Wie für eine qualitative Studie typisch, ging es auch in dieser Untersuchung bei der Festlegung 

der Stichprobe nicht um die Repräsentativität der gewählten Gruppe. Stattdessen wurde die 

Auswahlentscheidung eher von den Forschungsfragen sowie von bestimmten Kriterien geleitet. 

(vgl. Grum und Legutke 2016: 84.) Aufgrund Zielsetzung der Untersuchung, lag es auf der 

Hand, dass der Unterrichtsversuch in einem Deutschkurs an dem Sprachenzentrum der 

Universität Tampere unternommen würde und die Teilnehmenden damit Deutschlernende 

wären. Außerdem wurde der Forschungskontext und dadurch die Stichprobe größtenteils 

                                                 
46 Die Formulierung „Art des Unterrichtsversuchs“ ist folglich begründet, da es sich dabei um keinen traditionellen 

Unterrichtsversuch handelt, d. h. ein Experiment, bei dem ein Inhalt vermittelt und das Lernergebnis am Ende 

getestet wird, sondern um den Einsatz der E-Portfolio-Vorlage als Methode und Hilfsmittel zum Selbststudium. 

In Ermangelung eines besseren Begriffs verwende ich den Ausdruck Unterrichtsversuch. 

47 Die deutsche Sprache wurde für diese Untersuchung (als zu unterrichtende Sprache des Kurses) unter den 

anderen möglichen Sprachen ausgewählt, weil die Verfasserin in der Studienrichtung der deutschen Sprache und 

Kultur studiert. 
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pragmatisch d. h. nach Verfügbarkeit, bestimmt (vgl. Grum und Legutke 2016: 85). Für die 

Festlegung der Studierendengruppe war vor allem die Teilnahme eines 

Sprachenzentrumlehrenden essenziell. Nachdem die Lehrerin, Claudia Rehwagen, zugestimmt 

hatte, wurde der Deutschkurs 5 unter ihren Kursen, die sie im Frühjahr 2021 unterrichtete, für 

den Unterrichtsversuch ausgewählt. Ein Kriterium für die Wahl des Deutschkurses 5 war der 

Selbststudienteil des Kurses (siehe Kap. 5.2.1). Der Selbststudienteil bot die Möglichkeit, 

Kurszeit für Portfolioarbeit anzusetzen. Auf den Kurskontext und den Unterrichtsversuch wird 

im Kapitel 5.2 näher eingegangen. 

Die Verfasserin fungierte in Personalunion als Forscherin und inoffizielle Assistenz-Lehrerin. 

Dies bedeutete, dass sie bei der Umgestaltung des E-Portfolios mitwirkte, das Portfolio im Kurs 

vorstellte und dessen Anwendung anleitete. Die Reliabilität der Untersuchung kann insofern in 

Frage gestellt werden, da die Teilnehmenden die Forscherin während des Kurses etwas kennen 

gelernt haben. Dadurch könnten die erhobenen Daten durch höheren Grad sozialer 

Erwünschtheit48 beeinflusst worden sein, als normalerweise bei Befragungen der Fall ist. Es 

wurde sich jedoch während des Unterrichtsversuchs bemüht, neutral bzw. auch kritisch über 

das Portfolio zu sprechen und die Teilnehmenden dazu zu ermutigen, ihre ehrliche Meinungen 

zu äußern. In diesem Zusammenhang wurde mehrmals betont, dass ihre Antworten zur 

Befragung ihre Kursnoten nicht beeinflussen werden. Es wurde außerdem hervorgehoben, wie 

wertvoll ihre ehrlichen Ansichten und Erfahrungen für die eventuelle Weiterentwicklung des 

Portfolios sind. Außerdem lässt sich feststellen, dass die Teilnehmenden sehr erfahrene 

Lernende sind und bereits Erfahrung von Untersuchungen im wissenschaftlichen 

Studienkontext hatten. Somit konnten sie sich vermutlich besser von der Unterrichtssituation 

distanzieren und das Portfolio möglichst objektiv evaluieren. Am Ende nahmen alle neun 

Kursteilnehmenden an der Untersuchung teil, d. h. die Portfolios wurden an die Forscherin 

übergeben und der Fragebogen beantwortet.  

  

                                                 
48 Unter sozialer Erwünschtheit wird nach Steiner und Benesch (2018: 65) die Tendenz der 

Untersuchungsteilnehmer, die Fragen entsprechend den sozialen Normen zu beantworten, verstanden (Steiner, 

Elisabeth & Michael Benesch (2018): Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung. 5. Aufl., 

Wien: Facultas). 



 

50 

5.2 Unterrichtsversuch 

In diesem Kapitel wird die Art des Unterrichtsversuchs, der im Rahmen dieser Untersuchung 

durchgeführt wurde, beschrieben. Mit Unterrichtsversuch wird der Einsatz des E-Portfolios im 

Deutschkurs 5 und dazugehörend ein besonderer Selbststudienteil des Kurses, für welchen die 

Portfolioarbeit vordergründig gedacht war, verstanden (siehe Kap. 5.2.2). Die Rahmendaten 

des Deutschkurses 5 werden zu Beginn kurz als Kontext erläutert. Im Fokus steht jedoch die 

Beschreibung des Selbststudienteils sowie die detaillierte Erläuterung der Planung und 

Durchführung des Unterrichtversuchs und der Umgestaltung der Portfolio-Vorlage zu diesem 

Zwecke. 

5.2.1 Kontext des Unterrichtsversuchs: Deutschkurs 5 

Der Unterrichtsversuch wurde im Frühjahr 2021 im Deutschkurs 5 am Sprachenzentrum der 

Universität Tampere durchgeführt. In Tabelle 3 werden die wichtigsten Rahmeninformationen 

zum Kurs angezeigt. Diese werden mit den durch den Fragebogen erhobenen Hintergrunddaten 

zur Unterrichtsgruppe des Kurses vom Frühjahr 2021 ergänzt49. 

Kursname KIE-42000 Deutsch 5 

ECTS 3 ECTS 

Niveau A2–B1 

Pflicht-, Wahlpflicht- 

oder freiwählbares Fach 

Deutsch ist ein freiwählbares Fach, kann jedoch als 

Pflichtsprache (anstelle von Englisch) belegt werden (siehe Kap. 4.1.2). 

BA-, MA-Niveau Der Kurs kann zu jedem Zeitpunkt im Studium belegt werden. 

Gruppengröße 10–25  

Zielgruppe Studierende aller Fachrichtungen50 

Unterrichtssprache Finnisch und Deutsch51 

Benötigte Vorkenntnisse Deutsch 4 oder äquivalente Kenntnisse, z. B. die Absolvierung fast aller Kurse in 

der gymnasialen Oberstufe oder der Abiturprüfung im Fach Deutsch (kurzer 

Lehrgang52).  

 

                                                 
49 Die Hintergrundinformationen wurden erst am Ende des Unterrichtversuchs durch den Fragebogen erfasst und 

haben daher die Planung des Unterrichtversuchs nicht beeinflusst. Sie werden jedoch an dieser Stelle kurz 

besprochen, weil sie als einen Ausgangspunkt für die Interpretation der Ergebnisse der Analyse dienen. 

50 Deutschkurs 5 gehört im derzeitigen Curriculum (2020–2021) sowie in den Curricula der vergangenen Jahre des 

Sprachenzentrums zu Sprachlernangeboten für Studierende der natur- und ingenieurwissenschaftlichen 

Fachrichtungen (Hervanta-Campus). Obwohl auch Studierende anderer Fachrichtungen am Kurs teilnehmen 

dürfen, ist die Teilnehmerzahl unter diesen Studierenden oft geringer. 

51 Anweisungen zur Portfolioarbeit wurden auf Finnisch gegeben. 

52 In der finnischen gymnasialen Oberstufe gibt es in den Fremdsprachen jeweils zwei verschiedene 

Abiturprüfungen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Die Niveaustufen sind "langer Lehrgang" und "kurzer 

Lehrgang". Die Niveaustufe der Prüfung kann vom Prüfling selbst bestimmt werden. (Ylioppilastutkintolautakunta 

(o. J.): Die finnische Abiturprüfung, [online] https://www.ylioppilastutkinto.fi/de/ [4.3.2021].) 
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Sowohl schriftliche als auch mündliche Kenntnisse auf dem Niveau A2.2.53 

Kursformat: Umfang 

Kontaktunterricht und 

Selbststudium 

Der Kurs umfasst 81 Unterrichtseinheiten (UE)54. Davon werden 39 UE im 

Kontaktunterricht55 und 42 UE im Selbststudium durchgeführt. Von den 42 UE 

im Selbststudium werden 10 UE vom Studierenden selbstgesteuert gemacht 

(siehe Kap. 5.2.2 zum Selbststudienteil). 

Lernumgebung Lernplattform Moodle, Online-Meeting-App Zoom, E-Portfolio-Vorlage in 

OneNote 

Themen Die großen Themeneinheiten des Kurses sind: 

- eigene Heimat (Finnland) vorstellen: z. B. Traditionen, Besonderheiten, 

Feste, Speisen und Getränke. 

- Deutschsprachige Länder kennen lernen: Bundesländer Deutschlands, 

Österreich und Schweiz 

- Charakterisieren und Beschreiben: Filme 

- Ausbildung und Studium 

Lernziele - ausreichenden Wortschatz um Personen, Länder, Studium und Arbeit 

vorstellen zu können 

- gute Kenntnisse der Grundgrammatik (vom Niveau A)  

- gute Kommunikationskompetenz zu Themen wie Studium, Alltag und 

zum Charakterisieren und Beschreiben 

- mündliche Kompetenz unter Verwendung einfacher Strukturen und 

Sätze 

- gute Kenntnisse über die deutschsprachigen Länder und Kultur56 

Bewertung Evaluation während des Kurses: 

- aktive Teilnahme + zwei Aufsätze oder Podcasts (50 %) 

- Präsentation eines Bundeslandes (25 %) 

- Reflexionsbericht über das Selbststudium (25 %) 

Tabelle 3. Rahmendaten zum Deutschkurs 5 (Tampereen yliopisto 2021f; Rehwagen 2020; 2021, 

unveröff.57) 

Die Gruppengröße des Kurses liegt normalerweise zwischen 10 und 25 Studierenden. Im 

Frühjahr 2021 nahmen 9 Studierende am Kurs teil58. Wie Tabelle 3 zeigt, wird der Deutschkurs 

5 für Studierende aller Fachrichtungen angeboten. Der Kurs gehört jedoch ursprünglich zu 

                                                 
53”Saksa 4 tai vastaavat tiedot, esim. suoritettu lähes kaikki lukiokurssit tai kirjoitettu lyhyen saksan ylioppilaskoe. 

Sekä kirjallinen että suullinen osaaminen taitotasolla A2.2” (Tampereen yliopisto 2021f). 

54 27 UE pro ECTS, 1 UE = 45 Min. 

55 Die 39 Unterrichtseinheiten werden normalerweise im Kontaktunterricht durchgeführt. Wegen der Covid19-

Pandemie fand der Unterricht im Frühjahr 2021 jedoch online mithilfe der Online-Meeting-App Zoom statt. 

56 Originaltext auf Finnisch: 

 Opiskeluun ja esittelytilanteisiin (henkilöt, maita, opiskelu, työtehtäviä) liittyvän sanaston hyvä hallinta.  

 A-tason keskeisten rakenteiden hyvä hallinta.  

 Opiskeluun, arkielämään ja esittelytilanteisiin liittyvä viestintä hyvä. Suulliset ilmaisut yksinkertaisia 

rakenteita ja lauseita käyttäen.  

 Saksankielisten maitten maan ja kulttuurin tuntemus hyvällä tasolla. (Tampereen yliopisto 2021f.) 
57 Claudia Rehwagen, persönliche Korrespondenz, Universität Tampere Sprachenzentrum, Tampere, 18.11.2020; 

Claudia Rehwagen, Kursfolien, Deutschkurs 5, Universität Tampere Sprachenzentrum, Tampere, 18.1.2021. 

58 10 Studierende fingen den Kurs an, 9 führten ihn bis zum Ende und nahmen an der Untersuchung teil. Darüber 

hinaus nahmen Kursassistenten aus D-A-CH-L am Kurs teil, die jedoch bei der Untersuchung und der Portfolio-

Arbeit nicht mitmachten. 
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Sprachlernangeboten für Studierende der natur- und ingenieurwissenschaftlichen 

Fachrichtungen, und somit sind die meisten, d. h. 8 der 9 Kursteilnehmenden Studierende dieser 

Studiengänge. Obwohl der Kurs zu jedem Zeitpunkt im Studium belegt werden kann, sind die 

meisten Teilnehmenden im zweiten oder dritten Studienjahr59. Wie in Kap. 4.1.2 erklärt wurde, 

wird die deutsche Sprache in der Regel als frei wählbares Fach im Studium belegt. Ein 

Studierender gab jedoch an, dass er Deutsch als Pflichtsprache bzw. Wahlpflichtsprache lernt. 

Alle Teilnehmende sind junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 29 Jahren. 

Das Kursniveau liegt zwischen A2 und B1 und lässt sich tatsächlich als einen Zwischenkurs 

bzw. eine Zwischenstufe zwischen den Niveaus A2 und B1 beschreiben. Der Zweck besteht 

darin, den Übergang zwischen diesen zwei Niveaustufen zu mildern. Im Kurs werden wichtige 

Grammatikthemen des Niveaus A geübt und vertieft sowie viel Wortschatzarbeit gemacht, um 

die Entwicklung der mündlichen und schriftlichen Kompetenz zu fördern. Die im Kurs zu 

behandelnden großen Themen sind Studium, Arbeit und Freizeit sowie das Vorstellen der 

eigenen Heimat und der deutschsprachigen Länder. Dem Kurs sind vier Grundkurse der Stufen 

A1–A2 vorgeschaltet. Kenntnisse, die dem Deutschkurs 4 äquivalent sind, sind 

Teilnahmebedingung von den Teilnehmenden. (Tampereen yliopisto 2021f; Claudia Rehwagen 

2020, vgl. Fußnote 57.) 

Alle Kursteilnehmende haben einerseits ähnlichen sprachlichen Hintergrund, da sie Finnisch 

als Muttersprache sprechen, die finnische Schulbildung erhalten haben und, folglich, vor 

Beginn des Universitätsstudiums sowohl Schwedisch und Englisch gelernt haben. Zwei 

Studierende haben zusätzlich jeweils Spanisch oder Französisch gelernt. Andererseits haben sie 

sehr unterschiedliche Vorerfahrungen mit der deutschen Sprache. Wie in Kapitel 2.3.3 erläutert 

wurde, kann das Lernen der deutschen Sprache zu verschiedenen Zeitpunkten während des 

Schulbesuchs in der finnischen Grundschule oder gymnasialen Oberstufe begonnen werden. 

Tabelle 4 fasst die Unterschiede bezüglich der sprachlichen Hintergründe der Studierenden 

zusammen.  

                                                 
59 Darüber hinaus studiert ein Teilnehmender im ersten Jahr und ein anderer im fünften Jahr. 
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 Deutschlernen angefangen in… weitere 

Sprachen vor 

Uni (neben 

ENG / SWE) 

absolvierte 

Deutschkurse 

an der Uni 

an der Uni 

gelernte 

Sprachen 

(neben DE) 

 Grundschule 

(Unterstufe) 

Grundschule 

(Oberstufe) 

gymnasiale 

Oberstufe 

Universität 

C x     - 2 

G x    x - 2 

H x    x - 1 

D  x    - 3 

F  x    3 3 

I  x    - 3 

E   x   2 - 

A    x  4 3 

B    x  4 3 

 

Tabelle 4. Sprachliche Hintergründe der Studierenden 

Drei der neun Studierenden haben das Deutschlernen in der dritten bzw. spätestens in der 

fünften Klasse in der finnischen Grundschule als A-Sprache, drei als B2-Sprache ab der achten 

Klasse und ein Studierender als B3-Sprache in der Sekundarbildung begonnen60. Zwei der 

Studierenden begannen das Deutschlernen an der Universität, mit dem Besuch der dem 

Deutschkurs 5 vorangegangenen Kurse (Deutsch 1–4). Fünf der Studierenden, die das 

Deutschlernen vor der Universität begonnen hatten, hatten vor dem Deutschkurs 5 keine 

Deutschkurse an der Universität belegt. Weil diese Studierenden das Deutschlernen entweder 

als A-Sprache oder als B2-Sprache in der finnischen Grundschule angefangen hatten, hatten sie 

trotzdem seit mehreren Jahren Erfahrung mit dem Lernen der Sprache. Alle Studierenden hatten 

vor Beginn des Deutschkurses Erfahrung mit Sprachenlernen an der Universität, denn alle 

hatten entweder einen Deutschkurs oder einen Kurs einer weiteren Sprache im Studium belegt. 

Der Umfang des Kurses beträgt 3 ECTS, welche 39 Stunden Kontaktunterricht und 42 Stunden 

im Selbststudium entsprechen. Wegen der Covid19-Pandemie fand der Kontaktunterricht im 

Frühjahr 2021 online in der Online-Meeting-App Zoom statt. Das außerhalb der 

Unterrichtssituation stattfindende Lernen (42 Stunden), das in der Regel zu jedem Kurs gehört 

und u. a. Hausaufgaben umfasst, kann mehr oder weniger selbstgesteuert durchgeführt werden. 

Im Rahmen des Deutschkurses 5 wird das 42 Stunden Selbststudium in zwei Teile aufgeteilt. 

Es wird zwischen dem Selbststudienteil des selbstgesteuerten, eigenständigen Lernens (10 

Stunden) und dem gewöhnlichen, außerhalb der Unterrichtssituation stattfindenden Lernen, 

welches z. B. Hausaufgaben umfasst (verbliebene 32 Stunden), unterschieden. Der Inhalt und 

die Ziele des Selbststudienteils werden genauer in Kap. 5.2.2 behandelt.  

                                                 
60 zur Begriffserläuterung der A- und B-Sprachen, siehe Kap. 2.3.3. 
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5.2.2 Planung des Unterrichtsversuchs 

Die Untersuchung von Hollingsworth (2017) sowie die Pilotstudie zur Verwendung des E-

Portfolios am Sprachenzentrum der Universität Tampere (Minasyan et al. 2019, vgl. Fußnote 

40) dienen als Anregung für die vorliegende Untersuchung. Zweifellos steuerten die in Kapitel 

4 beschriebenen kontextuellen Elemente, wie der Sprachlernansatz des Sprachenzentrums, der 

hochschulische Lernkontext, das vorhandene E-Portfolio-Konzept und die Ergebnisse der 

Pilotstudie, den Unterrichtsversuch. Das Ziel der Untersuchung besteht außerdem darin, neue 

Perspektiven bzw. Verbesserungsvorschläge durch den Einsatz des E-Portfolios für das Lernen 

einer weiteren Sprache als der des Englischen, zu erhalten. Somit wird sich bemüht, auf der 

Pilotstudie aufzubauen und eventuell das E-Portfolio als didaktisches Konzept 

weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund wurden die Kriterien bezüglich des E-Portfolio-

Projektes (siehe Kap. 4.2.3) für den Portfolioeinsatz für den Deutschkurs 5 zum großen Teil 

übernommen. Um das Portfolio erfolgreich im Deutschkurs einsetzen zu können, mussten 

jedoch die kursspezifischen Elemente, die in Tabelle 3 angegeben wurden, berücksichtigt 

werden. Der Unterrichtsversuch wurde in enger Zusammenarbeit mit der Lehrerin des Kurses, 

Claudia Rehwagen, geplant und durchgeführt. Die Erfahrungen der Deutschlehrerin mit dem 

Unterrichten und dem Deutschkurs 5 beeinflussten somit die Planung des Unterrichtsversuchs. 

Dem E-Portfolio-Konzept entsprechend (siehe Kap. 4.2.) befasst sich die vorliegende 

Untersuchung mit der Verwendung des Portfolios, insbesondere, beim selbstgesteuerten 

Sprachenlernen. Somit bezieht man sich u. a. auf den Ansatz der reflexiven Lernerautonomie, 

demzufolge der Studierende im dialogischen Prozess mit dem Beratenden und den 

Kommilitonen sich des eigenen Lernens bewusster wird und u. a. selbst die Ziele und 

Gegenstände für das Lernen bestimmt (siehe Kap. 2.2.2). Darüber hinaus greift das Portfolio-

Konzept auf das Konzept des kontinuierlichen, kumulativen Lernens zurück und geht davon 

aus, dass das Portfolio dem Studierenden als Hilfsmittel während der Studienzeit (sowie 

eventuell danach) fungieren sollte, und nicht als ein direktes Lernergebnis eines individuellen 

Kurses angesehen werden sollte (vgl. Kap. 4.2.1 und 4.2.3). Mit dieser Absicht wurde das 

Portfolio in der Pilotstudie (siehe Kap. 4.2.3) getestet, d. h. es wurde den Studierenden als 

Hilfsmittel zum Lernen an die Hand gegeben. Dessen Verwendung war jedoch nicht 

verpflichtend. 
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Zum Deutschkurs 561 gehört dahingegen ein besonderer Selbststudienteil, welchem 10 Stunden 

(zusätzlich dem gewöhnlichen, außerhalb der Unterrichtssituation stattfindenden 

Selbststudium) für selbstgesteuertes Lernen zugewiesen wird. Im Rahmen dieser 10 Stunden 

treffen die Studierenden selbständig u. a. die folgenden Entscheidungen über ihr Lernen: 

- welche Lernziele sie für das Selbststudium setzen 

- welche Fähigkeiten sie entwickeln möchten und in welchem Umfang 

- welche Strategien sie benutzen, um die Ziele zu erreichen62 

Mit dem 10 Stunden Selbststudium wird zum Ziel gesetzt, die Studierenden dazu zu bringen, 

für sich geeignete Strategien für selbstgesteuertes Sprachenlernen zu suchen und sich mit dieser 

Art des Sprachenlernens und reflektierender Lernweise vertraut zu machen. Dabei wird 

außerdem ein Blick auf die Zeit nach dem Abschluss des Studiums geworfen, wenn die 

Sprachenkenntnisse wegen wechselnder Lebenssituationen oft selbstgesteuert erhalten und 

entwickelt werden sollten, sodass diese nicht einrosten. 

Wie in Tab. 3 (siehe Kap. 5.2.1) erwähnt wurde, macht das 10 Stunden Selbststudium 25 % der 

Kursbewertung aus. Für die Kursimplementierung im Frühjahr 2021 wurden fünf 

Pflichtaufgaben im Zusammenhang mit dem Selbststudium gestellt: (1) das Setzen von 

Lernzielen für das Selbststudium, (2) ein Zwischen-Feedback für einen Kommilitonen (Peer-

Feedback), (3) die Auflistung der im Selbststudium erledigten Aufgaben oder Aktivitäten, (4) 

den am Ende des Kurses zu schreibenden Reflexionsbericht über das Selbststudium und (5) ein 

Abschlussgespräch in einer Gruppe von drei Kommilitonen und der Lehrerin über das 

Selbststudium. Das Selbststudium wurde vor allem auf Basis des Reflexionsberichtes mit 

Ergänzung des Abschlussgesprächs bewertet (siehe genauer Kap. 5.2.3 und 5.2.4). Damit 

wurden die Rahmen für das selbstgesteuerte Sprachenlernen während des Kurses gesetzt: ein 

gewisser Grad an Planung (u. a. Lernzielbestimmung), das Verfolgen der Lernfortschritte (u. a. 

Zwischen-Feedback) sowie Reflexion und Weiterplanung des Lernens (u. a. Reflexionsbericht) 

wurden von den Studierenden durch die Kursanforderungen gefordert. Weiterhin wurde durch 

das Peer-Feedback ein sozialer Aspekt im Zusammenhang mit dem Selbststudium 

                                                 
61 Die im vorliegenden Kapitel erläuterten Angaben zum Deutschkurs 5 beruhen auf den folgenden 

unveröffentlichten Quellenangaben von Claudia Rehwagen (Universität Tampere Sprachenzentrum, Tampere): 

Kursfolien Deutschkurs 5 (18.1.2021); Moodle-Seite des Deutschkurses 5 (Frühjahr 2021); persönliche 

Korrespondenz (Herbst 2020). Siehe auch Kap. 5.2.1, Tab. 3. 

62 Auswählen der Strategien bedeutet, dass die Studierenden sich entscheiden können, auf welche Weise und mit 

welchen Mitteln (u. a. Materialien, Aktivitäten) sie bestimmte Fähigkeiten während des Selbststudiums trainieren 

werden. 
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miteinbezogen. Die Aufgabenstellungen zu den Pflichtaufgaben, die den Studierenden zur 

Orientierungshilfe gegeben wurden, werden im nächsten Kapitel mit der Darstellung der 

Portfolio-Vorlage dargestellt.  

Da der Selbststudienteil immer zum Deutschkurs 5 gehört, lässt er sich daher nicht allein als 

Unterrichtversuch beschreiben. Was sich für die Kursimplementierung im Frühjahr 2021 wegen 

des Unterrichtsversuchs änderte, war die Anwendung des E-Portfolios als Mittel beim 

Selbststudium: in vorigen Kursimplementierungen wurden Materialien zum Selbststudium auf 

der Moodle-Seite zur Verfügung gestellt und die zum Selbststudium gehörenden Aufgaben 

wurden über Moodle eingereicht. Bei der Kursimplementierung im Frühjahr 2021 erfolgte dies 

jedoch über die OneNote-Vorlage des E-Portfolios.  

Weil das Selbststudium einen Teil der Kursbewertung ausmacht, widerspricht die Verwendung 

des Portfolios zu diesem Bewertungszweck den Kriterien für das E-Portfolio-Konzept (siehe 

Kap. 4.2.3). Den Kriterien zufolge soll das E-Portfolio das Eigentum des Studierenden bleiben, 

kein Lernergebnis des Kurses sein und nicht bewertet werden (Minasyan et al. 2019, vgl. 

Fußnote 40). In der Pilotstudie, die im Rahmen der FEBC und PIE -Kurse zum 

wissenschaftlichen Englisch durchgeführt wurde, erkannten Minasyan et al. (2019, Fußnote 40) 

trotzdem die Notwendigkeit, das Portfolio zu einem integraleren Bestandteil der Kurse zu 

machen, sodass die Studierenden lernen würden, es als Lernmittel zu verwenden. Da der 10 

Stunden Selbststudienteil des Deutschkurses 5 solch enge Verankerung des Portfolios in die 

Kursarbeit und somit voraussichtlich einen höheren Grad der Verwendung des Portfolios im 

Rahmen des Unterrichtversuchs, ermöglichte, wurde entschieden, das Portfolio teilweise zur 

Pflichtaufgabe und zum Lernziel des Kurses zu machen. Diese unterschiedliche Art der 

Verwendung des Portfolios im Rahmen dieser Untersuchung diente somit als einen Versuch 

herauszufinden, wie man das Portfolio zu einem Teil des Kursinhaltes und der Lernergebnisse 

machen kann und wie dies von den Studierenden empfunden wird.  

Es kann die Frage gestellt werden, ob und wie dieser Bewertungszweck des Portfolios die 

Beschreibung des Studienteils als „Selbststudium“ bzw. „selbstgesteuertes Lernen“ beeinflusst. 

Diese Arbeit stützt sich jedoch vor allem auf den reflexiven Autonomiebegriff (u. a. Little 2007; 

Reinders 2010; Schmenk 2014; siehe genauer Kap. 2.2.2), der davon ausgeht, dass Beratung 

vom Lehrenden nicht automatisch als problematisch bezüglich der Lernerautonomie und des 

selbstgesteuerten Lernens angesehen werden sollte. Das Lernen mithilfe des Portfolios wird 

darüber hinaus auch in technischer Hinsicht (siehe Kap. 2.2) im Selbststudium durchgeführt, 
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sehr im Kontrast zu dem durch Lehrenden gesteuerten Lernen im gewöhnlichen 

Unterrichtskontext. Folglich wird im Zusammenhang mit der Portfolioarbeit synonymisch über 

Selbststudium bzw. selbstgesteuertes Lernen, gesprochen. 

5.2.3 Umgestaltung der E-Portfolio-Vorlage für den Deutschkurs 5 

Die Original-Vorlage des E-Portfolios von Hollingsworth (2020, vgl. Fußnote 3), der im 

Rahmen der Pilotstudie beim Englischlernen getestet wurde (Minasyan et al. 2019, vgl. Fußnote 

40), wurde für den Deutschkurs 5 in Zusammenarbeit mit der Lehrerin, Claudia Rehwagen, 

angepasst. Die Abbildung 4 unten zeigt den Aufbau der erweiterten E-Portfolio-Vorlage in 

OneNote: 

 

Abbildung 4.  Der Aufbau des E-Portfolios für den Deutschkurs 5 (Rehwagen 2021, unveröff.63) 

Die größte Änderung, die am Aufbau der Original-Vorlage des E-Portfolios für den 

Deutschkurs vorgenommen wurde, war die neuen Ordner, die für die deutsche Sprache angelegt 

wurden: Handbook Deutsch, Workbook Deutsch und Showcase Deutsch. Dies gilt derzeit für 

jede neue Sprache, die im E-Portfolio hinzukommt. Dies liegt daran, dass es keine weiteren 

Unterkategorien gibt, d. h. der Pfad in OneNote bereits nach einer Verzweigung endet. Die Titel 

der Abschnitte, wie aus Abbildung 4 ersichtlich, wurden der Original-Vorlage entsprechend in 

                                                 
63 Claudia Rehwagen, OneNote-Notizbuch: Selbststudium (ePortfolio), Universität Tampere Sprachenzentrum, 

Tampere, 19.1.2021, siehe Anhang 2. 
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Englisch belassen und nicht ins Deutsche übersetzt. Dies liegt daran, dass das E-Portfolio für 

den sprachübergreifenden Einführungskurs (siehe Kap. 4.1.3) vorgesehen ist. Weiterhin kann 

argumentiert werden, dass es bei der Orientierung zum mehrsprachigen Denken hilft, wenn das 

E-Portfolio bereits im Aufbau (z. B. Titel der Abschnitte), mehrsprachig ist. Der Einsatz des 

Portfolios für das Lernen mehrerer Sprachen, neben der des Deutschen, wurde außerdem 

dadurch unterstützt, dass neben den Deutsch-Abschnitten auch die entsprechenden Englisch-

Ordner (Handbook English, Workbook English und Showcase English) in die Portfolio-

Vorlage hinzugefügt wurden. Diese dienten den Studierenden als weiteres Material und als 

Beispiel dafür, wie man das E-Portfolio beim Lernen weiterer Sprachen nutzen kann. Die 

Inhalte der Englisch-Seiten stammen aus der in den FEBC und PIE -Kursen verwendeten E-

Portfolio-Vorlage (siehe Kap. 4.2.2).  

Tabelle 5 listet die in jedem Abschnitt enthaltenen Seiten und die für jede Seite angegebenen 

Anweisungen zur Verwendung64.  

Abschnitt Seite Inhalt und Anweisungen 

Introduction Getting started siehe Anfang 1: Introduction 

My language 

learning 

profile 

My language learning 

profile (updated 

dd.mm.yyyy) 

siehe Anhang 1: My language learning profile 

Handbook 

Deutsch 

Wörterbücher Tipps und Links zu nützlichen Materialien (Webseiten; Apps usw.) zu 

jeweiligen Themen 

 

siehe Anhang 2: Handbook Deutsch 

Grammatik 

Vokabular 

Aussprache 

Podcasts und Hören 

Kombiniertes Lernen 

Workbook 

Deutsch 

Meine Lernziele 

(Langzeitziele) 

Hier können Sie65 sich überlegen, was Sie langfristig auf Deutsch 

lernen oder sich aneignen wollen.  

Meine Werkzeuge 

(Langzeitziele) 

Hier können Sie darüber nachdenken, welches die besten Werkzeuge 

zum Erreichen der Ziele sind. 

Meine Notizen zum 

Wortschatz 

Hier können Sie die für Sie am besten geeigneten Seiten oder Apps 

zum Vokabellernen auflisten und Vokabeln notieren, die Sie sich 

merken wollen (und z. B. Synonyme, Beispielsätze).  

Meine Notizen zur 

Grammatik 

Hier können Sie die für Sie am besten geeigneten 

Grammatikressourcen auflisten und Grammatiktipps und 

Grammatikthemen notieren, die für Sie wichtig oder schwierig sind. 

Meine Notizen zur 

Aussprache 

Hier können Sie neben den nützlichen Links auch Aufnahmen Ihrer 

eigenen Ausspracheübungen speichern (insert, File). 

Meine Notizen zum 

Hörmaterial 

Hier können Sie Podcasts, YouTube-Kanäle, Spotify-Playlisten usw. 

auflisten, die Sie interessieren. 

Meine Notizen zum 

Lesen 

Hier können Sie interessante Webseiten zur Verbesserung des 

Leseverständnisses auflisten. 

                                                 
64 Abgesehen von den Englisch-Abschnitten, die in Kap. 4.2.2 und im Anhang 1 beschrieben werden.  

65 In den originalen Anweisungen auf Finnisch wurden die Studierenden geduzt, weil dies in Finnland und auf 

Finnisch der Brauch ist. In den deutschen Anweisungen im Rahmen des Deutschkurses 5 werden sie jedoch 

gesiezt, weil dies wiederum in Deutschland üblich ist. 
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Showcase 

Deutsch 

Lernziele (für dieses 

Selbststudium)*66 

Überlegen Sie sich, was Sie während des Selbststudiums in diesem 

Kurs erreichen wollen. Denken Sie auch daran, welches ein 

realistisches Ziel für die 10 Stunden des selbstsgesteuerten Lernens ist. 

Schreiben Sie dieses auf. Die Lernziele können sich während des 

Kurses ändern - das ist in Ordnung. Wenn Sie Änderungen vornehmen, 

löschen Sie die ursprünglichen Ziele nicht, sondern fügen Sie einfach 

die Neuen hinzu. Sie können auch kurz erklären, warum Sie Ihre Ziele 

im Laufe des Kurses geändert haben.  

Meine Aufgaben* Hier können Sie die erledigten Aufgaben auflisten. Sie können auch 

Fotos, Ergebnisse usw. hinzufügen. Das Wichtigste ist, dass Sie auch 

kurz erklären, warum Sie diese Aufgaben ausgewählt haben. 

Reflexion* Denken Sie an Ihre Ziele zurück. Glauben Sie, dass Sie diese erreicht 

haben? Warum (nicht)? Bewerten Sie auch die Strategien, die Sie beim 

Selbststudium getestet haben. Was hat gut funktioniert? Was war 

schwierig oder ist fehlgeschlagen? Gibt es etwas, bei dem Sie Hilfe 

oder Tipps von den Kommilitonen oder der Lehrerin benötigen 

würden? Wie war dieses Selbststudium als Erfahrung? Wie gut, denken 

Sie, funktioniert diese Art des selbstgesteuerten Lernens für Sie? Wie 

werden Sie Ihre Deutschkenntnisse nach diesem Kurs aufrechterhalten? 

Tabelle 5. Die Abschnitt-Seitenstruktur des E-Portfolios und die Anweisungen zur Verwendung der 

Seiten (Rehwagen 2021, vgl. Fußnote 63)67 

Die allgemeinen Abschnitte, Introduction und My language learning profile, wurden aus der 

Original-Vorlage ohne Änderungen übernommen und in Anlehnung an den 

mehrsprachigkeitsdidaktischen Ansatz in Englisch belassen (siehe Anhang 1). Es war im 

Rahmen des Deutschkurses 5 nicht möglich, Inhalte der allgemeinen Seiten und der englisch-

spezifischen Seiten zum Kursinhalt miteinzubeziehen. Diese Teile wurden jedoch ins Portfolio 

eingebracht, um das Portfolio möglichst ähnlich der Original-Vorlage für Forschungszwecke 

zu belassen. Außerdem wurden die auf den allgemeinen Seiten behandelten Themen 

größtenteils im Panopto-Video (siehe Kap. 5.2.4.1), das den Studierenden als Anleitung zur 

Anwendung des Portfolios gegeben wurde, diskutiert.  

