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Editorial

Felix Bühlmann* and Marion Beetschen*

Slowly the transition from the editorial team around Christian Suter at Neuchâtel 
to the new editorial team in Lausanne comes to an end.  While the Lausanne team 
has already produced the two special issues on Art and Work and on Educational 
Expansion, Partnership and the Family in 2017, this issue is the last one for which 
Neuchâtel has taken the editorial responsibility.  This is the occasion to thank 
 Christian Suter, Pascale Gazareth and Nora Linder for the incredible work they did 
these last years for the Swiss Journal of Sociology.  They have transformed the SJS 
into a smoothly running and well organized publication: the issues appear timely, the 
review process lives up to international standards of quality and transparency, and 
the financial situation of the journal has been stabilised.  All these aspects are key 
and continue to be the major goal of the new editorial team: the SJS wants to be a 
methodologically and theoretically open journal which reflects the state of sociology 
in Switzerland and the place for the most important discussion of Swiss sociology.  
At the crossroads of English, French and German speaking sociologies, the SJS also 
aims to be a platform for exchanges between different sociological communities, in 
particular in the yearly special issue.  The editorial team constantly tries, in collabo-
ration with DeGruyter Open, to improve the indexation of the SJS.  In December 
2017, we were informed that the SJS is now indexed in SCOPUS, one of the largest 
scientific abstract and citation data base.  However, our main aim remains to get 
included in the Social Science Citation Index.  The application for this evaluation 
process will be one of the important endeavours of the SJS editorial team in 2018.

Exceptionally, volume 43 of the SJS was characterised by two special issues 
which show well the strengths of the SJS and also illustrate its openness and versa-
tility.  Issue 43(2) on “Art, Work and (De-)regulation” was curated by the research 
committee “Sociology of Art” of the Swiss Sociological Association and brought 
together a large array of (mostly, but not only qualitative) contributions on almost 
all aspects of contemporary art: music, theatre, dance, writing.  It brings together 
French and German sociologists and links them to the discussion in Switzerland.  
The second special issue 43(3) on “Educational Expansion, Partnership, and the Fam-
ily” fills an important research gap of Swiss sociology and asks how the (late and 
moderate) educational expansion in Switzerland influenced the formation of families 
and partnership.  Almost all contributions of this special issue are in  English, based 
on quantitative methods and re-situate Switzerland in the international debate on 
this issue.  In 2017, the quality of the SJS has been recognized by the Fritz Thyssen 

* University of Lausanne, CH-1015 Lausanne, socio.journal@unil.ch.
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Stiftung, who awarded Stefan Sacchi and Thomas Meyer with their prize for the 
best German written article in social sciences in 2016.  The distinguished contribu-
tion «Übergangs lösungen beim Eintritt in die Schweizer Berufsbildung: Brückenschlag 
oder Sackgasse?» was published in the issue 42(1) of the SJS.  Congratulations to 
the prize winners!  

In 2017 we could also recruit Julie Falcon from the University of Lausanne/ 
the Federal Statistical Office as new coordinator for the book reviews in French.  
Together with Dietmar Wetzel from the University of Basel she chooses and  curates 
the book reviews that (normally) appear in the first and third issue of the SJS.  
Also the editorial board of the SJS underwent some changes.  Marc Perrenoud 
( University of Lausanne) and Sophie Mützel (University of Lucerne) have joined the 
editorial board in already in 2016.  In 2017 Lucio Baccaro has replaced Claudine 
Burton-Jeangros as representative of the University of Geneva and Luca Pattaroni 
has succeeded to Vincent Kaufmann as representative of the EPFL.  We would like 
to thank Claudine and Vincent warmly for their long service to the SJS.  Welcome 
Lucio and Luca on the editorial board of the SJS!

One of the crucial current challenges for the Swiss Journal of Sociology is 
the transition to digital and open access publication.  The Swiss National Science 
Foundation has decided that in 2020 all publication funded by the SNFS have to be 
published in open access mode.  Also the Swiss Academy of Humanities and Social 
Sciences, the largest funder of the SJS, has now a clear open access strategy and asks 
its journals to comply with the standards of open access publication.  The enormous 
costs of licences for the journals of international editors such as Elsevier, Francis & 
Taylor, Wiley or Sage have led to a situation where publically funded universities 
not only pay for the production of scientific results, but also have to pay again for 
making these results available to its members.  In addition, open access allows re-
searchers to be more visible and to make their work and their results known more 
quickly and to a broader public.  At the same time, digitalisation also becomes an 
important issue.  Web-based journals become a real alternative and several disciplines 
of the social sciences in Switzerland publish their journal either partially (Studies in 
Communication Sciences) or entirely as a web journal (Swiss Journal of Economics and 
Statistics).  For the moment, the SJS appears both as hard copy (edited by Seismo 
Verlag) and as PDF on the platform DeGruyter Open.  The question whether we 
want to become a web only journal will certainly have to be discussed these next 
years.  It would allow us to speed up the publication process and to reduce costs; at 
the same time a paper version could still be published for those who still want to 
read the SJS on paper.  For the time being, the members of the Swiss Sociological 
Association have decided to digitalise the back catalogue of the SJS on the platform 
E-periodica, hosted by the library of the ETH Zurich.  In the last months we have 
negotiated the details of this deal with E-periodica and we are happy to announce 
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that soon (probably in the course of 2018) the whole back catalogue of the SJS will 
be available as single PDFs on www.e-periodica.ch.
Articles published and manuscripts submitted: during the calendar year 2017 the 
Swiss Journal of Sociology published 22 articles, 7 book reviews and one debate in 
three issues (March, July and November) – while issues 1 and 2 were published on 
time, issue 3 appeared a month late (due to problems with the printing company).  
In 2017, 33 manuscripts were submitted, which is less than in 2015 and 2016 
with 47 submissions each.  A detailed overview of the submitted manuscripts and 
published articles can be found in table 1.  Please note that the rejection rate cannot 
be deduced from a comparison of submissions and publications in the same year.  

Publications: In principle the Swiss Journal of Sociology is open to both 
theoretical and empirical contributions.  As a matter of fact, 20 of 22 articles are 

Table 1 Swiss Journal of Sociology: Articles published and manuscripts 
 submitted in the calendar year 2017

Articles published Manuscripts submitted

N % N %

Total 22 100 33 100

Methods
Empirical qualitative 7 32 12 36

Empirical quantitative 13 59 15 45

Empirical mixed 0 0 4 12

Theoretical 2 9 2 6

Essayistic 0 0 0 0

Methodological 0 0 0 0

Language
German 8 36 6 18

English 10 45 19 58

French 4 18 8 24

Region of origin (first author)
German-speaking Switzerland 5 23 11 33

French-speaking Switzerland 9 41 10 30

Italian-speaking Switzerland 0 0 0 0

Germany 5 23 0 0

France 2 9 1 3

Other European countries 1 5 4 12

Non-European countries 0 0 7 21

Sex (first author)
Female 12 55 14 42

Male 10 45 19 58

e-periodica.ch
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empirical articles and only two are theoretical.  13 of these empirical articles use 
quantitative methods, only 7 are based on qualitative methodologies.  None of the 
published articles in 2017 uses a mixed-method design.  A share of 45% of the articles 
are in English, 36% are in German and 18% in French.  We are happy with this 
proportion, as one of our aims is to increase the international visibility of the Swiss 
Journal of Sociology through a higher share of English papers.  Of course, German 
and French will remain important languages for the SJS.  In terms of gender, the 
proportion between men and women are relatively balanced, with 55% women and 
45% men (first authors).  

Submissions: In 2017, 33 articles have been submitted to the SJS.  Among these 
submitted articles, 45% use quantitative methods, 36% use qualitative methods, 
12% use mixed methods and the two remaining papers were theory based.  The trend 
towards a higher share of articles written in English is also visible in the submissions: 
58% of submissions were in English, 24% in French and 18% in  German.  This is not 
(only) because the SJS receives more papers from authors who do not speak French 
or German: also Swiss sociologists increasingly submit papers in English.  In terms 
of gender, we received 58% of all submissions from men and 42% from women.  

Review process: During the review process in 2017, 81 experts were contacted 
and 67 agreed to write one or several reviews.  We would like to thank all our review-
ers for their efforts and the great quality of reviews we are able to give the authors 
submitting manuscripts to the Swiss Journal of Sociology.  Of the 33 manuscripts 
submitted, 7 were desk rejected (without external reviewing).  26 were reviewed 
and for 22 of those, a decision was made during the calendar year.  All the regular 
manuscripts were reviewed by 3  anonymous reviewers, while in the case of the 
contributions to the special issues, 2 reviews by external experts were completed 
by a third review by one of the guest editors.  The average duration of the review 
process was 70 days, i. e. slightly more than two months.  When not including the 
desk rejected papers (for which the decisions are taken quickly), the average dura-
tion was 82 days.  This is still clearly below our target of four months (120 days).  
15 of the 33 papers submitted in 2017 had to be refused, 9 were accepted.  The 
remaining 9 are still under review or were returned for minor or major revisions.  

Financial support: The Swiss Journal of Sociology is funded by a yearly sup-
port of the Swiss Academy of Humanities and Social Sciences and by the yearly 
subscription fees of the members of the Swiss Sociological Association.  In addition, 
the sociological institutes of all Swiss universities were asked for financial support.  
The editorial team and the Swiss Sociological Association would like to express their 
gratitude to the sociological institutes that supported us so generously in 2017: 
University of Basel, University of Fribourg, University of Geneva, University of 
Neuchâtel, University of St. Gall, University of Zurich and the École polytechnique 
fédérale de Lausanne.  These funds allow the editorial team to meet the extra costs 
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generated by the new open access strategy and the retro-digitalisation of our back 
catalogue with E-periodica.  

We are looking forward to the volume 44 of the Swiss Journal of Sociology 
in 2018.  Besides a special issue entitled “Vulnerability in Health Trajectories: Life 
Course Perspectives,” we will publish two regular issues.  No doubt your – hope-
fully – numerous submissions will contribute to the advancement of sociological 
knowledge and a lively debate within Swiss sociology also in 2018.  

Lausanne, December 2017
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Berufsausbildung, Berufsmaturität oder Mittelschule?  
Soziale Selektivität beim Übergang in die Sekundarstufe II  
in der Deutschschweiz

Rolf Becker* und David Glauser*

Zusammenfassung: Mittels Paneldaten wird die Bildungsentscheidung am Ende der 9. Klasse 
untersucht. Um die sozial selektive Entscheidung zwischen Berufsausbildung und fortgesetzter 
Allgemeinbildung zu rekonstruieren, wird eine Variante der Theorie subjektiver Werterwartung 
auf den Kontext der Schweiz adaptiert. Für die direkte Überprüfung werden Mechanismen 
der Entscheidung mit einer innovativen Modellierung spezifiziert. Die soziale Selektivität 
des Übergangs wird grösstenteils durch zwischen sozialen Klassen variierende Leistungen 
und Entscheidungen erklärt.
Schlüsselwörter: Bildungsentscheidung, Berufsausbildung, primärer und sekundärer 
 Herkunftseffekt, Paneldaten, Theorie subjektiver Werterwartung

Formation professionnelle, maturité professionnelle ou gymnase ? Analyse  
empirique de la sélection sociale lors du passage au degré secondaire II en  
Suisse alémanique

Résumé : L’article analyse le choix de formation à la fin de la 9e année à l’aide de données de 
panels. Afin de retracer le processus sélectif de choix entre formation professionnelle et forma-
tion générale avancée, une variante de la théorie de l’utilité subjective attendue a été adaptée 
au contexte suisse. Des mécanismes de décision ont été spécifiés à l’aide d’une modélisation 
innovante. La sélection sociale lors de cette transition s’explique en grande partie par des 
performances et des décisions qui varient d’une classe sociale à l’autre.
Mots-clés : décision de formation, formation professionnelle, effet primaire et secondaire de 
l’origine, données de panel, théorie de l’utilité subjective attendue

Vocational Education and Training, Vocational Baccalaureate or Academic High 
School?  An Empirical Analysis of Social Selective Transitions to Upper Secondary 
Education in the German-Speaking Part of Switzerland

Abstract: We analyze the educational decision at the end of compulsory schooling in the 
German-speaking part of Switzerland.  In order to reveal the social selectivity of this decision 
we adapted the theory of subjectively expected utility to the Swiss context. We apply and test 
an innovative model with panel data. The variation of achievement and educational decision 
across social classes largely explains the selectivity of this transition. 
Keywords: educational decision, vocational education and training, primary and secondary 
effects of social origin, panel data, theory of subjectively expected utility

* Universität Bern, Abteilung Bildungssoziologie, CH–3012 Bern, rolf.becker@edu.unibe.ch und 
david.glauser@edu.unibe.ch.
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1 Einleitung

Der Übergang von der Sekundarstufe I in nachobligatorische Ausbildungen stellt, 
vergleichbar dem ersten Bildungsübergang nach der Primarschulzeit (Beck 2015), 
eine wichtige Weichenstellung für den weiteren Bildungserwerb und den späteren 
Berufs- und Lebensverlauf dar (Glauser 2015). Über standardisierte, berufsspezifische 
Ausbildungen ergeben sich relativ sichere Übergänge in den Arbeitsmarkt, stabile 
Berufsverläufe und günstige Bildungsrenditen (Müller und Shavit 1998; Samuel et al. 
2014; Buchs et al. 2015; Müller und Schweri 2015). Die fortgesetzte Schulbildung 
eröffnet mit dem Erwerb der Studienberechtigung die Chance, an universitären 
Hochschulen zu studieren, über die Erwerbstätigkeit in vorteilhafte Klassenlagen zu 
gelangen und schliesslich eine privilegierte Lebensführung zu realisieren (Buchmann 
et al. 2007; Müller et al. 2009; Schindler 2014).

Trotz Bildungsexpansion und Ausbau der Hochschulen wechselt in Ländern 
mit einem historisch gewachsenen, stark ausdifferenzierten Berufsbildungssystem – 
wie etwa in der Schweiz – die überwiegende Mehrheit eines Geburtsjahrgangs nach 
der Pflichtschulzeit in eine Berufsausbildung. Hingegen ist der Anteil von Jugend-
lichen an Mittelschulen vergleichsweise gering (Becker und Zangger 2013; Samuel 
et al. 2014; Zangger und Becker 2016). Bildungsübergänge im Anschluss an die 
Sekundarstufe  I erweisen sich dabei als selektiv nach sozialer Herkunft (Glauser 
2015; Buchmann et al. 2016; Hupka-Brunner et al. 2016). Während die Aufnahme 
einer beruflichen Grundbildung für Arbeiterkinder und Kinder aus den unteren 
Mittelschichten besonders attraktiv ist, neigen Jugendliche aus sozial privilegierten 
Elternhäusern mit höherem Bildungsniveau eher dazu, ihre Schulbildung an einer 
Mittelschule fortzusetzen. Wenn die berufliche Grundbildung nach der obligato-
rischen Schule für den überwiegenden Teil eines Geburtsjahrgangs ein attraktiver 
Bildungsweg ist, woraus ergibt sich dann die soziale Selektivität beim Übergang in 
Ausbildungen der Sekundarstufe II?