Die Inhalte und Anweisungen der deutsch-spezifischen Seiten wurden größtenteils von der 

Lehrerin angefertigt. Das Handbook Deutsch diente der Original-Vorlage entsprechend als eine 

Materialienbank. In das Handbook wurden sechs Seiten zu jeweiligen deutsch-spezifischen 

Themen erstellt: Wörterbücher, Grammatik, Vokabular, Aussprache, Podcasts und Hören, und 

Kombiniertes Lernen (siehe Tab. 5). Auf die Seiten wurden von der Lehrerin Hinweise zu 

Lernstrategien sowie Links zu von der Lehrerin als gut empfundenen Lernmaterialien, u. a. zu 

                                                 
66 Die Pflichtaufgaben beim Selbststudium werden mit Sternchen (*) markiert. 

67 Die Anweisungen zur Verwendung der Portfolio-Seiten wurden in der OneNote-Vorlage für den Deutschkurs 5 

auf Finnisch gegeben (siehe Anhang 2). Sie wurden von der Verfasserin ins Deutsche übersetzt. 
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Wörterbüchern, Grammatikseiten und Apps, gestellt. Die Inhalte der Handbook-Seiten sind im 

Anhang 2: Handbook Deutsch zu finden.  

Die Abschnitte Workbook und Showcase dienten auch im Rahmen des Deutschkurses, genauso 

wie in der Original-Vorlage (siehe Kap. 4.2.2), zu unterschiedlichen Zwecken. Im Allgemeinen 

dient das Workbook dem Zweck einer Art Notizbuch und „Prozessdossier“ (vgl. Kap. 3.1) der 

aktuellen Arbeiten. Der Showcase dient wiederum als eine Sammlung der erledigten Arbeiten, 

oder als „Anzeigedossier“. Es geht um Sammlungen der im Rahmen des Sprach- und 

Kommunikationsstudiums (siehe Kap. 4.1.2) und selbstgesteuerten Lernens angefertigten 

Arbeiten, die u. a. für zukünftige Evaluationszwecke verwendet werden könnten. Darüber 

hinaus können die Abschnitte dem Studierenden für das Sammeln der im Kurs zu bearbeitenden 

und zu bewertenden Arbeiten nützlich sein, auch wenn die Arbeiten nicht unbedingt durch das 

Portfolio für Evaluation eingereicht werden würden68. In der Pilotstudie wurden zu den 

Englisch-Abschnitten individuelle Seiten für die aktuellen (Workbook: Task in progress) und 

erledigten (Showcase: Task) kursspezifischen Arbeiten69 erstellt.  

In das Workbook Deutsch wurden Seiten für die Planung des langfristigeren, kontinuierlichen 

Deutschlernens (Meine Lernziele (Langzeitziele) und Meine Werkzeuge (Langzeitziele)) 

erstellt. Es wurde somit zwischen den kursspezifischen Lernzielen und den zukünftigen, 

langfristigen Lernzielen unterschieden. Im Unterschied zu den Task in progress -Seiten des 

Workbook Englischen (siehe Anhang 1), wurde dem Workbook Deutsch keine individuellen 

Seiten für die kursspezifischen aktuellen Arbeiten hinzugefügt. Der Aufbau wurde hingegen 

etwas weniger gesteuert belassen, da es im Abschnitt weniger einer bestimmten Aufgabe 

zugewiesene Seiten gab. Dem Model der Original-Vorlage entsprechend wurde ins Workbook 

Deutsch trotzdem die folgenden Notizseiten hinzugefügt: Notizen zum Wortschatz, Notizen zur 

Grammatik, Notizen zur Aussprache, Notizen zum Hörmaterial und Notizen zum Lesen (siehe 

Tab. 5: Workbook Deutsch). Die Anweisungen zu den Notizseiten nennen als mögliche 

Verwendungszwecke den Zweck einer Art Notizbuch sowie auch den Zweck, zur Auflistung 

von Ressourcen70. Somit wurde das Ziel, das für das Selbststudium im Rahmen des 

                                                 
68 Weil das E-Portfolio in erster Linie für das selbstgesteuerte Lernen im Laufe der gesamten Studienzeit und nicht 

nur für einzelne Kurse gedacht ist. 

69 Beispielhaft enthält das Workbook Englisch die Seite, Task in progress 1: Business correspondence. Der 

Showcase enthält wiederum die Seite, Business correspondence task, für die erledigte Aufgabe (siehe Anhang 1). 

70 Es soll angemerkt werden, dass in der Original-Vorlage das Handbook für die Auflistung von Ressourcen 

vorgesehen wurde (siehe Kap. 4.2.2). 
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Deutschkurses 5 gesetzt wurde, aus der Formulierung der Anweisungen ersichtlich: Der Fokus 

liegt in dem Suchen der praktischen Werkzeuge für das Sprachenlernen. Darüber hinaus werden 

die individuellen Lernpräferenzen in den Anweisungen gefördert. Dies zeigt sich in 

Ausdrücken wie ‚die für Sie am besten geeigneten‘ und ‚die Sie interessieren‘ und dient dem 

Zweck, die Studierenden zu ermutigen, über ihre eigenen Lernpräferenzen nachzudenken und 

für sich passende Strategien für das selbstgesteuerte Lernen zu finden. Durch Verwendung des 

Verbs ‚können‘, (wie z. B. in ‚Hier können Sie interessante Webseiten zur Verbesserung des 

Leseverständnisses auflisten‘, siehe Tab 5: Meine Notizen zum Lesen), wird außerdem die 

Optionalität der Verwendung der jeweiligen Seiten unterstrichen. Damit zielt man darauf ab, 

auch auf der sprachlichen Ebene zwischen den Pflichtaufgaben und den weiteren, optionalen 

Portfolio-Seiten zu unterscheiden und das Portfolio weniger gesteuert wirkend zu machen. Die 

Anweisungen besonders im Workbook sind weiterhin relativ kurz und vielmehr als 

Anwendungsbeispiele anstatt verbindliche Regeln gedacht.  

Der Showcase wurde hingegen für die Einreichung der drei Pflichtsaufgaben (Lernziele für 

dieses Selbststudium, Meine Aufgaben und Reflexion, siehe Tab. 5: Showcase Deutsch) 

eingesetzt. Diese obligatorischen Aufgaben wurden detaillierter instruiert. Die Anweisungen 

dienen dem Zweck, die Studierenden dazu zu bringen, reflektierend über ihr Lernen 

nachzudenken. Dies wird zum Beispiel durch die Warum-Fragen, wie ‚Denken Sie an Ihre Ziele 

zurück. Glauben Sie, dass Sie diese erreicht haben? Warum (nicht)?‘ (Tab. 5: Reflexion) und 

‚Das Wichtigste ist, dass Sie auch kurz erklären, warum Sie diese Aufgaben ausgewählt 

haben‘ (Tab. 5: Meine Aufgaben) erreicht. Die Anweisungen (sowie die Aufgaben selbst) 

stützen sich auf die in dieser Arbeit diskutierten sprachendidaktischen Ansätze, vor allem den 

der reflexiven Lernerautonomie (siehe Kap. 2.2.2). 
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5.2.4 Der Verlauf des Unterrichtversuchs  

Der Unterrichtsversuch bestand aus drei Phasen, die im Laufe des Kurses im Frühjahr 2021 

durchgeführt wurden: (1) Einführung zur Anwendung des E-Portfolios im Kurs, (2) Zwischen-

Feedback zum Selbststudium, und (3) Rückblick & Reflexion über das Selbststudium. Die 

jeweilige Phase wurde in zwei Unterrichtseinheiten durchgeführt. Diese Unterrichtseinheiten 

umfassten Aufgabenstellungen, Einführung und gemeinsame Diskussion. Jede 

Unterrichtseinheit dauerte ca. 15–30 Minuten. Tabelle 6 fasst den Verlauf des 

Unterrichtsversuchs zusammen. Nachdem werden die jeweiligen Phasen detailliert 

beschrieben. 

Phase Datum Inhalt Hausaufgaben 

I 

Einführung 

18.1.2021 Kursorganisatorische Angelegenheiten zum 

Selbststudienteil: Aufgaben, Ziele… 

 

Einführung der Untersuchung und Trennung 

zwischen der Untersuchung und des Kursinhalts 

Anschauen des Panopto-

Videos zum E-Portfolio; 

Überlegung der Lernziele 

25.1.2021 Fragen zum Selbststudium und E-Portfolio - 

II 

Zwischen-

Feedback 

22.2.2021 Anweisungen zum Zwischen-Feedback Zwischen-Feedback für einen 

Kommilitonen zum 

Selbststudium 

8.3.2021 kurzer Rückblick / Zwischenreview zum 

Selbststudium und zum Peer-Feedback 

- 

III 

Rückblick 

& 

Reflexion 

12.4.2021 Anweisungen zur Teilnahme an der 

Untersuchung und zum Ausfüllen des 

Fragebogens  

 

Infoblatt zum Datenschutz 

Deadline zur Übergabe des E-

Portfolios (an die Lehrerin): 

15.4.2021 

Ausfüllen des Fragebogens als 

Option 

Übergabe des E-Portfolios an 

die Forscherin als Option 

26.4.2021 Abschlussgespräche zum Selbststudium in 

Kleingruppen mit der Lehrerin und Forscherin 

- 

Tabelle 6. Der Verlauf des Unterrichtsversuchs 

5.2.4.1 Erste Phase: Einführung 

Die erste Phase des Unterrichtsversuchs erfolgte in den ersten zwei Wochen des Kurses. In der 

Unterrichtsstunde am 18.1.2021 wurden die zum Kurs gehörenden organisatorischen 

Angelegenheiten, u. a. Kursinhalte, Aufgaben und Bewertung (siehe Tab. 3, Kap. 5.2.1) von 

der Lehrerin erklärt. Zusammenhängend wurde der 10 Stunden Selbststudienteil des Kurses 

besprochen. Den Studierenden wurde mitgeteilt, dass es ein wichtiges Ziel bei diesem 

Selbststudium ist, Strategien zum Deutschlernen zu finden, die sie motivieren, die ihnen Spaß 

machen und die somit zu einem Teil ihres Alltags werden könnten. Die Bestimmung der 

Lerngegenstände und die Planung des Lernens im Rahmen des Selbststudiums wurden sehr frei 
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belassen. Es wurden allerdings einigen Beispiele und Aufgaben- und Materialienvorschläge zur 

Orientierungshilfe des selbstgesteuerten Lernens mitgegeben: 

Beim Selbststudium können z. B. folgende Materialien und Strategien verwendet werden: 

- weitere Übungen / Wiederholung zu den im Unterricht behandelnden Thema (max. 6 Stunden) 

- Extramaterialien zu Unterrichtsthemen 

- eigene Materialien zur deutschen Sprache oder Kultur 

- mit einer deutschsprachigen Person sprechen 

- Materialien und Links im Handbook-Abschnitt des E-Portfolios71 

Im Laufe des Kurses wurden neben den Hausaufgaben auch zusätzliche Extra-Aufgaben von 

der Lehrerin für das Selbststudium auf die Moodle-Seite des Kurses gestellt. Diese fakultativen 

Aufgaben dienten den Studierenden als Hilfe zur Materialien- und Ideenfindung für das 

Selbststudium. 

Neben der Einführung des Selbststudienteils und dessen Ziele, war ein weiteres Thema der 

ersten Unterrichtseinheit, die Studierenden über die Teilnahme an der Forschung am Ende des 

Kurses zu informieren. In diesem Zusammenhang wurde die Dynamik zwischen dem zum Kurs 

gehörenden Selbststudienteil, dem E-Portfolio und der Untersuchung sowie die 

unterschiedlichen Rollen der Lehrerin im Vergleich zur Forscherin (der inoffiziellen Assistenz-

Lehrerin) erklärt. Es wurde erklärt, dass das Selbststudium einen verpflichtenden Teil des 

Kurses und der Kursbewertung formt, und dass die Berichte im Rahmen dieser 

Kursimplementierung durch das E-Portfolio eingereicht werden. Darüber hinaus würde am 

Ende des Kurses eine Untersuchung durchgeführt, für welche Daten durch einen Fragebogen 

und durch die von den Studierenden verfassten Portfolios erhoben werden. Den Studierenden 

wurde mitgeteilt, dass die Teilnahme an der Forschung freiwillig ist und ihre Antworten zur 

Befragung ihre Kursnote nicht beeinflussen werden. Die Bewertung des Kurses erfolgte allein 

durch die Lehrerin, die die Fragebogendaten nicht erhielt. Die Arbeitsaufteilung zwischen der 

Lehrerin und der Forscherin wurde dadurch deutlich gemacht. 

Die E-Portfolio-Vorlage wurde also den Studierenden als Hilfsmittel zum Selbststudium und 

als Plattform für die obligatorischen Aufgaben des Kurses an die Hand gegeben. Das für die 

Studierenden neue E-Portfolio-Konzept musste zu Beginn des Kurses vorgestellt werden. Es 

                                                 
71 angelehnt an Claudia Rehwagen, Kursfolien, Deutschkurs 5, Universität Tampere Sprachenzentrum, Tampere, 

18.1.2021  
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war außerdem notwendig, die Studierenden bei der Anwendung des E-Portfolios zur 

Unterstützung ihres Lernens sowie bei der Anwendung der Vorlage in OneNote zu instruieren. 

Die praktische Einführung zur Anwendung des E-Portfolios erfolgte über ein Panopto-Video72. 

Die Studierenden schauten das Video als Hausaufgabe nach der ersten Stunde an und hatten an 

der folgenden Stunde am 25.1.2021 die Möglichkeit, Fragen zum E-Portfolio und zum 

Selbststudium zu stellen. Die wichtigsten Punkte, die den Studierenden über das Video durch 

die Forscherin mitgeteilt wurden, werden in Tabelle 7 zusammengefasst: 

Teil des Videos Inhalt 

1. Warum Selbststudium?  

 

Erklärungen der Ziele des Selbststudiums im 

Deutschkurs 5  

wechselnde Lebenssituationen erfordern selbstgesteuertes 

Sprachenlernen; der Selbststudienteil bietet die Möglichkeit 

geeignete Strategien zum Lernen zu finden 

2. Warum E-Portfolio?  

 

Die Idee hinter dem E-Portfolio-Konzept im 

Allgemeinen 

Sprachen werden nicht isolliert gelernt, es ist jedoch 

manchmal schwierig, Kenntnisse jeweiliger Sprachkurse 

miteinander zu verknüpfen; das E-Portfolio soll als Hilfsmittel 

dazu dienen 

3. Wie kommt man an die E-Portfolio-

Vorlage heran?  

 

Anweisungen zur Einarbeitung  

OneNote-Vorlage durch E-Mail geteilt 

eigene Kopie aus der Vorlage machen und speichern 

4. Der Aufbau und verschiedene Abschnitte 

des E-Portfolios  

 

Erklärung zu Inhalten und Zwecken der 

Abschnitte und Seiten 

allgemeine Abschnitte auf Englisch (Introduction & My 

language learning profile); englischspezifische Seiten als 

Beispiel und weiteres Material gegeben 

detaillierteres Vorstellen der Deutsch-Abschnitte: 

 Handbook: Materialienbank 

 Workbook: Langzeitziele, Notizen 

 Showcase: kursspezifischer Zweck + 

Bewertungszweck; Sammlung der besten Arbeiten 

(zukünftiger Zweck) 

freier Gebrauch aller Abschnitte; obligatorische Aufgaben in 

den Showcase einreichen 

5. Einreichung: Übergabe des E-Portfolios Übergabe des Portfolios an die Lehrerin zur Kursbewertung 

(obligatorisch) 

Übergabe des Portfolios an die Forscherin für die Teilnahme 

an der Untersuchung (fakultativ) 

Tabelle 7. Einführung zur Anwendung des E-Portfolios durch das Panopto-Video 

Im Panopto-Video wurde im ersten Schritt der im Unterricht bereits besprochene 

Selbststudienteil und dessen Ziel kurz zusammengefasst. Es wurde das Konzept des 

kumulativen, kontinuierlichen Lernens mehrerer Sprachen vorgestellt: u. a. wurde 

argumentiert, dass sich die Sprachkenntnisse im Laufe des ganzen Lebens entwickeln. Um die 

Sprachenkenntnisse in wechselnden Lebenssituationen zu erhalten und entwickeln zu können, 

wäre es daher sinnvoll, sich mit selbstgesteuertem Sprachenlernen vertraut zu machen. Der 

                                                 
72 Das Panopto-Video wurde von der Forscherin erstellt. Die Anweisungen im Video wurden auf Finnisch gegeben. 

Das Inhalt des Videos wurde in Zusammenarbeit mit der Lehrerin geplant. 
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Selbststudienteil des Kurses bietet die Möglichkeit an, für sich geeigneten Strategien und 

Ressourcen zum Sprachenlernen zu finden.  

Im zweiten Schritt wurde das E-Portfolio-Konzept und das E-Portfolio-Projekt des 

Sprachenzentrums kurz erklärt. Es wurde mitgeteilt, dass das E-Portfolio gerade pilotiert wird 

und eventuell als Hilfsmittel für das Sprachenlernen während der Studienzeit angeboten wird. 

Das Portfolio sollte bei der Verknüpfung der Lerninhalte verschiedener Sprachkurse und des 

selbstgesteuerten Lernens helfen, und somit auch das mehrsprachige Sprachenlernen, 

unterstützen. Das Portfolio sollte dem Studierenden weiterhin nach der Studienzeit zur 

Verfügung stehen und somit auch das Berufsleben miteinbeziehen. Im dritten Schritt wurde 

Anweisung zum praktischen Einsatz des Portfolios in OneNote erteilt: den Studierenden 

wurden gezeigt, dass sie ihre eigene Kopie aus der durch E-Mail geteilten OneNote-Vorlage 

machen und diese speichern sollten.  

Im vierten Schritt wurden die verschiedenen Abschnitte und der gesamte Aufbau vorgestellt 

und ihre Funktionen erklärt. Den Studierenden wurde mitgeteilt, sie könnten den Aufbau der 

Portfolio-Vorlage bearbeiten und das Portfolio frei nutzen, auch beim Lernen weiterer 

Sprachen. Die englischspezifischen Abschnitte und Seiten wurden im Portfolio als Beispiel 

dafür, wie man das Portfolio beim Lernen weiterer Sprachen nutzen könnte, belassen. Ihnen 

wurde mitgeteilt, sie könnten auch diese Seiten beliebig verwenden oder löschen. Außerdem 

wurde erwähnt, dass sie neue Abschnitte für weitere Sprachen beliebig erstellen könnten. Die 

Inhalte und Funktionen der Deutsch-Abschnitte wurden im Video detaillierter, den 

Anweisungen im Portfolio entsprechend (siehe Tab. 5, Kap. 5.2.3), beschrieben. Es wurde 

außerdem mitgeteilt, die Studierenden könnten die Pflichtaufgaben, die im Showcase 

eingereicht wurden, entweder auf Finnisch oder auf Deutsch machen73. Schließlich wurden 

noch Anweisungen zur Einreichung des Portfolios erteilt: Die Portfolios sollten am Ende des 

Kurses der Lehrerin für Evaluation des Selbststudienteils überreicht werden. Darüber hinaus 

                                                 
73 Wie in Kap. 5.2.3 erwähnt, wurden die Anweisungen zu den Portfolio-Seiten auf Finnisch gegeben. Die im 

Portfolio eingereichten Pflichtaufgaben (kursspezifische Lernziele, Auflistung der Aufgaben und 

Reflexionsbericht), die außerdem viel Reflexion benötigten, konnten konsequent auf Finnisch geschrieben werden. 

Falls der Studierende die Aufgabe zusätzlich als sprachliche Übung behandeln wollte, war es erlaubt, diese 

Aufgaben teilweise oder vollständig auch auf Deutsch zu machen. Einige Studierende nutzten diese Möglichkeit 

und schrieben ihre Reflexionsberichte teilweise auf Deutsch. 
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könnten die Studierenden ihre Portfolios der Forscherin geben, um an der Untersuchung 

teilzunehmen. 

Nachdem die Studierenden das Video anschauten, sollten sie sich Ziele für das Selbststudium 

überlegen und diese dem Showcase hinzufügen. Die Lernziele wurden im Unterricht nicht 

besprochen, aber sie dienten den Studierenden selbst als Anregung zum Beginn des 

selbstgesteuerten Lernens. Da das Setzen der Lernziele als Hausaufgabe gegeben war, wird es 

als obligatorische Aufgabe im Rahmen des Selbststudiums verstanden. 

Das Panopto-Video wurde in der folgenden Stunde am 25.1.2021 kurz besprochen und die 

Studierenden konnten Fragen dazu stellen. Es wurden noch einige wichtige Punkte bezüglich 

der Untersuchung und des Portfolios hervorgehoben, u. a. die Trennung zwischen der 

Verwendung des Portfolios zur Kursbewertung im Vergleich zu dessen Forschungszweck. Es 

wurde nochmal betont, dass das Portfolio Eigentum der Studierenden ist und dass sie es nach 

eigenem Ermessen nutzen und bearbeiten könnten. 

5.2.4.2 Zweite Phase: Zwischen-Feedback 

In der zweiten Phase des Unterrichtversuchs, etwa zur Mitte des Kurses, wurde ein kurzes 

Zwischenreview zum Selbststudium in Form eines Peer-Feedbacks gemacht. Das Peer-

Feedback wurde am 22.2.2021 als Hausaufgabe gegeben. Die Studierenden hatten zur Aufgabe, 

sich die Lernziele und die bis dahin erledigten Aufgaben eines ihnen von der Lehrerin 

zugeordneten Partners, anzuschauen und diese kurz auf Deutsch zu kommentieren. Die zu 

kommentierenden Seiten (vor allem Lernziele und Aufgaben) wurden als Screenshots 

gesammelt und über Moodle eingereicht. Auch das Feedback wurde über Moodle gegeben74. 

In der folgenden Unterrichtsstunde, am 8.3.2021, wurden das Feedback sowie die nächsten 

Schritte mit dem Portfolio im Kurs kurz besprochen.   

                                                 
74 Die relevanten Seiten und das Feedback wurden über Moodle eingereicht, weil es als nicht ideal empfunden 

wurde, einem anderen Studierenden Zugriff auf das komplette E-Portfolio eines anderen Studierenden zu geben. 
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Die Fragenstellungen, die den Studierenden von der Lehrerin als Hilfe für das Peer-Feedback 

gegeben wurden, lauten wie folgt: 

- Welche Aufgaben / Webseiten / Apps waren neu für Sie?  

- Was wäre auch für Sie selbst interessant auszuprobieren?  

- Welche Tipps würden Sie Ihrem Partner / Ihrer Partnerin geben. (Rehwagen 2021, unveröff.75.) 

Das Peer-Feedback diente dem Zweck, die Studierenden dazu zu bringen, die Lernziele und -

strategien eines Kommilitonen zu betrachten und dadurch möglicherweise neue Ideen oder 

Motivation zum eigenen Lernen zu bekommen. Außerdem bot es Möglichkeit, sie zur 

Reflexion bzw. kritischer Betrachtung des eigenen Lernens zu bewegen. Weil das Feedback auf 

Deutsch gegeben wurde, handelte es sich somit zusätzlich um eine sprachliche Aufgabe. Den 

Studierenden wurden Redemittel von der Lehrerin als Hilfe zur Formulierung des Feedbacks 

an die Hand gegeben. Zusätzlich wurde mit dem Zwischen-Feedback darauf abgezielt, die 

Studierenden dazu zu bringen, bis zur Mitte des Kurses mit dem selbstgesteuerten Lernen 

begonnen zu haben. 

Das Peer-Feedback kann als Versuch verstanden werden, das Selbststudium und dadurch die 

Portfolioarbeit sozialer zu gestalten. Der Inhalt der Peer-Feedbacks konnte nicht im Rahmen 

dieser Untersuchung behandelt werden. Das Feedback wird trotzdem als ein Teil des 

Unterrichtversuchs verstanden, da es eine obligatorische Aufgabe im Rahmen des 

Selbststudiums umfasst. Außerdem fand das Feedback vor der Datenerhebung statt und 

beeinflusste wahrscheinlich die Erfahrungen der Studierenden mit dem Selbststudium. Daher 

wurde die Aufgabenstellung an dieser Stelle behandelt. Das Peer-Feedback wird darüber hinaus 

in der Datenanalyse als Beispiel für ein Mittel, womit man das Selbststudium und die 

Portfolioarbeit mit dem sozialen Kurskontext verbinden kann, herangezogen.  

  

                                                 
75 Claudia Rehwagen, Moodle-Seite, Deutschkurs 5, Universität Tampere Sprachenzentrum, Tampere, 22.2.2021. 

Die Anweisungen wurden auf Deutsch gegeben, weil die Aufgabe auf Deutsch geschrieben wurde. 
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5.2.4.3 Dritte Phase: Rückblick & Reflexion 

Die dritte Phase des Unterrichtversuchs umfasste einen Rückblick auf das gesamte 

Selbststudium. Gegen Ende des Kurses schrieben die Studierenden einen Reflexionsbericht, in 

welchem sie über ihr Lernen während des Selbststudiums reflektierten. Die Berichte wurden in 

den Showcase eingereicht. Es wurden von der Lehrerin einige Leitfragen als Hilfestellung für 

die Reflexion gegeben (siehe Tab. 5 in Kap. 5.2.3). Die Studierenden wurden in der Stunde am 

12.4.2021 an die Übergabe der E-Portfolios am 15.4.2021 für die Bewertung des 

Selbststudiums erinnert.  

Als Teil der dritten Phase des Unterrichtsversuchs wird auch die Präsentation der 

Datenerhebungsmethoden der Untersuchung angesehen. Die Methoden der Datenerhebung 

werden genauer im folgenden Kapitel erläutert. Es soll an dieser Stelle jedoch erwähnt werden, 

dass die Datenerhebung und der Datenschutz bezüglich der Untersuchung mit den Studierenden 

in der Stunde am 12.4.2021 besprochen wurden. Der Link zum Fragebogen wurde auf die 

Moodle-Seite des Kurses gestellt, und dessen Beantwortung wurde als eine fakultative 

Hausaufgabe gegeben. Dies bedeutet, dass für die Befragung 30 Minuten Selbststudiumszeit 

(anstelle der Hausaufgaben) angesetzt wurde. Die Studierenden konnten jedoch diese Zeit 

beliebig, wie z. B. für Hausaufgaben oder sonstiges Lernen, verwenden. Den Studierenden 

wurde weiterhin mitgeteilt, dass falls sie an der Untersuchung teilnehmen möchten und den 

Fragebogen ausfüllten, könnten sie ihr E-Portfolios neben der Lehrerin, auch an die Forscherin 

übergeben. 

Schließlich wurden am 26.4, nach der Durchführung der Datenerhebung, Abschlussgespräche 

über das Selbststudium durchgeführt. Hier diskutierten die Studierenden nochmal das 

Selbststudium in drei Kleingruppen mit der Lehrerin und der Forscherin. Die Gespräche 

gehörten nicht zur Untersuchung und beeinflussten die Daten nicht, weil sie erst nach der 

Datenerhebung stattfanden. Da die Gespräche trotzdem das Selbststudium beinhalteten und mit 

in die Kursbewertung eingingen, werden sie an dieser Stelle als Teil des Unterrichtsversuchs 

bezeichnet, aber werden jedoch nicht weiter in dieser Arbeit herangezogen.  
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5.3 Methoden der Datenerhebung 

Es wurden Daten zwei unterschiedlicher Arten gesammelt, um die Forschungsfragen zu 

beantworten. Zum einen, wurden die Kursteilnehmer gebeten, ihre während des Selbststudiums 

verfassten E-Portfolios neben der Kursleiterin auch mit der Forscherin zu teilen. Somit war es 

möglich, konkret zu beurteilen, wie die Studierenden das Portfolio beim selbstgesteuerten 

Lernen verwendeten, sowie den Umfang des selbstgesteuerten Lernens zu betrachten. Zum 

anderen, wurde ein Fragebogen am Ende des Deutschkurses 5 eingesetzt, um die Erfahrungen 

der Studierenden mit dem E-Portfolio zu erkunden. In den folgenden Unterkapiteln werden die 

Festlegung des Materials und die Methoden der Datenerhebung beschrieben und begründet.  

5.3.1 E-Portfolios 

Die von den Studierenden im Rahmen des Deutschkurses verfassten E-Portfolios lassen sich 

Caspari folgend als „unterrichtsbezogene Produkte“ (2016c: 193–4) beschreiben, denn obwohl 

diese im Selbststudium angefertigt wurden, wurden sie zum Zweck der Dokumentation des 

Lernens während des Kurses verwendet und sind damit in direktem Zusammenhang mit den 

unterrichtlichen Arrangements entstanden. Für die Analyse derartiger Texte ist nach Caspari 

(2016c: 198) die Berücksichtigung der Kontextdaten von Bedeutung, d. h. Dimensionen, wie 

der Umfang, die Art und das Medium des Textes, der Ort und Zeitpunkt der Textproduktion 

sowie der Anlass und das Ziel in Bezug auf die Forschungssituation. Weiterhin ist es wichtig, 

den Grad der Steuerung zu berücksichtigen, d. h. wie stark die Textsortenkonventionen und wie 

explizit die Aufgabenstellung und Zielsetzung festgelegt worden sind (Caspari 2016c: 199).  

Wie in Kapitel 5.2 im Zusammenhang mit der Beschreibung des Unterrichtsversuchs erläutert 

wurde, handelte es sich beim Selbststudium um einen obligatorischen Teil des Deutschkurses, 

der anhand der E-Portfolios (vor allem des Showcase-Abschnittes76) bewertet wurde. Dieser 

Entstehungskontext des Datenmaterials soll in der Interpretation berücksichtigt werden: Höchst 

wahrscheinlich wurden die Daten dadurch beeinflusst, dass die Portfolios neben dem 

Forschungszweck auch zum Zweck der Kursbewertung erstellt wurden.  

                                                 
76 Es wurde den Studierenden mitgeteilt, dass vor allem der Showcase-Abschnitt (Lernziele, Aufgaben, 

Reflexionsbericht) bei der Kursbewertung berücksichtigt wird (siehe genauer Kap. 5.2.2 und 5.2.4). 
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Es wurde kein strikter Umfang für die Verwendung des E-Portfolios oder für das Schreiben der 

Pflichtaufgaben festgelegt. Die Pflichtaufgaben wurden mit Hilfsfragen angeleitet (siehe Tab. 

5, Kap. 5.2.3). Somit war der Grad der Steuerung bei den Pflichtaufgaben höher als bei den 

fakultativen Portfolio-Seiten, die kurz und vielmehr exemplarisch angeleitet wurden. Die 

vorgesehene Verwendung der Abschnitte und Seiten sowie die Zielsetzung bezüglich des 

gesamten Portfolios und des Selbststudiums wurden jedoch über das Panopto-Video (siehe 

Kap. 5.2.4) eingeführt und besprochen. Hier wurden auch Beispiele zur Anwendung 

individueller Portfolio-Seiten gegeben. Die im Portfolio, im Unterricht und über das Video 

gegebenen Anweisungen steuerten voraussichtlich die Verwendung der Portfolios zu einem 

gewissen Grad und beeinflussten damit die Ergebnisse. Die Anweisungen werden in der 

Analyse der Ergebnisse berücksichtigt, und bei Bedarf wird sich auf die betreffenden Teile 

bezogen. 

Die Portfolios wurden in elektronischem Format, in Microsoft OneNote von Studierenden 

verfasst und eingereicht. Die Textproduktion war zeit- und ortflexibel, da sie im Selbststudium 

erfolgte. Es soll erwähnt werden, dass die Situation mit der Corona-Pandemie und folglich das 

Distanzlernen im Frühjahr 2021 nicht direkt auf die Anwendung des Portfolios einwirkte, da 

das Portfolio-Konzept unabhängig davon ausgeht, dass das Portfolio im elektronischen Format 

verwendet wird. Das Distanzlernen hat jedoch dazu geführt, dass fast alles Weitere bezüglich 

des Studiums online stattfand, welches wiederum andere Probleme beim Lernen verursachen 

konnte. Das Thema wird im Zusammenhang mit der Analyse der Ergebnissen weiter diskutiert.  
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5.3.2 Fragebogen 

Um die Erfahrungen der Studierenden mit dem E-Portfolio erkunden zu können, wurde ein 

elektronischer Fragebogen durch Google Forms eingesetzt. Der Fragebogen wurde den 

Kursteilnehmenden am Montag, den 12. April geteilt. Diese wurden darum gebeten, ihn nach 

dem Einreichen der E-Portfolios auszufüllen. Alle Studierenden nahmen an der Untersuchung 

teil und antworteten auf die Befragung. 

Schriftliche Befragungen werden nach Riemer (2016: 161) ziemlich selten in der qualitativen 

Fremdsprachenforschung als Methode der Datenerhebung verwendet. Sie haben gegenüber 

einem Interview den Nachteil, dass Erläuterungen zu den Fragenstellungen und Nachfragen zu 

den Antworten oft unmöglich sind, und die Situation außerdem weniger intensiv und persönlich 

ist (Riemer 2016: 156). Riemer (2016: 161) stellt jedoch fest, dass einige Formen von 

Introspektion, wie besonders von erfahrenen Lernenden geschriebene, durch offene 

Anleitungen bzw. Fragestellungen beauftragte Sprachlerntagebücher ergiebig sein können. 

Obwohl es sich mit dieser Befragung nicht um ein Lerntagebuch handelte, das die Studierenden 

während des Kurses geschrieben hätten, versuchte man durch offene Fragestellungen aus 

mehreren Perspektiven, Reflexion und Nachdenken über das Selbststudium und das E-

Portfolio, mit dem sich die Studierenden während des Kurses eng beschäftigt hatten, anzuregen. 

Außerdem sind die Befragten Universitätsstudierende, die bereits viel Erfahrung mit 

Sprachenlernen haben und sich daher als erfahrene Lernende beschreiben lassen. Es wurde 

angenommen, dass sie in der Lage sind, zurück an die relativ kurze Zeit zu denken und 

Erfahrungen mit dem Portfolio schriftlich in ihrer Muttersprache auszudrücken. Schriftliche 

Befragungen haben außerdem gegenüber einem Interview den Vorteil, dass die Erhebung der 

Fragebogendaten für den Befragten leicht und zeitlich flexibel ist. Die Verwendung eines 

elektronischen Fragebogens durch Google Forms ermöglichte die einfache Übermittlung des 

Fragebogens den Studierenden über die Moodle-Seite des Kurses sowie Gestaltung des 

ziemlich langen Fragebogens als visuell angenehm. Aus diesen Gründen wurde im Rahmen 

dieser Arbeit eine schriftliche Befragung verwendet. Der Fragebogen findet sich im Anhang 3.  
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5.4 Analysemethoden: qualitative Inhaltsanalyse 

In fremdsprachendidaktischen Forschungsarbeiten wird heute häufig das Forschungsverfahren 

der qualitativen Inhaltsanalyse für die Strukturierung und Analyse unterschiedlicher Datensätze 

übernommen. Bei der Inhaltsanalyse handelt es sich im weiteren Sinne um eine 

Forschungsmethode, die das Datenmaterial systematisch untersucht, kategorisiert und 

analysiert und die entweder als quantitatives, qualitatives oder gemischtes Verfahren eingesetzt 

werden kann. (Burwitz-Melzer & Steininger 2016: 256–7.) Laut Burwitz-Melzer und 

Steininger (2016: 257–8) erfasst die qualitative Inhaltsanalyse durch interpretative Verfahren 

auch Bedeutungen unterhalb der Textoberfläche und bringt diese zur Sprache. Da sich die 

vorliegende Arbeit als eine qualitative Fallstudie beschreiben lässt, welche möglichst viel von 

dem untersuchten Phänomenon zu verstehen versucht, bedient sich die Arbeit der Methodik der 

qualitativen Inhaltsanalyse. Diese wurde vor allem in Anlehnung an Mayring (2015) 

durchgeführt.  