Um diese Frage zu beantworten, werden aktuelle Paneldaten zu Bildungsent-
scheidungen von Jugendlichen in der Deutschschweiz am Ende ihrer Pflichtschulzeit 
herangezogen. Diese Daten sind einzigartig in der Schweiz, weil sie im Unterschied 
zu anderen verfügbaren Datensätzen die Formierung und die Mechanismen der 
Bildungs entscheidung im zeitlichen Verlauf als Prozess erfassen. Der empirischen 
Analyse wird eine knappe Rekonstruktion einer strukturell-individualistischen Erklä-
rung für die Entscheidung zwischen einer beruflichen Grundbildung (mit bzw. ohne 
Berufsmaturität) und einer Mittelschule als weiterer Bildungsoption vorangestellt 
(zweiter Abschnitt). Danach erfolgt die Erläuterung von Daten, Variablen und statis-
tischen Verfahren (dritter Abschnitt). Hierbei wird eine andere als die bislang in der 
Bildungsforschung verfolgte Modellierung des Entscheidungsprozesses vorgeschlagen, 
die theoriegeleitet dabei zugrunde liegende Mechanismen der subjektiv rationalen 
Auswahl von alternativen Bildungswegen aufzudecken versucht. Im vierten Abschnitt 
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werden empirische Befunde dargestellt und interpretiert. Die Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen bilden den abschliessenden fünften Abschnitt.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Die Rolle des Schweizer Schul- und Berufsbildungssystems

Um die Sozialstruktur beim Übergang in Ausbildungen der Sekundarstufe II zu 
erklären, wird zunächst davon ausgegangen, dass dieses Phänomen eine aggregierte 
Folge der leistungsbezogenen Selektion des Bildungssystems, der «Ablenkung» 
durch institutionelle Bildungsangebote, und der daran orientierten Entscheidung 
im Familien- und Haushaltskontext über den weiteren Bildungsweg ist (Müller 
und Pollak 2007; Becker 2010). Bildungssysteme eröffnen einerseits Ausbildungs-
gelegenheiten. Andererseits kanalisieren sie – über strukturelle Arrangements und 
institutionelle Regelungen – Bildungsverläufe und Bildungschancen nachhaltig. In 
der Schweiz – und hier mit Schwerpunkt auf die Deutschschweiz – ist dies aufgrund 
der hochgradigen Stratifizierung des Bildungssystems sowie der ausgeprägten Standar-
disierung und beruflichen Spezifität der Berufsausbildung in besonderem Masse der 
Fall (Buchmann und Sacchi 1998; Müller und Shavit 1998; Pfeffer 2008; Imdorf 
et al. 2014; Glauser 2015). So steht mit dem Übertritt in kognitiv unterschiedlich 
anforderungsreiche Schultypen der Sekundarstufe I (tracking) nach der sechsten Klasse 
und der damit einhergehenden Bildungsentscheidung fest, welche Ausbildungs-
optionen Jugendlichen beim Übergang in die Sekundarstufe II offenstehen.1 Neben 
den schulischen Leistungen zeichnet insbesondere der besuchte Schultyp auf der 
Sekundarstufe I den Zugang zu allgemeinbildenden und berufsbildenden Ausbil-
dungen der Sekundarstufe II vor.

Schülerinnen und Schüler des Schultyps mit Grundanforderungen stehen im 
Anschluss an die Sekundarstufe I im Wesentlichen Ausbildungen der beruflichen 
Grundbildung (EBA/EFZ) offen.2 Jugendliche in Vorgymnasien beginnen mehrheitlich 
ein Gymnasium, das den Erwerb der gymnasialen Maturität und der Vorbereitung 

1 Die Kantone unterscheiden sich hinsichtlich der Struktur des Bildungsangebots auf der Sekun-
darstufe I. Mehrheitlich erfolgt nach der sechsten Klasse die Selektion in einen Schultyp mit 
Grundanforderungen bzw. einen Schultyp mit erweiterten Anforderungen. In einigen Kantonen 
werden ab der siebten Klasse Langzeitgymnasien (Kantonsschulen, Bezirksschulen, usw.) geführt, 
während in anderen Kantonen das Vorgymnasium ab der 9. Klasse angeboten wird. Die Durch-
lässigkeit zwischen Schultypen wie auch der Besuch von Fächern auf unterschiedlichem Niveau 
unterscheidet sich zwischen Kantonen und selbst innerhalb von Gemeinden.

2 Im Rahmen einer beruflichen Grundbildung können folgende Abschlüsse erworben werden: 
Eidgenössisches Berufsattest (EBA, Ausbildungsdauer: 2 Jahre, berechtigt zum Einstieg in das 
2. Lehrjahr einer EFZ-Ausbildung); Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ, Ausbildungsdauer: 
3 bzw. 4 Jahre); Berufsmaturitätsabschluss (BMS1), der in Ergänzung zur beruflichen Grundbil-
dung (EFZ) erworben wird. Ein Berufsmaturitätsabschluss (BMS2) kann auch berufsbegleitend 
oder vollzeitschulisch im Anschluss an ein EFZ erworben werden. Die Berufsmaturität berechtigt 
zum Studium einer einschlägigen Fachrichtung an Fachhochschulen.
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auf die Hochschulbildung dient. Wechsel in die berufliche Grundbildung (EFZ 
mit/ohne BMS1) sind für diese Jugendlichen möglich. Jugendliche des Schultyps mit 
erweiterten Anforderungen verfügen über das breiteste Spektrum an Bildungsopti-
onen, zwischen denen sie beim Übergang in die Sekundarstufe II wählen können. 
Ihnen stehen einerseits verschiedenste Alternativen der beruflichen Grundbildung 
(EFZ mit/ohne BMS1) und andererseits nebst dem Gymnasium andere Mittel-
schultypen wie etwa Fach-, Handels-, Informatik- sowie Wirtschaftsmittelschulen 
offen. Jugendliche, denen im Anschluss an die 9. Klasse der direkte Eintritt in eine 
zertifizierende Ausbildung der Sekundarstufe II nicht gelingt, beginnen in der Regel 
eine Zwischenlösung (Au-Pair, 10. Schuljahr, Vorbereitungskurse für bestimmte 
Ausbildungen, usw.).

2.2 Strukturell-individualistische Erklärung von sozial selektiven Bildungsübergängen

Angesichts gegebener Rahmenbedingungen des Bildungssystems, die mehr oder 
weniger stark eingrenzen, welche nachobligatorischen Ausbildungsalternativen in 
Frage kommen, steht nunmehr im Vordergrund, wie die Sozialstruktur der Übergänge 
in die berufliche Grundbildung (mit/ohne BMS) oder an Mittelschulen zustande 
kommt. Von besonderem Interesse ist hierbei die Frage, wer sich weshalb und wie 
z. B. für eine berufliche Grundbildung anstelle einer Mittelschule im Anschluss an 
die obligatorische Schulzeit entscheidet? Das Zusammenspiel von institutioneller 
Fremdselektion durch leistungsbezogene Auslese seitens des Bildungssystems und von 
individueller Selbstselektion durch eine Bildungsentscheidung lässt sich mit Bezug-
nahme auf die Unterscheidung primärer und sekundärer Herkunftseffekte (Boudon 
1974; Jackson 2013) sowie der strukturell-individualistischen Theorie der subjektiven 
Werterwartung (Kroneberg und Kalter 2012) theoretisch fundiert nachzeichnen. 
Der primäre Effekt sozialer Ungleichheit umfasst den Zusammenhang von sozialer 
Herkunft und schulischer Leistung. Weil Kinder aus sozial benachteiligten Eltern-
häusern eher ungünstigere Zensuren als Kinder in sozial privilegierten Klassenlagen 
erhalten, scheitern sie eher an leistungsbezogenen Hürden bei Bildungsübergängen, 
die den Zugang zu Mittelschulen und den Erwerb der Studienberechtigung eröffnen 
(Combet 2013; Beck 2015). Der sekundäre Effekt sozialer Ungleichheit bezieht sich bei 
vergleichbarer schulischer Leistung auf den zwischen sozialen Klassen systematisch 
variierenden Prozess der Bildungsentscheidung (Stocké 2010).

In Anlehnung an die strukturell-individualistische Theorie der subjektiven Wert-
erwartung ist in Bezug auf die interessierende Fragestellung davon auszugehen, dass 
Jugendliche und ihre Eltern in Ausbildung investieren, um damit anvisierte Ziele 
möglichst optimal zu realisieren. Bei einem gegebenen, den Akteuren bekannten 
und zugänglichen Angebot möglicher Bildungswege entscheiden sich Jugendliche 
zusammen mit ihren Eltern für diejenige Alternative, von der sie annehmen, dass 
sie am ehesten die damit verfolgten Güter wie etwa physische Integrität, soziale 
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Anerkennung und Vermeidung eines intergenerationalen Statusverlusts erreichen 
können (Erikson und Jonsson 1996; Breen und Goldthorpe 1997; Esser 1999).

In der von Esser (1999, 266 ff.) vorgeschlagenen Modellierung, die sich in 
einer vergleichenden Anwendung gegenüber dem Modell von Erikson und  Jonsson 
(1996) als erklärungskräftiger erwiesen hat (Becker 2000) und deswegen hier prä-
feriert wird, erfolgt die Entscheidung für eine bestimmte Ausbildungsalternative 
aufgrund des Verhältnisses von Bildungsmotivation (BM) und Investitionsrisiko 
(IR) zwischen Ausbildungs alternativen. Die Bildungsmotivation von Ausbildungs-
alternative j entspricht dabei BMj = Bj + cj SV, wobei Bj (Benefit) für den Ertrag der 
jeweiligen Bildungsoption (z. B. in Form von Einkommen, Arbeitsplatzsicherheit, 
usw.) steht und sich cj auf die subjektive Einschätzung der Wahrscheinlichkeit für ei-
nen Statusverlust bzw. SV auf den Betrag des Statusverlusts beziehen, wenn von einer 
Entscheidung für Bildungsalternative j abgesehen wird. Das Investitionsrisiko ent-
spricht IRj = Cj  / pj , wobei sich Cj auf die subjektiv erwarteten Kosten für Alternative 
j und p auf die subjektive Einschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit bezieht, dass 
Alternative j erfolgreich abgeschlossen werden kann. Akteure entscheiden sich in 
der Regel für eine Ausbildungs alternative, wenn gilt BMj > IRj . Stehen verschiedene 
Ausbildungsoptionen offen wie etwa berufliche Grundbildung (EFZ), Berufsmatu-
rität (BMS) und Mittelschule (MS), so ist zu erwarten, dass sich Akteure dann für 
eine Mittel schule statt für eine EFZ-Ausbildung entscheiden, wenn gilt: BM(MS) –  
IR(MS) > BM(EFZ) – IR(EFZ), d. h. wenn der Nettonutzen der Mittelschulen den-
jenigen für die berufliche Grundbildung überwiegt.3

Schichtspezifische Unterschiede in den Beträgen der Bildungsmotivation 
sowie des Investitionsrisikos für die unterschiedlichen Ausbildungsalternativen 
sind aus folgenden Gründen zu erwarten. Bei gegebenen Ausbildungskosten ist 
der subjektiv wahrgenommene Kostendruck C einer längeren und aufwendi-
geren Bildung (z. B. Mittelschule) für untere, i. d. R. ökonomisch schwächere 
Sozialschichten vergleichsweise grösser. Denn sie müssen einen ungleich höheren 
Anteil des verfügbaren Einkommens für Investitionen in die Bildung ihrer Kinder 
aufwenden, als dass dies bei Familien in höheren Sozialschichten der Fall ist. Bei 
gegebener Erfolgswahrscheinlichkeit p ist daher zu erwarten, dass für Jugendliche 
aus negativ privilegierten Elternhäusern das Investitionsrisiko insbesondere in Bezug 
auf die Mittelschulen höher ausfällt als für Jugendliche der Mittelschichten und 
Dienstklassen. Demgegenüber sollte das Investitionsrisiko in Bezug auf die beruf-
liche Grundbildung – allenfalls auch bei der Berufsmaturität – bei Jugendlichen 
der unteren Sozialschichten weniger stark ausgeprägt sein. Erstens, aufgrund der 
geringeren finanziellen Lasten, weil Jugendliche in der beruflichen Grundbildung 

3 Nach Esser (1999) ergeben sich die Bildungsmotivationen und Investitionsrisiken aus einer Umfor-
mung der Ausgangsgleichung, wonach sich der subjektiv erwartete Nutzen SEU(.) einer jeder ins 
Kalkül gezogenen Ausbildungsalternative Aj aus folgender Gleichung ergibt: SEU(Aj) = pjBj + (1 – pj )
cj(–SVj ) – Cj. D. h. Eine Entscheidung für die Mittelschule statt für eine EFZ-Ausbildung ist dann 
wahrscheinlich, wenn gilt: SEU(MS) = BM(MS) – IR(MS) > SEU (EFZ) = BM(EFZ) – IR(EFZ).
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(EFZ, BMS1) in der Regel einen, wenn auch bescheidenen, Lehrlingslohn erhalten. 
Zweitens, weil der Erwerb einer beruflichen Grundbildung als relativ sichere und 
weniger aufwendige Strategie angesehen wird, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 
einem Abschluss führt und die den Zugang zu qualifizierter Beschäftigung garantiert 
(Müller und Pollak 2007).

Hinsichtlich der Bildungsmotivation ist davon auszugehen, dass Jugendliche 
der unteren, verglichen mit jenen der oberen Sozialschichten, eine höhere Bildungs-
motivation für berufsbildende Ausbildungen (EFZ, BMS) aufweisen, während das 
Gegenteil in Bezug auf Mittelschulen zu erwarten ist. Die systematisch nach sozialer 
Herkunft variierende Bildungsmotivation für spezifische Ausbildungsalternativen 
sollte nur zu einem geringen Anteil auf Unterschiede in der subjektiven Einschätzung 
des Ertrags (B) zwischen Ausbildungsalternativen zurückzuführen sein (Breen und 
Goldthorpe 1997; Esser 1999, 269). Allenfalls wäre zu erwarten, dass Jugendliche 
aus den Arbeiterklassen den Ertrag berufsbildender Ausbildungen höher einstufen, 
weil sie einen kürzeren Zeithorizont der Bildungsplanung aufweisen und sie dem 
raschen Erlangen ökonomischer Selbstständigkeit einen höheren Wert beimessen 
(Breen et al. 2014). Bedeutsamer in Bezug auf die Bildungsmotivation ist das Motiv, 
einen intergenerationalen Statusverlust zu vermeiden (Breen und Goldthorpe 1997; 
Esser 1999). Jugendliche der unteren Sozialschichten können den sozialen Status 
des Elternhauses reproduzieren, indem sie sich für eine berufliche Grundbildung 
entscheiden.4 Zudem steht ihnen – bei entsprechender schulischer Leistung – mit 
der Berufsmaturität formal auch der Zugang an die Hochschulen offen. Für diese 
Sozialschichten fungiert die Berufsausbildung als “safety net,” weil sie als wenig 
riskante und aufwendige Investition für den Statuserhalt erscheint (Shavit und 
Müller 2000). Weil Jugendliche aus den Dienstklassen zwecks intergenerationalem 
Statuserhalt hingegen «gezwungen» sind, sich für eine Mittelschule zu entscheiden, ist 
deren Bildungsmotivation für die Mittelschulen am höchsten und für die berufliche 
Grundbildung deutlich geringer.

Aus den genannten Argumenten kann abgeleitet werden, dass Jugendliche aus 
unteren Sozialschichten – verglichen mit sozial privilegierten Jugendlichen – sich 
häufiger für Ausbildungen der beruflichen Grundbildung (EFZ, BMS) anstelle 
einer Mittelschule entscheiden, weil bei ihnen der subjektiv erwartete Nettonutzen 
für die berufliche Grundbildung überwiegt. Es ist deshalb auch bei Kontrolle schu-
lischer Leistung zu erwarten, dass die Überrepräsentation von Jugendlichen aus 
unteren Sozialschichten bei der beruflichen Grundbildung geringer ausfällt, wenn 
für sekundäre Herkunftseffekte kontrolliert wird. Da sekundäre Herkunftseffekte 

4 Obgleich alle Elternhäuser bei Bildungsentscheidungen unter anderem motiviert sind, den bislang 
erreichten Status zu erhalten und ihren Kindern die Bildung zukommen zu lassen, mit der sie 
zumindest den gleichen Status erreichen können, den sie selbst erreicht haben (z. B. die gleiche 
Klassenlage und Lebensführung), ist das Risiko für einen Statusverlust in Abhängigkeit von der 
relativen Position des Elternhauses in der gesellschaftlichen Klassenstruktur ungleich über die 
sozialen Klassen verteilt (Keller und Zavalloni 1964).
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über den gesamten Bildungsverlauf zu beobachten sind, müsste dies unabhängig 
vom besuchten Schultyp zu beobachten sein. Weiter ist mit Bezugnahme auf den 
Forschungsstand davon auszugehen, dass Disparitäten nach sozialer Herkunft in den 
Bildungsübergängen nur bedingt mit Unterschieden in der schulischen Leistung 
zu erklären sind, sondern auf einem systematischen Zusammenspiel primärer und 
sekundärer Herkunftseffekte in gegebenen sozialen und institutionellen Kontexten 
basieren (Jackson 2013; Stocké 2010).