Mayring (2015: 58–60) zufolge soll vor der eigentlichen Analyse deren Richtung bestimmt 

werden und eine spezifische, theoretisch begründete Fragestellung geklärt werden. Das E-

Portfolio-Projekt ist fremdsprachendidaktisch und mehrsprachigkeitsdidaktisch ausgerichtet, 

und greift somit auf den Ansatz der Lernerorientierung und Konstruktivismus zurück. Daher 

scheint zutreffend, die Richtung der Analyse auf die Lernenden, also auf die Studierenden, zu 

lenken. Die Untersuchung zielt somit darauf ab, durch die Analyse des Materials, Aussagen 

über die Einstellungen und Erfahrungen, bzw. über den emotionalen Bezug der Befragten zum 

Forschungsgegenstand, dem E-Portfolio, zu machen. Aufgrund der Pilotstudie zum E-Portfolio 

(Kap. 4.2.3) konnten bereits einige Selektionskriterien an das Material eingeführt werden, d. h. 

welche Themen zur Kategorienbildung ausgewählt werden. Die Fragestellung wurde folglich 

in Unterfragen differenziert, welche die folgenden Aspekte als Themen der Kategorienbildung 

bestimmten: (a) praktischer Einsatz / Handhabung des Portfolios, (b) Nutzen der individuellen 

Portfolio-Abschnitte, und (c) gesamtes E-Portfolio-Konzept.  

 

 

 



 

73 

 

Um die Analyse der Fragebogendaten zu vertiefen bzw. deren Zuverlässigkeit durch 

Datentriangulation zu verbessern, wurde diese durch die Analyse der konkreten Lernprodukte, 

der Portfolios, unterstützt. Bei der Analyse beider Daten wurde das Material durchgearbeitet 

und reduziert, indem Unwesentliches und vom Thema Abweichendes ausgeschlossen wurde 

und sogenannte reduzierte Äußerungen formuliert wurden (Mayring 2015: 87; Tuomi und 

Sarajärvi 2018: 92). Die reduzierten Äußerungen wurden inhaltlich in verschiedene Kategorien 

gruppiert. Für die weitere Analyse wurden im Hinblick auf Theorie weitere Hauptkategorien 

gebildet (Mayring 2015: 87). Diese Phase nennen Tuomi und Sarajärvi (2018: 93) 

Abstrahierung, bei welcher das Material mit der Theorie verbunden wird, um 

Schlussfolgerungen zu ziehen.  

Bei der Analyse der zwei unterschiedlichen Datensätze, einerseits der konkreten 

Lernprodukten, der E-Portfolios, und andererseits der Antworten des Fragebogens, wurden 

zwei Vorgehensweisen anhand der qualitativen Inhaltsanalyse angewendet: deduktive und 

induktive Kategorienbildung. Dieser Unterschied zwischen den Analyseverfahren wurde 

gemacht, weil sich die Portfolios als Daten, u. a. wegen deren Aufbau und Zielsetzung, bereits 

auf das Portfolio-Konzept von Hollingsworth (2017; 2020, vgl. Fußnote 3) stützen. Folglich 

wurde ein vielmehr deduktives Verfahren für die Analyse dieser Daten ausgewählt: Es wurde 

eine theoretisch begründete Strukturierung an das Material herangetragen, d. h. die Kategorien, 

die die zu extrahierten Inhalte bestimmen, wurden theoriegeleitet, bereits vor Beginn der 

Analyse gebildet. (Mayring 2015: 97, 103.) Einerseits wurde das Material, also die von den 

Studierenden ins Portfolio hinzugefügten Inhalte, mit den für das Portfolio vorgesehenen 

Verwendungszwecken (Minasyan et al. 2019, Fußnote 40; Hollingsworth 2020, Fußnote 3) 

verglichen, um zu sehen, wie die Studierenden letztendlich das Portfolio als Lernmittel 

verwendeten. Hier wurde die Original-Vorlage (siehe Anhang 1) bzw. dessen Portfolio-

Konzept als Strukturierung (für die Analyse) verwendet. Andererseits wurde das Material in 

Hauptkategorien in Anlehnung an Ansätze der Lernerautonomie und an Modelle zu 

selbstgesteuerten, reflektierenden Arbeitsweisen (u. a. Holec 1979; Reinders 2010; Schmenk 

2014, siehe Kap. 2.2.2) gruppiert. 
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Abbildung 5.  Selbstgesteuerter Lernprozess mithilfe des E-Portfolios 

Auf der linken Spalte der Abbildung 5 werden die Hauptkategorien, die an das Material 

herangetragen wurden, angezeigt. Diese beruhen also auf Ansätzen der (reflexiven) 

Lernerautonomie und des selbstgesteuerten Lernens (siehe Kap. 2.2.2) und bezeichnen vor 

allem verschiedene Phasen eines selbstgesteuerten Lernprozesses, welche die Studierenden 

während des Unterrichtversuchs durchliefen. Auf der rechten Spalte wird die Gruppierung der 

konkreteren Handlungen bzw. Aufgaben, die die Studierenden mithilfe des Portfolios 

durchführten, angezeigt. Aus Interesse daran, wie das Portfolio konkret bei diesen Handlungen 

verwendet wurde, wird exemplarisch die erste Phase, die Bestimmung der Lernziele, näher 

betrachtet (siehe Kap. 6.1.2). Im Rahmen dieser Arbeit bleibt der Lernerfolg, den die 

Studierenden während des Selbststudiums eventuell erreichten, trotzdem außerhalb des Fokus 

und folglich werden die Lernprodukte (die Portfolios) aus dieser Perspektive nicht ausgewertet. 

Die Analyse der Fragebogendaten erfolgte hingegen induktiv, d. h. die Kategorien wurden 

direkt aus dem Material abgeleitet (vgl. Mayring 2015: 85). Die folgende Tabelle zeigt 

exemplarisch, wie die Kategorienbildung und Analyse der Fragebogendaten durchgeführt 

wurde: 

 

Bestimmung der Lernziele

Langzeitziele

Lernziele für den Kurs

Planung des Lernens

Wählen des Inhalts

Wählen der Ressourcen

Wählen der Strategien

Planung der Progression

Ausübung des Lernens und Verfolgen der 
Fortschritte

sprachliche Aufgaben, Notizen 
zum Lerninhalt

Notizen zu Lernfortschritten

Peer-Feedback

Evaluierung und Überarbeitung

Auflistung der erledigten Arbeiten

Reflexion über den Lernprozess

Planung der nächsten Schritte
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Haupt-

kategorie 

Kategorie reduzierte 

Äußerungen 

originale Äußerung / Studierender 

 

 

 

Unterstützung 

bei der 

Planung des 

Lernens 

sozial-affektiver 

Aspekt: 

Ideenfindung 

Unterstützung 

wenn es einem 

an Ideen fehlt 

Mielestäni hyvä olla olemassa tarjoamassa kättä 

pidempää, jos ideat loppuvat. (E) 

(= Ich finde es gut, etwas Hilfe zu haben, wenn 

einem die Ideen ausgehen) 

vereinfachte 

Auswahl 

muss nicht Alles 

allein sammeln 

se [Handbook] antoi mielestäni paljon hyviä 

vinkkejä, joita olisi yksin ollut haastava kasata 

internetin syövereistä (I) 

(= Ich denke, ich habe durch das [Handbook] viele 

guten Hinweisen bekommen, die schwer allein im 

Internet zu sammeln wären 

Zuverlässigkeit 

der Ressourcen 

nützliche Links 

bereitgestellt 

von der 

Lehrerin 

Varsinkin opettajan valmiiksi lisäämät linkit olivat 

hyödyllisiä… (B) 

(= Besonders die Links, die die Lehrerin 

bereitgestellt hatte, waren nützlich...) 

Plattform für 

Sammeln des 

Lernenstoffs 

Sammeln und 

Speichern für 

zukünftiges 

Lernen 

Speichern der 

Aufgaben und 

Beispiele für 

das zukünftige 

Lernen 

[…] tehtävien ja vanhojen esimerkkien tallentaminen 

varmasti auttaisi tulevaisuudessa, kun pitäisi 

muistella vanhoja asioita. (D) 

(= Das Speichern von Aufgaben und alten Beispielen 

wäre sicherlich in Zukunft hilfreich, wenn man sich 

an alte Dinge erinnern muss.) 

Dokumentieren 

für Evaluations-

zwecke 

Sammeln der 

Kursarbeit 

Ihan toimiva systeemi kurssia ajatellen, sinne on 

helppo kerätä kurssilla vaaditut asiat (A) 

(= Ziemlich gutes System für den Kurs, dort ist es 

einfach, die für den Kurs benötigten Dinge zu 

sammeln) 

Plattform zur 

Reflexion über 

das Lernen 

gute Plattform 

zur Reflexion; 

vereinfacht das 

Verfolgen der 

Lernfortschritte 

E-portfolio on sopiva alusta myös reflektoinnin 

kirjoittamiselle, sillä niihin voi palata ja muistella 

miten joskus aiemmin koki jonkin työkalun 

toimineen itsellä […] (B) 

(= Das E-Portfolio ist auch eine gute Plattform für 

das Schreiben von Reflexion, weil man darin 

zurückgehen kann und sich daran erinnern kann, wie 

man solch ein Werkzeug empfunden hat […]) 

Organisation 

und 

Vereinfachung 

Ordnung: alles 

an einem Ort 

Sammeln von 

wichtigen 

Materialien an 

einem Ort 

selkeä ja hyvä idea, että kaikki tärkeä ja 

hyödynnettävä materiaali löytyisi yhdestä paikasta 

(F) 

(= eine klare und gute Idee, alle wichtigen und 

nützlichen Materialien an einem Ort zu haben) 

elektronisches 

Format: einfach 

zugänglich 

OneNote hilft 

bei der 

Organisation 

des Stoffs 

Yleisesti Onenote työkaluna on varsin monitoiminen 

ja hyödyllinen asioiden järjestelyyn. […] Kaikki 

pysyy järjestyksessä ja haluttuihin tietoihin on helppo 

päästä käsiksi. (E) 

(= Im Allgemeinen ist Onenote als Werkzeug recht 

vielseitig und nützlich, um Dinge zu organisieren. 

[…] Alles bleibt organisiert und die benötigten 

Informationen sind leicht zugänglich.) 

Tabelle 8. Beispiel der Analyse der Fragebogendaten: Vorteile des E-Portfolios 
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In der rechten Spalte werden die originalen Äußerungen der Studierenden auf Finnisch und 

Deutsch gegeben. Vor Beginn der Datenanalyse wurde eine Anonymisierung durchgeführt, 

indem die Studierenden mit Buchstaben A–I gekennzeichnet wurden. Aus den Äußerungen 

wurden die wichtigsten Inhalte gefiltert und anhand der reduzierten Äußerungen Kategorien 

formuliert. Die Kategorien wurden schließlich in Hauptkategorien gegliedert, die zur weiterer 

Überlegung über Verbesserungsvorschläge und Einsatzbedingungen des Portfolios verwendet 

wurden. 
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6 ERGEBNISSE 

Das folgende Kapitel befasst sich mit den Ergebnissen der Analyse der erhobenen Daten. Die 

Forschungsfragen dieser Untersuchung lauteten wie folgt:  

1. Auf welche Weise verwendeten die Studierenden das E-Portfolio zur Unterstützung 

des selbstgesteuerten Sprachenlernens? 

2. Wie empfinden die Studierenden das E-Portfolio nach dem Unterrichtsversuch? Diese 

Frage untersucht vor allem Ansichten der Studierenden auf folgende Aspekte:  

a. praktische Umsetzung: Handhabung der E-Portfolio-Vorlage in OneNote 

b. empfundener Nutzen der einzelnen Portfolio-Abschnitte 

c. das gesamte E-Portfolio-Konzept: Verwendungsmöglichkeiten des E-

Portfolios als Instrument zur Unterstützung des selbstgesteuerten, kumulativen 

und mehrsprachigen Sprachenlernens 

3. Kann das E-Portfolio das mehrsprachige, kumulative und selbstgesteuerte 

Sprachenlernen unterstützen und welche Bedingungen gibt es für einen 

funktionierenden Einsatz? 

Um die Verwendung des E-Portfolios beim selbstgesteuerten Lernen zu betrachten können (1. 

Forschungsfrage), wurden die von den Studierenden während des Unterrichtsversuchs 

verfassten E-Portfolios mit Ergänzung der Antworten der Befragung ausgewertet. Die 

Ergebnisse werden in Kap. 6.1 behandelt. Anhand der Fragebogendaten wurden die 

Erfahrungen der Studierenden mit dem Portfolio und ihre Ansichten zum Portfolio (2. 

Forschungsfrage) analysiert. Darauf wird in Kap. 6.2 eingegangen. Die Ergebnisse der 

Datenanalyse dienen der Beantwortung der dritten Forschungsfrage, d. h. ob und unter welchen 

Bedingungen das E-Portfolio das selbstgesteuerte Sprachenlernen unterstützen kann. Auf der 

Grundlage der Analyse versuche ich Vorschläge für die Weiterentwicklung des E-Portfolios zu 

formulieren. 
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6.1 Analyse der E-Portfolios 

Um die erste Forschungsfrage (s. o.) zu beantworten, wurden in erster Linie die von den 

Studierenden verfassten E-Portfolios analysiert77. Kapitel 6.1.1 gibt einen Überblick über die 

Verwendung der verschiedenen Abschnitte und Seiten des E-Portfolios. Die von den 

Studierenden verfassten Portfolios wurden mit der ihnen bereitgestellten E-Portfolio-Vorlage 

(siehe Kap. 5.2.3) verglichen, um zu sehen, ob Änderungen zum Aufbau oder zu den einzelnen 

Portfolio-Abschnitten vorgenommen und ob Inhalte zum Portfolio hinzufügt wurden. Danach 

wurden die hinzugefügten Inhalte kategorisiert. Anhand der Portfoliodaten (mit Ergänzung der 

Fragebogendaten) wird eine Analyse des Nutzens, den die Studierenden aus dem Portfolio 

zogen, dargestellt. Darüber hinaus wird in Kap. 6.1.2 exemplarisch, durch eine tiefgreifendere 

Analyse, die Bestimmung der Lernziele, diskutiert. 

6.1.1 Übersicht der Verwendung der Abschnitte und Seiten des E-Portfolios 

Tabelle 9 zeigt, welche Abschnitte des E-Portfolios die Studierenden während des 

Selbststudiums verwendeten, d. h. Inhalte (z. B. Notizen, Aufgaben, andere Anmerkungen) in 

den Seiten hinzufügten oder Veränderungen zum Aufbau vornahmen. Vor Beginn der 

Datenanalyse wurde eine Anonymisierung durchgeführt, indem die Studierenden mit 

Buchstaben A–I gekennzeichnet wurden. 

  

                                                 
77 Da es aus den Portfolios der Studierenden nicht unbedingt ersichtlich war, ob sie Nutzen aus den Materialien im 

Handbook-Abschnitt zogen, wurde danach in der Befragung gefragt. Damit ergänzend wurden die 

Fragebogendaten in der Analyse der konkreten Verwendung des Portfolios betrachtet. 
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Studierender /  

Portfolio-Abschnitt 

A B C D E F G H I 

Änderungen zum Gesamt-Aufbau          

My language learning profile          

Englischordner78          

weitere Sprachordner79          

Handbook Deutsch80 x x  x  x  x x 

 Wörterbücher  x      x x 

 Grammatik  x        

 Vokabular x x  x      

 Aussprache          

 Podcasts und Hören      x    

 Kombiniertes Lernen         x 

Workbook Deutsch x   x  x  x x 

 Lernziele x   x  x  x x 

 Werkzeuge        x x 

 Wortschatz x     x  x x 

 Grammatik        x  

 Aussprache        x  

 Hören        x x 

 Lesen        x x 

Showcase Deutsch x x x x x x x x x 

 Lernziele*81 x x x x x x x x x 

 Aufgaben* x x x x x x x x x 

 Reflexion* x x x x x x x x x 

 neue Seiten82 x    x  x   

  Kursarbeit x    x  x   

  Selbststudium     x     

  Nützliche Mittel     x     

Tabelle 9. Verwendung der Portfolio-Abschnitte und -Seiten während des Unterrichtversuchs 

Die allgemeine Tendenz war, dass der Fokus an der deutschen Sprache bzw. an den 

Pflichtaufgaben im Rahmen des Selbststudiums (d. h. den Showcase-Seiten, wie den der 

Lernziele, Aufgaben und Reflexion, die in Tab. 9 mit * gekennzeichnet werden83) blieb. Keiner 

der Studierenden verwendete die Abschnitte, die nicht spezifisch entweder der deutschen 

                                                 
78 Mit Englischordner werden Handbook English, Workbook English und Showcase English gemeint (siehe 

Anhang 1). 

79 Mit weiteren Sprachordnern werden mögliche, von den Studierenden erstellte Abschnitte für weitere Sprachen 

gemeint, z. B. Handbook Español (= Handbook Spanisch).  

80 Die Präsentation der Verwendung des Abschnittes Handbook Deutsch in Tab. 9 stützt sich auf die 

Fragebogendaten, da es nicht allein anhand der Portfolios klar war, ob die Studierenden Nutzen aus dem Abschnitt 

zogen. 

81 Die für das Selbststudium gegebenen Pflichtaufgaben werden mit * angezeigt. 

82 Mit neuen Seiten werden die von den Studierenden erstellten Seiten, die sich nicht in der den Studierenden 

bereitgestellten Portfolio-Vorlage befanden, gemeint. 

83 Die weiteren Pflichtaufgaben im Rahmen des Selbststudiums, das Zwischen-Feedback (Kap. 5.2.4.2) und das 

Abschlussgespräch (Kap. 5.2.4.3), werden an dieser Stelle nicht berücksichtigt, weil sie im Portfolio nicht 

eingereicht wurden und damit nicht als Daten betrachtet werden. 
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Sprache oder dem Deutschkurs 5 gedacht waren. Die Seite, My language learning profile, 

welche der allgemeinen Reflexion u. a. der eigenen Sprachenkenntnisse, 

Sprachlernerfahrungen und Lernpräferenzen dient (siehe Kap. 4.2.2), wurde von Keinem 

verwendet, zumindest insofern dies aus den Portfolios ersichtlich war. Die Studierenden 

verwendeten auch weder die Abschnitte für die englische Sprache (Tab. 9: Englischordner) 

noch fügten sie neue Ordner für weitere Sprachen (Tab. 9: weitere Sprachordner) hinzu. Dies 

gilt auch sogar für diejenigen, die in ihren Antworten zur Befragung angaben, dass sie 

gleichzeitig einen weiteren Sprachkurs belegten. Daraus ergibt sich, dass obwohl das Lernen 

im Selbststudium stattfand und die Gegenstände, womit sich die Studierenden beschäftigten, 

selbstgesteuert bestimmt werden konnten, hat die enge Verbindung zum Kursarrangement stark 

auf die Lenkung des Fokus auf die Portfolioarbeit ausgewirkt84.  

Außerdem wird aus Tabelle 9 ersichtlich, dass die Studierenden keine Änderungen an der 

Abschnitt-Struktur des Portfolios vornahmen, sondern der Aufbau größtenteils der Original-

Vorlage entsprechend belassen wurde. Es lässt sich weiterhin anmerken, dass die Abschnitte 

und Seiten sowie die bereitgestellten Inhalte, die nicht verwendet wurden, im Portfolio trotzdem 

belassen wurden, obwohl es erlaubt war, diese zu löschen. Kein Studierender löschte z. B. die 

Englischordner, nicht einmal diejenigen, die anhand ihrer Antworten bereits das Pflichtmodul 

des Englischen (siehe Kap. 4.1.2) absolviert hatten. Die Gründe dafür können nur vermutet 

werden, eine Erklärung könnte jedoch sein, dass die Studierenden Nutzen darin sahen, die zu 

diesem Zeitpunkt unnötigen Seiten und Materialien für spätere Verwendungszwecke 

aufzubewahren. Daraus kann man folgern, dass die Studierenden die Verwendung des 

Portfolios für das zukünftige, bzw. weitere Sprachenlernen, wie für das der englischen Sprache, 

als Möglichkeit sahen. Wiederum ist es auch möglich, dass die Studierenden die Vorlage 

einfach „als vorgegeben“ ansahen und es einfacher fanden, sie so zu lassen, wie sie war. 

Die deutschspezifischen Abschnitte, Handbook Deutsch, Workbook Deutsch und Showcase 

Deutsch, wurden öfter verwendet, vor allem der Showcase, der die Pflichtaufgaben des Kurses 

enthielt. Es lässt sich bemerken, dass nur ein Studierender, C, ausschließlich die 

Pflichtaufgaben erledigte und keinen Nutzen aus den Handbook- und Workbook-Seiten, deren 

Verwendung fakultativ war, zog. Die anderen Studierenden verwendeten anhand ihrer 

                                                 
84 Im Zusammenhang mit der Auswertung der Fragebogendaten in Kap. 6.2 werden weitere Gründe für die 

Nichtverwendung individueller Abschnitte und Seiten diskutiert. 
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Antworten mindestens einige der fakultativen Portfolio-Seiten zur Unterstützung ihres Lernens 

(siehe Tab. 9). 

 
Abbildung 6. Verwendungszwecke des Handbooks 

Das Handbook wurde anhand der Fragebogendaten von sechs der neun Studierenden bei der 

Planung des Lernens verwendet. Es wurde zum Wählen der Lernstrategien und Ressourcen 

verwendet: vor allem zur Ideenfindung, zum Suchen nach zuverlässigen Ressourcen und zum 

Nachschlagen vergessener Ressourcen. Die Studierenden zogen Nutzen aus dem Handbook, 

indem sie z. B. die von der Lehrerin aufgelisteten Strategien und Ressourcen zum Üben 

verschiedener Themen, z. B. Vokabular, ausprobierten, um für sie Passendes zu finden. Das 

Handbook diente zur Unterstützung, da die Studierenden für sie neue (oder auch bekannte) 

Strategien und Ressourcen aus den aufgelisteten Alternativen wählen konnten, statt sich alles 

selbst ausdenken zu müssen.  

Keiner der Studierenden nahm Änderungen am Aufbau des Handbook-Abschnittes vor oder 

fügte eigenen Materialien ins Handbook hinzu. Stattdessen lässt sich bemerken, dass die 

Studierenden die anderen Abschnitte, entweder das Workbook oder den Showcase, zur 

Auflistung von Ressourcen verwendeten. In der Original-Vorlage von Hollingsworth (2020, 

vgl. Fußnote 3) wurde diese Art Verwendung vor allem für das Handbook vorgesehen. Anhand 

der Ergebnisse kann man sich fragen, ob die Studierenden das Handbook (zumindest im 

Rahmen des Unterrichtsversuchs) mehr als eine fertige Materialienbank sahen, die ihnen von 

der Lehrerin zur Verfügung gestellt wurde und die nicht bearbeitet werden sollte oder brauchte.  
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Abbildung 7. Verwendungszwecke des Workbooks 

Die Verwendung des Workbooks als Hilfsmittel variierte zwischen den Studierenden. Einige 

Studierende, wie H und I, übernahmen den Abschnitt in großem Umfang und verwendeten ihn 

sowohl bei der Zielsetzung und Planung des langfristigeren Lernens (Langzeitziele, 

Bestimmung der verwendeten Strategien und Auflistung der nützlichen Ressourcen für das 

zukünftige Lernen) als auch bei der Ausübung des Lernens (u. a. Notizen zu Lerninhalten). 

Andere Studierenden, wie B, E und G, zogen hingegen keinen Nutzen aus dem Abschnitt (siehe 

Tab. 9). Keiner der Studierenden nahm Änderungen am Aufbau des Abschnittes vor: Die 

Studierenden, die den Abschnitt verwendeten, taten dies im Rahmen der vorgegebenen 

Struktur.  

Bezüglich der Verwendung des Workbooks zum Zweck der Auflistung von Ressourcen (statt 

des Handbooks, s. o.), soll angemerkt werden, dass die Anweisungen zu den Workbook-Seiten 

auch diesen Zweck als Anwendungsbeispiel erwähnten85. Die Formulierung der Anweisungen 

durch die Lehrerin hat somit wahrscheinlich darauf eingewirkt, dass das Workbook zur 

Auflistung der Ressourcen verwendet wurde. Die Anweisungen unterstreichen weiterhin die 

für das Selbststudium gesetzten Lernziele: Im Selbststudienteil wird sich vor allem darum 

bemüht, dem Studierenden eine Möglichkeit zu bieten, nach passenden Lernstrategien und 

Ressourcen zu suchen und diese auszuprobieren (siehe Kap. 5.2.2).  

Außerdem lässt sich bemerken, dass die Studierenden, die keinen Nutzen aus den Handbook-

Materialien zogen, C, E und G, auch das Workbook nicht verwendeten. Man kann sich fragen, 

ob daraus folgt, dass diese Studierenden das Portfolio als Hilfsmittel zum Lernen nicht 

übernahmen. Betrachtet man die Verwendung des Showcases, scheint dies jedoch nicht der Fall 

zu sein.  

                                                 
85 Exemplarisch eine Anweisung zur Workbook-Seite, Meine Notizen zum Wortschatz: „Hier können Sie die für 

Sie am besten geeigneten Seiten oder Apps zum Vokabellernen auflisten und Vokabeln notieren, die Sie sich 

merken wollen (und z. B. Synonyme, Beispielsätze)“ (siehe Kap. 5.2.3). 
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Abbildung 8. Verwendungszwecke des Showcases 

Zwei der Studierenden, die keinen Nutzen aus dem Handbook und Workbook zogen, E und G, 

verwendeten den Showcase hingegen in größerem Umfang. Zusätzlich zu den Pflichtaufgaben 

fügten sie neue Seiten in den Showcase hinzu, vermutlich, um den Abschnitt für sich geeigneter 

zu machen. Die hinzugefügten Seiten wurden inhaltlich gruppiert: Kursarbeit, Selbststudium 

und Nützliche Mittel (siehe Tab. 9). Interessanterweise lässt sich bemerken, dass teilweise 

entsprechende Seiten im Portfolio auch unter anderen Abschnitten zu finden sind. Studierender 

A hat in dem Showcase eine zusätzliche Seite für Notizen zum kursbezogenen Wortschatz 

hinzugefügt (Tab. 9: Kursarbeit), obwohl eine ähnliche Notizen-Seite bereits im Workbook-

Abschnitt der originalen Portfolio-Vorlage zu finden ist. Studierende E und G haben hingegen 

jeweils Seiten für Hausaufgaben des Kurses erstellt (Tab. 9: Kursarbeit). Außerdem verwendete 

Studierender E den Showcase zum Zweck der Auflistung von Ressourcen zum Sprachenlernen, 

welches für das Handbook vorgesehen war. Eine solche Verwendung des Showcases zeigt, dass 

diese Studierenden sich immerhin den Showcase zu eigen machten und ihn auch umfangreicher 

beim Selbststudium verwendeten. Insbesondere Studierender E verwendete den Showcase sehr 

umfangreich, mindestens zum Lernzweck im Rahmen des Deutschkurses 5, und gestaltete den 

Showcase-Abschnitt fast dem gesamten Portfolio ähnelnd: Er fügte Seiten zum Abschnitt 

hinzu, die den Verwendungszwecken der anderen Abschnitten (Handbook und Workbook) 

entsprachen. 
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6.1.2 Selbstgesteuertes Lernen mithilfe des E-Portfolios – Beispiel: Lernzielbestimmung 

Kapitel 6.1.1 gab einen Überblick dazu, wie die Studierenden die deutschspezifischen 

Portfolio-Abschnitte und -Seiten zur Unterstützung ihres Lernens verwendeten. Die 

Hauptkategorien der Darstellung der Verwendungszwecke wurden im Hinblick auf theoretische 

Ansätze zur Lernerautonomie und selbstgesteuertem Lernen (u. a. Holec 1979; Reinders 2010; 

Schmenk 2014, siehe Kap. 2.2.2) formuliert. Das vorliegende Kapitel betrachtet nun die 

Verwendung des Portfolios in einer Phase des selbstgesteuerten Lernprozesses detaillierter, und 

zwar, bei der Bestimmung der Lernziele86. 

 

Abbildung 9.  Selbstgesteuertes Lernen mithilfe des E-Portfolios: Bestimmung der Lernziele 

Die verschiedenen Portfolio-Seiten wurden unterschiedlich zwischen den Studierenden bei der 

Zielsetzung verwendet. Wie in Tabelle 9 (siehe Kap. 6.1.1) angezeigt wurde, formulierten fünf 

Studierende, neben den Lernzielen für das Selbststudium, zusätzlich langfristigere Lernziele 

für die deutsche Sprache im Workbook. Exemplarisch nennt hier Studierender I die Fähigkeit, 

sich fließender in der deutschen Sprache verständigen zu können. Dies bezieht sich sowohl auf 

                                                 
86 Die vorliegende Arbeit zielte sich nicht darauf ab, den selbstgesteuerten Lernprozess der Studierenden zu 

evaluieren, d. h. der Lernerfolg, der die Studierenden während des Selbststudiums eventuell erreichten, wird nicht 

anhand der Lernprodukte, der Portfolios, ausgewertet. Es wird trotzdem exemplarisch anhand einer Phase des 

Lernprozesses, der Lernzielbestimmung, eine Analyse des möglichen Nutzens des Portfolios durchgeführt. 
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allgemeinere Kommunikationskontexte als auch spezielle Sprachverwendungssituationen, wie 

das Schreiben von E-Mails und Lesen von Büchern: 

(1) […] Tavoitteenani olisi pystyä tulevaisuudessa lukemaan kirjoja saksan kielellä (aluksi ehkä 

helppolukuisia, ja myöhemmin novelleja). Haluaisin myös kirjoittaa sujuvammin esimerkiksi 

viestejä tai sähköposteja ja uskaltaa osallistua arkisiin, saksan kielellä käytäviin keskusteluihin. 

(I)  

(= […] Mein Ziel wäre es, in Zukunft Bücher auf Deutsch lesen zu können (zunächst vielleicht 

einfache Bücher, später dann Kurzgeschichten). Ich möchte auch fließender werden, wenn es 

darum geht, z. B. Nachrichten oder E-Mails zu schreiben, und mich trauen, an 

Alltagsgesprächen auf Deutsch teilzunehmen.) 

Die Studierenden unterschieden sich darin, wie sie ihre Langzeitziele bei der kursspezifischen 

Zielsetzung miteinbezogen. Wie exemplarisch Studierender I, bezogen sich einige Studierende 

sehr umfangreich auf ihre Langzeitziele auch bei der Formulierung der Lernziele für den 

Deutschkurs 5: 

(2) Haluan kehittää luetunymmärtämistäni sen verran, että pystyn helpommin ymmärtämään 

esimerkiksi saksankielisten lyhyiden uutistekstien tai vaikkapa blogitekstien sisältöjä, ja 

jossain vaiheessa kenties lukemaan jopa kirjoja saksaksi. Tämän tavoitteen saavuttaakseni 

minun on vahvistettava ja laajennettava sanavarastoani lukemalla, kuuntelemalla ja puhumalla 

saksaa. (I)  

(= Ich möchte mein Leseverständnis verbessern, damit ich zum Beispiel den Inhalt von kurzen 

Nachrichtentexten auf Deutsch oder von Blogbeiträgen besser verstehen kann und vielleicht 

sogar irgendwann einmal Bücher auf Deutsch lesen kann. Um dieses Ziel zu erreichen, muss 

ich meinen Wortschatz durch Lesen, Hören und Sprechen der deutschen Sprache stärken und 

erweitern.) 

Um seine Langzeitziele erreichen zu können, d. h. in der Zukunft Bücher auf Deutsch lesen zu 

können (siehe Beispiel 1), wählte Studierender I den Lerninhalt für den Deutschkurs 5 

entsprechend (siehe Beispiel 2). Daraus kann man folgern, dass Studierender I den Kurs als 

eine Stufe zum Erreichen seine Langzeitziele ansieht oder mindestens in der 

Lernzielbeschreibung diese Verbindung explizit macht. Es soll angemerkt werden, dass auch 

diejenigen, die keine Langzeitziele explizit im Workbook formulierten, sich in der Regel 

implizit auf derartige Ziele anderswo bezogen, z. B. im Zusammenhang mit der 

Lernzielbestimmung für das Selbststudium oder in den Reflexionsberichten. Zum Beispiel 

deutete Studierender G im Rahmen der kursspezifischen Lernzielbeschreibung darauf hin, dass 

sein Ziel für den Kurs eng mit seinem langfristigen Ziel, d. h. Austausch in Deutschland, 

verbunden ist. 

(3) Tavoitteena tälle kurssille onkin siis palauttaa saksan taidot sille tasolle, kuin ne muutama 

vuosi sitten olivat, jotta voisin jatkaa haastavimmille kursseille ja olisin valmis lähtemään 

vaihtoon Saksaan puolentoista vuoden päästä. (G)  
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(= Das Ziel dieses Kurses ist es also, mein Deutsch wieder auf das Niveau von vor ein paar 

Jahren zu bringen, so dass ich es in anspruchsvollere Kurse fortsetzen kann und bereit bin, in 

eineinhalb Jahren zum Austausch nach Deutschland zu gehen.) 

Studierender G macht damit einen Bezug auf langfristigeres Lernen und setzt konkrete Ziele 

für das Lernen, obwohl er die Langzeitziele im Workbook nicht formuliert hatte. 

Einige Studierende zogen hingegen keine Trennung zwischen dem Lernen während des Kurses 

und ihren Langzeitzielen. Exemplarisch äußerte Studierender E wie folgt: 

(4) Es gibt viele schwierige Gegenstände für mich, z. B. Adjektivdeklination und ich will von 

mein letztes Kursbuch Grammatik wiederholen. Das ist die wichtigsten Sache. Naturlich, ich 

will auch meine Aussprach hoffentlich verbessern und abwechslungsreicher machen. Vielleicht 

konnte ich auch mit unsere Austauschstudenten um Tampere herum spazieren. Und was will 

ich mit der verbliebene Zeit mit dieses Selbststudium machen? Es gibt auch diese 

Simplicissimus Youtuber, die interessante Videos auf viele Themen macht. (E)87 

Studierender E setzt sich Ziele für den Deutschkurs, indem er ihm schwierige Gegenstände als 

Entwicklungspunkte nennt. Darüber hinaus erwähnt er Strategien, durch die er diese 

Fähigkeiten üben bzw. entwickeln kann. Bei der Zielsetzung macht er aber keinen Bezug 

(zumindest explizit) auf seine langfristigeren Ziele für die deutsche Sprache. In seinem 

Reflexionsbericht gibt Studierender E jedoch an, er möchte zum Austausch in ein 

deutschsprachiges Land gehen. Der fehlende explizite Bezug auf das Ziel kann möglicherweise 

dadurch erklärt werden, dass der Studierende auf Deutsch schreibt und folglich fehlt ihm 

voraussichtlich an Ausdrucksmitteln. Im Reflexionsbericht gibt er aber weiterhin an: 

(5) Koen, että itseopiskelu voi toimia minulle, mutta rajallisesti. Olen kuitenkin ihminen, joka saa 

aikaiseksi asioita paljon helpommin kun on selkeät tavoitteet (E)  

(= Ich habe das Gefühl, dass das Selbststudium für mich funktionieren kann, aber nur in 

begrenztem Umfang. Ich bin jedoch ein Mensch, dem es viel leichter fällt, Dinge zu erledigen, 

wenn ich klare Ziele habe.) 

Es lässt sich interpretieren, dass es dem Studierenden E schwer fällt, selbstgesteuert, ohne 

Unterstützung eines Kurses sein Lernen, d. h. z. B. Lerninhalte und -strategien, auf seine Ziele 

zu richten. An dieser Stelle soll hervorgehoben werden, dass Studierender E auch keine 

Langzeitziele explizit im Workbook formulierte. Auch das Portfolio wurde durch ihn sehr 

kursspezifisch ausgerichtet. Dahingegen hatte z. B. Studierender I, der seine Kursziele mit den 

Langzeitzielen verknüpfte, die Langzeitziele im Workbook explizit bestimmt. 