3 Datenbasis, Variablen und statistische Verfahren

3.1 Datenbasis

Die empirischen Analysen beruhen auf Längsschnittdaten des Projekts «Bildungs-
entscheidungen beim Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt. Determinanten 
der Ausbildungswahl und der Berufsbildungschancen» (DAB-Panelstudie). Die 
erhobenen Daten basieren auf einer regional geschichteten Zufallsstichprobe. Die 
Zielpopulation der DAB-Panelstudie umfasst Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse 
(Regelklassen) öffentlicher Schulen in deutschsprachigen Kantonen bzw. deutsch-
sprachigen Kantonsteilen des Schuljahres 2011/2012 (zu Details: Glauser 2015).5

Die DAB-Panelstudie ist in drei Teilprojekte gegliedert: Im ersten Teilprojekt 
(DAB-I) wurden Jugendliche Mitte der 8. Klasse (Welle 1, Januar–Februar 2012) 
sowie zu Beginn (W2, August–Oktober 2012) und gegen Ende (W3, Mai–Juni 2013) 
der 9. Klasse zu ihren Ausbildungswünschen und zum Stand ihrer Ausbildungs-
entscheidung befragt.6 In DAB-II wurden Informationen zum tatsächlichen nach-
obligatorischen Bildungserwerb innerhalb der ersten 15 Monate nach Schulaustritt 
(W4, Oktober–November 2014) erhoben.7 In DAB-III schliesslich stehen der 
Arbeitsmarkteintritt sowie die Weiterqualifikation im Vordergrund (W5–W7, Mai 
2017/18/19).8 Vorhergehende Analysen mit diesen Daten haben gezeigt, dass der 
anvisierte Bildungsweg – bei Unterschieden nach sozialer Herkunft und Geschlecht – 
desto eindeutiger wird, je näher das Ende der obligatorischen Schulzeit rückt (Glauser 
et al. 2016). Trotz herkunftsbedingter Vorsortierung in die Sekundarstufe I lassen 

5 Daten der DAB-Panelstudie sind bei FORS als Scientific-Use-Files verfügbar (siehe: http://www.
dab.edu.unibe.ch/daten/).

6 In W1 haben 3 656 Schülerinnen und Schüler in 215 Schulklassen an der Befragung teilgenom-
men (Ausschöpfung auf Klassenebene: 73% und 95% auf Ebene der Schülerinnen und Schüler). 
In W2 haben 3 314 und in W3 3 257 Schülerinnen und Schüler teilgenommen (Ausschöpfung: 
W2: 83%; W3: 90%).

7 In W4 konnten vollständige Kontaktangaben von 2 652 Jugendlichen verwendet werden, von 
denen 2 237 an der Befragung teilgenommen haben (Ausschöpfung: 84%).

8 Ab DAB-II wurden die Daten im Rahmen von Individualbefragungen in einem Mixed-Mode-
Design (Online-Fragebogen, CATI) erhoben, während in DAB-I ausschliesslich Online-Fragebogen 
eingesetzt wurden.

http://www.dab.edu.unibe.ch/daten
http://www.dab.edu.unibe.ch/daten
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sich bei Kontrolle schulischer Leistungen soziale Selektivitäten der Bildungsent-
scheidungen und Übergänge in die Sekundarstufe II aufdecken.

Um die soziale Selektivität der Ausbildungssituation im Anschluss an die 
9. Klasse abzubilden, werden in den Analysen Daten der ersten vier Befragungs-
zeitpunkte berücksichtigt (W1–W4). Das Sample wird dabei auf 2 126 Jugendliche 
eingeschränkt, die an W4 teilgenommen haben und für die Informationen zum 
Ausbildungsstand nach Beendigung der 9. Klasse vorliegen. Damit keine weiteren 
Fälle aus den Analysen ausgeschlossen werden mussten, wurden fehlende Werte der 
unabhängigen Variablen mittels dem Verfahren der “chained equations” imputiert 
(Allison 2001; White et al. 2011).9 Die z-standardisierten Variablen wie Schulnoten, 
Bildungsmotivation und Investitionsrisiko für die jeweiligen Ausbildungsalternativen 
wurden nach dem Vorgehen des “just another variable approach” (JAV) imputiert. 
Die Differenz von Bildungsmotivation und Investitionsrisiko zwischen Ausbildungs-
alternativen wurde hingegen mittels passiver Imputation erzeugt. Zudem wurden 
bei der Imputation Informationen zum Stratum der Stichprobenziehung, dem Ge-
schlecht sowie dem besuchten Schultyp auf der Sekundarstufe I berücksichtigt. Die 
Prüfung der Konvergenz des Imputationsmodells und die Spezifikation der Anzahl 
Iterationsschritte (60 Iterationen) der Burn-In-Phase erfolgten anhand von “trace 
line plots.” Die Analysen basieren auf 50 imputierten Datensätzen.

3.2 Abhängige und unabhängige Variablen 

Die zentrale abhängige Variable ist der Stand der Ausbildungssituation direkt im 
Anschluss an die obligatorische Schulzeit. Aufgrund der Tatsache, dass der Zugang 
zu nachobligatorischen Ausbildungsalternativen teilweise institutionell geregelt ist 
und Jugendlichen der verschiedenen Schultypen nicht dieselben Handlungsoptionen 
offen stehen, werden für die einzelnen Schultypen getrennte Analysen durchgeführt 
und jeweils unterschiedliche Operationalisierungen der abhängigen Variable ver-
wendet.10 Für Schülerinnen und Schüler des Schultyps mit Grundanforderungen wird 
lediglich danach differenziert, ob sie nach der 9. Klasse eine Ausbildung begonnen 
haben, die zu einem zertifizierenden Abschluss der Sekundarstufe II führt bzw. 
nicht führt (Zwischenlösung, nicht in Ausbildung). Für Schülerinnen und Schüler 
des Schultyps mit erweiterten Anforderungen wird zwischen vier Ausbildungsalterna-
tiven unterschieden: 1) berufliche Grundbildung, die mit einem eidgenössischen 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) abgeschlossen wird; 2) berufliche Grundbildung, bei der 
ergänzend ein Berufsmaturitätszeugnis (BMS1) und damit die Hochschulberechti-

9 Vollständige Informationen sind für folgende Variablen verfügbar: Geschlecht sowie besuchter 
Schultyp auf der Sekundarstufe I. Folgende Variablen wurden imputiert (# fehlende Werte): 
Mathematiknote (193), Deutschnote (157), EGP-Klasse Eltern (187), Bildungsniveau Eltern 
(156), Bildungsmotivation bzw. Investitionsrisiko für berufliche Grundbildung, Berufsmaturität 
und Mittelschule (je 127).

10 Siehe Tabelle A3 im Anhang für eine Übersicht der deskriptiven Kennzahlen der abhängigen und 
unabhängigen Variablen.
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gung erworben wird; 3) Mittelschule (Gymnasium, Fach-, Handels-, Informatik-, 
Wirtschaftsmittelschule); 4) Situation, die zu keinem zertifizierenden Abschluss der 
Sekundarstufe II führt. Für Schülerinnen und Schüler an Vorgymnasien wird danach 
unterschieden, ob sie ihre schulische Ausbildung an einer Mittelschule fortsetzen 
oder eine berufliche Grundbildung beginnen. Aufgrund der geringen Fallzahl wird 
hierbei nicht zwischen den Optionen EFZ bzw. BMS differenziert.11

Die soziale Herkunft wird mit zwei Indikatoren kontrolliert. Zum einen wird 
das bewährte EGP-Klassenschema von Erikson, Goldthorpe und Portocarero (1979) 
herangezogen, um die Klassenlage des Elternhauses zu operationalisieren.12 Sie ist 
als Indikator für den sozioökonomischen Status sowohl für das Statuserhaltmotiv 
als auch für die Kosten-Nutzen-Abwägung entscheidend (Bukodi und Goldthorpe 
2013, 1025). In Anlehnung an die Arbeiten von Erikson und Jonsson (1996) sowie 
Esser (1999) wird zwischen drei sozialen Klassen – Arbeiterklassen, Mittelklassen 
und Dienstklassen – unterschieden.13 Zum andern bildet die ISCED97-Klassifika-
tion das höchste Bildungsniveau des Elternhauses ab.14 Es ist ein Indikator für den 
Bildungs erfolg der Eltern und ihre Möglichkeiten mittels ihrer Kenntnisse über 
das Bildungssystem ihre Kinder bei deren Bildungserwerb zu unterstützen (Bukodi 
und Goldthorpe 2013, 1026). Mit dem Geschlecht (Referenz: Männer) werden 
geschlechtsspezifische Entscheidungen kontrolliert. Im Fortgang der empirischen 
Analyse wird das Geschlecht ausschliesslich als Kontrollvariable verwendet. Da die 
Gelegenheiten der Wahl und der Realisierung von Ausbildungsplänen wesentlich 
durch den besuchten Schultyp und die gezeigten schulischen Leistungen bestimmt 
sind, werden in Ergänzung zur Allokation in die Schullaufbahnen der Sekundarstufe I 
auch die (z-standardisierten) Schulnoten in Deutsch und Mathematik über Angaben 
der Lehrpersonen erfasst.
Sekundäre Herkunftseffekte werden mittels der in W2 erhobenen subjektiven Kosten-
Nutzen-Einschätzungen hinsichtlich der Ausbildungsalternativen EFZ, BMS bzw. 
Mittelschule abgebildet. Die Angaben zu den einzelnen Komponenten wurden für 
Bildungsalternative j in die Terme für Bildungsmotivation und Investitionsrisiko umge-

11 In den Analysen sind aufgrund der geringen Fallzahl ( < 5%) die Jugendlichen nicht berücksichtigt, 
die im Anschluss an ein Vorgymnasium eine Zwischenlösung beginnen.

12 Die beiden Indikatoren basieren auf Angaben der Jugendlichen in W3. Die Operationalisierung 
der EGP-Klasse der Eltern basiert auf einer Routine von Leiulfsrud et al. (2005). Die Grundlage 
bilden Fragen, die vom European Social Survey (ESS) übernommen wurden.

13 Dienstklassen: Obere/untere Dienstklassen (EGP-Klassen I/II, z. B.: Führungskräfte in Privat-
wirtschaft, höhere Beamte, Ärzte, Professoren, usw.); Mittelklassen: einfache und qualifizierte 
Angestellte nicht-manueller Routineberufe (EGP-Klassen IIIa/b, z. B.: einfache/qualifizierte 
Tätigkeiten im Handels- und Dientsleistungsbereich), Selbständige mit/ohne Angestellte sowie 
selbständige Landwirte (EGP-Klassen IVa/b/c) Arbeiterklassen: Vor- und Facharbeiter, an- und 
ungelernte Arbeiter (EGP-Klassen V/VI/VIIa/b).

14 Für die Kategorisierung des Bildungsniveaus der Eltern wird jeweils das höhere ISCED-Level 
innerhalb der Familie berücksichtigt: höchstens ein Abschluss der Sekundarstufe I (max. IS-
CED 2); abgeschlossene berufliche Grundbildung (ISCED 3B/C); abgeschlossene Mittelschule 
(ISCED 3A), abgeschlossene post-sekundäre oder tertiäre Ausbildung (ISCED 4/6).
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rechnet. Der Term für die Bildungsmotivation (BMj = Bj + cj SV) wurde folgendermassen 
gebildet: Der Ertrag Bj setzt sich zusammen aus der Einschätzung für Alternative j, 
ob ein gut bezahlter Beruf realisiert werden kann und wie hoch das Arbeitslosig-
keitsrisiko mit dem entsprechenden Abschluss ist.15 Bj entspricht dem Mittel der 
Summe der beiden Einschätzungen. Der zweite Aspekt der Bildungs motivation 
bezieht sich auf den intergenerationalen Statuserhalt bzw. auf das Vermeiden von 
Statusverlust (cj SV). cj misst die subjektive Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass 
mit der Alternative j kein Statusverlust resultiert, und wird mit der Beurteilung der 
Befragten gewichtet, wie wichtig es sei, den Status des Elternhauses zu erhalten.16 
Das Investitionsrisiko für Alternative j (IRj = Cj / pj  ) ergibt sich aus dem Quotienten 
der subjektiven Einschätzung der Kosten Cj  , die hinsichtlich der Ausbildungsalterna-
tiven erwartet werden, und der subjektiv erwarteten Erfolgswahrscheinlichkeit pj , mit 
welcher gemessen wurde, für wie wahrscheinlich es die Befragten halten, Alternative j 
erfolgreich abzuschliessen.17 Die Bildungsmotivation sowie das Investitionsrisiko 
der Ausbildungsalternativen EFZ, BMS und Mittelschule werden in den Analysen 
in z-standardisierter Form verwendet.

In bisherigen Studien wurde bislang bei der direkten Anwendung der Wert-
Erwartungstheorie nicht die Selektionsregel als Mechanismus für die Auswahl von 
Optionen und damit auch der Handlung verwendet (Ausnahme: Jäpel 2017), sondern 
die Gewichte der Nutzen- und Kostenterme sowie der Erfolgswahrscheinlichkeit 
singulär geschätzt (z. B. Glauser 2015; Lörz et al. 2015). Die dahinterstehende 
Kosten-Nutzen-Abwägung und Auswahl der Handlungsalternative wurde als solche 
anhand der Grösse und Richtung der geschätzten Koeffizienten für Kosten und 
Nutzen eher vermutet als tatsächlich aufgedeckt (vgl. Best 2007). Im Grunde ge-
nommen, kann auf diese Art und Weise nur gesagt werden, dass Kosten und Nutzen 
eine Rolle spielen, aber nicht wie sie über die Abwägung der Kosten und Nutzen für 

15 Frage zu Item B1: «Wie gut schätzt du die Möglichkeit ein mit folgenden Ausbildungen einen 
gut bezahlten Beruf zu erhalten?» (Skala: 1 für «sehr schlecht» bis 5 für «sehr gut»). Frageitem 
B2: «Wie schätzt du bei folgenden Ausbildungen die Wahrscheinlichkeit ein arbeitslos zu wer-
den?» (Skala: 1 für «sehr gering» bis 5 für «sehr hoch»). Frageitem B2 wurde in den Analysen in 
umgepolter Form verwendet.

16 Item für SV: «Wenn du einmal daran denkst, was sich deine Familie leisten kann (Ferien, Woh-
nung, Freizeit, Kleider, Auto, Computer, usw.). Wie wichtig ist es dir, dass du es später auf keinen 
Fall schlechter hast als deine Familie?» (Skala: 1 für «völlig unwichtig» bis 5 für «sehr wichtig»). 
Fragestellung für c: «Wie hilfreich sind die folgenden Ausbildungen, damit du es später auf keinen 
Fall schlechter hast als deine Familie jetzt?» (Skala: 1 für «nicht hilfreich» bis 5 für «sehr hilfreich»). 
Die Werte von 1 bis 5 wurden – gemäss der Definition von Wahrscheinlichkeit (Kahneman 
2011) – jeweils in eine Skala von 0 bis 1 (Ausprägungen: 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9) rekodiert.

17 Frage zu Kosten C: «Verschiedene Ausbildungen sind mit unterschiedlichem Aufwand verbunden 
(zum Beispiel Schulweg, Umzug, Schulkosten, Lernaufwand, usw.). Alles in Allem, wie aufwendig 
wäre es für dich die folgenden Ausbildungen abzuschliessen?» (Skala: 1 für «nicht aufwendig» bis 5 
für «sehr aufwendig»). Frage zur Erfolgswahrscheinlichkeit p: «Was denkst du, wie wahrscheinlich 
ist es, dass du die aufgeführten Ausbildungen erfolgreich abschliessen wirst?» (Skala: 1 für «sehr 
unwahrscheinlich» bis 5 für «sehr wahrscheinlich»). Die Werte wurden jeweils in eine Skala mit 
den Ausprägungen 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 rekodiert.
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die Optionen untereinander die Entscheidung bestimmen. Der Wert-Erwartungs-
theorie entsprechend müsste hingegen die Differenz von Bildungsmotivation und 
Investitionsrisiko zwischen Ausbildungsalternativen als erklärende Variable eingeführt 
werden, welche die Selektionsregel und damit den eigentlichen Auswahlprozess 
abbilden. Wenn beispielsweise angenommen wird, eine Person entscheide sich des-
wegen für eine berufliche Grundbildung statt für eine Mittelschule, weil sie bei der 
Kosten-Nutzen-Abwägung einzelner Optionen zum Ergebnis kommt: BM(EFZ) –  
IR(EFZ) > BM(MS) – IR(MS), dann ist eine Variable zu bilden, die genau das anzeigt. 
Für die Anwendung des Modells von Esser (1999) werden deshalb die Differenzen 
von Bildungsmotivation und Investitionsrisiko für eine Bildungsoption im Vergleich 
zu den Differenzen der anderen Bildungsalternativen gemäss der aufgezeigten Logik 
generiert und in den multivariaten Analysen kontrolliert.

3.3 Statistische Verfahren und Vorgehen

Für die multivariaten Analysen der Bildungsentscheidung wird die binäre und multi-
nomiale logistische Regression angewandt (Long und Freese 2014). Dokumentiert 
werden average marginal effects (AME), da geschachtelte Modelle verglichen werden. 
Zudem minimieren AME Verzerrungen, die sich aus unbeobachteter Heterogenität 
ergeben können (Best und Wolf 2012). AME sind eine Masszahl für die «mittlere» 
Stärke des Effekts erklärender Variablen auf die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte 
Ausbildungsalternative nach der 9. Klasse begonnen zu haben. Bei Analysen mit 
metrisch skalierten abhängigen Variablen wird die OLS-Regression herangezogen.

4 Empirische Ergebnisse

Rund 70% der Jugendlichen des Schultyps mit Grundanforderungen gelingt der direkte 
Zugang zu einer zertifizierenden Ausbildung der Sekundarstufe II im Anschluss an 
die 9. Klasse, während fast ein Drittel zunächst eine Zwischenlösung beginnt.18 
Für diese Bildungsergebnisse liegt keine soziale Selektivität nach sozialer Herkunft 
vor (vgl. Tabelle 1). Die Wahrscheinlichkeit, im Anschluss an die 9. Klasse in einer 
Zwischenlösung zu sein, ist bei weiblichen im Vergleich zu männlichen Jugendlichen 
um 25 Prozentpunkte erhöht. Hinsichtlich der schulischen Leistungen erweisen 
sich einzig bessere Schulnoten in Mathematik als Schutzfaktor vor dem Beginn 
einer Zwischenlösung.
In Bezug auf die soziale Selektivität ist zu berücksichtigen, dass Jugendliche, deren 
Eltern eine berufliche Grundbildung abgeschlossen haben bzw. den Arbeiterklassen 
zuzuordnen sind, beim Schultyp mit Grundanforderungen deutlich überrepräsentiert 

18 95%-Konfidenzintervalle der Anteilsschätzungen: mit zertifizierendem Ausbildungsplatz: 66–75%; 
ohne zertifizierenden Ausbildungsplatz: 25–34%.
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sind.19 Dies dürfte im Wesentlichen auf den Einfluss primärer Herkunftseffekte beim 
Übergang von der Grundschulstufe in die Sekundarstufe I zurückzuführen sein (Beck 
2015). Zudem sind die Handlungs- und Entscheidungsoptionen dieser Jugendlichen 
beim Übergang in nachobligatorische Ausbildungen stark eingeschränkt, weshalb 
die im Theorieteil ausgeführten Entscheidungskalküle in Bezug auf die verwendete 
abhängige Variable irrelevant sind. Dies schliesst jedoch nicht aus, dass allenfalls 
soziale Selektivität beim Zugang zu bestimmten Ausbildungsgängen der beruflichen 
Grundbildung sowie der Weiterqualifikation im Anschluss an die berufliche Grund-
bildung bestehen und sich hieraus auch innerhalb der Gruppe der Schülerinnen 
und Schüler des Schultyps mit Grundanforderungen Unterschiede hinsichtlich der 
Bildungsrenditen ergeben könnten (vgl. Hupka-Brunner et al. 2015; Müller und 
Schweri 2015). Diesbezügliche Analysen sind mit den zurzeit verfügbaren Infor-
mationen der DAB-Panelstudie noch nicht möglich.

Im nächsten Schritt wird die Bildungsentscheidung der Jugendlichen in Vorgym-
nasien zugunsten fortgesetzter Allgemeinbildung (Gymnasium, andere Mittelschule) 
versus berufliche Grundbildung (EFZ/BMS1) betrachtet. Insgesamt setzen rund 

19 Anteile beim Schultyp mit Grundanforderungen nach Bildungsniveau der Eltern: max. ISCED 2: 
53%, ISCED 3B/C: 31%, ISCED 3A: 20%, ISCED 4/6: 17%. Anteile nach Klassen lage der 
Eltern: Arbeiterklassen: 40%, Mittelschichten: 28%, Dienstklassen: 21%.

Tabelle 1 Ausbildungssituation nach Schulaustritt – Schülerinnen und Schüler 
des Schultyps mit Grundanforderungen

 Modell 1  Modell 2

Geschlecht (Referenz: Knaben)

Mädchen  0.251*** (0.040)  0.234*** (0.040)

Bildung der Eltern (Referenz: ISCED 4/6)

Höchstens ISCED 2  0.060 (0.064)  0.057 (0.063)

ISCED 3B/C  −0.032 (0.058)  −0.020 (0.058)

ISCED 3A  0.017 (0.089)  0.023 (0.088)

Klassenlage (Referenz: Dienstklassen)

Arbeiterklassen  −0.064 (0.047)  −0.068 (0.046)

Mittelschichten  −0.037 (0.049)  −0.040 (0.049)

Schulnoten

Deutsch  −0.012 (0.020)

Mathematik  −0.061** (0.021)

N 601 601

Pseudo R² 0.074 0.095
Anmerkungen: Binäre logistische Regression; average marginal effects (AMEs); discrete change effects für binär codierte 
unabhängige Variablen; auf Klassenebene geclusterte Standardfehler in Klammern; Signifikanzniveaus: * p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01, 
*** p ≤ 0.001. Berechnungen basierend auf 50 imputierten Datensätzen. 
Daten: DAB-Panelstudie: Welle 1 (2012) bis Welle 4 (2014), eigene Berechnungen.
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71% der Jugendlichen ihre Ausbildung an einer Mittelschule fort, während 29% 
eine berufliche Grundbildung beginnen (EFZ: 10%, BMS: 19%).20 

Wie aus den Ergebnissen hervorgeht, bestehen soziale Disparitäten hinsichtlich 
der Entscheidung, die Ausbildung an einer Mittelschule fortzusetzen (vgl. Tabelle 2, 
Modell 1). Verglichen mit Jugendlichen, deren Eltern einen post-sekundären oder 
tertiären Bildungsabschluss erworben haben, weisen Kinder von Eltern mit maximal 
einem Abschluss der Sekundarstufe II eine um rund 16 Prozentpunkte geringere 
Wahrscheinlichkeit auf, ihre Ausbildung an einer Mittelschule fortzusetzen.21 Hin-
gegen besteht kein Zusammenhang zwischen der Klassenlage der Eltern und der 
Bildungssituation der Jugendlichen im Anschluss an das Vorgymnasium. Die soziale 
Selektivität ist dabei nur teilweise auf die schulische Leistung der Jugendlichen 
zurückzuführen, da auch unter Kontrolle der Noten in Deutsch und Mathematik 
der negative Effekt der elterlichen Bildung signifikant ist und sich im Betrag nur 
geringfügig reduziert (Modell 2). Unerwartet ist das Ergebnis, dass der Wechsel in 
die berufliche Grundbildung im vorliegenden Sample nicht auf ungünstige Zensuren 
zurückzuführen ist. Hingegen bestätigen die Befunde, dass Geschlechterdisparitäten 
zu Ungunsten der Jungen nicht nur beim Übergang in das Vorgymnasium, sondern 
auch beim Übergang vom Vorgymnasium an die Mittelschulen bestehen (Glauser 
2015).

In Modell 3 wird zusätzlich für die theoretischen Parameter kontrolliert, d. h. 
die Differenz von Bildungsmotivation und Investitionsrisiko zwischen der Mittel-
schule und den Alternativen EFZ bzw. BMS. Je grösser der Nettonutzen zugunsten 
der Mittelschule bzw. zu Ungunsten der beruflichen Grundbildung (EFZ) ausfällt, 
desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jugendliche ihre Ausbildung an einer 
Mittelschule fortsetzen. Hingegen erweist sich die Differenz der Nettonutzen von 
Mittelschule und Berufsmaturität als statistisch nicht signifikant. In Übereinstim-
mung mit den im Theorieteil formulierten Annahmen wird unter Kontrolle der 
theoretischen Parameter (sekundäre Herkunftseffekte) der Effekt der sozialen 
Herkunft neutralisiert.

Gestützt wird diese Argumentation durch Ergebnisse der OLS-Regressionen, 
in denen die theoretischen Parameter als abhängige Variablen verwendet werden 
(Tabelle A1 im Anhang). In Bezug auf den Vergleich zwischen Jugendlichen der 
Referenzkategorie (ISCED 4/6) und Jugendlichen, deren Eltern höchstens einen Ab-
schluss der Sekundarstufe II erworben haben, sind folgende Aspekte hervorzuheben. 
Einerseits wird das Investitionsrisiko bei der beruflichen Grundbildung (EFZ) von 
letzteren deutlich niedriger eingestuft, während die Bildungsmotivation für diese 
Jugendlichen bei der Mittelschule weniger stark ausgeprägt ist (vgl. Modelle 2/7). 

20 95%-Konfidenzintervalle der Anteilsschätzungen: Fortsetzung Mittelschule: 66–77%; Berufliche 
Grundbildung (EFZ): 6–13%; Berufliche Grundbildung mit Berufsmaturität (BMS): 14–24%.

21 Aufgrund der geringen Fallzahl des Samples der Jugendlichen in Vorgymnasien wird lediglich 
danach differenziert, ob die Eltern einen post-sekundären bzw. tertiären Bildungsabschluss (ISCED 
4/6) oder höchstens einen Abschluss der Sekundarstufe II erworben haben.
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Hieraus folgt, dass der Nettonutzen der Mittelschule gegenüber der beruflichen 
Grundbildung (EFZ, BMS1) bei denjenigen Jugendlichen geringer ist, deren Eltern 
keine post-sekundäre oder tertiäre Ausbildung erworben haben. Für diese Jugend-
lichen ist die Option der beruflichen Grundbildung (EFZ, BMS1), verglichen mit 
dem Fortsetzen der Ausbildung an einer Mittelschule, attraktiver.

Abschliessend werden die Bildungsentscheidungen von Jugendlichen des Schul-
typs mit erweiterten Anforderungen untersucht. Die abhängige Variable weist folgende 
Verteilung auf: knapp mehr als die Hälfte der Jugendlichen entscheidet sich für die 
berufliche Grundbildung (EFZ: 53%), knapp mehr als ein Zehntel für die beruf-
liche Grundbildung mit Berufsmaturität (BMS: 12%), mehr als ein Fünftel für eine 
Mittelschule (22%) und 13% für eine Zwischenlösung.22 Die Ergebnisse verweisen 
22 95%-Konfidenzintervalle der Anteilsschätzungen: Berufliche Grundbildung (EFZ): 51–56%; 

Berufliche Grundbildung mit Berufsmaturität (BMS): 11–14%; Mittelschule: 19–24%; Zwischen-
lösung: 11–14%.

Tabelle 2 Ausbildungssituation nach Schulaustritt – Schülerinnen und Schüler 
im Vorgymnasium

Modell 1 Modell 2 Modell 3

Geschlecht  
(Referenz: Knaben)

Mädchen  0.129* (0.053)  0.126* (0.064)  0.128** (0.042)

Bildung Eltern  
(Referenz: ISCED 4/6)

ISCED 2/3  −0.155** (0.048)  −0.131* (0.052)  −0.007 (0.043)

Klassenlage  
(Referenz: Dienstklassen)

Arbeiterklassen  −0.075 (0.085)  −0.059 (0.084)  −0.106 (0.065)
Mittelschichten  −0.095 (0.057)  −0.086 (0.056)  −0.062 (0.042)

Schulnoten

Deutsch  0.042 (0.037)  0.009 (0.026)
Mathematik  0.037 (0.032)  0.026 (0.026)

Theoretische Parameter: 
Differenz von Bildungsmotivation 
und Investitionsrisiko

Mittelschule vs. EFZ1  0.111*** (0.026)
Mittelschule vs. BMS2  −0.003 (0.041)

N 254 254 254

Pseudo R² 0.050 0.067 0.439
Anmerkungen: Binäre logistische Regression; average marginal effects (AMEs); discrete change effects für binär codierte 
unabhängige Variablen; auf Klassenebene geclusterte Standardfehler in Klammern; Signifikanzniveaus: * p ≤ 0.05, ** p ≤ 0.01, 
*** p ≤ 0.001. Berechnungen basierend auf 50 imputierten Datensätzen. Abkürzungen: 1EFZ = Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis; 
2BMS = berufliche Grundbildung (EFZ) mit Berufsmaturität.
Daten: DAB-Panelstudie: Welle 1 (2012) bis Welle 4 (2014), eigene Berechnungen.
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auf ausgeprägte soziale Disparitäten hinsichtlich der begonnenen Ausbildung im 
Anschluss an die 9. Klasse (vgl. Tabelle 3, Modell 1). Im Vergleich zu Jugendlichen, 
deren Eltern einen post-sekundären oder tertiären Ausbildungsabschluss erworben 
haben, beginnen Jugendliche von Eltern mit einer beruflichen Grundbildung mit 
einer um rund 17 Prozentpunkte höheren (geringeren) Wahrscheinlichkeit eine 
EFZ-Ausbildung (Mittelschule). Ähnlich sind die Befunde zur elterlichen Klassen-
lage. Hinsichtlich der Alternativen der beruflichen Grundbildung (BMS) sowie der 
Zwischenlösung sind Unterschiede nach sozialer Herkunft weniger stark ausgeprägt.

In Modell 2 wird zusätzlich für die schulische Leistung der Jugendlichen 
in Deutsch und Mathematik kontrolliert. Bessere Schulnoten erhöhen die Wahr-
scheinlichkeit des Beginns einer Mittelschule, und sie reduzieren die Wahrschein-
lichkeit, dass Jugendliche im Anschluss an die 9. Klasse eine EFZ-Ausbildung 
oder eine Zwischenlösung absolvieren. Während diese Befunde für die Noten in 
beiden Fächern zutreffend sind, erhöhen einzig «gute» Schulnoten in Mathematik 
die Wahrscheinlichkeit des Beginns einer BMS. Wiederum zeigt sich, dass die 
 Effekte der sozialen Herkunft auf die nachobligatorische Ausbildungssituation nur 
bedingt mit den schulischen Leistungen in Zusammenhang stehen. In Bezug auf 
den Beginn einer zertifizierenden Sek-II-Ausbildung ist einzig der negative Effekt 
der elterlichen Bildung auf die Wahrscheinlichkeit, eine BMS zu beginnen, nicht 
weiter signifikant. Betrag und Richtung der übrigen Herkunftseffekte ändern sich 
hingegen nur marginal.

Die Ergebnisse unter Kontrolle der Parameter zur Operationalisierung sekun-
därer Herkunftseffekte sind theoriekonform (Modell 3). Dominiert der Nettowert 
von Bildungsmotivation und Investitionsrisiko für die berufliche Grundbildung 
(EFZ) denjenigen für die Mittelschule, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, 
dass sich die Jugendlichen für eine EFZ-Ausbildung und gegen andere Optionen 
entscheiden. Dasselbe Ergebnis ist hinsichtlich der Ausbildungsalternativen BMS 
versus Mittelschule zu beobachten, wobei der negative Zusammenhang in Bezug auf 
die Wahrscheinlichkeit eine Mittelschule zu beginnen insignifikant ist. Unbeeinflusst 
von den theoretischen Parametern ist der Beginn einer Zwischenlösung. 