                                                 
87 Die originale Aussage von E wurde auf Deutsch gegeben. Es war erlaubt, neben den sprachlichen Aufgaben, 

auch Reflexionsaufgaben im Portfolio auf Deutsch zu machen. Zwei Studierende, C und E, haben ihre Reflexion 

teilweise auf Deutsch geschrieben. 
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Auf der anderen Seite war es nicht selbstverständlich, dass die explizite Formulierung der 

Langzeitziele die kursspezifischen Ziele konkretisiert hätte oder diese auf die Langzeitziele 

gerichtet hätte. Zum Beispiel Studierender D, der als ein Langzeitziel die allgemeine 

Entwicklung von verschiedenen Fähigkeiten nannte und diese, obwohl teilweise ergänzend, 

größtenteils als kursspezifisches Lernziel wiederholte: 

(6) [Langzeitziele:] 

Yleisesti hioa omaa kielitaitoa, laajentaa sanastoa, vähemmän kielioppivirheitä ja parempaa 

lausumista (D)  

(= Im Allgemeinen die eigenen Sprachkenntnisse zu verfeinern, den Wortschatz zu erweitern, 

weniger Grammatikfehler zu machen und die Aussprache zu verbessern) 

 

[Lernziele für das Selbststudium:] 

Yleisesti hioa omaa kielitaitoa, laajentaa sanastoa, vähemmän kielioppivirheitä ja parempaa 

lausumista. Erityisesti parantaa adjektiivien taivutusta. (D) 

(= Im Allgemeinen die eigenen Sprachkenntnisse zu verfeinern, den Wortschatz zu erweitern, 

weniger Grammatikfehler zu machen und die Aussprache zu verbessern. Insbesondere die 

Adjektivdeklination zu verbessern.) 

Studierender D zieht eine geringe Trennung, zumindest explizit, zwischen den Lernzielen für 

den Kurs und seinen Langzeitzielen. Einerseits könnte man das so interpretieren, dass der 

Studierende den Kurs einfach als ein Element bzw. einen Schritt auf Erreichen seiner 

Langzeitziele ansieht. Andererseits lässt sich anmerken, dass die Ziele sehr allgemein sind. 

Studierender D äußert kein konkretes Ziel für das Lernen, sondern erwähnt einfach die 

Verbesserung der Fähigkeiten als ein allgemeines Ziel. Auch die Nennung der 

Adjektivdeklination als Lerngegenstand für den Deutschkurs wurde einfach dazu hinzugefügt, 

darüber wurde jedoch nicht tiefer reflektiert. Man kann sich also fragen, ob es im Fall dieses 

Studierenden bei der Lernzielbestimmung für den Kurs eher um das gelassene Wählen der 

Lerngegenstände als um das konkrete zukunftsorientierte Lernen geht. Obwohl man nicht 

immer ein konkretes Ziel für das aktuelle oder das langfristige Lernen haben kann oder haben 

muss, kann argumentiert werden, dass so eine bewusste, möglichst konkrete Zielbestimmung 

Teil des selbstgesteuerten Lernprozesses ist.  

Es können keine eindeutigen Schlussfolgerungen über den Nutzen des Portfolios anhand der in 

diesem Kapitel dargestellten Analyse gezogen werden. Die Analyse dieses einen Elements bzw. 

dieser Phase des selbstgesteuerten Lernprozesses, der Zielbestimmung, konkretisiert jedoch die 

Überlegungen darüber, wie man das Portfolio als Mittel beim selbstgesteuerten Lernprozess 

verwenden kann. Die Analyse beleuchtet vor allem den Umgang der Studierenden mit der 

langfristigeren und kursspezifischen Zielbestimmung, wie diese im Lernprozess 



 

88 

zusammenspielten und wie das Portfolio dabei genutzt wurde. Es lässt sich mit Vorsicht 

schlussfolgern, dass das Portfolio bei der Konkretisierung der eigenen aktuellen Lernziele und 

der langfristigeren Ziele unterstützen kann, denn es leitet dazu an, über deren Verbindung bzw. 

Trennung zu reflektieren und diese explizit zu bestimmen. Es wurde trotzdem erkannt, dass 

allein der Aufbau des Portfolios auf diese Weise zwangsläufig nicht genügend ist, sondern es 

erfordert eventuell weitere Einführung, Beratung und Unterstützung, so dass die Studierenden 

mit dem selbstgesteuerten Sprachenlernen vertraut werden sowie sich ihrer individuellen 

Lernziele bewusst werden.  

6.2 Analyse der Fragebogendaten 

Kapitel 6.1 beleuchtete die konkreten Verwendungszwecke des E-Portfolios im Rahmen des 

Unterrichtversuchs. Im Fokus der vorliegenden Arbeit steht jedoch in erster Linie die 

Perspektive der Studierenden, d. h. ihre Erfahrungen mit dem E-Portfolio und ihre Ansichten 

über dessen Nutzen als Hilfsmittel zu ihrem Lernen. Im Folgenden wird auf diesen Aspekt 

eingegangen. 

Am Ende des Unterrichtsversuchs wurde ein elektronischer Fragebogen (siehe Anhang 3) 

eingesetzt. Es wurden Fragen zum Portfolio auf zwei Ebenen gestellt. Einerseits wurde der 

konkrete Nutzen, den die Studierenden aus dem Portfolio während des Selbststudiums zogen, 

sowie die Erfahrungen der Studierenden mit den verschiedenen Abschnitten, Seiten und der 

ganzen Portfolio-Vorlage, behandelt. Andererseits, und sogar am wichtigsten, da die 

Studierenden voraussichtlich nicht alle Seiten bzw. Verwendungszwecken des Portfolios 

während des Unterrichtsversuchs ausprobieren konnten, konzentrierte sich die Befragung auf 

die Ansichten der Studierenden zum Portfolio-Konzept im weiteren, abstrakten Sinne: Es ging 

um die Verwendungsmöglichkeiten eines mehrsprachigen, elektronischen Portfolios als 

Hilfsmittel zum hochschulischen Sprachenlernen im Allgemeinen. In diesem Zusammenhang 

wurde ein Blick auf die Zukunft geworfen: die Studierenden wurden befragt, ob und wie sie 

das Portfolio in der Zukunft nutzen würden. Auf beiden Ebenen wurde in der Befragung Fragen 

zu mehreren Aspekten des Portfolios gestellt: 

a. bezüglich des praktischen Einsatzes des Portfolios im Studienkontext (z. B. das 

elektronische Format, die Handhabung der E-Portfolio-Vorlage in OneNote und das 

Kursformat) 

b. bezüglich der verschiedenen Verwendungszwecke des Portfolios und der verschiedenen 

Portfolio-Abschnitte beim Sprachenlernen 
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c. allgemeinere Ansichten über das E-Portfolio-Konzept: Verwendungsmöglichkeiten des 

E-Portfolios als Instrument zur Unterstützung des kumulativen, selbstgesteuerten, 

mehrsprachigen Sprachenlernens im Rahmen des hochschulischen Sprachstudiums 

Es wurde darauf abgezielt, die Verwendung des E-Portfolios durch Fragestellungen aus breiter 

Perspektiven zu betrachten, so dass es möglichst viele Möglichkeiten gab, Ansichten zu den 

Aspekten des Portfolios zu äußern. Anhand der Analyse der Fragebogendaten werden nun die 

von den Studierenden empfundenen Vorteile und Nachteile des Portfolios diskutiert. 

6.2.1 Vorteile des E-Portfolios 

Abbildung 10 stellt die von den Studierenden empfundenen Vorteile des E-Portfolios für ihr 

Sprachenlernen dar. Es wurden die folgenden drei Hauptkategorien (i–iii) aus den Antworten 

formuliert, die unter der Abbildung detailliert behandelt werden. 

 
Abbildung 10. Vorteile des E-Portfolios 
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i. Unterstützung bei der Planung des Lernens 

Ein Vorteil des Portfolios, der in den Antworten der Studierenden hervorgehoben wurde, 

betrifft insbesondere den Handbook-Abschnitt und die Unterstützung, die es bei der Planung 

des Lernens, sprich, beim Wählen der Ressourcen und Strategien anbietet. Wie in Kap. 6.1 

diskutiert wurde, verwendeten die Studierenden den Abschnitt während des Selbststudiums zur 

Ideenfindung (z. B. zum Ausprobieren neuer Strategien für das Lernen) und für Hinweise zu 

zuverlässigen Ressourcen (z. B. zum Nachschlagen von Namen guter Wörterbücher). Die von 

der Lehrerin bereitgestellten Ressourcen wurden als nützlich gefunden, insbesondere wenn man 

etwas Neues ausprobieren möchte und Ideen für Lernstrategien und zu verwendeten Ressourcen 

bekommen möchte. 

(7) Mielestäni hyvä olla olemassa tarjoamassa kättä pidempää, jos ideat loppuvat. (E) 

(= Ich finde es gut, etwas Hilfe zu haben, wenn einem die Ideen ausgehen.) 

Dabei wurde es für einen Vorteil gehalten, dass man neue Ideen zum Sprachenlernen finden 

könnte. Dieser affektive, motivierende Aspekt des Portfolios, dass man dadurch Ideen über 

neue Materialien und Strategien bekommen kann, kann mit Vorsicht auf das ganze Portfolio-

Konzept ausgeweitet werden. Es wurde nämlich von einem Studierenden (B) angegeben, dass 

es lohnend war, ein solches neues Lernmittel auszuprobieren. Darüber hinaus wurde zur 

Ideenfindung auch der soziale Aspekt miteinbezogen: 

(8) Oli kuitenkin mielenkiintoista kuulla vähän muiden [opiskelijoiden] menetelmiä ja pohtia, 

sopisivatko ne itselle. (H) 

(= Es war jedoch interessant, etwas über die Methoden der anderen [Studierenden] zu erfahren 

und zu sehen, ob sie für einen selbst geeignet wären.) 

Studierender H bezieht sich mit seiner Aussage vermutlich auf das Zwischen-Feedback, bei 

dem die Studierenden das bisher erzielte Lernen eines Kommilitonen bewerteten und 

voneinander Feedback über das eigene Lernen erhielten (siehe. Kap. 5.2.4.2). Es stellt sich 

heraus, dass das soziale Lernen auch beim selbstgesteuerten Lernen motivierend empfunden 

werden kann. 

Ein weiterer Vorteil betrifft die Unterstützung, die so eine Materialienbank beim Auswählen 

der zu verwendeten Materialien und Strategien anbietet, d. h., dass einigen Ressourcen bereits 

vorgegeben sind: es sei einfacher, wenn man nicht alles allein sammeln und auswählen muss. 

In diesem Zusammenhang wurde die Kehrseite des Internets beim selbstgesteuerten Lernen 

erwähnt: 
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(9) … [S]e [Handbook] antoi mielestäni paljon hyviä vinkkejä, joita olisi yksin ollut haastava 

kasata internetin syövereistä. (I)  

(= Ich denke, ich habe durch das [Handbook] viele gute Hinweise bekommen, die schwer 

allein im Internet zu sammeln wären.) 

(10) Mielestäni suurin lisäarvo oli juuri siinä, että siellä [e-portfoliossa] on listattuna esimerkiksi 

sanastopalveluita ja muita sivustoja, joita voi opiskelussa hyödyntää. Luotettavia sivustoja on 

välillä hankala löytää googlaten, joten on kiva, että ne voi sieltä tarkistaa. (H) 

(= Der größte Wert liegt meiner Meinung nach darin, dass dort [im E-Portfolio] zum Beispiel 

Vokabelseiten und andere Webseiten aufgeführt sind, die man beim Lernen nutzen kann. Es ist 

manchmal schwierig, vertrauenswürdige Seiten über das Googeln zu finden, daher ist es toll, 

dass man sie dort nachschlagen kann.) 

Wie in Kap. 2.2.1 diskutiert, bietet das Internet viele Möglichkeiten und Vorteile zum 

selbstgesteuerten Lernen, da viele Ressourcen online zugänglich sind. Aus den Ausdrücken von 

I und H in den Beispielen 9 und 10 wird jedoch auch diesen Nachteil mit der Materialienmenge 

des Internets ersichtlich. Es ging darum, dass es manchmal schwierig ist, alleine zuverlässige 

oder treffende Ressourcen zu finden bzw. diese aus der Menge zu wählen. Als weiterer Vorteil 

des Portfolios, insbesondere des Handbook-Abschnittes, wurde erwähnt, dass die Ressourcen 

von der Lehrerin bereitgestellt wurden, d. h. die Studierenden konnten die Ressourcen für 

zuverlässig halten. Studierender H gab sogar an, es sei der größte Mehrwert des ganzen 

Portfolios, dass derartige Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 

ii. Plattform für das Sammeln des Lernstoffs 

Ein zweiter Vorteil, der in den Antworten der Studierenden hervorgehoben wurde, betrifft die 

Funktion des E-Portfolios als Plattform für das Sammeln des Lernstoffs, d. h. aller Materialien 

bezüglich des Sprachenlernens, z. B. Notizen zu Lerninhalten und nützlichen Ressourcen, 

kursbezogene Aufgaben und fertige Arbeiten, eigene Lernziel- und Kompetenzbeschreibungen 

sowie andere Projekte. Somit wurden die einzelnen Portfolio-Abschnitte im Rahmen des 

Unterrichtsversuchs auf verschiedener Weise verwendet (siehe Kap. 6.1.1). Dies zeigte sich 

darin, dass das Workbook von einigen Studierenden zur Auflistung eigener Ressourcen, und 

von anderen wiederum zum Aufschreiben von Notizen zu Lerninhalten genutzt wurde. Wieder 

andere verwendeten hingegen den Showcase zu beiden Zwecken. Unabhängig vom Abschnitt, 

in welchen die Inhalte hinzugefügt wurden, hielten diese Studierenden die Funktion des 

Portfolios, die zur Sammlung und Speicherung diente, für einen großen Vorteil des gesamten 

Portfolio-Konzepts.  

In diesem Zusammenhang gaben einige Studierende an, sie würden das Portfolio u. a. zum 

Aufschreiben von Notizen zum Lerninhalt, zum Sammeln und Speichern der Arbeiten und zur 
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Auflistung von nützlichen Ressourcen, z. B. Webseitennamen, verwenden, um diese in Zukunft 

im Portfolio nachschlagen zu können und ihr Lernen somit zu unterstützen.  

(11) [… T]ehtävien ja vanhojen esimerkkien tallentaminen varmasti auttaisi tulevaisuudessa, 

kun pitäisi muistella vanhoja asioita. (D)  

(= Das Speichern von Aufgaben und vorherigen Beispielen wäre sicherlich in Zukunft 

hilfreich, wenn man an alte Dinge erinnern muss.) 

(12) Olen huono muistamaan mitään, joten on hyvä, että sivustot sun muut saat jotenkin 

loogiseen paikkaan muistiin. (H)  

(= Ich bin schlecht darin, mir Dinge zu merken, daher ist es gut, wenn ich mir Seiten und 

andere Dinge irgendwo logisch notieren kann.) 

Wie in Beispiel 11 angedeutet, handelt es sich um eine Funktion des Portfolios, die den 

Studierenden bei ihrem kumulativen Lernen unterstützt. Außerdem würde das Portfolio als 

Gedächtnisstütze dienen, wie aus Beispiel 12 ersichtlich. 

Es gab Unterschiede in welcher Lernsituation die Studierenden das E-Portfolio in der Zukunft 

verwenden würden. Einige hoben den Nutzen des Portfolios für die zukünftigen Sprachkurse 

an der Universität hervor (Beispiel 13). Andere erwähnten hingegen, sie würden das Portfolio 

beim selbstgesteuerten Lernen verwenden (Beispiel 14). 

(13) Tässä on koostusti omat materiaalit, joita on helppo referoida tulevia kursseja varten ja niitä 

on myös helppo täydentää. (E)  

(= Hier ist eine Sammlung meiner eigenen Materialien, die für zukünftige Kurse leicht zu 

referenzieren und zu ergänzen sind.) 

(14) Voisin hyödyntää portfoliota myös kesän aikana itsenäisessä opiskelussa, jotta saan 

talletettua löytämäni materiaalit. (I) 

(= Ich könnte das Portfolio auch während des Sommers zum Selbststudium nutzen, damit ich 

die gefundenen Materialien speichern kann.)  

Neben den Vorteilen des E-Portfolios beim Sammeln der Lerninhalte für eigene, spätere 

Verwendung, erwähnten einige Studierende, dass sie es nützlich fanden, die kursbezogenen 

Arbeiten für die Kursbewertung im Portfolio zu sammeln: 

(15) Ihan toimiva systeemi kurssia ajatellen, sinne on helppo kerätä kurssilla vaaditut asiat. (A)  

(= Ziemlich gutes System für den Kurs, dort ist es einfach, die für den Kurs benötigten Dinge 

zu sammeln.) 

Somit handelt es sich um die eher dokumentierende Funktion des Portfolios (vgl. Burwitz-

Melzer 2016: 417, siehe Kap. 3). In Bezug auf die allgemeine Funktion des Showcases als eine 

Art Anzeigedossier der besten Arbeiten (siehe Kap. 4.2.2), wurde es außerdem als nützlich 

empfunden, deutschsprachige Dokumente und Arbeiten für weitere, zukünftige 

Evaluationszwecke und zur Demonstration des Lernerfolgs und der Kompetenzen zu speichern, 

wie in Beispiel 16 ersichtlich: 
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(16) sinne [Showcaseen] voisi lisätä tekemänsä kirjotelmat ainakin aluksi, jonka jälkeen 

saksankielisen CV:n tekeminen olisi myös fiksua. (D)  

(= Man könnte dort [in dem Showcase] zumindest zu Beginn die Aufsätze, die man 

geschrieben hat, hinzufügen und danach wäre es auch clever, einen deutschsprachigen 

Lebenslauf zu erstellen.) 

Damit wurde auch eine von den für das E-Portfolio durch Minasyan et al. (2019, Fußnote 40, 

siehe Kap. 4.2.3) gesetzten Kriterien, nämlich die Funktion des E-Portfolios als Brücke 

zwischen Studium und Berufsleben, verdeutlicht.  

Es wurde noch ein weiterer Vorteil bezüglich des E-Portfolios als Plattform für das Sammeln 

des Lernstoffs von einem Studierenden erwähnt. In der Befragung wurde sich danach erkundigt, 

wie die Studierenden die reflektierende Arbeitsweise während des Selbststudiums empfanden. 

Sie wurden an die Portfolio-Seiten, die zur Reflexion dienten, erinnert, und es wurde anhand 

einer offenen Fragestellung über ihre Erfahrungen mit der Reflexion gefragt (siehe Anhang 3: 

Fragebogen: E-Portfolio). Mit einigen Hilfsfragen wurden die Studierenden beim Antworten 

geleitet. Hier bezog sich eine Frage insbesondere darauf, wie das Portfolio als Mittel für die 

Reflexion empfunden wurde88. Studierender B bezog sich in seiner Antwort darauf, und zwar: 

(17) E-portfolio on sopiva alusta myös reflektoinnin kirjoittamiselle, sillä niihin voi palata ja 

muistella miten joskus aiemmin koki jonkin työkalun toimineen itsellä. Myös omaa kehitystä 

kielen opiskelussa on varmasti mukava joskus muistella, ja on hyvä, että reflektointi on 

helposti löydettävissä. (B) 

(= Das E-Portfolio ist auch eine gute Plattform für das Schreiben zur Reflexion, weil man 

darauf zurückgehen kann und sich daran erinnern kann, wie man sich ein Werkzeug 

empfunden hat. Es ist auch schön, auf die eigenen Fortschritte beim Sprachenlernen 

zurückzublicken, und es ist gut, dass die Reflexionen leicht zu finden sind.) 

Studierender B gab an, dass das E-Portfolio seiner Meinung nach neben dessen Funktion als 

eine Sammlung von sprachlichem Lernstoff (wie fertigen Arbeiten, Notizen zum Lerninhalt 

und Auflistung der Ressourcen), auch für Reflexion über den eigenen Lernprozess und -erfolg 

verwendet werden könnte. Aus dieser Aussage wird die pädagogische Funktion (vgl. Burwitz-

Melzer 2016: 417) des E-Portfolios ersichtlich, d. h., dass das Portfolio nicht nur als ein Ordner 

zum Zweck der Aufbewahrung von Materialien angesehen wird, sondern auch als Mittel, das 

die selbstgesteuerte, reflektierende Lernweise kontinuierlich unterstützen kann.  

Es soll angemerkt werden, dass dieser Verwendungszweck des Portfolios nur von einem 

Studierenden, B (siehe Beispiel 17), explizit kommentiert wurde. In ihren Antworten 

                                                 
88 Fragestellung: „Und denken Sie, dass das E-Portfolio eine gute Plattform für die Reflexion ist?“ (siehe Anhang 

3: E-Portfolio). 
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kommentierten die Studierenden hauptsächlich den Nutzen der Reflexion bzw. der 

reflektierenden Arbeitsweise beim Sprachenlernen im Allgemeinen. Somit kann davon 

ausgegangen werden, dass den Studierenden zufolge so eine reflektierende Arbeitsweise 

trotzdem lohnenswert ist89. In diesem Zusammenhang wurde darüber hinaus das frühere 

Sprachenlernen und das Lernen weiterer Sprachen erwähnt: 

(18) Olin tehnyt sitä [reflektointia] aika paljon ennenkin, sillä olen lukenut melko paljon kieliä 

ja tiedän, minkälaiset toimintamenetelmät tukevat omaa opiskeluani. (H) 

(= Ich habe bereits viel Erfahrung damit [Reflexion] gesammelt, da ich viele Sprachen gelernt 

habe und weiß, welche Methoden mein eigenes Lernen unterstützen.) 

Anhand der Aussage von H kann interpretiert werden, dass der Studierende über 

Sprachenlernen mehrsprachig denkt: dass die Strategien beim Lernen anderer Sprachen auch 

das Deutschlernen unterstützen können. Dass die meisten Studierenden insbesondere das E-

Portfolio in diesem Zusammenhang nicht erwähnten, kann möglicherweise dadurch erklärt 

werden, dass die Formulierung der Frage nicht präzise genug war. In der Fragestellung wurde 

das E-Portfolio nur in einer Hilfsfrage erwähnt. Es kann jedoch auch sein, dass die Studierenden 

das Portfolio zu diesem Zweck als nicht nützlich empfanden bzw. keine Reflexionsaufgaben 

mit dem Portfolio knüpften. Es kann hinterfragt werden, ob die Studierenden weitere Anleitung 

benötigen, um mit dem Portfolio-Konzept und dem reflexiven Sprachenlernen vertraut zu 

werden. Darauf wird im nächsten Kapitel detaillierter eingegangen. 

iii. Organisation und Vereinfachung 

Im Zusammenhang mit dem zweiten Vorteil (ii) des Portfolios als eine Plattform für das 

Sammeln des Lernstoffs wurde diskutiert, dass einige Studierende das Portfolio dafür 

verwenden würden, Sprachlernmaterialien für das zukünftige Sprachenlernen bzw. zukünftige 

Sprachkurse aufzubewahren. Damit wurde insbesondere das Element der Organisation, dass 

das Portfolio ins Lernen einbringt, als positiv bewertet. Dabei geht es vor allem darum, dass 

alle Sprachlernmaterialien an einem Ort zu finden sind und beim weiteren Lernen einfach 

zugänglich sind. Studierender I drückt diesen Vorteil, der außerdem von mehreren anderen 

Studierenden erwähnt wurde, treffend aus. 

(19) Käyttö selkeyttää opiskelua tuomalla materiaalit yhteen paikkaan. (I)  

(= Die Verwendung des Portfolios macht das Lernen strukturierter, da es die Materialien an 

einem Ort sammelt.) 

                                                 
89 vgl. Ansätze zur Lernerautonomie (Kap. 2.2) und, insbesondere, zum reflexiven Autonomiebegriff (Kap. 2.2.2) 

sowie der Sprachlernansatz des Sprachenzentrums der Universität Tampere (Kap. 4.1.1) 
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Dieser empfundene Vorteil des Portfolio-Konzepts kann auch mit den Zielen oder Kriterien, 

die für das E-Portfolio-Projekt formuliert wurden (siehe Kap. 4.2.1 und 4.2.3), verglichen 

werden. Ein Ziel des Portfolios bezog sich tatsächlich darauf, dass es als ein Instrument 

fungieren würde, welches eine Brücke zwischen den Sprachkursen und dem selbstgesteuerten 

Lernen (sowohl während des Studiums als auch danach) ziehen und damit das kumulative, 

mehrsprachige Lernen unterstützen könnte (Hollingsworth 2017; Minasyan et al. 2019, vgl. 

Fußnote 40). In den von den Studierenden empfundenen Vorteilen des Portfolios können somit 

zumindest ein indirekter Bezug auf die Idee der Unterstützung des kumulativen Lernens 

erkundet werden. 

Das organisierende Element des Portfolios wurde auch im Zusammenhang mit dem Lernen 

mehrerer Sprachen miteinbezogen: 

(20) Useamman kielen opiskelussa hyödyt kasvavat varmasti, kun samasta paikasta on 

löydettävissä eri kieliin liittyvä materiaali. (B)  

(= Beim Lernen mehrerer Sprachen wird auch der Nutzen sicherlich erhöht, wenn man 

Material zu verschiedenen Sprachen an einem Ort finden kann.) 

Obwohl keiner der Studierenden das Portfolio für das Lernen mehrerer Sprachen während des 

Unterrichtversuchs verwendete, erwähnten einige Studierende auch die empfundenen, 

hypothetischen Nutzen für das Lernen mehrerer Sprachen. Dabei handelte es sich genau um das 

organisierende Element des Portfolios, dass alle Materialien an einem Ort zu finden sind. Im 

Rahmen der Pilotstudie von Minasyan et al. (2019, Fußnote 40) wurden ähnliche Ansichten 

über den Nutzen beim Lernen mehrerer Sprachen berichtet. Das Thema, der Nutzen des 

Portfolios beim Lernen mehrerer Sprachen, wurde jedoch im Datenmaterial dieser 

Untersuchung kaum angesprochen und meistens nur nebenbei erwähnt, selbst wenn danach 

direkt gefragt wurde. Es wurden außerdem, wie auch im Beispiel 20, keine weiteren Gründe 

oder tiefgreifendere Überlegungen für die empfundenen Nutzen angegeben. Da die meisten 

Studierenden keine weiteren Sprachen parallel lernten, kann es sein, dass ihnen das Nachdenken 

über mehrsprachige Portfolioarbeit ohne konkrete Anwendung während des Unterrichtversuchs 

schwierig fiel. Andererseits ist es möglich, dass die Studierenden das Deutschlernen einfach 

mit dem Lernen anderer Sprachen gleichstellten: dass sie die Nutzen des Portfolios für jede 

Sprache als identisch ansahen. Es kann die Frage gestellt werden, ob die Studierenden vielleicht 

überhaupt keinen zusätzlichen Nutzen darin sehen, dass das Portfolio mehrsprachig aufgebaut 

ist (vgl. Kap. 6.2.2, iii. unpassendes Portfolio-Format). 
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Zuletzt wurden im Zusammenhang mit den Elementen der Organisation und Vereinfachung, 

die die Studierenden als Vorteile des Portfolios erwähnten, die Vorteile der Vorlage in 

OneNote, insbesondere, von einem Studierenden hervorgehoben: 

(21) Yleisesti Onenote työkaluna on varsin monitoiminen ja hyödyllinen asioiden järjestelyyn. 

[…] Kaikki pysyy järjestyksessä ja haluttuihin tietoihin on helppo päästä käsiksi. (E)  

(= Im Allgemeinen ist Onenote als Werkzeug recht vielseitig und nützlich, um Dinge zu 

organisieren. Alles bleibt organisiert und die benötigten Informationen sind leicht zugänglich.) 

Neben dem Vorteil, der OneNote für die Organisation der Inhalte anbietet, hebt der Studierende 

hervor, dass die Informationen im Portfolio einfach zugänglich sind. Anhand seiner Antworten 

lässt sich interpretieren, dass die einfache Anwendung teilweise dem elektronischen Format des 

Portfolios zu verdanken ist. Der Studierende kommentierte nämlich anderswo, dass das 

Distanzlernen während des Frühjahrs 202190 ihn dazu gebracht hat, nach elektronischen Mitteln 

zu suchen, um Notizen zu machen und zu organisieren, und dass es deswegen naheliegend war, 

mit OneNote zu beginnen. Es lässt sich daraus interpretieren, dass die Distanzlernsituation die 

Empfindung oder den einfachen Zugang zum E-Portfolio eventuell stark beeinflusst hat.  

Die Sprachkurse des Sprachenzentrums finden jedoch normalerweise im Kontaktunterricht 

statt. Die Studierenden wurden in der Befragung gefragt, ob ihrer Meinung nach das 

Distanzlernen die Verwendung des E-Portfolios beeinflusst hat. In den Antworten wurden zwei 

unterschiedlichen Perspektiven zur Sprache gebracht. Einerseits gaben einige Studierende an, 

dass sie das Portfolio während des Unterrichtversuchs (d. h. vor allem im Online-Unterricht) 

eventuell eher verwendeten oder es in der Zukunft verwenden würden, als im Kontaktunterricht. 

Exemplarisch äußert Studierender I dies wie folgt: 

(22) Etäopetuksessa portfolio oli kuitenkin todella toimiva, ja siihen oli helppo lisätä esimerkiksi 

linkkejä, mikä olisi paperisen portfolion kanssa ollut hankalaa […] Uskon, että tulen 

käyttämään portfoliota tulevilla saksan kursseilla ainakin, jos ne järjestetään etänä. (I)  

(= Allerdings funktionierte das Portfolio im Distanzlernen sehr gut, und es war einfach, z. B. 

Links hinzuzufügen, was mit einem Papierportfolio schwierig gewesen wäre. […] Ich denke, 

ich werde das Portfolio in zukünftigen Deutschkursen verwenden, zumindest wenn sie online 

abgehalten werden.) 

Im Rahmen des Distanzlernens wurde es als Vorteil erachtet, dass das Portfolio im 

elektronischen Format verfügbar war, und damit u. a. das Hinzufügen von Notizen oder Links 

durch Kopieren und Einfügen, wie in Beispiel 22 erwähnt, ermöglichte. Andererseits sahen 

                                                 
90 Das Lernen, und auch der Unterricht des Deutschkurses 5, fand größtenteils wegen der Covid-Pandemie online 

statt. 
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einige Studierende auch Nachteile mit dem E-Portfolio im Zusammenhang mit dem 

Distanzlernen. Darauf wird im nächsten Kapitel eingegangen. 

Die in diesem Kapitel diskutierten Vorteilen des E-Portfolios gehen Hand in Hand mit den 

konkreten Verwendungszwecken, die in der Auswertung der von den Studierenden verfassten 

Portfolios in Kap. 6.1 betrachtet wurden. Die Ergebnisse wurden damit nun durch die Analyse 

der Fragebogendaten unterstützt. Das folgende Unterkapitel beschäftigt sich mit den 

Problempunkten des E-Portfolios. 

6.2.2 Problempunkte des E-Portfolios 

Das folgende Kapitel diskutiert die von den Studierenden empfundenen Problempunkte mit der 

Verwendung des E-Portfolios. Die Studierenden wurden in der Befragung darum gebeten, 

konkrete Gründe oder Ursachen zu geben, warum sie bestimmte Portfolio-Abschnitte während 

des Selbststudiums eventuell nicht verwendeten. Dies betraf insbesondere die Handbook- und 

Workbook-Abschnitte, die keine Pflichtaufgaben des Kurses enthielten und deren Verwendung 

daher fakultativ war. Weil der Showcase auch zur Bewertung des Kurses diente und daher 

selbstverständlich verwendet wurde, wurden die Studierenden an den ursprünglichen 

Verwendungszweck des Showcases (als Anzeigedossier der besten Arbeiten) erinnert und 

gefragt, ob sie unter diesem Aspekt auch in der Zukunft Nutzen daraus ziehen würden (siehe 

Anhang 3, 2.4 Showcase). Die von den Studierenden berichteten Probleme mit dem Portfolio 

bzw. Ursachen für die Nichtverwendung werden in Abbildung 11 dargestellt und danach 

einzeln besprochen. 
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Abbildung 11. Probleme des E-Portfolios bzw. Ursachen für dessen Nichtverwendung91 

i. inadäquate Eingewöhnung an die Verwendung 

Die Analyse der Fragebogendaten zeigt, dass das E-Portfolio als Hilfsmittel 

gewöhnungsbedürftig ist. Die Studierenden berichteten, dass sie zu Beginn etwas Zeit 

brauchten, um sich mit dem Portfolio vertraut zu machen. Dies war zu erwarten, da das 

Portfolio-Konzept, sowie die Anwendung der OneNote, zumindest für einige Studierende, neu 

war. Die folgenden Beispiele zeigen, es handelt sich dabei um Probleme mit der Eingewöhnung 

                                                 
91 Mit Nichtverwendung wird einerseits die konkrete Nichtverwendung eines Abschnittes des Portfolios während 

des Selbststudiums gemeint. Dies betrifft vor allem die Handbook- und Workbook-Abschnitte, deren Verwendung 

fakultativ war. Andererseits wird auf hypothetische Nichtverwendung hingewiesen, vor allem im Zusammenhang 

mit dem Showcase und dem gesamten E-Portfolio. 
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sowohl an die Portfolio-Vorlage in OneNote (Beispiel 23) als auch an die Verwendung 

bestimmter Portfolio-Abschnitte als Hilfsmittel zum Lernen (Beispiel 24). 

(23) OneNote oli itselle hieman outo softa, joten sen käyttöön ja tottumiseen meni aikaa. (D)  

(= OneNote war für mich eine ziemlich ungewohnte Software, daher brauchte ich etwas Zeit, 

um mich an sie zu gewöhnen.) 

(24) en ole vielä oppinut Handbook-osion käyttöä kovinkaan hyvin ja siksi koen muunlaiset 

materiaalipankit itselleni paremmiksi (G)  

(= Ich habe mich an den Gebrauch des Handbooks noch nicht sehr gut gewöhnt und bevorzuge 

daher andere Arten von Materialienbanken) 

Außerdem wurden die Anweisungen zu den Funktionen der verschiedenen Portfolio-Abschnitte 

als unzureichend erachtet: 

(25) […] Ehkä erilaisten osioiden funktioita olisi voitu avata tarkemmin (G)  

(= Vielleicht hätte man die Funktionen der verschiedenen Abschnitte noch genauer erklären 

können) 

Daraus lässt sich ableiten, dass die Studierenden mehr Unterweisung sowie Eingewöhnung zur 

Anwendung des Portfolios benötigen. Dies gilt sowohl für die Anwendung der Portfolio-

Vorlage in OneNote als auch für das Verständnis der möglichen Verwendungszwecke der 

individuellen Abschnitte und Seiten. Minasyan et al. (2019, Fußnote 40) kamen in ihrer 

Pilotstudie zu ähnlichem Schluss. Es lässt sich trotzdem die Frage stellen, ob es ausreichend 

ist, die Studierenden bei der Verwendung des Portfolios anzuweisen, oder ob die Anweisung 

und Unterstützung vielmehr auf den allgemeinen reflexiven Sprachlernprozess gerichtet 

werden sollte, sodass die Studierenden das Portfolio nach ihren individuellen Bedürfnissen und 

Zielen bearbeiten können. Diese Frage wird im nächsten Punkt (ii) im Hinblick auf den Grad 

der Steuerung behandelt. 

Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass es nicht unbedingt genügt, Einführung und 

Eingewöhnung zu Beginn des Lernens zu erhalten, denn einige Studierende gaben an, sie 

würden Nutzen aus dem Portfolio erst durch ständige, routinemäßige Verwendung ziehen: 

(26) Jos onnistun saamaan säännöllisen rutiinin sen käyttöön, siitä on ehdottomasti hyötyä. 

Toistaiseksi en ole rutiinia saanut aikaan. (A)  

(= Wenn ich in eine regelmäßige Routine beim Gebrauch einrichten kann, wird es definitiv 

nützlich sein. Bis jetzt habe ich noch keine Routine etabliert.) 

(27) En kyllä ole niin järjestelmällinen ihminen, että muistaisin sitä [e-portfoliota] käyttää, ellei 

se kuuluisi kurssin opintosisältöön. (H)  

(= Ich bin nicht so organisiert, dass ich daran denken würde, es [das E-Portfolio] zu benutzen, 

wenn es nicht Teil des Lerninhaltes des Kurses wäre.) 
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In Beispiel 26 wird genügend Routine bei der Verwendung des Portfolios als Bedingung für 

dessen Nützlichkeit genannt. In Beispiel 27 gibt Studierender H an, er würde eine regelmäßige 

Verwendung des Portfolios z. B. bei einem Kurs benötigen. Minasyan et al. (2019, Fußnote 40) 

schlugen vor, dass eine Lösung genau darin bestehen könnte, Unterrichtszeit für die Erstellung 

von Einträgen im Portfolio zu reservieren. Dies wirft jedoch die Frage auf, ob das Portfolio 

wirklich die Lösung für das ihm zugrundeliegende Problem darstellt: dass durch das Portfolio 

die Unterstützung des kumulativen, kontinuierlichen Sprachenlernens im Rahmen des Sprach- 

und Kommunikationsstudiums weniger kursabhängig, weniger von den Lehrenden gesteuert 

werden würde.  

ii. unpassender Grad der Steuerung  

Beim Einsatz des E-Portfolios im Rahmen des Deutschkurses 5 wurde in Anlehnung an 

Minasyan et al. (2019, Fußnote 40) davon ausgegangen, dass das Portfolio möglichst 

ungesteuert und Eigentum des Studierenden ist, d. h. der Studierende das Portfolio beliebig 

bearbeiten und ergänzen kann. Die Idee dahinter bezieht sich außerdem auf die Förderung der 

Lernerautonomie und versucht das Problem anzugehen, die individuellen Bedürfnisse der 

Studierenden unterstützen zu können. Die Schwierigkeit, der Optimierung des Umfangs der 

Steuerung durch den Lehrenden, wird aus den folgenden Aussagen ersichtlich:   

(28) en oikein osaa alkaa täyttämään tuollaista ihan tyhjää sivua. siinä voisi olla mieluummin 

valmiina jotain osioita … esim tähän voit laittaa akkusatiiviverbejä (C)  

(= Ich weiß nicht, wie ich mit dem Ausfüllen einer solch leeren Seite beginnen soll. es 

[Handbook bzw. Workbook] könnte daher bereits einige Abschnitte bereithalten ... z. B. hier 

können Sie Akkusativverben einsetzen) 

(29) Mielestäni ehkä Workbookin olisi voinut melkeimpä jättää lähes tyhjäksi ja ohjeistaa 

opiskelijaa käyttämään sitä haluamallaan tavalla. Koin sen itse liian ohjatuksi ja siksi tein 

kaiken Showcaseen (E)  

(= Ich denke, dass man das Workbook vielleicht fast leer lassen hätte können und den 

Studierenden anweisen können, es beliebig zu benutzen. Ich empfand es selbst als zu gesteuert 

und habe deshalb alles in den Showcase gemacht) 

In Beispiel 28 gibt Studierender C an, er würde mehr angeleitete Aufgabenstellungen 

bevorzugen. Diese Antwort bezog sich auf eine Frage zum Handbook und kann vermutlich aber 

auch für das Workbook (oder sogar für das ganze Portfolio) verallgemeinert werden, da die 

vom Studierenden beschriebene Verwendung der Seite auch teilweise die Funktion des 

Workbooks umfasst (Notizen zur Grammatik oder zum Wortschatz). Studierender E in Beispiel 

29 wiederum meint, dass das Workbook für ihn zu strukturiert erscheint. Die Herausforderung 

des für eine große und diverse Zielgruppe gedachten Portfolio ist es, dass es auf der einen Seite 

möglichst flexibel bzw. offen angeleitet sein sollte, so dass es zu möglichst vielen Studierenden 

passt, d. h., dass es nicht als zu gesteuert bzw. begrenzend empfunden wird. Auf der anderen 
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Seite sollte es auch Studierende, die vielleicht nicht so selbstgesteuert das Lernen in die Hand 

nehmen wollen, unterstützen können. Diesbezüglich lässt sich die Frage stellen, ob die 

Studierenden, die sich für das Portfolio ausführlichere Anweisungen bzw. einen strukturierten 

Aufbau wünschen würden, eigentlich von weiterer Unterstützung bzw. Beratung bezüglich des 

selbstgesteuerten Sprachenlernens allgemeiner profitieren würden, sodass sie dann das 

Portfolio besser an ihre eigenen Präferenzen anpassen können.  

iii. unpassendes Portfolio-Format 

Es wurden weiterhin Probleme bzw. Ursachen für die Nichtverwendung bezüglich der 

praktischen Handhabung der Portfolio-Vorlage in OneNote erwähnt. Für einigen schien der 

Aufbau des Portfolios oder die Anwendung der OneNote-Vorlage, z. B. für das Eintragen von 

Notizen, mindestens zu Beginn, zu schwierig oder zeitaufwendig. 

(30) tuntuu melko vaivaannuttavalta kaivaa portfolio tietokoneelta käsiin, jonka jälkeen pitää 

etsiä vielä oikea paikka, mihin muistiinpano pitäisi lisätä. (D)  

(= es scheint ziemlich mühsam zu sein, das Portfolio aus dem Computer zu graben und dann 

noch den richtigen Platz zu finden, um die Notiz abzulegen.) 

(31) Alkuun en ihan tajunnut niitä välilehtijuttuja […] (H)  

(= Zuerst habe ich das mit den Tabs nicht ganz verstanden […]) 

Es lässt sich im Hinblick auf diese Aussagen fragen, ob der komplexe Aufbau des Portfolios 

mit den mehreren Abschnitten und Seiten wirklich ideal für das Lernen ist. Damit lässt sich 

weiterhin die vorgesehene Verwendung des Portfolios für das Lernen mehrerer Sprachen 

verknüpfen. Wie in Kap. 5.2.3 beschrieben, wurden die Englischordner im Portfolio belassen, 

um das mehrsprachige bzw. kumulative, sprach- und kursübergreifende Sprachenlernen 

unterstützen zu können. Die Studierenden E und C fanden das jedoch verwirrend und hätten 

bevorzugt individuelle Portfolios für jede Sprache zu haben: 

(32) Henkilökohtaisesti olisin voinut käyttää koko "Notebookin" saksan opintoihin yksinään 

ilman muita kieliä […] (E)  

(= Ich persönlich hätte das ganze "Notebook" auch allein für das Deutschlernen verwenden 

können, ohne weitere Sprachen […])  

(33) Aluksi voisi olla valikko eri kielille ja siitä vasta avautuisi kunkin kielen eri sivut (C)  

(= Man könnte ein Menü für die verschiedenen Sprachen haben und daraus würden sich dann 

die verschiedenen Seiten für jede Sprache öffnen.) 

Das Problem besteht darin, dass, wie in Kap. 5.2.3 erwähnt wurde, OneNote nur zwei 

Menüleisten zulässt. Lösung dafür könnte die Erstellung individueller Notizbücher für jede 

Sprachen sein. Man kann sich aber fragen, ob das Portfolio in dieser Form dann noch den 

mehrsprachigkeitsdidaktischen Ansatz fördert: falls verschiedene Sprachen in OneNote in 
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individuellen Notizbücher eingeteilt werden, können wichtige Elemente und Ziele des 

Portfolios unbeachtet werden, u. a. Förderung der mehrsprachigen Kompetenz und 

Unterstützung des kumulativen Lernens durch explizitere Verbindung der sprach- und 

kursspezifischen Lerninhalte auf einer Plattform. 

Bezüglich des Showcases fanden die Studierenden die Idee generell zweckdienlich, alle 

Arbeiten, die später für Evaluierungszwecke verwendet werden können, an einem Ort mit den 

anderen Lernmaterialien zu sammeln. Es wurde jedoch das Problem erwähnt, dass OneNote 

zum Bearbeiten dieser Dateien, wie dem Lebenslauf, nicht ideal ist: 

(34) usein tällaiset materiaalit [esim. cv] tarvitaan pdf:nä ja muotoilu sujuu paremmin wordissa 

tai vastaavassa ohjelmassa. Tällöin koen yksinkertaisen kansion (jossa halutut tiedostot) olevan 

käytännöllisempi ja sopivampi kuin Onenote. (E)  

(= oft werden solche Materialien [z. B. Lebenslauf] als PDF benötigt, und die Formatierung 

erfolgt besser in Word oder ähnlicher Software. In diesem Fall finde ich einen einfachen 

Ordner (mit den gewünschten Dateien) praktischer und geeigneter als Onenote) 

Obwohl es verständlich ist, dass man den Showcase aus diesem Grund nicht als einen 

Speicherort derartiger Dateien verwenden würde (wie in Beispiel 34 kommentiert wird), ergibt 

sich daraus nicht unbedingt ein großes Problem, das das gesamte Portfolio-Konzept oder die 

OneNote-Vorlage betreffen würde. Es ist nämlich möglich, PDF-Dateien der Seite als Links 

anzuhängen und somit die Dateien zumindest an einem Ort zu sammeln, wenn nicht schon zu 

bearbeiten. Studierende an der Universität Tampere haben außerdem automatisch ein 

Office365-Konto, wo das Zusammenspiel zwischen OneNote und OneDrive sehr gut 

funktioniert. Da die OneNote-Notizbücher prinzipiell in OneDrive gespeichert werden, sollte 

das Speichern einzelner Dateien statt des Portfolios im gleichen Ordner in OneDrive die Sache 

nicht zu schwierig gestalten.  

Es lässt sich anmerken, dass die besprochenen Problempunkten bezüglich der Portfolio-Vorlage 

wahrscheinlich nicht allein OneNote betreffen, sondern elektronische Portfolios im 

Allgemeinen. Abgesehen vom Mittel oder von der Vorlage, bevorzugen es einige Studierende 

voraussichtlich, mit Materialien auf Hand zu arbeiten. Dabei handelt es sich teilweise um 

Lernpräferenzen (siehe vi. Persönliche Präferenzen), aber auch um Existenz vorhandener bzw. 

aktueller Lernmaterialien in Papierform. Exemplarisch gab Studierender G an, er wollte das 

Portfolio für Notizen nicht verwenden, weil seine vorhandene Materialien zum Deutschlernen 

in Papierform zu finden sind:  

(35) Nykyään omat aiemmat saksan muistiinpanoni lukio-opinnoista ovat paperisena ja siksi 

halusin jatkaa muistiinpanojen tekemistä samalle alustalle kuin aiemminkin (G)  
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(= Derzeit sind meine vorhandenen Deutsch-Notizen aus Deutschkursen der gymnasialen 

Oberstufe auf Papier und deshalb wollte ich die Notizen auf der gleichen Plattform wie früher 

weiterführen.) 

Dieses Problem betrifft darüber hinaus die aktuellen Kursarbeiten und -materialien im Rahmen 

einer „normalen“ Lernsituation, im Kontaktunterricht92. Einige Studierende berichteten, sie 

würden im Kontaktunterricht ein physisches Portfolio bevorzugen, weil viele Kursmaterialien 

in Papierform ausgeteilt werden (siehe iv. Nichtverwendung wegen Kursformat).  

Anschließend soll noch unterstrichen werden, dass obwohl es komplett erlaubt war, den Aufbau 

des E-Portfolios beliebig zu bearbeiten und zu ändern, d. h. z. B. die unnötigen Seiten zu 

löschen und den Aufbau damit vereinfachen, wurde dies von keinem Studierenden gemacht. 

Selbst Studierender G, der sogar den Nutzen darin sah, das Portfolio zu eigen zu machen, hat 

dies nicht getan:  

(36) E-portfoliosta olisi varmasti saanut enemmän irti jos olisi yrittänyt tehdä sitä enemmän 

omien tarpeiden mukaiseksi, mutta koin sen hieman vaivalloiseksi (G)  

(= Das E-Portfolio wäre sicherlich nützlicher gewesen, wenn ich versucht hätte, es 

individueller zu gestalten, aber ich fand es etwas mühsam.) 

Das Adjektiv vaivalloinen (mühsam) in der Aussage von G kann auf mehrere Dinge hinweisen. 

Es kann sein, G empfand den Aufbau und die Vorlage des Portfolios zu kompliziert und wollte 

diese deswegen nicht bearbeiten. Die als mühsam empfundene Anwendung des Portfolios kann 

weiterhin auf die oben behandelten Problempunkte, also auf die fehlende Eingewöhnung und 

Einführung in die Anwendung des Portfolios (i) und auf den unpassenden Grad der Steuerung 

(ii), hindeuten. Die Aussage kann so interpretiert werden, dass G mehr Zeit bzw. Unterstützung, 

sich die allgemeine Vorlage eigen zu machen, benötigt (i). Auf der anderen Seite kann diese 

Empfindung auch so interpretiert werden, dass G das Portfolio zu gesteuert empfand und mehr 

Freiheit in der Erstellung wollte (ii). 

iv. Nichtverwendung wegen Kursformat 

Im Zusammenhang mit den empfundenen Vorteilen des E-Portfolios wurde in Kap. 6.2.1 

erörtert, dass einige Studierende die Verwendung eines elektronischen Portfolios, insbesondere 

während der Covid-Pandemie und des Distanzlernens, bevorzugten. Das E-Portfolio wurde 

einfach zugänglich empfunden, weil das Lernen auch ansonsten online stattfand. Dazu gab es 

                                                 
92 Vor Beginn der Covid-Pandemie wurde das Sprachen- und Kommunikationsstudium am Sprachenzentrum vor 

allem im Kontaktunterricht organisiert. 
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jedoch auch gegenteilige Ansichten. Ein Studierender, A, berichtete, dass das Distanzlernen 

sein Lernen im Allgemeinen unregelmäßig und schwierig planbar gestaltete. Aus diesem Grund 

hatte er manchmal die Verwendung des E-Portfolios vergessen: 

(37) Etäopiskelulla oli vaikutusta yleisesti opintojeni aikataulutukseen, se aiheutti 

epäsäännöllisyyttä, minkä takia e-portfolion täyttö usein unohtui, jos e[n] muistanut 

aikatauluttaa sille aikaa. (A) 

(= Das Distanzlernen hat die Planung des Lernens im Allgemeinen beeinflusst, es hat 

Unregelmäßigkeiten verursacht, weshalb ich oft vergessen habe, das E-Portfolio auszufüllen, 

wenn ich nicht daran dachte, Zeit dafür einzuplanen.) 

Außerdem gab es einem Studierenden zufolge Schwierigkeiten bei der Einrichtung des 

Portfolios wegen des Distanzlernens: 

(38) Voi olla, että portfolion käyttöön ottaminen oli vaikeampaa ja sen käyttötavan 

ymmärtäminen myös (C)  

(= Es mag sein, dass es schwieriger war, sich in das Portfolio einzuarbeiten und zu verstehen, 

wie man es verwendet) 

Die Beispiele 37 und 38 unterstützen weiterhin auch die im Zusammenhang mit dem ersten 

Problempunkt (i. inadäquate Eingewöhnung) diskutierten Schlussfolgerungen, dass die 

Studierenden eventuell sowohl mehr Eingewöhnung als auch Routine und Unterstützung bei 

der Verwendung des Portfolios benötigen. Dies gilt also auch oder sogar besonders beim 

Distanzlernen, wenn viele Studierende in der „normalen“ Lernroutine gestört wurden. 

Schließlich meinte Studierender F, dass das Pflichtgefühl durch das Distanzlernen verstärkt 

wurde: 

(39) Läsnäolo-opetuksen aikana e-portfolio ja itseopiskelu olisi erottunut muusta kurssilla 

tapahtuneesta selkeämmin ja olisi ollut virkistävän erilaista muuhun kurssin opiskelutapoihin 

verrattuna. Nyt etäopiskeluaikana e-portfolio tuntui vain tietyllä tapaa vain "yhdeltä 

pakolliselta tehtävältä muiden joukossa" (F)  

(= Während des Kontaktunterrichts hätten sich das E-Portfolio und das Selbststudium 

deutlicher von anderer Kursarbeit abgehoben und wären erfrischender im Gegensatz zu 

anderen Lernformen gewesen. Jetzt, während des Distanzlernens, jedoch fühlte sich das E-

Portfolio in gewisser Weise nur wie „eine weitere Pflichtaufgabe unter anderen“ an) 

Anhand der Aussage von F könnte interpretiert werden, dass das Distanzlernen die Verwendung 

des E-Portfolios noch enger in die Kursarbeit einbettete, womit sich auch die Portfolioarbeit 

obligatorischer, also wie als „eine weitere Pflichtaufgabe unter anderen“ (Beispiel 39) anfühlte. 

Dies widerspricht den für das gesamte Portfolio-Konzept aufgestellten Kriterien (Minasyan et 

al. 2019, Fußnote 40). Diese legten dar, dass das Portfolio vor allem für das selbstgesteuerte 

Lernen, als Eigentum des Studierenden und nicht als Lernziel eines Kurses gedacht ist. Im 

Rahmen des Unterrichtsversuchs, wie in Kap. 5.2.2 erklärt, wurde die Entscheidung bewusst 

getroffen, das Kriterium teilweise nicht zu berücksichtigen, da einige Pflichtaufgaben des 
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Kurses durch das Portfolio eingereicht wurden. Der Selbststudienteil zielte trotzdem darauf ab, 

die Studierenden mit dem selbstgesteuerten Lernen vertraut zu machen und das Lernen nach 

Möglichkeit motivierend und angenehm zu gestalten (siehe Kap. 5.2.2). Als Resultat ist es auf 

jeden Fall interessant zu erkunden, dass das Distanzlernen, zumindest bei dem Studierenden F, 

das Pflichtgefühl verstärkt hat. 

v. unrelevant in Bezug auf Bedürfnisse und Ziele 

Wie in Kap. 6.1 erörtert wurde, verwendeten die Studierenden das Portfolio auf 

unterschiedlicher Weise zur Unterstützung ihres Lernprozesses und um ihre Ziele zu erreichen. 

Daraus ergibt sich, dass ein Grund für die Nichtverwendung bestimmter Portfolio-Abschnitte 

einfach darin bestand, dass die Studierenden sie unrelevant oder nicht geeignet für das 

Erreichen ihrer Lernziele fanden. Dies soll nicht unbedingt als Nachteil verstanden werden, 

weil das Portfolio-Konzept eigentlich davon ausgeht, dass das Portfolio das individuelle Lernen 

der Studierenden unterstützen sollte. Es konnten in den Fragebogendaten trotzdem interessante 

Aspekte in Bezug auf die Zielsetzung für das Deutschlernen und das Portfolio erkundet werden, 

die für die Weiterentwicklung bzw. Umsetzung des Portfolios für das Sprach- und 

Kommunikationsstudium wichtig sein könnten. So ein Faktor war der Zeitpunkt im Studium, 

der voraussichtlich für die Bedürfnisse und Ziele für das Sprachenlernen wichtig ist und damit 

auch die Verwendung des Portfolios beeinflusste: 

(40) En käyttänyt [Workbookia], koska olen jo opintojeni loppusuoralla, enkä kokenut saavani 

siitä lisäarvoa. (F) 

(= Ich habe es [Workbook] nicht verwendet, weil ich mich bereits am Ende meines Studiums 

befinde und ich dachte, ich erhalte dadurch keinen Mehrwert.) 

Studierender F nennt das Ende seines Studiums als Begründung dafür, warum er das Workbook 

nicht verwendete. Anhand dieser Aussage lässt sich interpretieren, dass das Portfolio, 

zumindest zum Zwecke der Sammlung von Notizen, für diesen Studierenden sehr eng mit dem 

Sprachenlernen im Rahmen des Sprach- und Kommunikationsstudiums verknüpft ist. Dieses 

Ergebnis ist interessant, weil zum Ziel gesetzt wurde, dass das E-Portfolio als Brücke zwischen 

Studium und Berufsleben fungieren und nicht nur für das Sprachenlernen während des 

Studiums relevant sein sollte (Hollingsworth 2017; Minasyan et al. 2019, Fußnote 40). 

Bezüglich der Nichtverwendung des Showcase-Abschnittes wurde außerdem die Zielsetzung 

für das Sprachenlernen hervorgehoben. Wie in Kap. 6.2.1 erläutert, erkannten einige 
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Studierende Nutzen im Showcase, neben dessen Verwendungszwecken im Rahmen des Kurses 

(u. a. Kursbewertung), auch im weiteren Sinne als Anzeigedossier der besten Arbeiten für 

zukünftige Evaluationszwecke. Einige Studierende, wie C und B (Beispiele 41 und 42) 

hingegen meinten, sie würden aus ihm wahrscheinlich keinen weiteren Nutzen ziehen: 

(41) en koe että käyttöä olisi minulle itselleni, jos sitä [Showcasea] ei tarvitsisi palauttaa 

kenellekään (C)  

(= Ich glaube nicht, dass es für mich von Nutzen wäre, wenn ich es [den Showcase] an 

niemanden abgeben müsste) 

(42) Jos itsellä tulee jokin tavoite kielen oppimisen suhteen, niin kyseiselle osiolle voisi olla 

käyttöä. Muuten uskoisin, että osio on itselle turha. (B)  

(= Wenn ich ein Ziel für das Sprachenlernen habe, könnte ich diesen Abschnitt [Showcase] 

verwenden. Ansonsten glaube ich, ist der Abschnitt für mich nutzlos.) 

Anhand der Beispiele 41 und 42 wurde die Verwendung des Showcases sehr zielgerichtet 

angesehen: Wenn man kein konkretes Ziel für das Sammeln der besten Arbeiten (z. B. für 

Bewertungszwecke eines Kurses) hätte, hätte man auch keinen Nutzen für den Abschnitt. In 

seiner Aussage (Beispiel 42) gibt Studierender B an, dass er ein sehr konkretes Ziel für das 

Sprachenlernen benötigen würde, um das Portfolio zum Sammeln der fertigen Arbeiten zu 

verwenden. Man kann sich jedoch fragen, was er mit dem „Ziel für das Sprachenlernen“ meint, 

d. h. welche Rolle die Bestimmung der Lernziele beim Sprachenlernen für ihn im Allgemeinen 

spielt. Die Aussage kann so interpretiert werden, als ob Studierender B derzeit keine Ziele für 

das Sprachenlernen hätte bzw. dass er nur sehr konkrete vorgesehene Verwendungszwecke für 

die Sprache (wie Sprachkompetenz für einen Job) als Ziele ansieht. Meiner Ansicht nach muss 

es bei Lernzielbestimmung jedoch nicht immer um konkrete, eventuell sehr hohe Ziele gehen. 

Die Lernziele können auch bescheiden sein und müssen nicht immer auf das Endergebnis 

ausgerichtet sein. Dies lässt wiederum die Frage aufkommen, ob die Studierenden doch mehr 

Unterstützung bei der Orientierung zum Sprachenlernen im Allgemeinen benötigen. 

In der Aussage von C (Beispiel 41) wird der Showcase mit Anforderungen vom Außen 

verbunden, denn der Studierende meint, dass er den Abschnitt ohne den Bewertungszweck des 

Kurses nicht verwenden würde. So eine enge Einbettung von dem Kurs, Selbststudium und 

Portfolio wurde auch für die Nichtverwendung der fakultativen Abschnitte (Handbook und 

Workbook) als Grund erwähnt: 

(43) Tässä tuntui että kaiken työn halusi tehdä Showcaseen kurssin takia enkä suotta halunnut 

vain kopioida materiaaleja toiseen osioon. (E) 

(= Hier hatte ich das Gefühl, dass ich alle Arbeiten wegen des Kurses in den Showcase machen 

und nicht einfach Materialien in einen anderen Abschnitt kopieren wollte.) 
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Anhand der Aussage von E kann festgestellt werden, dass die obligatorische Verwendung des 

Showcase-Abschnittes die Art des Gebrauchs des gesamten Portfolios beeinflusst. Beim 

Studierenden E war die Zielsetzung für das Lernen sehr kursspezifisch ausgerichtet, wie in Kap. 

6.1.2 argumentiert. Somit wurde auch vor allem der in den Kurs integrierten Abschnitt beim 

Lernen verwendet. Wie in Kap. 6.1 festgestellt wurde, verwendeten einige Studierende, wie z. 

B. Studierender E, den Showcase jedoch umfassender als vorgesehen, d. h. sie fügten Inhalte 

in den Showcase hinzu, die im originalen Portfolio-Konzept vielleicht eher für andere 

Abschnitte gedacht waren. Es war erlaubt und es wurde dazu ermutigt, dass die Studierenden 

den Aufbau des Portfolios bearbeiten, um ihn für sich passend zu gestalten. Dies liegt vor allem 

daran, dass sich das Portfolio-Konzept auf den reflexiven Autonomiebegriff (u. a. Reinders 

2010; Schmenk 2014, siehe Kap. 2.2.2) stützt, der davon ausgeht, dass dem Lernenden kein 

striktes Handlungsmodell an die Hand gegeben wird. Stattdessen wird der Lernende ermutigt, 

zusammen mit den Kommilitonen und dem Lehrenden seinen eigenen Lernprozess zu 

betrachten und darüber zu reflektieren (Schmenk 2014, siehe Kap. 2.2.2). Dass diese 

Studierenden den Aufbau der Portfolio-Vorlage bearbeiteten, sollte damit nicht als 

Problempunkt, sondern sogar im Gegenteil, als positiv bewertet werden, denn in diesem Sinne 

hatten sich die Studierenden das Portfolio zu eigen gemacht. Anhand der Aussage von E 

(Beispiel 43) lässt sich jedoch interpretieren, dass die Verwendung des Portfolios und der 

aktuelle Sprachkurs (Deutschkurs 5) als sehr zusammengehörig betrachtet wurden: die 

weiteren, fakultativen Portfolio-Abschnitte wurden möglicherweise als etwas Zusätzliches 

angesehen und, folglich, nicht verwendet. Daraus folgt eventuell, dass das gesamte Portfolio 

als mit dem individuellen Kurs zusammengehörig verstanden wurde. Streng genommen stellt 

dies das Ziel des Portfolios, also die Unterstützung des kumulativen, kurs- und 

sprachübergreifenden Lernens im Rahmen des Sprach- und Kommunikationsstudiums sowie 

des kontinuierlichen Lernens im Hinblick auf die Zeit nach dem Studium, in Frage. 

Des Weiteren wurde die Empfindung des Portfolios als zusätzliche Arbeit als Grund für die 

Nichtverwendung des Portfolios beim Lernen weiterer Sprachen genannt. In Beispiel 44 gibt 

Studierender H, der parallel einen weiteren Sprachkurs belegte, an, dass er das Portfolio beim 

Lernen dieser Sprache nicht verwendete, weil es zu viel Arbeit gewesen wäre. 

(44) En jaksanut, liikaa työtä. Kyseinen kurssi oli vähän sellainen turha kurssi ja keskittyi 

mielestäni epäolennaiseen. (H)  
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(= Ich konnte nicht, zu viel Arbeit. Der Kurs war ein wenig sinnlos und konzentrierte sich auf 

Dinge, die ich für irrelevant hielt.) 

Die Studierenden, die mit begrenzten zeitlichen Ressourcen die Arbeitsbelastung des Lernens 

organisieren müssen, müssen natürlich ihren aktuellen Zielen entsprechend Prioritäten für das 

Lernen setzen. Die für einen Kurs verpflichtenden Aufgaben werden natürlich höher priorisiert 

als die fakultativen Aufgaben. Falls zusätzlich die Lerngegenstände des Kurses als unwichtig 

betrachtet werden, ist es nicht verwunderlich, dass das Portfolio nicht verwendet wurde. 

vi. persönliche Lernpräferenzen 

Insbesondere im Zusammenhang mit dem Workbook-Abschnitt wurden persönliche 

Lernvorliebe oder -präferenzen als Begründungen für die Nichtverwendung des Portfolios 

genannt. Da die Studierenden bereits viel Erfahrung beim Sprachenlernen haben, liegt es auf 

der Hand, dass sie bereits andere Materialiensammlungen und Lernstrategien vor Beginn des 

Unterrichtsversuchs genutzt hatten, weswegen sie die neue Vorlage und den neuen Lernmittel 

möglicherweise als unnötig oder mühsam empfinden:  

(45) e-portfolion takia piti haastaa omat aiemmin hyväksi havaitut tavat tehdä muistiinpanoja ja 

merkintöjä, enkä kokenut sitä kovinkaan mielekkääksi. (G) 

(= wegen des E-Portfolios musste ich meine bewährte Art und Weise, Notizen zu machen, in 

Frage stellen, und ich fand das nicht sehr sinnvoll.) 

Im weiteren Sinne soll dies nicht unbedingt als Nachteil verstanden werden, denn das Ziel des 

Portfolios besteht nicht darin, alle möglichen vorhandenen Materialien und Strategien zu 

ersetzen, sondern ein weiteres Hilfsmittel anzubieten (vgl. Kap. 4.2). Die Aussage von G stellt 

trotzdem das Pflicht-Element (d. h. dass das Portfolio für die Pflichtaufgaben des 

Selbststudienteils im Rahmen des Kurses verwendet wurde und dadurch die Verwendung 

obligatorisch gestaltete) in Frage. Anhand der Aussage von G wurde das Portfolio im Rahmen 

des Unterrichtversuchs eher als obligatorisch und nicht als ein weiteres, fakultatives Hilfsmittel 

zum selbstgesteuerten Sprachenlernen verstanden, welches als Nachteil angesehen wurde. 

Darüber hinaus soll überlegt werden, wie das Portfolio an das vorige Lernen geknüpft werden 

kann, so dass das Heranarbeiten an das Portfolio nach vielen Jahren des Sprachenlernens (siehe. 

Kap. 2.3.3) nicht als mühsam und unnötig empfunden wird. 

Weitere Gründe für die Nichtverwendung des Workbook-Abschnittes wurden von 

Studierenden G und D wie folgt geäußert: 

(46) En käyttänyt osiota [Workbookia] koska teen mieluiten muistiinpanoja paperille (G)  

(= Ich habe den Abschnitt [Workbook] nicht benutzt, weil ich es vorziehe, Notizen auf Papier 

zu machen) 
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(47) Olen hieman huono tekemään itse muistiinpanoja (D)  

(= Ich bin selbst ein bisschen schlecht darin, mir Notizen zu machen) 

In Beispiel 46 teilt Studierender G mit, dass er bevorzugt, Notizen mit der Hand zu schreiben. 

Dieser empfundene Problempunkt betrifft daher auch die OneNote-Vorlage oder allgemeiner, 

das elektronische Format des Portfolios (s. o. Punkt iii.). Die Aussage kann aber auch dadurch 

interpretiert werden, dass der Studierende weiß, dass Notizen mit der Hand zu schreiben, sein 

Lernen am besten unterstützt. Somit soll dies nicht als Nachteil verstanden werden, denn das 

Portfolio zielt nicht darauf ab, alle Studierenden in eine einzige Lernweise einzuführen.  

Die Aussage von D in Beispiel 47 kann ebenfalls auf unterschiedliche Weise interpretiert 

werden. Auf der einen Seite kann es sein, dass D der Meinung ist, dass Notizen zu machen für 

sein Lernen oder seine Lernziele nicht hilfreich sei. Auf der anderen Seite kann interpretiert 

werden, dass er sich meistens einfach nicht dazu motivieren kann, Notizen zu machen, und das 

Problem z. B. an seiner Motivation oder an einer fehlenden Routine liegt. In diesem Fall kann 

argumentiert werden, dass die Ursache für die Nichtverwendung weniger mit Lernpräferenzen 

zu tun hat als vielmehr mit Motivation oder sogar Bequemlichkeit geht. Ähnliches wird auch 

aus dem folgenden Beispiel vom Studierenden A ersichtlich: 

(48) Olen melko laiska keräämään tietoja ylös, joten edellä mainitsemani rutiini sellaiseen pitäisi 

saada aloitettua. (A)  

(= Ich bin ziemlich faul, Inhalte zu sammeln, also sollte die oben erwähnte Routine gestartet 

werden.) 

In dem Sinn beziehen sich solche teils situationsgebundenen teils persönlichen Eigenschaften 

wie Motivation, Interesse oder Bequemlichkeit sehr eng auf den Punkt v. Unrelevant in Bezug 

auf Bedürfnisse und Ziele (s. o.). Falls ein Lerngegenstand, z. B. das Deutschlernen ganz unten 

in der aktuellen Prioritätenliste steht, hat das zur Folge, dass auch das Interesse daran 

möglicherweise sehr gering ist. Andererseits kann dieser Punkt auch in den ersten 

Problempunkt, i. inadäquate Eingewöhnung, miteinbezogen werden. Obwohl viele Studierende 

den Nutzen z. B. beim Aufschreiben von Notizen und Tipps erkannten, fiel es ihnen manchmal 

durch Mangel an Routine trotzdem schwer, dies im Alltag umzusetzen. 
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7 DISKUSSION UND AUSBLICK  

Die vorliegende Untersuchung befasste sich mit dem Einsatz eines mehrsprachigen E-

Portfolios beim selbstgesteuerten Sprachenlernen im Rahmen des hochschulischen Sprach- und 

Kommunikationsstudiums. Den Hintergrund für die Untersuchung formt das E-Portfolio-

Projekt an der Universität Tampere, im Rahmen dessen ein Model eines mehrsprachigen E-

Portfolios entwickelt wurde (Hollingsworth 2017; Minasyan et al. 2019, Fußnote 40). Mit dem 

E-Portfolio wird sich darauf abgezielt, das selbstgesteuerte, kumulative, mehrsprachige 

Sprachenlernen der Studierenden während des Sprach- und Kommunikationsstudiums sowie 

nach dem Studium zu unterstützen. Zielsetzung der Arbeit war die Möglichkeiten dieses 

Instruments für das Sprachenlernen vor allem aus der Perspektive der Studierenden zu 

untersuchen. Um die Erfahrungen der Studierenden mit dem Portfolio zu erkunden, wurde die 

E-Portfolio-Vorlage von Hollingsworth (2020, vgl. Fußnote 3) im Rahmen eines 

Unterrichtsversuchs in den Selbststudienteil eines Deutschkurses (siehe. Kap. 5.2) eingebettet. 

Es wurde drei Forschungsfragen formuliert, um die Richtung der Untersuchung zu bestimmen. 

Zu Beginn wurden die von den Studierenden während des Unterrichtsversuchs erstellten 

Portfolios ausgewertet, um zu erkunden, welchen konkreten Nutzen sie aus dem Portfolio 

zogen. Es wurde festgestellt, dass acht der neun Studierenden, neben den verpflichtenden 

Portfolio-Seiten (also diesen, die im Rahmen des Kurses als Pflichtaufgaben gegeben wurden), 

auch die fakultativen Abschnitte und Seiten des Portfolios zur Unterstützung des 

selbstgesteuerten Lernens verwendeten. Die Studierenden unterschieden sich dabei, auf welche 

Weise sie das Portfolio und dessen einzelnen Abschnitte verwendeten. Beispielweise, wählten 

einige Studierende Ressourcen und Strategien aus dem Handbook aus, andere hingegen 

bevorzugten es, ihre eigenen zu suchen. Darüber hinaus übernahmen einige Studierende die 

Verwendung des Workbooks für das Schreiben von Notizen zu Lerninhalten, andere hingegen 

bearbeiteten und verwendeten zu diesem Zweck lieber den Showcase. Diese Ergebnisse 

rechtfertigen die Aussage, dass sich die Studierenden das Portfolio zu einem gewissen Grad zu 

eigen machten, in dem Sinn, dass sie es so verwendeten, wie es am besten zu ihren individuellen 

Lernpräferenzen und Zielvorstellungen passte. 