Unter Kontrolle der theoretisch relevanten Parameter sind die Effekte der sozi-
alen Herkunft höchstens auf dem 5-%-Niveau signifikant bzw. nicht signifikant und 
das Pseudo-R 2 ist deutlich erhöht. Zudem sind die AME-Werte betragsmässig deutlich 
kleiner. Die Ergebnisse stützen demnach insgesamt die Annahmen hinsichtlich der 
Wirkungsweise sekundärer Herkunftseffekte. Dies zeigen auch die Ergebnisse der 
OLS-Regressionen, in denen die theoretischen Parameter als abhängige Variablen 
verwendet werden (Tabelle A2 im Anhang). So ist etwa der Nettonutzen der beruf-
lichen Grundbildung (EFZ wie auch BMS) für Jugendliche, deren Eltern höchstens 
eine berufliche Grundbildung erworben haben, im Vergleich zu Jugendlichen der 
Referenzkategorie (ISCED 4/6) stärker ausgeprägt, während das Gegenteil auf den 
Nettonutzen der Mittelschule zutrifft. Dasselbe gilt grosso modo auch für den Ver-
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Fassa, Farinaz, Eléonore Lépinard & Marta 
Roca i Escoda : L’intersectionnalité : enjeux 
théoriques et politiques. Paris : La Dispute. 
2016. 288 p.

La notion d’intersectionnalité 1 est-elle deve-
nue au fil des décennies un « mot à la mode », 
voire un buzzword dépolitisé ? Dans la veine 
de cette interrogation, cet ouvrage collectif 
invite les lecteur-trice-s à s’interroger sur la 
« portée critique » et la « généalogie politique » 
de ce concept, tout en mettant à distance 
« ses prétendues insuffisances théoriques » 
(p.  8). Plus largement, ce livre propose de 
plonger au cœur des débats théoriques, 
méthodologiques et politiques qui gravitent 
autour de ce concept incontournable des 
études genre, qu’est l’intersectionnalité. Cet 
ouvrage analyse ainsi « la portée heuristique 
et les effets de connaissances engendrés par 
le concept d’intersectionnalité au niveau 
théorique et empirique [afin de] contribuer 
à promouvoir un usage de l’intersectionnalité 
qui soit attentif à son contexte d’énonciation 
et d’analyse, en mouvement plutôt que figé 
sur des identités, et conserver son potentiel 

1 Le concept d’intersectionnalité a pour ob-
jectif d’analyser la situation des individus 
subissant simultanément plusieurs formes 
de discrimination. De façon succincte, la 
notion d’inter sectionnalité peut être définie 
comme la réflexion théorique et politique 
sur l’imbrication des rapports de domination 
tels que le sexisme, le racisme, le classisme, 
l’hétéronormativité, le valdisme.

critique ou ‹ insurgé › » (p. 8). Ce livre pro-
pose dès lors un dialogue sur l’idée d’une 
« d’intersectionnalité collaborative » afin de 
poser « un regard qui se situe au-delà (et en 
deçà) des débats préconstruits pour donner 
matière à appréhender l’intersectionnalité 
comme pensée contre-hégémonique » (p. 16). 
L’apport majeur de cet ouvrage est in-
contestablement de faire dialoguer des 
auteures des deux côtés de l’Atlantique, 
ancrées dans des champs de recherche 
multiples et usant de méthodologies variées. 
Il présente par conséquent une réflexion 
précieuse sur la genèse politique de l’inter-
sectionnalité ancrée dans le Black feminism 
états-unien, sa circulation inter nationale et 
ses traductions dans le contexte universitaire. 
Pour ce faire, l’ouvrage se structure en 
deux parties. La première partie, « Des 
marges au centre : enjeux théoriques et 
politiques d’un concept », explore la genèse 
et le « nomadisme » de ce concept. Elle 
questionne ainsi comment « le pro cessus 
d’institutionnalisation dans les cor pus légi-
times de savoirs peut neutraliser et se 
vider de leur pouvoir contre-hégé monique » 
(p.  17). La seconde partie, « Pratiques de 
l’intersectionnalité et transformations du 
sujet politique féministe », propose quant 
à elle de cartographier la praxis de l’inter-
sectionnalité, tout en décryptant les tensions 
normatives qui traversent ce concept, ainsi 
que les enjeux d’opérationnalisation qui en 
découlent.
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La première partie s’ouvre sur le texte 
« Les ‹ voyages de l’intersectionnalité › » de 
 Kimberlé  Crenshaw. L’auteure revient en 
détail sur le contexte historique d’émergence 
de ce concept, ainsi que sur les conditions 
théoriques et politiques de son avènement 
liées à l’invisibilité des discriminations 
spécifiques vécues par les femmes africaines-
américaines aux États-Unis. Le travail sur la 
genèse et la définition de ce concept, ainsi 
que sur la circulation de ce dernier dans 
le champ académique, amène l’auteure à 
répondre notamment aux critiques d’ordre 
méthodologique. Crenshaw rappelle très 
justement que « le carnet de voyage de 
l’inter sectionnalité comprend la nécessité 
de ‹ travailler › l’inter sectionnalité et d’éla-
borer des méthodes à la fois rebelles et 
susceptibles d’être re connues au sein de 
différentes disciplines » (p.  47). Le projet 
théorique originel consiste donc à ne pas 
figer, professionnaliser ou discipliner ce 
concept, ni à lui donner une vocation 
totalisante ou universelle, mais plutôt à 
proposer une « théorie descriptive », « c’est-
à-dire l’utilisation d’un savoir situé pour 
construire des conceptions à partir de 
certaines contradictions sociales » (p.  49). 
L’auteure conclut toutefois en mettant en 
garde que « ce besoin disciplinaire de mesurer 
l’intersectionnalité dans l’abstrait plutôt que 
de travailler à partir de son déploiement dans 
de multiples contextes pourrait bien mettre 
en péril la production de connaissances liées 
à l’intersectionnalité au lieu de l’encourager » 
(p. 50–51).

Dans son article « Lost in translation ? 
Black feminism, inter sectionnalité et justice 
sociale »,  Patricia  Hill  Collins (re)place au 
cœur de l’inter sectionnalité la notion de 
justice sociale afin de rappeler l’articulation 
entre la production de la connaissance et les 
luttes en faveur des libertés. En revenant sur 
les origines de la pensée intersectionnelle, elle 
dénonce « les comptes rendus contemporains 
décrivant l’émergence de l’intersectionnalité 
comme projet de production du savoir 
omettant systématiquement de mentionner 
ses liens avec l’action politique du Black 

feminism » (p.  56). Elle rappelle à ce titre 
le rôle joué notamment par le collectif 
Combahee River dans la politique du Black 
feminism et la construction de cette pensée 
intersectionnelle. En retraçant l’intégration 
académique de l’intersectionnalité et sa 
trajectoire de « théorie nomade »,  Hill  Collins 
montre par la suite comment « les questions 
méta physiques de vérité » ont progressive-
ment été privilégiées au détriment de celles 
de justice sociale (p. 73). Elle dénonce au final 
le fait que « la mise en sourdine de la justice 
sociale dans le champ de l’intersectionnalité 
met en lumière les mécanismes de contrôle 
des frontières structurales et symboliques de 
tout projet de production du savoir au sein 
du monde universitaire » (p. 73).

Sirma Bilge explore dans son article 
« Plaidoyer pour une inter sectionnalité 
critique non blanchie », les conditions sous 
les quelles l’inter sectionnalité a progressive-
ment été dépolitisée et neutralisée, avant de 
formuler des propositions pour « renouer 
avec l’esprit contre-hégémonique et trans-
formateur qu’elle avait dans les années 
1970 » (p.  81). Pour ce faire, l’auteure 
rappelle l’im portance de conceptualiser 
l’inter sectionnalité en tant que praxis, c’est-
à-dire un « mode de production de savoir, 
qui dépasse l’opposition usuelle entre théorie 
et pratique, et l’inscrit dans le champ des 
savoirs engagés aux visées trans formatrices 
et émancipatrices » (p.   81–82). Il s’agit de 
redonner une « futurité » à la praxis inter-
sectionnelle et de « réinsuffler de l’utopie à 
une inter sectionnalité domestiquée sous les 
effets des logiques économiques et culturelles 
du néolibéralisme qui gouvernent autant 
l’université que les milieux activistes et 
associatifs » (p.  84). Pour ce faire, Bilge 
décrypte les logiques de « neutralisation 
néolibérale de l’intersectionnalité » lors 
de « son intronisation institutionnelle » 
sur la scène académique (p.  84), en poin-
tant les formes de standardisation et de 
marchandisation des savoirs.

Quant à l’article de  Cornelia  Möser, 
« Intersectionnalité et genre. Au sujet de 
la critique féministe des conditions de 
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production du savoir », il propose, sur la 
base d’une historiographie croisée entre 
la notion d’intersectionnalité et de genre, 
une réflexion critique sur les rouages de 
l’institutionnalisation universitaire des savoirs 
et de la recherche féministe à partir des cas 
français et allemand. L’auteure décrit dans un 
premier temps un processus de différenciation 
et de distanciation avec les « mouvements 
politiques des femmes » dans l’avènement 
de ce savoir afin de satisfaire des critères 
« d’objectivité » et de « scientificité » (p. 108). 
Möser pointe par la suite les processus de 
« dépolitisation de la recherche féministe, 
qui serait tellement bien intégrée dans 
l’institution universitaire qu’elle en aurait 
perdu toute prétention à la critique » (p. 108), 
avant de finalement montrer comment les 
formes de réconciliation et de dépassement 
entre différents courants théoriques peuvent 
également mener à une dépolitisation des 
savoirs. Plus largement, l’un des apports 
majeurs de cet article est de décrire comment 
ces « théories voyageuses » déstabilisent les 
structures hégémoniques en place dans un 
autre espace avant de s’institutionnaliser, 
bien que dans le même temps, elles tendent 
à être dépolitisée et à occulter le travail 
théorique mené en amont dans ces espaces 
de destination.

La seconde partie débute avec le texte 
d’Erica  Townsend-Bell intitulé « Qu’est-ce qui 
compte ? Définir la praxis intersectionnelle 
en Uruguay », qui questionne « comment 
l’outil analytique qu’est l’intersectionnalité 
peut-il être utilisé par les acteurs de terrain, 
particulièrement pour les groupes visant 
la justice sociale ? » (p.  133). Cet article 
montre ainsi comment, à travers les pratiques 
de coalition des différents mouvements 
féministes uruguayens dans des contextes 
de luttes politiques spécifiques, émerge 
la saillance de certains rapports sociaux, 
notamment de genre, et de classe, tout en 
rendant d’autres rapports sociaux, tels que 
les rapports de « race », invisibles. Au final, 
Townsend-Bell pointe l’importance de consi-
dérer « les catégories de différences [ici de 
sexe, de classe et de ‹ race ›] analytiquement 

pertinentes dans certains contextes et les 
divisons sociales susceptibles de déclencher 
la mobilisation » (p. 157).

Dans son article, « Pour les femmes… 
exclusivement ? Les quotas de genre et 
l’intersectionnalité en France », Eléonore 
Lépinard interroge l’articulation entre les 
quotas de genre et l’intersectionnalité dans 
le contexte républicain français. L’auteure 
propose ainsi une analyse fine et détaillée des 
conditions d’émergence et de représentation 
afin de pointer « qui tire des bénéfices des 
quotas et au détriment de qui d’autre » 
(p.  161). Lépinard analyse ainsi le rôle 
joué par le modèle français de citoyenneté, 
l’héritage de la seconde vague du mouvement 
féministe, et les organisations mainstream de 
défense des droits des femmes, dans la mise 
à distance de la pensée intersectionnelle, 
et la possibilité d’un décentrement du 
sujet féministe blanc. Au final, l’auteure 
décrit comment « la réforme de la parité 
a (…) contribué à bloquer d’éventuelles 
revendications d’autres minorités sous-
représentées, empêchant ainsi l’émergence 
d’une approche plus intersectionnelle tout 
aussi bien dans la théorie que dans la 
pratique » (p. 174).

L’article « La politique de l’inter-
sectionnalité dans le militantisme contre la 
violence conjugale en Hongrie et en Rouma-
nie » de Raluca Popa et Andrea Krizan s’inté-
resse quant à lui aux « acteurs qui peuplent les 
arènes dans lesquelles l’intersectionnalité po-
litique peut avoir une influence déterminante 
sur les débats relatifs à la violence conjugale » 
(p. 191), en plaçant au cœur de l’analyse les 
formations de coalition et d’alliances entre les 
mouvements sociaux. Les auteures pointent 
ainsi deux types d’arènes au sein desquelles 
l’intersectionnalité est en jeu : les arènes intra-
catégorielles dans les quelles « divers groupes de 
femmes forgent des coalitions pour encoura-
ger l’élaboration de nouvelles politiques de 
lutte contre la violence conjugale » (p. 199) 
et les arènes intercatégorielles dans lesquelles 
« les groupes de femmes s’allient avec des 
groupes luttant contre d’autres inégalités ou 
avec des organisations de défense des droits 
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humains appartenant au courant dominant » 
(p.  199). Le travail comparatif permet à 
Popa et Krizan de conclure que la création 
de dynamiques intersectionnelles entre 
mouvements est possible à condition que 
« les groupes qui entrent en coalition aient 
été préalablement sensibilisés aux questions 
relatives à l’intersectionnalité » (p. 221).

Marylène Lieber, dans son article « Qui 
dénonce le harcèlement de rue ? Un essai 
inter sectionnel de géographie morale » dé-
crypte le processus de reconnaissance du 
« harcèlement de rue » comme un problème 
public à l’aune des logiques intersectionnelles. 
L’auteure montre ainsi comment « les discours 
et les actions qui dénoncent les formes de 
harcèlement subi par les femmes entrent 
très souvent en résonnance avec d’autres 
types d’intérêts, qui ne sont pas forcément 
ceux des féministes » (p. 239). Lieber décrit 
ici le passage d’un « cadrage féministe à un 
cadrage sécuritaire » (p.  244) dans lequel 
« la spatialisation de la misogynie dans des 
territoires particuliers contribue à dédouaner 
les autres formes encore vivaces de sexisme » 
(p. 245) et à alimenter des formes de racisme. 
Cette réflexion intersectionnelle au prisme 
d’une géographie morale permet ainsi de 
révéler les formes de réappropriation d’un 
cadrage féministe dans « un discours plus 
général sur la promotion de centre-villes se 
devant d’être propres et accueillants pour les 
consommatrices, où les pauvres et les hommes 
racisés apparaissent comme indésirables » 
(p. 246).

Finalement, l’article de Lucia  Direnberger 
« ‹ En tant que femme musul mane › : mino-
ri sation et subjectivation politique au 
 Tadjikistan post soviétique (1991–2015) » 
analyse des processus d’altérisation à l’œuvre 
dans la construction discursive de la « femme 
musulmane » dans un contexte post colonial 
et post soviétique. Elle propose pour cela 
d’analyser les usages de la catégorie « femme 
musulmane » par l’État dans sa promotion 
de l’islam, mais également les usages de cette 
catégorie par les organisations internatio-
nales avant de décrire finement les formes 
de réappropriation et de subversion menées 

par les mobilisations associatives et politiques 
des femmes musulmanes. Elle montre ainsi 
comment « l’assignation des femmes à la 
religion, qu’elle soit décrite par ces acteurs 
[l’État et les organisations internationales] 
comme islamique ou islamiste, se structure 
sur une hiérarchisation de race et/ou de 
classe » (p. 276).

Au final, les pistes de recherche théo-
riques, méthodologiques et politiques, ainsi 
que le dialogue trans atlantique proposé par 
les auteures de cet ouvrage représentent un 
apport considérable à la littérature sur l’inter-
sectionnalité dans le monde francophone.

Julien Debonneville  
Institut des Études genre 

Université de Genève 
julien.debonneville@unige.ch 

Grunow, Daniela & Marie  Evertsson (dir.) : 
Couples’ Transitions to Parenthood. 
Analysing Gender and Work in Europe. 
 Cheltenham/ Northampton :  Edward  Elgar. 
2016. 336 p. 

Dans de nombreuses sociétés européennes, le 
passage à la parentalité représente un point 
de rupture, créant des inégalités entre les 
parcours de vie des hommes et des femmes. 
Après la naissance du premier enfant, la 
majorité des mères ajustent leur activité 
professionnelle pour s’occuper du travail 
familial et domestique, tandis que les pères 
consolident leur engagement sur le marché 
du travail. Cette répartition du travail en 
fonction du genre réduit les perspectives 
de carrière des femmes et augmente leur 
dépendance financière vis-à-vis de leur 
partenaire ou de l’État social. 