Die zweite Forschungsfrage bezog sich auf die Erfahrungen der Studierenden mit dem E-

Portfolio. Diese Frage konzentrierte sich auf mehrere Aspekte, die im Hinblick auf die 

Pilotstudie von Minasyan et al. (2019, Fußnote 40) ausgewählt wurden. Diese umfassten die 

praktische Umsetzung des Portfolios, die Verwendung der einzelnen Portfolio-Abschnitte, und 
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das gesamte Portfolio-Konzept (siehe Kap. 6.2). Tabelle 10 fasst die empfundenen Vorteile und 

Nachteile nach diesen Themenbereichen zusammen:  

Themenbereich Vorteile Nachteile 

praktische Umsetzung   

 elektronische Vorlage 

(OneNote) 
 (orts)flexibel; beliebige 

Bearbeitung & Verwendung 

 alle Materialien an einem Ort 

 ermöglicht Speichern 

elektronischer Materialien 

 Formatierung bedarf Zeit 

 komplizierter Aufbau: insb. 

wegen mehrerer Sprachen 

 gewöhnungsbedürftig 

 

 

 

 Kursformat   

  Online-

Unterricht 
 all Lernmaterial einfach online 

verfügbar 

 nur eine weitere Pflichtaufgabe 

unter anteren 

 komplizierte Einarbeitung in die 

Verwendung 

  Kontakt-

unterricht 
 unterscheidet sich von der 

„normalen“ Kursarbeit 

 Kursmaterialien in Papierform 

einzelne Portfolio-Abschnitte   

 Handbook  Unterstützung bei der Planung 

des Lernens (u. a. affektives, 

vereinfachendes Element) 

 bereits vorhandene, geeignetere 

Materialien 

 mangelnde Eingewöhnung an 

Anwendung   

 Workbook  ermöglicht Sammeln & 

Bearbeitung des Lernstoffs 

 weitere, geeignetere Mittel 

 unnötig / unpassend bezüglich 

Lernpräferenzen und -Ziele   

 Showcase  ermöglicht Dokumentation des 

Lernens 

 Plattform für Reflexion 

 weitere, geeignetere Mittel 

 unnötig / unpassend bezüglich 

Bedürfnisse und Ziele 

 

gesamtes E-Portfolio-Konzept   

 Verwendung beim 

selbstgesteuerten 

Lernen 

 

 beliebige Bearbeitung und 

Verwendung 

 Organisation des Lernens 

 unpassender Grad Steuerung:  

zu wenig / zu viel Steuerung 

Integration im Kurs  regelmässige Verwendung 

 genügend Unterstützung 

 sozial-affektives Element 

(Kommilitonen) 

 Pflichtgefühl: nur eine weitere 

Pflichtaufgabe unter anteren 

 

 

Unterstützung 

unterschiedlicher 

Lernervariablen 

 ermöglicht beliebige 

Bearbeitung & Verwendung; 

Anpassung an individuelle 

Bedürfnisse 

 teils unpassend bezüglich der 

Lernpräferenzen, -Bedürfnisse 

und -Ziele  

 Anpassung an individuelle 

Bedürfnisse als schwierig 

empfunden 

 Verwendung bzw. Nutzen 

abhängig von Motivation und 

Interesse 

 

 

mehrsprachiges, 

kumulatives Lernen 
 Organisation des Lernens, 

alles an einem Ort 

 komplizirter Aufbau des 

Portfolios 

Tabelle 10.  Zusammenfassung der empfundenen Vor- und Nachteile des E-Portfolios 
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Es stellte sich heraus, dass die Stärke des E-Portfolios vor allem in dessen organisierender und 

erleichternder Funktion liegt. Anhand der Fragebogendaten ließ sich interpretieren, dass die 

Studierenden das Portfolio beim Sprachenlernen verwenden würden, weil es die Organisation 

des Lernens unterstützt, insbesondere, weil alle Lernprodukte und -materialien an einem Ort 

gesammelt werden können. In diesem Zusammenhang wurde darüber hinaus die elektronische 

OneNote-Vorlage, welche das Portfolio ortflexibel zugänglich macht, als Vorteil genannt. Die 

gesammelten Lernprodukte würden für verschiedene Zwecke verwendet werden, u. a. für das 

eigene, zukünftige Lernen und für weitere Evaluierungszwecke. Darüber hinaus wurde es als 

großer Vorteil des Portfolios empfunden, dass es von den Lehrenden bereitgestellten 

Ressourcen, u. a. Hinweise zum Sprachenlernen, beinhaltet, die zur Unterstützung vor allem 

bei der Planung des Lernens verwendet werden könnten. Die Funktionen der Portfolio-

Abschnitte, das Handbook, Workbook und Showcase, wurden insofern generell als nützlich 

empfunden, da die Studierenden diese ihren Zielen, aktuellen Bedürfnissen und Präferenzen 

entsprechend verwenden konnten sowie die Inhalte und den Aufbau beliebig bearbeiten 

konnten. Des Weiteren wurde die Einbeziehung der Portfolioarbeit mit dem sozialen 

Kurskontext als Vorteil genannt, denn diese würde zu den sozial-affektiven Aspekten des 

Portfolios beitragen, u. a. bei Ideenfindung zum Lernen sowie beim Erstellen einer 

Verwendungsroutine. 

Auf der anderen Seite stellte es sich heraus, dass die Studierenden auch Probleme bzw. 

Nachteile mit dem Portfolio erkannten. Die empfundenen Probleme bei der praktischen 

Umsetzung bezogen sich u. a. auf die elektronische Portfolio-Vorlage in OneNote, die von 

einigen Studierenden als unangenehme bzw. komplizierte Plattform für das Portfolio 

empfunden wurde. Außerdem wurde das Kursformat in diesem Zusammenhang kommentiert. 

Die Durchführung des Unterrichts in digitaler Form bzw. das gesamte Distanzlernen im 

Vergleich zum normalen Kontaktunterricht beeinflusste nämlich den empfundenen Nutzen des 

Portfolios bei vielen Studierenden. Es lässt sich trotzdem feststellen, dass die Aussagen dazu 

widersprüchlich waren: einige Studierende gaben an, sie hätten die Verwendung des Portfolios 

im Kontaktunterricht bevorzugt, bei anderen war dies umgekehrt.  

Widersprüchliche Aussagen wurden auch bei den eher konzeptionellen Problemen festgestellt. 

Diese konzeptionellen Probleme bezogen sich auf die vorgesehene Verwendung des Portfolios 

beim selbstgesteuerten Lernen im Vergleich zur Verwendung als Teil der Kursarbeit. Es stellte 

sich z. B. heraus, dass der gewünschte Grad der Steuerung der Portfolioarbeit, d. h. u. a. die 
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von der Lehrerin gegebenen Anweisungen zur Verwendung der einzelnen Seiten, sehr 

unterschiedlich empfunden wurde: einige Studierende hätten sich mehr Anweisungen und 

Steuerung als andere gewünscht. Weiterhin wurde die Einbindung des Portfolios in die 

Kursarbeit bei einigen Studierenden als negativ empfunden, da diese das Pflichtgefühl verstärkt 

hat. Dahingegen meinten andere, dass sie die Unterstützung eines Kurses bei der Verwendung 

benötigen würden. Gerade weil diese unterschiedlichen Ansichten es schwierig gestalten, 

eindeutige Antworten oder Entwicklungspunkte für die Weiterentwicklung des Portfolios zu 

nennen, zeigt dies wie komplex es ist, das Bestreben nach Unterstützung der Individualität und 

der unterschiedlichen Lernervariablen in die Organisation des hochschulischen 

Sprachenlernens mit einzubeziehen. Das Portfolio kann und muss allerdings nicht zu allen 

Studierenden in jeder Hinsicht perfekt passen, sondern vor allem als zusätzliches Hilfsmittel 

fungieren. 

Es lassen sich viele Gemeinsamkeiten zwischen den Ergebnissen der vorliegenden 

Untersuchung und den Ergebnissen, zu den Minasyan et al. (2019, Fußnote 40) in der 

Pilotstudie zum E-Portfolio kamen, feststellen. Die Ergebnisse beider Studien zeigen, dass die 

Studierenden das Portfolio-Konzept im Allgemeinen zweckdienlich fanden. Es gibt jedoch 

bestimmte Herausforderungen bzw. Problempunkte, die die Erfahrung negativ beeinflussten. 

An dieser Stelle sollen insbesondere zwei Punkte hervorgehoben werden, nämlich der Umfang 

der Einführung zur Verwendung des Portfolios, und der Grad der Integration des Portfolios in 

die Kursarbeit. Beide Diskussionspunkte wurden auch im Rahmen der Pilotstudie von 

Minasyan et al. (2019, Fußnote 40) angeschnitten und wurden nun durch die Ergebnisse dieser 

Untersuchung bestärkt. Abbildung 12 fasst diese wesentlichsten Faktoren zusammen, die zum 

funktionierenden Einsatz des E-Portfolios beitragen können. 
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Abbildung 12. Bedingungen für einen funktionierenden Einsatz des E-Portfolios 

Anhand der Ergebnisse der Datenanalyse kann festgestellt werden, dass sowohl das E-

Portfolio-Konzept als auch die konkrete Portfolio-Vorlage ausreichende Einführung und 

Unterstützung bei der Verwendung seitens der Lehrenden sowie ausreichende Eingewöhnung 

an die Verwendung seitens der Studierenden benötigen. Die Studierenden müssen mit der 

Anwendung des neuen Mittels zur Unterstützung ihres Lernens vertraut werden sowie die 

unterschiedlichen Funktionen und Zwecken, die für die individuellen Portfolio-Seiten 

vorgesehen werden, verstehen. Neben den konkreten Funktionen der Seiten sollten sie sich des 

Portfolio-Konzepts, d. h. der diesem zugrunde liegenden Ansätze zum kumulativen, 

mehrsprachigen Sprachenlernen, bewusst werden. Exemplarisch wurde im Rahmen dieser 

Untersuchung der mehrsprachige Aspekt des Portfolios, d. h. dass es beim mehrsprachigen und 

kumulativen Lernen mehrerer Sprachen verwendet werden könnte, von den Studierenden kaum 

kommentiert. Im Rückblick lässt sich fragen, ob das Panopto-Video, das im Rahmen dieses 

Unterrichtversuchs zur Einführung in die Portfolioarbeit verwendet wurde (siehe Kap. 5.2.4.1), 

genügend Instruktionen für solch eine reflektierende Arbeitsweise mit dem Portfolio bot. In 

dieser Hinsicht kann die Frage gestellt werden, ob die Studierenden grundsätzlich mehr 

Einführung zum selbstgesteuerten Sprachenlernen vor der Verwendung des Portfolios im 

Rahmen eines bestimmten Sprachkurses bräuchten. Im Fokus der Kurse steht nämlich neben 

den Sprachlernfähigkeiten auch der sprachliche Lerngegenstand, welches angesichts geringer 

zeitlicher Ressourcen die Einführung zur Portfolioarbeit und zum selbstgesteuerten 

Sprachenlernen schwierig gestalten kann. Damit wäre die Idee der Einführung des Portfolios 

im Rahmen des Einführungskurses zum hochschulischen Sprachenlernen (siehe Kap. 4.1.3) 
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gerechtfertigt: denn im Rahmen dieses Kurses macht sich der Studierende bereits mit 

selbstgesteuerten, reflektierenden Lernweisen und kumulativem, mehrsprachigem 

Sprachenlernen vertraut und wird sich seiner individuellen Lernpräferenzen und -zielen 

bewusst (siehe Kap. 4.1.3). Der Kurs könnte somit optimale Voraussetzungen für die 

Einführung des E-Portfolios anbieten.  

Ein weiterer wichtiger Diskussionspunkt behandelt den Grad an Integration der Portfolioarbeit 

in die Kursarbeit während des Sprach- und Kommunikationsstudiums. Ein markanter Faktor, 

der die Verwendung des Portfolios beeinflusste, war die fehlende Routine in verschiedenen 

Aufgaben im Zusammenhang mit dem Portfolio aber auch mit dem selbstgesteuerten 

Sprachenlernen im Allgemeinen. Eine etablierte Verwendungsroutine könnte zum Beispiel 

durch engerer Einbettung der Portfolioarbeit in die Sprachenkurse erreicht werden. Des 

Weiteren kann zum erfolgreichen Einsatz des Portfolios der soziale Aspekt, z. B. kollaborative 

Arbeit sowie die Beratungsbeziehung zwischen den Studierenden und den Lehrenden, 

beitragen. 

Es soll trotzdem angemerkt werden, dass die engere Einbettung des Portfolios in die Kursarbeit 

nicht unbedingt bedeuten muss, dass die Portfolioarbeit einen obligatorischen Teil bzw. ein 

Lernergebnis der Kurse formen muss. Die negativen Erfahrungen der Studierenden mit dem E-

Portfolio in dem Sinn, dass es als eine noch weitere Pflichtaufgabe, insbesondere beim 

Distanzlernen, angesehen wurde, kann als markantes Ergebnis dieser Untersuchung angesehen 

werden. Falls folglich bei einer zukünftigen Umsetzung des Portfolios über den Grad der 

Einbettung in die Kursarbeit diskutiert werden sollte, sollte dieser Aspekt berücksichtigt 

werden. Hinzukommt auch der letzte, markante Punkt, der sowohl bei der Einführung als auch 

bei der späteren Verwendung im Rahmen der Kurse berücksichtigt werden sollte: Dieser besagt, 

dass das Gefühl des Eigentums über das Lernmittel und dessen Adaptierung nach den 

individuellen Lernpräferenzen im Zentrum des Konzepts liegt. In dieser Hinsicht soll 

angemerkt werden, dass ohne solch ein Eigentumsgefühl und ohne kontinuierliche, dialogische 

Beratungsbeziehung zwischen Studierendem und Lehrendem, Gefahr besteht, dass das 

Portfolio nur ein noch weiteres Handlungsmodell zur Befähigung zu selbstgesteuertem Lernen 

wird (vgl. Schmenk 2014; siehe Kap. 2.2.2). Dies soll aber nicht das Ziel des Portfolios sein. 

 



 

116 

Die vorliegende Untersuchung lässt sich als eine vornehmlich qualitative Untersuchung 

beschreiben und daher soll die Untersuchung nach entsprechenden Gütekriterien evaluiert 

werden. Damit werden Validität und Reliabilität nicht als Gütekriterien im traditionellen, 

quantitativen Sinn übernommen (vgl. Caspari 2016a: 17). Dies liegt daran, dass die vorliegende 

Untersuchung als qualitative Fallstudie von Subjektivität geprägt ist. Dies gilt sowohl für die 

Befragten, d. h. die Studierenden, die subjektive Erfahrungen, u. a. wegen ihrer 

unterschiedlichen Hintergründe, haben, als auch für die Forscherin, die in Personalunion als 

Forscherin und Assistenz-Lehrerin fungierte und damit eine bestimmte Perspektive zum 

Forschungsgegenstand miteinbrachte. Weiterhin könnte diese Personalunion die Daten 

beeinflusst haben, denn die Portfolios und die Befragungen wurden nicht anonym eingereicht. 

Dies muss bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden.  

Die Untersuchung zielte folglich nicht auf eine Verallgemeinerung der Ergebnisse ab. Die 

Operationalisierung des Forschungsgegenstands und Standardisierung der Datenerhebung 

wurden auch nicht als Ziele der Methodologie angesehen. Stattdessen wurde im Rahmen dieser 

Untersuchung u. a. die Kontextangaben und die Vorgehensweise möglichst nachvollziehbar 

und konsequent dokumentiert. Dazugehörend wurden die fremdsprachendidaktischen Ansätze 

und das E-Portfolio-Projekt am Sprachenzentrum der Universität Tampere als Hintergrund zur 

Untersuchung beschrieben. Darüber hinaus wurde der Verlauf des Unterrichtsversuchs 

detailliert erläutert. Dies diente außerdem zur Unterstützung einer eventuellen Wiederholung 

der Untersuchung bzw. Entwicklung des Portfolio-Einsatzes im Rahmen eines weiteren Kurses. 

Im Rahmen dieser Untersuchung war es nicht möglich, die Verwendung des E-Portfolios in 

einem längeren Zeitraum zu betrachten. Eine Langzeitstudie bzw. mehrere Aktionsforschungen 

wären wünschenswert, um zu erkunden, wie das Portfolio Studierende letztendlich während 

ihrer gesamten Studienzeit unterstützen kann. Es soll außerdem angemerkt werden, dass die 

vorliegende Arbeit sich vor allem mit der Perspektive der Studierenden zum E-Portfolio 

befasste. Wie in Kap. 3.2 eingeführt, soll die Umsetzung eines Instruments wie die des E-

Portfolios auf mehreren Ebenen, d. h. neben der Perspektive der Studierenden auch, u. a. aus 

der Perspektive der Lehrenden und des Curriculums, betrachtet werden. Diese Untersuchung 

kann trotzdem als eine Stufe bzw. eine Aktionsforschung im Zusammenhang des breiteren 

Aktionsforschungsprojektes, das auf die Weiterentwicklung und eventuelle Umsetzung eines 

Instruments zur Förderung von Lernerautonomie, kumulativem Lernen und mehrsprachigem 

Verfahren im Rahmen des Sprach- und Kommunikationsstudiums an der Universität Tampere 
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abzielt, angesehen werden. Um das Portfolio als Lernmittel in der Praxis langfristig umsetzen 

zu können, bedarf es jedoch noch weiterer Untersuchungen bzw. curriculare Entwicklung. 

Angesichts des neuen Curriculums des Sprachenzentrums ab Herbst 2021, und des neuen 

Einführungskurses zum hochschulischen Sprachenlernen, werden derzeit optimale 

Voraussetzungen für solch eine Entwicklung geboten.
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ANHÄNGE 

Anhang 1: Original-Vorlage des E-Portfolios 

Diese E-Portfolio-Vorlage von Hollingsworth (2020, vgl. Fußnote 3) wurde in den Kursen 

FEBC (Geschäftsenglisch) und PIE (Wissenschaftliches Schreiben) im Rahmen der Pilotstudie 

(Miansyan et al. 2019, vgl. Fußnote 40) verwendet. Die Abbildungen zeigen den Aufbau des 

jeweiligen Portfolio-Abschnittes und exemplarisch Erscheinung einiger Seiten. Danach werden 

die Textinhalte der Seiten angegeben. Die unterstrichenen Wörter sind in der Portfolio-Vorlage 

als Links zu den jeweiligen Webseiten gegeben. 

Introduction

 

 

 



 

 

Getting started 

 

Welcome to your Communication and Language Studies at Tampere University. Up until now you may have 

thought about language in terms of grammar, vocabulary, and the four skills of reading, writing, listening and 

speaking. In these studies, your focus will be on using language to communicate in both academic and 

worklife contexts.  

 

Think of your Communication and Language Studies as a path consisting of different courses in different 

languages.  

 

The knowledge, skills and attitudes you gain on one course – whatever the language – will be of use to you 

not only on later courses but also later in your professional life.  

 

This portfolio is the thread that connects those courses together. As such it is your personal tool with four 

different sections: the 'My Language Learning Profile', 'Handbook', 'Workbook' and 'Showcase'. In these 

sections you can do the following:  

  

 

 My language learning 

profile 

 

reflect on your needs, current skills, motivation, personality and learning 

background to build up a picture of your language learning profile 

 Handbook store useful material and links you have found yourself or from your 

courses 

 

 Workbook work towards your objectives of the course as well as the personal 

objectives you have set yourselves and aklso record any vocabulary, 

grammar or style points you feel are important 

 

 Showcase keep the best pieces of your work to act as a show case for professional 

use, such as when applying for jobs 

 

 

Within each section, we have already put a page or pages to help get you started.  

 

But remember that this is your portfolio and you can add and move pages to suit best how you learn.  

 

 



 

 

 

My language learning profile 

 

My language learning profile (updated dd.mm.yyyy) 

 

My language learning profile  

 

Use the ‘Kaleidoscope’ page [http://www.uiah.fi/virtu/kaleidoskooppi/intro.php] to help you reflect on your 

needs, current skills, motivation, personality and learning background with regard to the languages you have 

learnt and are learning. By clicking on the dialogues in each of these areas, you will be able to find language 

learning tips that match your own experiences or situation . After you have gone through the dialogues in each 

area, write your own reflections in the box at the bottom of the page to build up your language learning 

profile. At the end, copy and paste your profile into the space below. You can then come back and update 

your profile whenever you wish.  

 

 

 

Assessing your language competences  

 

To assess the level of your competences in the languages you are learning, the Self-assessment grid using the 

proficiency levels of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is a useful tool. 

You will be using the same proficiency scale (A1 to C2) when you set out your language learning objectives 

in the ‘Workbook’ section of the ePortfolio. Remember that within one language your proficiency level can 

vary according to the different skills; for example your reading skills may be C1, but your writing skills B2.  

 

Learning a language independently  

 

The first thing to remember is that you have already learnt at least one language by yourself: your very own 

mother tongue. Even when you started to learn one or two more languages at school - in the classroom with a 

teacher - you were the one who did the learning. Nobody else can learn for you, only you yourself.  



 

 

However, the way in which you learnt and what you learnt were certainly not the same when you were a baby 

and when you were at school. As a very young child, you listened to people speaking, connected sounds and 

meanings naturally and tried them out yourself. At school, the teacher chose what you should learn and made 

you practice both the forms and meanings of language consciously through different kinds of exercises.  

   
To be a successful independent language learner, try to combine both natural and conscious learning in the 

following ways:  

 

 Seek out all the opportunities you can to listen to, read, speak and write the language you want to 

learn  

 

 Pick up, categorize and store new words and structures which you come across in the speech or 

writing of others (either through personal contact, TV, online audio and video, books, newspapers 

and magazines)  

 

 Be ready to try out these new words and structures in your own speech or writing even if this means 

making mistakes. Making mistakes means that you are progressing!  

 

 Make a note of the mistakes which you make, analyze them and practice the correct forms 

consciously through different kinds of exercises.  

 

 

Handbook 

Dictionaries and vocabulary tools 

 

ENGLISH  

 

The Cambridge English Dictionary (with audio - British and American)  

 

Collins English Dictionary (with audio - British and American)  

 

In addition to the dictionary function (including specialized uses of words, collocations and example 

sentences), both of these online dictionaries also have information on grammar for those points you might still 

need to brush up on as well as translations with pronunciation in many languages.  

 

Just the word: This site can help you find collocations (words that go together) including those annoying 

prepositions which can combine with verbs and nouns. Example sentences are based on BNC (British 

National Corpus). Type a word in the box and then click 'Combinations'. This will give you different 

categories of combinations, e.g. adjectives or prepositions that may go with the word, and show your how 

frequent those combinations are. Clicking on a combination in a category, e.g. “think of” will show you real 

examples of how that combination is used and what grammatical structures it requires.  

 

Wordandphrase: [IMPORTANT: click on ‘Use old site’ at the bottom of the page that opens up] A very useful 

site for exploring vocabulary. Among other things, you can see how frequently words are used and which 

ones to concentrate on, what synonyms exist, and which words go ('collocate') with others to form phrases. 

On the old site page, click on ‘Input / analyze texts, then paste a text which you want to analyze into the box. 

When you click on ‘Search’, you will then see the words colour-coded: most frequent words in blue, less 

frequent words in green and least frequent words in yellow. Clicking on a word will show you how the word 

is used. You can also filter the results by selecting a field, e.g. academic or business, as well as clicking to 

find synonyms.  

 

Synonym: A site that not only allows you to search for a synonym of a word, it will also give you some 

antonyms (words with the opposite meaning) if one exists. However, you would still have to check in an 

English-English dictionary to see whether the meaning of the word you found is exactly the same as the one 

you entered and whether it can be used in similar contexts.  

 



 

 

 

Oxford Learner's Word Lists: These word lists are designed to help English language learners at any level 

focus on the most important words to learn in their area of study. Use the ‘filters’ function to focus on the 

words at the proficiency level you want, e.g. to only see words or phrases at level C1, deselect the other levels 

first.  

 

Oxford Topic Vocabulary: This site can help you build your topic vocabulary with mini-dictionaries grouping 

words related to common subject areas. The ‘filters’ function works the same way as the for the ‘Oxford 

Learner’s word Lists.  

 

Grammar resources 

 

Below are links to resources on different points of grammar that you will be referred to in the feedback you 

will receive on your graded tasks and blog activities in the Foundations of English Business Communication 

course.  

 

1. ARTICLE USAGE  

https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar_list/artikel.htm  

 

2. AWKWARD (=AWKWARDLY EXPRESSED)  

https://socratic.org/questions/what-does-awkward-syntax-mean-my-english-teacher-wrote-this-on-research-

paper-i- 

 

3. CAPITALISATION  

http://esl.fis.edu/grammar/rules/capital.htm  

 

4. COHESION  

A. CONJUNCTIONS  

https://webapps.towson.edu/ows/conjunctions.htm  

B. CONNECTIVES  

https://www.grammarbank.com/connectives-list.html  

 

5. FLOW  

https://www.businesswritingblog.com/business_writing/2018/01/how-to-make-your-writing-flow.html  

 

6. PUNCTUATION  

A. COMMAS  

https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/comma.htm  

B. APOSTROPHES  

https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/genitiv.htm  

C. COLONS AND SEMI-COLONS  

https://www2.le.ac.uk/offices/ld/resources/writing/grammar/grammar-guides/semicolon  

 

7. REGISTER (FORMAL VS INFORMAL LANGUAGE)  

https://www.engvid.com/english-resource/formal-informal-english/  

 

8. TENSE FORM  

A. ALL TENSES  

https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar_list/zeitformen.htm  

B. SUBJECT-VERB AGREEMENT  

https://owl.purdue.edu/owl/general_writing/grammar/subject_verb_agreement.html  

C. PASSIVE VOICE  

https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/active_passive.htm  

D. REPORTED SPEECH  

https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/reported.htm  

 

9. WORD ORDER IN SENTENCES  

https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/satzstellung_1.htm  



 

 

10. PREPOSITIONS  

https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar_list/prepositions.htm 

 

Writing business letters 

 

Xerox guide to writing a business letter: A short introduction to writing a business letter.  

 

Online Business Letter Generator: By allowing you to choose alternative phrases from a series of drop-down 

menus, this program will quickly build up a letter for you for a range of different purposes. However, you still 

have to know which phrases fit together to avoid ending up with nonsense! 

 

[Pdf-Anweisung zum Schreiben von Business letters wird ausgelassen.] 

 

Academic English resources 

 

APA – Referencing Guide: A comprehensive guide to citing references using the APA style provided by 

Murdoch University in Australia.  

  

Using English for Academic Purposes (UEfAP): An extremely comprehensive site on English for Academic 

purposes, covering reading, speaking, vocabulary and writing. Especially good is its list of links to language 

sites in the ELP section. It also contains some useful exercises for basic academic writing revision.  

 

The Purdue University Online Writing Lab: Probably the most well-known online academic writing resource. 

It contains a wide range of writing and grammar files and exercises, most of which are available in printer-

friendly form (but not interactive). Recommended if you feel you need extra practice. It also contains useful 

style guides for referencing.  

 

Academic Writing in English (AWE) (includes online practice activities): The AWE site is a good place to 

start if you want to know more about (and also practise) the following: Cohesion, Grammar, Punctuation, 

Style.  

 

Academic Phrasebank from the University of Manchester: Use this resource for examples of phrases typically 

found in different parts of a piece of academic writing.  

 

General news 

 

Broadcast news  

 

BBC news: written, audio and video articles and in-depth reports on all subjects  

CNN:  

 

Newspapers  

 

British quality newspapers  

Currently, there are only two British quality newspapers that are free to view, the Guardian and the 

Independent. All the others are now behind pay-walls.  

 

The Guardian: Good coverage of news, with analysis pieces from different perspectives. Political leaning: 

centre to left of centre. Traditionally called the 'Grauniad' because of its reputation for spelling mistakes.  

 

The Independent: Somewhat lighter coverage of the news the Guardian, but still a good range of subjects. 

Political leaning: centre.  

 

British tabloid newspapers  

 

These often concentrate on football, celebrities, and a mixture of the two, I.e. football players and football 

player wives, rather than on politics or business. However, due to their popularity, they can mould public 

opinion.  



 

 

 

The Daily Mail: A right-wing slant on the news.  

The Daily Express: A similarly right-wing take on the news.  

The Daily Mirror: Gives the people what they want...  

The Daily Star: Worth watching just to see how low newspapers can get!  

 

 

Business news 

 

ENGLISH 

 

A collection of business related newspapers and sites from around the world 

 

Guardian Unlimited - Business Latest - http://www.guardian.co.uk/business/  

Includes breaking news and online share prices plus analysis and comment, market indicators, Explained 

background features and links to Special Reports.  

 

Reuters - Finance - http://www.reuters.com/finance.jhtml  

Major source of worldwide breaking news with extensive business, finance and stock markets sections 

including online research and investing tools with news stories, photos, raw video and special Focus reports.  

 

Independent - Business - https://www.independent.co.uk/news/business  

National and world business news, analysis and comment.  

 

The Guardian / Observer - Business - http://observer.guardian.co.uk/business/  

Business news, analysis and comment  

 

Washington Post Business Section - http://www.washingtonpost.com/wp-srv/business/front.htm  

News, market quotes, and a glossary of business terms.  

 

 

Workbook 

My objectives 

 

Use the tables below to set your objectives in the languages you are learning. Remember that these can be 

both course objectives and personal objectives. For each objective you can say at what level of proficiency 

you want to be able to perform the skill [for more information on the Common European Framework of 

Reference (CEFR) proficiency levels click here [https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-

reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale].   

 

Once you have practiced the skill, either on a course or self-study, you can then evaluate how well you have 

mastered the skill by rating yourself from 1 (not effective) to 5 (highly effective). Finally, based on your self-

evaluation and needs, you can decide whether you still require further practice in that skill.  

 

The skills that are now listed in the 'Professional / Academic Skills' table are the skills you will be learning on 

the Foundations of English Communication course. Feel free to add further skills for other courses and 

languages.  

 

PROFESSIONAL / 

ACADEMIC SKILLS  

I can...  

Language(s) CEFR 

level 

done in (course / module / 

self-study) 

self-

evaluation (1 

to 5) 

needs further 

work 

Example: give an oral 

presentation  

English B2 FEBC module 2 3 x 

  Swedish B1 Business Swedish I 2 x 



 

 

  Chinese A2 Chinese 3 4  

 

  

PRESENTING 

INFORMATION  

     

recognize the terminology 

and structure of a text  

English 
    

  
     

scan a text and select 

relevant data  

English 
    

  
     

compare and evaluate data  English 
    

  
     

summarize information  English 
    

  
     

structure information 

logically  

English 
    

  
     

highlight key facts  English 
    

  
     

 use appropriate register  English 
    

  
     

present information orally 

in a structured manner  

English 
    

  
     

reference sources correctly  English 
    

  
     

write a business letter  English 
    

  
     

  

MEETINGS AND TEAM 

WORK  

     

listen critically  English 
    

  
     

use appropriate body 

language  

English 
    

  
     

use key phrases, register 

and strategies appropriate to 

meetings  

English 
    

  
     

chair a meeting  English 
    

  
     

write the agenda for a 

meeting  

English 
    



 

 

 

  
     

 write the minutes of a 

meeting  

English 
    

  
     

give a well-structured oral 

presentation with the 

members of my team  

English 
    

  
     

  

FUNCTIONS  

     

agree / disagree 

constructively  

English 
    

  
     

propose ideas / a course of 

action  

English 
    

  
     

clarify points  English 
    

  
     

support / oppose views or 

proposals  

English 
    

  
     

solve problems  English 
    

  
     

back up views with solid 

evidence (argumentation)  

English 
    

 

EVERYDAY SKILLS  

I can...  

Language(s) CEFR 

level 

done in (course / module / 

self-study) 

self-

evaluation (1 

to 5) 

needs further 

work 

Example: ask for directions  German A2 Saksa II 5  

 

  

  

Russian A2 Venäjä II 3 x 

Example: ask about the 

menu and order food in a 

restaurant  

French B1 self-study 4 x 

   
     

 

VOCABULARY  Language(s) CEFR 

level 

done in (course / module / 

self-study) 

self-

evaluation (1 

to 5) 

needs further 

work 

Example: Learn marketing 

terminology  

English B2 FEBC module 1 4 x 



 

 

  

  

Swedish B1 Liike-elämän ruotsia I 3 x 

Example: Learn words 

connected to food  

French B1 self-study 5  

 

        

 

GRAMMAR  Language(s)  CEFR 

level  

done in (course / module / 

self-study)  

self-

evaluation (1 

to 5)  

needs further 

work  

Example: Learn the changes 

connected to reported 

speech  

English  B2  FEBC module 2  3  x  

Example: Learn the correct 

use of commas  

Finnish  native  Tieteellinen 

kirjoittaminen  

2  x  

                  

 

PRONUNCIATION  Language(s)  CEFR 

level  

done in (course / module / 

self-study)  

self-

evaluation (1 

to 5)  

needs further 

work  

Example: Improve my 

intonation  

English  B2  self-study  3  x  

Example: Learn the 

different ‘s’ sounds  

Swedish  A1  ruotsin kielen valmentava 

kurssi  

3  x  

                  
 

 

  



 

 

 

How to work towards your objectives 

 

 
[Beispiel für die Verwendung des Prozesses im Zusammenhang mit einer Aufgabe (Schreiben eines Business 

Letters) ist nicht in diese Arbeit integriert.] 

 

Task in progress 

 

If you wish, for each of the tasks that you will be doing, you can create a page such as this one for working on 

the task. Once you have completed the first version of the task here, you can then share your ePortfolio with 

your team members and ask them to give constructive comments on how you can improve it still further. You 

will then be able to write the final version of the task, taking those comments into account. 

 

 

Task in progress 1: Business correspondence  

 

You can use this page when working on your Business correspondence task. 

 

 

Task in progress 2: Summary   

 

You can use this page when working on your Summary task. 

 

 

Task in progress 3: Terminology list 

 

You can use this page when working on your Terminology list to note down words, sources and examples you 

want to use in your list. 

 



 

 

Task in progress 4: Agenda 

 

You can use this page when working on your agenda, e.g. to note points that should be included. 

 

 

Task in progress 5: Minutes 

 

You can use this page when working on your Minutes task. 

 

 

My vocabulary notebook 

 

Use this page to note done words that you think will be useful for the future and want to remember. There are 

different ways of doing this, for example by using lists or mind maps. Free mind map tools include 

MindMaster (downloadable app) and Wisemapping (web-based). You can of course combine both of these 

techniques: first of all you might just want to note words down quickly and then later on group them 

according to a field (e.g. 'taxation' ) into a mind map, which you can then add to later on. In addition, it's a 

good idea not just to keep a record of the word itself, but also further information, i.e. the meaning, the 

translation, synonyms, other words it may typically combine with ("collocations"), derived words or 

expressions and real examples of the word in use. There are a number of tools you can use for this, including 

the following: 

 

Translation dictionaries (e.g. HS sanakirja.org)  

 

Monolingual dictionaries (e.g. the Collins English Dictionary or the Cambridge English Dictionary).  

 

Collocation sites (e.g. Just the word)  

 

(You can find more information about these and other useful tools in the 'Handbook' section of the Portfolio)  

 

For example, using these tools would provide you the following information about the word "mortgage":  

 

"a mortgage" (noun) ["asuntolaina"]  

Meaning, pronunciation and examples 

Collocations 

 

However, noting down the word doesn't necessarily mean that you will be able to remember and use it 

yourself later. Below are a few techniques you could try to help you make new words part of your mental 

vocabulary store:  

 

'Talk and walk': Why not combine the time you spend walking from one place to another with going over in 

your head the words you have noted down. Say them to yourself, translate them, combine them with other 

words, and make sentences. The advantage of this over looking at your phone while walking is that at least 

you will probably see the bus before it hits you! (A related exercise is 'Walk/sit and check'. Here, look around 

at all the everyday objects that surround you and see whether you would know their names in the language (s) 

you're learning. Check the words you don't know later in a dictionary and note them down. Unfortunately, it's 

often these useful everyday words we were never taught in school. 😢 )  

 

Sticky notes: As the name suggests, write the words you want to learn on sticky notes, one per note and then 

stick them somewhere you often pass (e.g. the fridge door or the bathroom mirror). Limit the number to 

around 7 a day. Each time you go past the notes, choose a word and, like the 'Talk and walk' technique, 

translate them, say them to yourself, combine them with other words, and make sentences. Once you feel that 

you remember a word, take down the note and put it in a bowl and replace it with another word. Check the 

words in the bowl from time to time to see whether you remember them. If you don't, back it goes on the 

bathroom mirror or fridge door!  