L’ouvrage collectif “Couples’ Transitions 
to Parenthood,” édité par  Daniela  Grunow et 
 Marie  Evertsson, vise à nous faire comprendre 
les raisons pour lesquelles l’organisation des 
couples tend à devenir inégale au moment de 
la naissance de leur premier enfant. Le livre 
réunit des études qualitatives conduites dans 
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huit pays européens : la Suède, l’Allemagne, 
les Pays Bas, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, la 
Pologne et la République tchèque. L’objectif 
de cette comparaison à l’échelle interna-
tionale est de nous éclairer sur la manière 
dont les contextes institutionnels1 et les 
valeurs propres à chaque pays influent sur le 
comportement des futurs parents. Le livre, 
paru en 2016, est le premier de deux tomes. 
Il prend en compte le vécu de 167 couples 
dans la période qui précède la naissance 
de leur premier enfant. Le second tome, à 
paraître, complétera l’étude en analysant la 
situation des couples après la naissance du 
premier enfant.

Dans chacun de ces pays, des chercheuses 
et chercheurs ont mené des entretiens 
approfondis avec des couples hétéro sexuels 
dont la femme était enceinte pour la première 
fois. Les futurs primo-parents étaient inter-
rogés sur leurs projets de répartition du 
travail après la naissance de leur enfant, 
sur l’anticipation de leurs rôles de mère et 
de père, ainsi que sur leur conception du 
genre. Cette dernière a été identifiée à partir 
de ce que les parents considéraient comme 
étant « naturel » ou « meilleur pour l’enfant ». 
Afin d’éviter toute réponse motivée par une 
inégalité de ressources au profit de l’homme, 
l’étude s’est concentrée sur des couples dans 
lesquels les partenaires avaient un niveau de 
formation et un revenu similaires ou égaux 
ou, éventuellement, sur des couples dont le 
salaire de la femme était supérieur.

L’analyse démontre que dans tous les 
pays étudiés, la majorité des futurs parents 
anticipent une répartition du travail en 
fonction du genre. Les soins fondamentaux 
apportés à l’enfant sont censés incomber à 
la mère, tandis que le père est perçu comme 
étant le pourvoyeur principal de la famille, 
la  Suède faisant exception. Toutefois, il existe 
des différences notables entre les pays. En 

1 Les données ont été récoltées entre 2004 
et 2012. Dans certains pays, de nouvelles 
dispositions ont été adoptées (comme par 
exemple au sujet de l’allocation parentale en 
Allemagne) mais elles n’ont pas été prises en 
compte dans cette étude.

 Suède, les parents arguent qu’il est de l’intérêt 
de l’enfant que chacun d’entre eux passe du 
temps et développe une relation avec lui. 
À cette fin, les deux parents prévoient de 
prendre un congé parental. Aux  Pays-Bas, 
la vision idéale des parents correspond aux 
soins partagés. Cependant, ceux-ci préfèrent 
réserver les soins principaux à la mère et 
d’attribuer au père les activités et les jeux. 
Pour ce faire, les pères prévoient de réduire 
légèrement leur temps de travail. Dans les 
autres pays, les activités familiales des pères 
sont reléguées au second plan, en raison de 
leur engagement professionnel à plein temps 
et ininterrompu. En  Suisse, en  Allemagne, en 
 Espagne et en  Pologne, les parents estiment 
qu’il incombe au père de soutenir la mère et 
de s’occuper de l’enfant après avoir terminé 
sa journée de travail. Les pères  italiens et 
 tchèques envisagent de s’impliquer faible-
ment dans les soins du bébé : en  République 
 tchèque, les pères préfèrent passer du temps 
avec la mère et l’enfant ; tandis que en  Italie, 
un « bon père » est celui qui se concentre sur 
sa carrière pour soutenir sa famille. 

Au sein du couple, c’est le rôle de la 
mère qui fait le plus débat, car c’est elle qui 
prodigue les soins essentiels au bébé. Par 
conséquent, la question de l’engagement 
professionnel de la mère va dépendre de la 
garde parentale ou non de l’enfant, selon ce 
qui est jugé plus bénéfique à ce dernier. En 
 Suède et en  Pologne, l’emploi de la mère, qui 
est souvent à temps plein, n’est pas remis en 
cause. Cependant, les raisons diffèrent entre 
ces deux pays. En  Suède, la mise en crèche de 
l’enfant vers l’âge d’un an est jugée précieuse 
pour sa socialisation. En  Pologne, où l’offre 
de garde institutionnelle est faible, les parents 
comptent sur les grands-mères pour s’occuper 
de l’enfant, au moment où la mère reprend 
son activité professionnelle. Pour justifier 
une telle organisation, les parents arguent 
que la situation de mère au foyer risque 
d’engendrer chez elle des frustrations, voire 
une dépression, ce qui nuirait au bébé. Aux 
 Pays-Bas, en  Suisse et en  Espagne, les parents 
prévoient une diminution de l’activité 
professionnelle de la mère. Pour les mères 
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et les pères  néerlandais, la mise en crèche à 
partir de l’âge de quatre mois est considérée 
comme enrichissante pour l’enfant, tant 
qu’elle n’excède pas trois jours par semaine. 
En revanche, les parents  suisses et  espagnols 
sont plus réservés à l’égard de ce type de 
garde. Ils auraient souvent préféré la solution 
de la garde parentale, mais en raison de la trop 
courte durée du congé rémunéré, ils doivent 
y renoncer. En  Allemagne, en  République 
 tchèque et en  Italie, où la garde maternelle est 
considérée comme importante pour l’enfant 
les deux ou trois premières années de sa vie, il 
est souvent « naturel » que la mère interrompe 
son activité professionnelle. 

Cette comparaison montre que les 
critères per mettant de définir ce qu’est un 
« bon père » ou une « bonne mère » varient 
d’un pays à l’autre. Il en va de même pour 
les différents types de garde et l’âge auquel 
chacun de ces types est considéré comme 
étant le plus bénéfique à l’enfant. Dans tous 
les pays, la majorité des parents prennent en 
compte ces facteurs au moment où ils plani-
fient leur répartition du travail. Or, pour un 
nombre important de couples étudiés dans 
le cadre de cette recherche, c’est la femme 
qui a les revenus les plus élevés. Les décisions 
du couple vont donc parfois à l’encontre des 
intérêts économiques du ménage. 

Il est bon de s’interroger sur l’existence ou 
non d’un lien entre le contexte institutionnel 
(les congés parentaux, les offres de places en 
crèche, etc.) et la conception du genre propre 
aux parents. L’analyse démontre qu’il y a des 
pays où les deux convergent, et d’autres où 
ils divergent. La convergence se retrouve par 
exemple en  Suède, où les parents préfèrent 
partager les soins, et après une première 
année de garde parentale, optent pour une 
garde en crèche. Ces idéaux correspondent 
à une offre de longs congés parentaux et une 
offre de structures publiques d’accueil pour 
les enfants. 

Dans d’autres pays il y a un écart entre 
le contexte institutionnel et les valeurs. 
Le chapitre sur la  Suisse, écrit par  Nadia 
 Girardin,  Felix  Bühlmann,  Doris  Hanappi, 
 Jean-Marie  Le Goff et  Isabel  Valarino l’illustre 

bien : les futures mères  suisses souhaiteraient 
interrompre leur travail pour garder et allaiter 
leur enfant durant au moins six mois, alors 
que le congé de maternité n’excède pas quatre 
à cinq mois. Les mères s’orientent donc soit 
vers une diminution voire une interruption 
de leur travail pour pouvoir s’occuper de 
l’enfant, soit vers un retour au travail au 
bout de quatre à cinq mois. Dans le premier 
cas, le choix est subordonné à l’accord de 
l’employeur, lequel n’est pas tenu d’accepter 
une telle demande. Dans le second  cas, 
les parents auront besoin d’une place en 
crèche, ce qui n’est pas acquis, vu l’offre 
institutionnelle insuffisante. Ces contraintes, 
qui existent également en  Espagne et en 
 Pologne, sont une source de stress pour les 
futurs parents et augmentent leur difficulté à 
anticiper le passage à la parentalité. En  Italie, 
le contexte institutionnel s’écarte également 
des valeurs, mais d’une autre manière qu’en 
Suisse. L’offre de congé de paternité facilite 
l’égalité entre les partenaires, tandis que 
les valeurs encouragent la garde de l’enfant 
par la mère. L’offre de congé paternité reste 
donc inutilisée. Se fondant sur ces résultats, 
les éditrices estiment que l’efficacité des 
politiques égalitaires requiert la convergence 
de celles-ci avec les valeurs au sein de la 
société.

Ce livre adopte une approche novatrice 
en rassemblant des recherches qualitatives 
menées dans différents pays. Malgré des diffé-
rences de contextes notables, les éditrices sont 
parvenues à dégager un axe commun entre les 
analyses, et à proposer une comparaison per-
tinente entre les pays étudiés. L’ensemble des 
résultats permet de mieux situer les valeurs 
et les pratiques des parents dans un contexte 
institutionnel donné et d’appréhender leurs 
enjeux complexes. Cependant, l’analyse de 
ce premier tome se limite aux intentions des 
parents avant la naissance de leur premier 
enfant. Comme des écarts peuvent être 
observés entre les intentions exprimées et 
la répartition des rôles après la naissance 
du bébé2, il conviendra de compléter cette 

2 Cela a été démontré pour l’échantillon de
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analyse avec celle des pratiques effectives des 
parents que livrera le second tome. 

Regula Zimmermann 
 Université de Genève 

 CH-1211 Genève 
 regula.zimmermann@unige.ch

Hildebrand, Marius: Rechtspopulismus und 
Hegemonie. Der Aufstieg der SVP und die 
diskursive Transformation der politischen 
Schweiz. Bielefeld: Transcript. 2017. 395 S. 

Vor 25  Jahren, im Dezember  1992, fand 
die Volksabstimmung über den Beitritt der 
Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) statt. Trotz der pro euro päischen 
Haltung der grossen Parteien und Medi-
en stimmte eine Mehrheit (50.3%) der 
StimmbürgerInnen gegen den Beitritt der 
Eidgenossenschaft zum EWR. Der «Sonder-
fall  Schweiz» war zurück – er prägt das Land 
bis heute. Für das überraschende Ergebnis 
waren vor allem ein Politiker und eine Partei 
verantwortlich:  Christoph  Blocher und die 
 Schweizerische Volkspartei (SVP). Die EWR-
Abstimmung markiert einen Wendepunkt in 
der jüngeren Geschichte der Schweiz. Seither 
wächst in der ansonsten so «vorbildlichen» 
Alpenrepublik mit ihrer Mässigung und 
Konkordanz ein unbehagliches Phänomen: 
ein rechter Populismus, den  Blocher und 
die  SVP vorantreiben. Nicht nur haben sie 
polemische Volksentscheide wie die EWR-
Abstimmung oder die Minarett-Initiative 
(2009) für sich entschieden oder die  SVP 
zur mit Abstand stärksten Partei (National-
rats wahlen 2015: 29.4%) gemacht. Vor 
allem haben  Blocher & Co den politischen 

Commonsense der Eidgenossenschaft ver-
schoben. Grosse Teile der  Schweizer Bevöl-
kerung halten heute ihre “Swissness” hoch, 
begegnen der « classe politique » mit Skepsis, 
hegen Überfremdungsängste und kehren der 
Europäischen Union den Rücken zu. 

Wie hat sich in der  Schweiz solch ein 
rechter Populismus ausbreiten können? 
Welche Eigenschaften eignen ihm an und 
welche Ereignisse haben ihn gross gemacht? 
Diese Leitfragen stellt  Marius  Hildebrand 
in seiner Monographie «Rechtspopulismus 
und Hegemonie. Der Aufstieg der SVP und 
die diskursive Transformation der politischen 
 Schweiz». Der Titel ist Programm. Weder 
leitet  Hildebrand den SVP-Populismus von 
scheinbar tieferliegenden sozialen Faktoren 
ab (etwa als Ausdruck sozial benachteiligter 
Schichten), noch erklärt er ihn aus einer ins-
titutionellen Gelegenheits struktur. Vielmehr 
verteidigt der Autor eine diskursanalytische 
Lesart des  Schweizer Populismus, die dafür 
sensibilisiert, wie sich die Schweiz in den 
letzten Jahrzehnten verändert hat. Mit 
der post strukturalistischen Diskurstheorie 
 Ernesto  Laclaus und  Chantal  Mouffes wird 
die performative Wirkmacht des SVP-Popu-
lismus entschlüsselt. Dieser schafft eine neue 
politische Wirklichkeit, die mit dem Status 
quo bricht. 

Der SVP-Populismus hat seinen Dreh- 
und Angelpunkt in einem starken Volks-
begriff, der mit spaltenden Gegensatzpaaren 
operiert: die einfachen Leute gegen die 
abgehobenen Politiker; die authentischen 
 Schweizer gegen die bedrohlichen Auslän-
der; die historisch gewachsene  Schweizer 
Gemeinschaft gegen die europäische Massen-
gesellschaft – so einige der Konfliktachsen, 
mit denen die SVP politisiert. Eine derartige 
Position bricht mit den Werten von Kon-
kordanz, Pluralismus und konfliktfreiem 
Fortschritt, für den die restlichen Schweizer 
Parteien stehen. Gleichwohl transportiert der 
so emphatische wie konfliktgeladene Volksbe-
griff  Blochers & Co auch ein demokratisches 
Versprechen: Es gilt, die Ideale von Volks-
souveränität und direkter Demokratie gegen 
ihre angebliche Entmachtung hochzuhalten. 

   Suisse, voir  Le  Goff,  Jean-Marie, et  Nadia 
 Girardin. 2016. Répartition des tâches domes-
tiques et de soins aux enfants. Intentions et 
pratiques. Pp. 76–108 dans Devenir parents, 
devenir inégaux. Transition à la parentalité 
et inégalités de genre, édité par  Jean-Marie 
 Le Goff et  René  Levy,  Zürich :  Seismo.
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Das Verhältnis zwischen rechtem Populismus 
und tradiertem politischem System ist ver-
trackter, als es scheinen könnte. Ist wirklich 
ausgemacht, auf welcher Seite die «wahren» 
Demo kraten stehen? Die Grundfrage des 
Buches ist hochbrisant: Wie verhalten sich 
Populismus und Demokratie zueinander? 
Dies ist eine Frage, die sich für  Hildebrand 
nicht im luftleeren Raum der (normativen) 
Demokratie theorie klären lässt, sondern der 
empirischen Untersuchung bedarf. 

Das Werk zeichnet in einer gross an-
gelegten (200-seitigen) Diskurs analyse em-
pirisch nach, wie der SVP-Diskurs ein 
« Schweizer Volk» mit spezifischen Eigen-
schaften und Feindbildern schafft. Die 
Analyse  Hildebrands ist bemerkenswert. 
Wenigen Arbeiten ist es bisher so überzeu-
gend gelungen, den Ansatz  Laclaus und 
 Mouffes zu operationalisieren. Durch die 
Strukturierung der Untersuchung entlang 
von vier Kernereignissen  – (1) der Volks-
abstimmung über den Beitritt zum EWR 
1992, (2) den Nationalratswahlen von 1997, 
(3) der Abwahl Blochers als Nationalrat 
im Jahr 2007 und (4) der Lancierung und 
Abstimmung über die Minarett-Initiative 
von 2007 bis 2009 – kann der Autor sowohl 
über einen Zeitraum von fast 20 Jahren den 
Aufstieg des SVP-Populismus überblicken, 
als auch in die Fein analyse der Reden und 
Texte einsteigen. Diese zugleich allgemeine 
und präzise Auseinander setzung mit dem 
Material verdeutlicht, was Hegemonie analyse 
alles leisten kann. 