  



 

 

 

Digital flashcards: Traditionally, flash cards were physical cards on which, for example, you would write the 

word or concept you wanted to learn on one side of the card and on the other the meaning, translation, or 

explanation. Now you can employ this tried and tested technique digitally using one or more of the many sites 

that now exist. For example, the Anki app allows you to make your own flashcards and also access banks of 

readymade ones, covering many different fields. It also supports images, video and audio in addition to text. 

Use flashcards to test yourself or use them with a fellow student to test one another. 

 

My grammar notebook 

 

Use this page to note down grammar points that you should look out for and/or activate. For example, these 

can be points mentioned in feedback you have received or then constructions that you have come across that 

you think could be useful. Below are a few examples: 

 

EXAMPLE 1:  

  

I seem to be making quite a few mistakes with prepositions, so I thought I would make a check-list of 

frequent noun or verb + preposition combinations I can use when I'm writing. I've organised this in 

alphabetical order so I can easily find the combination I'm looking for.  

  

To have a discussion about sth  

[BUT: to discuss sth]  

To have an effect on sth  

[BUT: to affect sth]  

To have an influence on sth  

[BUT: to influence sth]  

  

EXAMPLE 2:  

  

I should remember the difference in word order in direct and indirect questions:  

  

Direct Q: How much will the order cost in total? [verb + subject + verb – (Q mark)]  

Indirect Q: I would like to know how much the order will cost in total. [subject + verb – (full stop)]  

  

Direct Q: Have you received the new information pack? [verb + subject + verb – (Q mark)]  

Indirect Q: The HR Manager asked the new employee whether she had received the information 

pack. [subject + verb – (full stop)]  

 

 

 

My pronunciation notebook 

 

On this page you can note down words you should watch out for in terms of pronunciation, for example in 

English the word debt, in which the <b> is not pronounced, so /det/. You can also use the Audio function in 

OneNote to insert your recording of the word (Menu bar: Insert -> Audio).  

 

 

  



 

 

My style notebook 

 

On this page you can keep a note of different points of style, for example informal and formal equivalents:  

 

INFORMAL (including elements of journalistic style) FORMAL (including academic style) 

o like 

o really 

o lots of 

o pretty 

o great 

o Besides that, 

o (initial) Also 

o (initial) But 

o (initial) And 

o (initial) So 

o etc. 

o can’t / don’t, etc. 

o not any 

o I’ll / we’ll etc. 

o going to 

o get 

o totally 

 such as 

 very, extremely 

 a lot of 

 fairly / somewhat / very 

 very good 

 In addition to that, 

 In addition, / Moreover, / Furthermore, 

 However, / Nevertheless, 

 In addition, 

 Therefore 

 such as / including 

 cannot / do not, etc. 

 no 

 I/we will, etc. 

 will 

 become, obtain, acquire, achieve… 

 entirely 

 

 

  



 

 

 

Showcase 

 
Business corresbondence task 

 

Here, put your first and second versions of the Business correspondence task. 

 

 

Summary task 

 

Here, put your first and second versions of the Summary task. 

 

 

Terminology list 

 

Here, put your completed terminology list.   

 

 

Reflections on your progress in Module 1 

 

Write here your reflections on how you worked towards your objectives in Module 1, whether you have 

reached those objectives, what you have learnt while doing this Module, and finally how you will maintain 

and develop further your English language and communication proficiency. 

 

 

Agenda task 

Here, put your first and second versions of the Agenda task. 

 

Minutes task 

Here, put your first and second versions of the Minutes task.  

 

Observation tasks 

 

Here, put what you wrote for your two observation tasks, remembering to make any language revisions you 

think may be necessary. 

 

 

Reflections on your progress in Module 2 

 

Write here your reflections on how you worked towards your objectives in Module 2, whether you have 

reached those objectives, what you have learnt while doing this Module, and finally how you will maintain 

and develop further your English language and communication proficiency. 

 

  



 

 

Anhang 2: E-Portfolio-Vorlage für den Deutschkurs 5 

Anhang 2 stellt die im Rahmen des Deutschkurses 5 eingesetzte E-Portfolio-Vorlage 

(Rehwagen 2021, Fußnote 63) dar. Die Abbildungen zeigen den Aufbau des jeweiligen 

Portfolio-Abschnittes und exemplarisch die Erscheinung einiger Seiten. Danach werden die 

Textinhalte der Seiten gegeben. Die deutschen Übersetzungen für die finnischen Textinhalte 

werden in kursiv gegeben. Die unterstrichenen Teile (z. B. Webseitennamen) sind in der 

Portfolio-Vorlage als Links zu den jeweiligen Webseiten gegeben. 

Introduction 

siehe Anhang 1: Introduction 

My language learning profile 

siehe Anhang 1: My language learning profile 

Handbook English 

siehe Anhang 1: Handbook 

Workbook English 

siehe Anhang 1: Workbook 

Showcase English 

siehe Anhang 1: Showcase 



 

 

 

Handbook Deutsch 

 

Wörterbücher 

 

Kannattaako käyttää sähköisten ohella myös painettuja sanakirjoja?  

 

Monesti on avuksi, jos voit tutkia sanaa useista sanakirjoista. Näet useampia esimerkkejä, ja ne tukevat 

toisiaan ja auttavat mieleen painamisessa.  

 

Sähköisten sanakirjojen esitystavat ovat hyvin vaihtelevia, eli ne ovat etääntyneet painettujen sanakirjojen 

lyhenteistä ja muista esitystavoista. Tämä sekä sivujen mainospinnat voivat aiheuttaa työläyden tunnetta 

tiedon etsijälle.  

 

Reilu tila ei kuitenkaan automaattisesti luo sisältöä. Painetut sanakirjat ovat aina ammattilaisten huolella 

laatimia, kun taas sähköisten joukosta löytyy monia automaattisesti generoivia palveluja, joiden hakutulokset 

voivat olla täysin epäluotettavia. Sähköisten osalta täytyy siis tietää, mitä sanakirjaa olisi viisainta käyttää.  

 

Lohnt es sich, sowohl gedruckte als auch elektronische Wörterbücher zu verwenden?  

 

Oft ist es hilfreich, wenn Sie ein Wort in mehreren Wörterbüchern nachschlagen können. Sie werden mehrere 

Beispiele sehen, die sich gegenseitig unterstützen und Ihnen helfen, sich diese einzuprägen.  

 

Die Darstellungsformen der elektronischen Wörterbücher sind sehr vielfältig, d. h. sie haben sich von den 

Abkürzungen und anderen Darstellungsformen der gedruckten Wörterbücher entfernt. Zusammen mit der 

Werbefläche auf den Seiten kann dies für den Informationssuchenden ein Gefühl der Mühsamkeit erzeugen.  

 

Allerdings schafft die große Fläche nicht automatisch Inhalte. Gedruckte Wörterbücher werden immer 

sorgfältig von Fachleuten zusammengestellt, während elektronische Wörterbücher viele automatisch 

generierende Dienste enthalten, deren Suchergebnisse völlig unzuverlässig sein können. Bei elektronischen 

Wörterbüchern ist es daher wichtig zu wissen, welches Wörterbuch am sinnvollsten zu verwenden ist. 

 

Kannattaako käyttää painettujen ohella myös sähköisiä sanakirjoja?  

 

Sähköisissä sanakirjoissa etuna on se, että tilaa on käytössä enemmän. Saksan kohdalla voi olla apua siitä, että 

esimerkiksi substantiivin monikkomuoto on sähköisessä sanakirjassa (ehkä) kirjoitettu kokonaisena sanana, 

eikä pelkkänä lyhenteenä. Lisäksi esim. DWDS-sanakirja tarjoaa huimat määrät esimerkkejä, mikä ei olisi 

paperilla lainkaan mahdollista. 



 

 

Lohnt es sich, neben den gedruckten auch elektronische Wörterbücher zu verwenden?  

 

Der Vorteil von elektronischen Wörterbüchern ist, dass mehr Platz zur Verfügung steht. Im Falle des 

Deutschen kann es helfen, dass z. B. die Pluralform eines Substantivs in einem elektronischen Wörterbuch 

(vielleicht) als ganzes Wort geschrieben wird und nicht nur als Abkürzung. Darüber hinaus bietet z. B. das 

DWDS-Wörterbuch eine riesige Anzahl von Beispielen, die auf Papier gar nicht möglich wäre. 

 

Miksi kannattaa käyttää kaksikielisen sanakirjan ohella myös yksikielistä sanakirjaa?  

 

Yksikieliset sanakirjat ovat laajempia kuin tavalliset kaksikieliset sanakirjat. Erityisesti kielitaidon karttuessa 

yksikielisen sanakirjan käyttö tuo varmempaa pohjaa omalle kielitaidolle: Kun tarkastat sanan merkityksen 

sanakirjasta, näet samalla useita esimerkkejä, joita et olisi tullut ajatelleeksi, ja kielitaitosi vahvistuu kerta 

kerralta.  

Warum sollten Sie neben einem zweisprachigen Wörterbuch auch ein einsprachiges verwenden?  

 

Monolinguale Wörterbücher sind umfangreicher als zweisprachige Standardwörterbücher. Gerade wenn sich 

Ihre Sprachkenntnisse verbessern, gibt Ihnen die Verwendung eines einsprachigen Wörterbuchs eine solidere 

Basis für Ihre eigenen Sprachkenntnisse: Wenn Sie die Bedeutung eines Wortes im Wörterbuch nachschlagen, 

werden Sie viele Beispiele sehen, auf die Sie nie gekommen wären, und Ihre Sprachkenntnisse werden immer 

wieder gestärkt.  

 

Mitä kannattaa käyttää ja miksi?  

 

Kaksikieliset sanakirjat:  

 

- MOT-sanakirja: https://www.sanakirja.fi/ (kielenä myös suomi, sanojen eri merkitykset helposti 

hahmottavissa, esimerkkilauseita, joissa sanat ovat kontekstissa, ääntämisapua, kielioppiapua)  

- PONS: https://de.pons.com/ (kielenä myös suomi, sanojen eri merkitykset, kielioppiapua)  

- Redfox:https: https://redfoxsanakirja.fi/ (kielenä myös suomi, muutamaa sanojen merkitykset, 

runsaasti esimerkkilauseita, parafraaseja, kieliopillisesti samankaltaisia sanoja)  

- Linguee: https://www.linguee.com/ (kielenä myös suomi, tekstilähtöinen)  

 

Englannin kielen kautta (edellä mainittujen lisäksi):  

 

- Langenscheidt: https://www.langenscheidt.com/ (Online-Wörterbuch, sanojen eri merkitykset, 

runsaasti esimerkkilauseita, ääntämisapua, kielioppiapua, synonyymejä)  

- LEO: https://www.leo.org (sanojen eri merkitykset, runsaasti esimerkkilauseita, ääntämisapua, 

kielioppiapua, synonyymejä)  

- DeepL: https://www.deepl.com/translator (laadukkaita real-time-käännöksiä myös kokonaisista 

teksteistä, korpus- ja tekstilähtöinen)  

 

Yksikieliset sanakirjat (erittäin hyvää laatua):  

 

- Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache: https://www.dwds.de/  

- Wortschatzprojekt der Universität Leipzig (korpussanakirja): https://wortschatz.uni-leipzig.de/de  

 



 

 

 

Was sollten Sie verwenden und warum?  

 

Zweisprachige Wörterbücher:  

 

- MOT-Wörterbuch: https://www.sanakirja.fi/ (auch auf Finnisch, verschiedene Bedeutungen von 

Wörtern sind leicht zu erfassen, Beispielsätze mit Wörtern im Kontext, Aussprachehilfe, 

Grammatikhilfe)  

- PONS: https://de.pons.com/ (auch auf Finnisch, verschiedene Bedeutungen von Wörtern, 

Grammatikhilfe)  

- Redfox: https: https://redfoxsanakirja.fi/ (auch auf Finnisch, einige Wortbedeutungen, viele 

Beispielsätze, Paraphrasen, grammatikalisch ähnliche Wörter)  

- Linguee: https://www.linguee.com/ (auch auf Finnisch, textbasiert)  

 

Englisch (zusätzlich zu den oben genannten):  

 

- Langenscheidt: https://www.langenscheidt.com/ (Online-Wörterbuch, verschiedene Bedeutungen von 

Wörtern, viele Beispielsätze, Aussprachehilfe, Grammatikhilfe, Synonyme)  

- LEO: https://www.leo.org (verschiedene Wortbedeutungen, viele Beispielsätze, Aussprachehilfe, 

Grammatikhilfe, Synonyme)  

- DeepL: https://www.deepl.com/translator (hochwertige Echtzeit-Übersetzungen inklusive Volltexte, 

korpus- und textorientiert)  

 

Einsprachige Wörterbücher (in sehr guter Qualität):  

 

- Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache: https://www.dwds.de/  

- Wortschatzprojekt der Universität Leipzig (Korpuswörterbuch): https://wortschatz.uni-leipzig.de/de  

 

 

Mitä ei kannattaa käyttää ja miksi?  

 

Huonoja työkaluja et käytä oman alan työskentelyssä. Miksi käyttäisit kieltenopiskelussa?  

 

- Sanakirja.org: käännökset usein virheellisiä ja puutteellisia, ei kielioppiapua, ei ääntämisapua, ei 

esimerkkilauseita 

- Google Translate: käännökset usein virheellisiä ja puutteellisia, ei kielioppiapua  

 

Was sollte man nicht verwenden und warum?  

 

Sie würden ja auch keine schlechten Werkzeuge in Ihrem eigenen Arbeitsbereich verwenden. Warum sollten 

Sie diese dann zum Sprachenlernen verwenden?  

 

- Sanakirja.org: Übersetzungen oft falsch und unvollständig, keine Grammatikhilfe, keine 

Aussprachehilfe, keine Beispielsätze  

- Google Translate: Übersetzungen oft falsch und unvollständig, keine Grammatikhilfe  

 

 

  



 

 

Grammatik 

 

Kielioppia voit harjoitella hyvin erilaisten sovellusten kautta. Löydät linkit niihin sivulla "Kombiniertes 

Lernen". Jos haluat kohdistetusti harjoitella yhtä asiaa (drill-harjoituksia), löydät täältä materiaalia.  

 

Sie können die Grammatik durch eine Vielzahl von Applikazionen üben. Die Links dazu finden Sie auf der 

Seite "Kombiniertes Lernen". Wenn Sie ein bestimmtes Thema üben wollen (Übungsaufgaben), finden Sie hier 

Material.  

 

Ilmaisia:  

 

- Schlauberger-Grammatik: https://sites.google.com/view/saksan-kielioppi/ (toimii jo vaikka on 

osittain vielä työn alla)  

- Deutsche virtuelle Grammatik: http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/DVG/index.htm (säännöt 

eri kielillä ja ne voi joko peittää tai laittaa tehtävien viereen)  

- German grammar: https://www.german-

grammar.de/grammar/content/english_german_table_of_content.htm  

- Grimm Grammar: https://coerll.utexas.edu/gg/ (Grimm-veljeksen satujen kautta opitaan rakenteita)  

 

Kostenfrei:  

 

- Schlauberger-Grammatik: https://sites.google.com/view/saksan-kielioppi/ (bereits in Betrieb, aber 

teilweise noch im Aufbau)  

- Deutsche virtuelle Grammatik: http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/DVG/index.htm (Regeln in 

verschiedenen Sprachen, sie können entweder ausgeblendet oder neben die Übungen gestellt 

werden).  

- German Grammar: https://www.german-

grammar.de/grammar/content/english_german_table_of_content.htm  

- Grimm Grammar: https://coerll.utexas.edu/gg/ (Lernen von Strukturen durch Märchen der Brüder 

Grimm)  

 

 

Maksullisia:  

 

- A-Grammatik: https://www.buecher.de/shop/grammatiktrainer/a-grammatik/buscha-anne-szita-

szilvia/products_products/detail/prod_id/30191093/ (tukee myös erinomaisesti alkeistason sanastoa)  

- Saksan eKielioppi: https://www.e-oppi.fi/kirja/saksan-ekielioppi/  

- Seedlang: https://seedlang.com/ 

 

Gegen Gebühr:  

 

- A-Grammatik: https://www.buecher.de/shop/grammatiktrainer/a-grammatik/buscha-anne-szita-

szilvia/products_products/detail/prod_id/30191093/ (bietet auch eine hervorragende Unterstützung 

des Grundwortschatzes)  

- Saksan eKielioppi: https://www.e-oppi.fi/kirja/saksan-ekielioppi/ 

- Seedlang: https://seedlang.com/ 

 

 

  



 

 

 

Vokabular 

 

Sanastoa voit harjoitella eri sovellusten kautta. Niissä kannattaa kiinnittää huomiota siihen, voiko sanat oppia 

kontekstissa.  

 

Tässä parhaat linkit:  

 

- Seedlang: https://seedlang.com/  

- Quizlet (voit tehdä omat Quizlet:it): https://quizlet.com/  

- Memrise: https://www.memrise.com/  

- Deutschtrainer: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutschtrainer/s-32888  

- Top-Thema mit Vokabeln: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/top-thema/s-8031  

 

Sie können Wortschatz mit verschiedenen Apps üben. Bei diesen lohnt es sich, darauf zu achten, ob die Wörter 

im Kontext gelernt werden können.  

 

Hier sind die besten Links:  

 

- Seedlang: https://seedlang.com/  

- Quizlet (Sie können Ihre eigenen Quizlets erstellen): https://quizlet.com/  

- Memrise: https://www.memrise.com/  

- Deutschtrainer: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutschtrainer/s-32888  

- Top-Thema mit Vokabeln: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/top-thema/s-8031  

  

 

Aussprache 

 

Ääntämiseen auttaa musiikin kuuntelu, varsinkin sellaisten kappaleiden kuuntelu, joissa on helppo laulaa 

mukaan (melodia tukee sanoja). Esim. Rammstein:iä voi suositella, jos haluaa oppia sanojen monista 

merkityksistä, mutta ääntämiseen se ei ole suositeltava – kukaan ei puhu näin.  

 

Musiikki on samalla myös hyvä keino tutustua Saksan eri artisteihin. Täältä löydät Easy German:in 

ajankohtaisen playlistin: Music with German Lyrics // Deutsche Musik 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLk1fjOl39-51JnfKRBT6SMVowUah429kN) 

  

Jos haluat käyttää valmista materiaalia musiikkityöskentelyyn (sis. tehtävät), Step into German on hyvä 

nettisivu (ilmainen): https://www.goethe.de/prj/stg/de/mus/vid.html  

 

Erilaiset sovellukset tarjoavat myös ääntämistä, mutta vain yksittäisiin sanoihin ja usein vain koneääni antaa 

esimerkin siitä, mitä sinun pitäisi toistaa.  

 

Paras sovellus ääntämiseen (ja muutenkin kokonaisvaltaiseen kielten luonnolliseen oppimiseen) on Seedlang: 

https://www.seedlang.com/?pr=app  

 

Sovellus on maksullinen, mutta erittäin hyvin investoitu raha (taitotasot A1-B2). 

 

Das Hören von Musik, insbesondere von Liedern, die leicht mitzusingen sind (die Melodie unterstützt den 

Text), hilft Ihnen beim Üben der Aussprache. Zum Beispiel ist Rammstein empfehlenswert, wenn Sie die 

vielseitigen Bedeutungen von Wörtern lernen wollen, nicht aber zum Lernen der Aussprache - niemand 

spricht so.  

 

Musik ist auch eine gute Möglichkeit, verschiedene Sänger in Deutschland kennen zu lernen. Hier finden Sie 

die aktuelle Playlist von Easy German: Music with German lyrics // Deutsche Musik 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLk1fjOl39-51JnfKRBT6SMVowUah429kN)  

 

Wenn Sie fertiges Material für das Lernen mit Musik (einschließlich Übungen) verwenden möchten, ist Step 

into German eine gute Webseite (kostenlos): https://www.goethe.de/prj/stg/de/mus/vid.html  



 

 

  

Verschiedene Apps bieten auch Beispiele zur Aussprache an, aber nur für einzelne Wörter und oft gibt nur 

eine Maschinenstimme ein Beispiel zum Nachsprechen.  

 

Die beste App für das Üben der Aussprache (und für das natürliche Sprachenlernen insgesamt) ist Seedlang: 

https://www.seedlang.com/?pr=app  

 

Die App ist kostenpflichtig, aber das Geld ist sehr gut angelegt (Schwierigkeitsstufen A1-B2).  

 

 

Podcasts und Hören 

 

Kuullun ymmärtämistä voi kehittää kuuntelemalla podcasteja tai seuraamalla esim. YouTube-kanavia.  

 

- Easy German: https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ (liittymällä 

Patreon:iksi saat myös videoihin liittyviä harjoituksia)  

- Super Easy German (sama kanava)  

- Coffee Break German: https://radiolingua.com/coffeebreakgerman/  

- Coffee Break German Magazine: https://radiolingua.com/cbg-magazine/  

- Slow German: https://slowgerman.com/  

- Langsam gesprochene Nachrichten (selkouutiset): https://www.dw.com/de/deutsch-

lernen/nachrichten/s-8030  

- Deutsch – warum nicht?: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-warum-nicht/s-2163  

 

Das Anhören von Podcasts oder das Anschauen z. B. von YouTube-Kanälen kann helfen, das Hörverständnis 

zu entwickeln. 

 

- Easy German: https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ (wenn Sie als 

Patreon beitreten, können Sie auch Übungen zu den Videos erhalten) 

- Super Easy German (gleicher Kanal) 

- Coffee Break German: https://radiolingua.com/coffeebreakgerman/  

- Coffee Break German Magazine: https://radiolingua.com/cbg-magazine/  

- Slow German: https://slowgerman.com/  

- Langsam gesprochene Nachrichten: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030  

- Deutsch – warum nicht?: https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-warum-nicht/s-2163  

 

 

Kombiniertes Lernen 

 

Jos haluat kurssin ohessa käydä myös verkkokurssia, Deutsche Welle tarjoa valtavasti materiaalia ja 

kokonaisia ilmaisia kursseja.  

 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055  

 

Erityisesti "Nicos Weg" voi suositella. 

 

Wenn Sie neben Ihrem Kurs einen Online-Kurs belegen möchten, bietet die Deutsche Welle eine Menge 

Materialien und komplette kostenlose Kurse an.  

 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055  

 

Besonders "Nicos Weg" ist zu empfehlen. 

 

 



 

 

 

Workbook Deutsch 

 

Meine Lernziele (Langzeitziele) 

 

Täällä voit miettiä, mitä haluat oppia / osata pitkällä tähtäimellä saksan kielellä.  

 

Hier können Sie sich überlegen, was Sie langfristig auf Deutsch lernen oder sich aneignen wollen. 

 

Meine Werkzeuge (Langzeitziele) 

 

Täällä voit miettiä, mitkä olisivat parhaat työkalut oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Hier können Sie darüber nachdenken, welches die besten Werkzeuge zum Erreichen der Ziele sind. 

 

Meine Notizen zum Wortschatz 

 

Täällä voit listata itsellesi sopivat sanastosivustot tai sovellukset sekä kirjoittaa ylös sanoja, jotka haluat 

muistaa (ja esim. synonyymeja, esimerkkilauseita).  

 

Hier können Sie die für Sie am besten geeigneten Seiten oder Apps zum Vokabellernen auflisten und Vokabeln 

notieren, die Sie sich merken wollen (und z. B. Synonyme, Beispielsätze). 

 

Meine Notizen zur Grammatik 

 

Täällä voit listata itsellesi sopivat kielioppimateriaalit sekä kirjoittaa muistiin kielioppivinkkejä ja itsellesi 

tärkeitä tai hankalia kielioppiasioita (esim. palautteen pohjalta). 

 

Hier können Sie die für Sie am besten geeigneten Grammatikressourcen auflisten und Grammatiktipps und 

Grammatikthemen notieren, die für Sie wichtig oder schwierig sind. 

 

Meine Notizen zur Aussprache 

 

Täällä voit hyödyllisien linkkien lisäksi myös tallentaa omat ääntämisharjoitukset (insert, File). 

 

Hier können Sie neben den nützlichen Links auch Aufnahmen Ihrer eigenen Ausspracheübungen speichern 

(insert, File). 



 

 

 

Meine Notizen zum Hörmaterial 

 

Täällä voit listata itsellesi sopivat Podcastit, YouTube-kanavat, Spotify-kanavat ym. 

 

Hier können Sie Podcasts, YouTube-Kanäle, Spotify-Playlisten usw. auflisten, die Sie interessieren. 

 

Meine Notizen zum Lesen 

 

Täällä voit listata itsellesi kiinnostavia nettisivuja, luetun ymmärtämisen kehittämiseen. 

 

Hier können Sie interessante Webseiten zur Verbesserung des Leseverständnisses auflisten. 

 

 

Showcase Deutsch 

 

Lernziele (für dieses Selbststudium) 

 

Mieti, mitä haluat kehittää tai saavuttaa tämän kurssin itseopiskelun aikana. Mieti myös, mikä on realistinen 

tavoite (10 tuntia itseopiskelua). Kirjoita nämä asiat ylös.  

Osaamistavoitteet voivat muuttua kurssin aikana – se on ok. Jos teet niihin muutoksia, älä poista alkuperäisiä 

tavoitteita, vaan lisää uudet. Voit myös lyhyesti selittää, mitä sai sinut muuttamaan tavoitteet matkan varrella.  

 

Überlegen Sie sich, was Sie während des Selbststudiums in diesem Kurs erreichen wollen. Denken Sie auch 

daran, welches ein realistisches Ziel für die 10 Stunden des selbstsgesteuerten Lernens ist. Schreiben Sie 

dieses auf. Die Lernziele können sich während des Kurses ändern - das ist in Ordnung. Wenn Sie Änderungen 

vornehmen, löschen Sie die ursprünglichen Ziele nicht, sondern fügen Sie einfach die neuen hinzu. Sie können 

auch kurz erklären, warum Sie Ihre Ziele im Laufe des Kurses geändert haben. 

 

 

Meine Aufgaben 

 

Täällä voit listata suoritetut tehtävät. Voit myös lisätä kuvia, tulokset, ym.  

Tärkein on se, että kerrot myös lyhyesti, miksi valitsit nämä tehtävät. 

 

Hier können Sie die erledigten Aufgaben auflisten. Sie können auch Fotos, Ergebnisse usw. hinzufügen. Das 

Wichtigste ist, dass Sie auch kurz erklären, warum Sie diese Aufgaben ausgewählt haben. 

 

 



 

 

 

Reflexion 

 

 Mieti taas, mitkä olivat tavoitteesi. Tuntuuko siltä, että saavutit ne? Miksi (ei)?  

 Kerro myös mielipiteesi itseopiskelumenetelmistä, joita kokeilit. Mikä toimi hyvin? Mikä oli vaikeaa 

tai epäonnistui?  

 Onko jotain, mihin tarvitset apua tai vinkkejä opiskelukavereilta tai opettajalta?  

 Millainen kokemus tämä itseopiskelu oli? Kuinka hyvin itseopiskelu sopii sinulle?  

 Miten aiot ylläpitää saksan kielen taitojasi tämän kurssin jälkeen? 

 

 Denken Sie an Ihre Ziele zurück. Glauben Sie, dass Sie diese erreicht haben? Warum (nicht)?  

 Bewerten Sie auch die Strategien, die Sie beim Selbststudium getestet haben. Was hat gut 

funktioniert? Was war schwierig oder ist fehlgeschlagen?  

 Gibt es etwas, bei dem Sie Hilfe oder Tipps von den Kommilitonen oder der Lehrerin benötigen 

würden?  

 Wie war dieses Selbststudium als Erfahrung? Wie gut, denken Sie, funktioniert diese Art des 

selbstgesteuerten Lernens für Sie?  

 Wie werden Sie Ihre Deutschkenntnisse nach diesem Kurs aufrechterhalten? 

 

 

  



 

 

Anhang 3: Fragebogen 

Deutsche Übersetzungen werden in kursiv gegeben. 

E-portfoliokysely 2021 

E-Portfolio-Befragung 2021 
 

Tämä kysely on osa pro gradu -tutkimustani monikielisen e-portfolion käytöstä kieltenopiskelun tukena. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää Tampereen yliopiston kieli- ja viestintäopintojen ja e-portfolion 

kehittämisessä. 

 

Kyselyssä on kaksi osiota. Ensimmäinen osio (1–1.5) käsittelee aiempia kokemuksiasi kieltenopiskelusta. 

Toisessa osiossa (2–2.7) kysyn mielipidettäsi Saksa 5 -kurssilla käyttämästämme e-portfoliosta. Kyselyssä on 

sekä vaihtoehto- että avokysymyksiä. Vastaaminen vie n. 20–30 minuuttia. 

 

Lopuksi kysyn nimeäsi, jotta voin yhdistää portfoliosi ja kyselyn vastaukset aineiston analyysia varten. 

Vastauksesi eivät vaikuta millään tavalla Saksa 5 -kurssin arviointiin! 

 

Arvostan suuresti osallistumistasi! 

 

Jenna Honkanen 

 

*Pakollinen 

 

Diese Befragung ist Teil der Untersuchung für meine Masterarbeit zum Einsatz eines mehrsprachigen E-

Portfolios als Hilfsmittel zum Sprachenlernen. Die Ergebnisse dienen eventuell der Weiterentwicklung des E-

Portfolios und des Sprach- und Kommunikationsstudiums an der Universität Tampere. 

 

Der Fragebogen besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil (1–1.5) beschäftigt sich mit Ihren bisherigen 

Erfahrungen beim Sprachenlernen. Im zweiten Teil (2–2.7) frage ich Sie nach Ihrer Meinung zu dem E-

Portfolio, das wir im Deutschkurs 5 verwenden. Der Fragebogen enthält sowohl geschlossene als auch offene 

Fragen. Für die Beantwortung benötigen Sie etwa 20-30 Minuten. 

 

Abschließend werde ich Sie um Ihren Namen bitten, damit ich Ihr Portfolio mit Ihren Antworten für die 

Datenanalyse kombinieren kann. Ihre Antworten haben keinerlei Einfluss auf die Bewertung des Kurses! 

 

Ich freue mich sehr über Ihre Teilnahme! 

 

Jenna Honkanen 

 

*Obligatorisch 

 

 

  



 

 

 

1 KOKEMUKSET KIELTENOPISKELUSTA 

SPRACHLERNERFAHRUNGEN 

 

 

Tämä osio käsittelee kokemuksiasi yleisesti kieltenopiskelusta sekä erityisesti yliopiston kieli- ja 

viestintäopinnoista. 

 

Dieser Teil befasst sich mit Ihren Erfahrungen mit dem Sprachenlernen im Allgemeinen und mit dem Sprach- 

und Kommunikationsstudium an der Universität im Besonderen. 

 

1.1 KIELTENOPISKELU ENNEN YLIOPISTO-OPINTOJA 

SPRACHENLERNEN VOR DEM STUDIUM 

 

  

Mikä on / Mitkä ovat äidinkielesi? * Was ist/sind Ihre Muttersprache(n)? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: _____________________________ 

 

 Missä aloitit saksan opiskelun? * Wo haben Sie angefangen, Deutsch zu lernen?  

 

  alakoulussa (A1- tai A2-

kieli)  

in der Grundschule (A1- oder A2-Sprache) 

 yläkoulussa (B2-kieli)  in der Sekundarstufe (B2-Sprache) 

 lukiossa / ammattikoulussa 

(B3-kieli) 

Sekundarstufe II / Berufsschule (B3-Sprache) 

 yliopistossa  an der Universität 

 Muu: ____________ Andere: ____________ 

  

Mitä muita kieliä olet opiskellut ennen yliopisto-opintojen aloittamista? (esim. lukiossa ja/tai 

peruskoulussa) *  

Welche anderen Sprachen haben Sie vor Ihrem Studium gelernt? (z. B. in der Sekundarstufe II und/oder 

Grundschule) 

 

  englanti Englisch 

 ruotsi  Schwedisch 

 ranska  Französisch 

 espanja  Spanisch 

 venäjä  Russisch 

 kiina  Chinesisch 

 Muu: ____________ Andere: ____________ 

 

1.2 YLIOPISTON KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 

SPRACH- UND KOMMUNIKATIONSSTUDIUM AN DER UNIVERSITÄT 

 

Seuraavaksi kysyn yliopisto-opintojen aikana suorittamistasi Kielikeskuksen kieli- ja viestintäopinnoista. 

Näihin kuuluu yleensä (opiskelualasta riippuen): 

 

- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 

- vieraan kielen vaativamman tason kurssi (usein PIE: Professional Interactions in English tai Introduction to 

Academic English) 

- vähintään 4 op vapaavalintaisia vieraan kielen opintoja 

- tieteellisen kirjoittamisen ja/tai puheviestinnän kurssi (suomeksi, Innenstadt-Campus) 

 

Als nächstes möchte ich Sie nach dem Sprach- und Kommunikationsstudium fragen, das Sie während Ihres 

Studiums am Sprachenzentrum absolviert haben. Dazu gehören in der Regel (je nach Fachrichtung): 

 

- schriftliche und mündliche Kommunikation auf Schwedisch 



 

 

- einen Fremdsprachenkurs auf fortgeschrittenem Niveau (oft PIE: Professional Interactions in English oder 

Introduction to Academic English) 

- mindestens 4 ECTS fakultative Fremdsprachen 

- einen Kurs in wissenschaftlichem Schreiben oder interpersoneller Kommunikation (auf Finnisch, 

Innenstadt-Campus) 

 

  

Valitse mihin ryhmään opiskelualasi kuuluu. * Wählen Sie die Fachrichtung, zu der Ihr Studienfach 

gehört. 

  tekniikan alat (Hervannan 

kampus) 

natur- und ingenieurwissenschaftliche 

Fachrichtungen (Hervanta-Campus) 

 muut alat 

(Keskustakampus) 

andere Fachrichtungen  

(Innenstadt-Campus) 

 Muu: ____________ Andere: ____________ 

  

Valitse mihin ikäryhmään kuulut. * Wählen Sie Ihre Altersgruppe. 

 

  alle 18-vuotiaat 

 18–29-vuotiaat 

 30–49-vuotiaat 

 yli 50-vuotiaat 

 Muu: ____________ 

unter 18 Jahre 

18–29 Jahre 

30–49 Jahre 

über 50 Jahre 

Andere: ____________ 

 

 
Monesko opiskeluvuosi sinulla on menossa? * In welchem Studienjahr befinden Sie sich? 

  1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 Muu: / Anderes: ____________ 

  

Mitä Kielikeskuksen saksankursseja olet suorittanut ennen Saksa 5 -kurssia? Jos et ole käynyt muita 

Kielikeskuksen saksankursseja, valitse "en mitään". *  

Welche Deutschkurse des Sprachenzentrums haben Sie vor dem Deutschkurs 5 absolviert? Wenn Sie keine 

anderen Deutschkurse des Sprachenzentrums belegt haben, wählen Sie bitte „keine“. 

 

  Saksa 1 Deutsch 1 

 Saksa 2 Deutsch 2 

 Saksa 3 Deutsch 3 

 Saksa 4 Deutsch 4 

 Projektityö saksan 

opiskelijoille 

Projektarbeit Deutsch 

 Arkielämän suullista 

saksaa 

Mündliches Deutsch im Alltag 

 en mitään keine 

 Muu: ____________ Andere: ____________ 

  

Mitä muita kieliä olet opiskellut tähän mennessä yliopistolla? Jos et ole opiskellut vielä muita kieliä, 

valitse "en mitään". *  

Welche anderen Sprachen haben Sie bisher an der Universität gelernt? Wenn Sie noch keine anderen 

Sprachen gelernt haben, wählen Sie bitte „keine“. 