Um etwa offenzulegen, wie der SVP-
Populismus massgeblich auf einer bestimm-
ten Geschichts auffassung gründet, wird 
 Blochers Rede am Albisgüetli-Parteitag von 
1998 analysiert ( S. 258–279). In seiner Rede 
zählt  Blocher eine Reihe historischer Jubiläen 
auf, die es zu feiern gälte: die Loslösung der 
Schweiz vom  Deutschen Reich 1648, die Aus-
rufung der  Helvetischen  Republik 1798, die 
Gründung des  Schweizerischen Bundes staats 
1848, schliesslich das zehn jährige Jubiläum 
der ersten Albisgüetli-Tagung der  Zürcher 
SVP. Präzise wird dargelegt, wie  Blocher diese 
Ereignisse zu einem übergreifenden Narrativ 

verwebt: Die  Schweiz ist ein Sonderfall, sie ist 
eine Gemeinschaft von enormer Vitalität, die 
immer wieder aufs Neue von aussen bedroht 
wird, ob durch die  Habsburger Monarchie, 
die  napoleonischen Besatzer, die  Brüsseler 
Bürokratie oder die  Berner Politik elite. Dage-
gen verficht die SVP einen ur schweizerischen 
Widerstands geist und verteidigt die «ur-
sprüngliche» Identität der  Schweiz gegen 
ihre Feinde.  Hildebrand zeigt, wie  Blochers 
historisierendes Narrativ auf eine invariable 
Konstellation hinausläuft: «Dort die korrum-
pierten Eliten, die an der Seite des feindlichen 
Auslands gegen die Selbstbestimmung des 
eigenen Volkes agitieren; hier die tapferen, 
einfachen Leute, die sich an der Seite einer 
wahren, verantwortungsvollen Elite einer 
historisch verankerten Essenz der Schweizer 
Nation verpflichten» (S. 267). 

Das Beispiel der Geschichts auffassung 
 Blochers verdeutlicht, wie dieser in seinen 
Reden zwar diskursiv ein Volk schafft, gleich-
zeitig aber behauptet, bloss eine gewachsene 
Realität  – den  Schweizer Sonder fall und 
die  Schweizer Gemeinschaft – wieder zu ent-
decken und gegen ihre Infrage stellung hoch-
zuhalten. Anhand derartiger Fein analysen 
enthüllt  Hildebrand zwei zentrale Logiken 
des SVP-Populismus. Erstens wird damit 
die hegemoniale Geste der SVP kenntlich. 
Durch die Einschreibung in die  Schweizer 
Geschichte versieht  Blocher sein politisches 
Projekt mit der Aura des Universellen. Die 
SVP tritt das Erbe  Wilhelm  Tells, des Rütli-
schwurs und  Winkelrieds an, sie wird zum 
Anwalt der Essenzen des Eilands  Schweiz 
«inmitten eines gleichgeschalteten Europas» 
(S.  279). Die Universalisierung der SVP 
zum Sprach rohr der eigentlichen  Schweiz 
verdeckt die partikularen, hoch kontroversen 
Vorstellungen  Blochers  & Co: von einer 
neo liberalen Wirtschafts auffassung über 
einen romantisierenden Heimat begriff, hin 
zur rassistischen Deutung des Ausländers als 
Parasiten. Zweitens zeigt das Beispiel, wie 
der SVP-Populismus zwischen Politisierung 
und Entpolitisierung hin- und herschwankt. 
 Blocher & Co repolitisieren, sie konfrontie-
ren das Konkordanz system mit einer anderen 
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Tradition, dem «Weiterausbau der Volksrech-
te, der direkten Demokratie zur Volkssou-
veränität» (S. 263). Aber diese Politisierung 
schlägt in Ent politisierung um, wenn es um 
das Gesellschafts ideal der SVP geht. Auch 
sie stellt sich die Schweiz als konfliktfreies 
Gemeinwesen vor. Ihr « Schweizer Volk» ist 
mit sich selbst im Reinen, es gleicht einem 
Organismus fleissiger, geerdeter, einfacher 
Leute. Ein Volk, welches sich dann voll 
entfaltet, wenn es die äusseren Feinde (die 
EU, die  Berner Politik elite, die Ausländer) 
beseitigt. 

Hildebrands Diskursanalyse des SVP-
Populismus generiert neue Erkenntnisse  – 
über ihren Gegen stand, aber auch über die 
Hegemonie theorie  Laclaus und  Mouffes, 
auf deren theoretische und methodologische 
Postulate die Arbeit aufbaut. Laut dem Autor 
muss der Ansatz  Laclaus und  Mouffes aus-
gebaut werden, um analytisch schlagkräftig 
zu werden. Die Anwendung hegemonie-
theoretischer Kategorien (Repräsentation, 
Antagonismus, Äquivalenz und Differenz) 
ist durch ein offeneres, induktiveres Begriffs-
repertoire zu ergänzen. Eine Theorie des 
Politischen muss sich empirisch auf ihre Ge-
genstände einlassen, um sie vollends zu erfas-
sen. In diesem Sinne spricht sich  Hildebrand 
dafür aus, die formale Populismus theorie 
 Laclaus auszubauen, um gleichzeitige Öff-
nungs- und Schliessungs tendenzen popu-
listischer Phänomene zu erfassen. Letztere 
bringen stabilisierte Verhältnisse ins Wan-
ken, sie repolitisieren und können demo-
kratisieren. Ein Rechts populismus wie jener 
 Blochers verdinglicht indes auch, er macht 
Volk, Feind und Gesellschaft zu «natürlichen» 
Objekten, die jeder Spur von Kontingenz und 
Konflikt entbehren. 

Eines jedoch wird nicht eingelöst:  Laclaus 
und  Mouffes Anspruch, Diskurs theorie als 
umfassende Gesellschafts theorie zu entwer-
fen.  Hildebrand beschränkt sich auf eine 
politische Diskurs analyse im engeren Sinne. 
Er konzentriert sich auf Reden und Texte 
 Blochers, auf Beiträge von Berufs politikern 
sowie auf Schlag zeilen und Artikel der grossen 
Schweizer Medienhäuser. Um die Entfaltung 

und Wirkung des SVP-Populismus vollends 
zu erfassen, wäre es aber notwendig gewesen, 
auch seine Aneignung seitens der Partei basis 
und ihrer Wähler schaft zu fokussieren. Gera-
de der Populismus als gesellschafts prägendes 
Phänomen verlangt die – wenigstens stich-
probenartige  – Auseinander setzung mit 
seinen Rezeptions- und Reproduktionsprak-
tiken. Populismus entsteht in elaborierten 
Reden von Führungs figuren, aber auch in 
der politischen Alltags praxis von vielen 
Namenlosen.

Diese Einwände tun dem grössten Ver-
dienst des vorliegenden Werkes keinen 
Abbruch: Es wirft eine ungemütliche Frage 
auf: Kann es überhaupt Demokratie ohne 
Populismus geben? 

Conrad Lluis Martell 
Doktorand an der Universität Hamburg und 

der Universitat Pompeu Fabra Barcelona 
lluismartell@googlemail.com 

Le Goff, Jean-Marie & René Levy (eds.): 
 Devenir parents, devenir inégaux.  Transition 
à la parentalité et inégalités de genre. 
 Geneva: Seismo Books. 2016. 352 p. 

This book offers a rich and comprehensive 
multidisciplinary analysis of how gender 
differences are activated and intensified in 
the transition to parenthood in present-day 
Swiss society. The edited volume is part of a 
series on Gender Issues (Questions de Genre) 
that disseminates social science research, 
adopting a gender perspective (that is, the 
historical, cultural and social construction 
of sex differentiation) and provides an 
original and valuable addition to the grow-
ing research on the gendering of the life 
course. It brings together researchers from 
different disciplines (sociology, demography, 
psychology, social psychology) and institu-
tions in Suisse Romande, thereby providing 
for a variety of contributions and theoretical 
perspectives. Empirical research is based on 
diverse datasets and methodologies, both 
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quantitative and qualitative, but draws on 
one main study – Devenir parents ( Becoming 
Parents) –, a longitudinal study carried out 
with a sample of 235  couples who were 
 recruited in 2005–2007 and interviewed over 
a period of two years, in three waves: during 
pregnancy (month 5), at 3–6 months and 12 
to 18 months after childbirth. Spanning data 
collection and analysis across time, disciplines 
and methodologies is a major challenge. In 
doing so, the book reveals the impressive 
complexity of understanding continuity and 
change in family gender roles and identify-
ing the multiple factors – micro-, meso- and 
macrosocial  – which influence the social 
construction of gender in parenthood.

As noted in the introduction, the core 
theoretical framework draws on the concept 
of master status, a concept originally devel-
oped in the 1940s by sociologist E. C. Hughes 
to highlight “…that one label or demographic 
category is more significant than any other 
aspect of a person’s background, behaviour or 
performance.” The main aim of research is to 
fill a gap in our knowledge about the process-
es of activation and consolidation of gendered 
master statuses (Kruger and Lévy 2000) in the 
transition to parenthood. The hypothesis 
is that the social dynamics associated with 
these statuses, albeit less forceful than in the 
past, will manifest themselves and intensify 
in the transition to parenthood, not only 
due to the increase in family work and care, 
but also under the influence of Switzerland’s 
specific social and policy pathway, imply-
ing weak institutional support for gender 
equality in the work-family balance and the 
dual earner/dual carer model (p.  14–16). 
The ten chapters are divided into three parts 
and address  four main questions regarding 
the intensification, shaping and impact of 
gendered master statuses in the transition to 
parenthood: (1) What are the generating 
mechanisms and shaping factors – normative, 
interactional, institutional – which drive cou-
ples to modify their family practices during 
this life-stage? (2) To what extent are these 
dynamics of change influenced by the life tra-
jectories and transitions prior to parenthood 

or by couples’ values and intentions regarding 
gender roles and gender equality? (3) How 
does gendering affect different life domains, 
such as the way mothers and fathers allocate 
time to work and parental activities or build 
up their personal networks? (4) What is the 
long term impact of reinforced gendered 
master statuses in early parenthood: for ex-
ample, on future childbearing intentions or 
on the disparity between individuals’ values 
and their practices? These are compelling 
questions and they are directly answered and 
well summarized in the final summary and 
conclusions. The methodological appendix, 
which reflects on sampling strategies and 
the overall research design, will also interest 
readers who want to draw some lessons from 
the difficulties, advantages and limitations of 
this type of longitudinal study. 

Among the many issues that arise 
through out the chapters and the insights 
provided by this research, the following may 
be high lighted. First, the fact that the mecha-
nisms that generate and strengthen gendered 
master statuses have to be seen over time and 
in different life domains. Although the birth 
of the child is a decisive turning point, previ-
ous life paths, in particular work and family 
trajectories, rather than residential or other 
pathways, are crucial shaping factors that 
anticipate the gendering processes that take 
place during the transition to parenthood: 
Women who have had high earnings and 
more typically masculine professional path-
ways and men who have been more socialized 
to household tasks through living alone are 
likely to have more egalitarian configurations 
in paid and unpaid work. Hypogamy (in 
favour of the man), civil status and age also 
have an impact, with hypogamic, married 
(rather than cohabiting) and older couples 
emphasizing a more traditional family divi-
sion of labour during parenthood. On the 
other hand, the effects of gendered master 
statuses continue over a long period of time: 
Gendered practices related to housework 
and care, intensified after the birth of the 
first child, tend to remain strongly differenti-
ated after the transition to parenthood; and 
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since ideals and values, generally stressing 
individual autonomy and gender equal-
ity in Switzerland, do not adapt or change 
rapidly, a high proportion of couples in this 
country experience a situation of profound 
disparity or incongruity between norms 
and practices. From the perspective of life 
domains, the research also underlines some 
interesting results: The female master status 
in the transition to parenthood includes 
taking on primary responsibility for unpaid 
work within the nuclear family, as well as the 
nurturing of wider kin relationships; and the 
gendering of practices impacts previous tasks 
and new parental tasks in different ways.

Secondly, countering the idea that in-
dividuals and couples in late modernity 
and liberal welfare states are today free and 
flexible social actors who can choose how to 
organize private life, the authors emphasize 
the complex interplay between individual 
norms and behaviours and the wider insti-
tutional and social context. They critically 
appraise the theoretical approaches under-
lining individual agency and conclude that 
both normative and socio-structural factors 
strongly constrain opportunities and beha-
viours, with families acting as transmission 
belts for structural and ideological pressures 
embedded in social media and institutions 
which frame the daily life of families with 
young children. Policy context in particular 
is shown to impose significant constraints 
on couples in the transition to parenthood: 
There are no incentives to involve fathers in 
parental leave, and service provision to sup-
port men and women working full-time has 
low and uneven coverage rates. Institutional 
and policy contexts are therefore seen to 
indirectly regulate and reinforce gendered 
master statuses, also triggering a significant 
gap between social attitudes and practices 
in couples with young children. However, 
and this is another important point, couples 
who are interviewed often do not reflect on 
the social conditions of parenthood, leading 
some authors to consider that couples tend 
to efface or render them invisible.

A third point is the diversity of experi-
ences and pathways. Within a general context 
promoting the consolidation of gendered 
master statuses in the transition to parent-
hood, and in spite of some bias in the sample 
toward highly educated couples, the authors 
find variations in gender identities and dif-
ferent forms of doing gender and combining 
work and family life during early parenthood. 
For example, beyond the more conventional 
pathway in which the mother strongly re-
duces her paid worktime, research reveals 
some trajectories where the consolidation of 
gender differentiation in paid work is weaker, 
as well as some “alternative” pathways where 
more involved fathers manage to negotiate a 
substantial reduction in worktime.

Thus, overall this is an invaluable book 
for anyone interested in understanding the 
gendering of parenthood in a specific welfare 
regime and in grasping the social processes 
responsible for change in family life and 
gender identities over time and using differ-
ent disciplinary approaches. The book also 
sets the scene for some important challenges 
for future research. For example, the authors 
emphasize a gap in knowledge regarding how 
couples deal over time with the disparity and 
tensions between norms and practices. We 
could add other challenges, such as the need 
to gain knowledge on how boys and girls in 
Swiss families are being socialized toward 
household tasks and caring masculinities. It 
would also be important to further pursue 
the discussion on the heuristic value of the 
concept of gendered master status, especially 
when contemporary approaches to gender 
are emphasizing intersectionality, a concept 
which focuses on the notion that individuals 
develop and combine multiple belongings 
and identities. From a critical perspective, 
some additional information on the lived 
experiences of mothers and fathers, draw-
ing on the qualitative material, would have 
given the problems and the diversity of 
contemporary parenting greater visibility. 
More broadly, some initial historical reflec-
tion on the salience of mother-centredness 
and mothers as primary caregivers, not only 
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in Switzerland but also in some other central 
European countries, would also have been 
welcome. We are sure the book will inspire 
debate and research.

Karin Wall 
Institute of Social Sciences (ICS) 

University of Lisbon 
POR-1600-189 Lisboa 

karin.wall@ics.ulisboa.pt

Mendy, Angèle Flora : Étre médecin africain 
en Europe. Paris : Karthala. 2016. 274 p.

Cet ouvrage, issu d’une thèse de doctorat, 
s’intéresse aux trajectoires qui mènent 
les médecins  africains vers  l’Europe, aux 
discours sur leur présence dans différents 
pays européens et enfin, à leurs conditions 
d’insertion dans ces pays. L’ouvrage se 
distingue d’emblée par l’étendue des ques-
tions analysées, ainsi que par la clarté et 
la structure de son argumentaire. Ce livre, 
très bien écrit, encourage à approfondir la 
matière abordée. 

Angèle Mendy rappelle que les discours 
dominants sur la migration des professionnels 
du Sud, et notamment ceux exerçant dans le 
domaine de la santé, vers les pays du Nord 
n’ont cessé de se modifier selon les contextes. 
Tout d’abord, les grandes organisations 
internationales (Organisation mondiale 
de la santé [OMS], Banque mondiale) ont 
défini ces déplacements comme une perte 
de ressources humaines des pays du Sud au 
profit des pays occidentaux. Elles ont ainsi 
évoqué un brain drain nuisible aux pays en 
développement. Dans les années 1990 et 
jusqu’au début des années 2000, les discours 
sur la mobilité internationale des profession-
nels de la santé prennent une tonalité plus 
positive. Le brain drain serait cette fois-ci un 
brain gain, avantageux à tous les acteurs, y 
compris aux pays africains, grâce aux béné-
fices (directs ou indirects) apportés par les 
médecins installés de manière permanente ou 
provisoire dans des pays occidentaux. Dans 

les années 2000, le brain drain est considéré 
comme un effet négatif de la globalisation 
et les discours se concentrent notamment 
sur les méfaits de la migration du personnel 
soignant et les médecins  africains sont cette 
fois-ci tenus coupables de vouloir abandon-
ner leur pays. La complexité du phénomène 
est cependant négligée. L’auteure cherche 
donc à déconstruire ce discours simpliste en 
mettant en évidence les multiples facettes du 
phénomène. Elle s’appuie dans une première 
partie sur les théories de la migration inter-
nationale pour expliquer les flux migratoires 
des médecins  africains vers  l’Europe. Puis, 
elle se fonde sur l’approche néo-institution-
nelle pour analyser les discours dominants 
sur ces migrants qualifiés (deuxième partie) 
et leurs formes d’insertion professionnelle 
au Royaume-Uni, en France et en Suisse 
( troisième partie).

Afin de mener à bien ce vaste projet, 
l’auteure a récolté une grande variété de 
données : revue de la littérature inter-
natio nale, analyse des sources secondaires 
(rapports, législations) ; entretiens semi-
directifs avec 26  médecins et responsables 
de la santé au  Sénégal,  en Guinée-Bissau et 
au Cameroun ; entretiens semi-directifs avec 
49 médecins  africains et cadres des ressources 
humaines en  France ( Paris), au  Royaume-Uni 
( Londres) et en  Suisse ( Genève,  Lausanne). 
L’enquête s’est déroulée principale ment entre 
2006 et 2009. 

L’ouvrage rappelle que quatre pays anglo-
phones ( Australie,  Canada,  Royaume-Uni 
et  États-Unis) constituent la principale 
destination de la main d’œuvre médicale. 
Dans ces pays, les migrants représentent 
un quart des médecins en exercice. Même 
si les autres pays sont moins touchés par 
le phénomène et qu’il existe une grande 
in certitude concernant le nombre de dé-
parts, la question de la migration des 
médecins  africains est de plus en plus 
débattue dans les revues de sciences sociales 
et dans la presse inter nationale. L’auteure 
fournit des informations détaillées sur les 
raisons justifiant la mise en avant de cette 
problématique dans l’agenda international, la 
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situation sanitaire en Afrique sub saharienne 
y étant présentée comme difficile voire 
dramatisée. 

Les pays africains anglo phones con-
naissent l’exode le plus important. Sur les 
21 pays recensés, huit ont plus de médecins 
formés dans ces pays travaillant à l’étranger 
que dans leur pays de formation, et huit 
autres  pays approchent la barre des 50 % 
de médecins exerçant à l’étranger. En ce 
qui concerne les pays  africains franco-
phones, deux pays ( République démocratique 
du   Congo,  Sénégal) dépassent la barre 
des 50 % de médecins exerçant à l’étranger 
et 13  autres s’approchent de cette barre. 
Leur principale destination est la  France, 
et dans une moindre mesure, la  Belgique. 
Quant aux cinq pays  d’Afrique luso phone, 
ils enregistrent plus de médecins à l’étranger, 
notamment au  Portugal, que dans leur pays 
d’origine. La majorité des flux migratoires 
suivent les destinations historiquement 
liées à la période coloniale. Si certains pays 
connaissent proportionnellement un exode 
moins important de médecins, cela ne signifie 
pas que leur situation est meilleure d’un 
point de vue sanitaire. En effet, l’ouvrage 
rappelle qu’il n’existe pas de corrélation 
entre la mobilité des professionnels de la 
santé et l’inefficacité des systèmes de santé. 
Le problème semble être davantage lié aux 
inégalités de distribution des ressources entre 
zones rurales et urbaines, entre le secteur privé 
et le secteur public, sans oublier l’insuffisance 
des investissements dans le secteur de la santé 
et les restrictions budgétaires. 

Les migrations ont des causes plus 
complexes que le simple souhait des méde-
cins d’améliorer leurs conditions de vie. 
Déjà durant la période coloniale, de nom-
breux médecins partaient se spécialiser en 
métropole. Après les indépendances, les 
politiques de promotion de l’éducation 
n’ont pas été accompagnées par la création 
d’emplois qualifiés correspondant au nombre 
de diplômés. Du côté de la médecine, le 
manque ou l’insuffisance de spécialisations 
ont incité une partie du personnel qualifié 
à s’expatrier. Les motivations à émigrer des 

médecins interviewés dans les trois pays 
africains sont multiples. Ils évoquent les 
bas salaires et la précarité des conditions de 
vie et de travail dans leur pays, mais aussi la 
précarité des systèmes de santé et le manque 
de moyens et infrastructures. Ils mentionnent 
également leurs besoins en formation et 
en perfectionnement professionnel. Le 
fait de voir des collègues partir influence 
également les décisions. Enfin, l’impossibilité 
de retourner au pays dans des conditions 
acceptables après un séjour à l’étranger censé 
être temporaire est également explicative de 
l’exode des médecins. Ce problème est en 
effet récurrent pour le personnel africain 
de la santé formé en Europe (Guissé et 
Bolzman 2015).

Dans la deuxième partie du livre, l’au-
teure traite de l’évolution du discours inter-
national sur la migration des professionnels 
de la santé. Les récits de deux acteurs princi-
paux, l’OMS et la Banque mondiale, sont mis 
en évidence et étudiés en détail. Il aurait été 
intéressant d’avoir davantage d’informations 
sur ce choix et sur les raisons de l’écartement 
d’autres acteurs tels que l’Organisation inter-
nationale du travail, qui ont aussi produit des 
discours sur la question (Wickramasekara 
2003) et qui ne partagent pas nécessairement 
le point de vue des deux organisations citées. 

Si, dans les années 2000, le consensus 
règne au sujet de la gravité du problème du 
manque de personnel dans les pays africains, 
il y a en revanche désaccord sur les solutions 
possibles. L’ouvrage analyse de manière 
systématique les forces et les faiblesses de 
ces solutions, telles que l’augmentation 
des salaires des praticiens de la santé, la 
réduction des qualifications du personnel 
soignant et l’instauration d’obligations 
après la formation, le cofinancement de 
la formation par les pays récepteurs du 
personnel soignant, la mise en place de 
politiques de compensation destinées à faire 
payer directement les bénéficiaires (rem-
boursement de la formation, taxes pour les 
expatriés, etc.), ou encore le développement 
de partenariats Nord-Sud avec encourage-
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ment à la circulation des professionnels de 
la santé. 

Enfin, dans la troisième partie, le livre 
traite des aspects institutionnels qui influ-
en cent la place faite aux médecins  africains 
au  Royaume-Uni, en  France et en  Suisse. 
C’est la partie la plus volumineuse (plus 
d’une centaine de pages) et la plus riche en 
informations, avec une utilisation extensive 
des entretiens. Le choix de ces trois  pays 
apparaît judicieux pour une analyse com-
parative, car ils représentent trois  modali-
tés du rapport aux médecins étrangers et 
notamment  africains. Le  Royaume-Uni a 
été historique ment le pays le plus ouvert au 
recrutement de médecins venus d’ailleurs, 
tendance qui s’est accentuée avec la globali-
sation. Ces dernières années, des limitations 
ont toutefois été introduites. La  France 
représente le contre-modèle protectionniste 
qui limite la venue du personnel de santé 
selon une règlementation très stricte des 
études et du marché du travail. Toutefois, de 
nombreux médecins étrangers travaillent dans 
les hôpitaux  français, à la marge du système, 
et des formes de régularisation voient le jour. 
La Suisse recrute quant à elle de nombreux 
médecins étrangers, mais très peu hors de 
l’Union européenne (UE) et de l’Association 
européenne de libre-échange (AELE). Elle 
mène en effet une politique restrictive pour 
les ressortissants dits du « cercle extérieur ». 
Ces trois pays organisent aussi de manière très 
différente l’exercice de la médecine au sein 
de leur système de santé : le  Royaume-Uni 
l’intègre au sein du système national de 
santé, en  France elle peut s’exercer de 
manière libérale, mais avec un encadrement 
par la sécurité sociale, alors qu’en  Suisse elle 
est totalement libérale, est encadrée par la 
 Confédération et les assurances maladie.

Les trois pays uti lis ent des arguments 
éthiques pour restreindre, ou refuser le 
recrutement des médecins  africains. La 
principale raison serait un accroissement 
du déficit de ressources humaines dans 
le domaine de la santé dans leurs pays 
d’origine. Or, cet argument est utilisé pour 
des raisons propres aux pays récepteurs. 

En  France il s’agit de justifier la position 
conservatrice de l’Ordre des médecins, qui 
ne souhaite pas l’ouverture du recrute ment 
à des médecins hors UE/AELE. Nombre de 
médecins  africains travaillent dans les hôpi-
taux  français, mais en position sub ordonnée, 
leurs diplômes étant difficile ment reconnus. 
Au  Royaume-Uni, ces arguments justifient 
le passage d’un système libéral de recrute-
ment à un système plus protectionniste. En 
 Suisse, l’argument éthique est sollicité dans 
une moindre mesure, dans le cadre d’une 
politique restrictive généralisée à l’égard des 
pays tiers. Le degré de similarité des diplômes 
d’autres pays avec la formation délivrée 
en Suisse fait foi, et les ressortissants non 
européens peinent à faire reconnaître leurs 
diplômes par certains ordres professionnels, 
notamment celui des médecins.

Dans la conclusion, l’auteure rappelle 
que l’objectif de l’ouvrage est de déconstruire 
les discours dominants, afin de mieux com-
prendre les formes de protectionnisme 
vis-à-vis des médecins  africains. Il aurait 
été pertinent d’insister davantage sur les 
effets structurels de ce discours. En effet, 
nombre de médecins  africains travaillent 
dans les trois pays  européens enquêtés, mais 
souvent dans une position inégale vis-à-vis 
de leurs collègues issus de ces trois pays. 
Une hiérarchisation des professionnels de 
la santé s’instaure donc en fonction du lieu 
d’obtention du diplôme et détermine les 
conditions de travail et de vie spécifiques pour 
une grande partie des médecins  africains. 
Cette dimension est certes traitée, mais 
aurait mérité davantage de visibilité et 
d’approfondissement. Cette remarque ne 
diminue néanmoins en rien l’importance de 
l’ouvrage d’Angèle Mendy, qui nous invite à 
la vigi lance analytique par rapport aux dis-
cours de premier degré concernant « la fuite 
des cerveaux des pays en développement ». 
Il constitue également un exemple d’analyse 
rigoureuse et informative sur la condition des 
médecins  africains en  Europe.
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Véronique Jaquier, Joëlle Vuille

Les femmes et la question criminelle
Délits commis, expériences de 
 victimisation et professions judiciaire
Délinquantes, victimes et professionnelles de la jus-
tice : cet ouvrage examine ce qui réunit et distingue 
les expériences des femmes face à la criminalité, et ce 
qui les différencie de celles des hommes. Il retrace 
d’abord l’apparition des perspectives féministes en 
criminologie, sous l’angle des rapports entre sexe, 
genre et science. Déconstruisant les stéréotypes de la 
délinquance féminine, il en décrit les diverses formes, 
des plus communes (vol, délinquance routière) aux 
plus « extraordinaires » (homicide, crime organisé). 
Sont ensuite discutées les violences conjugales et 
sexuelles envers les femmes, leurs impacts sur la 
santé et les politiques publiques qui s’y rapportent. 
L’ouvrage examine enfin le rôle que jouent les femmes 
dans le contrôle social de la délinquance. Premier 
ouvrage en français à proposer un tel panorama, il 
décrit les multiples façons d’intégrer une perspective 
de genre à la recherche et à la pratique criminolo-
giques.
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Delphine Gardey, Cynthia Kraus (dir./eds.)
Politiques de coalition
Penser et se mobiliser avec Judith Butler

Politics of Coalition
Thinking Collective Action with Judith Butler

Quelles sont les conditions de possibilité de l’agir 
politique et d’une démocratie radicale? Proposant 
une lecture empirique et théorique de l’œuvre de Ju-
dith Butler, ce livre discute l’actualité – parfois brû-
lante – des politiques de coalition dans différents 
contextes culturels. Bilingue, et rédigé par des au-
teures issues des quatre coins de l’Europe, il s’adresse 
à un large public intéressé par la pensée critique et 
les récents développements dans les études fémi-
nistes, queer, postcoloniales et transnationales. 

Avec un inédit de Judith Butler.

What are the conditions of possibility for political 
agency and a radical democracy? This book offers 
empirical and theoretical contributions engaging with 
Judith Butler’s work and addressing the urgency of 
coalition politics in different cultural contexts. Written 
by researchers from all over Europe, the texts are 
available in French and English. The book is designed 
for a wide audience interested in critical thinking and 
the recent developments in feminist, queer, postcolo-
nial and transnational studies. 

Including an unpublished text by Judith Butler. 
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offers a material and gendered history of the French National Assembly. 

Cynthia Kraus is a philosopher and a senior lecturer in gender studies and the social studies of 
science and medicine at the University of Lausanne. She works from an interdisciplinary perspec-
tive on the dynamics between laboratory research and clinical practice, professional and lay ex-
pertise, knowledge production and political action.
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L’Etat d’investissement social se présente comme une 
stratégie de réforme de l’Etat social en vue de répondre 
aux nombreuses critiques auxquelles il est actuellement 
soumis. La conversion des États sociaux européens 
à l’investissement social vise ainsi à restaurer leur 
légitimité et à relever les défis démographiques et 
économiques posés aux États sociaux contemporains. 
Suivant les partisans de cette conception, la réorientation 
des dépenses sociales vers l’investissement dans la 
formation et le développement du capital humain – 
notamment en facilitant l’accès à l’emploi, en accroissant 
les investissements dans les enfants et en privilégiant 
une nouvelle conception de la politique sociale comme 
facteur productif – permettra de réduire les inégalités 
sociales et de contribuer à la viabilité des États sociaux 
contemporains. Cet ouvrage examine la forme prise par 
l’investissement social en Suisse et les effets qui en 
résultent. Il discute de manière analytique et critique les 
fondements idéologiques et les implications pratiques de 
la stratégie de l’investissement social. 

Jean-Michel Bonvin est professeur ordinaire de sociologie 
et de socioéconomie à l’Université de Genève, Stephan 
Dahmen est chargé d’enseignement et doctorant à la 
Faculté des Sciences de l’éducation de l’Université 
de Bielefeld. 
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Als Antwort auf den zunehmenden Druck, mit dem sich 
der Sozialstaat konfrontiert sieht, hat sich das Konzept 
sozialer Investitionen als Reformstrategie entwickelt. Der 
sozialinvestive Umbau euro päischer Wohlfahrtsstaaten 
verspricht sowohl Antworten auf drängende Legitimations
fragen als auch auf gegenwärtige demografische und 
ökonomische Herausforderungen des Wohlfahrtstaates zu 
liefern. Die Neuausrichtung der Ausgaben des Sozialstaates 
auf Investitionen in Human kapital, etwa durch die Verbes
serung des Zugangs zu Beschäftigung, den Ausbau der 
Investitionen in Kinder und eine konsequente Neubestimmung 
von Sozialpolitik als Produktivfaktor ermögliche es sowohl 
bestehende soziale Ungleichheiten zu reduzieren als auch die 
Nachhaltigkeit moderner Wohlfahrtstaaten zu gewährleisten.
Welche Ausprägungen hat das Sozialinvestitionsparadigma in 
der Schweiz angenommen und welche Auswirkungen ergeben 
sich aus dem sozialinvestiven Umbau des Sozialstaates? 
Das Buch liefert eine kritische Analyse und diskutiert die 
ideologischen Grundlagen und praktischen Implikationen 
sozialer Investitionen. 

Jean Michel Bonvin ist Professor an der Fachhochschule 
Westschweiz (éésp) Waadt und Lehrbeauftragter an der 
Universität Genf. Stephan Dahmen ist Lehrbeauftragter und 
Doktorand in Erziehungswissenschaften an der Universität 
Bielefeld.

Mit Beiträgen in deutscher und französischer Sprache.
Avec des contributions en allemand et en français.