 

  englanti Englisch 

 ruotsi Schwedisch 

 suomi (Tieteellinen 

kirjoittaminen tai 

Puheviestintä) 

Finnisch (Wissenschaftliches Schreiben oder 

Interpersonelle Kommunikation) 



 

 

 

 ranska Französisch 

 espanja Spanisch 

 venäjä Russisch 

 kiina Chinesisch 

 en mitään keine 

 Muu: ____________ Andere: ____________ 

 

1.3 SUHTAUTUMINEN SAKSANOPISKELUUN 

EINSTELLUNGEN ZUM LERNEN DER DEUTSCHEN SPRACHE 

 

 Valitse KAIKKI ne vaihtoehdot, jotka kuvaavat suhtautumistasi ja syitäsi saksan kielen opiskeluun. Voit 

myös lisätä jonkin syyn. *  

Wählen Sie ALLE Optionen aus, die Ihre Einstellung und Ihre Gründe, Deutsch zu lernen, betreffen. Sie 

können auch einen Grund hinzufügen. 

 

 Opiskelen saksaa, koska...  

 

Ich lerne Deutsch, weil...  

  pidän saksan kielestä.  mir die Deutsche Sprache gefällt. 

 pidän yleisesti kieltenopiskelusta ich gerne Sprachen im Allgemeinen lerne. 

 uskon, että jonkin muun kielen 

osaaminen englannin ja ruotsin 

lisäksi on tärkeää työurallani.  

ich glaube, dass die Kenntnis einer 

anderen Sprache neben dem Englischen 

und Schwedischen wichtig für meine 

Karriere ist. 

 uskon, että tarvitsen juuri saksan 

kielen taitoa työurallani. 

ich glaube, dass ich für meine Karriere 

vor allem deutsche Sprachkenntnisse 

brauchen werde. 

 haluan lähteä saksankieliseen 

maahan vaihtoon tai töihin. 

ich für einen Austausch oder einen Job in 

ein deutschsprachiges Land gehen 

möchte. 

 se on pakollinen osa opintojani. es ein obligatorischer Teil meines 

Studiums ist. 

 tarvitsen opintopisteitä. ich ECTS brauche. 

 Muu: ____________ Anderes: ____________ 

 

1.4 ERI KIELTEN MATERIAALIEN JA TAITOJEN HYÖDYNTÄMINEN SAKSANOPISKELUSSA 

NUTZEN AUS MATERIALIEN UND FÄHIGKEITEN VERSCHIEDENER SPRACHEN FÜR DAS 

DEUTSCHLERNEN 

 

 Oletko työstänyt aiempiin kielikursseihisi liittyen jonkinlaista portfoliota, materiaalipankkia tai muuta 

itsenäistä projektia? *  

Haben Sie ein Portfolio, eine Materialbank oder ein anderes eigenständiges Projekt im Zusammenhang 

mit Ihren bisherigen Sprachkursen verwendet? 

  

  Kyllä 

 Ei 

 En muista 

Ja 

Nein 

Ich kann mich nicht erinnern 

 

 Oletko säästänyt kielikurssien materiaaleja (esim. opettajan jakamia materiaaleja, kirjoitelmia, 

muistiinpanoja, tehtäviä jne.)? *  

Haben Sie Materialien aus Ihren Sprachkursen gespeichert (z. B. von Lehrenden gegebene Materialien, 

Aufsätze, Notizen, Aufgaben usw.)? 

 

  Kyllä 

 Ei 

Ja 

Nein 

  

Jos vastasit edelliseen KYLLÄ: Minkälaisia materiaaleja säilytit ja miksi? 

Wenn Sie die vorherige Frage mit JA beantwortet haben: Welche Materialien haben 

Sie behalten und warum? 



 

 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: _____________________________________  

  

Jos vastasit edelliseen EN: Kertoisitko syitä sille, miksi et säilyttänyt materiaaleja? 

Wenn Sie die vorherige Frage mit NEIN beantwortet haben: Können Sie Gründe 

angeben, warum Sie die Materialien nicht behalten haben? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort:_____________________________________ 

 

 Arvioi, kuinka paljon olet hyödyntänyt aiempien a) saksankurssien materiaaleja ja b) muiden kielten 

kurssien materiaaleja myöhemmin SAKSAN kielen opiskelussasi. * 

Bitte schätzen Sie ein, inwieweit Sie Materialien früherer a) Deutschkurse und b) anderer Sprachkurse in 

Ihrem späteren DEUTSCHlernen verwendet haben.  

 

 en koskaan 

nie 

harvoin 

selten 

joskus 

gelegentlich 

usein 

oft 

 

 a) Olen hyödyntänyt aiempien 

saksankurssien materiaaleja 

myöhemmin saksanopiskelussani. 

a) Ich habe in meinem späteren 

Deutschstudium Materialien aus 

früheren Deutschkursen verwendet 

 

        

 b) Olen hyödyntänyt muiden kielten 

materiaaleja myöhemmin 

saksanopiskelussani. 

b) Ich habe in meinem späteren 

Deutschstudium Materialien aus 

anderen Sprachen verwendet. 

        

  

Vastaa kokemuksesi mukaan alla oleviin väittämiin siitä, miten aiempi kieltenopiskelu (esim. englannin ja 

ruotsin opiskelu) on mahdollisesti auttanut sinua saksanopiskelussa. *  

Bitte beantworten Sie nach Ihrer Erfahrung die folgenden Aussagen darüber, wie Ihnen das frühere 

Sprachenlernen (z. B. das Lernen des Englischen und Schwedischen) eventuell beim Deutschlernen 

geholfen hat.  

 

 1 2 3 4 5 X 

Täysin 

eri mieltä 

Trifft gar 

nicht zu 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Trifft eher 

nicht zu 

Jokseenkin 

eri mieltä, 

jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Teils/teils 

 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Trifft 

ziemlich zu 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Trifft 

völlig zu 

En osaa 

sanoa 

Ich 

weiß es 

nicht 

 Aiemmissa 

kieliopinnoissa 

oppimani taidot (esim. 

esitelmien pitäminen, 

kirjoitelman 

kirjoittaminen vieraalla 

kielellä) ovat auttaneet 

minua 

saksanopiskelussa. 

 

            



 

 

 

Die Fähigkeiten, die 

ich im früheren 

Sprachstudium gelernt 

habe (z. B. 

Präsentationen zu 

halten, einen Aufsatz in 

einer Fremdsprache zu 

schreiben), haben mir 

beim Deutschlernen 

geholfen. 

 

 Aiemmissa 

kieliopinnoissa 

oppimani 

oppimisstrategiat ja -

tekniikat (esim. 

sanaston opiskeluun) 

ovat auttaneet minua 

saksan opiskelussa. 

 

Die Lernstrategien und 

-techniken (z. B. zum 

Vokabularlernen), die 

ich im früheren 

Sprachstudium gelernt 

habe, haben mir beim 

Deutschlernen 

geholfen. 

            

  

Ovatko muiden kielten aiemmat kieliopintosi tukeneet mielestäsi saksanopiskeluasi muilla tavoilla? 

Miten?  

Glauben Sie, dass Ihr früheres Sprachstudium in anderen Sprachen Ihr Deutschlernen auf andere Weise 

unterstützt haben? Wie? 

  

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ____________________________ 

 

 Jäikö sinulla jotakin, mitä haluaisit kommentoida tai täydentää koskien aiempaa kieltenopiskeluasi tai 

yliopiston kieli- ja viestintäopintoja?  

Gibt es etwas, das Sie bezüglich Ihres bisherigen Sprachenlernens oder des Sprach- und 

Kommunikationsstudiums an der Universität kommentieren oder ergänzen möchten? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ____________________________  

 

 

1.5 KIELTEN ITSENÄINEN OPISKELU 

SELBSTSTUDIUM VON SPRACHEN 

 

Itsenäisellä opiskelulla tarkoitan nyt jonkin kielen opiskelua tai harjoittelua täysin itsenäisesti eli ilman, että 

opiskelu liittyi mihinkään kurssiin tai kurssin osioon. Tähän EI siis kuulu Saksa 5 -kurssin itseopiskeluosio, 

Projektityökurssi tai vastaava osio muilla kursseilla. 

 

Mit Selbststudium meine ich nun das völlig selbstgesteuerte Lernen oder Üben einer Sprache, d. h. ohne an 

einen Kurs oder einen Teil eines Kurses gebunden zu sein. Dies betrifft also NICHT den Selbststudienteil des 

Deutschkurses 5, den Projektarbeitskurs oder einen ähnlichen Teil anderer Kurse. 

 

 

 



 

 

  

Oletko opiskellut jotakin kieltä/kieliä itsenäisesti (esim. pitänyt yllä kielitaitoa kielikurssien väleissä)? * 

Haben Sie eine oder mehrere Sprachen selbstgesteuert gelernt (z. B. Sprachkenntnisse zwischen 

Sprachkursen aufrechterhalten)? 

 

  Kyllä 

 Ei 

 En muista 

Ja 

Nein 

Ich kann mich nicht erinnern 

 

 Ergänzungsfragen bei der Antwort: Ja 

  

Millä tavoin opiskelit kieltä/kieliä itsenäisesti? * 

Wie haben Sie die Sprache(n) im Selbststudium gelernt? 

 

  en 

koskaan 

nie 

harvoin 

selten 

joskus 

gelegentlich 

usein 

oft 

 

 

  luin esim. kirjoja, artikkeleita, 

blogeja kyseisellä kielellä 

ich habe z. B. Bücher, Artikel, 

Blogs in der zu lernenden 

Sprache gelesen 

 

        

  puhuin kieltä 

ich habe die Sprache 

gesprochen  

 

        

  katsoin esim. elokuvia tai 

sarjoja tai kuuntelin podcasteja 

ich habe Filme oder Serien 

angeschaut oder Podcasts 

gehört 

 

        

  tarkistin sanoja tai rakenteita 

sanakirjoista ja kieliopeista 

ich habe Wörter oder Strukturen 

in Wörterbüchern und 

Grammatikbüchern 

nachgeschlagen  

 

        

  tein muistiinpanoja tai keräsin 

itselleni materiaaleja 

ich habe Notizen gemacht oder 

Materialien für mich gesammelt 

 

        

  harjoittelin kieltä jollakin 

sovelluksella tai sivustolla  

ich habe die Sprache mithilfe 

einer App oder Webseite geübt 

 

        

 Oliko sinulla muita tapoja kielen itsenäiseen opiskeluun kuin yllä mainitut? 

Haben Sie andere als die oben genannten Strategien verwendet, um Sprachen 

selbstgesteuert zu lernen? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ________________________________ 

 

 



 

 

 

2 E-PORTFOLIO 

 

Tässä osiossa haluaisin kuulla mielipiteesi Saksa 5 -kurssilla käyttämästämme e-portfoliosta. 

  

Kysyn ensiksi mielipidettäsi e-portfolion rakenteesta ja sen käyttöön liittyvistä käytännön asioista. Sen 

jälkeen kysyn mielipidettäsi portfolion eri osioista (Handbook, Workbook ja Showcase), portfolion käytöstä 

muiden kielten opiskelussa sekä itseopiskelun aikana tekemästäsi oman opiskelun reflektoinnista. Lopuksi 

pyydän sinua arvioimaan e-portfolion hyödyllisyyttä yleisesti. 

 

In diesem Teil würde ich gerne Ihre Meinung über das E-Portfolio, das wir im Kurs Deutsch 5 verwenden, 

hören.  

  

Zunächst erkundige ich mich nach der Wahrnehmung des Aufbaus des E-Portfolios und der dessen 

praktischen Anwendung. Danach frage ich nach Ihrer Meinung über die verschiedenen Abschnitte des 

Portfolios (Handbook, Workbook und Showcase), über dessen Verwendung beim Lernen mehrerer Sprachen 

und über die Selbstreflexion über Ihr eigenes Lernen während des Selbststudiums. Abschließend werde ich Sie 

bitten, den Gesamtnutzen des E-Portfolios zu bewerten. 

 

2.1 E-PORTFOLION RAKENNE JA ULKOASU 

AUFBAU UND AUSSEHEN DES E-PORTFOLIOS 

 

E-portfoliopohja on kaikille opiskelijoille sama. Saksa 5 -kurssin kokeilua varten portfolioon luotiin valmiiksi 

saksan kielen sivut ja sisällöt. Englannin kielen sivut jätettiin malliksi siitä, miten portfoliota voi käyttää 

muidenkin kielten opiskelun tukena. Opiskelija voi luoda muille opiskelemilleen kielille omat sivut ja 

muokata portfolion rakennetta ja sisältöjä mielensä mukaan. 

 

Die E-Portfolio-Vorlage ist für alle Studierenden gleich. Für den Versuch im Deutschkurs 5 wurde das 

Portfolio bereits mit Seiten und Inhalten zum Deutschen erstellt. Die englischen Seiten wurden als Modell 

belassen, um zu zeigen, wie das Portfolio zur Unterstützung des Lernens anderer Sprachen verwendet werden 

kann. Der Studierende kann neue Seiten für die anderen Sprachen, die er lernt, erstellen und den Aufbau und 

Inhalt des Portfolios nach Belieben bearbeiten. 

 

  

Lue seuraavat väittämät ja valitse sopivin vaihtoehto. * 

Lesen Sie die folgenden Aussagen und wählen Sie die am besten passende Option. 

 

 1 2 3 4 5 X 

Täysin 

eri mieltä 

Trifft gar 

nicht zu 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Trifft eher 

nicht zu 

Jokseenkin 

eri mieltä, 

jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Teils/teils 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Trifft 

ziemlich zu 

Täysin 

samaa 

mieltä 

Trifft 

völlig zu 

En osaa 

sanoa 

Ich 

weiß es 

nicht 

 E-portfolion rakenne on 

selkeä. 

Der Aufbau des E-Portfolios 

ist klar. 

 

            

 Elektroninen portfolio on 

parempi vaihtoehto kuin 

fyysinen portfolio. 

Ein elektronisches Portfolio 

ist die bessere Alternative 

zum physischen Portfolio. 

 

            

 OneNote on hyvä alusta e-

portfoliolle. 

            



 

 

OneNote ist eine gute 

Plattform für ein E-

Portfolio. 

 

 E-portfoliopohjan 

käyttöönotto oli 

yksinkertaista. 

Die Einarbeitung in die E-

Portfolio-Vorlage war 

einfach. 

 

            

 Sain riittävän ohjeistuksen e-

portfolion käyttöön. 

Ich erhielt eine angemessene 

Anleitung zur Anwendung 

des E-Portfolios. 

 

            

 Minua häiritsi, että e-

portfoliossa oli sisältöjä eri 

kielillä. 

Es störte mich, dass das E-

Portfolio Inhalte in 

verschiedenen Sprachen 

enthielt. 

 

            

 Eri kielten materiaalien 

säilyttäminen samassa 

paikassa on kätevää. 

Es ist praktisch, Materialien 

zu verschiedenen Sprachen 

an einem Ort zu sammeln. 

            

  

E-portfoliossa on liikaa 

osioita. 

Es gibt zu viele Abschnitte 

im E-Portfolio. 

 

            

 E-portfolion rakennetta oli 

helppo muokata itselleni 

sopivaksi. 

Es war einfach, den Aufbau 

des E-Portfolios an meine 

Bedürfnisse anzupassen. 

            

  

Näetkö e-portfolion yleisilmeessä ja rakenteessa jotakin parannettavaa? *  

Gibt es Ihrer Meinung nach etwas hinsichtlich dem Aussehen und Aufbau des E-Portfolios zu verbessern? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort:  _____________________________ 

 

 Näetkö parannettavaa liittyen e-portfolion käytännön toteutukseen? (esim. portfolioalusta OneNotessa, 

ohjeistus, portfolion käyttöönotto) *  

Gibt es Ihrer Meinung nach etwas zu verbessern hinsichtlich der praktischen Umsetzung des E-Portfolios? 

(z. B. Portfolio-Vorlage in OneNote, Einführung, Einrichtung des Portfolios) 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: _______________________________ 

 

  Koetko, että etäopiskelulla oli vaikutusta e-portfolion käyttöön? Miten? * 

Finden Sie, dass das Distanzlernen die Verwendung des E-Portfolios beeinflusst hat? Wie? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ____________________________   



 

 

 

2.2 HANDBOOK 

 

Handbook-osion on tarkoitus toimia kieltenopiskelun työkalupakkina ja materiaalipankkina, jonne opiskelija 

voi lisätä opettajan kursseilla jakamia ja itse löytämiään materiaaleja eri kielillä. Saksa 5 -kurssia varten 

kurssin opettaja lisäsi osioon valmiiksi vinkkejä itseopiskeluun ja linkkejä hyödyllisille sivuille. 

 

Der Handbuch-Abschnitt soll dem Sprachenlernen als eine Werkzeug- und Materialbank dienen, in welche 

der Studierende die von den Lehrenden bereitgestellten oder selbst gefundenen Materialien in verschiedenen 

Sprachen hinzufügen kann. Für den Deutschkurs 5 hat die Lehrerin einige Hinweise zum Selbststudium und 

Links zu nützlichen Webseiten bereitgestellt. 

 

 
 

 Hyödynsitkö Handbook-osiota Saksa 5 -kurssin aikana? Miten? * 

Haben Sie während des Deutschkurses Nutzen aus dem Handbuch gezogen? Welchen? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ____________________________  

 

 

 Mitä mieltä olet yleisesti ottaen Handbook-osiosta tai sen kaltaisen materiaalipankin käyttämisestä 

kieltenopiskelusi tukena? Koetko, että sinulla voisi olla käyttöä sellaiselle? * 

Was halten Sie generell davon, das Handbuch oder eine ähnliche Materialienbank zur Unterstützung Ihres 

Sprachenlernens zu verwenden? Finden Sie, dass Sie dieses nutzen würden? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ____________________________  

 

 Tuleeko sinulle mieleen jokin muu aihe, josta toivoisit materiaaleja tällaiseen materiaalipankkiin? 

Fällt Ihnen ein anderes Thema ein, zu welchem Sie gerne Materialien für eine solche Materialienbank 

haben würden?  

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ____________________________  

 

2.3 WORKBOOK 

 

Workbook-osiossa opiskelija voi säilyttää sillä hetkellä työstämiään tehtäviä ja projekteja, asettaa 

konkreettisia oppimistavoitteita kullekin kielelle sekä kirjoittaa muistiinpanoja. 

 

Im Workbook-Abschnitt kann der Studierende die Aufgaben und Projekte, an denen er gerade arbeitet, 

speichern, konkrete Lernziele für die jeweilige zu lernende Sprache festlegen und Notizen schreiben. 

 

 



 

 

  

Mitä mieltä olet Workbook-osiosta tai sen kaltaisen "työkirjan" käyttämisestä kieliopintojesi tukena? Jos 

et käyttänyt osiota, voit kertoa, miksi et halunnut/ehtinyt/voinut/kokenut tarpeelliseksi käyttää sitä. * 

Was halten Sie davon, das Workbook oder ein ähnliches „Arbeitsbuch“ zur Unterstützung Ihres 

Sprachenlernens zu verwenden? Wenn Sie den Abschnitt nicht verwendet haben, erklären Sie bitte, warum 

Sie ihn nicht verwenden wollten/brauchten/konnten. 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ____________________________  

 

2.4 SHOWCASE 

 

Showcase-osioon opiskelija voi tallentaa valmiita tuotoksiaan (kirjoitelmia, cv:n yms.), joita voi käyttää 

apuna esimerkiksi työnhaussa. Saksa 5 -kurssilla Showcase-osioon tallennettiin myös itseopiskeluosion 

arvioitava osuus. 

 

Im Showcase kann der Studierende seine erledigten Arbeiten (Aufsätze, Lebensläufe usw.) speichern, die z. B. 

bei der Jobsuche verwendet werden können. Im Deutschkurs 5 wurde der Showcase auch zur Einreichung der 

zu bewertenden Aufgaben des Selbststudiums verwendet. 

 

  

Saksa 5 -kurssilla Showcase-osioon koottiin itseopiskelun arvioitavat tehtävät. Showcase-osion tarkoitus 

yleisemmin on kuitenkin olla eräänlainen näyteportfolio, johon opiskelija voi tallentaa valmiita tuotoksia 

myöhempää käyttöä varten. Koetko, että sinulla voisi olla käyttöä tälläiselle osiolle? * 

Im Rahmen des Deutschkurses 5 diente der Showcase als eine Sammlung der zu bewertenden Aufgaben 

des Selbststudiums. Der Showcase ist jedoch allgemeiner als eine Art Anzeigedossier gedacht, in dem der 

Studierende seine erledigten Arbeiten zur späteren Verwendung speichern kann. Glauben Sie, dass Sie 

Nutzen aus einem solchen Abschnitt ziehen würden? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: 

 

2.5 E-PORTFOLIO JA MUUT KIELET  

E-PORTFOLIO UND WEITERE SPRACHEN 

 

E-portfolio on monikielinen ja sen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa yhdistämään eri kielten kursseilla 

opittuja taitoja ja tukea kieltenopiskelua kokonaisuutena. 

 

Das E-Portfolio ist mehrsprachig und soll dem Studierenden helfen, die in verschiedenen Sprachkursen 

erlernten Fähigkeiten zu verbinden, und das Sprachenlernen in seiner Gesamtheit unterstützen. 

 

  

Opiskelitko Saksa 5 -kurssin lisäksi jotain toistakin kieltä keväällä 2021 (joko kurssilla tai itsenäisesti) ja 

käytitkö e-portfoliota opiskelun apuna? * 

Haben Sie im Frühjahr 2021 zusätzlich zum Deutschkurs 5 eine weitere Sprache gelernt (entweder in 

einem Kurs oder im Selbststudium) und haben Sie das E-Portfolio als Lernwerkzeug genutzt?  

 

  Suoritin toistakin KIELIKURSSIA ja KÄYTIN portfoliota kyseisen kielen opiskelussa. 

Ich habe einen anderen SPRACHKURS belegt und das Portfolio beim Lernen dieser 

Sprache VERWENDET. 

 

  Opiskelin jotain toista kieltä ITSENÄISESTI ja KÄYTIN portfoliota opiskelun apuna. 

Ich habe eine weitere Sprache SELBSTGESTEUERT gelernt und habe das Portfolio als 

Lernmittel VERWENDET. 

 

  Ergänzungsfragen beim Wählen dieser Optionen: 

   

Mitä pidit e-portfolion käyttämisestä useamman kielen opiskelun apuna? Tukiko 

portfolio opiskeluasi? 

Wie haben Sie empfunden, das E-Portfolio als Werkzeug zum Lernen mehrerer 

Sprachen zu verwenden? Hat das Portfolio Ihr Lernen unterstützt? 

 



 

 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ____________________________  

  

  Mitä mieltä olet yleisesti siitä ajatuksesta, että opiskelijalla olisi käytössä tällainen 

kieliä yhdistävä portfolio yliopiston kieliopintojen tukena? 

Was halten Sie generell von der Idee, so ein sprachenübergreifendes Portfolio zur 

Unterstützung des Sprachenlernens an der Universität zu haben? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ____________________________  

 

  Uskotko, että tulet käyttämään e-portfoliota itsenäisen tai opintoihin liittyvän 

kieltenopiskelun tukena myös tulevaisuudessa? Miten? 

Glauben Sie, dass Sie das E-Portfolio in der Zukunft zur Unterstützung Ihres 

Sprachenlernens nutzen werden, sei es unabhängig oder als Teil Ihres Studiums? 

Wie? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ____________________________  

 

  Suoritin toistakin KIELIKURSSIA, mutta EN KÄYTTÄNYT portfoliota kyseisen kielen 

opiskelussa. 

Ich habe einen anderen SPRACHKURS belegt, aber ich habe das Portfolio NICHT beim 

Lernen dieser Sprache VERWENDET. 

 

 Opiskelin jotain toista kieltä ITSENÄISESTI, mutta EN KÄYTTÄNYT portfoliota 

opiskelun apuna. 

Ich habe eine weitere Sprache SELBSTGESTEUERT gelernt, aber ich habe das Portfolio 

NICHT als Lernmittel VERWENDET. 

 

  Ergänzungsfragen beim Wählen dieser Optionen: 

 

  Osaatko sanoa syitä sille, miksi et käyttänyt e-portfoliota toisen kielen opiskelussa? 

Können Sie Gründe nennen, warum Sie das E-Portfolio nicht beim Lernen der 

anderen Sprache verwendet haben? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ____________________________  

 

  Mitä mieltä olet yleisesti siitä ajatuksesta, että opiskelijalla olisi käytössä tällainen 

kieliä yhdistävä portfolio yliopiston kieliopintojen tukena? 

Was halten Sie generell von der Idee, so ein sprachenübergreifendes Portfolio zur 

Unterstützung des Sprachenlernens an der Universität zu haben? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ____________________________  

  

  Uskotko, että voisit käyttää e-portfoliota itsenäisen tai opintoihin liittyvän 

kieltenopiskelun tukena joskus tulevaisuudessa? Miten? 

Glauben Sie, dass Sie das E-Portfolio irgendwann in der Zukunft zur Unterstützung 

des selbstgesteuerten oder kursbezogenen Sprachenlernens nutzen könnten? Wie? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ____________________________  

 

  EN opiskellut muita kieliä ENKÄ siis KÄYTTÄNYT portfoliota muiden kielten 

opiskelussa. 

Ich habe KEINE weiteren Sprachen gelernt und daher das Portfolio NICHT beim Lernen 

mehrerer Sprachen VERWENDET. 

 

  Ergänzungsfragen beim Wählen dieser Optionen: 

   

Mitä mieltä olet yleisesti siitä ajatuksesta, että opiskelijalla olisi käytössä tällainen 

kieliä yhdistävä portfolio yliopiston kieliopintojen tukena?  



 

 

Was halten Sie im Allgemeinen von der Idee, ein solches Sprachenportfolio zur 

Unterstützung Ihres Sprachstudiums an der Universität zu haben? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ___________________________ 

 

  Uskotko, että voisit käyttää e-portfoliota itsenäisen tai opintoihin liittyvän 

kieltenopiskelun tukena joskus tulevaisuudessa? Miten? 

Glauben Sie, dass Sie das E-Portfolio irgendwann in der Zukunft zur Unterstützung 

des selbstgesteuerten oder kursbezogenen Sprachenlernens nutzen könnten? Wie? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ____________________________  

 

 

2.6 REFLEKTOINTI – oman kieltenopiskelun tietoinen pohtiminen 

REFLEXION – Bewusstes Nachdenken über das eigene Sprachenlernen 

 

 

Seuraavaksi kysyn kokemuksiasi itseopiskelun aikana tekemästäsi reflektoinnista. Tällä tarkoitan oman 

kieltenopiskelun tietoista pohtimista eli esim. seuraavia asioita ja osioita e-portfoliossa (kuvakaappaukset 

alla). 

 

Suuri osa näistä oli täysin vapaaehtoisia tehtäviä ja työkaluja eli älä huolestu, jos et tehnyt niitä kaikkia! 

 

Als nächstes werde ich Sie nach Ihren Erfahrungen mit der Reflexion während des Selbststudiums fragen. 

Damit meine ich das bewusste Nachdenken über das eigene Sprachenlernen, also z. B. die folgenden Themen 

und Abschnitte des E-Portfolios (Screenshots unten). 

 

Die meisten dieser Aufgaben und Mittel waren komplett optional, also keine Sorge, wenn Sie nicht alle 

verwendet haben! 

 

  

My language learning profile 

 

 - oma kieltenoppijaprofiilin pohtiminen 

- oman tämänhetkisen kielitaidon arviointi eri 

kielillä 

- motivaation ja tarpeiden pohtiminen 

- oman persoonan ja oppimistyylin pohtiminen 

- Reflexion über das eigene Sprachlernprofil 

- Einschätzen Ihrer aktuellen Sprachkenntnisse in 

verschiedenen Sprachen 

- Reflexion über Motivation und Bedürfnisse 

- Reflexion der eigenen Persönlichkeit und des 

eigenen Lernstils 

 

 
  

WORKBOOK: Tavoitteet ja työkalut 

 

 

WORKBOOK: Ziele und Werkzeuge 

 - tavoitteiden asettaminen yleisesti / pitkällä 

tähtäimellä saksan opiskelulle 

- työkalujen ja strategioiden valitseminen omien 

tavoitteiden saavuttamiseksi 

- Bestimmung allgemeiner / langfristiger Ziele für 

das Lernen der deutschen Sprache 

- Wählen der Werkzeugen und Strategien zum 

Erreichen der Ziele 

  



 

 

 

 

 
 

 SHOWCASE: Tavoitteet ja tehtävät  SHOWCASE: Zielsetzung und Aufgaben 

 

 - oppimistavoitteet Saksa 5 -kurssille 

- omien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisten 

tehtävien valitseminen ja listaaminen 

- Lernziele für den Deutschkurs 5 

- Wählen und Auflistung von Aufgaben nach den 

eigenen Bedürfnissen und Zielen 

  

 



 

 

 
  

REFLEXION: itseopiskelun raportointi 

 

 

REFLEXION: über das Selbststudium berichten 

 

 - eri itseopiskelumenetelmien ja tehtävien 

arvioiminen: mikä toimi hyvin/mikä oli vaikeaa? 

 

- jatkon pohtiminen: miten aiot pitää yllä 

saksantaitojasi? 

- itseopiskelun koko prosessin arviointi: sopiiko 

itseopiskelu sinulle? 

- Auswertung verschiedener Strategien und 

Aufgaben: Was hat gut funktioniert/was war 

schwierig? 

- Denken Sie an die Zukunft: Wie wollen Sie Ihre 

Deutschkenntnisse aufrechterhalten? 

- Evaluierung des gesamten Prozesses des 

Selbststudiums: Passt so ein selbstgesteuertes Lernen 

zu Ihnen? 

 

 
  

Arvioi kuinka paljon itseopiskeluosion n. 10 tunnista käytit…  

Schätzen Sie, wie viel von den ca. 10 Stunden des Selbststudienteils Sie für…verbracht haben... 

 

  alle tunnin 

weniger 

als eine 

Stunde  

1–2 

tuntia 

1–2 

Stunden 

3–4 tuntia 

3–4 

Stunden 

n. puolet 

ajasta 

ca. die 

Hälfte der 

Zeit 

yli puolet 

ajasta 

mehr als die 

Hälfte der 

Zeit 

 

  …reflektointiin (yllä mainitut, 

mm. omien tavoitteiden ja 

oppimistyylin pohdinta, 

itseopiskelun raportointi) 

          



 

 

 

…die Reflexion (wie oben 

erwähnten, z. B. Reflexion 

über die eigenen Ziele und den 

Lernstil, Bericht über das 

Selbststudium) 

 

  …itse tehtäviin ja saksan 

kielen harjoitteluun 

…die Aufgaben und das Üben 

der deutschen Sprache 

 

          

 

 

 

Kerro vapaamuotoisesti mielipiteesi / kokemuksesi portfolion reflektointitehtävistä. 

- Mitä pidit ylipäätään tämänkaltaisesta oman kieltenopiskelun reflektoinnista?  

- Oliko tällainen reflektointi sinulle tuttua? Ymmärsitkö eri sivujen ja tehtävien tarkoituksen? 

- Koetko, että tällainen on tai voisi olla omalle kieltenopiskelullesi hyödyllistä? Entä onko e-portfolio 

sinusta hyvä paikka tällaiselle reflektoinnille? 

- Jos et tehnyt juurikaan reflektointitehtäviä: kertoisitko miksi päädyit tähän ratkaisuun? 

 

Bitte formulieren Sie Ihre Meinung / Erfahrungen zu den Reflexionsübungen des Portfolios. 

- Wie fanden Sie diese Art von Reflexion über Ihr eigenes Sprachenlernen im Allgemeinen?  

- Waren Sie mit dieser Art von Reflexion vertraut? Haben Sie den Zweck der verschiedenen Seiten und 

Aufgaben verstanden? 

- Denken Sie, dass so eine Reflexion für Ihr Sprachenlernen nützlich ist oder sein könnte? Und denken Sie, 

dass das E-Portfolio eine gute Plattform für die Reflexion ist? 

- Wenn Sie nicht viel reflektiert haben: Können Sie Gründe nennen, warum Sie sich für diese Lösung 

entschieden haben? 

  

Kokemukseni reflektoinnista: * Meine Erfahrung mit der Reflexion: 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort:____________________________  

  

2.7 YLEISKOKEMUS: HYÖDYT JA HAITAT 

GESAMTERFAHRUNG: VORTEILE UND NACHTEILE 

 

 Yleiskokemus e-portfoliosta. Näetkö portfolion käytöllä olevan hyötyä tai lisäarvoa omalle 

kieltenopiskelullesi? * 

Gesamterfahrung mit dem E-Portfolio. Sehen Sie einen Nutzen oder Mehrwert in der Verwendung des 

Portfolios für Ihr Sprachenlernen? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ____________________________  

 

 Mitä huonoja puolia, haittoja tai puutteita havaitsit tai voisit kuvitella e-portfolion käytössä? Miten 

portfoliota voisi kehittää sinulle sopivammaksi? * 

Welche Problempunkte, Schwächen oder Mängel haben Sie bei der Verwendung des E-Portfolios 

festgestellt oder könnten Sie sich vorstellen? Wie könnte das Portfolio verbessert werden, damit es Ihnen 

besser gefällt? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ____________________________ 

 

 Muita kommentteja, risuja tai ruusuja e-portfolioon ja itseopiskeluun liittyen? 

Weitere Kommentare, Positives oder Negatives zum E-Portfolio und Selbststudium? 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ____________________________ 

 

 

 



 

 

Lopuksi 

Zum Schluss 

  

Kirjoita tähän nimesi. Pyydän tätä siksi, että voin yhdistää aineiston analyysia varten portfoliosi ja 

kyselyvastauksesi. Tämän jälkeen anonymisoin aineiston. * 

Bitte geben Sie hier Ihren Namen an. Ich bitte darum, damit ich Ihr Portfolio mit Ihren Antworten für die 

Datenanalyse kombinieren kann. Ich werde die Daten danach anonymisieren. 

 

Oma vastauksesi / Ihre Antwort: ____________________________  

 

 Olisitko mahdollisesti kiinnostunut osallistumaan lyhyeen jatkohaastatteluun toukokuussa? * 

Hätten Sie Interesse, an einem kurzen Folgeinterview im Mai teilzunehmen? 

 

   Gerne! 

 Nein, danke. 

  

Olen lukenut tietosuojailmoituksen ja saatekirjeen ja ymmärrän antavani suostumukseni tutkimukseen 

lähettämällä tämän lomakkeen ja e-portfolioni tutkimuksen tekijälle (Jenna Honkaselle). Ymmärrän, että 

tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja että minulla on oikeus kieltäytyä siitä sekä peruuttaa 

suostumus. Ymmärrän myös, että tiedot käsitellään luottamuksellisina. * 

Ich habe den Datenschutzhinweis und das Anschreiben gelesen und verstehe, dass ich durch das Senden 

dieses Fragebogens und meines E-Portfolios an die Forscherin (Jenna Honkanen) mein Einverständnis 

für die Teilnahme an der Untersuchung gebe. Ich verstehe, dass die Teilnahme an der Untersuchung 

freiwillig ist und dass ich das Recht habe, meine Zustimmung zu verweigern und zurückzuziehen. Ich 

verstehe auch, dass die Informationen vertraulich behandelt werden.  

 

   Kyllä, ymmärrän suostuvani 

tutkimukseen.  

Ja, ich verstehe, dass ich mit der 

Teilnahme an der Untersuchung 

einverstanden bin. 

 

 

Kiitos vastaamisesta ja tutkimukseen osallistumisesta! Herzlichen Dank! :) 

Herzlichen Dank für das Beanworten und Ihre Teilnahme! :) 
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